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Durlachia striata gen. nov., spec. nov., a new
beetle (Coleoptera) from the Upper Buntsand-
stein (German Lower Triassic) from Karlsruhe
EBERHARD FREY, SAMUEL GIERSCH & WOLFGANG MUNK

Abstract
A fossil beetle from the Upper Buntsandstein (Röt-
Folge, Lower Triassic) in Karlsruhe Durlach-Eisen-
hafengrund is described. The specimen is one of the 
oldest known beetle findings in Germany. According to 
its stratigrafic context, the finding layer can be corre-
lated with the Voltzia-Sandstone (E-France), which also 
yielded fossil beetles. The silty matrix, in which the bee-
tle occurs, is interpreted as seasonal playa sediment. 
The beetle was fragmented during extraction. The lack 
of diagnostic features of elytra, scutellum and prono-
tum does not allow to assign the specimen to a family. 
However, the elytral humeral callus, the set off prono-
tum with caudolaterally concave margins combined 
with the size of almost 15 mm allows a diagnostic 
distinction from other coeval Coleoptera at least in Eu-
rope. Therefore, it is justified to refer the specimen from 
Durlach-Eisenhafengrund to a new genus and species: 
Durlachia striata.

Kurzfassung
Durlachia striata gen. nov., spec. nov., ein neuer 
Käfer (Coleoptera) aus dem Oberen Buntsandstein 
(Olenekian, Germanische Untertrias) aus Karls-
ruhe-Durlach (Südwestdeuschland)
Ein Käfer-Fossil aus Durlach-Eisenhafengrund bei 
Karlsruhe (Oberer Buntsandstein, Röt-Folge, Unter-
trias) wird beschrieben. Das Stück ist eines der ältes-
ten bekannten Käferfunde Deutschlands. Stratigra-
phisch ist die Fundschicht mit dem Voltziensandstein 
Ostfrankreichs parallelisierbar, in welchem ebenfalls 
fossile Coleopteren gefunden wurden. Die siltige Ma-
trix, in die das Fossil eingebettet ist, wird als jahreszeit-
liche Playaablagerung interpretiert.
Die Coleoptere wurde bei der Bergung zerbrochen. 
Das Fehlen diagnostischer Merkmale an Elytren, Scu-
tellum und Pronotum erlaubt keine zweifelsfreie Zuord-
nung des Stückes zu einer Familie. Die Schulterhöcker 
auf den Elytren, das angesetzte Pronotum mit seinen 
caudolateral konkaven Rändern in Verbindung mit der 
Größe von fast 15 mm ermöglicht eine diagnostische 
Trennung von anderen Coleopteren gleichen geologi-
schen Alters, zumindest in Europa. Es ist daher ge-
rechtfertigt, das Stück aus Durlach-Eisenhafengrund 
als neue Gattung und Art Durlachia striata gen. nov., 
spec. nov. zu beschreiben.

Autoren
EBERHARD FREY, SAMUEL GIERSCH & WOLFGANG MUNK, 
Staatliches Museum für Naturkunde, Geowissen-
schaftliche Abteilung, Erbprinzenstraße 13, 76133 
Karlsruhe, Germany. E-mail of corresponding author: 
dinofrey@aol.com. 

1 Introduction

The earliest fossil Coleoptera are reported from 
the Early Permian of southern Siberia and the 
Ural Mountains (PONOMARENKO 2003). They are 
referred to Tschekardocoleidae (Protocoleo-
ptera, ROHDENDORF 1944). Throughout the later 
Permian, beetle fossils are frequently found. 
These early beetles are referred to Archostema-
ta with the families Permocupedoidea, Rhombo-
coleoidea and Asiocoleoidea. All Permian taxa 
comprise animals with elongate elytra with large 
pits between widely spaced striae (PONOMARENKO 
1969). Their body shape resembled that of ex-
tant elaterids or buprestids, but the body length 
scarcely exceeds 10 mm.
The fossil record of the Triassic Coleoptera is 
sparse compared with the Permian, while the 
diversity of major taxa slightly increases. Ar-
chostemata and Ademosyridae appear together 
with the obscure group of Schizophoriformia, 
while Rhombocoleoidea vanish from the fos-
sil record. The Adephaga and Polyphaga finally 
appear during the Middle and Late Triassic and 
rapidly reach a large diversity throughout the 
Mesozoic. 
Especially in Central Europe Early and Middle 
Triassic localities that yield fossil Coleoptera are 
exceedingly rare (for an overview see GRIMALDI & 
ENGEL 2005, BRAUCKMANN & SCHLÜTER 1993). With 
the exception of a questionable record that has 
tentatively been referred to Coleoptera (MÜLLER 
1982), no fossil beetles have been reported from 
the lower Early Triassic of Central Europe. The 
most diverse Central European coleopteran fos-
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sils come from strata transitional from the late 
Early to the early Middle Triassic, especially from 
the Voltzia Sandstone of the Vosgues (northeast-
ern France; PAPIER et al. 2005). Additionally, a few 
coleopteran remains have been reported from the 
early Middle Triassic of Lower Frankonia (BRAUCK-
MANN & SCHLÜTER 1993). In the late Middle to Upper 
Triassic, the fossil record of Coleoptera in Central 
Europe becomes more abundant (e.g. GEYER & 
KELBER 1987, HENNIG 1969, HANDLIRSCH 1906-08).
Here we report on an fragmentary, hence articulat-
ed coleopteran fossil from the late Early Triassic 
(Upper Buntsandstein, Olenekian), which was 
found in 1959 during an excavation campaign near 
Durlach at Karlsruhe (southwestern Germany, 
JÖRG 1969). It was recently rediscovered in the col-
lections of the Staatliches Museum für Naturkunde 
Karlsruhe (SMNK) by one of us (W.M.).

2 Location and Geological Setting

At the time of excavation in 1958 the locality was 
an abandoned quarry in an area called “Eisen-
hafengrund” near Karlsruhe-Durlach. The quarry 
named “Rittershofer” was operated for the so-
called Plattensandstein also known as Pfinztal 
Sandstone. Today the locality is buried by the 
garbage deposit “Karlsruhe Ost”, which mean-
while is recultivated.
The excavation campaign in 1958 yielded an 
abundant but paucispecific fish assemblage 
(Praesemionotus aculeatus JÖRG, 1969, Peri-
centrophorus minimus JÖRG, 1969, Dorsolepis 
virgatus JÖRG, 1970), numerous decapod crusta-
ceans (e.g. Aspidogaster durlachensis FÖRSTER, 
1967), masses of conchostacans, a large quan-
tity of plant remains and a few tetrapod trackways 
(JÖRG 1969). The fossil beetle was discovered in 
a part of the collection that comprised amongst 
other material “problematica”. The fossil coleo-
pteran presented here is preserved in a green-
ish-grey, slightly reddish flamed and thin layered 
mudstone. The fossil was labelled as “Käfer?”, 
but it has never been studied since its integration 
into the collection. 

Geology
According to JÖRG (1969) the finding layers were 
exposed in a seven metres wide lentil of mud-
stone in the upper “Plattensandstein”. The section 
is characterised by a 0.32 m thick bank consisting 
of partly reddish or greenish mostly sub-millimet-
rically laminated mudstone. The content of sand 

varies in the different laminae. The underlying 
Corophioides-Bank probably represents remains 
of a big playa lake and is characterised by the 
ichnotaxon Corophioides luniformis BLANCKEN-
HORN. The Corophioides-Bank laterally expands 
throughout the regional outcrop. The facies of 
this horizon is uniform and represents the most 
important key layer of this sections. 
According to VILLINGER (1995) the entire sec-
tion  between the paleosol VH 2 at the top of 
the Hardegsen Formation (ORTLAM 1974) and the 
“Rötton” (Clays in the Röt-Folge) is referred to as 
“Plattensandstein”, which represents the lower 
part of the Röt-Folge in the northern Black For-
est (German Stratigraphic Commission 2002). 
The upper “Plattensandstein” and the overlying 
“Rötton” are coeval with the Voltzia-Sandstone 

Figure 1. Palaeogeography of Middle European Lower 
Triassic (Buntsandstein) with localities of fossil Coleo-
ptera (symbols), changed after GROSCHOPF & VILLINGER 
1998.
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(Grés á Voltzia) from the Northern Vosgues 
(PERRIAUX 1961, GALL 1971, TRUNKÓ 1984). In the 
international stratigraphical system (GRADSTEIN 
& OGG 2004) the Röt-Folge marks the border 
between Early (Olenekian) and Middle Triassic 
(Anisian).
Lenticular mudstone deposits are abundant in the 
entire “Pattensandstein”. They are interpreted as 
sediments of occasionally flooded oxbow lakes. 
Some coarse-grained layers might indicate short 
termed fluvial events. Probably, after seasonal 
heavy rain fall, flow channels and ponds became 
stagnant with the end of the flood and clay sedi-
mentation set in. During the dry season most 
ponds rapidly became shallow and finally desic-
cated. With the evaporation, the pond water be-
came hypersaline, which is proved by halite crys-
tals and salt pseudomorphs on surfaces of many 
laminae. The Durlach-Eisenhafengrund section 
was probably part of an extensive braided river 
system. Its channel fillings laterally interdigitate 
with playa clays. The remains of fossil fishes and 
decapod crustaceans indicate an at least sea-
sonal connection to a larger river system, which 
allowed these animals to invade the channels 
and ponds, where they became trapped during 
the dry seasons. 
In the entire Buntsandstein of the German Basin 
fossils are rare due to the predominantly coarse, 
clastic sediments. Moreover, the rare fossil re-
mains often suffered from a complex metaso-
matism (decalcification, silification etc.), which 
leads to severe structural damage or even com-
plete destruction. The mudstone layers of Dur-
lach-Eisenhafengrund yielded unidentified plant 
fragments, the conchostracan Euestheria albertii 
(VOLTZ) and a variety of ichnofossils. These re-
present the most abundant fossils of an appar-
ently oligospecific assemblage. Occasionally, the 
plant fragments are concentrated in layers of de-
bris. The floral taphocoenosis is predominated by 
equisetes and conifers indicating different habi-
tats in the vicinity of the stream, which were not 
necessarily water dependant. 

3 Systematic Palaeontology

Order Coleoptera LINNAEUS, 1758
Family incertae sedis 
Genus Durlachia gen. nov. 
Derivation of name: Durlachia, referring to the town 
of Durlach near Karlsruhe (Southwest Germany).
Type species: Durlachia striata spec. nov.

Diagnosis: Same as for the only known species

Durlachia striata spec. nov.
Text-figures 2A-B, 3
Derivation of name: Latin striata, striped, refer-
ring to the striae on the surface of the elytra.

Holotype: Slab and counterslab with articulated 
pair of elytra, scutellum and caudal fragment of 
pronotum. The specimen is housed in the palae-
ontology collection of the Staatliches Museum 
für Naturkunde Karlsruhe under the collection 
number SMNK-PAL 6098 a + b (slab and coun-
ter-slab).

Biometry:
Total length of elytra:  13.4   mm
Maximum width of elytra:      9.3   mm
Width of pronotum: 4.25 mm
Width of scutellum: 1.0   mm
Length of scutellum: 0.65 mm

Locus typicus: Former Rittershofer Quarry 
(„Hochstädt“), Eisenhafengrund, Karlsruhe-Dur-
lach (Southwestern Germany, Topographical 
Map 1:25000, sheet 7016 Karlsruhe Süd (Ger-
man grid), right: 34 62 700, high: 54 27 500).

stratum typicum: “Plattensandstein”, also known 
as “Pfinzsandstein” or “Pfinztäler Sandstein”, Up-
per Buntsandstein, late Early Triassic.

Diagnosis of genus and species: Sclerotisation of 
pronotum, scutellum and elytra massive, as con-
cluded from the nearly three-dimensional preser-
vation. Width of caudal margin of pronotum ca. 
4/5 of cranial margin of elytra. At least caudal 
part of lateral margin of pronotum concave. Sul-
cus running subparallel to caudal margin of pro-
notum. Scutellum regularly triangular. Outline of 
elytra suboval with distinct humeral calli. Elytral 
lateral margin with slightly convex rim. At least 
central part of external surface of elytra with an 
oblique striation with rows of pits between the 
striae. Striae of contralateral elytra converging 
caudally at angle of ca. 10°. Surface of pronotum 
and scutellum pitted. 

Description
Preservation: The specimen comprises a pair of 
fully preserved elytra and a scutellum and the 
basal part of the pronotum. Despite compaction, 
pronotum, scutellum and elytra are slightly vaul-
ted and of brownish, coppery colour, which con-
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Figure 2. Durlachia striata gen. et sp. nov., SMNK-PAL 6098 a + b, holotype and single specimen: slab (A) and coun-
ter slab (B) from the Early Triassic (Buntsandstein, Olenekian) from Durlach-Eisenhafengrund (SW Germany). 
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trasts the buff reddish matrix. The fossil has split 
in slab and counter slab both containing organic 
matter. Apparently, the chitin shell ruptured more 
or less in the middle, so that the concave part, 
here referred to as counter slab, also contains 
parts of the cuticula and does not represent an 
internal mould. Therefore the external structu-
re of the elytra is camouflaged by matrix. The 
sculptures visible on the slab most likely repre-
sent internal structures of elytra, scutellum and 
pronotum, but are still indicative for the type of 
external sculpturing. This holds especially true 
for the margins of the elytra and the central area 
of the right elytron, where only a thin layer of the 
external cuticular cortex is missing. While the 
preserved parts of pronotum and scutellum are 
entire, the pair of elytra show sub-radial compac-
tion cracks especially along the margin of the left 
elytron and deformation humps running sub-par-
allel to the lateral and caudal margins of both ely-
tra. In the caudal third the elytral suture diverges, 
revealing organic matter, which is preserved as a 
mass of dark coppery substance. The caudola-
teral margin of the right elytron is flattened along 
the border of the abdomen. This is best visible 
on the counter slab. After the slab has been split, 
the specimen was neither prepared nor treated 
chemically. 

Morphology: The nearly three-dimensional pre-
servation of the elytra, scutellum and the base 
of the pronotum indicates a strong sclerotisation 
of these parts and of the abdomen. The basal 
margin of the pronotum has about four fifth the 
width of the elytra and is slightly concave. The 
preserved basal part of the lateral margin of the 
pronotum is strongly concave until the transverse 
break. The sculpture of the pronotum comprises 
a pattern of fine confluent pits, which is interrup-
ted along a transverse sulcus visible on the left. 
This sulcus runs transversely sub-parallel to the 
base of the pronotum and is only preserved on 
the counter slab. 
The scutellum is equilaterally triangular. Its slightly 
convex apical margin exactly matches the adjacent 
basal margin of the pronotum. The basolaterally 
facing margins are slightly concave and fit with the 
rounded elytral humeri. Its sculpture is identical to 
that of the pronotum. Probably, the central part of 
the external surface of the scutellum is smooth as 
can be seen on the counter slab. 
The articulated elytra are suboval in outline. Their 
basal margin is straight, expanding laterally be-
yond the caudal corners of the pronotum. The ely-

tral humeri are regularly rounded anteriorly and 
apically continue into the straight medial margin 
which stands at right angle to the basal margin. 
The craniolateral margins of the elytra are round-
ed and show humeral calli. The lateral margin of 
the elytra apparently was regularly convex in its 
caudal half. At the apical end of the humeral cal-
lus there is a shallow notch in the lateral margin 
of the elytron, which is best visible on the slab. 
The apical of the medial margin of the elytra has 
been pressed open. The convexity of the apical 
sutural margins of the elytra hint to a strongly 
vaulted apical part of the elytra. Basal to the 

Figure 3. Durlachia striata gen. et sp. nov., reconstruc-
tion. Length of elytra: 13,4 mm.
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gap, the interelytral suture is scarcely visible. 
Probably, the contralateral elytra were firmly con-
nected with each other. 
The lateral margins of the elytra were marked 
by a narrow frill separated from the central part 
by a shallow sulcus. At least the mid surfaces of 
the elytra are striated. On the left elytron, there 
is a minimum of eleven striae. The medial striae 
run sub-parallel to the medial margin of the ely-
tron. The laterally the striae are, the more they di-
verge towards basally. Between the striae, there 
are lines of sub-circular pits. Fine punctures are 
visible between and along the pits, especially in 
the lateral pit rows. The unstriated parts of the 
elytra show a surface of irregular smooth plaques 
and rugosities, most likely a result of early dia-
genesis.
The gap between the elytra reveals organic mat-
ter with a wrinkled surface and a little bit darker 
colour than the elytra, but bears no anatomical 
details. Thus, its nature cannot be identified.

4 Discussion

Comparisons
The specimen described herein comprises the 
fragment of a medium sized beetle (length of ely-
tra: 13.4 mm), which is characterised by longitu-
dinally striated elytra, humeral calli and a basally 
constricted pronotum with concave lateral mar-
gins. Head, legs and the cranial part of pronotum 
is missing; the ventral side is not visible. Despite 
the good preservation, the lack of diagnostic fea-
tures does not allow to assort the specimen to 
suborder or family. However, the specimen clearly 
differs from those of all other coleopteran families 
known from the Late Permian and the entire Tri-
assic (c.f. GRIMALDI & ENGEL 2005, ARNOL´DI 1992, 
PONOMARENKO 1969). 
Most of all Late Permian and Triassic beetles be-
long to Archostemata (PONOMARENKO in ARNOL´DI 
1992). Within the suborder Archostemata, the Pro-
tocoleoptera (Tscherkadocoleidae), Taldycupedi-
dae, Tricoleidae, Asiocoleidae, Permocupedidae 
and Rhombocoleidae are characterised by a 
“strong, netlike or grid shaped sculpture of elytra” 
(PONOMARENKO 1969: 47). With the fine striation 
on the elytra Durlachia striata differs from those 
families and from the extant families, too: 
Micromalthidae are characterised by elytra shor-
ter than the abdomen. The pronounced humeral 
calli, the faint sculpturing of the elytra showing flat 
and sub-circular pits mostly arranged in longitu-

dinal rows and the basally constricted pronotum 
exclude D. striata from Cupedidae and Omma-
tidae. Furthermore, Archostemata from coeval 
localities are significantly smaller than D. striata.
The members of the ancestral myxophagid fami-
lies Catiniidae and Schizophoridae (GRIMALDI & 
ENGEL 2005) show “smooth or irregularly dotted 
elytra” (PONOMARENKO 1969: 48), a feature which 
separates these two families from D. striata. Fur-
thermore, in Catinidae and Schizophoridae the 
craniolateral margin of the elytra are rounded 
and flat and the pronotum shows diverging baso-
lateral margins (PONOMARENKO 1969). 
Another coeval family with highly diverse mem-
bers are Ademosynidae with seven described 
Permotriassic genera. Ademosynidae share 
many similarities with extant Polyphaga and 
therefore have been considered as their ances-
tors (PONOMARENKO 1969, GRIMALDI & ENGEL 2005). 
The elytra of Ademosynidae show “9-10 dotted 
furrows whereas the dots almost invisible” (PO-
NOMARENKO 1969: 125). D. striata also shows 
striated elytra. However, all known Ademosyni-
dae are longitudinally oval beetles, whereby the 
base of pronotum and elytra are equally wide. In 
D. striata the pronotum base is only half the width 
of the  elytra.
In Triassic times, the suborder Adephaga is only 
represented by the family Triaplidae (ARNOL´DI 
1992). The genera of this family are characte-
rised by small cylindrical beetles with smooth 
elytra without a trace of humeral calli. Among Ge-
adephaga humeral calli and a basally constricted 
pronotum are common among fossil Carabidae 
e.g. in Cretorabus and Carabites from the Cre-
taceous (PONOMARENKO in ARNOL´DI 1992).
The sparse records of beetles described from 
the Middle European Triassic do not share any 
diagnostic features with D. striata. The three 
specimens from the Upper Buntsandstein and 
the Lower Keuper from Lower Franconia are 
only half the size of D. striata  and are referred to 
Permosynidae and Crysomelidae (BRAUCKMANN & 
SCHLÜTER 1993).
Within the 32 beetles from the Vosgian Voltzia 
Sandstone (north-eastern France), there are two 
specimens (espèce 8 and espèce 28), who are as 
big as D. striata. These two specimens have sig-
nificantly narrower elytra similar to Archostemata 
(cf. PAPIER et al. 2005: 194, Fig. 2, E, F and 198, 
Fig. 6, D). The specimen „espèce 31“ (Spécimen-
Arzviller, Moselle, France, 6634/6635 in PAPIER et 
al. 2005: 199, Fig. 7, A) has humeral calli and a 
caudally constricted pronotum similar to  D. stri-
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ata, but with an elytra length of 6 mm it is only 
half the size. Furthermore, the lateral margins of  
”espèce 31” are converging and not subparallel 
as in D. striata. Unfortunately, the comments on 
the Voltzia Sandstone beetles (PAPIER et al. 2005) 
do not provide detailed anatomical descriptions 
of the specimens, which make a thorough mor-
phological comparison with D. striata impossible.
Compared to beetles of the Cretaceous, there is 
a striking similarity of D. striata and the Adepha-
ga, especially Carabidae. These similarities refer 
mainly to the size of D. striata, the humeral calli, 
shallow lateral recess of the elytra, faint longi-
tudinal striation separated by rows of pits and, 
especially the basally constricted pronotum. Be-
cause the diagnostic features for Carabidae are 
invisible in D. striata it would be too speculative to 
refer the specimen to Carabidae. 

Taphonomy
As was shown above, the extremely fine grained 
sediment matrix, in which the coleopteran is 
embedded, was deposited under low energy 
or stagnant shallow water conditions, probably 
after rain induced floods. The abundance of 
nicely preserved leafs indicate that the sedi-
mentation persisted for short while. These leafs 
either were washed or blown into the shallow 
temporary ponds and deposited together with 
the silts in suspension. The transport prior to 
embedding must have been short, which indi-
cates, that the leaves must have arrived in the 
ponds after the actual floods. The same holds 
true for the insects, which are much rarer than 
the plant remains. While the other insect remains 
consist of single elements, the coleopteran must 
have been almost articulated when it became 
embedded. Probably, only some legs got lost 
during a short phase of floating. Then, the body 
sank and was rapidly covered by silty sediments. 
It appears highly likely that the beetle inhabited 
the flood plain, searching for food in the flood 
seams, which are food concentrations in the pla-
ya plains. Due to the excellent preservation it ap-
pears highly unlikely that the beetle was washed 
in with a flood or blown in by strong winds. A long 
floating period under high energy conditions 
would have rapidly destroyed the small insect. 
Furthermore, beetles normally do not fly under 
stormy and rainy conditions. It is much more 
likely that the beetle fell into one of the tempora-
ry ponds while searching for food in the flood 
seam. The insect drowned after a while and floa-
ted a short time on the water surface due to the 

air inside the tracheae and below the elytra. With 
the beginning of the decomposition some legs 
might have fallen off, the intersegmental or pleu-
rotergal membranes disrupted and allowed the 
air to escape. Then the small carcass sank to the 
ground, where it got stuck in the mud and rapidly 
covered with silt. 

5 Conclusions

The beetle from the Buntsandstein of Karlsru-
he-Durlach died in a flood plain residual pond 
and was rapidly buried with silty sediments. 
The preservation is in three dimensions and the 
specimen must have been complete or at least 
sub-complete prior to excavation. Despite its 
excellent preservation, the specimen does not 
show features sufficient for reliable determination 
to family level. Hence, D. striata represents one 
of the oldest evidences for modern Coleoptera in 
Middle Europe and, at the same time, shows that 
the carabid habitus already existed in the Early 
Triassic.
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Anchitherium aurelianense (Equidae, Mamma-
lia) from the Middle Miocene of the Bohlinger 
Schlucht, South-West Germany
SAMUEL GIERSCH & RAYMOND L. BERNOR

Abstract
The Middle Miocene (Upper Badenian, MN6) local-
ity Bohlinger Schlucht (Hegau District, South-West 
Germany) has yielded a diverse assemblage of land 
mammals and lower vertebrates. After discovery in 
2003, the ongoing excavations increased the number 
of taxa and here we report on the first equid remains of 
Anchitherium aurelianense from the locality. The best 
taxonomic referral of this specimen is to the subspecies 
A. aurelianense hippoides. A comparison of the Bohlin-
ger Schlucht locality to contemporaneous Western 
Europe localities is further discussed herein.
 
Kurzfassung
Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) 
aus dem Mittelmiozän der Bohlinger Schlucht,
Südwest-Deutschland
Die mittelmiozäne (Ober-Badenium, MN6) Fundstelle 
Bohlinger Schlucht in Südwestdeutschland enthält eine 
diverse Fauna von Landsäugetieren und niederen Wir-
beltieren. Die Fundstelle wurde 2003 entdeckt. Fortge-
setzte Ausgrabungen erhöhten kontinuierlich die Arten-
zahl. Mit dem Fund von Anchitherium aurelianense liegt 
nun zum ersten Mal ein Nachweis für Pferde (Equidae) 
aus der Fundstelle vor. Im Folgenden wird die evtl. Zu-

gehörigkeit des Fundes zur Unterart A. aurelianense 
hippoides und die Beziehung der Fundstelle zu gleich 
alten Fundstellen in Westeuropa diskutiert.
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1 Introduction

The narrow and steep canyon of “Bohlinger 
Schlucht” is located on the Höri-peninsula near 
the western margin of Lake Constance in South 
West Germany (topographic map 8219, Sin-
gen (Hohentwiel), R 3492156, H 5285186; fig. 1). 
There we find exposed sediments of the Mid-
dle Miocene Upper Freshwater Molasse. The 

Figure 1. Location of Bohlinger 
Schlucht (asterisk) in the He-
gau-district on the Höri-penin-
sula near Lake Constance.
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locality was first discovered in the middle of the 
19th century and has been recognized as being 
an important Miocene fossil plant site (HEER 
1859, HANTKE 1954, RUTTE 1956). The “Schrotz-
burg”-marls in the upper part of the Bohlinger 
Schlucht have yielded a diverse macro- and mi-
cro-flora, which was recently used for analysis 
of palaeoclimate of the Middle Miocene (Upper-
most Badenian-Lowermost Sarmatian) central 
Molasse basin (UHL et al. 2003, 2006). Addi-
tionally, in 2003 vertebrate fossil bearing layers 
were discovered by one of the authors (SG) in 
the Bohlinger Schlucht. The fossil bearing ho-
rizons are within muscovite-rich, finegrained, 
loosely consolidated sands of the “Steinbalmen-
sande”. Inside the Steinbalmensande occur the 
“Krokodil-Schichten” in several horizons. These 
layers are channel-fillings consisting of re-
worked, coarse-grained clays and marls which 
contain bone fragments and teeth of mammals 
and reptiles as well as molluscs and plant re-
mains. More than 300 specimens of 22 differ-
ent mammal taxa and five reptile taxa including 
the crocodylian Diplocynodon were discovered 
during first excavations in 2003. The mammal 
assemblage includes both micro- and macro-
mammal remains and is correlative with the 
upper part of mammal-Zone MN6, Upper Bad-
enian (GIERSCH 2004 a, b). The occurrence of a 
well dated fauna next to palaeoclimatologically 
significant plant-remains makes the Bohlinger 
Schlucht an extraordinarily important site for 
palaeoecological studies of the Middle Miocene 
in South West Germany. Ongoing excavations 
unearthed further mammal taxa and the faunal 
list of 2006 contains the first equid remains of 
Anchitherium aurelianense, which we describe 
herein. 

2 Material and Methods

The investigated material includes a fragment of 
the left mandible with m2 and m3. The specimen 
was prepared from its sandy matrix using hand 
tools and fixed with cyan acrylate glue. The spec-
imen is housed in the palaeontological collection 
of the Staatliches Museum für Naturkunde in 
Karlsruhe with the collection number SMNK-PAL. 
6600. 
For classification and terminology of dental struc-
tures we follow ABUSCH-SIEWERT (1983) and DAXN-
ER-HÖCK & BERNOR (2009). Digital photos were 
taken by the Authors. 

Comparative material
Original material from Sansan (MN6): NMB SS 
4877, 4878, 4879, housed in the Naturhistor-
isches Museum in Basel (Switzerland).
Original material and casts from Steinheim 
(MN7): SMNS 43843 a, b, c, housed in the Mu-
seum für Naturkunde in Stuttgart.

Abbreviations

L Maximum length of the tooth crown
m1/2 lower first or second molar
m2 second lower molar
m3 third lower molar
SMNK Staatliches Museum für Naturkunde in 

Karlsruhe
SMNS Staatliches Museum für Naturkunde in 

Stuttgart
NMB Naturhistorisches Museum Basel
Wa Maximum width of anterior crescent of 

tooth crown
Wp Maximum width of posterior crescent of 

tooth crown

3 Systematic Palaeontology

Order Perissodactyla OWEN, 1848
Family Equidae GRAY, 1821
Genus Anchitherium (CUVIER, 1812)
Anchitherium aurelianense (CUVIER, 1812)
(Fig. 2, Tab. 1)
Type locality: Montabusard (France), Early
Miozene (MN4).

Locality: Bohlinger Schlucht near Bohlingen 
(Baden-Württemberg), Upper Freshwater Mo-
lasse, Steinbalmensande; Middle Miocene (Early 
Astaracian, MN6); 14,0-13,5 Ma.

Material: Specimen SMNK-PAL. 6600, Fragment 
of the left mandible with m2 and m3 in situ.

Table 1. SMNK-PAL. 6600 Achitherium aurelianense 
(CUVIER, 1812) from the Bohlinger Schlucht, Upper 
Freshwater Molasse (MN6), measurements in mm:

Position L Wa Wp

m2 inf. sin. 20.1 13.9 12.6
m3 inf. sin. 21.3 12.3 10.9
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Figure 2. Anchitherium 
aurelianense from Bohlin-
ger Schlucht SMNK-PAL. 
6600, left dentary with m2-
m3 in A): lingual; B): oc-
clusal and C): labial views. 
Scale: 10 mm. – Foto: 
S. GIERSCH.
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4 Description

The fragment of the left mandible is broken me-
sial to m2. The root of the ramus mandibulae is 
preserved distal to m3. The insertion scar for tem-
poromandibularis muscle is lost. The dentition is 
brachydont with a crown height of approximately 
50% of anterioposterior tooth length. 
m2: The second molar is rectangular to trapezoi-
dal shaped in occlusal outline. A deep, labiolin-
gually running ectoflexid divides the tooth crown 
into two crescent-shaped portions which are open 
lingually. The anterior crescent is formed by the 
paralophid and protolophid. Metalophid and hy-
polophid form the posterior crescent. Metaconid, 
metastylid and entoconid are prominent cusps 
that protrude 2 mm above the occlusal plane. A 
small groove separates the metalophid from the 
metastylid. Ento- and metaflexid are posterolabi-
ally curved. The metaflexid is lingually closed by 
a slight lingual cingulid, which courses from the 
paraconid distally and comprises a small enamel 
cuspid anterolingual to the metaconid. A labial 
cingulid nearly extends from the paraconid to the 
entoconid, being interrupted only at the base of 
the hypoconid. There is a prominent, albeit low 
crowned ectostylid at the base of the crown. The 

ectoflexid is closed labially by accessory enamel 
wrinkles. The crown exhibits a heavily worn dis-
tal aspect. The width of the posterior crescent is 
smaller than the anterior crescent. 
m3: The third molar resembles the general shape 
and proportions of m2; however, a prominent hy-
poconulid effects a lengthing of the crown distal-
ly. A deep hypoflexid separates the hypoconulid 
from the hypoconid. An additional cuspid is lo-
cated between the entoconid and hypoconulid on 
the posterolingual edge of the crown. The labial 
cingulum is complete except for a brief abbrevia-
tion on the hypoconid; the ectostylid is less pro-
nounced than in m2. The labial enamel walls of 
both teeth exhibit a fine, horizontally orientated 
striation.

5 Discussion 

The medium sized brachydont equid Anchi-
therium first occured in Europe during the early 
Miocene in the mammal-Zone MN3 (ABUSCH-SIE-
WERT 1983). In the middle Miocene Anchitherium 
is abundant and the dominant equid within the 
mammal assemblages throughout Europe. Be-
tween 11.2 Ma and 10.6 Ma Anchitherium cooc-

Figure 3. Length to anterior width of m1/2 in different subspecies of A. aurelianense. Database after our own mea-
surements and ABUSCH-SIEWERT (1983). The ellipses mark the 95% confidence interval.
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curs in Europe with the larger Hippotherium and 
Cormohipparion and becomes abruptly extinct 
shortly after basal Late Miocene (BERNOR & AR-
MOUR-CHELU 1999, DAXNER-HÖCK & BERNOR 2009, 
KAISER 2009). 
ABUSCH-SIEWERT (1983) recognized three subspe-
cies-lineages in European Anchitherium aureli-
anense. Based on morphological differences in 
dentitions, A. aurelianense aurelianense (CUVIER, 
1812), A. aurelianense steinheimense ABUSCH-
SIEWERT, 1983 and A. aurelianense hippoides 
(LARTET, 1851) were identified. Anchitherium a. 
aurelianenese ranged from Wintershof-West 
(MN3) to Sandelzhausen and Georgensgmünd 
(MN5). Anchitherium a. steinheimense is re-
ported from Steinheim (MN7) and A. a. hippoides 
is recorded from Sansan (MN6) and La Grive 
(MN7) (DAXNER-HÖCK & BERNOR 2009). The evo-
lutionary lineage of Central European Anchith-
erium aurelianense exhibits a general trend to-
wards size-increase and simplification of dental 
pattern, however large sample-sizes are essen-
tial to identify subspecies, because the dentitions 
show a wide variability in morphology and over-
lap in size-ranges (fig. 3 and 4 here and ABUSCH-
SIEWERT 1983). 

Therefore, the single specimen from Bohlinger 
Schlucht is really insufficient to certainly refer this 
sample to the subspecies level. Nevertheless, a 
general trend can be recognized in SMNK-PAL. 
6600: The measurements of m2 and m3 in An-
chitherium from the Bohlinger Schlucht (fig. 3 and 
4) compare well with the middle of size-classes of 
Sansan A. a. hippoides (see also ABUSCH-SIEWERT 
1983, p. 280, fig. 92; p. 281, fig. 93 and 94). Addi-
tional morphological characters visible in SMNK-
PAL. 6600 and typical for A. a. hippoides include 
the pronounced hypoconulid and complete labial 
cingulid. A direct comparison with similar teeth 
from Sansan housed in the NMB supports the 
attribution of the Bohlinger Schlucht anchithere 
to Anchitherium a. hippoides. 
The comparison of measurements of SMNK-
PAL. 6600 with the older A. a. aurelianense from 
Sandelzhausen shows that the majority of the 
comparable teeth of A. a. aurelianense are dis-
tinctly smaller (see fig. 3 and 4 and ABUSCH-SIEW-
ERT 1983, p. 76, fig. 15; p. 83, fig. 16). Therefore, a 
referral of the Bohlinger Schlucht specimen with 
A. a. aurelianense seems to be more unlikely. 
Size differences between the younger A. a. 
steinheimense and SMNK-PAL. 6600 are less 

Figure 4. Length to anterior width of m3 in different subspecies of A. aurelianense. Database after our own mea-
surements and ABUSCH-SIEWERT (1983). The ellipses mark the 95% confidence interval.
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pronounced, however, the m3 from Bohlinger 
Schlucht is clearly wider than all known m3 from 
Steinheim (fig. 4 and ABUSCH-SIEWERT 1983, p. 
218, fig. 93 and 94). The overall morphology and 
size of SMNK-PAL. 6600 compares best A. a. hip-
poides, which is known from contemporaneous 
localities.
Although a certain identification to the subspecies 
rank is not possible for the Bohlinger Schlucht 
Anchitherium-material, the occurrence of a pos-
sible Anchitherium aurelianense hippoides again 
underscores the MN6 correlation of this locality 
(GIERSCH 2004 b). Discovery of additional mate-
rial should increase the usefulness of subspecies 
for biostratigraphic and biochronologic studies. 
Using the mesowear method, a tool for recon-
structing palaeodietary regimes, KAISER (2009) 
showed that the Sandelzhausen (MN5) Anchith-
erium aurelianense were able to cope with a 
rather abrasive diet. Such diet (e.g. C3 grasses 
or sclerophyll vegetation) probably slightly in-
creased their rate in the molasse basin vegeta-
tion during Badenian, when the Middle Miocene 
climatic optimum ends. Increasing seasonality 
and dryer periods (BÖHME 2003) probably led to 
more open woodlands. The occurrence of drier 
habitats in the vicinity of the Bohlinger Schlucht 
is indicated by both micro- and macro-mammals 
as well as molluscs (GIERSCH 2004 b). Therefore, 
Anchitherium probably found adequate habi-
tats in the molasse basin and competed directly 
with the hypsodont equids Cormohipparion and 
Hippotherium after their arrival in early Valle-
sian (MN9). Anchitherium likely became extinct 
within MN9 due to a combination of competition 
with hipparioinine horses (KAISER 2009) and the 
change of habitats from more closed subtropical 
forest to open country temperate woodlands.
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Die mediterrane Krustenflechte Candelariella 
plumbea POELT & VĚZDA in Zentraleuropa
VOLKMAR WIRTH

Kurzfassung
Die im Mediterrangebiet sehr zerstreut vorkommende 
Flechte Candelariella plumbea wird erstmals in Zentral-
europa nachgewiesen. Hier wächst die Art an warmen, 
eutrophierten Kalkfelsen im mittleren Neckarraum 
nördlich Stuttgart (Baden-Württemberg). Die diagnos-
tischen Probleme bei Candelariella-Arten mit grauem 
Lager werden diskutiert.

Abstract
The mediterranean crustose lichen species Cande-
lariella plumbea POELT & VĚZDA in Central Europe
Candelariella plumbea is recorded in Central Europe 
for the first time. The species grows on warm calcare-
ous rock outcrops in the Neckar valley north of Stuttgart 
(Baden-Württemberg). The diagnostic problems with 
Candelariella species with grey thalli are discussed.
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Einleitung
Die weltweit verbreitete Krustenflechten-Gattung 
Candelariella ist durch hellgelbe scheibenförmi-
ge Fruchtkörper, ein- bis selten zweizellige farb-
lose Sporen und chemisch durch den Gehalt an 
Calycin, Pulvinsäure-Dilacton und Pulvinsäure 
gekennzeichnet. Die Arten leben hauptsächlich 
auf Baumrinde und Gestein. Habituell lassen sich 
unter den Gestein bewohnenden Arten mehrere, 
formal charakterisierte Gruppen differenzieren: 
Arten mit randlich gelapptem, placodioidem La-
ger (repräsentiert von Candelariella medians 
und senior), rein krustige Arten mit grauem La-
ger und rein krustige Arten mit gelbem oder nicht 
erkennbarem Lager. Die meisten Candelariella-
Arten mit grauem Thallus sind erst in neuerer 
Zeit beschrieben worden: Candelariella olea-
ginescens RONDON (VĚZDA 1965), Candelariella 
plumbea (POELT & VĚZDA 1976) und Candelariella 
viae-lacteae (THOR &  WIRTH  1990). Ihnen ist ge-
meinsam, dass sie wie die weit verbreitete und 
häufige Candelariella aurella achtsporige Asci 
aufweisen, auf basenreichen Substraten leben 

und einen mediterranen bis submediterranen 
Verbreitungsschwerpunkt haben.

Candelariella plumbea im mittleren
Neckarraum
In der Nähe von Marbach am Neckar, ca. 25 km 
nördlich von Stuttgart, wurde im Bereich eines 
von Weinbergen eingenommenen Talhangs 
des Neckars ein Vorkommen von Candelariel-
la plumbea entdeckt, einer in Zentraleuropa bis 
dahin noch nicht nachgewiesenen Art. Von der 
von POELT & VĚZDA (1976) von heißen Kalkfelsen 
in der Dobrudscha in Rumänien beschriebenen 
Flechte sind insgesamt nur recht wenige, sehr 
zerstreute Fundorte bekannt geworden. Sie lie-
gen überwiegend im Mediterrangebiet. Angege-
ben wird die Art von Bulgarien (VONDRÁK et al. 
2008), Griechenland (SPRIBILLE et al. 2006, VON-
DRÁK et al. 2008), Italien (NIMIS & MARTELLOS 2008), 
Frankreich (Lozère-Gebiet, ROUX mdl.), Öster-
reich (POELT & VĚZDA 1976) und Iran (SEAWARD et 
al. 2008). Während sich die Typuslokalität in sehr 
geringer Meereshöhe befindet, werden die weni-
gen österreichischen Funde (Steiermark, Kärn-
ten) von hohen Lagen (bis 1800 m) und die zahl-
reichen italienischen Vorkommen fast durchweg 
von der subalpinen bis alpinen Stufe angegeben. 
Diese Diskrepanz veranlassten VONDRÁK  et al. 
(2008), an der Identität der italienischen Funde 
mit Candelariella plumbea zu zweifeln; in der Tat 
zeigt das Belegfoto in NIMIS & MARTELLOS (2008) 
eine andere, kleine, inselartig wachsende Can-
delariella-Art, die als C. oleaginescens Rondon 
var. glebulosa ASTA, CLAUZ. & ROUX beschrieben 
ist (ROUX mdl.).

Das neu entdeckte Vorkommen ist ein weit nach 
Norden vorgeschobener, derzeit isoliert erschei-
nender Vorposten im Areal der noch wenig be-
kannten Art. Es ist temperaturklimatisch begüns-
tigt. Die Flechte wächst im Neckartal stellenweise 
flächendeckend an südexponierten, besonn-
ten, steilen Muschelkalkfelsen in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Rebgelände. Die Wuchsor-
te sind in starkem Maß durch Staubanflug und 
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von herabrieselnder Feinsterde eutrophiert, 
ferner erheblich durch die Einwirkung von Her-
biziden und Fungiziden betroffen, die im Wein-
bau Anwendung finden. Das Substrat ist sowohl 
vom geologischen Untergrund her als auch via 
Staubimprägnierung basenreich. Die Felsflächen 
mit Candelariella plumbea sind entweder mehr 
oder weniger senkrecht oder wegen darüber lie-
gender und vorkragender Felsbänke nur mäßig 
beregnet. Entsprechend den insgesamt recht 
grenzwertigen Bedingungen sind nur wenige 
Arten vergesellschaftet: Candelariella medians, 
deren Thalli teilweise aus dem Lager von Can-
delariella plumbea auszuwachsen scheinen, Ca-
loplaca teicholyta, Caloplaca aurantia, Verruca-
ria cf. macrocarpa, Lecanora crenulata-Gruppe, 
Lecanora albescens, Aspicilia contorta, Collema 
fuscovirens (reduziert).
Das Lager der Belege vom Neckarraum ähnelt 
dem Typusmaterial, ist ausgedehnt, schuppig-
schollig, hell- bis bleigrau (Originalmaterial aus 
Rumänien hat inzwischen ein bräunlich gefärb-
tes Lager) und erscheint besonders in feuchtem 
Zustand sehr kräftig entwickelt. Die Schuppen 
sitzen verengt auf dem Substrat, sind z.T. gelappt 
und zerfallen in kleinere Kompartimente. Anders 
als beim Typus lösen sie sich vielfach vom Rand 
her körnig-sorediös auf. POELT spricht ledig-
lich von schließlich isidiös-körnig zerfallenden 
Schüppchen. Derartig charakterisierbare Lager-
teile sind jedoch auch im vorliegenden Material 
zu finden.
Apothecien finden sich vereinzelt gehäuft, insge-
samt aber spärlich, sie fehlen mitunter auf qua-
dratdezimetergroßen Flächen ganz. Sie haben 
hellgelbe bis schmutzig gelbe Scheiben mit deut-
lich hellerem, gelbem, etwas eingebogenem, 
später zurücktretendem Eigenrand und häufig 
außen „aufgelagertem“ grauem Lagerrand, der 
mit zunehmendem Alter der Apothecien aus-
dünnt. Sie sitzen schon jung als graue Warzen 
mit gelber punktförmiger Scheibe dem Lager 
mehr oder weniger auf, die Basis verengt sich re-
lativ bei zunehmender Größe der Fruchtkörper. 
Das Lager ist weitgehend paraplektenchyma-
tisch aufgebaut. Der Cortex ist stellenweise wie 
von POELT & VĚZDA beschrieben ausgebildet, d.h. 
aus oberflächenparallelen Hyphen gebildet, stel-
lenweise ist aber auch hier eine paraplektenchy-
matische Struktur entwickelt, wie sie auch die oft 
sehr dicke, dicht mit Algen erfüllte Algenschicht 
kennzeichnet. Auffällig ist die gelegentliche Un-
terbrechung der Algenschicht durch senkrechte 
Hyphenstränge.

Es ist anzunehmen, dass die Flechte im mittle-
ren Neckarraum, sofern Felsen anstehen, nicht 
sehr selten ist. „Kontroll-Nachsuchen“ an Felsen 
an anderen Orten im Neckartal (Ludwigsburg-
Poppenweiler und -Neckarweihingen, Talheim 
bei Heilbronn) fielen positiv aus. Auch dort wur-
de die Art an der Basis von Kalkfelsriegeln im 
Weinbergsbereich gefunden. Eine Gefährdung 
besteht nicht. In der Roten Liste der Bundesre-
publik Deutschland ist die Art formal wegen ihrer 
Seltenheit mit R zu führen.

Fundorte/Belege: Deutschland, Baden-
Württemberg, Mittl. Neckarraum: Benningen/
Neckar, Spöttelberg, Muschelkalkfelsen im Wein-
berg unterhalb Fernsehumsetzer, 210-220 m, 
MTB 7021/1, 3.6.2008, leg. V. & R. WIRTH Nr. 
40910. – Ludwigsburg, östlich Neckarweihingen, 
Muschelkalkfelsen am oberen Rand der Wein-
berge, nahe Aussichtspunkt oberhalb Staustufe, 
245 m, MTB 7021/3, 2.4.2009, leg. V. & R. WIRTH 
Nr. 41150. – Ludwigsburg-Poppenweiler, Mu-
schelkalkfelsen nördl. des Ortes in Weinbergen, 
245 m, MTB 7021/4, 2.4.2009, V. & R. WIRTH. – 
Talheim bei Heilbronn, SW-exponierte Muschel-
kalkfelsen in Weinbergen, 190 m, MTB 6921/1, 
23.4.2009, leg. V. & R. WIRTH Nr. 41151/41152; 
dito MTB 6920/2. – Alle Belege in KR.

Diskussion
Die Gattung Candelariella ist merkmalsarm 
(POELT  1974) und gilt als schwierig. Diese Ein-
schätzung schlägt sich plakativ auch in dem von 
POELT formulierten Titel einer Arbeit über eine 
neue mediterrane Candelariella-Art nieder (NIMIS 
et al. 1989).  Die Ausbildung der Thalli ist vielfäl-
tig und variabel, während im Apothecienbereich, 
der bei Krustenflechten gewöhnlich wichtige dif-
ferenzierende Merkmale liefert, insbesondere 
die Gestein bewohnenden Sippen recht stark 
übereinstimmen. Nach der Zahl der Sporen im 
Ascus werden diese dem Candelariella aurella- 
oder dem artenärmeren Candelariella vitellina-
Komplex zugeordnet. „Innerhalb dieser Gruppen 
stehen nur wenige anatomische Merkmale zur 
Verfügung. Häufig bleibt einzig die Form des La-
gers als entscheidendes Artmerkmal“ (POELT & 
VĚZDA 1976).  
Angesichts der schwierigen Artdefinition inner-
halb der Gattung Candelariella ergeben sich 
Fragen. Zum einen ist – gerade anlässlich der 
oben erwähnten irrtümlichen Zuordnung der 
italienischen Proben – zu prüfen, wie weit die in 
der Literatur unter Candelariella plumbea  auf-
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geführten Funde einheitlich sind. Zum anderen 
ist genauer zu definieren, wie sich diese Art 
von anderen graulagerigen Arten unterscheidet. 
POELT und VĚZDA sind letzterer Frage in Bezug 
auf Candelariella oleaginescens nachgegangen, 
die einen deutlich dünneren Thallus aufweist, 
dem „das Zerfallen der Schuppen fehlt“ (POELT 
& VĚZDA 1976). Ob diese Thallusunterschiede zu 
einer spezifischen Trennung ausreichen, muss 
dennoch überprüft werden. Die luxurierende 
Ausbildung des Thallus von Candelariella plum-
bea im Neckarraum kann standortbedingt sein. 
Ähnliches gilt für die relativ starke Entwicklung 
von Soredien. Das stark anthropogen belastete, 
durch Spritz- und Düngemittel behandelte Wein-
bau-Habitat kann zu erheblichen Modifikationen 
führen; es sei nur auf Lecanora varia verwiesen, 
deren „Weinberg-Modifikante“ in Südtirol als Le-
canora vinetorum beschrieben wurde (POELT & 
HUNECK 1968). 
Bei der Artansprache der graulagerigen Can-
delariellen kommt zur Merkmalsarmut erschwe-
rend eine breite ökologische Valenz der Arten 
hinzu, von denen etliche die ökologische Zäsur 
zwischen Gesteinssubstrat und Rindensubstrat 
zu meistern vermögen. Diese Arten tolerieren 
oder beanspruchen starke Eutrophierung. Sofern 
die Standorte entsprechend staubimprägniert 
sind, ist das Ausgangssubstrat offensichtlich von 
sekundärer Bedeutung. Daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, die Unterschiede auch zwischen 
ähnlichen Sippen kritisch zu überprüfen, die al-
ternativ von Rinde oder Gestein beschrieben 
worden sind, also bei der Diskussion der Artab-
grenzung auch die Rindenbewohnerin Candela-
riella viae-lacteae  zu berücksichtigen. 
Schließlich ist einem weiteren Phänomen Rech-
nung zu tragen: dem Parasitismus, zu dem einige 
Candelariella-Arten neigen. Von Candelariella vi-
tellina beispielsweise ist fakultativer Parasitismus 
auf zahlreichen Krustenflechten bekannt (POELT 
1958), und Caloplaca aurella kann oft auf Ver-
rucarien, vor allem Verrucaria nigrescens ge-
funden werden (persönl. Beobachtung). Die ita-
lienischen Proben (Candelariella oleaginescens 
var. glebulosa, siehe oben) aus der subalpinen 
Stufe hält ROUX (mdl.) für eine parasitische Art 
aus der Candelariella aurella-Gruppe, die insel-
artig Fremdlager befällt. Ähnliche Lager wie das 
von Candelariella plumbea findet man an stark 
eutrophierten Stellen bei Verrucaria-, Lecania- 
und Caloplaca-Arten. Gegen das Wachstum von 
Candelariella-Apothecien auf einem Fremdlager 
spricht jedoch bei Candelariella plumbea der 

dünne graue Lagerrand – was POELT, einem pro-
funden Kenner der Ausprägungsformen parasi-
tischer Lebensweise, sicherlich a priori nicht an 
eine parasitische Lebensweise denken ließ.

Die obige Diskussion zeigt, dass eine gründli-
chere Untersuchung des Komplexes der erwähn-
ten graulagerigen Arten unter allen erwähnten 
Aspekten erforderlich ist. Hier ist noch viel De-
tailarbeit unter Hinzuziehung von genetischen 
Analysen zu leisten. Diese Notizen sollen auf die 
Problematik hinweisen.
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a) Candelariella plumbea, Benningen/Neckar, 2008.

b) Wuchsort von Candelariella plumbea an südexponierten Muschelkalk-Felsen am Prallhang des Neckars inmitten 
von Weinbergen bei Benningen (Kreis Ludwigsburg).
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Foliicolous Lichens in the Black Forest, 
Southwest-Germany
ROBERT LÜCKING, VOLKMAR WIRTH & MATTHIAS AHRENS

Abstract
We report the unexpected discovery of foliicolous lichen 
communities at several localities in the Black Forest, 
south-western Germany, with a total of seven truly or 
facultatively foliicolous taxa: Bacidina chloroticula, Fell-
hanera bouteillei, F. subtilis, F. viridisorediata, Fellha-
neropsis myrtillicola, Gyalectidium setiferum, and Sco-
liciosporum curvatum. The communities are similar to 
those reported previously from Belgium, western Ger-
many (Mosel valley), and Austria (Styria), apparently 
forming a characteristic association across central Eu-
rope (Fellhaneretum myrtillicolae SPIER & APTROOT), but 
are richer in species in the Black Forest than in any of 
the other areas studied. An identification key is provided 
to the species of this association in the Black Forest. 
Gyalectidium setiferum is new for central Europe, and 
Scoliciosporum curvatum is new to southern Germany. 
Since these lichen communities appear to be confined 
to well-conserved forest and depend on favorable, 
warm-humid climatic conditions, their potential use as 
indicators of global climatic change is discussed.

Kurzfassung
Foliicole Flechten im Schwarzwald,
Südwest-Deutschland
Im Schwarzwald wurden überraschenderweise an et-
lichen Lokalitäten foliicole Flechtenbestände mit ins-
gesamt sieben bevorzugt oder häufig foliicolen Arten 
gefunden: Bacidina chloroticula, Fellhanera bouteillei, 
F. subtilis, F. viridisorediata, Fellhaneropsis myrtillicola, 
Gyalectidium setiferum und Scoliciosporum curvatum. 
Die Bestände sind ähnlich zusammengesetzt wie die 
zuvor von Belgien, Westdeutschland (Moseltal) und Ös-
terreich (Steiermark) nachgewiesenen; sie bilden eine 
offenbar charakteristische, in Zentraleuropa heimische 
Gesellschaft (Fellhaneretum myrtillicolae SPIER & APT-
ROOT), die aber im Schwarzwald reicher entwickelt und 
häufiger ist als in allen anderen untersuchten Gebieten. 
Ein Bestimmungsschlüssel für diese Arten ist einge-
fügt. Gyalectidium setiferum ist neu für Zentraleuropa, 
Scoliciosporum curvatum neu für Süddeutschland. Da 
das Vorkommen foliicoler Flechtengemeinschaften von 
der Erhaltung natürlicher Wälder und von klimatischen 
Bedingungen abhängt, wird die potenzielle Nutzung 
dieser Flechten als Bioindikatoren der globalen Klima-
erwärmung kurz diskutiert.
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1 Introduction

Foliicolous lichens grow on the surface of liv-
ing leaves of vascular plants (shrubs, trees, and 
epiphytes). Since leaves are ephemerous in na-
ture, leaf-dwelling lichens have to complete their 
life cycle quickly (LÜCKING 2001, 2008). Studies 
in tropical climates show first traces of coloni-
zation on young leaves after about six months, 
and mature lichen thalli with reproductive organs 
develop after 24 to 36 months (LÜCKING & BER-
NECKER-LÜCKING 2002, SANDERS & LÜCKING 2002). 
Therefore, foliicolous lichen communities cannot 
develop on plants that shed their leaves annually, 
such as the trees that dominate in temperate and 
tropical dry deciduous forests. Since the thalli ad-
here to the leaf surface by means of a polysac-
charid layer (mucilage), a high level of humidity is 
also required for foliicolous lichens to develop.
In temperate regions, not all trees and shrubs 
are deciduous, and those that have leaves with 
a longevity of more than one year can support 
foliicolous lichen communities under certain 
conditions. Besides conifers, specifically Abies, 
evergreen broad-leaved trees, shrubs, and lia-
nas or climbers that could potentially support 
foliicolous lichens include Ilex, Hedera, Buxus, 
and planted Rhododendron. Mild and humid 
oceanic climate favors the development of fo-
liicolous lichen communities. In Europe, such 
communities have been described primarily from 
the Mediterranean region and the temperate 
oceanic western and north-western parts of the 
continent (SÉRUSIAUX 1993, PUNTILLO et al. 2000, 
LLOP & GÓMEZ-BOLEA 2006). They usually consist 
of a mixture of truly foliicolous species such as 
Gyalectidium and Strigula spp., as well as taxa 
that are rather broad in their substrate choice, 
such as Fellhanera bouteillei. Other compo-
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nents are usually corticolous taxa that grow well 
on leaves under certain circumstances (faculta-
tively foliicolous), such as Scoliciosporum spp., 
and accidentally foliicolous thalli that usually do 
not reach maturity on leaves, including foliose 
macrolichens.
In central Europe, foliicolous lichen communi-
ties are rare and usually restricted to needles of 
conifers and mostly comprise substrate-indiffer-
ent and facultatively foliicolous species, including 
Fellhanera bouteillei, F. subtilis, and Gyalideop-
sis piceicola, as well as accidentally foliicolous 
taxa like Hypogymnia tubulosa and Physcia te-
nella. The few evergreen broad-leaved trees and 
shrubs occurring in the south-western Germany 
were not believed to support foliicolous lichens; 
for example, the Buxus forest near Grenzach, at 
the border between Germany and Switzerland, 
was searched in vain for leaf-dwelling lichen 
communities by LETTAU (1940) and WIRTH (1979). 
This is not unexpected as the climatic conditions 
in this south-facing forest are comparatively dry. 
Another problem for the potential occurrence of 
foliicolous lichens is acid precipitation, stressing 
central European forests during the 1970s and 
1980s (BARTHOLMESS 1989). As a consequence, 
the chances of discovering foliicolous lichens in 
central European forests were considered to be 
too low to provoke the desire to actually look for 
them (POELT & VĚZDA 1992).
Against this background, the discovery of a fo-
liicolous lichen community on Abies needles in 
Austria (Styria) by POELT & VĚZDA (1992) was sur-
prising. Foliicolous lichens found there included 
Fellhanera bouteillei, F. buxi (VĚZDA & VIVANT) 
VĚZDA [a synonym of Fellhaneropsis myrtillicola 
(ERICHS.) SÉRUS. & COPPINS], Bacidina aphiaca 
(MÜLL. ARG.) VĚZDA (identification later corrected 
to B. chloroticula, HAFELLNER & TÜRK 2001), and 
the newly described Bacidia gorgonea (another 
synonym of Fellhaneropsis myrtillicola). Another 
unexpected discovery were the foliicolous lichen 
communities found in humid valleys in Belgium 
(VAN DEN BOOM & SÉRUSIAUX 1996) and in the Mo-
sel valley in nearby Germany (Rheinland-Pfalz, 
KILLMANN et al. 2004), with Fellhanera bouteillei, 
Bacidina chloroticula, Arthonia muscigena, and 
Fellhaneropsis myrtillicola at both localities and 
Fellhanera subtilis in Belgium, though the men-
tioned Arthonia and Bacidina species are consid-
ered facultatively foliicolous (KILLMANN et al. 2004). 
CEZANNE et al. (2008) mentioned Fellhaneropsis 
myrtillicola from Picea needles in the Odenwald, 
Germany.

The recent discovery of foliicolous lichen com-
munities in humid valleys of the Black Forest sup-
port the surprising notion that such communities 
are more widespread in central Europe than pre-
viously expected. The initial discovery of Fellhan-
era bouteillei and F. viridisorediata on needles of 
Abies and leaves of Ilex and Rhododendron by 
M.A. led V.W. (and M.A.) to revisit the locality and 
search for foliicolous lichens in other humid areas 
of the Black Forest. This resulted in the documen-
tation of a surprisingly rich assembly, including 
seven truly or facultatively foliicolous species, 
particularly on needles of Abies and with up to 
five species co-occuring on single branchlets.

2 The foliicolous lichens found in the
  Black Forest and their habitats

We define foliicolous lichens as species starting 
their development on leaves or needles, thereby 
excluding lichens that secondarily grow onto the 
foliage from the bark of branches. Foliicolous 
species were found during our survey on Abies, 
Picea, Taxus, Ilex, Buxus, Rhododendron, and 
Laurocerasus. The number of phorophytes is less 
compared to the phorophyte species that sup-
port foliicolous bryophytes in the northern Black 
Forest (AHRENS 2009). However, the latter are not 
foliicolous taxa in the strict sense but rather over-
grow leaves and needles under favorable warm-
humid conditions.
In this paper, we are not using the common ter-
minology of obligately and facultatively foliicolous 
lichens as introduced by SANTESSON (1952), since 
this distinction is misleading and does not give 
the different types of substrate preferences jus-
tice (SÉRUSIAUX 1989, LÜCKING 2008). Usually folii-
colous lichens can often be found on comparable 
substrata, particularly the smooth bark of small 
branches or bamboo culms, so they are not ob-
ligately confined to leaves. A better classifica-
tion (into four categories) is given by considering 
the substrate abundances: (1) Truly foliicolous 
lichens are usually found on leaves and rarely 
on other substrata (many species of the genus 
Strigula). (2) Substrate-indifferent or “ubiquitous” 
species are commonly found on different types 
of substrata including leaves (examples would be 
Fellhanera bouteillei or the tropical Byssoloma 
leucoblepharum and Coccocarpia spp.). (3) Facu-
ltatively foliicolous species usually grow on other 
substrata but under certain conditions grow on 
leaves, but then their thalli are usually less well-
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developed (e.g., Fellhanera subtilis). (4) Acciden-
tally foliicolous lichens either overgrow leaves 
and needles from the bark of adjacent branches 
(i.e., they do not start their development on the 
leaf surface) or they form small, immature thalli 
on leaves under particular conditions, such as 
leathery leaves of shrubs and treelets in tropical 
high mountain areas (LÜCKING 2008); most foliose 
and fruticose macrolichens fall under this catego-
ry. Only the first three categories are “self-suffi-
cient”, which means foliicolous communities can 
develop without the input from other substrata, 
because the species are able to complete their 
life cycles entirely on leaves or needles. 
All seven lichen species discussed in detail below 
are foliicolous species initiating their thalli on the 
needles or leaves. Accidentally foliicolous spe-
cies are not explicitedly discussed but have been 
listed following the species discussions and the 
key, for sake of completeness. In discussing the 
occurrence of truly, facultatively, and accidentally 
foliicolous lichens on different phorophytes, we 
use the term branches for all ramifications from 
the main trunk of the phorophyte, whereas the 
term “branchlets” refers to the terminal branches 
of fir and spruce on which the needles are con-
centrated. A single branchlet contains needles of 
a single year.

Bacidina chloroticula (NYL.) VĚZDA & POELT
(Plate 1A-B)
Bacidina chloroticula is considered a substrate-
indifferent lichen as it has frequently been report-
ed from other substrata across Europe; however, 
in the study area it makes the impression of being 
truly foliicolous as it is much more abundant on 
leaves and needles. The species was found at ten 
localities, generally on Abies needles and rarely 
also on Rhododendron and Buxus leaves. At one 
locality, B. chloroticula occurred throughout a val-
ley of 1 km length. Fellhanera bouteillei usually 
co-occurred on the same trees, but only rarely on 
the same branchlets and needles as B. chloro-
ticula. Furthermore, Fellhaneropsis myrtillicola 
was often associated with B. chloroticula. Bacidi-
na chloroticula prefers shaded areas. According 
to our observations on fir branchlets representing 
subsequent years (chronosequences), the spe-
cies usually develops its thallus on three-year old 
needles and produces apothecia on four-year 
old ones. The species is relatively indifferent with 
regard to its substrate and also grows on rock 
and wood, particularly tree stumps. From conifer 
needles, B. chloroticula was already reported by 

VAN DEN BOOM & SÉRUSIAUX (1996) and KILLMANN et 
al. (2004).The record of Bacidina apiahica from 
Austria by POELT & VĚZDA (1992) also represents 
B. chloroticula (HAFELLNER & TÜRK 2001). These 
species are superficially similar, but Bacidina 
apiahica has larger, often more vividly colored 
apothecia than B. chloroticula. Moreover, the as-
cospores are twisted in the asci of B. chloroticula. 
The high abundance of B. chloroticula on fir nee-
dles suggests that they provide its quantitatively 
most important substrate in the study area. Ba-
cidina chloroticula is probably the most shade-
tolerant species among the foliicolous lichens 
found in the Black Forest. In addition, the spe-
cies extends to higher elevations of the montane 
zone than the other foliicolous lichens. Bacidina 
chloroticula is apparently widespread in the Black 
Forest at sites with humid microclimate.

Germany, Baden-Württemberg. Northern Black 
Forest: Baden-Baden, Geroldsau, below Gerolds-
auer water fall, 280-300 m, on Rhododendron; 
27.6.2009, WIRTH 41166.; ibid.; 29.6.2009, WIRTH 
& AHRENS 411167. Central Black Forest: Lahr, 
Sulz, Sulzbachtal, along forest trail on left side of 
valley, 210 m; 29.7.2009, WIRTH & AHRENS 41261, 
41269; ibid., 340 m; 29.7.2009, WIRTH & AHRENS 
41307 Alpirsbach, Aischbachtal, fir-spruce forest 
above water purification plant, 550 m; 16.8.2009, 
WIRTH 41281. Southern Black Forest: Breitnau, 
Höllsteig, Ravennaschlucht, 720-740 m, on 
Abies; 9.9.2009, WIRTH 41328. St. Ulrich, Au-
bach, fir plantation, 510 m, on Abies; 9.9.2009, 
WIRTH 41327. Sulzburg, Bad Sulzburg, 440 m, on 
Buxus; 9.9.2009, WIRTH 41329.

Fellhanera bouteillei (DESM.) VĚZDA
(Plate 1C-D)
Fellhanera bouteillei has long since been consid-
ered the most common foliicolous species in Ger-
many (WIRTH 1995, and unpubl. data; KILLMANN et 
al. 2004). This is also true for the Black Forest, al-
though the species cannot longer be regarded as 
the only foliicolous lichen in this area and locally, 
other species (especially Fellhaneropsis myrtil-
licola) are more abundant. Fellhanera bouteillei 
is a substrate-indifferent species also growing on 
rock and the bark of branches and trunks. It is 
most common on conifer needles (Abies, rarer 
Picea, exceptional Taxus [near Geroldsau]), but 
also occurs on the leaves of Buxus, Rhododen-
dron, and Ilex. On conifers, F. bouteillei is, like 
Bacidina chloroticula, richly fertile on four-year 
old needles, though a few apothecia are already 
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found on three-year old needles. White pycnid-
ia with wide ostiole, which are characteristic of 
F. bouteillei, often cover the entire thallus surface. 
In humid localities of sheltered valleys, the spe-
cies is particularly common on the slopes facing 
the valley of the river Rhine.

Germany, Baden-Württemberg. Northern Black 
Forest: Baden-Baden, Geroldsau, below Gerolds- 
auer water fall, 280-300 m, on Rhododendron; 
27.6.2009, WIRTH 41166.  Marxzell, Brach Siegen 
east of Schielberg, 325-335 m, on Abies; AHRENS 
s.n. Central Black Forest: Alpirsbach, Aisch-
bachtal, 550 m; 16.8.2009, WIRTH 41280. Schiltach, 
Eulersbach, 400 m, on Picea; 16.8.2009, WIRTH 
s.n. Ettenheim, Ettenheimmünster, valley of the 
Dörlinbacher Grundbächle, 275 m, on Abies; 
29.7.2009, WIRTH 41295. Bleichheim near Her-
bolzheim, 1 km E of Muckental, Bleiche Valley, 
forest margin near fish ponds, 270 m, 29.7.2009, 
WIRTH & AHRENS 41255. Lahr, Sulz, Sulzbachtal, 
along forest trail, 280 m; 29.7.2009, WIRTH & AH-
RENS 41257. Southern Black Forest: Brenden, 
Schwarzatal below Eichholz, Talgrund, 580 m; 
17.8.2009, WIRTH & WIRTH 41285; ibid., Schwar-
zatal between Eichholz and Leinegg, bottom of 
valley, 550 m; 18.8.2009, WIRTH & WIRTH 41286. 
Sulzburg, Bad Sulzburg, below public bath, near 
bottom of valley on left side, 440 m; 23.4.2004, 
WIRTH 39888, 39889, 24.7.2009, WIRTH 41243.

Fellhanera subtilis (VĚZDA) SÉRUS. & DIEDERICH 
(Plate. 1E-F)
This species is commonly found in higher regions 
of the Black Forest in foggy or humid locations 
on shoots of Vaccinium, more rarely on branch-
es of Abies (WIRTH 1995). Although it was found 
here on needles more often than on the bark of 
branches, the thalli were always small (much 
smaller than those usually found on Vaccinium 
shoots, for example), and hence we consider 
this species to be facultatively foliicolous rather 
than substrate-indifferent. Due to its small thalli, 
F. subtilis is easily overlooked, and it can also 
resemble poorly developed forms of F. bouteillei 
and Bacidina chloroticula on leaves. Anatomi-
cally it is well-characterized by the pale yellowish 
apothecia and 3-septate, ellipsoid ascospores. 

Germany, Baden-Württemberg. Northern Black 
Forest:  Baden-Baden, Geroldsau, below Gerolds-
auer water fall, 280-300 m; 29.6.2009, WIRTH & 
AHRENS 41334.  Marxzell, Brach Siegen east of 
Schielberg, 325-335 m, Abies; AHRENS s.n. Cen-

tral Black Forest: Lahr, Sulz, Sulzbachtal, along 
forest trail left side of the valley, 240 m; 29.7.2009, 
WIRTH & AHRENS 41280.  Bleichheim near Her-
bolzheim, E Muckental, Bleiche Valley, 270 m; 
29.7.2009, WIRTH & AHRENS 41254; Schenken-
zell, Nachtloch, 410 m; WIRTH 41284. Southern 
Black Forest: Brenden, Schwarzatal below Eich-
holz, bottom of valley, 580 m; 17.8.2009, WIRTH & 
WIRTH 41285.

Fellhanera viridisorediata APTROOT, M. BRAND & 
SPIER (Plate 2A-D)
The thalli observed here are comparatively thin 
when compared to the type and those of other 
localities, and the apothecial margins are deli-
cate. The species is to be considered substrate-
indifferent, since it is usually reported from bark 
of branches and trunks, but here was found 
abundantly foliicolous on Abies with well-devel-
oped and numerous apothecia and relatively 
few soralia. Fellhanera viridisorediata, especially 
when the thallus is thin, closely resembles the 
neotropical Fellhanera misionensis. The two spe-
cies agree in practically all morphological and 
anatomical features, except for the formation of 
soralia in F. viridisorediata and the production of 
roccellic acid. 

Germany, Baden-Württemberg. Northern Black 
Forest:  Marxzell, Brach Siegen east of Schiel-
berg, 325-335 m, on Abies; 13.6.2009, AHRENS 
s.n.; ibid., 13.6.2009, on Picea, AHRENS s.n.; 
ibid. 29.6.2009, AHRENS & WIRTH 41165. Central 
Black Forest: Ettenheim, Ettenheimmünster, val-
ley of the Dörlinbacher Grundbächle, 275 m, on 
Abies; 29.7.2009, WIRTH & AHRENS 41256, 41260. 
Lahr, Sulz, Sulzbachtal, along forest trail, 280 m; 
29.7.2009, WIRTH & AHRENS 41277. Schenken-
zell, Heubachtal, bottom of valley south of Hir-
schengrund, 475 m; 16.8.2009, WIRTH 41292; 
Schenkenzell, Nachtloch, 410 m; WIRTH 41284. 
Southern Black Forest: Sulzburg, Fliederbachtal, 
bottom of valley, 380-400 m, on Abies; 9.9.2009, 
WIRTH 41330.

Fellhaneropsis myrtillicola (ERICHS.) SÉRUS. &
COPPINS (Plate 2E-F)
This substrate-indifferent lichen is one of the 
more common species on Abies needles in the 
Black Forest, especially under humid conditions. 
It is much rarer on Picea needles or Rhododen-
dron leaves. It mostly forms thalli with pycnidia 
only, but in some collections (e.g. on Rhododen-
dron leaves), the small, dark, emarginate apo-
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thecia were also found. The species appears to 
be developing fast, with pycnidial thalli usually 
found on 2-year old branchlets. On 6- to 7-year 
old branchlets, it can dominate the community. 
Thalli with apothecia, found in two collections 
on Abies needles and Rhododendron leaves 
(Grobbachtal near Geroldsau, together with 
Bacidina chloroticula and Fellhanera bouteillei), 
resemble those of the neotropical Fellhanera 
emarginata Lücking and F. obscurata LÜCKING 
(LÜCKING 2008), and without the characteristic 
pycnidia are difficult to separate from the lat-
ter two if certain anatomical details such as ex-
cipulum structure and hypothecium color are not 
properly observed. 

Germany, Baden-Württemberg. Northern Black 
Forest:  Baden-Baden, Geroldsau, below Gerolds-
auer water fall, 280-300 m, on Rhododendron; 
29.6.2009, AHRENS & WIRTH 41333. Central 
Black Forest: Alpirsbach, Aischbachtal, 550 m; 
16.8.2009, WIRTH 41280. Ettenheim, Ettenheim-
münster, valley of the Dörlinbacher Grundbächle, 
275 m, on Abies; 29.7.2009, WIRTH 41295. Lahr, 
Sulz, Sulzbachtal, along forest trail left side of 
valley, 210 m; 29.7.2009, WIRTH & AHRENS 41334.; 
ibid., 340 m; 29.7.2009, WIRTH & AHRENS 41307. 
Schenkenzell, Heubachtal, across Mantelhof, 
390 m, on Abies at forest margin; 16.8.2009, 
WIRTH 41290, 41296 (with Jamesiella anastomo-
sans); ibid., bottom of valley south of Hirschen-
grund, 475 m; 16.8.2009, WIRTH 41292. Schiltach, 
Heubachtal, ca. 400 m, 16.8.2009, WIRTH 41335; 
ibid., south before Eulersbach, Höllgraben, fir 
forest, 480 m; 16.8.2009, WIRTH 41283. Wolfach, 
Heubachtal, ca. 450 m; 16.8.2009, WIRTH 41289. 
Southern Black Forest: Brenden, Schwarzatal be-
low Eichholz, bottom of valley, 580 m; 17.8.2009, 
WIRTH & WIRTH 41285; ibid., Schwarzatal between 
Eichholz and Leinegg, bottom of valley, 550 m; 
18.8.2009, WIRTH & WIRTH 41286. Sulzburg, Flie-
derbachtal, bottom of valley, 455 m, on Abies; 
9.9.2009, WIRTH 41331.

Gyalectidium setiferum VĚZDA & SÉRUS.
(Plate 3A-E)
This is the only truly foliicolous species in the 
Black Forest. It is characterized by small, dense-
ly setose thalli which produce conidial diahyphae 
at the base of the setae. Gyalectidium setiferum 
is known from oceanic areas in western Europe 
(France, Great Britain, Spain) and the Colchis 
(SÉRUSIAUX 1993). It is most often found on 
Buxus sempervirens, more rarely on Abies and 

Laurocerasus. In the Black Forest, G. setiferum 
is presently known from four localities. In the 
southern Black Forest locality, it was recorded 
from 15 Abies trees, often together with Fellhan-
era bouteillei, but rarely on the same needles. 
Sometimes up to 50 thalli were observed on 
individual needles and a single-year branchlet 
can support several hundred thalli. Interestingly, 
nearby Buxus shrubs did not support this spe-
cies. In the central Black Forest, G. setiferum 
was found at two localities, with few thalli for ex-
ample near Bleichheim on a single Abies tree 
together with Fellhanera bouteillei, F. subtilis, 
and Fellhaneropsis myrtillicola, and more abun-
dantly near Schiltach on several fir trees togeth-
er with Fellhanera bouteillei, Fellhanera viridi-
sorediata, and Fellhaneropsis myrtillicola, in both 
cases together with the liverworts Microlejeunea 
ulicina and Metzgeria temperata (occurrence of 
foliicolous liverworts AHRENS in prep.). At the lat-
ter locality, it was well-developed on four- and 
five-year old needles with young thalli already 
colonizing two-year old needles. Gyalectidium 
setiferum is to be expected at other localities in 
the Black Forest and in the Vosges.

Germany, Baden-Württemberg. Central Black 
Forest: Bleichheim near Herbolzheim, E Mucken-
tal, Bleiche Valley, 270 m; 29.7.2009, WIRTH & 
AHRENS 41253. Schiltach, before Eulersbach, 
Höllgraben, fir forest, 460 m, 16.8.2009, WIRTH 
41336; ibid., 480 m; 16.8.2009, WIRTH 41283. 
Southern Black Forest: Sulzburg, Bad Sulzburg, 
below public bath, near bottom of valley, 440 m; 
24.7.2009, WIRTH 41243. Between Sulzburg and 
Bad Sulzburg, near bottom of valley, 440 m, on 
Abies; 24.7.2009, WIRTH 41242, 41305. Bollsch-
weil, Möhlintal, 410 m, along the Möhlin, on 
Abies, 9.9.2009, WIRTH 41327.

Scoliciosporum curvatum SÉRUS. (Plate 3F)
This is an oceanic, substrate-indifferent spe-
cies more common in western Europe, but can 
be found at scattered localities in central Eu-
rope. It was found on leaves of Laurocerasus 
near Sulzburg together with free living algae. 
The species is somewhat unusual in the genus 
in having relatively broad ascospores that are 
lunular in shape and 1-septate. Most other spe-
cies of Scoliciosporum have narrow ascospores 
superficially similar to those of Bacidina, but the 
latter can be distinguished by the usually yel-
lowish apothecia and paraplectenchymatous 
excipulum. Most Scoliciosporum species are 



 

28 carolinea, 67 (2009)

considered fast-growing, which is also true 
of S. curvatum (SÉRUSIAUX 1993) and often re-
semble algal colonies due to the tiny, easily 
overlooked apothecia.
Germany, Baden-Württemberg. Southern Black 
Forest: Sulzburg, Bad Sulzburg, on Laurocera-
sus officinalis, 455 m; 24.7.2009, WIRTH 41252.

Key to foliicolous species of the Fellhan-
eropsis myrtillicola association in central 
Europe

1a Identification by means of apothecia . . . . . 2
1b Identification by means of conidiomata or 

other thallus characters . . . . . . . . . . . . . . . 7

2a Ascospores long-tapering to needle-shaped, 
more than ten times as long as broad, spiral-
ly twisted in the asci; apothecia pale yellow, 
with paraplectenchymatous exciple; thallus 
grey-green, farinose to granulose  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . Bacidina chloroticula

2b Ascospores ellipsoid to oblong or halfmoon-
shaped, less than ten times as long as broad, 
irregularly arranged in the asci; apothecia 
and thallus variously colored and shaped  . 3

3a Ascospores halfmoon-shaped; apothecia 
with hyphal excipulum, emarginate, brown; 
thallus grey-green, granular . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .Scoliciosporum curvatum

3b Ascospores ellipsoid to oblong; apothecia 
with para- or prosoplectenchymatous excip-
ulum, variously shaped and colored  . . . . . 4

4a Apothecia small, emarginate, dark brown, 
with prosoplectenchymatous excipulum; as-
cospores oblong, 3-septate; pycnidia com-
mon, producing filiform, curved conidia . . . . 
. . . . . . . . . . . . Fellhaneropsis myrtillicola

4b Apothecia conspicuous with thin but distinct 
pale margin and pale yellow to dark brown 
disc, with paraplectenchymatous excipulum; 
ascospores ellipsoid, 1-3-septate; pycnidia, 
if present, forming pear-shaped or oblong 
conidia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

5a Apothecia with dark brown disc; thallus 
with diffuse, pale green soralia; ascospores 
1-septate  . . . . . Fellhanera viridisorediata

5b Apothecia with pale yellow to orange disc; 
thallus lacking distinct soralia but some-
times dissolved into soredia-like granules; 
ascospores 1-3-septate . . . . . . . . . . . . . . . 6

6a Ascospores 3-septate; thallus grey-green, 
composed of small, compact patches; pyc-
nidia usually absent . . . Fellhanera subtilis

6b Ascospores 1-septate; thallus usually bluish 
grey-green, farinose to granular; pycnidia 
common, producing pear-shaped conidia . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Fellhanera bouteillei

7a Thallus resembling icing or frosting (with car-
tilaginous cortex), with numerous translucent 
to white setae which at their base produce 
moniliform conidial diahyphae intermingled 
with algal cells  . . . Gyalectidium setiferum

7b Thallus lacking setae . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

8a Pycnidia absent; thallus diffusely sorediate, 
containing roccellic acid; soralia pale green   
. . . . . . . . . . . . . Fellhanera viridisorediata

8b Pycnidia present; thallus not sorediate al-
though sometimes dissolved into soredia-like 
granules; chemistry different or substances 
absent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

9a Thallus farinose to granulose, bluish grey-
green, with white pycnidia that produce pear-
shaped conidia. . . . . Fellhanera bouteillei

9b Thallus composed of small, compact 
patches, grey-green, with dark grey to blue 
black pycnidia that produce filiform, curved 
conidia . . . . . . Fellhaneropsis myrtillicola

Apart from the species discussed above, at the 
cited localities we also found a few accidentally 
foliicolous species growing on leaves or needles: 
Physcia tenella, Hypogymnia tubulosa, Melano-
halea exasperatula, Hypotrachyna revoluta, 
Parmelia sulcata, Physcia adscendens, Agoni-
mia spec., Normandina pulchella, Candelariella 
reflexa, Bacidina aff. arnoldiana, and Jamesiella 
anastomosans (Plate 4). The first three spe-
cies were found at almost all localities that also 
harbored Bacidina chloroticula and Fellhanera 
bouteillei. 
At one locality, we also found Strigula-like leaf 
deformations but could not find any fungal 
structures associated with them (Plate 4). The 
genus Strigula includes the only foliicolous spe-
cies that penetrate the leaf cuticle, because the 
photobiont is an otherwise leaf-parasitic alga of 
the genus Cephaleuros (LÜCKING 2008). Strigula 
thalli therefore have a very characteristic ap-
pearance usually forming numerous bright green 
“bumps” on the colonized leaves, very different 
from other foliicolous lichens. The bright green 
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deformations found here very closely resemble 
such thalli but are apparently only formed by a 
free-living Cephaleuros species. Already LETTAU 
(1940) discovered these structures in the Buxus 
forest near Grenzach and described them as „... 
blaßgrünliche, schwach blasig aufgewölbte, um 
0.2-0.5 mm große, rundliche, hier und da zusam-
menfließende Fleckchen. Die Untersuchung er-
gab eine Alge, die unter der Cuticula dieser Blät-
ter wuchs. Es handelt sich um die gleiche Alge 
(Phycopeltis spec. cf. epiphyton Mill.), die die 
Gonidien der S. buxi bildet. …. Pilzhyphen und 
Fruktifikationen eines Pilzes konnte ich jedoch 
nicht finden. Also gewissermaßen eine nicht li-
chenisierte S. buxi!” [... pale green, slightly inflat-
ed, about 0.2-0.5 mm large, rounded, sometimes 
confluent patches. The study resulted in an alga 
which grew beneath the cuticle of those leaves. 
It is the same alga (...) that forms the gonidia of 
S. buxi. ... However, I could not find fungal hyphae 
and fructifications of a fungus. A non-lichenized 
S. buxi, so to speak! ”]. LETTAU’s description per-
fectly matches our own findings, although his in-
terpretion of a non-lichenized S. buxi is incorrect, 
as it is a non-lichenized alga, not a non-lichen-
ized fungus. It is possible that the non-lichenized 
alga found here and the photobiont of S. buxi, 
a species so far unknown from central Europe, 
belong to the same species and the structures 
found here could be considered “precursors” of 
a Strigula lichen (with fungal hyphae present but 
not discernable). In tropical Strigula species, it 
can often be observed that younger leaves have 
non-lichenized Cephaleuros thalli present and in 
older leaves these become “infected” with fungal 
elements to eventually form the Strigula lichens.

3 Discussion

All foliicolous lichens reported here were collect-
ed between 200 m and 550 m, with the exception 
of Bacidina chloroticula, F. bouteillei and F. myrtil-
licola. This corresponds to the lowland (“kollin”) 
to submontane levels, which are characterized 
by relatively high annual mean temperatures. 
Most localities are situated in valleys in proxi-
mity to creeks and protected from wind, and all 
in valleys with creeks and rivers flowing west-
wards into the river Rhine, not eastwards into the 
Danubian river system with its rather cold valleys. 
Annual precipitation exceeds 1000 mm accord-
ing to readings from nearby stations, resulting in 
a mild oceanic climate, which is more typical of 

coastal western Europe. Two interesting findings 
are Gyalectidium setiferum and Scoliciosporum 
curvatum, which hitherto were only known from 
localities with more or less oceanic climate in 
western Europe (SÉRUSIAUX 1993).
The high abundance of several species on nee-
dles of Abies is of particular interest. At very 
humid sites, taxa such as Fellhanera bouteillei, 
Bacidina chloroticula and especially Fellhaner-
opsis myrtillicola appear constantly in the biota of 
Abies forests in proximity to creeks. We consider 
richly structured fir forests with mixed young 
and mature and old trees and with variable light 
conditions as optimal for the growth of Bacidina 
chloroticula and other foliicolous lichens. At more 
illuminated microsites, along creeks, trails, and 
slopes, Fellhanera species become common, as 
well as Gyalectidium setiferum, although the lat-
ter also requires a high level of humidity, such 
as frequent fogs and high precipitation (> 1000 
mm). There is an intrinsic similarity of these 
communities to those described by KILLMANN 
et al. (2004) on Buxus in valleys of the Mosel. 
The communities found in the Black Forest are, 
however, richer in species and also include with 
G. setiferum a obligately foliicolous species, and 
they are dispersed over many different localities. 
In general, it appears that there is a characteris-
tic foliicolous lichen association (Fellhaneretum 
myrtillicolae SPIER & APTROOT) all across central 
Europe consisting of Bacidina chloroticula, Fell-
hanera bouteillei, F. subtilis, F. viridisorediata, 
Fellhaneropsis myrtillicola, and Gyalectidium 
setiferum (POELT & VĚZDA 1992, VAN DEN BOOM & 
SÉRUSIAUX 1996, HAFELLNER & TÜRK 2001, KILLMANN 
et al. 2004, CÉZANNE et al. 2008). Judging from 
the habitat conditions in the Black Forest, there 
is little doubt that similar lichen associations also 
occur in the Vosges (eastern France).
Though foliicolous lichen communities have not 
previously been reported from the Black Forest, 
their occurrence is not really surprising, since a 
humid and mild, albeit not particularly warm-hu-
mid, climate is locally developed. Especially the 
area around Baden-Baden is known for its mild 
climate, which corresponds with the fact that the 
only known locality of the pantropical epiphyte 
Heterodermia leucomela was found here. On the 
other hand, apart from the foliicolous communi-
ties, no other rare or remarkable species were 
found at most of these sites so far, except for 
Gyalidea hyalinescens, which ARNOLD collected 
more that 100 years ago at the Geroldsauer 
water fall (BAUSCH 1869), and Hypotrachyna 
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revoluta (WIRTH 1995). At the localities of Gya-
lectidium setiferum only, also some rare, oceanic 
epiphytes, including Usnea ceratina, Fuscidea 
lightfootii, Parmotrema arnoldii, Nephroma par-
ile, and Peltigera collina are found. Hypotrachyna 
revoluta was found at most localities; its thalli 
usually overgrow the needles starting from the 
branchlets.
An interesting question is whether these folii-
colous communities are relicts or appeared more 
recently due to a combination of global warming 
and improved air quality. Air quality improved in 
central Europe since the mid 80s, as shown for 
example by lichen mapping studies (KIRSCHBAUM 
& HANEWALD 1998, WIRTH 1993), and the 13 warm-
est years since the beginning of systematic tem-
perature records all occurred after 1990 (ZORITA 
et al. 2008). It has even been suggested that 
improved air quality accelerates global warm-
ing (ANDREAE et al. 2005). The foliicolous lichens 
found here spread rather easily by vegetative 
propagules (soredia, thallus granules, conidia, 
diahyphae) which are adapted to dispersal by 
both wind and rain. For example, Scoliciosporum 
curvatum is considered an easily spreading spe-
cies (SÉRUSIAUX 1993) and occurrences in parks 
and gardens in Scotland and Northern Ireland 
demonstrate that this species quickly colonizes 
newly available substrata. Since the Black Forest 
is one of the best known areas in Germany in 
terms of its lichen biota and has been thoroughly 
studied by V. W., and foliicolous lichens have been 
searched for in this area by R. L., relatively recent 
establishment of these communities seems more 
likely. Otherwise, more historic records of these 
lichens such as those by LETTAU (1940) should be 
available and it would also be hard to explain that 
foliicolous communities have been overlooked 
at so many localities. Other reports of foliicolous 
lichen communities in central Europe are also 
quite recent (POELT & VĚZDA 1992, VAN DEN BOOM & 
SÉRUSIAUX 1996, HAFELLNER & TÜRK 2001, KILLMANN 
et al. 2004, CÉZANNE et al. 2008).
Since the occurrence of foliicolous lichen com-
munities in central Europe appears to be highly 
correlated with warm-humid climatic conditions 
(SÉRUSIAUX 1993, LLOP & GÓMEZ-BOLEA 2006), any 
change in such conditions would result in vis-
ible changes of the lichen communities, such as 
spreading or disappearance from known sites, as 
well as species composition. Thus, independent 
of these communities being an overlooked relict 
or the result of recent establishment, their study 
opens possibilities to their use as passive moni-

tors of changes in climate and air quality. On the 
other hand, while increasingly warm-humid cli-
mate might promote the spreading of foliicolous 
lichen communities in parts of central Europe, 
these organisms appear to be very susceptible to 
forest management and habitat changes, a factor 
that has to be taken into consideration. It is there-
fore necessary to closely monitor these commu-
nities and conduct a more extensive inventory to 
determine their baseline distributions and abun-
dances before using them as bioindicators of any 
sort. Gyalectidium setiferum, for example, could 
be a suitable indicator species of environmental 
health, as it responds to changes in humidity and 
habitat structure and is easily recognized in the 
field. Using lichens as bioindicators is of course 
not new and especially not in Germany, where 
environmental monitoring with lichens has been 
standardized (BARTHOLMESS et al. 2004). How-
ever, the advantage of foliicolous lichens is their 
comparatively fast development: whereas corti-
colous and saxicolous species take many years 
or decades to develop substantial communities, 
foliicolous lichens such as Gyalectidium reach 
maturity after as little as one year (SÉRUSIAUX 
1989, LÜCKING 2008). Together with continuous 
leaf renewal, this provides a much more dynamic 
system than lichens on bark and rock surfaces.
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Plate 1: Foliicolous lichens. A-B, Bacidina chloroticula, thalli with apothecia (largest apothecia about 0.3 mm diam.) 
C-D, Fellhanera bouteillei, thalli with apothecia (C) and pycnidia (D; large apothecium in C 0.4 mm diam.; pycnidia 
in D 0.1 mm diam. E-F, Fellhanera subtilis, thalli with apothecia (largest apothecia about 0.3 mm diam.). All photo-
graphs by R. L.



 

Tafel 2 carolinea, 67 (2009)

Plate 2: Foliicolous lichens. A-D, Fellhanera viridisorediata, thalli with apothecia and soralia (A showing soralia, B 
showing young apothecia; largest apothecia in A, C and D 0.4 mm diam., apothecia in B 0.2 mm diam.). E-F, Fell-
haneropsis myrtillicola, thalli with apothecia (E) and pycnidia (F; apothecia 0.2 mm diam.; pycnidia 0.1 mm diam.). 
All photographs by R. L.
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Plate 3: Foliicolous lichens. A-E, Gyalectidium setiferum, thalli with setae (hyphophores; setae about 0.3 mm high 
and needles in A about 2 mm wide). F, Scoliciosporum curvatum, thallus with apothecia (apothecia about 0.2 mm 
diam.). All photographs by R. L. except A (ALEXANDER RIEDEL, Karlsruhe).
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Plate 4: Accidentally foliicolous lichens (selected). A-B, Agonimia spec., squamulose thalli (thalli about 1 mm wide). 
C-D, Jamesiella anastomosans, thlasidia (isidioid hyphophores; largest hyphophore about 1 mm high and 0.2 mm 
wide). E, Physcia tenella, foliose thallus (lobes around 1 mm wide). F, Strigula-like leaf deformations on Buxus (lar-
gest patches around 0.5 mm diam.). All photographs by R. L.
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Verbreitung und Ökologie epiphyller Moose im 
Nordschwarzwald (Südwestdeutschland) 
MATTHIAS AHRENS

Kurzfassung
In den Jahren 2007-2009 wurden im Nordschwarzwald 
an 47 Fundstellen epiphylle Moose beobachtet. Die 
Höhenlagen der Fundorte reichten von etwa 150 m bis 
770 m, wobei die meisten Stellen zwischen 400 und 
500 m liegen. Die epiphyllen Moose wachsen an dau-
ernd luftfeuchten, geschützten, aufgelichteten, aber 
kaum der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzten 
Stellen am Rand oder in der Nähe von Bächen in tief 
eingeschnittenen, meist steilen Schluchten und Klingen 
im Bereich von Wäldern. Insgesamt wurden 19 epiphyll 
wachsende Moosarten nachgewiesen. Am häufigsten 
sind die beiden Lebermoose Metzgeria temperata 
und Microlejeunea ulicina, daneben wurden Hypnum 
andoi, Metzgeria furcata, Lejeunea cavifolia und Lo-
phocolea bidentata mehrfach auf lebenden Blättern 
beobachtet. Die Höhenlagen der epiphyllen Vorkom-
men von Micr. ulicina, Metzg. temperata und Lejeunea 
cavifolia unterscheiden sich deutlich. Die Besiedlung 
der lebenden Blätter erfolgt vor allem durch vegetative 
Diasporen. Dabei ist ein hoher Diasporen-Eintrag aus 
benachbarten, auf Borke wachsenden Beständen der 
Moosarten wichtig. Micr. ulicina, Metzg. temperata und 
Metzg. furcata bilden sehr häufig spezialisierte vege-
tative Diasporen (Cladien, thalloide Brutkörper). Die 
epiphyll wachsenden Pflanzen der übrigen Moosarten 
sind hauptsächlich aus Sprossfragmenten hervorge-
gangen. Unter konstant feuchten Bedingungen können 
sich die thalloiden Brutkörper, Cladien und Spross-
fragmente auf den Oberflächen der kurzlebigen Blät-
ter schnell etablieren und sofort weiterentwickeln. Die 
epiphyllen Moose wurden auf lebenden Blättern von 
58 Gefäßpflanzenarten (Angiospermen, Gymnosper-
men, Farne) beobachtet. Trägerpflanzen mit langlebi-
gen, immergrünen oder wintergrünen Blättern werden 
bevorzugt, insbesondere Abies alba und verschiedene 
Rubus-Arten. Daneben werden die Blätter von Lamium 
galeobdolon, Oxalis acetosella, Picea abies, Galium 
odoratum, Luzula sylvatica, Viola reichenbachiana, 
Hedera helix und Dryopteris dilatata öfters besiedelt. 
Im Herbst 2008 fanden sich Metzg. temperata und 
Micr. ulicina auch auf den Blättern verschiedener som-
mergrüner Trägerpflanzen, etwa auf Fagus sylvatica, 
Quercus petraea, Frangula alnus, Circaea lutetiana, 
Chaerophyllum hirsutum, Senecio ovatus, Athyrium 
filix-femina und Thelypteris limbosperma. Sie können 
daher junge Blätter schon innerhalb weniger Monate 
besiedeln. Es wird diskutiert, ob die neuen Nachweise 
epiphyller Moose im Schwarzwald mit den gegenwär-
tigen Umweltveränderungen (Klimawandel, Änderung 
der Schadstoffbelastung der Luft) zusammenhängen.

Abstract
Distribution and ecology of epiphyllous bryophytes 
in the Northern Black Forest (Southwest Germany)
During a survey in 2007-2009, epiphyllous bryophytes 
were newly recorded from 47 sites in the Northern Black 
Forest. All the localities are at rather low altitudes, from 
150 to 770 m, predominantly between 400 and 500 m. 
The epiphyllous bryophytes were found along streams 
in deep, sheltered ravines, gorges and valleys in for-
ests. The sites are characterized by a constantly humid 
microclimate and are usually well-lit but not exposed to 
direct sunlight. Altogether, 19 epiphyllous growing he-
patics and mosses were recorded. The hepatics Metz-
geria temperata and Microlejeunea ulicina predomi-
nate. In addition, Hypnum andoi, Metzgeria furcata, 
Lejeunea cavifolia and Lophocolea bidentata were re-
peatedly found on living leaves. Significant differences 
in the altitudinal range of the epiphyllous populations 
of Micr. ulicina, Metzg. temperata and Lejeunea cavifo-
lia were detected. The leaves are colonized mainly by 
asexual diaspores, and field observations suggest that 
the establishment depends on a copious production 
of these propagules in neighbouring corticolous colo-
nies of the species. Micr. ulicina, Metzg. temperata and 
Metzg. furcata frequently produce specialized asexual 
diaspores (cladia, thalloid gemmae). In the other spe-
cies, most epiphyllous shoots had clearly arisen from 
detached gametophyte fragments. Under constantly 
moist conditions establishment and growth of the thal-
loid gemmae, cladia and gametophyte fragments on 
short-lived leaf surfaces are apparently rapid. Epiphyl-
lous bryophytes were recorded on living leaves of 58 
vascular plant species (angiosperms, gymnosperms, 
ferns). Phorophytes with long-lived, evergreen or over-
wintering leaves are favoured, primarily Abies alba 
and several Rubus taxa. Other important host spe-
cies include Lamium galeobdolon, Oxalis acetosella, 
Picea abies, Galium odoratum, Luzula sylvatica, 
Viola reichenbachiana, Hedera helix and Dryopteris 
dilatata. In autumn 2008, Metzg. temperata and Micr. 
ulicina were also detected as epiphyllous on several 
phorophytes with rather short-lived, non-overwinter-
ing leaves, e.g., on Fagus sylvatica, Quercus petraea, 
Frangula alnus, Circaea lutetiana, Chaerophyllum 
hirsutum, Senecio ovatus, Athyrium filix-femina and 
Thelypteris limbosperma. Consequently, they are able 
to colonize the surface of young leaves within a few 
months. It is discussed if the discovery of epiphyllous 
bryophytes in the Black Forest is linked to recent envi-
ronmental changes (climate change, changing nature 
of the atmospheric pollution).
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1 Einleitung

Epiphylle (oder foliicole) Moose besiedeln le-
bende Blätter von Blütenpflanzen und Farnen. 
Ihr Verbreitungsschwerpunkt liegt in den Regen-
wäldern der Tropen, wo sie wegen des beson-
deren Wuchsorts schon früh zu einem bevor-
zugten Forschungsgebiet wurden (PÓCS 1982a, 
RICHARDS 1984). In der temperaten Zone sind 
epiphylle Moosvorkommen dagegen sehr sel-
ten und weitgehend auf Regionen mit extrem 
ozeanischen Klimaverhältnissen beschränkt. 
Fast alle bekannten europäischen Vorkommen 
liegen in der Nähe der Atlantikküste zwischen 
den Färöer-Inseln und Portugal, insbesondere 
auf den bryologisch gut untersuchten Britischen 
Inseln. Dort wurden epiphylle Moose mehrfach 
auf Hautfarnen (Hymenophyllum, Trichomanes) 
beobachtet (V. D. DUNK 1978, PORLEY 1996), aber 
nur ganz vereinzelt auf anderen Trägerpflanzen 
(Metzgeria fruticulosa auf Buxus sempervirens-
Blättern, PORLEY 1996; Colura calyptrifolia auf 
Blechnum spicant-Wedeln, PATON 1999; Hypnum 
cupressiforme var. resupinatum auf Rubus-Blät-
tern, STEVENSON 2001; Metzgeria fruticulosa und 
Microlejeunea ulicina auf Hedera helix-Blättern, 
DUCKETT 2008). Außerdem wurde von POELT & 
VĚZDA (1992) ein Vorkommen epiphyller Flechten 
und Moose auf Abies alba-Nadeln in der südli-
chen Steiermark (Österreich) beschrieben. Ein-
zelne Fundstellen sind in der Küstenregion des 
Schwarzen Meers am Fuß des Kaukasus be-
kannt (PÓCS 1982b). Häufiger und gut untersucht 
sind epiphylle Moosvorkommen auf den Azoren 
(SJÖGREN 1978, 1997), auf Madeira (SJÖGREN 
1975) und auf den Kanarischen Inseln (BOECKER, 
FISCHER & LOBIN 1993, ZIPPEL 1998).
Die Oberflächen der Blätter trocknen schneller 
aus als andere Substrate, etwa Borke. Daher lie-
gen die Vorkommen der epiphyllen Moose stets 
an Stellen mit einer konstant sehr hohen Luft-
feuchtigkeit, insbesondere in tief eingeschnitte-
nen Schluchten, an Bachrändern oder in feuchten 
Wäldern. Besiedelt werden vor allem langlebige, 
immergrüne Blätter in den bodennahen, windge-
schützten Schichten der Wälder (PÓCS 1982a, 
RICHARDS 1984, 1988, GRADSTEIN 1992).
Im Herbst 2007 wurde an einer Fundstelle im 
Nordschwarzwald zum ersten Mal ein größerer 

Bestand epiphyller Moose in Mitteleuropa ent-
deckt (AHRENS 2008). Es war daher naheliegend 
zu untersuchen, ob sich in dieser Region weite-
re epiphylle Moosvorkommen finden lassen, bei 
welcher Meereshöhe die Fundstellen liegen und 
welche Standorte besiedelt werden. Außerdem 
sollten alle auf lebenden Blättern wachsenden 
Moosarten und die Trägerpflanzenarten erfasst 
werden. Diskutiert wird auch, ob die neuen Fun-
de mit den derzeitigen Umweltveränderungen 
zusammenhängen (Änderung der Schadstoff-
belastung der Luft, Klimawandel), oder ob diese 
Vorkommen bisher übersehen wurden.
In der vorliegenden Arbeit wird außerdem die 
Frage behandelt, aus welchen Diasporen sich 
die epiphyll wachsenden Pflanzen der einzelnen 
Moosarten entwickelt haben. Die Wuchsorte der 
epiphyllen Moose sind kurzlebig, weil die Blätter 
von Gefäßpflanzen nur eine begrenzte Lebens-
dauer haben. Die Pflanzen müssen sich daher auf 
den Blattoberflächen schnell etablieren und rasch 
weiterentwickeln, sie werden allgemein durch 
kurze Lebenszyklen gekennzeichnet (RICHARDS 
1984, 1988, SCHUSTER 1988). Untersuchungen 
zum Ablauf der Besiedlung von Blättern an der 
neu entdeckten Fundstelle im Nordschwarzwald 
ergaben, dass die Lebermoosart Metzgeria tem-
perata schon im 2. Jahr auf nahezu allen Nadeln 
eines jungen Abies alba-Zweigs vorkam (AHRENS 
2008). Wegen der Kurzlebigkeit der Substrate ist 
eine effiziente Ausbreitung der epiphyll wachsen-
den Moose besonders wichtig. In den Tropen und 
Subtropen bilden diese Arten häufig vielzellige, 
flache, diskoide oder thalloide Brutkörper und 
Brutäste (Cladien). Diese spezialisierten vege-
tativen Diasporen sind relativ groß, empfindlich 
gegenüber Austrocknung und oft kurzlebig, was 
ihre Ausbreitung über weite Strecken erschwert. 
Sie können sich aber unter konstant feuchten 
Bedingungen sehr schnell weiterentwickeln und 
neue Pflanzen bilden (THIERS 1988, SCHUSTER 
1988).
Epiphylle Moose reagieren auf Umweltverände-
rungen außerordentlich rasch, weil ihre Substra-
te kurzlebig sind. Sie kommen daher als beson-
ders empfindliche Bioindikatoren in Frage.

2 Methoden

In dieser Arbeit werden nur echte epiphylle Vor-
kommen behandelt, bei denen die Moose im en-
gen Sinn epiphyll wachsen. Das bedeutet, dass 
die Moossprosse immer aus Diasporen hervor-
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gegangen sind, welche auf die Oberflächen der 
lebenden Blätter verfrachtet wurden und sich 
dort etablieren und weiterentwickeln konnten. 
Hemiepiphylle Bestände (PÓCS 1982b), wo sich 
die jungen Moossprosse auf der Borke von Zwei-
gen oder Baumstämmen entwickeln und später 
von dort auf die Blätter wachsen, wurden nicht 
berücksichtigt (auch dann nicht, wenn die älte-
ren Abschnitte dieser Sprosse absterben und 
schließlich nur noch die jungen, auf den Blatt-
oberflächen angehefteten Sprossabschnitte 
leben). Sie sind im Gebiet weiter verbreitet als 
echte epiphylle Vorkommen.
Auf Abies alba wurden mehrfach Metzgeria 
furcata-Pflanzen beobachtet, die von der Borke 
junger Zweige auf Nadeln gewachsen sind und 
hier zahlreiche Brutkörper gebildet haben. Spä-
ter starben die älteren Abschnitte dieser Pflanzen 
allmählich ab, während sich die nicht abgelösten 
Brutkörper auf den Nadeloberflächen weiterent-
wickelten. Diese Vorkommen wurden ebenfalls 
als hemiepiphyll klassifiziert und daher nicht er-
fasst. In diese Kategorie gehören auch Moose, 
die den Waldboden besiedeln und von dort auf 
bodennahe Blätter wachsen.
Berücksichtigt wurden nur epiphylle Moosvor-
kommen auf lebenden Blättern von Blütenpflan-
zen und Farnen. Moose, die auf lebenden Spros-
sen anderer Moosarten wachsen („epibrye“ 
Vorkommen), wurden ausgeklammert (sie sind 
im Schwarzwald nicht selten).
Alle Geländeuntersuchungen erfolgten zwischen 
Herbst 2007 und Frühjahr 2009. Im Gebiet ge-
sammelte Proben befinden sich in KR und im 
Herbar des Verfassers. Die Nomenklatur der 
Moose und Gefäßpflanzen richtet sich nach KO-
PERSKI et al. (2000) und OBERDORFER (2001).

3 Ergebnisse

3.1 Die Fundstellen
Zwischen Herbst 2007 und Frühjahr 2009 wurden 
im Nordschwarzwald 47 Fundstellen mit epiphyl-
len Moosvorkommen entdeckt (dabei handelt es 
sich nur um Stellen, an denen Moose im engeren 
Sinn epiphyll wachsen, hemiepiphylle Bestände 
sind weiter verbreitet). Alle Fundorte liegen in Tä-
lern im Einzugsgebiet der Flüsse Alb, Enz, Murg, 
Oos, Bühlott, Acher und Rench. Die meisten 
Vorkommen sind aus dem Enz- und Murggebiet 
bekannt, weil diese Flüsse die größten Einzugs-
bereiche haben. Der Verbreitungsschwerpunkt 
der epiphyllen Moose liegt in niederschlagsrei-

chen, noch wärmebegünstigten Gebieten mit 
tief eingeschnittenen, bewaldeten Schluchten 
und Klingen. Die größten Bestände wurden im 
oberen Teil des Albtals (einschließlich Seitentä-
ler) oberhalb Marxzell, im mittleren Bereich des 
Enzgebiets (zwischen Eyachmühle, Calmbach, 
Schömberg und Würzbach), im untersten Ab-
schnitt des Murgtals (Umgebung von Gaggenau) 
und im Umkreis der Wasserfälle bei Allerheiligen 
im Renchgebiet beobachtet. Die Höhenlage der 
Fundorte reicht von knapp 150 m bis 770 m, wo-
bei die meisten Stellen zwischen 400 und 500 m 
liegen. In Lagen oberhalb 600 m wurden nur vier 
Vorkommen nachgewiesen (Abb. 1).
Das Klima des Nordschwarzwalds wird stark von 
ozeanischen Luftströmungen bestimmt, vor allem 
in den Luvlagen auf der Westseite. Kennzeich-
nend sind hohe Niederschlagsmengen mit her-
vortretenden Winter-Niederschlägen und relativ 
geringe Temperaturschwankungen, wobei die 
Winter selbst in höheren Lagen vergleichsweise 
mild sind. Auf der sanft geneigten Ostabdachung 
sinken die Jahresniederschläge deutlich ab, 
teilweise auf Werte unter 1000 mm. In den Ge-
bieten, in denen die Vorkommen der epiphyllen 
Moose liegen, reichen die mittleren Jahresnie-
derschlagssummen von rund 1050 mm bis etwa 
1600 mm, und die mittlere Zahl der Tage pro Jahr 
mit mindestens 1 mm Niederschlag schwankt 
etwa zwischen 140 und 160. Die Jahresmittel der 
Lufttemperatur liegen ungefähr zwischen 10 °C 
und 7 °C. Am Westrand des Nordschwarzwalds 
in einer Höhe von 200-300 m (Bühlertal, Baden-
Baden) erreicht die mittlere Januartemperatur 
Werte zwischen + 1,0 °C und + 1,5 °C, und an 
den beiden Messstationen, die 700-750 m hoch 
liegen (Dobel, Wildbad-Sommerberg), betragen 
die Januarmittel noch – 0,9 °C und – 1,3 °C. 
Die Fundgebiete haben im Mittel rund 70-110 
Frosttage pro Jahr (Tiefstwerte der Temperatur 
unter 0 °C). Alle Wetterdaten wurden SCHLENKER 
& MÜLLER (1978) und MÜLLER-WESTERMEIER (1990) 
entnommen und beziehen sich auf den Zeitraum 
1931-1960 oder 1951-1980.
Seit den 1980er Jahren ist die Jahresmitteltem-
peratur im Nordschwarzwald wie in anderen Tei-
len Baden-Württembergs deutlich angestiegen, 
gleichzeitig wurde eine signifikante Abnahme 
der mittleren Zahl der jährlichen Frosttage fest-
gestellt. Außerdem war im Nordschwarzwald 
eine Erhöhung der Jahresniederschläge zu ver-
zeichnen. Dabei wurde ein deutlicher Anstieg der 
mittleren Niederschlagssummen im Winterhalb-
jahr beobachtet, während die Niederschläge im 
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Sommerhalbjahr zurückgegangen sind (STOCK 
2005). Die an Wetterstationen gemessenen Da-
ten erlauben allerdings nur eine grobe Orien-
tierung, weil an den Wuchsorten der epiphyllen 
Moose besondere mikroklimatische Verhältnisse 
herrschen (Abschnitt 3.2).
Die Fundstellen liegen im natürlichen Verbrei-
tungsgebiet von Abies alba im Schwarzwald. 
Der geologische Untergrund besteht aus Granit, 
aus den Sedimenten und Vulkaniten (Porphyre) 
des Rotliegenden und aus Buntsandstein. Eine 
Bevorzugung bestimmter Gesteine ist nicht er-
kennbar. In der folgenden Übersicht wurden alle 
Vorkommen zusammengestellt.

Einzugsgebiet der Alb: TK 25 7116 SE: Brach 
Siegen E Schielberg; 325-330 m; Buntsandstein. 
– 7216 NE: Albtaljagdhaus im Albtal SW Bad 
Herrenalb; 420 m; Rotliegendes (Sedimente). 
Albtal unterhalb Plotzsägmühle SW Bad Her-
renalb; 480-500 m; Granit. Rotenbach SE Bad 
Herrenalb; 460 und 470 m; Rotliegendes (Sedi-
mente).
Enzgebiet: 7117 SE: Größelbach E Neuenbürg; 
350 m; Buntsandstein. – 7217 NE: Forellenbach 
SE Höfen; 490 m und 510-520 m; Buntsand-
stein. – 7217 NW: Tröstbach-Tal SW Dennach; 
470-480 m; Buntsandstein. Mannenbächle-Tal 
SE Dobel; 500-510 m und 510-520 m; Buntsand-
stein. – 7217 NE: Calmbächle-Tal SE Calmbach; 
485 m; Buntsandstein. Würzbach SE Calmbach; 
440 m; Buntsandstein. Blindbach SE Calmbach; 
470 und 540 m; Buntsandstein. – 7217 SW: Rohr-
müßkar SW Wildbad; 580-590 m; Buntsandstein. 
Gütersbächle SW Wildbad; 550 und 630 m; Bunt-
sandstein. Rollwasserbach SW Wildbad; 540 m; 
Granit. – 7216 SE: Rollwasserbach SW Wildbad; 
680-690 m; Buntsandstein. Dürreychbach NE 
Kaltenbronn, an der Hirschhalde; 770 m; Bunt-
sandstein.
Murggebiet: 7115 SE: Krappenloch W Bad Roten-
fels; 140-150 m; Rotliegendes (Sedimente). Bach 
zwischen Jägertanne und Waldsee-Bad W Gag-
genau, zwei Fundstellen, davon ein Fundort an 
der Einmündung einer Seitenklinge; 170-180 m; 
Rotliegendes (Sedimente). – 7116 SW: Michel-
bach zwischen Bruhberg und Tannschachberg E 
Michelbach; 310, 350, 370 und 400 m; Rotliegen-
des (Sedimente). – 7216 NW: Martelskammer E 
Ottenau; 210-220 m; Rotliegendes (Sedimente). 
– 7316 SW: Spielbächle/Katzenloch SE Raum-
ünzach; 430 m; Granit. Kaltenbach-Tal NE Kirsch-
baumwasen N Schönmünzach; 470 und 490 m; 
Granit. Bachschlucht zwischen Tirolerberg und 

Tauchert N Schönmünzach; 500 m; Granit. Vor-
derer Seebach unterhalb des Schurmsees W 
Schönmünzach; 550 m; Granit; 610-620 m; Bunt-
sandstein.
Einzugsgebiet der Oos: 7215 SW: Gunzenbach 
SW Baden-Baden-Lichtental; 300 und 330 m; 
Rotliegendes (Porphyr). Schlucht unterhalb des 
Geroldsauer Wasserfalls S Geroldsau; 270–280 
m; Granit. – 7215 SE: Geroldsauer Wasserfall S 
Geroldsau; 280-300 m; Granit. Zwieselschlag NE 
Scherrhof SE Geroldsau; 600 m; Granit. – 7315 
NE: Urbach E Bühlertal; 450-460 m und 520-
530 m; Granit.
Einzugsgebiet von Bühlott, Acher und Rench: 
7315 NW: Gertelbach-Schlucht SE Bühlertal; 
500 m; Granit. – 7415 NW: Gottschlägbach un-
terhalb Edelfrauengrab SE Ottenhöfen; 400 m; 
Rotliegendes (Porphyr). Gottschlägbach SE 
Ottenhöfen, Seitenbach unterhalb Blöchereck; 
420 m; Rotliegendes (Porphyr). – 7415 SW: 
Lierbach unterhalb und oberhalb der Wasser-
fälle bei Allerheiligen NE Oppenau; 510 und 
590 m; Granit.

3.2 Ökologie
Die Vorkommen epiphyller Moose wurden in tief 
eingeschnittenen, meist steilen Schluchten und 
Bachklingen beobachtet, die häufig an nord-, 
nordost- oder nordwestexponierten Steilhängen 
liegen. Oft befinden sich die Fundstellen im un-
teren Abschnitt dieser Klingen und Schluchten, 
der am tiefsten eingeschnitten ist, teilweise auch 
in besonders engen Bereichen der Schluchten. 
Dabei besiedeln die epiphyllen Moose meistens 
Trägerpflanzen, die am Bachrand oder in der 
Nähe des Bachs wachsen, wobei die Stellen oft 
am Grund und im unteren Abschnitt steiler, nord-
west-, nord-, nordost- oder ostexponierter, nicht 
selten felsiger Hänge im Bereich der Schluchten 
liegen. In den meisten Fällen handelt es sich um 
blockreiche Standorte. Die Vorkommen wurden 
häufig an hohen, stark geneigten, natürlichen 
Böschungen am Bachrand beobachtet, teilwei-
se auch am Fuß von Blockhalden, unterhalb 
senkrechter, sickerfeuchter Felsen oder an Über-
hangsflächen großer Felsblöcke in Bachnähe, an 
Quellstellen und an Quellabflüssen. Manchmal 
wachsen die epiphyllen Moose in der Umgebung 
von Wasserfällen, vor allem unterhalb der Fälle, 
aber nicht in der Sprühzone.
Alle Fundstellen liegen im Bereich von Wäldern, 
wobei es sich meistens um Waldflächen mit alten 
Baumbeständen und einer stark ausgeprägten 
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Abbildung 1. Höhenlage der Fundstellen epiphyller Moose und der epiphyllen Vorkommen von Microlejeunea ulici-
na, Metzgeria temperata und Lejeunea cavifolia im Nordschwarzwald. n = Anzahl der Fundorte.
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Naturverjüngung von Abies alba und Picea abies 
handelt. Die jungen Nadelbäume bilden oft dich-
te, manchmal fast undurchdringliche Bestände 
oder Gruppen. Im Randbereich dieser Bestände 
oder Gruppen aus dicht stehenden, niedrigen 
Nadelhölzern wachsen die epiphyllen Moose am 
häufigsten. An mehreren Fundstellen stocken 
die niedrigen Picea abies- und Abies alba-Stäm-
me auf oder zwischen Felsblöcken am Fuß von 
Blockhalden. Epiphylle Moose fanden sich auch 
in Erlenwäldern auf dem nassen, vom Bach 
durchflossenen Grund der Klingen und Schluch-
ten oder unterhalb von Erlen, die den Bach um-
säumen. Einzelne Vorkommen liegen in dichten, 
hohen, immergrünen Rhododendron ponticum-
Beständen (Wasserfall bei Geroldsau) und am 
Rand von jüngeren Picea abies-Pflanzungen.
An den Wuchsorten der epiphyllen Moose ist 
die Luftfeuchtigkeit konstant sehr hoch, längere 
Trockenperioden wirken sich ungünstig aus. Oft 
werden nasse oder feuchte Stellen an Bächen 
und Quellen besiedelt. Nicht selten wachsen an 
den Fundstellen dichte Moosrasen (etwa Sphag-
num-Bestände), die den Boden oder Felsblöcke 
überziehen und das Wasser länger speichern, 
wodurch die Luftfeuchte in Bodennähe noch er-
höht wird. Die Bereiche mit epiphyllen Moosen 
sind kaum der direkten Sonneneinstrahlung aus-
gesetzt, aber immer deutlich aufgelichtet. In den 
Fundgebieten oder in ihrer Nähe liegen breite 
Bäche, lichte Quellstellen, Ansammlungen von 
Felsblöcken oder Blockhalden, größere, hohe 
Felsen, Waldlichtungen, Wiesen, Sturmwurfflä-
chen oder Wege.
Durch die Lage der Fundstellen in den tief ein-
geschnittenen Klingen und Schluchten und we-
gen der oft dichten, immergrünen Vegetation in 
der Umgebung (dicht wachsende, niedrige Na-
delbäume) sind die Wuchsorte der epiphyllen 
Moose ganzjährig vor austrocknenden Winden 
geschützt. Gleichzeitig ist hier die Wirkung der 
Aus- und Einstrahlung stark vermindert. Damit 
werden die Stellen während des Winterhalbjahrs 
vor stärkeren Frösten geschützt und sind im 
Sommer besonders kühl, was die Verdunstung 
herabsetzt und die Luftfeuchtigkeit erhöht. Als 
Folge der lang andauernden Feuchtigkeit und 
der geringeren Temperaturunterschiede ist das 
Mikroklima an den Wuchsorten ozeanischer ge-
tönt als das Klima in der Umgebung.
Die epiphyllen Moosvorkommen wurden fast 
immer nur an kleinflächigen, eng begrenzten 
Stellen beobachtet, die oft nicht mehr als wenige 
Quadratmeter umfassen.

3.3 Epiphylle Moose
Im Gebiet wurden 19 epiphyll wachsende Moos-
arten nachgewiesen (9 Lebermoose, 10 Laub-
moose). Am häufigsten sind die beiden Leber-
moose Metzgeria temperata und Microlejeunea 
ulicina, die an 66,0 % bzw. 63,8 % der 47 Fund-
stellen auftraten. Alle übrigen Arten kommen 
wesentlich seltener epiphyll vor. Das Laubmoos 
Hypnum andoi und die Lebermoose Lejeunea 
cavifolia, Metzgeria furcata und Lophocolea bi-
dentata wurden mehrfach auf lebenden Blättern 
beobachtet, alle weiteren Moosarten nur an ein-
zelnen Fundstellen (Tab. 1).
Jungpflanzen von Metzg. temperata und Metzg. 
furcata, die auf Blättern vorherrschen, lassen 
sich im trockenen Zustand schwer unterscheiden. 
Im feuchten Zustand zeigen die Thalli von Metzg. 
temperata durch die (nach unten) zurückgeboge-
nen Thallusränder eine deutliche Wölbung. Die 

Tabelle 1. Häufigkeit der epiphyll wachsenden Moosar-
ten im Nordschwarzwald, bezogen auf alle Fundstellen 
mit epiphyllen Moosvorkommen (n = 47). Berücksich-
tigt wurden nur echte epiphylle Vorkommen der einzel-
nen Arten (Ansiedlungen auf Blattoberflächen, siehe 
Abschnitt 2).

 Frequenz in %

Lebermoose
Metzgeria temperata 66,0
Microlejeunea ulicina 63,8
Metzgeria furcata 25,5
Lejeunea cavifolia 23,4
Lophocolea bidentata 10,6
Radula complanata 8,5
Frullania dilatata 2,1
Frullania tamarisci 2,1
Lophocolea heterophylla 2,1

Laubmoose
Hypnum andoi 40,4
Ulota bruchii/crispa 1 6,4
Isothecium myosuroides 2,1
Dicranum scoparium 2,1
Dicranum montanum 2,1
Dicranoweisia cirrata 2,1
Neckera pumila 2,1
Neckera complanata 2,1
Orthotrichum spec. 1 2,1
Eurhynchium praelongum 2,1

1 Junge Pflanzen ohne Sporophyten, daher nicht be-
stimmbar.



AHRENS: Verbreitung epiphyller Moose im Nordschwarzwald, Südwestdeutschland 39

feuchten Metzg. furcata-Thalli sind dagegen na-
hezu flach. Gerade bei jungen, kleinen Pflanzen 
ist dieser Unterschied auffallend.
Eine sichere Unterscheidung der verwandten Ar-
ten Hypnum andoi und H. cupressiforme ist nur 
möglich, wenn reife Sporenkapseln vorliegen. An 
den epiphyll wachsenden Pflanzen wurden keine 
Sporophyten beobachtet. Es ist aber anzuneh-
men, dass die meisten Sprosse zu H. andoi ge-
hören, weil diese Art an den Fundstellen epiphyl-
ler Moose an Baumstämmen und Zweigen sehr 
häufig in großen Beständen vorkommt, wobei oft 
Sporophyten gebildet werden. H. cupressiforme 
wächst jedoch ebenfalls häufig auf Borke. Mög-
licherweise lässt sich ein Teil der auf Blättern 
wachsenden Pflanzen dieser Art zuordnen. An 
epiphyllen Standorten wurden auch wenige jun-
ge Ulota- und Orthotrichum-Sprosse beobachtet, 
die sich nicht bestimmen lassen, weil Sporophy-
ten fehlen. Die Ulota-Pflanzen gehören entweder 
zu U. bruchii oder U. crispa.
An vielen Fundstellen epiphyller Moose wurden 
zahlreiche, auf mehreren Blättern wachsende 
Metzg. temperata- und Micr. ulicina-Sprosse fest-
gestellt. Von den übrigen Arten fanden sich da-
gegen stets nur einzelne oder wenige Pflanzen 
(oder kleine Rasenstücke). Die Häufigkeitsun-
terschiede zwischen diesen beiden Lebermoos-
arten und allen übrigen epiphyllen Moosen sind 
also viel größer als Tab. 1 zeigt.
Die Höhenlagen der epiphyllen Vorkommen von 
Micr. ulicina, Metzg. temperata und Lejeunea ca-
vifolia unterscheiden sich deutlich, obwohl die 
meisten Fundstellen dieser drei Arten zwischen 
400 und 500 m Meereshöhe liegen (Abb. 1). An 
den tiefsten Fundorten epiphyller Moose zwi-
schen 100 und 200 m dominiert Micr. ulicina, 
während Metzg. temperata und L. cavifolia feh-
len. Zwischen 200 und 300 m ist Micr. ulicina auf 
lebenden Blättern häufiger als Metzg. temperata. 
Das tiefste epiphylle L. cavifolia-Vorkommen liegt 
bei 400 m. An den Fundstellen zwischen 550 und 
600 m wächst Metzg. temperata häufiger epiphyll 
als Micr. ulicina, und oberhalb 600 m wurde auf 
Blättern nur noch Metzg. temperata beobachtet 
(höchste epiphylle Vorkommen von Micr. ulicina 
bei 590 m und von Metzg. temperata bei 770 m).
Alle epiphyll wachsenden Moosarten sind in der 
Fundregion im Nordschwarzwald auf Borke weit 
verbreitet und häufig. Die epiphyllen Vorkommen 
liegen meist in der Nähe oder unterhalb von Bäu-
men, an denen die Arten in größeren Beständen 
auf Borke wachsen. Für die Besiedlung der le-
benden Blätter ist ein hoher Diasporen-Eintrag 

aus unmittelbar benachbarten epiphytischen Be-
ständen der Moosarten von großer Bedeutung. 
Bei den Untersuchungen wurde versucht festzu-
stellen, aus welchen Diasporen sich die epiphyll 
wachsenden Pflanzen der einzelnen Arten entwi-
ckelt haben. Dabei lassen sich sechs Artengrup-
pen unterscheiden.
1. Metzg. temperata, Micr. ulicina: Die beiden 
häufigsten epiphyllen Moose entwickeln speziali-
sierte vegetative Diasporen (thalloide Brutkörper, 
Cladien), die in großen Mengen gebildet werden. 
Fast alle auf den Blattoberflächen wachsenden 
Sprosse sind aus diesen Diasporen entstanden. 
Abgelöste Spross- oder Rasenfragmente spielen 
eine geringere Rolle, sie sind zumindest für die 
Ansiedlung von Metzg. temperata kaum von Be-
deutung.
2. Hypnum andoi, Frullania tamarisci, Neckera 
pumila, Isothecium myosuroides, Eurhynchium 
praelongum: Bei den epiphyllen Vorkommen von 
H. andoi handelt es sich um einzelne Pflanzen, 
die aus Sprossfragmenten hervorgegangen sind, 
welche auf die Blätter verfrachtet wurden und 
sich dort etablieren konnten. Die jungen, wach-
senden Abschnitte dieser Pflanzen sind stets mit 
Rhizoiden auf den Blattoberflächen angeheftet. 
Die Art bildet an den Fundstellen epiphyller Moo-
se sehr häufig lange, dünne Hängesprosse, die 
von den unteren Zweigen der Bäume herabhän-
gen. Von diesen Hängesprossen lösen sich leicht 
Fragmente ab. Die anderen vier Arten dieser 
Gruppe wachsen extrem selten epiphyll, beob-
achtet wurden nur einzelne Sprosse an jeweils 
einer Fundstelle. Alle Pflanzen haben sich eben-
falls aus Sprossfragmenten entwickelt, die auf 
die Blätter verfrachtet wurden.
3. Neckera complanata: Die Art wurde nur an 
einer Fundstelle epiphyll nachgewiesen, dort 
fanden sich aber zahlreiche Pflanzen auf mehre-
ren Blättern. Beobachtet wurden junge, auf den 
Blattoberflächen wachsende Sprosse, die sich 
aus Brutästen (Flagellen) entwickelt haben, wel-
che auf die Blätter der Trägerpflanzen verfrachtet 
wurden. Oft haben diese Sprosse bereits zahl-
reiche größere, breit eiförmig-lanzettliche Blätter 
gebildet, die sich von den Blättern der Flagellen 
stark unterscheiden.
4. Lejeunea cavifolia, Lophocolea bidentata, Frul-
lania dilatata: Bei diesen Arten ist der überwie-
gende Teil der auf Blättern siedelnden Pflanzen 
eindeutig aus Sprossfragmenten oder Stücken 
von Rasen hervorgegangen, die auf die Blatt-
oberflächen transportiert wurden. Die Herkunft 
der übrigen Pflanzen ist ungeklärt. Die neuen, 
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wachsenden Abschnitte der Sprosse dieser Ar-
ten sind mit den Blattoberflächen stets relativ fest 
verbunden.
5. Metzgeria furcata, Radula complanata: Hier 
wurden ebenfalls auf Blättern wachsende Pflan-
zen beobachtet, die sich eindeutig aus verfrach-
teten Sprossfragmenten oder Teilen von Rasen 
entwickelt haben. Allerdings bilden beide Leber-
moose häufig spezialisierte vegetative Brutkör-
per. Die epiphyllen Metzg. furcata-Pflanzen sind 
mit Sicherheit teilweise (oder hauptsächlich?) 
aus thalloiden Brutkörpern hervorgegangen. 
Möglicherweise hat sich auch ein Teil der auf 
Blättern siedelnden R. complanata-Sprosse aus 
den charakteristischen scheibenförmigen Brut-
körpern entwickelt, obwohl eindeutige Belege für 
diese Vermutung fehlen.
6. Ulota bruchii /crispa, Orthotrichum spec., Dic-
ranoweisia cirrata, Dicranum scoparium, D. mon-
tanum, Lophocolea heterophylla: Alle Moose aus 
dieser Gruppe wachsen extrem selten epiphyll. 
Beobachtet wurden nur wenige oder einzel-
ne Pflanzen, wobei es sich fast immer um sehr 
kleine, mit Rhizoiden auf den Blattoberflächen 
angeheftete junge Sprosse handelt, deren Her-
kunft ungeklärt ist. Einmal wurde eine Ulota bru-
chii /crispa-Pflanze gefunden, die sich aus einem 
Sprossfragment entwickelt hat, das auf die Ober-
fläche des Blatts verfrachtet wurde.
Im Anhang werden die epiphyllen Vorkommen 
der einzelnen Moosarten im Nordschwarzwald 
aufgelistet. In dieser Zusammenstellung werden 
auch alle Trägerpflanzen angegeben, auf denen 
die Arten nachgewiesen wurden.

3.4 Trägerpflanzen
In der untersuchten Region im Nordschwarzwald 
wurden bisher auf den lebenden Blättern von 58 
Gefäßpflanzenarten epiphylle Moose beobach-
tet, wobei zahlreiche Angiospermen (krautige 
Pflanzen, Sträucher, junge Bäume), Gymnosper-
men (Abies alba, Picea abies, Thuja plicata) und 
verschiedene Farne besiedelt werden (Tab. 2). 
Das Vorkommen der epiphyllen Moose auf den 
einzelnen Trägerpflanzen wird vor allem von der 
Lebensdauer der Blätter bestimmt. Daneben ist 
auch ihre Beschaffenheit von großer Bedeutung, 
insbesondere die Struktur der Blattoberfläche. 
Wichtig ist natürlich auch die Häufigkeit der ver-
schiedenen Gefäßpflanzenarten an den Fund-
stellen epiphyller Moose.
Bevorzugt werden Trägerpflanzen mit langlebi-
gen, immergrünen oder wintergrünen Blättern. 
Dabei wachsen die Moose vor allem auf den äl-

testen lebenden Blättern, die manchmal bereits 
absterben. Im Gebiet sind Abies alba und ver-
schiedene wintergrüne Rubus-Arten die häufigs-
ten Trägerpflanzen. An den meisten Fundstellen 
kommen epiphylle Moose auf Abies alba-Nadeln 
oder Rubus-Blättern vor, gleichzeitig ist die Zahl 
der auf diesen Trägerpflanzen epiphyll wachsen-
den Moosarten höher als auf den anderen Pho-
rophyten (im Fundgebiet wurden 12 Arten auf 
Abies alba und 11 Arten auf Rubus beobachtet, 
Tab. 2). An mehreren Fundorten ließen sich auch 
auf Picea abies epiphylle Moose nachweisen. 
Picea abies-Nadeln werden jedoch seltener be-
siedelt als Abies alba-Nadeln, und die Vorkom-
men sind kleiner, selbst wenn die beiden Nadel-
baum-Arten direkt nebeneinander wachsen.
Die beiden Lebermoose Metzg. temperata und 
Micr. ulicina können auf den Nadeloberseiten 
größere Flächenanteile bedecken und wachsen 
oft bis in die Spitzenregion der Nadeln. An be-
sonders luftfeuchten Stellen kann der Bewuchs 
einzelner Abies alba-Zweige so dicht sein, dass 
auf nahezu allen Nadeln epiphylle Lebermoose 
vorkommen. Die epiphyllen Moose wurden fast 
nur an jungen Nadelbäumen beobachtet, bei 
denen die unteren Abschnitte der Stämme Äste 
tragen, die bogig nach unten hängen und bis in 
Bodennähe reichen. Die epiphyllen Bestände 
sind weitgehend auf diese unteren Zweige be-
schränkt, weil die Luftfeuchtigkeit in Bodennähe 
am höchsten ist und nach oben hin schnell ab-
nimmt. Wegen der höheren Luftfeuchte werden 
oft Äste besiedelt, die dem Bach zugewandt sind 
oder über das Bachbett ragen.
Häufig bilden die jungen Nadelbäume an den 
Fundstellen Gruppen oder größere Bestände aus 
dicht nebeneinander stehenden Stämmen. Die 
epiphyllen Moose wachsen oft an geschützten 
Stellen an den unteren, bodennahen, dem Licht 
zugewandten Zweigen der Nadelbäume am auf-
gelichteten Rand dieser Gruppen oder Bestände 
und auf den Blättern verschiedener Gefäßpflan-
zen, die unterhalb dieser Zweige vorkommen. Im 
unteren Teil der Stämme älterer Bäume, die im 
Bereich von Wäldern wachsen, kommen keine 
Äste mehr vor. Daher fehlen epiphylle Moose an 
älteren Nadelbäumen. An einer alten Weißtanne, 
die an einer stark aufgelichteten Stelle wuchs 
und daher bis in Bodennähe Äste trug, fanden 
sich dagegen kleine, auf die untersten Zweige 
beschränkte Micr. ulicina-Vorkommen. Hemie-
piphylle Bestände der Lebermoose Micr. ulici-
na, Metzg. temperata, Metzg. furcata, Lejeunea 
cavifolia, Radula complanata, Frullania dilatata, 
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Tabelle 2. Vorkommen epiphyller Moose auf lebenden Blättern verschiedener Trägerpflanzen an den im Zeitraum 
2007-2009 entdeckten Fundstellen im Nordschwarzwald. Berücksichtigt wurden nur Moose, die im engeren Sinn 
epiphyll wachsen (Ansiedlung auf Blattoberflächen, siehe Abschnitt 2)

 Lebermoose       Laubmoose

Angiospermen
Rubus-Arten X X X X X . X . . X X X X X . . . . .
Lamium galeobdolon X X X X . X . . . X . . . . X . . . .
Luzula sylvatica X X X X X . . . . . . . . . . . . . .
Cardamine pratensis X X X X X . . . . . . . . . . . . . .
Hedera helix X X X X . . . . . X . . . . . . . . .
Rhododendron ponticum X X . . . . X . . X . X . . . . . . .
Oxalis acetosella X X . X X . . . . . . . . . . . . . .
Ilex aquifolium X X X . . . . . . X . . . . . . . . .
Filipendula ulmaria X X X . . . . . . . . . . . . . . . .
Stellaria nemorum X X . X . . . . . . . . . . . . . . .
Festuca altissima X X . . X . . . . . . . . . . . . . .
Vaccinium myrtillus X X . . X . . . . . . . . . . . . . .
Primula elatior . X X . . . . . . . . . . . . X . . .
Milium effusum X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viola reichenbachiana X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fagus sylvatica X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circaea lutetiana X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corylus avellana X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senecio ovatus X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frangula alnus X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quercus petraea X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chaerophyllum hirsutum X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galium odoratum X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veronica montana X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carex brizoides X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Angelica sylvestris X . X . . . . . . . . . . . . . . . .
Brachypodium sylvaticum X . X . . . . . . . . . . . . . . . .
Cirsium palustre X . . . . . . . . X . . . . . . . . .
Chrysosplenium oppositifolium . X . . . . . . . X . . . . . . . . .
Ajuga reptans X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carex sylvatica X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geranium robertianum X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glechoma hederacea X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lapsana communis X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geum urbanum X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Epilobium montanum X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galium palustre X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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F. tamarisci, Lophocolea bidentata und der Laub-
moose Hypnum andoi und Neckera pumila an 
Nadelbäumen (besonders an Abies alba) sind im 
Gebiet viel häufiger und weiter verbreitet als ech-
te epiphylle Vorkommen dieser Arten auf Nadeln 
oder Blättern.
Die Zahl der auf einzelnen Rubus-Blättern wach-
senden Micr. ulicina- und Metzg. temperata-Pflan-
zen kann hohe Werte erreichen (an einer beson-
ders luftfeuchten Stelle wurden im Februar 2008 
zwischen 100 und 200 Pflanzen pro Teilblatt fest-

gestellt, AHRENS 2008). An mehreren Fundstellen 
fanden sich epiphylle Moose auf den wintergrü-
nen oder immergrünen Blättern von Lamium ga-
leobdolon, Oxalis acetosella, Galium odoratum, 
Luzula sylvatica, Viola reichenbachiana, Hedera 
helix und auf den wintergrünen Wedeln des Farns 
Dryopteris dilatata (Tab. 2), jedoch viel seltener 
als auf Rubus und Abies alba. Von den übrigen 
Trägerpflanzen liegen nur wenige oder einzelne 
Nachweise epiphyller Moose vor. Bemerkens-
wert sind die Funde epiphyller Moose auf Ilex 

Tabelle 2 (Fortsetzung).

 Lebermoose       Laubmoose

Angiospermen
Carex pendula X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lysimachia nemorum X . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prenanthes purpurea . X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mycelis muralis . X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chrysosplenium alternifolium . X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acer pseudoplatanus . X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ranunculus repens . X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deschampsia cespitosa . . . . X . . . . . . . . . . . . . .

Gymnospermen
Abies alba X X X X X X . X . X X . . . . . X X X
Picea abies X X . X X . . . . . X . . . . . . . .
Thuja plicata . X . . . . . . . . . . . . . . . . .

Farne
Polystichum aculeatum . . X X X X . . . X . . . . . . . . .
Dryopteris dilatata X X . X . . . . . . . . . . . . . . .
Blechnum spicant X X . . X . . . . . . . . . . . . . .
Thelypteris limbosperma X X . . . . . . . X . . . . . . . . .
Polystichum setiferum . . X . . . . . X X . . . . . . . . .
Dryopteris affinis X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dryopteris filix-mas X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Athyrium filix-femina X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thelypteris phegopteris X X . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dryopteris carthusiana X . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Junge Pflanzen ohne Sporophyten, daher nicht bestimmbar.
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aquifolium (Brach Siegen E Schielberg) und Rho-
dodendron ponticum (Geroldsauer Wasserfall S 
Geroldsau) mit immergrünen Blättern oder auf 
Polystichum setiferum (Gunzenbach SW Baden-
Baden-Lichtental) und P. aculeatum (Michelbach 
E Michelbach) mit wintergrünen Wedeln.
Im Herbst 2008 fanden sich epiphylle Moose, 
vor allem Metzg. temperata und Micr. ulicina, 
auch auf den Blättern verschiedener sommer-
grüner Trägerpflanzen, etwa auf Fagus sylvatica, 
Quercus petraea, Acer pseudoplatanus, Fran-
gula alnus, Corylus avellana, Circaea lutetiana, 
Prenanthes purpurea, Chaerophyllum hirsutum, 
Senecio ovatus und Carex brizoides sowie auf 
mehreren sommergrünen Farnen (u.a. auf Athy-
rium filix-femina, Thelypteris limbosperma und 
Dryopteris filix-mas) (Tab. 2). Damit wurden in 
dieser Zeit nahezu alle Gefäßpflanzenarten, die 
an den Fundstellen vorkamen, von epiphyllen 
Moosen besiedelt. Die Vorkommen an Gehölzen 
sind stets auf Blätter in Bodennähe beschränkt; 
sie wurden nur an jungen, niedrigen Bäumen 
und Sträuchern oder vereinzelt an bodennahen 
Zweigen älterer Gehölze beobachtet. Dabei sind 
die epiphyllen Moose auf sommergrünen Träger-
pflanzen immer selten. Bei den meisten Vorkom-
men handelt es sich um junge Moossprosse, die 
in geringer Menge oder einzeln auf wenigen Blät-
tern wachsen. Auf Gefäßpflanzen mit frühjahrs-
grünen, kurzlebigen Blättern, etwa auf Anemone 
nemorosa oder Ranunculus ficaria, wurden kei-
ne epiphyllen Moose beobachtet.
Zwischen der Beschaffenheit der Blätter und dem 
Vorkommen epiphyller Moose besteht ebenfalls 
ein Zusammenhang. Bevorzugt werden Träger-
pflanzen mit weichen Blättern, die auf der Ober-
seite zerstreute Haare und rinnenartige Vertie-
fungen aufweisen, z.B. Rubus-Arten, Lamium 
galeobdolon und Circaea lutetiana. Pflanzen mit 
harten, glatten, unbehaarten Blättern wie Vaccini-
um myrtillus, Festuca altissima oder Carex-Arten 
werden seltener besiedelt. Abies alba und Picea 
abies bilden hier eine Ausnahme, wohl wegen der 
besonders hohen Lebensdauer ihrer Nadeln. Die 
epiphyllen Moose wachsen auf den Blättern häu-
fig entlang von Blattnerven, die in rinnenartigen 
Eintiefungen liegen oder auf ihrer Oberseite Rin-
nen aufweisen und oft stärker behaart sind, am 
Blattgrund, an Blattstielen mit dicht stehenden 
Haaren, an den Rändern der oberen, nach un-
ten gebogenen Region der Blätter, im Bereich der 
Blattspitze oder an mit Spreuschuppen besetzten 
Abschnitten der Rhachis und des Blattstiels von 
Farnwedeln. An diesen Stellen sammeln sich die 

vom abfließenden Niederschlagswasser trans-
portierten Diasporen der Moose; gleichzeitig hält 
sich hier die Feuchtigkeit länger, was ihre Ent-
wicklung begünstigt (AHRENS 2008).

4 Diskussion

Epiphylle Moose waren bisher aus Mitteleuropa 
kaum bekannt. In einer früheren Arbeit wurde 
erstmals ein größeres Vorkommen beschrieben, 
das im Herbst 2007 an einer Fundstelle im Nord-
schwarzwald entdeckt wurde (AHRENS 2008). Die 
vorliegenden Untersuchungsergebnisse zei-
gen, dass epiphylle Moosvorkommen im Nord-
schwarzwald weiter verbreitet sind, und bei einer 
Nachsuche lassen sich wahrscheinlich neue 
Fundorte auffinden. Sie sind jedoch sehr selten 
und fast immer auf eng begrenzte, kleinflächige 
Stellen beschränkt.
Dabei wachsen die beiden Lebermoose Metz-
geria temperata und Microlejeunea ulicina am 
häufigsten epiphyll, andere Moosarten wur-
den nur vereinzelt auf lebenden Blättern beob-
achtet. Metzg. temperata und Micr. ulicina sind 
subozeanisch-temperat verbreitet (HILL & PRES-
TON 1998) und in Deutschland weitgehend auf 
den Südwesten beschränkt, wobei die meisten 
Vorkommen im Schwarzwald liegen (MEINUNGER 
& SCHRÖDER 2007). Die untersuchte Region ist 
also ein Teil des Hauptverbreitungsgebiets die-
ser Arten in Mitteleuropa. Bemerkenswert ist die 
unterschiedliche Höhenlage der epiphyllen Vor-
kommen von Micr. ulicina, Metzg. temperata und 
Lejeunea cavifolia. Micr. ulicina ist im Schwarz-
wald auf Borke von den Tieflagen bis in Höhen 
um 800 m verbreitet (Schwerpunkt zwischen 300 
und 600 m) (NEBEL & PHILIPPI 2005). Auch aus der 
benachbarten Oberrheinebene sind zahlreiche 
Fundstellen bekannt. Dagegen ist Metzg. tempe-
rata in der Rheinebene selten. Die höchsten Vor-
kommen im Schwarzwald liegen bei etwa 800-
900 m (Bestände auf Borke). L. cavifolia wurde in 
der Oberrheinebene nur an wenigen Fundstellen 
beobachtet (seltener als Metzg. temperata), und 
wächst im Südschwarzwald bis in Höhen um 
1400 m (NEBEL & PHILIPPI 2005). Damit sind die 
drei Lebermoosarten im Schwarzwald auf Borke 
viel weiter verbreitet als auf lebenden Blättern.
Aus den Tropen sind viele Moosarten bekannt, 
die bisher nur oder fast nur auf lebenden Blättern 
beobachtet wurden (PÓCS 1982a, RICHARDS 1984, 
GRADSTEIN 1997). Diese Arten (vor allem Vertreter 
der Lebermoos-Familie Lejeuneaceae) sind da-
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mit auf diesen Standorttyp spezialisiert. Die im 
Gebiet epiphyll wachsenden Moosarten besie-
deln dagegen hauptsächlich Borke oder andere 
Substrate.
Lebende Blätter von Gefäßpflanzen haben nur 
eine begrenzte Lebensdauer. Die Wuchsor-
te der epiphyllen Moose sind damit kurzlebig, 
können sich aber an der gleichen Stelle oder in 
der direkten Nachbarschaft immer wieder neu 
bilden. Alle Moosarten, die häufiger auf leben-
den Blättern wachsen (Metzg. temperata, Micr. 
ulicina, Hypnum andoi, Metzgeria furcata, Le-
jeunea cavifolia), sind ausgesprochene Pionier-
moose. Besonders Metzg. temperata und Micr. 
ulicina können neu entstandene Wuchsorte auf 
Blättern oder Borke schnell besiedeln, wenn die 
Feuchtigkeit konstant hoch ist. Im Herbst 2008 
wurden diese Arten sogar mehrfach auf som-
mergrünen Blättern beobachtet. Das zeigt, dass 
sie die Blätter schon innerhalb weniger Monate 
(zwischen Mai und Oktober) besiedeln können, 
falls in dieser Zeit keine längeren Trockenperi-
oden auftreten. Die Oberfläche dieser jungen 
Blätter wird auch noch kaum von Exkreten, 
Detritus, Bakterien, Algen, Pilzmyzelien und 
Cyanobakterien überzogen, was die Etablie-
rung der Moos-Diasporen erschwert. An einer 
Fundstelle im Nordschwarzwald kamen Metzg. 
temperata und Micr. ulicina bereits im 4. Jahr 
auf fast allen Nadeln eines jungen Abies alba-
Zweigs vor (AHRENS 2008).
Über den Ablauf der Besiedlung junger Blätter ist 
bisher wenig bekannt. In tropischen Regenwäl-
dern können epiphylle Moose Blattoberflächen 
schon innerhalb von etwa 2-3 Monaten neu be-
siedeln (WINKLER 1967), und nach 9,5 Monaten 
(MONGE-NAJERA & BLANCO 1995) oder nach einem 
Jahr (COLEY, KURSAR & MACHADO 1993) kann die 
epiphylle Moosvegetation größere Flächenanteile 
der Blätter bedecken. Nach ZARTMAN & NASCIMENTO 
(2006) dauert die Neubesiedlung junger Blätter 
von der Blattentfaltung bis zum Vorkommen epi-
phyll wachsender, gametangientragender Pflan-
zen nur 4-6 Monate. Außerhalb der Tropen ver-
läuft die Besiedlung wahrscheinlich langsamer, 
hier wachsen epiphylle Moose frühestens nach 
einem Jahr (V. D. DUNK 1978) oder nach zwei Jah-
ren (ELLIS 1971, DAVISON 1997, DIAMOND, WOODS & 
RUNDELL 1999) auf neu gebildeten Blättern. Auf 
den atlantischen Inseln (Madeira, Azoren) dauert 
die volle Entwicklung der epiphyllen Moosvege-
tation 2-3 Jahre (SJÖGREN 1975, 1978), was mit 
den Beobachtungen von DUCKETT (2008) an einer 
Fundstelle in England übereinstimmt.

Moosarten, die vor allem an älteren Bäumen 
wachsen, weil ihre Ansiedlung längere Zeit be-
ansprucht, wurden nicht oder nur sehr selten 
auf lebenden Blättern beobachtet, obwohl sie an 
den Fundstellen der epiphyllen Moose auf Bor-
ke meistens häufig vorkommen (z.B. Isothecium 
myosuroides, Frullania tamarisci, Neckera com-
planata, N. crispa, Antitrichia curtipendula). Be-
sonders auffällig ist die Seltenheit von Isotheci-
um myosuroides auf Blättern, während Hypnum 
andoi öfters epiphyll wächst (beide Arten bilden 
an den Fundstellen auf Borke fast immer große 
Bestände).
Metzg. temperata und Micr. ulicina sind klein-
wüchsig, daher können sie auch auf kleinflächi-
gen Blättern vorkommen, etwa auf den Nadeln 
von Abies alba und Picea abies. Die Arten sind 
zwar konkurrenzschwach, aber Konkurrenz um 
Raum spielt auf den Blättern wegen der geringen 
Lebensdauer dieser Substrate wohl nur auf den 
relativ langlebigen Abies alba- und Picea abies-
Nadeln eine größere Rolle (AHRENS 2008).
Bei Metzg. temperata und Micr. ulicina kommen 
spezialisierte vegetative Diasporen vor (thalloi-
de Brutkörper und Cladien, AHRENS 2008), die in 
großen Mengen gebildet werden und aus dünn-
wandigen Zellen bestehen. Sie besitzen Schei-
telzellen, die sich schon vor der Ablösung dieser 
Diasporen ausbilden. Daher können sie sich nach 
ihrer Verfrachtung auf den Blattoberflächen sofort 
(ohne Protonema-Stadien) zu neuen Pflanzen 
weiterentwickeln (LAAKA-LINDBERG, KORPELAINEN & 
POHJAMO 2003), was wegen der Kurzlebigkeit der 
Substrate vorteilhaft ist. Gleichzeitig sind diese 
„ungeschützten“ Diasporen aber empfindlich ge-
genüber Austrocknung, was ihre Lebensdauer 
und Ausbreitungsmöglichkeiten begrenzt (THIERS 
1988). Ähnliche Cladien und thalloide oder schei-
benförmige Brutkörper sind typisch für epiphylle 
Moose der tropischen Regenwälder (RICHARDS 
1984, THIERS 1988, SCHUSTER 1988). In der tem-
peraten Zone kommen sie dagegen nur bei we-
nigen Moosarten vor. Metzgeria furcata, die im 
Gebiet mehrfach auf lebenden Blättern nachge-
wiesen wurde, bildet ebenfalls thalloide Brutkör-
per.
Alle übrigen Arten, die im Nordschwarzwald 
öfters epiphyll wachsen (Hypnum andoi, Lejeu-
nea cavifolia, Lophocolea bidentata), breiten 
sich vor allem durch Sprossfragmente aus, die 
von angrenzenden, meist auf Borke siedelnden 
Beständen auf die Blätter verfrachtet werden. 
Diese Sprossfragmente können sich auf den 
Blattoberflächen ebenfalls schnell etablieren und 
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ohne Protonema-Stadien direkt weiterwachsen, 
werden aber nicht in so großer Zahl wie die spe-
zialisierten Diasporen von Metzg. temperata und 
Micr. ulicina gebildet. Dies ist ein wichtiger Grund 
für die viel höheren Frequenzwerte dieser beiden 
Lebermoose auf lebenden Blättern. Epiphytische 
Moosarten, die sich wahrscheinlich vor allem 
durch Sporen ausbreiten (etwa Ulota bruchii, 
U. crispa und Orthotrichum-Arten), wachsen im 
Gebiet nur extrem selten epiphyll. Metzg. tempe-
rata und Micr. ulicina sind diözisch und bilden in 
der Fundregion keine Sporophyten.
Damit erfolgt die Besiedlung der lebenden Blät-
ter in der Fundregion vor allem durch vegetati-
ve Diasporen. Die vegetative Reproduktion hat 
gegenüber der sexuellen Reproduktion einige 
ökologisch bedeutsame Vorteile, denn die Pro-
pagulen können sich bereits an jüngeren Pflan-
zen bilden. Außerdem ist ihre Entwicklung oft 
weniger stark an bestimmte Jahreszeiten gebun-
den und benötigt weniger Zeit als die Bildung von 
Sporen. Allgemein keimen vegetative Diasporen 
besser und schneller als Sporen, werden aber 
aufgrund ihrer Größe seltener über weite Entfer-
nungen verfrachtet (DURING 1990, NEWTON & MISH-
LER 1994, LAAKA-LINDBERG, KORPELAINEN & POHJAMO 
2003). Für epiphylle Moose ist eine effiziente 
Ausbreitung besonders wichtig, weil die Subst-
rate kurzlebig sind. An den Fundstellen im Unter-
suchungsgebiet hängt die Besiedlung der Blätter 
davon ab, ob in der unmittelbaren Nachbarschaft 
epiphytische Bestände der Moosarten auf der 
Borke von Bäumen wachsen. Die von diesen 
Pflanzen produzierten vegetativen Diasporen 
können trotz ihrer Größe leicht über kurze Dis-
tanzen auf benachbarte Blätter transportiert wer-
den, insbesondere durch Niederschlagswasser 
und Luftströmungen oder durch die Schwerkraft. 
Aufschlussreich wären Dauerbeobachtungen 
und experimentelle Untersuchungen zur Aus-
breitung und Etablierung der epiphyllen Moose.
Bemerkenswert ist die hohe Zahl der Gefäßpflan-
zenarten, die im Gebiet von epiphyllen Moosen 
besiedelt werden. Bei einer Nachsuche lassen 
sich sicher weitere Trägerpflanzen auffinden. Ge-
nerell kommen alle Blütenpflanzen und Farne mit 
immergrünen, wintergrünen und sommergrünen 
Blättern, die an mikroklimatisch geeigneten Stel-
len wachsen, als Substrat in Frage.
Die Entdeckung epiphyller Moose im Schwarz-
wald wirft die Frage auf, ob diese Funde mit den 
gegenwärtigen Umweltveränderungen (Klima-
wandel, Änderung der Schadstoffbelastung der 
Luft) zusammenhängen. Andererseits lässt sich 

nicht ausschließen, dass die meist kleinflächigen 
und unauffälligen Vorkommen bisher übersehen 
wurden. Es ist jedoch zu erwarten, dass die seit 
den 1980er Jahren stark gesunkenen SO2-Em-
missionen positive Auswirkungen auf epiphylle 
Moose haben. Alle Arten, die im Gebiet öfters 
auf lebenden Blättern gefunden wurden (Metzg. 
temperata, Micr. ulicina, Hypnum andoi, Metz-
geria furcata, Lejeunea cavifolia), reagieren auf 
Luftschadstoffe empfindlich (SAUER 2000).
Mit dem Absinken der SO2-Belastung treten neu-
erdings luftgetragene Stickstoffverbindungen 
(NOX und NH3 bzw. Nitrat-, Ammonium- und Was-
serstoff-Ionen als Folgeprodukte) zunehmend in 
den Vordergrund. Als Folge nehmen eutrophie-
rungstolerante und nitrophytische Moosarten 
zu (z.B. GREVEN 1992, BATES et al. 1997, SAUER 
2000, FRANZEN 2001, FRIEDEL & MÜLLER 2004). 
Bisher ist nicht bekannt, wie sich diese hohen 
atmosphärischen Stickstoffeinträge auf epiphylle 
Moose auswirken, die ihre Nährstoffe hauptsäch-
lich aus dem Niederschlagswasser beziehen 
(PÓCS 1982a, RICHARDS 1984). Labor- und Gelän-
deuntersuchungen ergaben, dass die Reaktion 
von Moosen auf erhöhte Stickstoffgaben artspe-
zifisch ist und vom Wuchsort abhängt. An oligo-
trophen Standorten lässt sich das Wachstum und 
die Produktivität bestimmter Arten durch eine Zu-
nahme der Stickstoffdeposition fördern (FARMER, 
BATES & BELL 1992, LEE et al. 1998, JAUHIAINEN, 
SILVOLA & VASANDER 1998, BATES 2000, TURETSKY 
2003). Als Folge der NH3-Emissionen steigt au-
ßerdem der pH-Wert des Niederschlagswassers, 
was neutrophytische Moose begünstigt.
Übersteigt dagegen der Stickstoffeintrag für län-
gere Zeit den Bedarf der Pflanzen, können Stick-
stoffverbindungen im Gewebe der Moose ak-
kumulieren und Schäden verursachen, weil sie 
wichtige metabolische Prozesse stören (LEE et al. 
1998, JAUHIAINEN, SILVOLA & VASANDER 1998, BATES 
2000, TURETSKY 2003). Auf den Britischen Inseln 
wurde durch experimentelle Studien belegt, dass 
eine erhöhte atmosphärische Stickstoffzufuhr 
(Ammonium, Nitrat) das Sprosswachstum von 
Frullania tamarisci, Isothecium myosuroides und 
Dicranum scoparium an epiphytischen Stand-
orten hemmt. Gleichzeitig wurden im Gewebe 
dieser Arten höhere Stickstoffkonzentrationen 
gemessen (MITCHELL et al. 2004). F. tamarisci und 
I. myosuroides bevorzugen Gebiete mit geringen 
Ammonium-Konzentrationen im Stammablauf-
wasser und sind daher potentielle Indikatoren für 
niedrige atmosphärische Stickstoffeinträge (MIT-
CHELL et al. 2005). In Dauerbeobachtungsflächen 
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an Baumstämmen, die regelmäßig mit löslichen 
Nitrat- und Ammoniumverbindungen besprüht 
wurden, zeigten sich bei Metzgeria furcata, 
Radula complanata und Ulota crispa Nekrosen 
(FRANZEN-REUTER & FRAHM 2007). Alle Lebermoos-
arten, die im Gebiet öfters auf lebenden Blättern 
wachsen, zeichnen sich durch eine eher geringe 
Eutrophierungstoleranz aus. Gegen eine För-
derung der epiphyllen Moose durch atmosphä-
rische Stickstoffeinträge spricht auch, dass auf 
den Blättern keine typischen Arten eutrophierter 
Stellen wie Brachythecium rutabulum, Orthotri-
chum diaphanum oder O. affine nachgewiesen 
wurden. Hypnum andoi und H. cupressiforme 
werden allerdings durch erhöhte Stickstoffgaben 
begünstigt (MITCHELL et al. 2005, ZECHMEISTER et 
al. 2007).
In den Tropen wurde eine enge Beziehung zwi-
schen dem Wachstum epiphyller Moose und den 
Niederschlagsverhältnissen festgestellt (WINKLER 
1967, OLARINMOYE 1974). Kälteperioden haben 
negative Auswirkungen auf die epiphylle Moos-
vegetation (PÓCS 1978, 1982a, GRADSTEIN 1992). 
An den Fundstellen im Nordschwarzwald rea-
gieren die auf Blättern wachsenden Arten schon 
auf geringe, kleinräumige mikroklimatische Un-
terschiede sehr empfindlich. Daher ist anzuneh-
men, dass die gegenwärtigen Klimaänderungen 
einen Einfluss auf epiphylle Moose haben, ins-
besondere die Erhöhung der Lufttemperatur und 
der Anstieg der Niederschläge in den Wintermo-
naten (STOCK 2005). In den milden, feuchten Win-
tern der letzten Jahre konnten sich diese Arten 
auf winter- oder immergrünen Blättern gut ent-
wickeln, weil ihr Wachstum kaum durch längere 
Frostperioden unterbrochen wurde. Außerdem 
bleiben die Blätter vieler Gefäßpflanzen in mil-
den Wintern grün, was die Wuchsmöglichkeiten 
steigert. Umgekehrt können starke Fröste wich-
tige Trägerpflanzen (z.B. wintergrüne Rubus-Ar-
ten) schädigen. Für das Vorkommen epiphyller 
Moose auf sommergrünen Gefäßpflanzen ist 
entscheidend, dass in der Zeit zwischen der Ent-
wicklung und dem Absterben der Blätter (Früh-
jahr-Herbst) längere Trockenperioden fehlen.
In den letzten Jahrzehnten haben sich verschie-
dene Rubus-Arten im Schwarzwald als Folge 
von Umweltveränderungen ausgebreitet (z.B. 
BÜRGER-ARNDT 1994, STETZKA 1994, SCHREINER & 
GRUNERT 1998, SCHREINER 2001), was epiphylle 
Moose sicher begünstigt hat. Allerdings wur-
den an den Fundstellen nur (schwer oder nicht 
bestimmbare) Rubus-Pflanzen beobachtet, die 
eher kümmerlich entwickelt sind, nicht blühen 

und auch keine hohen Deckungswerte errei-
chen. Eine Förderung epiphyller Moose ist auch 
durch die neuerdings diskutierte Ausbreitung 
immergrüner, laurophyller Gefäßpflanzen in mit-
teleuropäischen Wäldern seit den 1980er Jahren 
(Laurophyllisation, WALTHER 2001, 2002, DIERSCH-
KE 2005) als Folge der Klimaerwärmung (milde-
re Winter) anzunehmen. STETZKA (1994) hat in 
Wald-Dauerflächen beobachtet, dass winter- und 
immergrüne Gefäßpflanzen aufgrund überdurch-
schnittlich hoher Temperaturen im Winter zuneh-
men.
Wahrscheinlich sind die epiphyllen Moospo-
pulationen im Gebiet starken saisonalen und 
jährlichen Schwankungen unterworfen, die von 
den Wetterbedingungen abhängen. Es ist auch 
möglich, dass sich die Höhenverbreitung der epi-
phyllen Moose als Folge von Klimaänderungen 
verschiebt. Wegen der Kurzlebigkeit der Substra-
te reagieren sie auf Umweltveränderungen sehr 
schnell. Daher wäre eine wiederholte Untersu-
chung der epiphyllen Moosvegetation in Dauer-
flächen aufschlussreich.
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Anhang
Vorkommen epiphyller Moose auf lebenden Blät-
tern verschiedener Trägerpflanzen an den einzel-
nen Fundstellen im Nordschwarzwald.
Berücksichtigt wurden nur Pflanzen, die im en-
gen Sinn epiphyll wachsen (Ansiedlungen auf 
Blattoberflächen, siehe Abschnitt 2).

Lebermoose

Frullania dilatata
Einzugsgebiet der Oos: TK 25 7215 SW: Gunzen-
bach SW Baden-Baden-Lichtental, 330 m, Rot-
liegendes (Porphyr); auf Polystichum setiferum, 
06.2008.

Frullania tamarisci
Einzugsgebiet der Oos: 7215 SE: Geroldsauer 
Wasserfall S Geroldsau, 280-300 m, Granit; auf 
Rhododendron ponticum, 05.2008; auf Rubus, 
06.2009.

Lejeunea cavifolia
Einzugsgebiet der Alb: 7216 NE: Rotenbach SE 
Bad Herrenalb, 460 m, Rotliegendes (Sedimen-
te); auf Hedera helix, 10.2008. Rotenbach SE 
Bad Herrenalb, 470 m, Rotliegendes (Sedimen-
te); auf Cardamine pratensis, Luzula sylvatica, 
11.2008.
Enzgebiet: 7217 NE: Forellenbach SE Höfen, 
510-520 m, Buntsandstein; auf Abies alba, Ru-
bus, 08.2008. – 7217 NW: Tröstbach-Tal SW 
Dennach, 470-480 m, Buntsandstein; auf Abies 
alba, 07.2008. – 7217 NE: Calmbächle-Tal SE 
Calmbach, 485 m, Buntsandstein; auf Abies 
alba, Rubus, 07.2008; auf Dryopteris dilatata, 
Lamium galeobdolon, Oxalis acetosella, Stella-
ria nemorum, 10.2008. Blindbach SE Calmbach, 
540 m, Buntsandstein; auf Picea abies, 08.2008; 
auf Rubus, 10.2008.
Murggebiet: 7116 SW: Michelbach zwischen 
Bruhberg und Tannschachberg E Michelbach, 
400 m, Rotliegendes (Sedimente); auf Hedera 
helix, Polystichum aculeatum, 04.2009. – 7316 
SW: Kaltenbach-Tal NE Kirschbaumwasen N 
Schönmünzach, 470 m, Granit; auf Abies alba, 
07.2008.
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Einzugsgebiet von Acher und Rench: 7415 NW: 
Gottschlägbach unterhalb Edelfrauengrab SE 
Ottenhöfen, 400 m, Rotliegendes (Porphyr); auf 
Abies alba, 09.2008. Gottschlägbach SE Otten-
höfen, Seitenbach unterhalb Blöchereck, 420 
m, Rotliegendes (Porphyr); auf Dryopteris dila-
tata, 09.2008. – 7415 SW: Lierbach unterhalb 
der Wasserfälle bei Allerheiligen NE Oppenau, 
510 m, Granit; auf Rubus, 09.2008.

Lophocolea bidentata
Einzugsgebiet der Alb: 7116 SE: Brach Siegen 
E Schielberg, 325-330 m, Buntsandstein; auf 
Abies alba, Blechnum spicant, Cardamine pra-
tensis, Deschampsia cespitosa, Festuca altissi-
ma, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Picea 
abies, Rubus, Vaccinium myrtillus, 10.2007–
02.2008.
Enzgebiet: 7217 NW: Tröstbach-Tal SW Den-
nach, 470-480 m, Buntsandstein; auf Abies alba, 
07.2008. Mannenbächle-Tal SE Dobel, 510-
520 m, Buntsandstein; auf Abies alba, 06.2008. – 
7217 NE: Calmbächle-Tal SE Calmbach, 485 m, 
Buntsandstein; auf Rubus, 07.2008.
Murggebiet: 7116 SW: Michelbach zwischen 
Bruhberg und Tannschachberg E Michelbach, 
400 m, Rotliegendes (Sedimente); auf Polysti-
chum aculeatum, 04.2009.

Lophocolea heterophylla
Einzugsgebiet der Alb: 7116 SE: Brach Siegen E 
Schielberg, 325-330 m, Buntsandstein; auf Abies 
alba, 06.2009.

Metzgeria furcata
Einzugsgebiet der Alb: 7116 SE: Brach Siegen E 
Schielberg, 325-330 m, Buntsandstein; auf Abi-
es alba, Rubus, 10.2007-02.2008; auf Ilex aqui-
folium, 01.2009. – 7216 NE: Rotenbach SE Bad 
Herrenalb, 470 m, Rotliegendes (Sedimente); 
auf Cardamine pratensis, Filipendula ulmaria, 
Lamium galeobdolon, Primula elatior, 11.2008.
Murggebiet: 7115 SE: Bach zwischen Jägertan-
ne und Waldsee-Bad W Gaggenau, 170-180 m, 
Rotliegendes (Sedimente); auf Rubus, 09.2008; 
auf Angelica sylvestris, Brachypodium sylva-
ticum, Lamium galeobdolon, Luzula sylvatica, 
11.2008. – 7116 SW: Michelbach zwischen Bruh-
berg und Tannschachberg E Michelbach, 350 m, 
Rotliegendes (Sedimente); auf Rubus, 03.2008. 
Michelbach zwischen Bruhberg und Tannschach-
berg E Michelbach, 370 m, Rotliegendes (Sedi-
mente); auf Hedera helix, 04.2009. Michelbach 
zwischen Bruhberg und Tannschachberg E Mi-

chelbach, 400 m, Rotliegendes (Sedimente); auf 
Polystichum aculeatum, 04.2009.
Einzugsgebiet der Oos: 7215 SW: Gunzenbach 
SW Baden-Baden-Lichtental, 300 und 330 m, 
Rotliegendes (Porphyr); an beiden Stellen auf 
Polystichum setiferum, 06.2008. – 7215 SE: Ge-
roldsauer Wasserfall S Geroldsau, 280-300 m, 
Granit; auf Hedera helix, 05.2008; auf Rubus, 
06.2009. Zwieselschlag NE Scherrhof SE Ge-
roldsau, 600 m, Granit; auf Abies alba, 09.2008. 
– 7315 NE: Urbach E Bühlertal, 520-530 m, Gra-
nit; auf Abies alba, 08.2008.
Renchgebiet: 7415 SW: Lierbach unterhalb 
der Wasserfälle bei Allerheiligen NE Oppenau, 
510 m, Granit; auf Rubus, 09.2008.

Metzgeria temperata
Einzugsgebiet der Alb: 7116 SE: Brach Siegen 
E Schielberg, 325-330 m, Buntsandstein; auf 
Abies alba, Blechnum spicant, Cardamine pra-
tensis, Dryopteris affinis, D. dilatata, Festuca al-
tissima, Lamium galeobdolon, Luzula sylvatica, 
Oxalis acetosella, Picea abies, Rubus, Vaccini-
um myrtillus, 10.2007-02.2008; auf Acer pseudo-
platanus, Athyrium filix-femina, Carex brizoides, 
Chrysosplenium oppositifolium, Circaea lutetia-
na, Fagus sylvatica, Frangula alnus, Ilex aquifo-
lium, Milium effusum, Quercus petraea, Senecio 
ovatus, Thelypteris limbosperma, T. phegopteris, 
Viola reichenbachiana, 10.-11.2008. – 7216 NE: 
Albtal unterhalb Plotzsägmühle SW Bad Herren-
alb, 480-500 m, Granit; auf Abies alba, Rubus, 
05.2008; auf Athyrium filix-femina, Cardamine 
pratensis, Chrysosplenium alternifolium, Circaea 
lutetiana, Dryopteris dilatata, Fagus sylvatica, 
Galium odoratum, Oxalis acetosella, Prenanthes 
purpurea, Stellaria nemorum, Thelypteris limbo-
sperma, 10.2008. Rotenbach SE Bad Herrenalb, 
460 m, Rotliegendes (Sedimente); auf Hedera 
helix, Rubus, 05.2008; auf Chaerophyllum hirsu-
tum, Fagus sylvatica, Filipendula ulmaria, Milium 
effusum, Oxalis acetosella, 10.-11.2008. Roten-
bach SE Bad Herrenalb, 470 m, Rotliegendes 
(Sedimente); auf Filipendula ulmaria, Lamium 
galeobdolon, Primula elatior, Ranunculus re-
pens, Veronica montana, 11.2008.
Enzgebiet: 7217 NE: Forellenbach SE Höfen, 490 
m, Buntsandstein; auf Abies alba, 08.2008. Fo-
rellenbach SE Höfen, 510-520 m, Buntsandstein; 
auf Abies alba, Rubus, 08.2008; auf Chaerophyl-
lum hirsutum, Corylus avellana, Lamium galeob-
dolon, 10.2008. – 7217 NW: Mannenbächle-Tal 
SE Dobel, 500-510 m, Buntsandstein; auf Abies 
alba, Rubus, 06.2008; auf Athyrium filix-femina, 
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Dryopteris dilatata, Fagus sylvatica, 10.2008. 
Mannenbächle-Tal SE Dobel, 510-520 m, Bunt-
sandstein; auf Abies alba, Picea abies, 06.2008. 
– 7217 NE: Calmbächle-Tal SE Calmbach, 485 m, 
Buntsandstein; auf Abies alba, Rubus, 07.2008; 
auf Corylus avellana, Lamium galeobdolon, Oxa-
lis acetosella, Stellaria nemorum, 10.2008. Würz-
bach SE Calmbach, 440 m, Buntsandstein; auf 
Abies alba, Rubus, 08.2008. Blindbach SE Calm-
bach, 470 m, Buntsandstein; auf Rubus, 08.2008. 
Blindbach SE Calmbach, 540 m, Buntsandstein; 
auf Abies alba, Picea abies, 08.2008; auf Athyri-
um filix-femina, Dryopteris affinis, D. dilatata, D. 
filix-mas, Lamium galeobdolon, Luzula sylvati-
ca, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Rubus, 
Senecio ovatus, Stellaria nemorum, 10.2008. 
– 7217 SW: Rohrmüßkar SW Wildbad, 580-590 
m, Buntsandstein; auf Abies alba, 08.2008. Gü-
tersbächle SW Wildbad, 630 m, Buntsandstein; 
auf Abies alba, Picea abies, 08.2008. Rollwas-
serbach SW Wildbad, 540 m, Granit; auf Picea 
abies, 08.2008. – 7216 SE: Rollwasserbach SW 
Wildbad, 680-690 m, Buntsandstein; auf Picea 
abies, 08.2008. Dürreychbach NE Kaltenbronn, 
an der Hirschhalde, 770 m, Buntsandstein; auf 
Abies alba, 08.2008.
Murggebiet: 7216 NW: Martelskammer E Ot-
tenau, 210–220 m, Rotliegendes (Sedimente); 
auf Viola reichenbachiana, 11.2008. – 7316 SW: 
Spielbächle/Katzenloch SE Raumünzach, 430 m, 
Granit; auf Abies alba, 07.2008. Kaltenbach-Tal 
NE Kirschbaumwasen N Schönmünzach, 490 m, 
Granit; auf Abies alba, 07.2008. Bachschlucht 
zwischen Tirolerberg und Tauchert N Schön-
münzach, 500 m, Granit; auf Abies alba, Ru-
bus, 07.2008. Vorderer Seebach unterhalb des 
Schurmsees W Schönmünzach, 550 m, Granit; 
auf Abies alba, 08.2008. Vorderer Seebach un-
terhalb des Schurmsees W Schönmünzach, 610-
620 m, Buntsandstein; auf Abies alba, 08.2008.
Einzugsgebiet der Oos: 7215 SW: Schlucht unter-
halb des Geroldsauer Wasserfalls S Geroldsau, 
270-280 m, Granit; auf Rubus, 06.2009. – 7215 
SE: Geroldsauer Wasserfall S Geroldsau, 280-
300 m, Granit; auf Hedera helix, Rhododendron 
ponticum, 05.2008; auf Rubus, 06.2009. – 7315 
NE: Urbach E Bühlertal, 450-460 m, Granit; auf 
Thuja plicata, 08.2008.
Einzugsgebiet von Bühlott, Acher und Rench: 
7315 NW: Gertelbach-Schlucht SE Bühlertal, 
500 m, Granit; auf Abies alba, 06.2008. – 7415 
NW: Gottschlägbach unterhalb Edelfrauengrab 
SE Ottenhöfen, 400 m, Rotliegendes (Porphyr); 
auf Abies alba, Rubus, 09.2008. Gottschlägbach 

SE Ottenhöfen, Seitenbach unterhalb Blöcher-
eck, 420 m, Rotliegendes (Porphyr); auf Ru-
bus, 09.2008. – 7415 SW: Lierbach unterhalb 
der Wasserfälle bei Allerheiligen NE Oppenau, 
510 m, Granit; auf Abies alba, Rubus, 09.2008; 
auf Dryopteris dilatata, Oxalis acetosella, 
10.2008. Lierbach oberhalb der Wasserfälle bei 
Allerheiligen NE Oppenau, 590 m, Granit; auf 
Abies alba, Athyrium filix-femina, Corylus avella-
na, Dryopteris dilatata, D. filix-mas, Oxalis aceto-
sella, Rubus, 10.2008.

Microlejeunea ulicina
Einzugsgebiet der Alb: 7116 SE: Brach Siegen E 
Schielberg, 325-330 m, Buntsandstein; auf Abies 
alba, Blechnum spicant, Cardamine pratensis, 
Dryopteris affinis, D. dilatata, Festuca altissima, 
Lamium galeobdolon, Luzula sylvatica, Oxalis 
acetosella, Picea abies, Rubus, Vaccinium myr-
tillus, 10.2007-02.2008; auf Athyrium filix-femina, 
Carex brizoides, Circaea lutetiana, Fagus sylvati-
ca, Frangula alnus, Lysimachia nemorum, Milium 
effusum, Quercus petraea, Senecio ovatus, Stel-
laria nemorum, Thelypteris limbosperma, T. phe-
gopteris, Viola reichenbachiana, 10.-11.2008; 
auf Ilex aquifolium, 01.2009. – 7216 NE: Albtal-
jagdhaus im Albtal SW Bad Herrenalb, 420 m, 
Rotliegendes (Sedimente); auf Galium odoratum, 
Hedera helix, Lamium galeobdolon, Oxalis ace-
tosella, Rubus, Viola reichenbachiana, 10.2008. 
Albtal unterhalb Plotzsägmühle SW Bad Herren-
alb, 480-500 m, Granit; auf Abies alba, Rubus, 
05.2008; auf Dryopteris dilatata, Fagus sylvatica, 
Galium odoratum, Oxalis acetosella, 10.2008. 
Rotenbach SE Bad Herrenalb, 460 m, Rotliegen-
des (Sedimente); auf Dryopteris dilatata, Hede-
ra helix, Lamium galeobdolon, Luzula sylvatica, 
Oxalis acetosella, Rubus, 05.2008; auf Ajuga 
reptans, Athyrium filix-femina, Carex sylvatica, 
Chaerophyllum hirsutum, Dryopteris affinis, Fa-
gus sylvatica, Filipendula ulmaria, Galium odo-
ratum, Geranium robertianum, Milium effusum, 
10.-11.2008. Rotenbach SE Bad Herrenalb, 
470 m, Rotliegendes (Sedimente); auf Filipen-
dula ulmaria, Lamium galeobdolon, 11.2008; auf 
Abies alba, 06.2009.
Enzgebiet: 7117 SE: Größelbach E Neuenbürg, 
350 m, Buntsandstein; auf Hedera helix, 09.2008. 
– 7217 NE: Forellenbach SE Höfen, 490 m, Bunt-
sandstein; auf Abies alba, 08.2008. Forellen-
bach SE Höfen, 510-520 m, Buntsandstein; auf 
Abies alba, Rubus, 08.2008; auf Chaerophyllum 
hirsutum, 10.2008. – 7217 NW: Tröstbach-Tal 
SW Dennach, 470-480 m, Buntsandstein; auf 
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Abies alba, 07.2008. Mannenbächle-Tal SE Do-
bel, 500-510 m, Buntsandstein; auf Abies alba, 
Rubus, 06.2008; auf Athyrium filix-femina, Dryo-
pteris dilatata, Fagus sylvatica, 10.2008. – 7217 
NE: Calmbächle-Tal SE Calmbach, 485 m, Bunt-
sandstein; auf Rubus, 07.2008; auf Corylus avel-
lana, 10.2008. Würzbach SE Calmbach, 440 m, 
Buntsandstein; auf Abies alba, Rubus, 08.2008. 
Blindbach SE Calmbach, 470 m, Buntsandstein; 
auf Oxalis acetosella, Rubus, 08.2008. Blindbach 
SE Calmbach, 540 m, Buntsandstein; auf Abies 
alba, 08.2008; auf Athyrium filix-femina, Dryo-
pteris dilatata, D. filix-mas, Lamium galeobdo-
lon, Rubus, 10.2008. – 7217 SW: Gütersbächle 
SW Wildbad, 550 m, Buntsandstein; auf Rubus, 
08.2008.
Murggebiet: 7115 SE: Krappenloch W Bad Ro-
tenfels, 140-150 m, Rotliegendes (Sedimente); 
auf Rubus, 09.2008. Bach zwischen Jägertan-
ne und Waldsee-Bad W Gaggenau, 170-180 m, 
Rotliegendes (Sedimente); auf Ajuga reptans, 
Hedera helix, Picea abies, Rubus, Viola rei-
chenbachiana, 09.2008; auf Angelica sylvest-
ris, Brachypodium sylvaticum, Carex pendula, 
C. sylvatica, Cirsium palustre, Dryopteris car-
thusiana, D. filix-mas, Galium palustre, Gerani-
um robertianum, Lamium galeobdolon, Luzula 
sylvatica, 11.2008. Bach zwischen Jägertanne 
und Waldsee-Bad W Gaggenau, Einmündung 
einer Seitenklinge, 170-180 m, Rotliegendes 
(Sedimente); auf Dryopteris carthusiana, D. di-
latata, Milium effusum, Rubus, 11.2008. – 7116 
SW: Michelbach zwischen Bruhberg und Tann-
schachberg E Michelbach, 310 m, Rotliegendes 
(Sedimente); auf Rubus, 03.2008. – 7216 NW: 
Martelskammer E Ottenau, 210-220 m, Rot-
liegendes (Sedimente); auf Abies alba, Oxalis 
acetosella, Rubus, 07.2008; auf Ajuga reptans, 
Dryopteris dilatata, Epilobium montanum, Gera-
nium robertianum, Geum urbanum, Glechoma 
hederacea, Hedera helix, Lapsana commu-
nis, Veronica montana, Viola reichenbachiana, 
11.2008. – 7316 SW: Kaltenbach-Tal NE Kirsch-
baumwasen N Schönmünzach, 470 m, Granit; 
auf Abies alba, Rubus, 07.2008. Kaltenbach-
Tal NE Kirschbaumwasen N Schönmünzach, 
490 m, Granit; auf Abies alba, 07.2008. Vor-
derer Seebach unterhalb des Schurmsees W 
Schönmünzach, 550 m, Granit; auf Abies alba, 
08.2008.
Einzugsgebiet der Oos: 7215 SW: Schlucht un-
terhalb des Geroldsauer Wasserfalls S Gerold-
sau, 270-280 m, Granit; auf Rubus, 06.2009. 
– 7215 SE: Geroldsauer Wasserfall S Geroldsau, 

280-300 m, Granit; auf Hedera helix, Rhododen-
dron ponticum, 05.2008; auf Abies alba, Rubus, 
06.2009.
Einzugsgebiet von Bühlott, Acher und Rench: 
7315 NW: Gertelbach-Schlucht SE Bühlertal, 
500 m, Granit; auf Abies alba, 06.2008. – 7415 
NW: Gottschlägbach unterhalb Edelfrauengrab 
SE Ottenhöfen, 400 m, Rotliegendes (Por-
phyr); auf Abies alba, Oxalis acetosella, Rubus, 
09.2008. Gottschlägbach SE Ottenhöfen, Seiten-
bach unterhalb Blöchereck, 420 m, Rotliegendes 
(Porphyr); auf Dryopteris dilatata, Oxalis ace-
tosella, Rubus, 09.2008. – 7415 SW: Lierbach 
unterhalb der Wasserfälle bei Allerheiligen NE 
Oppenau, 510 m, Granit; auf Rubus, 09.2008. 
Lierbach oberhalb der Wasserfälle bei Allerheili-
gen NE Oppenau, 590 m, Granit; auf Abies alba, 
Athyrium filix-femina, Corylus avellana, Dryopte-
ris filix-mas, Rubus, 10.2008.

Radula complanata
Enzgebiet: 7217 NE: Forellenbach SE Höfen, 510-
520 m, Buntsandstein; auf Abies alba, 08.2008. 
Calmbächle-Tal SE Calmbach, 485 m, Buntsand-
stein; auf Lamium galeobdolon, 10.2008.
Murggebiet: 7116 SW: Michelbach zwischen Bruh-
berg und Tannschachberg E Michelbach, 400 m, 
Rotliegendes (Sedimente); auf Polystichum acu-
leatum, 04.2009. – 7316 SW: Kaltenbach-Tal NE 
Kirschbaumwasen N Schönmünzach, 470 m, 
Granit; auf Abies alba, 07.2008.

Laubmoose

Dicranoweisia cirrata
Einzugsgebiet der Alb: 7116 SE: Brach Siegen E 
Schielberg, 325-330 m, Buntsandstein; auf Ru-
bus, 10.2007-02.2008.

Dicranum montanum
Einzugsgebiet der Alb: 7116 SE: Brach Siegen E 
Schielberg, 325-330 m, Buntsandstein; auf Abies 
alba, 06.2009.

Dicranum scoparium
Einzugsgebiet der Alb: 7116 SE: Brach Siegen 
E Schielberg, 325-330 m, Buntsandstein; auf La-
mium galeobdolon, 10.2008.

Eurhynchium praelongum
Einzugsgebiet der Alb: 7216 NE: Rotenbach SE 
Bad Herrenalb, 470 m, Rotliegendes (Sedimen-
te); auf Primula elatior, 11.2008.
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Hypnum andoi
Einzugsgebiet der Alb: 7116 SE: Brach Siegen 
E Schielberg, 325-330 m, Buntsandstein; auf 
Rubus, 10.2007-02.2008; auf Chrysosplenium 
oppositifolium, Ilex aquifolium, Lamium gale-
obdolon, 10.-11.2008; auf Abies alba, 07.2009. 
– 7216 NE: Albtal unterhalb Plotzsägmühle SW 
Bad Herrenalb, 480-500 m, Granit; auf Rubus, 
05.2008; auf Thelypteris limbosperma, 10.2008. 
Rotenbach SE Bad Herrenalb, 460 m, Rotlie-
gendes (Sedimente); auf Hedera helix, 10.2008. 
Rotenbach SE Bad Herrenalb, 470 m, Rotlie-
gendes (Sedimente); auf Lamium galeobdolon, 
11.2008.
Enzgebiet: 7117 SE: Größelbach E Neuenbürg, 
350 m, Buntsandstein; auf Hedera helix, 09.2008. 
– 7217 NW: Mannenbächle-Tal SE Dobel, 500-
510 m, Buntsandstein; auf Rubus, 10.2008. – 
7217 NE: Calmbächle-Tal SE Calmbach, 485 m, 
Buntsandstein; auf Rubus, 07.2008. Blindbach 
SE Calmbach, 470 m, Buntsandstein; auf Ru-
bus, 08.2008. Blindbach SE Calmbach, 540 m, 
Buntsandstein; auf Lamium galeobdolon, Rubus, 
10.2008.
Murggebiet: 7115 SE: Bach zwischen Jägertan-
ne und Waldsee-Bad W Gaggenau, 170-180 m, 
Rotliegendes (Sedimente); auf Rubus, 09.2008; 
auf Cirsium palustre, Lamium galeobdolon, 
11.2008. – 7116 SW: Michelbach zwischen Bruh-
berg und Tannschachberg E Michelbach, 400 m, 
Rotliegendes (Sedimente); auf Polystichum acu-
leatum, 04.2009. – 7216 NW: Martelskammer E 
Ottenau, 210-220 m, Rotliegendes (Sedimente); 
auf Rubus, 11.2008.
Einzugsgebiet der Oos: 7215 SW: Gunzenbach 
SW Baden-Baden-Lichtental, 300 und 330 m, 
Rotliegendes (Porphyr); an beiden Stellen auf 
Polystichum setiferum, 06.2008. – 7215 SE: Ge-
roldsauer Wasserfall S Geroldsau, 280-300 m, 
Granit; auf Rhododendron ponticum, Rubus, 
06.2009.

Einzugsgebiet von Acher und Rench: 7415 NW: 
Gottschlägbach unterhalb Edelfrauengrab SE Ot-
tenhöfen, 400 m, Rotliegendes (Porphyr); auf Abi-
es alba, Rubus, 09.2008. Gottschlägbach SE Ot-
tenhöfen, Seitenbach unterhalb Blöchereck, 420 
m, Rotliegendes (Porphyr); auf Rubus, 09.2008. 
– 7415 SW: Lierbach unterhalb der Wasserfälle 
bei Allerheiligen NE Oppenau, 510 m, Granit; auf 
Rubus, 09.2008. Lierbach oberhalb der Wasser-
fälle bei Allerheiligen NE Oppenau, 590 m, Gra-
nit; auf Rubus, 10.2008.

Isothecium myosuroides
Einzugsgebiet der Oos: 7215 SE: Geroldsauer 
Wasserfall S Geroldsau, 280-300 m, Granit; auf 
Rhododendron ponticum, 08.2008; auf Rubus, 
06.2009.

Neckera complanata
Renchgebiet: 7415 SW: Lierbach unterhalb 
der Wasserfälle bei Allerheiligen NE Oppenau, 
510 m, Granit; auf Rubus, 09.2008.

Neckera pumila
Einzugsgebiet der Oos: 7315 NE: Urbach E Büh-
lertal, 520-530 m, Granit; auf Abies alba, 08.2008.

Orthotrichum spec.
Murggebiet: 7316 SW: Kaltenbach-Tal NE Kirsch-
baumwasen N Schönmünzach, 470 m, Granit; 
auf Abies alba, 07.2008.

Ulota bruchii/crispa
Einzugsgebiet der Alb: 7116 SE: Brach Siegen E 
Schielberg, 325-330 m, Buntsandstein; auf Abies 
alba, 06.2009.
Enzgebiet: 7217 NE: Blindbach SE Calmbach, 
540 m, Buntsandstein; auf Picea abies, 08.2008.
Renchgebiet: 7415 SW: Lierbach oberhalb der 
Wasserfälle bei Allerheiligen NE Oppenau, 
590 m, Granit; auf Rubus, 10.2008.
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Zygodon conoideus, Ulota phyllantha 
und Habrodon perpusillus, drei für 
Baden-Württemberg neue Laubmoose 
im Schwarzwald
MATTHIAS AHRENS

Kurzfassung
Die Laubmoose Zygodon conoideus (DICKS.) HOOK. 
& TAYLOR, Ulota phyllantha BRID. und Habrodon per-
pusillus (DE NOT.) LINDB. wurden zum ersten Mal im 
Schwarzwald und in Baden-Württemberg (Südwest-
deutschland) nachgewiesen. Die Fundstellen liegen 
im westlichen Teil des Nordschwarzwalds in Höhen-
lagen zwischen 280 und 640 m. Z. conoideus wächst 
im Gebiet vor allem auf Borke von Fagus sylvatica und 
Acer pseudoplatanus an luftfeuchten, aufgelichteten 
Standorten in Bachtälern und Schluchten im Bereich 
von Wäldern. Häufige Begleitmoose sind Ulota bruchii, 
U. crispa, Metzgeria temperata, Microlejeunea ulicina, 
Radula complanata, Orthotrichum lyellii, O. stramine-
um, O. affine und Frullania dilatata. U. phyllantha besie-
delt Borke an einem jungen Stamm von Quercus robur 
in einer lichten, grundfeuchten, südwestexponierten 
Baumpflanzung und ist mit Ulota bruchii, Orthotrichum 
lyellii, O. affine, O. patens und Dicranoweisia cirrata 
vergesellschaftet. H. perpusillus wächst zusammen mit 
Ulota bruchii, U. crispa, Orthotrichum stramineum, O. 
patens, O. lyellii, O. affine, O. obtusifolium, O. diapha-
num, O. pumilum, Tortula papillosa, Frullania dilatata 
und Radula complanata auf Borke am Stamm von Acer 
platanoides (junger Baum) im Bereich von Wäldern 
an einem aufgelichteten, südwestexponierten, steilen 
Hang. Mögliche Ursachen für die derzeitige Ausbrei-
tung von Z. conoideus und U. phyllantha in Westeuropa 
werden diskutiert.

Abstract
Zygodon conoideus, Ulota phyllantha and Habro-
don perpusillus (Bryopsida), newly recorded in the 
Black Forest (Southwest Germany)
The mosses Zygodon conoideus (DICKS.) HOOK. & TAY-
LOR, Ulota phyllantha BRID. and Habrodon perpusillus 
(DE NOT.) LINDB. are reported for the first time in the 
federal state Baden-Württemberg (Germany). The lo-
calities are situated in the western part of the northern 
Black Forest. The species are confined to rather low 
altitudes, from 280 m to 640 m. Z. conoideus is most 
often found on the bark of Fagus sylvatica and Acer 
pseudoplatanus in wooded humid ravines and valleys. 
It is apparently restricted to well-insolated, but shelte-
red sites in forests. Common associates include Ulota 
bruchii, U. crispa, Metzgeria temperata, Microlejeunea 
ulicina, Radula complanata, Orthotrichum lyellii, O. stra-

mineum, O. affine and Frullania dilatata. U. phyllantha 
colonizes the bark on the trunk of a young oak (Quer-
cus robur) in a moist tree plantation on a SW-facing 
slope. The location is only lightly shaded. Ulota bruchii, 
Orthotrichum lyellii, O. affine, O. patens and Dicrano-
weisia cirrata are recorded as associates. H. perpu-
sillus grows on the trunk of Acer platanoides (young 
tree) in a fairly open, well-lit site on a steep wooded 
slope facing south-west. It occurs together with Ulota 
bruchii, U. crispa, Orthotrichum stramineum, O. patens, 
O. lyellii, O. affine, O. obtusifolium, O. diaphanum, O. 
pumilum, Tortula papillosa, Frullania dilatata and Radu-
la complanata. Possible reasons for the recent spread 
of Z. conoideus and U. phyllantha in western Europe 
are discussed.

Autor
Dr. MATTHIAS AHRENS, Annette-von-Droste-Hülshoff-Weg 9, 
D-76275 Ettlingen.

1 Einleitung

Einige Moosarten erreichen im Schwarzwald die 
Ostgrenze ihres derzeit bekannten europäischen 
Areals. In diese Gruppe gehören Fissidens cel-
ticus, Hyocomium armoricum, Isothecium holtii, 
Platyhypnidium alopecuroides, Sematophyllum 
micans und Douinia ovata (Verbreitung ozea-
nisch-temperat), Lejeunea lamacerina, Lepi-
dozia cupressina und Plagiochila punctata (hy-
perozeanisch südlich-temperat), Ptychomitrium 
polyphyllum und Lophocolea fragrans (ozea-
nisch südlich-temperat), Fissidens rivularis und 
Anthoceros punctatus (= A. husnotii) (mediter-
ran-atlantisch) und Orthotrichum acuminatum, 
Pterogonium gracile und Scapania compacta 
(submediterran-subatlantisch, alle Arealangaben 
nach HILL & PRESTON 1998).
Das Klima des Schwarzwalds wird stark von 
ozeanischen Luftströmungen geprägt, insbe-
sondere in den Luvlagen auf der Westseite, wo 
der subatlantische Charakter am deutlichsten 
ausgebildet ist. Charakteristisch sind hohe Nie-
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derschlagssummen (mit hervortretenden Winter-
Niederschlägen), relativ geringe Jahresschwan-
kungen der Lufttemperatur und vergleichsweise 
milde Winter. Im Westteil des Nordschwarzwalds 
reichen die Jahresmittel der Lufttemperatur von 
rund 10 °C am Gebirgsrand (Meereshöhe 200-
300 m) bis etwa 7,5 °C in Höhenlagen zwischen 
600 und 700 m (mittlere Januartemperatur: ca. 
+1,5 °C bis ca. –1 °C), und die mittleren Jah-
resniederschlagssummen liegen zwischen 900-
1000 mm und rund 1600 mm. Dabei schwankt 
die mittlere Zahl der Tage pro Jahr mit mindes-
tens 1 mm Niederschlag ungefähr zwischen 
140 und 160 (alle Wetterdaten nach SCHLENKER 
& MÜLLER 1978 und MÜLLER-WESTERMEIER 1990, 
Beobachtungszeitraum 1931-1960 oder 1951-
1980). Seit den 1980er Jahren sind die Jahres-
mitteltemperaturen im Nordschwarzwald deutlich 
angestiegen, und die mittlere Zahl der Frosttage 
pro Jahr ist zurückgegangen. Außerdem wurde 
eine Erhöhung der Jahresniederschlagssummen 
festgestellt, wobei die winterlichen Niederschlä-
ge zugenommen haben (STOCK 2005).
Die niederschlagsreichen, wärmebegünstigten 
unteren und mittleren Lagen auf der Westseite 
des Nordschwarzwalds werden durch eine arten-
reiche Epiphytenvegetation gekennzeichnet. Zy-
godon conoideus, Ulota phyllantha und Habrodon 
perpusillus waren bisher aus dem Schwarzwald 
und aus Baden-Württemberg nicht bekannt. In 
der vorliegenden Arbeit wird die Ökologie und 
Vergesellschaftung dieser Arten behandelt. Au-
ßerdem soll ein möglicher Zusammenhang zwi-
schen den Neufunden und aktuellen Umweltver-
änderungen (Klimawandel, starke Änderungen 
der atmosphärischen Schadstoffbelastung) dis-
kutiert werden.
Die Nomenklatur der Moose und Flechten rich-
tet sich nach KOPERSKI et al. (2000) (bei dort feh-
lenden Arten nach HILL et al. 2006 und GROLLE & 
LONG 2000) und WIRTH (1995). Belege sind in KR 
und im Herbar des Verfassers hinterlegt.

2 Zygodon conoideus (DICKS.) HOOK. & TAYLOR

Zygodon conoideus (Orthotrichaceae) ist ozea-
nisch-temperat verbreitet (HILL & PRESTON 1998), 
wobei die nördlichsten europäischen Fundstel-
len auf den Färöer-Inseln, im Südwesten Norwe-
gens und Schwedens und im südlichen Teil von 
Finnland liegen. Die östlichsten bis jetzt bekann-
ten Vorkommen befinden sich in Finnland, Süd-
westschweden, Westdeutschland, Ostfrankreich 

und in der Westschweiz, und die südlichsten 
Nachweise stammen aus Nordwestspanien und 
Nordportugal. Eine Karte der Verbreitung in Eu-
ropa wurde von STÖRMER (1969) veröffentlicht. In 
Westeuropa befindet sich die Art derzeit in Aus-
breitung, etwa in den Niederlanden (vor 1980: 6 
Funde, nach 1980: 168 Funde, Bryologische en 
Lichenologische Werkgroep van de KNNV 2007) 
und in Südengland (Vergleich der Funde zwi-
schen 1950 und 1990 mit den aktuellen Funden, 
BATES et al. 1997). Außerhalb Europas wurde Z. 
conoideus auf den Azoren und Kanarischen In-
seln, auf Madeira und im östlichen Nordamerika 
nachgewiesen.
In Deutschland ist die Art auf ozeanisch geprägte 
Regionen im äußersten Westen beschränkt. Fast 
alle Fundstellen liegen in Schleswig-Holstein, im 
niedersächsischen Tiefland, im Saarland und in 
der Pfalz (MEINUNGER & SCHRÖDER 2007). Dabei 
war Z. conoideus in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts vor allem aus küstennahen Re-
gionen (Schleswig-Holstein, Niedersachsen) 
bekannt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts ist das Moos in diesen Gebieten sehr stark 
zurückgegangen, wahrscheinlich als Folge einer 
hohen Schadstoffbelastung der Luft (KOPERSKI 
in LUDWIG et al. 1996). Neuerdings hat die Art 
in Nordwestdeutschland wieder zugenommen 
(SCHULZ & DENGLER 2006, MEINUNGER & SCHRÖDER 
2007), und die Neufunde im Saarland und in der 
Pfalz deuten auf eine Ausbreitung hin.
In Baden-Württemberg sind bis jetzt fünf Fund-
orte von Z. conoideus bekannt, die im Bereich von 
Tälern im Westteil des Nordschwarzwalds liegen 
(Meereshöhe: 280–640 m) und zwischen 2004 
und 2008 entdeckt wurden. Sie befinden sich an 
der Ostgrenze der zur Zeit bekannten Verbreitung 
der Art in Europa. Die nächsten Fundstellen lie-
gen in der Pfalz (LAUER 2005) und in den Vogesen 
(FRAHM 2002). Die meisten Bestände sind klein. 
An drei von fünf Fundorten wurde Z. conoideus 
nur an einem Baum beobachtet, und an zwei 
Fundstellen liegt die Fläche, die das Moos ins-
gesamt einnimmt, zwischen 10 und 20 cm². Nur 
am Gunzenbach SW Baden-Baden-Lichtental 
(sieben Bäume, Ausdehnung ca. 700–1000 cm²) 
und im Katzenbach-Tal S Spielberg (ein Baum, 
Ausdehnung ca. 2500 cm²) wurden größere Vor-
kommen festgestellt. In der folgenden Auflistung 
der Fundorte wird auch die Größe der Bestände 
angegeben.

TK 25 7116 NE: Katzenbach-Tal bei „Reichen-
bach“ S Spielberg; 305 m; Buntsandstein; Weg-
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rand im Wald in einem Bachtal; Mittelstamm von 
Fagus sylvatica; 2500 cm²; 2004. – 7116 SE: 
Muttertal NW Rotensol; 450 m; Buntsandstein; 
Klinge im Wald am W-exp. Steilhang; abgestor-
bene Äste von Sambucus nigra; 10-20 cm²; 2007. 
Langjörgenteich SE Bernbach; 480 m; Buntsand-
stein; Wegrand im Wald am N-exp. Steilhang in 
einer Klinge; Mittelstamm von Acer platanoides; 
10-20 cm²; 2007. – 7215 SW: Gunzenbach SW 
Baden-Baden-Lichtental, an zwei Stellen; ein 
Vorkommen bei 340 m; Rotliegendes (Porphyr); 
Quellstelle im Schluchtwald am Steilhang in einer 
Schlucht; Mittelstamm von Acer pseudoplatanus, 
zwei Bäume; 100-200 und 50 cm²; außerdem bei 
280 m; Rotliegendes (Porphyr); Wegränder in 
Bachnähe im Schluchtwald an Steilhängen in ei-
ner Schlucht; am Mittelstamm von fünf Bäumen, 
3 x an Acer pseudoplatanus, 1 x an Acer plata-
noides, 1 x an Castanea sativa; 400-500, 100-
200, 50 cm² und an zwei Bäumen wenige cm²; 
2008. – 7215 SE: Scherrbach NE Scherrhof SE 
Baden-Baden-Geroldsau; 640 m; Granit; Rand-
bereiche eines Wegs und einer Sturmwurffläche 
im Wald am N-exponierten Hang in einer Klinge; 
Mittelstamm von Fagus sylvatica, vier Bäume; 
100-200, 35, 10-15 und 5 cm²; 2008.

Im Gebiet wurden keine Sporenkapseln beob-
achtet. Die Art bildet jedoch an allen Fundstellen 
zylindrische, mehrzellige Brutkörper, die in gro-
ßen Mengen büschelweise an stammbürtigen, 
verzweigten Trägern entstehen (CORRENS 1899).
Z. conoideus wächst im Nordschwarzwald an 
luftfeuchten Standorten in Bachtälern, Klingen 
und Schluchten im Bereich von Wäldern. Dabei 
werden aufgelichtete Stellen besiedelt, die an 
Wegrändern, im Randbereich oder in der Nach-
barschaft von Sturmwurfflächen, an einem quel-
ligen Hang, in einer schmalen Schneise und in 
der Nähe von Wiesen liegen. Die Art wurde auf 
mäßig saurer bis subneutraler (bis mäßig basi-
scher), mineralreicher, glatter bis rissiger Borke 
von Gehölzen beobachtet, insbesondere an et-
was geneigten Mittelstämmen junger oder älterer 
Laubbäume (vor allem an Fagus sylvatica und 
Acer pseudoplatanus, außerdem an Acer plata-
noides und Castanea sativa), an einer Fundstelle 
auch auf den abgestorbenen, geneigten bis fast 
waagrechten Ästen eines alten, umgebrochenen 
Holunders (Sambucus nigra).
Tabelle 1 zeigt die Vergesellschaftung von Z. cono-
ideus im Untersuchungsgebiet. Häufige und cha-
rakteristische Begleitmoose sind Ulota bruchii, 
U. crispa, Metzgeria temperata, Microlejeunea 

ulicina, Radula complanata, Orthotrichum lyellii, 
O. stramineum, O. diaphanum, O. affine, Frullania 
dilatata, Metzgeria furcata, Bryum subelegans, 
Platygyrium repens, Hypnum cupressiforme und 
Brachythecium rutabulum. Die Aufnahmen ent-
halten als floristische Besonderheiten vereinzelt 
Ulota macrospora (AHRENS 2004a) und Zygodon 
dentatus. Fast immer handelt es sich um arten-
reiche, lückige Bestände (10-17 Moosarten pro 
Aufnahmefläche mit einer Ausdehnung von 4-
21 dm², Vegetationsbedeckung meist zwischen 
60 und 80 %). Z. conoideus kann als konkurrenz-
schwache Pionierart leicht von größeren Moosen 
überwachsen werden, insbesondere von Hyp-
num cupressiforme, Brachythecium rutabulum 
und Orthotrichum affine. Die Art bildet meistens 
kleinflächige Bestände, die aus einzelnen, klei-
nen Polstern und Gruppen oder aus lückigen 
Rasen bestehen. Die größten geschlossenen 
Rasen nehmen selten mehr als wenige cm² ein.
Die Vegetationsaufnahmen lassen sich dem von 
LECOINTE (1979) aus Westfrankreich beschrie-
benen, subozeanisch verbreiteten Microlejeu-
neo-Ulotetum bruchii anschließen. Aufnahme 1 
kann als Frullania tamarisci-Bestand (oder als 
Frullania tamarisci-Ausbildung des Dicrano-
Hypnetum filiformis) klassifiziert werden (PHILIPPI 
1993, 2004). Oft finden sich artenarme Hypnum 
cupressiforme-Bestände als Kontaktgesellschaft 
am Stamm der Bäume, manchmal dominieren in 
der unmittelbaren Nachbarschaft auch Brachy-
thecium rutabulum und Neckera complanata. Am 
Grund der von Z. conoideus besiedelten Stämme 
kommen häufig Isothecium myosuroides- oder 
I. alopecuroides-Bestände vor, teilweise nehmen 
auch Brachythecium rutabulum, Eurhynchium 
praelongum, Thuidium tamariscinum oder Hyp-
num cupressiforme hohe Flächenanteile ein. An 
benachbarten Bäumen oder Sträuchern wurde 
mehrfach Cryphaea heteromalla beobachtet.
In Westeuropa wächst Z. conoideus auf Borke an 
Stämmen und Ästen verschiedener Laubgehölze 
(Bäume und Sträucher), vereinzelt auch an Fel-
sen und alten Mauern oder auf Beton. Dabei be-
siedelt die Art in ozeanisch geprägten Regionen 
in Küstennähe auch freistehende Gehölze, deren 
Borke zeitweise stark austrocknen kann, etwa 
in Nordwestdeutschland (KOPPE 1964, SCHULZ 
& DENGLER 2006) und auf den Britischen Inseln 
(RATCLIFFE 1968). Charakteristische und häufige 
Begleitmoose sind Ulota bruchii, U. phyllantha, 
Zygodon viridissimus, Metzgeria temperata, 
M. furcata, Microlejeunea ulicina, Cololejeunea 
minutissima, Neckera pumila, Cryphaea hete-
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Tabelle 1. Vergesellschaftung von Zygodon conoideus, Ulota phyllantha und Habrodon perpusillus

Nummer der Aufnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aufnahmefläche (0,01 m²) 8 21 9 5 8 9 4 17 2 11
Neigung (°) 80 73 70 80 80 80 X 80 80 73
Vegetationsbedeckung Moose (%) 60 85 80 65 70 60 75 35 70 40
Artenzahl Moose 12 16 10 10 17 14 12 16 7 16

Zygodon conoideus 2b 3 2b 2b 2a 2a 2a 1 . .
Ulota phyllantha . . . . . . . . 1 .
Habrodon perpusillus . . . . . . . . . 1

Kenn- u. Trennarten der
Gesellschaften
Frullania tamarisci 3 . . . . . . . . .
Ulota bruchii . 1 . . + 1 1 1 1 1
Metzgeria temperata . 1 . . 1 r . 1 . .
Ulota crispa . 1 . . 1 . . . . 1
Microlejeunea ulicina . 1 1 . . . . . . .
Ulota macrospora . . . . . . . 1 . .

Kenn- u. Trennarten der
Verbände Ulotion bruchii
u. Ulotion crispae
Radula complanata + 1 1 + 2a + . 1 . 1
Orthotrichum lyellii . . . . 1 1 1 1 2b 1
Orthotrichum stramineum . 1 . . 3 . . 1 . 2a
Orthotrichum patens . . . . 1 . . . + 1
Neckera pumila . . + . + . . . . .
Zygodon dentatus 1 . . . . . . . . .
Isothecium myosuroides . . . . + . . . . .

Kenn- u. Trennarten des Ver-
bands Syntrichion laevipilae
Orthotrichum diaphanum . 1 . + + . 1 . . 1
Orthotrichum obtusifolium . . . . 1 . 1 . . 1
Orthotrichum tenellum . + . + . . . . . .
Orthotrichum pumilum . 1 . . . . . . . 1
Tortula papillosa . . . . . . + . . 1

Kenn- u. Trennarten der
Ordnung Orthotrichetalia
Orthotrichum affine . 1 . 1 2a + 2b 1 1 2b
Frullania dilatata . + r + . 3 1 2a . 2a
Orthotrichum pallens . . . . . . 1 . . 1
Zygodon rupestris 1 . . . . . . . . .
Orthotrichum speciosum . . . . . . . 2a . .
Orthotrichum striatum . . . . . . . . . 1

Sonstige Moose
Hypnum cupressiforme 2a 2b 1 2b 2b 2b 2b 2a 4 2b
Metzgeria furcata 1 3 4 . 1 2a . . . .
Brachythecium rutabulum . + + 2b . . 2a 2a . .
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romalla, Frullania tamarisci, F. dilatata, Hypnum 
cupressiforme var. resupinatum, Radula compla-
nata, Orthotrichum lyellii, O. affine und O. stra-
mineum. Vegetationsaufnahmen finden sich 

in LAUER (2004, Pfälzer Wald), LECOINTE (1979, 
Westfrankreich), DUCLOS & LAVERGNE (1944, 
Frankreich, Zentralmassiv) und RICHARDS (1938, 
Irland).

Tabelle 1 (Fortsetzung).

Nummer der Aufnahme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aufnahmefläche (0,01 m²) 8 21 9 5 8 9 4 17 2 11
Neigung (°) 80 73 70 80 80 80 X 80 80 73
Vegetationsbedeckung Moose (%) 60 85 80 65 70 60 75 35 70 40
Artenzahl Moose 12 16 10 10 17 14 12 16 7 16

Sonstige Moose
Bryum flaccidum 1 . . . + . 1 + . .
Isothecium alopecuroides 2a . + . . r . . . .
Platygyrium repens . . . 2a . 2a . 1 . .
Dicranum scoparium 1 . . . . + . . . .
Dicranum montanum . + . . . . . r . .
Dicranoweisia cirrata . . . . . + . . 1 .
Lejeunea cavifolia 1 . . . . . . . . .
Paraleucobryum longifolium 1 . . . . . . . . .
Neckera complanata . . + . . . . . . .
Eurhynchium praelongum . . . 1 . . . . . .
Amblystegium serpens . . . . 1 . . . . .
Lophocolea bidentata . . . . . r . . . .
Lophocolea heterophylla . . . . . . . 1 . .

Flechten
Lepraria lobificans + . . 2a + 1 . . . 1
Lepraria incana . 1 . . . . . 1 1 .
Normandina pulchella . . . 2m . 1 . . . 1
Physcia tenella . . . . . . + . . +
Parmelia glabratula . . . . . + . . . .

Die Angabe „X“ bedeutet, dass die Neigung in der Aufnahmefläche stark wechselt.
1: (7215 SE) Scherrbach NE Scherrhof SE Baden-Baden-Geroldsau; 640 m; Granit; N-NE-exp. Mittelstamm einer 
alten Rotbuche (Fagus sylvatica) am Rand einer Sturmwurffläche im Wald am N-exp. Hang in einer Klinge. 2: (7116 
NE) Katzenbach-Tal bei „Reichenbach“ S Spielberg; 305 m; Buntsandstein; S-SW-exp. Mittelstamm einer älteren 
Rotbuche (Fagus sylvatica) am Wegrand im Mischwald in einem Bachtal. 3: (7215 SW) Gunzenbach SW Baden-
Baden-Lichtental; 280 m; Rotliegendes (Porphyr); NE-exp. Mittelstamm eines älteren Bergahorns (Acer pseudo-
platanus) am Wegrand in Bachnähe im Schluchtwald am Steilhang in einer Schlucht. 4: (7215 SW) Gunzenbach 
SW Baden-Baden-Lichtental; 340 m; Rotliegendes (Porphyr); NE-exp. Mittelstamm eines älteren Bergahorns (Acer 
pseudoplatanus) an einer Quellstelle im Schluchtwald am Steilhang in einer Schlucht. 5: (7215 SE) Scherrbach NE 
Scherrhof SE Baden-Baden-Geroldsau; 640 m; Granit; SE-S-exp. Mittelstamm einer jüngeren Rotbuche (Fagus 
sylvatica) in Wegnähe im Wald am N-exp. Hang in einer Klinge. 6: (7215 SW) Gunzenbach SW Baden-Baden-
Lichtental; 340 m; Rotliegendes (Porphyr); NE-exp. Mittelstamm eines älteren Bergahorns (Acer pseudoplatanus) 
an einer Quellstelle im Schluchtwald am Steilhang in einer Schlucht. 7: (7116 SE) Muttertal NW Rotensol; 450 m; 
Buntsandstein; abgestorbener, morscher Ast eines alten, umgebrochenen Holunders (Sambucus nigra) im Wald 
in einer Klinge am W-exp. Steilhang. 8: (7116 SE) Langjörgenteich SE Bernbach; 480 m; Buntsandstein; NW-exp. 
Mittelstamm eines älteren Spitzahorns (Acer platanoides) am Wegrand im Wald am N-exp. Steilhang in einer Klinge. 
9: (7016 SE) Gipfel des Wattkopfs E Ettlingen; 330 m; Buntsandstein; SW-exp. Mittelstamm einer jungen Stieleiche 
(Quercus robur) in einer jungen Eichen-Pflanzung am SW-exp. Hang. 10: (7216 NE) Rißwasenhütte E Loffenau; 
590 m; Granit; SW-S-exp. Mittelstamm eines jüngeren Spitzahorns (Acer platanoides) am Wegrand im jungen 
Mischwald am steil SW-exp. Hang.
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3 Ulota phyllantha BRID.

Die Verbreitung von Ulota phyllantha (Ortho-
trichaceae) lässt sich als ozeanisch boreo-tem-
perat klassifizieren (HILL & PRESTON 1998). In 
Europa ist die Art weitgehend auf Küstenregio-
nen im Nordwesten beschränkt. Die nördlichsten 
Vorkommen liegen auf Island, auf den Färöer-
Inseln und an den Küsten Nordnorwegens, und 
die südlichsten Nachweise stammen aus Süd-
westdeutschland, Westfrankreich und Nordwest-
spanien. Im Osten reicht U. phyllantha bis in den 
äußersten Nordwesten Russlands und bis nach 
Südwestfinnland, Nordwestpolen und West-
deutschland. Zur Zeit lässt sich in Westeuropa 
eine Ausbreitung der Art auch in küstenferne Ge-
biete beobachten, die vor allem in den Niederlan-
den (vor 1980: 63 Funde, nach 1980: 280 Funde, 
Bryologische en Lichenologische Werkgroep van 
de KNNV 2007) und in Südengland (Vergleich 
der Nachweise zwischen 1950 und 1990 mit ak-
tuellen Funden, BATES et al. 1997) dokumentiert 
wurde. Außerhalb Europas kommt U. phyllantha 
im östlichen und westlichen Nordamerika, an der 
Südspitze Südamerikas und auf zwei subantark-
tischen Inseln vor, ist also eine bipolare Art mit 
einem diskontinuierlichen Verbreitungsgebiet. 
Karten der europäischen und weltweiten Verbrei-
tung stammen von SCHOFIELD (1974) und OCHYRA 
& SZMAJDA (1992).
In Deutschland liegt die Hauptverbreitung in den 
Küstenregionen Schleswig-Holsteins und Nie-
dersachsens (MEINUNGER & SCHRÖDER 2007). Da-
bei war die Art in diesen küstennahen Gebieten 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weit 
verbreitet, ist aber nach 1950 (wohl aufgrund von 
Luftverunreinigungen) sehr stark zurückgegan-
gen. Seit den 1990er Jahren lässt sich eine Wie-
derbesiedlung der ursprünglichen Fundregionen 
beobachten (SCHULZ & DENGLER 2006). Gleich-
zeitig wurde U. phyllantha in den letzten Jahren 
auch an einzelnen neuen Fundstellen im Binnen-
land (Niedersächsisches Hügel- und Bergland, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland) 
nachgewiesen, was auf eine Ausbreitung schlie-
ßen lässt (MEINUNGER & SCHRÖDER 2007).
In Baden-Württemberg ist bisher nur ein Vorkom-
men am Nordwestrand des Nordschwarzwalds 
bekannt. Die im Jahr 2009 entdeckte Fundstelle 
liegt im Gipfelbereich des Wattkopfs östlich Ettlin-
gen (TK 25 7016 SE) bei einer Meereshöhe von 
330 m (geologischer Untergrund: Buntsandstein). 
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand handelt es 
sich um den südöstlichsten und am weitesten im 

Binnenland gelegenen Fund von U. phyllantha in 
Europa. Die nächsten Fundorte liegen im Saar-
land und im Westen von Rheinland-Pfalz (MEI-
NUNGER & SCHRÖDER 2007). Bei Ettlingen wurde 
nur ein kleines Polster mit einer Ausdehnung von 
2–3 cm² beobachtet. Sporenkapseln fehlen, aber 
die charakteristischen, länglich-walzenförmigen, 
mehrzelligen Brutkörper, die auf der austreten-
den Spitze der Blattrippe an den Blattspitzen in 
Köpfchen gebildet werden (CORRENS 1899), fan-
den sich häufig.
U. phyllantha wächst hier auf rissiger Borke am 
südwestexponierten, unteren Mittelstamm einer 
jungen, etwas geneigten Stiel-Eiche (Quercus 
robur) in einer lichten, jungen, grundfeuchten 
Eichen-Pflanzung im oberen, schwach geneig-
ten Abschnitt eines steil südwestexponierten 
Hangs wenig unterhalb des Berggipfels. In der 
Nähe liegt eine kleine Lichtung. Der Fundort 
befindet sich in der Stauzone am Schwarzwald-
Westrand, wo die Berggipfel häufig von Wolken-
nebel eingehüllt werden (TRENKLE & V. RUDLOFF 
1980). Die Art ist mit Ulota bruchii, Orthotrichum 
lyellii, O. affine, O. patens, Dicranoweisia cirrata 
und Hypnum cupressiforme vergesellschaftet 
(Tabelle 1). Dabei handelt es sich um einen lücki-
gen Bestand (Vegetationsbedeckung 70 %), in 
dem nur O. lyellii und vor allem H. cupressiforme 
größere Flächenanteile einnehmen. Am Mittel-
stamm und am Grund des Baums kommen dich-
te, artenarme Hypnum cupressiforme-Bestände 
vor, die U. phyllantha überwachsen können. Die 
Vegetationsaufnahme kann dem von LECOINTE 
(1979) aus Westfrankreich beschriebenen, sub-
ozeanisch verbreiteten Microlejeuneo-Ulotetum 
bruchii angeschlossen werden. An benachbar-
ten, jungen Quercus robur-Stämmen wurden 
Ulota coarctata und Cryphaea heteromalla beo-
bachtet.
In den küstennahen Gebieten Westeuropas 
besiedelt U. phyllantha die mineralreiche, sub-
neutrale Borke an Stämmen, Ästen und Zwei-
gen verschiedener Laubholzarten (Bäume und 
Sträucher). Hier wächst die Art häufig an frei-
stehenden, windexponierten Gehölzen, deren 
Borkenoberfläche periodisch stark austrocknet, 
aber bei Niederschlägen rasch durchnässt wird. 
An Baumstämmen bevorzugt das Moos die W-
NW-exponierte Seite. Als konkurrenzschwa-
che Pionierart kann U. phyllantha von größeren 
Moosen leicht überwachsen werden. Häufige 
und charakteristische Begleitmoose sind Ortho-
trichum pulchellum, O. affine, O. lyellii, O. obtu-
sifolium, O. diaphanum, Hypnum cupressiforme 
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var. resupinatum, Tortula laevipila, T. papillosa, 
Zygodon viridissimus, Z. conoideus, Frullania di-
latata, Cololejeunea minutissima, Microlejeunea 
ulicina, Metzgeria temperata, M. furcata, Ulota 
bruchii, U. crispa, Radula complanata und Pyla-
isia polyantha. Vegetationsaufnahmen stammen 
von BARKMAN (1958, Niederlande), PHILLIPS (1959, 
Irland), V.HÜBSCHMANN (1970, 1976, Nordwest-
deutschland) und LECOINTE (1979, Westfrank-
reich). U. phyllantha ist kennzeichnende Art des 
von BARKMAN (1958) beschriebenen Uloto phyl-
lanthae-Tortuletum laevipilae.
Außerdem wächst U. phyllantha als halotolerante 
Art an den Meeresküsten häufig an exponierten, 
offenen Felsen, Felsblöcken, Steinen und Mau-
ern, die vom salzhaltigen Sprühwasser beein-
flusst werden. Hier ist das Moos mit Schistidium 
maritimum, Dicranoweisia crispula, Andreaea 
rupestris, Orthotrichum rupestre, Racomitrium 
heterostichum und Homalothecium sericeum 
vergesellschaft und gilt als Differentialart des 
von HÄYRÉN (1914) aus Finnland beschriebenen 
Schistidietum maritimi. Vegetationsaufnahmen 
wurden von FRAHM (1974, Island) und V. HÜBSCH-
MANN (1978, Vancouver an der kanadischen Pa-
zifikküste) veröffentlicht. Vereinzelt besiedelt U. 
phyllantha auch Holz, Strohdächer und Asphalt.

4 Habrodon perpusillus (DE NOT.) LINDB.

Die Hauptvorkommen von Habrodon perpusillus 
(Pterigynandraceae) liegen im Mittelmeergebiet 
und im Westen Europas, in Mitteleuropa ist die 
wärmeliebende Art extrem selten. Nach HILL & 
PRESTON (1998) lässt sich die Verbreitung als me-
diterran-atlantisch klassifizieren. Die nördlichsten 
europäischen Nachweise stammen aus Schott-
land und Südwestnorwegen, und die östlichsten 
bis jetzt bekannten Vorkommen befinden sich in 
der Küstenregion des Schwarzen Meeres am 
Fuß des Kaukasus (IGNATOVA & IGNATOV 2003), im 
östlichen Mittelmeergebiet (Kreta, Griechenland), 
im ehemaligen Jugoslawien, in der Südschweiz, 
in Ostfrankreich, in Westdeutschland, in Belgien 
(SOTIAUX & SOTIAUX 1999), in den Niederlanden 
und in Südwestnorwegen. Eine Karte der Ver-
breitung in Europa stammt von STÖRMER (1969). 
Außerdem wurde die Art in Südwestasien (FREY 
& KÜRSCHNER 1991), in Nordafrika (ROS, CANO & 
GUERRA 1999), auf den Kanarischen Inseln (DÜLL 
1985) und auf Madeira (HEDENÄS 1992) beobach-
tet. In Deutschland war bisher nur ein Vorkom-
men im Nordpfälzer Bergland (Rheinland-Pfalz) 

bekannt (nördlich Rockenhausen, 2000, G. MAT-
TERN, LAUER 2005, MEINUNGER & SCHRÖDER 2007).
Der im Jahr 2008 entdeckte Fundort liegt an der 
Rißwasenhütte östlich Loffenau (TK 25 7216 NE) 
bei einer Meereshöhe von 590 m im Westteil des 
Nordschwarzwalds (geologischer Untergrund: 
Granit) und befindet sich nach den derzeitigen 
Kenntnissen an der östlichen Verbreitungsgrenze 
des Mooses in Europa. An der Fundstelle wurde 
nur ein kleiner Rasen beobachtet, der etwa 3 cm² 
einnimmt. Sporophyten fehlen, aber die Pflanzen 
bilden häufig die von CORRENS (1899) beschrie-
benen mehrzelligen, spindelförmigen Brutkörper, 
die den Stämmen entspringen. H. perpusillus 
wächst hier auf Borke am südwestexponier-
ten, etwas geneigten Mittelstamm eines jungen 
Spitzahorns (Acer platanoides) am Rand eines 
breiten Wegs im Bereich von Wäldern an einem 
steil südwestexponierten Hang. Das Vorkommen 
liegt an einer deutlich aufgelichteten Stelle in ei-
ner Waldfläche mit jungen Bäumen. In der Nähe 
befinden sich mehrere Sturmwurfflächen.
Die Art ist unter anderem mit Ulota bruchii, 
U. crispa, Orthotrichum stramineum, O. patens, 
O. lyellii, O. affine, O. obtusifolium, O. pumilum, 
O. diaphanum, O. pallens, O. striatum, Tortula pa-
pillosa, Frullania dilatata und Radula complanata 
vergesellschaftet (Tabelle 1). In dem lückigen, 
artenreichen Bestand (Vegetationsbedeckung 
40 %, 16 Moosarten in einer Fläche von 11 dm²) 
erreichen nur Orthotrichum affine und Hypnum 
cupressiforme größere Deckungswerte. Am 
Grund des Stamms wachsen artenarme Hypnum 
cupressiforme-Bestände. Die Vegetationsauf-
nahme lässt sich dem von OCHSNER (1928) be-
schriebenen Ulotetum crispae anschließen, zeigt 
aber deutliche Beziehungen zu Gesellschaften 
des Verbands Syntrichion laevipilae. An dem von 
Habrodon besiedelten Baum und an unmittelbar 
benachbarten Acer platanoides-Stämmen wur-
den 15 Orthotrichum-Arten beobachtet, darunter 
O. rogeri, O. scanicum und O. pulchellum.
Im Mittelmeergebiet und in Westeuropa wächst 
H. perpusillus auf meist rauher, mineralreicher, 
subneutraler Borke von Bäumen und Sträu-
chern, vor allem an Laubgehölzen. Die Vorkom-
men liegen immer an lichtreichen Stellen, vor 
allem an Baumstämmen in stark aufgelichteten 
Wäldern und an freistehenden Gehölzen, die 
in Parkanlagen und Gärten, an Straßen- und 
Wegrändern, im Bereich von Siedlungen oder 
in landwirtschaftlich genutzten Flächen wach-
sen. Daher trocknen die Wuchsorte häufig und 
oft für längere Zeit aus, werden aber bei Nieder-
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schlägen rasch durchnässt. An Bäumen werden 
meistens die mittleren Stammabschnitte besie-
delt. Als konkurrenzschwache Pionierart kann 
H. perpusillus leicht von größeren Moosen über-
wachsen werden. Häufige und charakteristische 
Begleitmoose sind Fabronia pusilla, F. ciliaris, 
Frullania dilatata, Tortula papillosa, T. laevipila, 
Antitrichia californica, Orthotrichum diaphanum, 
O. tenellum, O. lyellii, O. affine, Leptodon smithii, 
Leucodon sciuroides, Cryphaea heteromalla, Zy-
godon rupestris, Metzgeria furcata und Radula 
complanata.
Der Schwerpunkt von H. perpusillus liegt in Moos-
gesellschaften des Verbands Fabronion pusillae, 
vor allem im Fabronietum pusillae, Fabronietum 
ciliaris und im Orthotricho-Antitrichietum califor-
nicae. Außerdem wächst die Art als Begleitmoos 
in verschiedenen Gesellschaften der Verbände 
Syntrichion laevipilae und Ulotion crispae. Ve-
getationsaufnahmen liegen unter anderem aus 
der Türkei (WALTHER 1979, Westanatolien), aus 
Nordgriechenland (GAMISANS & HÉBRARD 1979), 
aus Sizilien (DIA 1987, LO GIUDICE 1991), aus Mit-
telitalien (CORTINI PEDROTTI 1988), aus Norditalien 
(PHILIPPI 1983, Gardasee-Gebiet), aus der Süd-
schweiz (JAEGGLI 1933, BARKMAN 1950, Tessin), 
aus Südfrankreich (OCHSNER 1934, 1936, VANDEN 
BERGHEN 1963) und aus Spanien vor (CASAS DE 
PUIG 1954, GUERRA 1982, FUERTES LASALA & ALON-
SO 1984, JIMENEZ, ROS & GUERRA 1986, BURGAZ, 
FUERTES & ESCUDERO 1994, FUERTES, BURGAZ & ES-
CUDERO 1996). Vereinzelt wurde die Art auch auf 
Totholz beobachtet.

5 Diskussion

Zygodon conoideus, Ulota phyllantha und Ha-
brodon perpusillus waren bisher aus Baden-
Württemberg nicht bekannt, wobei die neu 
entdeckten Vorkommen nach dem derzeitigen 
Kenntnisstand an der östlichen Verbreitungs-
grenze dieser Arten in Europa liegen. Beobach-
tungen in bryologisch gut untersuchten Regio-
nen (Niederlande, England) zeigen, dass sich 
U. phyllantha und Z. conoideus derzeit in West-
europa ausbreiten (Bryologische en Lichenologi-
sche Werkgroep van de KNNV 2007, BATES et al. 
1997). Früher wurden diese Arten in Deutschland 
fast nur in Küstennähe nachgewiesen. Die in den 
letzten Jahren im Binnenland entdeckten Vor-
kommen deuten ebenfalls auf eine Ausbreitung 
hin (MEINUNGER & SCHRÖDER 2007, FRAHM 2006). 
H. perpusillus ist dagegen in Großbritannien in 

den letzten 100 Jahren deutlich zurückgegangen 
und gilt dort heute als gefährdete Art (HILL, PRES-
TON & SMITH 1994, CHURCH et al. 2001). Auch in 
den Niederlanden wurde bis jetzt keine deutliche 
Ausbreitung nachgewiesen (Bryologische en Li-
chenologische Werkgroep van de KNNV 2007), 
und in der Schweiz wird H. perpusillus als „vulne-
rable“ eingestuft (SCHNYDER et al. 2004). Anderer-
seits wurde das Moos erst vor wenigen Jahren in 
Deutschland entdeckt (LAUER 2005). Zukünftige 
Untersuchungen werden zeigen, ob sich H. per-
pusillus gegenwärtig im westlichen Mitteleuropa 
ausbreitet.
In den letzten Jahren wurden im Nordschwarz-
wald weitere epiphytische Moose beobachtet, 
die sich gegenwärtig in Westeuropa in Ausbrei-
tung befinden (BATES et al. 1997, Bryologische en 
Lichenologische Werkgroep van de KNNV 2007, 
MEINUNGER & SCHRÖDER 2007), insbesondere 
Cryphaea heteromalla (Verbreitung submediter-
ran-subatlantisch, 38 Funde zwischen 2002 und 
2009 im Nordschwarzwald), Orthotrichum pul-
chellum (ozeanisch-temperat, im Nordschwarz-
wald 15 Nachweise zwischen 2003 und 2009) 
und O. acuminatum (submediterran-subatlan-
tisch, ein Fund 2003, AHRENS 2004b).
Möglicherweise sind die derzeitigen Klimaän-
derungen ein Grund für die Ausbreitung dieser 
Arten, vor allem der Anstieg der Lufttemperatur 
im Winter (Rückgang der Frosttage) und die Er-
höhung der winterlichen Niederschläge (FRAHM 
2006, ZOTZ & BADER 2008). Eine weitere wichtige 
Ursache ist in der veränderten Schadstoffbelas-
tung der Luft zu suchen. In Westdeutschland lässt 
sich als Folge der nach 1985 stark gesunkenen 
SO2-Immissionen seit den 1990er Jahren eine 
Wiederausbreitung vieler Epiphyten beobachten. 
Mit dem Rückgang der SO2-Belastung haben 
neuerdings luftgetragene Stickstoffverbindungen 
an Bedeutung gewonnen, die zu Veränderun-
gen der epiphytischen Moosvegetation führen. 
U. phyllantha, Z. conoideus und H. perpusillus 
reagieren auf Luftverunreinigungen empfindlich 
(FRAHM, STAPPER & FRANZEN-REUTER 2007, HILL, 
PRESTON & SMITH 1994, CHURCH et al. 2001), wer-
den aber vielleicht durch die hohen atmosphä-
rischen Stickstoffeinträge begünstigt (BARKMAN 
1958, Bryologische en Lichenologische Werk-
groep van de KNNV 2007, FRAHM 2006). Alle drei 
Arten besiedeln aufgelichtete Stellen in Wäldern. 
Die in den letzten Jahren fast überall im Nord-
schwarzwald entstandenen Sturmwurfflächen 
fördern daher die Ausbreitung, auch das inzwi-
schen sehr dichte Waldwegenetz.
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Im Gebiet wurden keine Sporenkapseln von 
Z. conoideus, U. phyllantha und H. perpusillus 
beobachtet, die alle diözisch sind. Z. conoideus 
bildet in Mitteleuropa extrem selten Sporophyten. 
Kapseln sind bei dieser Art auch in Westeuropa 
nicht häufig, kommen aber nach HILL, PRESTON & 
SMITH (1994) auf den Britischen Inseln öfters vor. 
Dagegen sind weltweit nur wenige Stellen be-
kannt (alle außerhalb Mitteleuropas), an denen 
U. phyllantha mit Sporophyten gefunden wurde. 
Bei H. perpusillus kommen außerhalb des Mit-
telmeergebiets sehr selten Sporenkapseln vor, 
aber auch in Südeuropa ist die Frequenz der 
Sporophyten gering. Alle drei Arten entwickeln 
jedoch im Nordschwarzwald und in ihrem gesam-
ten Verbreitungsgebiet spezialisierte vegetative 
Diasporen (Brutkörper), die in größeren Mengen 
gebildet werden. Z. conoideus, U. phyllantha und 
H. perpusillus breiten sich hauptsächlich durch 
diese Brutkörper aus.
Aufgrund ihrer Größe werden vegetative Dia-
sporen seltener als Sporen über weite Entfernun-
gen verfrachtet (die gemessenen Ausbreitungs-
distanzen liegen normalerweise im Bereich von 
Zentimetern), zeichnen sich aber durch höhere 
Keimungs- und Überlebensraten aus (NEWTON 
& MISHLER 1994, LONGTON 1997, LAAKA-LINDBERG, 
KORPELAINEN & POHJAMO 2003). Die Untersuchung 
von HEDENÅS, BOLYUKH & JONSSON (2003) belegt, 
dass die asexuelle Ausbreitung von epiphyti-
schen Moosen in einem lokalen Maßstab (in 
Waldflächen mit einer Ausdehnung von wenigen 
Hektar) sehr effizient sein kann. Dagegen ist 
über die Bedeutung der vegetativen Diasporen 
für die Fernausbreitung der Moose bisher wenig 
bekannt. Z. conoideus, U. phyllantha und H. per-
pusillus sind Pionierarten, die offene Borkenflä-
chen schnell besiedeln können. Ihre Frequenz 
im Untersuchungsgebiet wird hauptsächlich von 
der Effizienz der Ausbreitung und Etablierung 
der Diasporen bestimmt, kaum dagegen von der 
Anzahl der geeigneten Habitate, die häufig vor-
kommen und immer wieder neu entstehen, weil 
junge Gehölze nachwachsen. Sie lassen sich als 
Satellitenarten klassifizieren, die nur einen klei-
nen Teil der geeigneten Habitate besiedeln und 
kleine Populationen bilden (SÖDERSTRÖM & HER-
BEN 1997, SÖDERSTRÖM & DURING 2005).
Alle drei Arten sind in Südwestdeutschland ex-
trem selten und wachsen meistens in sehr klei-
nen Beständen. Daher lassen sie sich fast immer 
nur durch eine intensive, zeitaufwändige Su-
che nachweisen und können im Gelände leicht 
übersehen werden. Gesicherte Aussagen über 

ihre Ausbreitung als Folge von Umweltverände-
rungen werden dadurch erschwert (HANS 2004). 
Aufschlussreich wären vor allem wiederholte Un-
tersuchungen der epiphytischen Moosvegetation 
in Dauerflächen.
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Bemerkenswerte Vorkommen des Laubmooses 
Tortula latifolia im badischen Oberrheingebiet
GEORG PHILIPPI

Kurzfassung
Aus dem badischen Oberrheingebiet werden Vorkom-
men des Laubmooses Tortula latifolia (BRUCH) HARTM. 
außerhalb des Überschwemmungsbereichs der Flüsse 
beschrieben. Das Moos wurde an einzeln stehenden 
Bäumen in Parkanlagen und auf Friedhöfen  gefunden, 
zumeist an der Stammbasis. Ein weiterer wichtiger 
Vorkommensbereich sind Asphaltdecken der Wege, 
hier an wenig betretenen oder befahrenen Rändern. 
Schließlich werden Vorkommen an Mauern (außer-
halb des Überflutungsbereichs der Flüsse) genannt. 
Die Vergesellschaftung des Mooses an den einzelnen 
Standorten wird dargestellt.

Abstract
Remarkable stands of Tortula latifolia (Musci) in the 
Badenian part of the Upper Rhine Plain (SW Ger-
many)
A report is given on the occurrence of the moss Tor-
tula latifolia (BRUCH) HARTM. in the Badenian part of the 
Upper Rhine Plain, excluding the river floodplains. This 
moss is characteristic for habitats where inundation oc-
curs regularly, yet the reported stands were all located 
outside the floodplain. The moss was found on isolated 
trees in parks and in cemeteries where it was restric-
ted to the base of the trees. Other important habitats 
were asphalt-covers of small roads, where the species 
grew along the borders where traffic occurred only in-
frequently. A third type of stand was observed on walls 
(especially concrete walls). The sociology of the moss 
at the different stands is described.
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Einleitung

Tortula latifolia (BRUCH)  HARTM. (Syntrichia la-
tifolia BRUCH) ist besonders aus den Flussauen 
bekannt, wo das Moos kennzeichnend für perio-
disch überflutete Standorte entlang der Gewäs-
ser und v.a. an den Stämmen von Salix alba und 
Populus  spec. zu finden  ist. Hier kommt das 
Moos oft in ausgedehnten, üppigen Rasen vor; 
es kennzeichnet  zusammen mit Leskea poly-

carpa das Syntrichio latifoliae-Leskeetum poly-
carpae v. HÜBSCHMANN 1952 (Tortulo-Leskeetum 
polycarpae). Die Vorkommen an den Flüssen 
Rhein, Neckar, Donau und Tauber/Main sind gut 
bekannt (Verbreitungskarten von Tortula latifolia 
siehe PHILIPPI (1968) und NEBEL (in NEBEL & PHI-
LIPPI 2000). Im Oberrheingebiet findet sich das 
Moos in den Auenwäldern entlang des Rheins 
nördlich Honau bei Kehl bzw. nördlich Iffezheim 
bis Mainz verbreitet und meist häufig. In der 
südlichen Oberrheinebene ist es auf der elsäs-
sischen Seite entlang der Ill und Breusch nicht 
selten, während am Rhein südlich Straßburg – 
Kehl bis Basel vom Rhein nur eine Beobachtung 
eines kleinen Vorkommens (bei Grißheim, 8111 
NW) vorliegt. Aus dem Hochrheingebiet gibt es 
nur wenige (meist alte und unbestätigte) Anga-
ben. Zur Soziologie der Vorkommen am Rhein 
vgl. PHILIPPI (1972). Die mittlere Dauer der Über-
flutung der Standorte von Tortula latifolia liegt am 
Oberrhein bei 1 bis 40 Tagen im Jahr, im Opti-
malbereich des Mooses zwischen 3 und 7 Tagen 
(PHILIPPI 1972).
In der vorliegenden Arbeit soll über bemerkens-
werte Vorkommen des Mooses im badischen 
Oberrheingebiet außerhalb der Flussauen be-
richtet werden. Derartige Vorkommen  wurden 
bisher wenig beachtet.
Aus Südwestdeutschland stammen erste Anga-
ben von derartigen flussfernen Stellen  aus dem 
19. Jahrhundert. SEUBERT (1860) nennt eine auf 
A. BRAUN zurückgehende Beobachtung des Moo-
ses von Pappeln an der Durlacher Allee bei Karls-
ruhe (MTB 6916 SE); nach SEUBERT seien bereits 
um 1860 die Bäume längst verschwunden. Diese 
Wuchsorte lagen damals sicher außerhalb des 
Bereichs periodischer Überflutungen. Ähnlich 
einzustufen ist wohl die Fundangabe von „Feld-
bäumen bei Zweibrücken“ in der Pfalz von GÜM-
BEL (1857). KORNECK fand um 1968 das Moos an 
Bäumen des Friedhofs in Mainz (MTB 6015  NE, 
vgl. PHILIPPI 1968). Zahlreiche Fundortsangaben 
von Vorkommen außerhalb der Aue veröffentlich-
te LAUER (2005) aus der Pfalz. Hier werden als 
Substrate Mauern (z.T. sogar an Trockenstand-
orten wie Weinbergen), Waschbetonmauern und 
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Asphaltdecken genannt. Beobachtungen von  
Friedhöfen und Bürgersteigskanten  aus dem 
Mittelrheingebiet teilte HEINRICHS (1995) mit.
In der vorliegenden Arbeit wird über Funde 
außerhalb der Aue, d.h. außerhalb des Über-
schwemmungsbereichs der Flüsse  berichtet. Die 
vorliegenden Funde stammen aus den Jahren 
nach 1990. Bei Beobachtungen nach 2000 wird 
das Fundjahr genannt. Soweit nicht anders ange-
geben, handelt es sich um solche des Verfassers. 
Die Fundstellen liegen in der Regel zwischen 100 
und 200 (250) m; bei höher gelegenen Vorkom-
men wird die Höhenlage aufgeführt.  – Nomen-
klatur der Moose nach FRAHM & FREY (2004).
In den Vegetationstabellen werden die Deckungs-
werte in der üblichen Skala von r, +, 1 bis 5 ge-
bracht, wobei die Ziffern 2 bis 5 Deckungsgrade 
von jeweils 25% umfassen.

Epiphytische Vorkommen in Parkanlagen und 
auf Friedhöfen

In der Oberrheinebene wurden von Tortula lati-
folia eine Reihe von Vorkommen auf Bäumen in 
Parkanlagen und auf Friedhöfen beobachtet, wo 
das Moos an der Stammbasis meist bis in Hö-
hen von 25-30 cm über Grund zu finden war. Die 
Bäume standen am Rand von Wegen mit stark 
verdichteten Böden. Nach Regenfällen kann hier 
das Wasser schlecht versickern, oft bilden sich  
Pfützen. Bei stärkeren Regenfällen werden die 
Basen der Stämme vermutlich mit Spritzwasser 
und damit verbunden mit Nährstoffen besser 
versorgt als beispielsweise Stämme in Wäldern 
oder im Grünland. So entsteht hier lokal eine 
„auenähnliche“ Situation, die die Vorkommen des 
Mooses begünstigen.

Derartige Vorkommen von Tortula latifolia wur-
den an folgenden Stellen beobachtet:

(6617 SE) Walldorf, Friedhof, mehrfach an der 
Basis von Tilia spec. – (6916 SW) Karlsruhe-
Mühlburg, Baum im Friedhof. – (6916 SW) Al-
leebaum (Acer plat.) in Karlsruhe-Mühlburg 
(Weinbrennerstraße), 2009. – (6916 SE) Karlsru-
he-Durlach, Schlossgarten, mehrfach an der Ba-
sis von Aesculus hippocast. und Fagus sylv., seit 
1973 bis heute beobachtet. – (6916 SE) Karls-
ruhe, Hauptfriedhof, auf zahlreichen Exempla-
ren von Platanus or., hier auch regelmäßig auf 
den Asphalt übergreifend, bis heute beobach-
tet. – (7016 NW) Karlsruhe-Rüppurr, Friedhof, 

Baumbasis, 2005. – (7115 SW) Westlich Schloss 
Favorite bei Förch, Alleebaum, zusammen mit T. 
virescens, 2009. – (7913 SW) Freiburg, Haupt-
friedhof, an zwei Exemplaren von Tilia spec. Das 
Vorkommen nahe am Haupteingang (ein größe-
rer Rasen) wurde erstmals 1993 beobachtet und 
hat sich bis heute gehalten, regelmäßig sind Spo-
rogone zu finden, zuletzt 2009. – (7913 SW) Frei-
burg-Herdern, Tilia spec. an der Immentalstraße, 
von hier aus auch auf den Asphalt übergreifend, 
2003. – (8013 SW) (Schwarzwald) Horben bei 
Freiburg, Tilia platyph. vor dem Gasthaus Engel, 
ca. 600 m. Gleichzeitig bemerkenswert hoch ge-
legene Fundstelle, 1995. Vorkommen inzwischen 
durch Fällen des Baumes verschwunden.
Vermutlich bezieht sich die Angabe von SEUBERT 
(1860, Pappeln bei Durlach) auf ein derartiges 
Vorkommen.

Insgesamt wurden in der badischen Oberrhein-
ebene (und angrenzendem Schwarzwald) 10 
Vorkommen an derartigen Stellen nachgewiesen.  
Die Vorkommen verteilen sich auf sechs Mess-
tischblätter. Die Fundpunkte erstrecken sich vom 
Raum Freiburg bis Walldorf bei Heidelberg, also 
über eine Strecke von fast 200 km. Von den Vor-
kommen in den Flussauen sind sie zumeist 30 bis 
50 km entfernt. Die Vorkommen beschränken sich 
in der Regel auf ein oder zwei Bäume, wobei die 
Bestände des Mooses sehr klein sind. Lediglich 
bei den Vorkommen auf dem Karlsruher Haupt-
friedhof und im Schlosspark von Durlach war das 
Moos auf zahlreichen Bäumen anzutreffen.
In Lothringen (Frankreich, Dép. Moselle) konnte 
am Westrand der Vogesen ein entsprechendes 
Vorkommen an einem Straßenbaum zwischen 
Bitsch und Hanviller (Grundfeld 6910 NE)  be-
obachtet werden. – In der Zusammenstellung 
von LAUER (2005)  werden ähnliche Vorkommen 
an Feldbäumen in der Pfalz genannt.

Gezielte Nachsuche in anderen Parkanlagen er-
brachte keine weiteren Funde. So lassen sich 
an entsprechenden Stellen des Schwetzinger 
Schlossgartens größere Vorkommen von Barbula 
sinuosa beobachten (das Moos ist gelegentlich mit 
Tortula latifolia vergesellschaftet), doch keine Vor-
kommen von Tortula latifolia.  Auch im Schlosspark 
von Bruchsal und in Parkanlagen von Straßburg 
konnte  das Moos nicht nachgewiesen werden.

Die  Vergesellschaftung von Tortula latifolia an 
Alleebäumen wird in Tabelle 1 dargestellt. Die 
Flächengröße der aufgenommenen Bestände 
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liegt meist bei 2 bis 3 dm2, die Neigung der Flä-
chen bei 20 bis 70°.
Tortula latifolia ist das dominierende Moos. Re-
gelmäßig ist in den Beständen Tortula virescens 
enthalten. Hypnum cupressiforme kommt hier 
mit hoher Stetigkeit in wechselnden Mengen vor. 
Auffallend ist das Fehlen von Leskea polycarpa; 
in den Auenwäldern ist das Moos regelmäßig mit 
Tortula latifolia vergesellschaftet. Orthotrichum-
Arten  sind in geringer Menge und Stetigkeit zu 
finden; zusammen mit Tortula papillosa und ein-
zelnen Flechten weisen sie auf eine oft lückige 
Vegetationsdecke hin.

Die Bestände kann man als extreme Ausbildung 
dem Tortulo-Leskeetum anschließen.

Eine etwas abweichende Artenkombination war 
bei dem Vorkommen bei Horben zu beobachten, 
wo Leucodon sciuroides und als Besonderheit 
Pterigynandrum filiforme angetroffen wurden. 
Folgende Aufnahme belegt diesen Bestand:

(8013 SW) Horben bei Freiburg, Tilia platyphyllos 
vor dem Gasthaus „Zum Engel“, 580 m. Fläche 
0,02 m2, Neigung 10°, Vegetationsbedeckung 
90 %.
 4 Tortula latifolia
 2 Pterigynandrum filiforme
 1 Leucodon sciuroides
 10 Homalothecium sericeum
 1 Orthotrichum pumilum
 r Tortula virescens 

Tabelle 1. Tortula latifolia-Vorkommen auf einzelnstehenden Bäumen

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fläche (0,01 m2) 2 2 3 2 4 3 2 2 3
Neigung (°) 60 60 45 70 45 60 60 30 20
Vegetationsbedeckung (%) 70 70 60 80 60 70 60 50 70
Artenzahl 4 6 9 4 5 4 3 5 8

Tortula latifolia 4 2 4 4 3 3 2 2 3
Tortula virescens 2 3 1 1 + 2 2 . 2
Hypnum cupressiforme + . + 2 2 3 3 1 1 
Orthotrichum diaphanum . 1 1 . . . . . . 
Physcia orbicularis . 1 2 . . . . . .
Dicranoweisia cirrata . . 1 + . . . . .
Ceratodon purpureus . . + . 1 . . . .
Bryum flaccidum . . . . . 1 . 1 .
Tortula papillosa 1 . . . . . . . .
Orthotrichum obtusifolium . + . . . . . . .
Buellia punctata . 1 . . . . . . .
Bryum argenteum . . + . . . . . . 
Grimmia pulvinata . . + . . . . . . 
Barbula sinuosa . . . . . . . 2 .
Brachythecium rutabulum  . . . . . . 2 .  

Außerdem einmal: In  5:  Bryum bicolor s.str. (+).  In 9: Homalothecium sericeum 2, Bryum capillare 1, Metzgeria 
furcata r,  Physconia pulverulacea, Lecanora chlarothera 1.

1. (7913 SW) Freiburg-Herdern, Immentalstraße, Tilia spec., Bestand 30-40 cm über dem Boden.
2. (6617 SE) Walldorf, Friedhof, an der Basis von Tilia spec.
3. (7913 SW) Freiburg, Hauptfriedhof, an der Basis von Tilia spec.; Tortula latifolia mit Sporogonen.
4. Wie 1; stammaufwärts schließen Bestände von Dicranoweisia cirrata an.
5. (7016 NW) Karlsruhe-Rüppurr, Friedhof.
6. (7016 NE) Karlsruhe-Durlach, Schlossgarten; Basis von Aesculus hippocast.
7. Wie 6; gegen die Stammbasis schließen Bestände von Cirriphyllum crassinervium an.
8. Wie 6.
9. (6223 SW) Bronnbach (Taubertal), Basis von Aesculus hippocast. vor der Klosterkirche.
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Vorkommen auf Asphalt-Decken

Die Wuchsorte sind Asphalt-Decken von Rad- 
und Wirtschaftswegen. Die Flächen sind über-
wiegend eben bis ganz schwach geneigt und 
werden schwach beschattet. Gelegentliches 
Betreten oder Befahren sorgt für offene Stellen. 
Bleiben diese Störungen aus, so wird Tortula lati-
folia von anderen Moosen verdrängt. Umgekehrt 
fehlt das Moos an stark genutzten Stellen der 
Fahrbahnmitte. Auf (stärker genutzten) Autostra-
ßen wurden bisher keine Vorkommen festgestellt.  
Angeschlossen wurden auch einige Vorkommen 
auf Bordsteinen. Die Pflanzen von Tortula latifo-
lia haben eine bräunliche Farbe und bleiben sehr 
niedrig. Ohne eine gezielte Suche sind sie sehr 
leicht zu übersehen.

(6223 SW) Maingebiet: Bronnbach, Asphalt-
decke am Fuß einer Platane nahe am Kloster, 
reichlich. – (6519 SW) Hoher Darsberg bei Neck-
arsteinach, Asphalt, spärlich und kümmerlich, 
395 m, 2008. – (6518 SW) Heidelberg-Neuen-
heim, Asphaltweg in einer Parkanlage, an meh-
reren Stellen, 2002, M. AHRENS. – (6916 SW) 
Karlsruhe-Mühlburg am Rand von Radwegen 
gegen Knielingen (an kaum betretenen oder 
befahrenen Stellen) in ausgedehnten (bräunli-
chen) Rasen; Pflanzen sehr  kümmerlich, 2004. 
– (6916 SW) Karlsruhe, am Mühlburger Tor,  
Randsteine und Ränder von Gehwegen. – (6916 
SE) Karlsruhe, Hauptfriedhof, Asphaltdecken am 
Fuß der Platanen. Ausgedehnte Rasen, Pflan-
zen jedoch nur kümmerlich entwickelt, 1995 bis 
heute. –  (7016 NW) Südlich Karlsruhe-Rüppurr, 
spärlich an Straßenrändern. – (7116 NW) Nörd-
lich Malsch, Asphaltdecke eines Feldweges. 
– (7215 SE) Iburg bei Steinbach, sehr spärlich 
auf Asphaltdecken im Burghof. – (7216 NW) 
(Schwarzwald) Gernsbach, Asphaltdecke am 
Eingang zum Friedhof, ca. 190 m, 2007. – (7216 
NE) (Schwarzwald) Südöstlich Bad Herrenalb, 
Weithäusleplatz am Rosskopf südöstlich Gais-
tal, 822 m. Asphaltfläche an einer Hütte im Wald, 
an einer Stelle, wo Regenwasser vom Dach der 
Hütte abläuft. Rasen nur wenige cm2  groß, 2004 
M. AHRENS. Gleichzeitig höchste Fundstelle des 
Mooses in Südwestdeutschland. – (7513 NE) 
Offenburg, Asphaltdecke an der evangelischen 
Kirche, sehr spärlich. – (7813 NW) Landeck bei 
Emmendingen, Teerdecke und Steine des Geh-
wegs. – (7813 SW) Emmendingen, sehr spärlich 
am Eingang zum Friedhof. – (7913 SW) Freiburg, 
Botanischer Garten, sehr spärlich, 2007. – (7913 

SW) Freiburg-Herdern, in der Immentalstraße, 
Vorkommen in engem Kontakt mit einem Vor-
kommen auf Tilia spec.
Derartige Vorkommen von Tortula latifolia dürf-
ten weit verbreitet sein. Hier ist das Moos leicht 
zu übersehen, da es sehr niederwüchsig bleibt. 
Im badischen Oberrheingebiet wurden 14 der-
artige Vorkommen nachgewiesen, die sich auf 
11 Messtischblätter verteilen. Die Zusammen-
stellung von LAUER (2005) enthält mehrere ent-
sprechende  Fundangaben, so z.B. eine Angabe 
von Grünstadt (6414 NE). Nachzutragen ist aus 
der Pfalz eine Beobachtung: (6614 SE) Neustadt 
a. d. H. (Pfalz), spärlich an einer Garageneinfahrt 
nahe am Bahnhof.
Außerhalb  des Oberrheingebietes  wurden ent-
sprechende Vorkommen auch im Weser- und 
Leine-Gebiet festgestellt: (4122 SE) Holzmin-
den, Asphalt am Rand der Straße nach Bevern, 
in großen Rasen, 2004. – (4425 SE) Göttingen, 
Herzberger Landstraße, spärlich in einer Gara-
geneinfahrt, 2004.

Die vorliegende Zusammenstellung enthält aus 
dem badischen  Oberrheingebiet rund 15 Fund-
angaben auf Asphaltdecken. Die meisten dieser 
Vorkommen sind klein bis sehr klein und lassen 
sich sehr leicht übersehen. Lediglich die Vorkom-
men auf dem Radweg zwischen Karlsruhe-Mühl-
burg und Knielingen sowie die auf dem Haupt-
friedhof in Karlsruhe sind recht ausgedehnt. 
Geeignete Asphaltwege gibt es überall. So ist zu 
vermuten, dass Tortula latifolia sich noch an vie-
len derartigen Stellen im Oberrheingebiet nach-

Tabelle 2. Tortula latifolia-Vorkommen auf Asphalt

Nr. 1 2 3 4
Fläche (0,1 m2) 1 1 1 3
Vegetat.bedeckung (%) 95 90 95 70
Artenzahl 5 3 3 5

Tortula latifolia 2 4 4 4
Tortula virescens 1 . 1 2
Bryum capillare 3 . 2 2
Bryum argenteum + 2 . +
Barbula rigidula 2 . . .
Orthotrichum diaphanum . 2 . .
Barbula nicholsonii . . . +

1-3. (4122 SE) Holzminden an der Straße nach Be-
vern.
4. (5912 NE) Bacharach. Anlagen am Rhein nördlich 
des Ortes.
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weisen lässt. Das dichte Netz von asphaltierten 
Rad- und Wirtschaftswegen im Oberrheingebiet 
dürfte für Tortula latifolia ein effizientes „Biotop-
verbundsystem“ darstellen und die Ausbreitung 
außerhalb der Flussauen begünstigen. Vielleicht 
ist das eine oder andere epiphytische Vorkom-
men auf die Nähe von Vorkommen auf Asphalt-
decken zurückzuführen. Die Ausbreitung dürfte 
vegetativ über die zahlreich gebildeten Brutkör-
per erfolgen.

Die Vergesellschaftung von Tortula latifolia an 
derartigen Stellen wird durch wenige Aufnahmen 
aus dem Wesergebiet und eine aus dem Mittel-
rheingebiet belegt (Tabelle 2). Entsprechende 
Aufnahmen aus dem Oberrheingebiet fehlen. 
– In vorliegenden Aufnahmen ist eine Verbin-
dung zum Tortulo-Leskeetum kaum noch zu er-
kennen.

Mauervorkommen

Außerhalb des Überflutungsgebietes sind Vor-
kommen von Tortula latifolia an Mauern recht 
selten. (Im Überflutungsbereich des Rheines, 
des Neckars und des Mains sind derartige Vor-
kommen regelmäßig zu beobachten; diese wer-
den hier nicht weiter berücksichtigt.)
(6518 SW) Heidelberg-Neuenheim, Philoso-
phenweg, auf der Krone einer älteren halbschat-
tigen Betonmauer, mit zahlreichen Sporogonen,  
M. AHRENS. Vorkommen inzwischen nach einer 
Mauersanierung erloschen. – (6916 SE) Karls-
ruhe, Waschbeton eines Abfallcontainers in der 
Universität, spärlich (inzwischen verschwunden). 
– (7016 SW) Ettlingen, Ecke Steigenhohlstraße 
– Lessingstraße, alte Betonmauer am Straßen-
rand, 1988, M. AHRENS. Vorkommen inzwischen 
zerstört. – (8013 NW) Freiburg, Betonmauer an 
der Garageneinfahrt des Konvikts in der Herren-
straße, von U. KOCH entdeckt, auch mit Sporogo-
nen (1995). Vorkommen inzwischen nach einer 
Mauersäuberung erloschen.
In diesem Zusammenhang ist auch das Vorkom-
me im Zoologischen Garten der Stadt Basel zu 
nennen (auf dem Gebiet des MTB 8411 NW lie-
gend, BERTRAM 2008).

Eine Aufnahme zeigt einen derartigen Bestand 
des Mooses:
(6916 SE) Karlsruhe, Waschbetonfläche eines 
Abfallcontainers in der Universität. Fläche 0,05 m2, 
Neigung 90°, Vegetationsbedeckung 80%.

 3 Tortula latifolia
 2 Bryum capillare
 2 Tortula muralis
 1 Barbula rigidula
 1 Orthotrichum diaphanum
 + Tortula laevipiliformis
 + Bryoerythrophyllum recurvirostre
 + Orthotrichum anomalum
 1 Phaeophyscia orbicularis
 2 indet. Moos (Protonema)

Bei diesem Bestand ist eine floristisch-systema-
tische Einordnung kaum möglich; Beziehungen 
zum Tortulo-Leskeetum sind kaum erkennbar.

 
Dank
Herrn Dr. M. AHRENS (Ettlingen bei Karlsruhe) und Herrn  
U. KOCH (Munzingen bei Freiburg) danke ich für Fund-
ortsmitteilungen, Herrn Dr. AHRENS weiter für anregen-
de Diskussionen.
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Über Vorkommen des Leberblümchens 
Hepatica nobilis  im Schwarzwald
SAMUEL GIERSCH

Kurzfassung
Aus dem Schwarzwald wurde ein zuletzt im 19. Jh. er-
wähntes Vorkommen von Hepatica nobilis bei Seelbach 
(Lahr) erneut nachgewiesen. Zudem wird hier ein neu 
entdecktes Vorkommen des Leberblümchens im mitt-
leren Schwarzwald bei Schiltach beschrieben. Die Ur-
sprünglichkeit des Vorkommens und die ökologischen 
Bedingungen des Standortes werden diskutiert. 

Abstract
One the occurrence of liverleaf Hepatica nobilis in 
the Black Forrest (Southwest Germany) 
A location of Hepatica nobilis, at last mentioned in the 
19th century, was recently rediscovered in the Black 
Forest near Seelbach. Moreover, a newly discovered 
location of Hepatica nobilis in the central Black Forest 
near Schiltach is described herein. The nativeness and 
ecological parameter of the locations are discussed.

Autor
Dipl.-Geoökol. SAMUEL GIERSCH, Staatliches Museum für 
Naturkunde Karlsruhe, Erbprinzenstraße 13, D-76133 
Karlsruhe, E-Mail: samuel.giersch@smnk.de

Das Leberblümchen Hepatica nobilis SCHREBER 
ist charakteristisch für unsere Kalkgebiete und 
folglich „einer unserer besten Kalkzeiger“ (NEBEL 
in SEBALD et al. 1993: 260). Und so notiert OLT-
MANNS in seinem „Pflanzenleben des Schwarz-
waldes“: „Latyrus vernus und Hepatica stürmen 
bei Waldshut aus dem weißen Jura bis an den 
Gneis vor, der sie endlich aufhält.“ (OLTMANNS 
1927: 640). Im Gegensatz dazu erwähnt aber 
schon MOHR 1898 in seiner „Flora der Umge-
gend von Lahr“ ein Leberblümchenvorkommen 
östlich von Seelbach auf Quarzporphyr. Ein neu 
entdecktes Vorkommen von Hepatica nobilis im 
mittleren Schwarzwald bei Schiltach auf Gneis 
wirft nun endgültig die Frage auf, in wie weit sich 
der Grundgebirgs-Schwarzwald im Sinne OLT-
MANNS’ dem heranstürmenden Leberblümchen 
entgegenstellen konnte und kann. 
In Baden-Württemberg besiedelt das Leber-
blümchen ein disjunktes Areal mit einem Verbrei-
tungsschwerpunkt im Nordosten von Hohenlohe 
bis zur Ostalb und einem weiteren Schwerpunkt, 
der den Hegau, die Südwestalb, das westliche 

Bodenseegebiet sowie Wutach und Klettgau um-
fasst (NEBEL in SEBALD et al. 1993). Die Westgren-
ze des Areals liegt in Baden-Württemberg östlich 
des Schwarzwaldes und folgt hier dem westli-
chen Ausstreichen der von karbonatischen Se-
dimenten dominierten mesozoischen Schichten 
des Deckgebirges (Muschelkalk bis Jura; Abb. 1). 
Westlich dieser Linie sind in Baden-Württemberg 
wenige Vorkommen belegt: Eines liegt im Kaiser-
stuhl auf Löss im Gebiet Totenkopf – Neunlin-
den – Vogelsangpass (Messtischblätter 7911/2, 
7912/1), ein anderes im Dinkelberggebiet bei 
Lörrach (Messtischblatt 8312/3), vgl. NEBEL in SE-
BALD et al. 1993). Auf der westlichen Rheinseite 
sind Vorkommen im Elsass bekannt, einmal in 
der Vorbergzone der Vogesen über Kalk, zum 
anderen in den Vogesen über Porphyr, Gneis 
und Granit zwischen dem Rossberg bei Thann 
und dem Tal der Breusch (Bruche), vgl. ISSLER, 
LOYSON & WALTER (1965). 
Bei Seelbach (Ortenaukreis, 7613/4) am 
Westrand des Schwarzwaldes ist ein weiterer 
Fundpunkt erwähnt (MOHR 1898). Dieser Stand-
ort wurde im Jahr 2000 durch Dr. SCHNEIDER 
(Lahr) bestätigt (Mitteilung an Prof. PHILIPPI) und 
vom Autor im Juni 2009 wieder bestätigt und ve-
getationskundlich aufgenommen (Tab. 1).
Das Vorkommen liegt östlich von Seelbach auf 
einem flachen Höhenrücken, der sich von NW 
nach SE zwischen „Schlössle Lützenhart“ und 
„Harmersbächle“ erstreckt. Auf der Kuppe ragt 
der den Rücken aufbauende Quarzporphyr in 
Form flacher Felsklippen aus dem flachgründi-
gen Waldboden. Die größte Klippe nimmt eine 
Fläche von etwa 200 m2 ein und erhebt sich lokal 
ca. 2 m aus der Umgebung. Diese Felspartie ist 
von einem 10 m breiten, lockeren Schuttstreifen 
umgeben, der von einer dünnen Mullauflage 
bedeckt ist. Hier wachsen auf einer Fläche von 
80 m2 etwa 70 Pflanzen von Hepatica nobilis. 
Da das Leberblümchen vor allem im Mittel- 
alter medizinisch genutzt wurde (SCHÖNFELDER & 
SCHÖNFELDER 2001), besteht bei Standorten mit 
Nähe zu historischen Siedlungsspuren die Mög-
lichkeit, dass es sich um Auswilderungen aus 
ehemaligen Kulturen handelt.  Das Vorkommen 
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Abbildung 1. Aktuelle Verbreitungskarte des Leberblümchens Hepatica nobilis in Baden-Württemberg. Sterne mar-
kieren die Fundorte im Schwarzwald. Offene Kreise: Beobachtungen vor 1900; Halbgeschlossene Kreise: Beobach-
tungen zwischen 1900 und 1944; zu drei Vierteln geschlossene Kreise: Beobachtungen zwischen 1945 und 1969; 
geschlossene Kreise: Beobachtungen zwischen 1970 und 2004; Quadrate: Beobachtungen ab 2005. (Datengrund-
lage: ergänzt nach www.flora.naturkundemuseum-bw.de).
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von Hepatica nobilis bei Seelbach liegt etwa 700 
m entfernt von der Burgruine „Schlössle Lüt-
zenhart“. Eine Auswilderung von dort erscheint 
aber unwahrscheinlich, denn  Hepatica nobi-
lis gilt als myrmekochore, d. h. durch Ameisen 
verbreitete Art (OBERDORFER 2001). Zudem liegt 
der Fundpunkt bei Seelbach auf dem höchs-
ten Punkt eines Höhenrückens und ist sowohl 
geländemorphologisch durch zwei Senken als 
auch durch einen Gesteinswechsel von Bunt-
sandstein zu Quarzporphyr vom Bergkegel der 
Ruine Lützenhardt getrennt. Der Wechsel in der 
Geologie zeichnet sich in der Vegetation deutlich 
ab: Im Bereich der Ruine wächst über Buntsand-
stein ein von Fichte, Weißtanne und Douglasie 
dominierter Wirtschaftswald, dessen spärliche 
Krautschicht hauptsächlich aus Heidelbeere be-
steht. Auf einem von Buntsandstein geprägten 
Waldboden, wie er um die ehemalige Ansiedlung 
„Lützenhart“ zu finden ist, hätte ein potentieller 
Leberblümchenstandort nach Aufgabe der Sied-

lung wahrscheinlich keine Fortdauer gehabt.  
Auf dem Höhenrücken am Fundort stockt über 
Quarzporphyr dagegen ein Buchenwald mit ar-
tenreicher Krautschicht. Im Bereich der Felsen 
ist die Bestockung aufgelockert und erzeugt da-
durch einen lichten Waldstandort, der aufgrund 
der fehlenden Bodendecke wohl kaum jemals 
genutzt worden sein dürfte und daher evtl. einen 
natürlichen Standort darstellt. Generell ist jedoch 
in Kulturlandschaften eine anthropogene Aus-
breitung von Pflanzen niemals auszuschließen. 
– Der Bestand enthält kaum Arten, die höhere 
Ansprüche an den Basengehalt des Bodens stel-
le; die Aufnahme zeigt die Krautschicht einer ar-
men Ausbildung des Galio-Fagetum.
Aus dem Schwarzwald waren keine weiteren 
Vorkommen von Hepatica nobilis bekannt. Hier 
wird ein neu entdecktes Vorkommen im mittleren 
Schwarzwald beschrieben: 
Der Fundort befindet sich am Südwestabhang 
des Elmlisberges an der Nordflanke des Kinzig-
tales nördlich „Vor Eulersbach“ bei Schiltach im 
Kinzigtal (Abb. 2). Die flache, etwa auf 700 m ü. 
NN gelegene Kuppe des Elmlisberges fällt an 
ihrem Südrand beim „Scheideck“ steil nach Süd-
westen in die Schlucht des Dohlenbaches ab, 
der nach Süden in die Kinzig entwässert. Der ge-

Tabelle 1. Vegetation am Hepatica-Fundort „Seelbach“. 
Vegetationsaufnahme 1: Messtischblatt 7613 SE; Hö-
henrücken zwischen „Schlössle Lützenhart“ und „Har-
mersbächle“, E Seelbach; 3423086 / 5353348; 413 m 
ü. NN. 

Nummer der Aufnahme 1
Aufnahmefläche [m2] 6
Neigung [°] 5 S
Artenzahl 16
 
Baumschicht Höhe [m] 20
Baumschicht Deckung [%] 80
Fagus sylvatica 3 Exemplare
 
Krautschicht Deckung [%] 50
Avenella flexuosa r
Melica uniflora +
Fagus sylvatica (juv.) +
Pseudotsuga menziesi (juv.)i r
Ilex aquifolium +
Hepatica nobilis 1 (29 Exemplare)
Polygonatum multiflorum r
Galeopsis tetrahit r
Lamium galeobdolon 1
Anemone nemorosa +
Circaea lutetiana 1
Galium odoratum 2b
Ajuga reptans r
Hedera helix r
Rubus fruticosus 2a

Abbildung 2. Leberblümchen am Standort „Schiltach“. 
– Foto: S. GIERSCH.
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Tabelle 2. Vegetation am Hepatica-Fundort „Schiltach“. Vegetationsaufnahme 2: Messtischblatt 7615 SE; Südwest-
hang des Elmlisberges, NW von Schiltach im Kinzigtal bei 3448711 / 5351591; 535 m ü. NN. Vegetationsaufnahme 
3: Messtischblatt 7615 SE; Südwesthang des Elmlisberges, NW von Schiltach im Kinzigtal bei 3448734 / 5351663; 
570 m ü. NN.

Nummer der Aufnahme 2 3
Aufnahmefläche [m2] 10 4
Neigung [°] 30 SW 20 SW
Artenzahl 28 17
  
Baumschicht Höhe [m] 15 
Baumschicht Deckung [%] 80 
Carpinus betulus 1 Exemplar .
Acer pseudoplatanus 2 Exemplare .
Fraxinus excelsior 1 Exemplar .
Quercus petraea 1 Exemplar .
  
Krautschicht Deckung [%] 80 20
Melica uniflora 3 +
Luzula luzuloides 1 r
Avenella flexuosa r 
Poa nemoralis 1 
Fraxinus excelsior (juv.) . r
Abies alba . r
Hepatica nobilis 1(25 Exemplare) 1(15 Exemplare)
Lamium galeobdolon 2a +
Scrophularia nodosa r .
Teucrium scorodonia 1 .
Polygonatum multiflorum r .
Galium sylvaticum 1 .
Galium odoratum 1 +
Solidago virgaurea . r
Prenanthes purpurea . r
Cardamine flexuosa r r
Mercurialis perennis 1 .
Pulmonaria obscura r .
Hieracium murorum + .
Impatiens glandulifera 1 .
Ajuga reptans r 1
Epilobium montanum r .
Moehringia trinervia r .
Mycelis muralis r .
Galeopsis tetrahit r .
Oxalis acetosella . +
Hedera helix (+) .
Dryopteris filix-mas r r
  
Moosschicht Deckung [%]  80
Isotecium alopecuroides . 4
Hylocomium splendens . 2b
Thuidium tamariscinum . 1
Hypnum cupressiforme . 2a
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samte Hang ist bewaldet. Der Wirtschaftswald mit 
Weißtanne am Oberhang geht mit zunehmender 
Hangneigung ab etwa 640 m ü. NN in einen nicht 
bis kaum bewirtschafteten, lichten Hangwald 
über, der sich zu etwa gleichen Teilen aus Buche 
und Weißtanne, gefolgt von Hainbuche, Esche 
und Bergahorn zusammensetzt. Vereinzelt fin-
den sich Traubeneiche und Sommer-Linde. Der 
Untergrund des Hanges wird von wenig konso-
lidierten Blockschutthalden aus Orthogneisen 
gebildet, die teilweise eine dünne Bodendecke 
tragen. Die Blockhalden werden stellenweise 
durch vegetationsfreie Felspartien von wenigen 
Quadratmetern Ausdehnung unterbrochen. 
Am Steilhang ist die Krautschicht in Abhängigkeit 
von Mikrorelief und Beschattung sehr heterogen 
in ihrer Zusammensetzung und Deckung. In Be-
reichen mittlerer Beschattung wächst hier He-
patica nobilis auf einer Fläche von etwa 0,5 ha 
zwischen 590 m ü. NN und 530 m ü. NN. Inner-
halb der Fläche wurden etwa 200 Exemplare ge-
zählt, die teils vereinzelt stehend, teils in Grup-
pen auftreten. 
Das hier beschriebene Vorkommen liegt siedlungs-
fern und schwer zugänglich am Steilhang. Die 
Hangneigung, der wenig verfestigte Blockschutt 
und die größtenteils fehlende Bodendecke schlos-
sen eine Kultivierung des Gebietes schon immer 
aus. Der auf dem Hang stockende Wald wird nicht 
bewirtschaftet. Zwar wurden im Jahr 2002 (nach 
einer Änderung der Eigentumsverhältnisse) ein-
zelne Tannen mit Brusthöhendurchmessern von 
> 90 cm entnommen, aber stehendes und liegen-
des Totholz mit vergleichbaren Dimensionen zeigt, 
dass der Wald hier in eine natürliche Plenterphase 
eingetreten ist. In direkter Umgebung des Fund-
ortes sind keine historischen oder prähistorischen 
Siedlungsspuren bekannt. Eine Ansalbung oder 
Auswilderung ist unwahrscheinlich. 
Die nächstgelegenen dokumentierten Vorkom-
men des Leberblümchens befinden sich im 
Bendelbachtal östl. Bösingen am oberen Neckar 
(7717/4; NEBEL in SEBALD et al. 1993), und bei 
Seelbach (siehe oben). Die genäherten Entfer-
nungen betragen 23 km bzw. 26 km Luftlinie.
Offensichtlich können die Standortansprüche von 
Hepatica vereinzelt auch außerhalb der Kalkge-
biete erfüllt werden, denn an den hier beschrie-
benen Standorten siedelt Hepatica eindeutig 
nicht auf karbonatischen Residuallehmböden. 
Die Böden beider Standorte sind Rohböden und 
zeichnen sich durch lockeren Blockschutt aus, in 
und auf dem eine dünne, gut durchwurzelbare 
Mullauflage entwickelt ist. Der geologische Un-

tergrund beider Standorte stellt bei Verwitterung 
offensichtlich den von Hepatica bevorzugten Ba-
senreichtum (OBERDORFER 2001) zur Verfügung. 
Am Standort Seelbach siedelt Hepatica direkt im 
Blockschutt aus Quarzporphyr des Oberen Rot-
liegenden. Dieser permische Rhyolith (Brandeck-
porphyr) ist durch starke hydrothermale Über-
prägungen gekennzeichnet: Die Feldspäte sind 
größtenteils in Serizit (Muskovit) umgebildet und 
mit karbonatisierten Einsprenglingen vermischt 
(KESSLER & LEIBER 1994). Besonders zwischen 
Seelbach und Kallenwald (in der Umgebung 
des heutigen Hepatica-Standortes) treten diese 
leichter verwitterbaren Bestandteile innerhalb 
des Quarzporphyrs gehäuft auf, wie schon ECK 
1884 feststellt. Offensichtlich ermöglichen die 
Verwitterungsprodukte dieser „basischen Brand-
eckporphyre“ (sensu KESSLER & LEIBER 1994) 
eine dauerhafte Besiedelung des beschriebenen 
Standortes durch Hepatica nobilis. 
Am Standort Schiltach siedelt das Leberblüm-
chen in Hangschutt aus Gneis, der hier in Form 
von Orthogneisen und Gneisanatexiten zutage 
tritt (SAUER 1986, GEYER & GWINNER 1991). Die-
ses früher als Schapbach-Gneis bezeichnete 
Gestein ist im Bereich des oberen Dohlenbachs 
besonders reich an dunklen, basischen Gemen-
geteilen und tendiert damit zu den 800 m östlich 
auftretenden Kinzingit-Gneisen. Bei Verwitterung 
wird aus diesen Plagioklas-reichen Orthognei-
sen so viel Calcium mobilisiert, dass innerhalb 
der Schapbach-Gneise immer wieder aus Calzit 
bestehende sekundäre Kluftfüllungen zu finden 
sind (SAUER 1986). Der Chemismus dieser Gnei-
se ist bei dem am Standort vorherrschenden 
Verwitterungsregime offensichtlich Ausgangs-
punkt für eine basenreiche Bodenbildung, die 
auch hier, mitten im Schwarzwald, eine natürli-
che Besiedelung durch Hepatica nobilis zulässt. 
Allerdings enthalten die Vegetationsaufnahmen  
nur wenige Arten, die auf einen basenreicheren 
Standort hinweisen, wie z.B. Mercurialis peren-
nis und Pulmonaria obscura. Ausgesprochene 
Kalkzeiger fehlen. Auch waren an dem unmittel-
bar nördlich angrenzenden Wasserfall keine be-
sonderen Kalkmoose zu finden. 
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Fluviatiler Pollentransport im Spiegel der Jah-
reszeiten
MICHAELA GREIN, MARK HERRMANN & VOLKER MOSBRUGGER

Kurzfassung
In dieser Arbeit wurde der Pollengehalt eines klei-
nen Fließgewässers (Steinlach) im Südwesten von 
Deutschland untersucht. Regelmäßig wurden ein Jahr 
lang (von März 2003 bis März 2004) Wasserproben 
aus der Steinlach entnommen, um saisonale Verände-
rungen der Pollenfracht darzustellen und zu überprü-
fen, ob ein Fließgewässer die Phänologie der Pflanzen 
abbildet – oder nicht. Die Auswertung zeigt, dass der 
Pollengehalt der Steinlach sehr stark von der Phänolo-
gie und der Umgebungsvegetation an der Entnahme-
stelle beeinflusst wird. Die Steinlach bildet die Blütezei-
ten der Pflanzen sehr gut ab, wobei im Pollenspektrum 
bevorzugt Pflanzen auftreten, die entweder in direkter 
Umgebung der Entnahmestelle oder in Ufernähe vor-
kommen. Somit sind fluviatil transportierte Pollen ein 
guter qualitativer Indikator für die umgebende Vegeta-
tion. Landwirtschaftlich genutzte Arten (z.B. Getreide) 
sind jedoch kaum repräsentiert. Auch kommen die Pol-
len vieler Arten noch lange nach Ende ihrer Blütezeit 
im Wasser der Steinlach vor.

Schlagwörter: Pollenanalyse, fluviatiler Transport, Phä-
nologie, Südwestdeutschland

Abstract
Fluviatile pollen transport throughout
the seasons
Fluvial transported pollen sampled from a small stream 
(Steinlach) in south-western Germany was investiga-
ted in this study. Water samples were taken from the 
water column of the Steinlach Stream regularly over 
the period of one year (from March 2003 until March 
2004) in order to show seasonal changes of the pol-
len load and investigate whether running water reflects 
the phenology of plants – or not. The results show that 
the pollen content of the Steinlach Stream is mainly in-
fluenced by phenology and the local vegetation at the 
sampling point. The Steinlach Stream reflects the an-
thesis of plants and it is that either plants growing in the 
immediate vicinity to the stream or riparian plants are 
preferably represented in the pollen spectrum. Thus, 
fluvial transported pollen is a good qualitative indica-
tor for the composition of the surrounding vegetation. 
However, agricultural plants (e. g. cereals) are sparsely 
represented. Additionally, pollen of many plants is still 
present in the water column of the Steinlach Stream 
long time after their anthesis.

Keywords: Pollen analysis, fluvial transport, phenology, 
South-West-Germany.
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1 Einleitung

Palynologische Untersuchungen spielen eine 
wichtige Rolle bei Paläoklima- und Paläoumwelt-
rekonstruktionen (z.B. BRUCH & MOSBRUGGER 2002, 
HERRMANN et al. 2003, LOZHKIN & ANDERSON 2006, 
WU et al. 2007). Die Qualität der Rekonstruktio-
nen hängt dabei entscheidend von der richtigen 
Interpretation der fossilen Palynofloren ab, was 
wiederum Untersuchungen an rezenten Floren 
voraussetzt. In zahlreichen Arbeiten wurde das 
Verhalten von rezenten Palynomorphen in Luft 
und Wasser (BERTSCH 1942, HOPKINS 1950, MULLER 
1959, DAVIS & BRUBAKER 1973, HOLMES 1994) und 
die Ablagerungsmechanismen in Seen, Küsten-
gebieten, Deltas und bewaldeten Gebieten unter-
sucht (TAUBER 1965, TRAVERSE & GINSBURG 1966, 
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JANSSEN 1973, ANDERSEN 1974, BRADSHAW & WEBB 
1985, CHMURA & EISMA 1995, HOFMANN 2002). Mo-
derne Studien zur Pollenverbreitung (BRUSH & 
BRUSH 1994, CHMURA et al. 1999, STUTZ & PRIETO 
2003) haben deutlich gemacht, wie wichtig das 
Verständnis um die Verbreitungsmechanismen 
einzelner Pollenkörner ist, wenn die Zusammen-
setzung der Vegetation einer Region richtig re-
konstruiert und interpretiert werden soll.
In dieser Arbeit wird der Pollengehalt eines klei-
nen Fließgewässers untersucht und die qualita-
tive Veränderung der Pollenfracht während der 
Vegetationsperiode mit der Umgebungsvegeta-
tion verglichen. Die Pollenfracht eines Gebiets 
hängt von der Vegetation, von der Blütezeit der 
einzelnen Pflanzen und von verschiedenen Um-
weltfaktoren ab. Die Untersuchung soll zeigen, ob 
anhand der Pollenfracht der Steinlach Aussagen 
über die Umgebungsvegetation und die Vegetati-
on des Einzugsgebiets gemacht werden können. 
Über einen Vergleich mit zeitgleichen Luftproben 
zweier Pollenmessstationen aus der regionalen 
Umgebung der Steinlach soll geklärt werden, 
ob Unterschiede in der Phänologie der einzel-
nen Pollentypen, die sich bezüglich regionaler 
Klimaunterschiede ergeben, auch in fluviatilen 
Proben ablesbar sind. Auch soll in dieser Arbeit 
die Erhaltungsfähigkeit bzw. die Umlagerung der 
verschiedenen Pollentypen in fluviatilem Milieu 
beschrieben werden. 

2 Untersuchungsgebiet,
  Material und Methoden

Das Untersuchungsgebiet (Steinlachtal) liegt 
in Südwestdeutschland im Landkreis Tübingen 
(Abb. 1). Die palynologischen Untersuchungen 
wurden an Wasserproben aus einem kleinen 
Bach, der Steinlach, durchgeführt. Die Steinlach 
entspringt nahe Talheim und mündet in Tübingen 
in den Neckar.
Das Einzugsgebiet der Steinlach ist sehr divers: 
Neben ausgedehnten Ackerflächen, Wiesen, 
Weiden und Wäldern befinden sich im Einzugs-
gebiet auch umfangreiche bebaute Gebiete. Die 
unmittelbare Umgebung der Entnahmestelle be-
steht aus Wald und Weiden. Um den Einfluss der 
Umgebungsvegetation auf das Pollenspektrum 
untersuchen zu können, wurde die Vegetation 
des Probengebiets im Umkreis von etwa 250 m 
um die Entnahmestelle qualitativ kartiert.
Ein Jahr lang (März 2003 bis März 2004) wurden 
Proben aus der Wassersäule der Steinlach auf 

ihren Pollengehalt hin untersucht. Dazu wurden 
20 l Wasser mit einem Eimer aus der Bachmitte 
(Abb. 2) geschöpft und dieses dann durch einen 
kleinen Hohlzylinder (Durchmesser 5 cm, Höhe 
15 cm) geschüttet, an dessen Ende ein 6-µm-
Sieb aufgespannt war. Der Siebrückstand wurde 
anschließend im Labor (ohne jede weitere che-
mische Aufbereitung) in mit Safranin gefärbte 
(siehe auch WINKLER et al., 2001 und LACEY & 
WEST, 2006) Glyceringelatine auf Objektträgern 
eingebettet und das Präparat abschließend mit 
klarem Nagellack versiegelt. Die Entnahmestelle 
(H 504680, R 5369508, UTM; 374 m ü. NN) liegt 
zwischen Dußlingen und Tübingen. Die Stein-
lach (Abb. 2) ist an dieser Stelle ca. 3 m breit und 
20-70 cm tief (in Abhängigkeit von der Jahres-
zeit). Die Probennahme erfolgte von März bis 
Oktober 2003 in der Regel jeden zweiten oder 
dritten Tag, von November 2003 bis März 2004 
nur einmal pro Woche und meistens zwischen 
11 und 13 Uhr. Der Pollengehalt eines Proben-
tages im Pollendiagramm steht also nicht für den 
Pollengehalt eines ganzen Tages, sondern stellt 

Abbildung 1. Geographische Lage von Tübingen (A) und 
Einzugsgebiet der Steinlach mit der Entnahmestelle (B). 
– In Klammern = geographische Höhe in m ü. NN.
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lediglich eine Momentaufnahme dar, die zeigt, 
welche Pollen im Augenblick der Wasserentnah-
me in der Wassersäule vorhanden waren. 
Da die Methodik der Probennahme über den ge-
samten Zeitraum beibehalten wurde, sind die Er-
gebnisse vergleichbar. Die Auszählung der Pol-
len erfolgte mit einem Lichtmikroskop (Olympus 
CH-2), die Bestimmung der Pollen mit dem Be-
stimmungsschlüssel von FAEGRI (1993) und dem 
Bestimmungsbuch von WINKLER et al. (2001). Die 
Summe der gezählten Pollen pro Probentag be-
trägt durchschnittlich etwa 300 Pollen von Fe-
bruar bis Mitte August und etwa 50 Pollen von 
Mitte August bis Januar. Zusätzlich zu den Ve-
getationsdaten wird in dieser Untersuchung auf 
Pollenflugdaten aus Gerlingen (nordwestlich von 
Stuttgart, 336 m ü. NN) und aus Königsfeld am 
Ostrand des Südschwarzwalds (südwestlich von 
Rottweil, 769 m ü. NN) zurückgegriffen (siehe 
Abb. 4 + 5), um die Ergebnisse der Pollenana-
lyse mit aeropalynologischen Daten zu verglei-
chen. Diese Daten wurden von der Stiftung Deut-
scher Polleninformationsdienst zur Verfügung 
gestellt. Da der aeropalynologische Datensatz 
den Probenzeitraum nicht vollständig abdeckt, 

beschränkt sich der Vergleich in dieser Arbeit auf 
den Zeitraum vom 21. März bis zum 12. Septem-
ber 2003. Um die Auszählung und Auswertung 
im Zeitrahmen der Studienarbeit bewältigen zu 
können, wurden hauptsächlich die in WINKLER et 
al. (2001) vorgestellten zumeist allergenen Pol-
len analysiert. Deshalb sind die Pollen auch ent-
sprechend den aeropalynologischen Verfahrens-
weisen zur besseren Erkennung mit Safranin 
eingefärbt worden. Zur weiteren Vereinfachung 
der Studienarbeit wurden die Gräserpollen mit 
den Getreidepollen zusammengefasst sowie 
auch bei Pollen von Pinus, Plantago, Platanus, 
Salix, Humulus, Quercus, Tilia, Acer, den Erica-
ceen, den Brassicaceen, den Compositen und 
den Chenopodiaceen/Amaranthaceen auf eine 
Unterscheidung auf Artniveau verzichtet.

3 Ergebnisse

Im Pollendiagramm (Abb. 3) sind die unterschie-
denen Familien, Gattungen und Arten aus den 
Wasserproben aufgeführt (linke Seite mit Antei-
len über 10 %, rechte Seite mit Anteilen unter 

Abbildung 2. Entnahmestelle an der Steinlach Ende März 2008; Maßstab: 1 m. – Foto: M. GREIN.
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Abbildung 3. Pollendiagramm der Steinlach im Zeitraum März 2003 bis März 2004. Verhältnis BP/NBP  = Verhältnis 
Baum-Pollen/Nichtbaum-Pollen. Die Abfolge der Arten richtet sich nach ihrem Hauptvorkommen. 
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10 %). Die Darstellung der Arten erfolgt in pro-
zentualer Form, wobei alle Pollen (bestimmbare 
und nicht bestimmbare) zusammen 100 % erge-
ben. Als weitere Summen (in Prozentanteilen) 
wurden auch alle bestimmbaren Baum-Pollen 
(BP) und Nichtbaum-Pollen (NBP, i. e. Gräser, 
Kräuter und Sträucher) sowie der Anteil der un-
bestimmbaren Pollen (indet) mit ins Diagramm 
aufgenommen. Die Pollentypen wurden in der 
Abfolge ihres Hauptaufkommens ins Diagramm 
eingereiht. Da die Proben nicht immer im gleichen 
zeitlichen Abstand genommen werden konnten, 
wurde nur je eine Probe pro Woche ins Pollen-
diagramm aufgenommen, um eine annähernde 
Zeitlinearität in der Darstellung zu erreichen. Zur 
besseren Veranschaulichung sind weiterhin auch 
die Grenzen der Jahreszeiten mit ins Diagramm 
aufgenommen worden. 

3.1 Phänologisches Signal
Im Frühling 2003 blühen zunächst Alnus (Erle) 
und Fraxinus (Esche), danach folgen die Maxi-
ma in den Blütezeiten von Corylus (Haselnuss), 
Betula (Birke), Salix (Weide), Fagus (Rotbuche), 
Quercus (Eiche), Picea (Fichte) und Pinus (Kie-
fer). Gegen Ende des Frühlings finden sich auch 
zahlreiche Poaceen-Pollen (Süßgräser) in den 
Wasserproben, die ihr Maximum am Übergang 
Frühling/Sommer haben. Andere Baumarten 
wie Carpinus (Hainbuche), Ulmus (Ulme), Po-
pulus (Pappel), Larix (Lärche), Acer (Ahorn), 
Abies (Tanne) und Tilia (Linde) sind prozentual 
nur sehr schwach vertreten (siehe Mitte Abb. 3). 
Der Sommer 2003 beginnt mit der Blütezeit der 
krautförmigen Pflanzen wie Plantago (Wegerich) 
und Urtica (Brennnessel) und ist gekennzeichnet 
durch das stetige Auftreten der Pollen von Po-
aceen, Chenopodiaceen/Amaranthaceen und 
Compositen. Im Herbst 2003 dominieren Alnus, 
Picea, Pinus und Plantago den Pollengehalt der 
Steinlach. Urtica-, Chenopodium-Typ- und Poa-
ceen-Pollen kommen seltener vor. Dies setzt sich 
im Winter 2003/04 fort. Corylus erreicht Anfang 
Februar bereits ein Maximum, der hohe Anteil 
an Alnus-Pollen hält bis in den Frühling 2004 an. 
Pollen der Ericaceen und von Rumex (Ampfer) 
sind in den Wasserproben insgesamt selten.
Die Blütezeiten der einzelnen Taxa werden sehr 
gut in der Steinlach abgebildet. Auch der Wech-
sel von baumförmigen zu krautigen Pflanzen 
Mitte Mai ist deutlich im Pollendiagramm sichtbar 
(siehe Verhältnis BP/NBP). Das phänologische 
Signal dominiert das Pollenspektrum, dennoch 
sind die Pollen der einzelnen Taxa nicht auf ihre 

Blütezeit beschränkt: Alnus-, Pinus- und Picea-
Pollen kommen an fast allen Probentagen vor. 
Ebenfalls sehr kontinuierlich vertreten sind Plant-
ago, Poaceen, Betula, Compositen und Corylus.

3.2 Vergleich mit der Umgebungsvegetation
3.2 und den aeropalynologischen Daten
Es zeigt sich, dass die Umgebungsvegetation 
(Tab. 1) den Pollengehalt entscheidend beein-
flusst. So finden sich Pflanzen, die an der Ent-
nahmestelle und in der näheren Umgebung vor-
kommen, auch verstärkt in der Wassersäule der 
Steinlach. Direkt an der Entnahmestelle (also in 
unmittelbarer Wassernähe) sind das Alnus, Co-
rylus, Salix, Fraxinus, Urtica und die Poaceen. 
Im Umkreis von etwa 50 m um die Entnahme-
stelle wachsen außerdem Picea, Pinus, Compo-
sitae, Plantago und verschiedene Gräser. Fluss-
aufwärts (mit geringem Abstand zum Wasser) 
kommt auch Betula vor.
Die Hinterlandsvegetation besteht zum überwie-
genden Teil aus Quercus und Fagus; unterge-
ordnet sind auch Carpinus und Pinus vertreten. 
Während Quercus-, Carpinus- und Fagus-Pollen 
hauptsächlich in ihrer Blütezeit von der Steinlach 
abgebildet werden und danach nur noch verein-
zelt im Pollendiagramm vorkommen, sind Pinus-
Pollen fast das ganze Jahr über in den Wasser-
proben enthalten. Landwirtschaftlich genutzte 
Flächen grenzen ebenfalls an das Probenge-
biet, aber Getreide-Pollen (im Pollendiagramm 
der Steinlach bei den Poaceen aufgeführt) sind 
nur spärlich in den Wasserproben zu finden. Al-
lerdings kommen Getreide-Pollen auch in den 
aeropalynologischen Daten aus Gerlingen und 
Königsfeld nur in geringer Zahl vor.
Der Vergleich mit den aeropalynologischen Daten 
aus Gerlingen und Königsfeld konnte leider nicht 
für alle ausgezählten Pollentypen vorgenommen 
werden, da in Gerlingen z.B. nur wenige Arten 
ausgezählt wurden. In Königsfeld wurden deut-
lich mehr Pollentypen differenziert, diese sind 
aber teilweise sehr selten im dortigen Pollenbe-
richt vertreten. Zum Vergleich mit den Auszähl-
daten aus der Steinlach wurden daher nur die 
Anteile der jeweils relevanten auffälligen Arten 
(aus Gerlingen, Königsfeld und der Steinlach) 
addiert und in prozentuale Anteile umgerechnet 
(Tab. 2; Abb. 4 + 5). Vergleichsmöglichkeiten er-
gaben sich für den Zeitraum zwischen dem 21. 
März und dem 12. September 2003 (siehe oben). 
Die Darstellung in den Diagrammen (Abb. 4 + 5) 
erfolgt im prozentualen Anteil der jeweiligen Art 
an der Summe der aufgeführten Arten des dazu-
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gehörigen Ortes (Steinlach, Gerlingen, Königs-
feld). Die Darstellung der jeweiligen Gesamtsum-
men erfolgt dagegen in Absolutzahlen. 
Beim Vergleich der fluviatilen Daten mit den ae-
ropalynologischen Daten (Abb. 4) von Gerlingen 
besteht insgesamt nur eine geringe Übereinstim-
mung zwischen Luftpollenfracht und Wasser-
fracht. Alnus-Pollen sowie Corylus-Pollen finden 
sich nur zu Beginn des Vergleichszeitraumes in 
den Luftproben von Gerlingen, sie verschwinden 
danach vollständig aus dem Pollenbericht. In der 
Steinlach hingegen sind Alnus- und Corylus-Pol-
len so gut wie das ganze Jahr über präsent. Auch 
lässt sich hier die Hauptblüte deutlich abgrenzen, 
sie ist in den Wasserproben bis in den Mai nach-
weisbar. Betula-Pollen zeigen zwei Spitzen Ende 
März/Anfang April und noch mal Ende April in 

den aeropalynologischen Proben von Gerlingen 
während sie in der Steinlach erst ab Mitte April 
voll einsetzen. Dies hält an bis Ende April. Die 

Tabelle 1. Artenliste mit den häufigsten Pflanzen um die Entnahmestelle (in alphabetischer Reihenfolge).

an der Entnahmestelle zusätzlich zusätzlich Hinterlands-
 etwa 50 m um die bis etwa 250 m vegetation
 Entnahmestelle flussaufwärts
   
Acer pseudoplatanus Acer campestre Acer pseudoplatanus Carpinus betulus
Aegopodium podagraria Achillea millefolium Alnus glutinosa Fagus sylvatica
Alnus glutinosa Alliaria petiolata Betula pendula Pinus sylvestris
Arrhenatherum elatius Artemisia sp. Carpinus betulus Quercus sp.
Cornus sanguinea Carduus sp. Cornus sanguinea 
Corylus avellana Chenopodium sp. Fraxinus excelsior 
Crataegus monogyna Convolvulus arvensis Fraxinus ornus 
Fraxinus excelsior Corylus avellana Picea abies 
Geum urbanum Echium vulgare Populus tremula 
Rubus sp. Euonymus europaea Prunus spinosa 
Sambucus nigra Galium sp. Quercus sp. 
Salix alba Geranium robertianum Salix sp. 
Urtica dioica  Geranium sanguineum Sambucus nigra 
Valeriana dioica agg. Hypericum perforatum Triticum sp. 
 Melilotus officinalis  
 Phleum sp.  
 Picea abies  
 Pinus sylvestris  
 Plantago lanceolata  
 Plantago major  
 Potentilla sp.  
 Quercus sp.  
 Rosa canina  
 Rumex acetosa  
 Trifolium sp.  
 Triticum sp.  
 Urtica dioica   
 Valeriana dioica agg.  
 Vicia cracca

Tabelle 2. Zum Vergleich mit den aeropalynologischen 
Daten ausgewählte Pollentypen (Familien/Gattungen/
Arten).

I Vergleich mit Gerlingen: 

Alnus, Betula, Corylus, Poaceae 

II Vergleich mit Königsfeld:

Alnus, Betula, Carpinus, Chenopodium-Typ, Corylus, 
Fagus, Fraxinus, Picea, Pinus, Plantago, Poaceen, 
Quercus, Salix, Urtica
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Abbildung 4. Vergleich Pollenflugdaten der Station Gerlingen mit den Steinlach-Proben in Prozent-Anteil an der 
jeweiligen Gesamtsumme. Darstellung im Zeitraum vom 21.03.03 bis 12.09.03; ST = Pollentyp aus Steinlach 
(schwarz); G = Pollentyp aus Gerlingen (grau).
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Abbildung 5. Vergleich der Pollenflugdaten der Station Königsfeld mit den Steinlach-Proben in Prozent-Anteil an 
der jeweiligen Gesamtsumme. Darstellung im Zeitraum vom 21.03.03 bis 5.09.03; ST = Pollentyp aus Steinlach 
(schwarz); K = Pollentyp aus Königsfeld (grau).
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Hauptblüte endet somit zeitgleich. Danach sind 
keinerlei Pollen von Betula mehr in der Luft von 
Gerlingen nachgewiesen. In den Steinlachpro-
ben finden sie sich noch bis weit in den Herbst. 
Bei den Poaceen beginnt die Überlieferung 
in Gerlingen Anfang Mai, und sie sind nun der 
einzige Pollentyp in den Luftproben. Sie halten 
diesen Wert bis Mitte August und verschwinden 
dann aus dem Luftpollenspektrum. In der Stein-
lach setzt die Poaceen-Blüte erst Mitte Mai ein. 
Ihr Hauptvorkommen mit bis zu 80 % Anteil am 
Wasserpollenspektrum endet dann etwa zeit-
gleich mit den Pollen der Luft Mitte August. Da-
nach sind sie allerdings weiterhin in der Steinlach 
zu finden. Bei den Absolutzahlen der Summen 
aller Pollen ähneln sich die Kurven von Luft und 
Wasser nur im Bereich von Ende Mai bis Mitte 
Juni. Somit unterscheiden sich Beginn und Ende 
der Hauptblütezeit in Gerlingen und an der Stein-
lach doch zumeist deutlich. 
Der Vergleich zwischen den Steinlachproben 
und den Luftproben aus Königsfeld (Abb. 5) zeigt 
große Übereinstimmungen in der Phänologie ei-
niger Arten. Bei Alnus und Corylus hingegen ist 
es ähnlich wie in den Gerlinger Proben; nur zu 
Beginn wird das Ende der Hauptblüte abgebildet 
und in den folgenden Proben verschwinden Al-
nus-Pollen aus der Luft, während im Wasser der 
Steinlach weiterhin Alnus-Pollen stark vertreten 
sind. Die ersten guten Übereinstimmungen be-
stehen bei Fraxinus und Betula. Bei Fraxinus 
werden der Beginn und das Ende der Haupt-
blüte in Übereinstimmung angezeigt. Danach 
ist der Anteil der Fraxinus-Pollen im Wasser nur 
noch gering. Bei Betula scheint der Beginn der 
Hauptblüte entlang der Steinlach etwas schwä-
cher ausgefallen zu sein, beginnt aber fast zeit-
gleich mit der Hauptblüte in Königsfeld. Auch das 
Ende der Hauptblüte ist zeitgleich. Danach ist 
der Anteil der Betula-Pollen am Wasserspektrum 
gering, aber konstant. Die nächsten beiden Ar-
ten hingegen zeigen keinerlei Übereinstimmung 
zwischen Luft- und Wasserbild. Im Wasser der 
Steinlach sind Carpinus-Pollen und Salix-Pollen 
deutlich später vertreten als in den Luftproben 
aus Königsfeld. Quercus-Pollen finden sich im 
Wasser der Steinlach mit größerem Anteil am 
Pollenspektrum und auch etwas früher als die 
Pollen in der Luft von Königsfeld. Die Hauptblüte 
ist hier deutlich verschoben (zuerst Mitte/Ende 
April in der Steinlach und Ende Mai in Königs-
feld). Fagus-Pollen zeigen sich zeitgleich zu 
Quercus nur in den Steinlach-Proben und nicht in 
den aeropalynologischen Proben aus Königsfeld 

(bei Fagus z.B. liegt der Peak hier zwischen dem 
19. und 25. April, Tage die zufällig nicht bei den 
ausgewählten Proben der Steinlach vertreten 
sind). Somit ist die Blüte bei Fagus in Königsfeld 
etwa 1 Woche vor der Steinlach. Auch bei Quer-
cus liegt die Blüte in Königsfeld zeitgleich zu Fa-
gus und ist leider nicht vollständig im Diagramm 
abgebildet. Picea-Pollen sind in Königsfeld zwi-
schen dem 21. und dem 24. Mai zu finden. Diese 
Tage wurden in der Steinlach nicht beprobt. Der 
Peak in Königsfeld ist aber ca. 2 Wochen nach 
dem Peak in der Steinlach. Pinus-Pollen zeigen 
in den Proben von Königsfeld ihre Hauptblüte 
zwischen dem 20. Mai und dem 3. Juni, was we-
gen der Probenpunkte von der Steinlach leider 
nicht vollständig im Diagramm abgebildet wird. 
Somit ist die Überlieferung von Pinus auch um 
ca. 2 Wochen gegenüber der Steinlach nach hin-
ten verschoben. 
Die Blüte der Poaceen insgesamt ist an bei-
den Probenstellen in großer Übereinstimmung 
überliefert. Beide Kurven ähneln einander sehr. 
In der Steinlach beginnt sie eine Woche eher, 
und das Ende der Überlieferung in den Luftpro-
ben Anfang August ist in den Steinlach-Proben 
nicht reflektiert. Hier finden sich Poaceen-Pollen 
noch bis in den Winter hinein. Bei den Cheno-
podiaceen/Amaranthaceen beginnt die Blüte in 
Königsfeld Ende Juli und damit früher als in der 
Umgebung der Steinlach. Die Anteile sind jedoch 
an beiden Orten gering. Eine bessere Überein-
stimmung zeigt Urtica. Die Überlieferung dieses 
Pollentyps erfolgt zeitgleich. Nur die Hauptblüte 
ist in Königsfeld ca. eine Woche eher als an der 
Steinlach. Auch das Ende der Hauptblüte zeitigt 
entlang der Steinlach Anfang August, während 
in Königsfeld die Blüte (auch mit sehr großem 
Anteil) bis fast Ende August anhält. Urtica-Pol-
len zeigen aber noch einen kleinen Peak gegen 
Ende des Analysezeitraumes (Ende August), zu 
diesem Zeitpunkt waren sie aus der Luft von Kö-
nigsberg schon verschwunden. Plantago-Pollen 
treten in der Steinlach etwa 2 Wochen vor den 
Luftproben auf. Aber an beiden Orten ist ihr An-
teil ähnlich gering. In Königsfeld verschwinden 
die Plantago-Pollen Anfang August, während 
sie in der Steinlach ihren größten Anteil erst im 
September bis weit in den Herbst und in den be-
ginnenden Winter hinein erreichen. Im Summen-
vergleich beider Standorte besteht doch ein gro-
ßer Unterschied. Ende März bis Mitte Juli ist die 
Gesamtsumme aller Pollen in der Steinlach sehr 
hoch und fällt dann ab August bis zum nächsten 
Frühjahr wieder ab. In den Luftproben aus Kö-
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nigsfeld ist die Gesamtsumme im März mittelmä-
ßig, im April hoch, durch den Sommer zumeist 
gering (nur Ende Juli etwas höher). Danach fin-
den sich keine Pollen mehr in den aeropalynolo-
gischen Proben. Insgesamt gesehen lassen sich 
jedoch gewisse Ähnlichkeiten, aber doch auch 
Unterschiede der Pollenkurven von Steinlach 
und Königsfeld erkennen. Die Gemeinsamkeiten 
überwiegen allerdings die Unterschiede.
Der Grund für die Gemeinsamkeiten bzw. die Un-
terschiede im Auftreten der Pollen aus Gerlingen, 
der Steinlach und Königsfeld ist das unterschied-
liche regionale Klima an den jeweiligen Lokalitä-
ten. Gerlingen, welches im Strohgäu liegt, weist 
ein etwas milderes Klima auf als die Umgebung 
der Steinlach und von Königsfeld. Die Gegend 
des Einzugsgebiets der Steinlach scheint ein 
ähnliches, vielleicht aber etwas milderes Klima 
als Königsfeld zu haben, das am Ostrand des 
Südschwarzwaldes liegt. Denn die Pollenkurven 
der Steinlach weisen wenige Gemeinsamkeiten 
zu denen von Gerlingen auf, jedoch gewisse 
Ähnlichkeiten zu denen von Königsfeld. Diese 
Übereinstimmungen, aber auch die vorhandenen 
Unterschiede in den Pollenkurven könnten eine 
gewisse Mittelstellung des regionalen Klimas um 
die Steinlach zwischen Gerlingen und Königsfeld 
belegen. 

4 Diskussion

Die qualitative und quantitative Zusammenset-
zung des Pollenspektrums kann durch zahlrei-
che Faktoren (z.B. Klima- und Wetterparameter, 
Umgebungsvegetation, Pollenproduktivität) be-
einflusst werden. Insbesondere der Einfluss ver-
schiedener Klima- und Wetterparameter auf Pol-
len wurde bereits mehrfach untersucht: Es konnte 
z.B. ein Anstieg der Pollenzahl mit steigender 
CO2-Konzentration und/oder steigender Tem-
peratur in Verbindung gebracht werden (BEGGS 
2004 und darin enthaltene Zitate). WERYSZKO-
CHMIELEWSKA et al. (2006) stellten in ihrer Studie 
oft eine signifikante Korrelation zwischen Betula-, 
Fraxinus- und Quercus-Pollen-Konzentrationen 
in der Luft und der maximalen Lufttemperatur 
und relativen Luftfeuchtigkeit fest. Keine statis-
tische Korrelation wurde mit der Niederschlags-
menge registriert. Durch unseren Vergleich der 
Steinlachdaten mit den Pollenflugmessstationen 
Gerlingen und Königsfeld können wir nun bele-
gen, dass die festgestellten Unterschiede, aber 
auch die Übereinstimmungen im Vergleich der 

Phänologie einzelner Pollentypen an den ver-
schiedenen Messstationen durch das regionale 
Klima gesteuert sind. Die Abfolge der Blütezeiten 
reflektiert auch in fluviatilen Proben die Wetter-/ 
Klimaentwicklung übers Jahr hinweg und bestä-
tigt oder verneint Ähnlichkeiten des Klimas an 
unterschiedlichen, aber doch regional relativ na-
hen Lokalitäten. 
Pollen können sich auch während der Blütezeit 
in Ästen, Blättern, o. ä. und am Boden ansam-
meln und zu einem späteren Zeitpunkt vom Re-
gen ausgespült oder direkt aus der Luft ausge-
waschen werden (MCDONALD 1962, TAUBER 1967, 
1977, ANDERSEN 1974). Auch die Erhaltungs-
fähigkeit der einzelnen Pollentypen spielt dabei 
eine große Rolle (vgl. OBERDORFER 1934 bezüg-
lich Carpinus-Pollen). Zudem bewirken wech-
selnde Fließgeschwindigkeiten, ausgelöst z.B. 
durch starke Niederschläge, dass das Sediment 
im Bachbett aufgewirbelt wird. In Ufernähe, an 
seichten Stellen oder am Grund des Bachs ab-
gelagerte Pollen können dann resuspendiert und 
umgelagert werden. Die Wettersituation im Jahr 
2003 war insgesamt sehr außergewöhnlich: Im 
Gebietsmittel war der Sommer 2003 der heißeste 
Sommer seit Beginn der Messungen. Es gab zu-
dem nur überdurchschnittliche Monate hinsicht-
lich der Sonnenscheindauer und 10 Monate mit 
unterdurchschnittlicher Niederschlagshöhe. Ins-
gesamt war das Jahr 2003 also sehr warm und 
sehr trocken (MÜLLER-WESTERMEIER & RIECKE 2004, 
BISSOLLI & MÜLLER-WESTERMEIER 2005). Eine statis-
tische Analyse des Einflusses der Wettersituation 
auf den Pollengehalt der Steinlach ist aufgrund 
des ausgedehnten Einzugsgebiets und den da-
mit verbundenen regionalen Unterschieden zwar 
nicht möglich, qualitativ ist jedoch erkennbar, dass 
eine Zunahme der Pollenzahl in der Steinlach oft 
zeitgleich oder unmittelbar nach Niederschlägen 
auftritt. Die Umlagerung von Pollen durch Was-
serbewegung kann zwar erklären, weshalb das 
ganze Jahr hindurch Pollen in der Wassersäule 
der Steinlach zu finden sind, der Anteil der um-
gelagerten Pollen konnte in dieser Arbeit aber 
nicht quantifiziert werden. Einen Einfluss hat 
sicherlich auch die Erhaltungsfähigkeit einzelner 
Pollen (OBERDORFER 1934, DAVIS 1973, SPIEKSMA et 
al. 1994, BROWN 1999), da eine schlechte Erhal-
tungsfähigkeit die Wahrscheinlichkeit verringert, 
dass ein Pollenkorn durch Umlagerung erneut in 
die Wassersäule gelangt. Dagegen bleiben Pol-
len, die eine gute Erhaltungsfähigkeit haben (z. B. 
Alnus- und Pinus-Pollen), länger intakt und kön-
nen auch einige Zeit später wieder in die Wasser-
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säule gelangen. Während der Blütezeit ist die Zahl 
der „frischen“ Pollen in der Wassersäule wohl zu 
hoch, als dass umgelagerte Pollen das Ergebnis 
entscheidend beeinflussen könnten. Umgelager-
te Pollen sind somit hauptsächlich außerhalb der 
Pollenflugzeit der jeweiligen Art bzw. im Winter 
von Bedeutung.
Qualitativ spiegelt das Pollenspektrum die Um-
gebungsvegetation sehr gut wider, dennoch gibt 
es Unterschiede zwischen Pollendaten und Ve-
getationsdaten, die wahrscheinlich das Ergebnis 
unterschiedlicher Pollenproduktivität und Verbrei-
tungsfähigkeit von Pollen einzelner Pflanzen sind 
(z.B. ERDTMAN 1969, ANDERSEN 1973, COURT-PICON 
et al. 2005, 2006). So zeigten die Ergebnisse 
von CROWDER & CUDDY (1973) saisonale Spitzen 
in Wasser und Luft bei Pflanzen mit hoher Pol-
lenproduktionsrate. Die Pollen von Pflanzen, die 
zwar häufig vorkamen, aber geringere Pollenpro-
duktionsraten hatten, waren auch in geringerer 
Menge im Wasser zu finden. Hinzu kommt, dass 
sich nicht nur die Pollenproduktionsraten einzel-
ner Pflanzenarten voneinander unterscheiden, 
sondern dass bei einigen Pflanzen auch die 
Pollenproduktionsrate von Jahr zu Jahr unter-
schiedlich sein kann (CROWDER & CUDDY 1973, 
ANDERSEN 1974 und darin enthaltene Zitate). Im 
Wasser der Steinlach sind die Pollen von Bäu-
men mit einer hohen Pollenproduktionsrate wie 
Alnus, Pinus, Picea und Betula häufiger und in 
größerer Zahl vorhanden als die von Bäumen 
mit einer niedrigeren Pollenproduktionsrate wie 
Fagus, Carpinus und Quercus. Auffällig ist, dass 
Acer zwar sehr zahlreich an der Entnahmestel-
le und in ihrer unmittelbaren Umgebung wächst, 
aber Acer-Pollen in den Wasserproben nur sehr 
selten vorkommen. Acer, dessen Pollen auch in 
den aeropalynologischen Daten von Königsfeld 
selten sind, gehört jedoch zu den insektenbe-
stäubten Pflanzen (WINKLER et al. 2001), die im 
Allgemeinen weniger Pollen produzieren als 
windbestäubte. Viele Kulturpflanzen, z.B. Getrei-
de, produzieren ebenfalls nur sehr wenige Pollen, 
die zudem oftmals schlechte Verbreitungseigen-
schaften haben. Sowohl in den aeropalynologi-
schen Daten aus Gerlingen und Königsfeld als 
auch in den Wasserproben der Steinlach sind 
Getreide-Pollen nur sehr selten zu finden. In der 
direkten Umgebung der Entnahmestelle fehlen 
Tilia, Ulmus, Taxus und Abies, die jedoch im Ein-
zugsgebiet der Steinlach und auch in den Pollen-
präparaten vorkommen.
Diese erste Untersuchung zeigt, dass selbst 
ein kleines Fließgewässer wie die Steinlach die 

Blütezeiten einzelner Pflanzenarten sehr gut 
abbilden kann. Um ein genaues Bild von den 
Einflüssen der Umgebungsvegetation und des 
Wetters auf das Pollenspektrum zu bekommen, 
sind jedoch weitere Studien notwendig. Neben 
der Pollenkonzentration und der absoluten Pol-
lenzahl einzelner Arten sollte auch die genaue 
Wettersituation (Temperatur, Windgeschwindig-
keit, Niederschlag) unmittelbar an der Entnah-
mestelle untersucht werden. Die Probennahme 
sollte zudem über einen längeren Zeitraum er-
folgen, um jährliche Schwankungen im Pollen-
spektrum darstellen zu können. Ein Vergleich mit 
Sedimentproben von der Entnahmestelle könnte 
weitere Erkenntnisse hinsichtlich der Verwertbar-
keit fluviatil transportierter Pollen als Monitoring-
Instrument liefern.  
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Vegetationsdynamik im NSG
„Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee“ 
(Bodensee) unter dem Einfluss von 
hydrologischen Extremereignissen
WOLFGANG OSTENDORP & MICHAEL DIENST

Kurzfassung
Der Beitrag stellt die Vegetationsentwicklung im Woll-
matinger Ried seit den Extremereignissen von 1999 
und 2003 unter störungsökologischen und naturschutz-
fachlichen Gesichtspunkten dar. Der Bodensee ist der 
einzige große Voralpensee, dessen Ausflussschwelle 
noch nicht verändert und der noch nicht staureguliert 
ist. Das charakteristische Störungsregime (episodische 
Extremhochwasser- und Extremniedrigwasserphasen) 
ist ein wesentlicher Faktor für den Erhalt der biolo-
gischen Vielfalt (genetische Vielfalt, Artenvielfalt, Habi-
tatvielfalt) im unteren Eulitoral (ca. 0,5 m unterhalb bis 
0,2 m oberhalb der Mittelwasserlinie). Dabei spielen 
(i) die Dominanzschwächung des Schilfs (Phragmites 
australis) durch Hochwasser und (ii) die nachhaltige 
Besiedlung vorübergehend landfest gewordener Ufer-
streifen während einer Niedrigwasserphase eine 
wichtige Rolle. Zukünftig, im Zeichen des regionalen 
Klimawandels, dürfte die Vegetationsdynamik in der 
Grenzzone weitgehend durch (i) den langfristigen See-
spiegeltrend (Absinken der Sommerwasserstände mit 
ca. 5 mm/Jahr) und (ii) ein stationäres Störungsregime 
(Frequenz, Stärke, Dauer) aus hydrologischen Extrem-
ereignissen bestimmt werden.

Abstract
Vegetation dynamics in the nature reserve „Woll-
matinger Ried-Untersee-Gnadensee“ (Lower Lake 
of Lake Constance, Germany) following extreme 
flood and low water periods
This paper analyses the vegetation dynamics following 
the extreme hydrological events of 1999 and 2003 fo-
cusing on disturbance ecology and biological diversity. 
Lake Constance is the only pre-Alpine lake which is not 
dammed or regulated and of which the threshold region 
has not been modified. The characteristic disturbance 
regime, i. e. episodic extreme floods and extreme low 
water periods, has proven to be an important factor in 
preserving biological diversity (genetic, species, and 
structural diversity) in the shoreline (c. 0.5 m below to 
0.2 m above mean water line). Two factors have played 
a decisive role: (i) the weakening of the dominance of 
the common reed, Phragmites australis, by extremely 
high floods, and (ii) the persistent occupation of wet lit-
toral surfaces by mud-flat species and helophytes dur-
ing prolonged low water periods. We argue that, under 

the influence of regional climate change, the vegeta-
tion dynamics in the shore line will be determined by (i) 
long-term hydrological trends (lowering of the summer 
water level by c. 5 mm/yr), and by (ii) a disturbance re-
gime from extreme floods and low water periods which 
seems to be stationary in terms of frequency, strength 
and duration.
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1 Einleitung

Naturbelassene Seeufer zeichnen sich durch 
eine dynamische Entwicklung der Ufervegetati-
on unter dem Einfluss von Wasserstandsdyna-
mik, Feststoffdynamik und Ufermorphodynamik 
aus. An den meisten großen mitteleuropäischen 
Seen sind diese Voraussetzungen allerdings 
durch hydrologische Manipulation des Wasser-
spiegels bzw. des natürlichen Wasserstandsre-
gimes, durch landwirtschaftliche Meliorationen, 
Abwassereinleitungen und Eutrophierung sowie 
durch strukturelle Inanspruchnahme infolge von 
Siedlung, Verkehr, Freizeit und Tourismus erheb-
lich eingeschränkt (OSTENDORP et al. 2004). Eine 
naturnahe dynamische Entwicklung der Uferve-
getation kann somit nur noch ausschnittweise 
an wenigen Seen bzw. Uferstrecken untersucht 
werden. Beispielsweise bietet der Bodensee 
dazu Gelegenheit, denn er ist der einzige gro-
ße Alpenrandsee, dessen Ausflussschwellen 
noch nicht reguliert wurden, und der trotz des 
Gewässerausbaus und der intensiven Speicher-
bewirtschaftung im Alpenrhein-Einzugsgebiet 
noch einen annähernd natürlichen Jahreswas-
serstandsgang aufweist. In seinen großen Natur-
schutzgebieten, deren Ufer zumeist unbefestigt 
sind, können sich daher weitgehend natürliche 



 

94 carolinea, 67 (2009)

Prozesse entfalten, die durch kurzzeitige Störun-
gen, z. B. hydrologische Extremereignisse sowie 
durch langfristige Seespiegeltrends in Gang ge-
setzt werden. 
So haben die Extremhochwasser von 1965 und 
1999, aber auch mehrjährig auftretende sommer-
liche Niedrigwasserphasen, insbesondere der 
extreme Niedrigwasserstand im Hitzesommer 
2003, zu raschen und nachwirkenden Verände-
rungen der Ufervegetation geführt, die in dieser 
Form weder vom Bodensee noch von anderen 
(meist stauregulierten) Seen bekannt waren. Bei-
de Extremereignisse wurden durch Monitoring-
Programme begleitet, die einen Eindruck davon 
vermitteln, wie die Vegetationsentwicklung unter 
naturnahen hydrologischen Bedingungen von-
statten gehen kann. In diesem Beitrag werden die 
mittelfristigen Auswirkungen der beiden Ereignis-
se auf die Ufervegetation dargestellt und mit der 
Situation früherer Jahre verglichen, wobei natur-
schutzfachliche Fragen im Vordergrund stehen.

2 Untersuchungsgebiet

Die Untersuchungen wurden im Naturschutz-
gebiet (NSG) „Wollmatinger Ried-Untersee-
Gnadensee“ im östlichen Bodensee-Untersee 

(Schutzgebietsnr. 3.004) durchgeführt. Das 
NSG liegt größtenteils auf einer postglazialen 
Brandungsterrasse des Bodensees, die von on-
kolithischen Krümelkalken („Schnegglikiese“), 
Seekreide-Sedimenten sowie ihren Umlage-
rungsprodukten (anorganischer und organischer 
Kalkschlamm) bedeckt ist. Die Uferlinie (Gesamt-
länge 15,37 km) ist zumeist mit Schilfröhrichten 
gesäumt, lediglich an kurzen Uferabschnitten ist 
die Wasserwechselzone mit kleinwüchsiger Ve-
getation, vor allem Strandrasen bewachsen. Das 
Schutzgebiet besitzt eine Fläche von 7,57 km2, 
von der bei mittlerem Niedrigwasser (MNW, 
394,27 m ü. NN, Zeitraum 1951-2004) 1,85 km2, 
bei mittlerem Hochwasser (MHW, 396,23 m ü. 
NN) 3,09 km2 überschwemmt sind. 
Die Untersuchungen beziehen sich auf einen 
Uferstreifen zwischen etwa 394,60 und 395,30 m 
ü. NN zwischen der Ostgrenze des Badeplatzes 
Allensbach-Hegne und dem Eingang der sog. 
„Schläuche“ (Wasserarme zwischen den beiden 
Inseln) gegenüber dem Schweizer Ufer bei Gott-
lieben (Uferlänge 13,46 km). Aufgrund der ge-
ringen Uferneigung von im Mittel 0,3° (= 1:210) 
wirken sich hier Wasserstandsschwankungen 
besonders stark aus. 
Der Bodensee ist ein Alpenrandsee mit einem 
typischen glazial-nivalen hydrologischen Regime 

Abbildung 1. Wasserstandsganglinien in den Jahren 1998 bis 2008 im Vergleich zum langjährigen Mittel 1951-2008 
(Pegel Berlingen, Untersee; nicht trendbereinigt); deutlich zu erkennen sind das extreme Hochwasser im Frühsom-
mer 1999 sowie die lang anhaltenden Niedrigwasserstände im Sommer 2003 und im Winter 2005/2006.
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(BAUMGARTNER & LIEBSCHER 1996), dessen Niedrig-
wasserperiode in den Spätwinter fällt, während 
der jährliche Hochwasserstand gewöhnlich Ende 
Juni bis Anfang Juli erreicht wird (Abbildung 1). 
Die mittlere jährliche Schwankungsbreite liegt 
bei 1,82 m (Untersee, Pegel Berlingen, Zeitraum 
1951 bis 2008). Seit Anfang der 1940er Jahre 
lassen sich ähnlich wie am Bodensee-Obersee 
(OSTENDORP et al. 2007) auch am Untersee hydro-
logische Veränderungen nachweisen, die durch 
signifikant ansteigende Niedrigwasserstände 
und stark fallende Höchstwasserstände sowie 
durch hochsignifikant abnehmende jährliche 
Schwankungsbreiten gekennzeichnet sind. So 
nahm der durchschnittliche Wasserstand in den 
Monaten Juni bis August um etwa 5 mm/Jahr ab, 
im Zeitraum 1941 bis 2008 also um etwa 0,34 m. 
Dagegen erhöhte sich der Wasserspiegel in den 
Monaten Dezember bis März um etwa 1,5 mm/
Jahr (entspr. 0,10 m). Die jährliche Schwan-
kungsbreite von 80 % aller Tageswasserstände, 
ausgedrückt als Differenz zwischen dem 90 %- 
und dem 10 %-Quantil der Verteilung aller Tages-
werte eines Jahres, nahm zwischen 1941 und 
2008 von etwa 1,55 m auf 1,20 m ab. In der 123-

jährigen Pegelgeschichte traten in 30 Jahren an 
mindestens einem Tag in der Vegetationsperio-
de Seestände auf, die höher als das 30-jährige 
Hochwasserereignis waren (bzw. in 25 Jahren 
für das 30-jährige Niedrigwasserereignis). Die 
Hochwasser dauerten meist nur etwa 10 bis 
20 Tage an, die üblichen Niedrigwasserphasen 
etwa doppelt so lange (Abbildung 2). Trends, die 
auf eine Häufung bzw. zeitliche Ausweitung von 
Extremwasserständen hindeuten, sind nicht er-
kennbar. 
Ungeachtet des Trends zu geringeren Wasser-
standsschwankungen erlebte der Bodensee 
innerhalb von nur vier Jahren zwei extreme 
Wasserstände in der Vegetationsperiode. Das 
Pfingsthochwasser von 1999 war das dritthöch-
ste am Bodensee seit 1816/17 registrierte Hoch-
wasser mit einer Jährlichkeit von 87 Jahren (d. h. 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/87 ist in jedem 
Jahr mit Erreichen oder Überschreiten eines sol-
chen Wasserstands zu rechnen). Betrachtet 
man jedoch die Tatsache, dass das Hochwas-
ser bereits Mitte bis Ende Mai auflief, erhält man 
eine rechnerische Jährlichkeit von etwa 4.000 
Jahren. Von Juni bis September 2003 kam es im 

Abbildung 2. Tage in der Vegetationsperiode (1. April - 30. Sept.), an denen der Seespiegel höher (positiv aufgetra-
gen) bzw. niedriger (negativ aufgetragen) war als das 30-jährige Ereignis; die Darstellung beruht auf den trendbe-
reinigten log-normalverteilten Tageswerten.
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vermutlich heißesten und niederschlagsärmsten 
Sommer seit 1659 zu extremen Niedrigwasser-
ständen (Abbildung 1). Berücksichtigt man auch 
hier die Saisonalität, erhält man für die Septem-
ber-Wasserstände eine Jährlichkeit von etwa 
500 Jahren (d. h. mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 1/500 ist im September eines jeden Jahres 
mit Erreichen oder Unterschreiten eines solchen 
Wasserstands zu rechnen) (JÖHNK et al. 2004; 
OSTENDORP & JÖHNK 2003 für den Bodensee-
Obersee, Pegel Konstanz). In den Jahren 2004 
bis 2007 lagen die Wasserstandsganglinien 
ebenfalls deutlich unter dem langjährigen Mit-
tel und erst das Jahr 2008 zeigte wieder einen 
Wasserstandsverlauf im üblichen Rahmen. Au-
ßerdem wurde im Winter 2005/2006 ein extrem 
niedriger Seestand registriert, der im Folgenden 
aber unbeachtet bleibt, da er sich nicht auf die 
Vegetation auswirkte.

3 Methoden

Im Nachgang zur Niedrigwasserperiode vom 
Sommer 2003 wurde in den Monaten Januar bis 
März der Jahre 2004, 2005 und 2007 der gesam-
te Uferstreifen des Wollmatinger Rieds kartiert. 
Dazu wurden flächendeckend mittels GPS (Typ 
Garmin III plus, geräteseitiger Fehler ca. ± 4 m) 
habituell homogene Vegetationseinheiten abge-
grenzt. Die Flächen lagen teils im unteren Eu-
litoral, das auch vor dem Röhrichtrückgang von 
1999 nicht durch Schilf (Phragmites australis) 
besiedelt gewesen war, teils auf den Schilf-Ab-
sterbeflächen („Stoppelfelder“), in einigen Fällen 
auch in der Randzone der verbliebenen, schüt-
teren Schilfröhrichte. In jeder Aufnahmefläche 
wurde eine vereinfachte Vegetationsaufnahme 
durchgeführt, wobei der (aktuelle) Deckungs-
grad in Prozent geschätzt wurde; Deckungen un-
ter 1 % wurden auf 1 % gesetzt. Obschon viele 
Pflanzen zum Zeitpunkt der Vegetationsaufnah-
me oberirdisch abgestorben waren, war in der 
Regel eine Artbestimmung anhand der Reste 
bzw. überdauernder Rosetten u. ä. möglich. Le-
diglich einige ruderalen Sippen, Jungpflanzen 
der Gattung Salix spec. sowie die Binsen Juncus 
alpinoarticulatus (= J. alpinus) und J. articulatus 
waren oft nicht eindeutig zu identifizieren. Nur 
wenige Arten (z.B. Utricularia australis) konn-
ten auf diese Weise nicht erfasst werden. Die 
Winter-Erhebungen beziehen sich somit auf die 
Vegetation der jeweils vorangegangenen Vegeta-
tionsperiode, obschon auch die neuen Pflanzen 

annueller Arten (z. B. Catabrosa aquatica, Ra-
nunculus sceleratus) mit erfasst wurden.
Die Winterkartierungen wurden durch Bootsbe-
fahrungen während der sommerlichen Hochwas-
serperiode ergänzt; sie dienten im Wesentlichen 
der Kontrolle der im Winter erzielten Ergebnisse. 
Das Monitoring wird seither in modifizierter Form 
fortgesetzt, so dass einzelne Nachträge aus den 
Vegetationsperioden 2007 bis 2009 stammen. 
Die Daten wurden in einem Geographischen In-
formationssystem (GIS, ArcView 3.2) verarbeitet. 
Die Nomenklatur der wissenschaftlichen Pflan-
zennamen richtet sich nach BUTTLER & HARMS 
(1998).
Mit „Grenzzone“ (vgl. BAUMANN 1911, S. 485) ist im 
Folgenden der Bereich zwischen etwa 394,6 m 
und 395,3 m ü. NN gemeint, d.h. die Zone zwi-
schen ca. 0,5 m unterhalb bis 0,2 m oberhalb des 
durchschnittlichen jährlichen Mittelwasserstands 
(MMW 395,06 m ü. NN, 1951-2008). Die weiter 
landeinwärts gelegenen Röhrichte und Riedwie-
sen sowie die Unterwasserpflanzenrasen des 
Sublitorals waren nicht Gegenstand dieser Un-
tersuchung. 
Die Ergebnisse der Niedrigwasserkartierung 
werden mit früheren Erhebungen anderer Auto-
ren sowie mit unseren Kartierungen von 2000 bis 
2002 im Nachgang zum Extremhochwasser von 
1999 verglichen. 

4 Ergebnisse 

4.1 Entwicklung der Ufervegetation
4.1 1904 bis 2002
Die ersten systematischen vegetationskundli-
chen Erhebungen aus der Uferzone des Wollma-
tinger Rieds stammen aus der Zeit um 1904 bis 
1909 (BAUMANN 1911). Der Wasserstandsverlauf 
dieser Jahre lag im üblichen Rahmen zwischen 
dem 10-jährigen Niedrig- und dem 10-jährigen 
Hochwasser, lediglich das Jahr 1904 fiel durch 
einen wasserarmen Spätsommer und das Jahr 
1909 durch Niedrigstände im Frühsommer auf. 
Die Beschreibungen, Vegetationsskizzen und 
Fotos legen den Schluss nahe, dass es in der 
Grenzzone neben den „fest geschlossene(n), 
fast undurchdringliche(n) Dickichte(n)“ (BAUMANN 
1911, S. 219) auch aufgelockerte Schilfröhrich-
te gab, die einen reichen Unterwuchs aus an-
deren Röhrichtpflanzen bzw. niederwüchsigen 
Uferpflanzen möglich machten (op. cit., S. 219-
220). Die Schilfröhrichte dehnten sich damals 
noch nicht so weit aus wie in späteren Jahren, 
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waren aber bereits stellenweise in Ausbreitung 
begriffen: „So ist z. B. im nordwestlichen Teil des 
Wollmatinger Riedes das Phragmitetum (+ Stric-
tetum) in jüngster Zeit sehr weit gegen die seich-
ten Alluvionsfläche ‚im Feld’ vorgerückt und es 
macht die Verlandung noch weitere Fortschritte“ 
(op. cit., S. 227). Außerdem gab es weitab vom 
Ufer auf Untiefen im See drei isolierte Schilf-
Bestände (nw Bibershof, s und se Badeplatz 
Hegne), von denen heute noch einer erhalten ist 
(op. cit., Taf. XII). Seewärts der Schilf-Röhrich-
te waren offenbar genügend freie Uferflächen 
vorhanden, so dass sich andere Röhrichtpflan-
zen (z. B. Schoenoplectus lacustris, Sch. taber-
naemontani, Typha angustifolia, T. latifolia) sowie 
Steifseggenrieder (Carex elata) teils großflächig 
in artenarmen Beständen, teils in Konkurrenz mit 
Schilf durchsetzen konnten (Tabelle 1; op. cit., 
S. 85, 236-250). Auch für niederwüchsige Arten 
wie Hippuris vulgaris (op. cit. Fig. 24), Litorella 
uniflora (op. cit., Fig. 27, 31, Taf. XII), Eleocha-

ris acicularis (op. cit., S. 220) u. a. gab es noch 
genügend Raum zwischen der Röhrichtfront und 
der Niedrigwasserlinie (op. cit., Fig. 17, Fig. 30, 
Taf. VI a). Besonders im südlichen Teil des Woll-
matinger Rieds wurde die Uferlinie nicht durch 
Schilfröhrichte, sondern durch lockere, artenar-
me Steifseggenrieder gebildet (op. cit., Fig. 20b, 
Taf. V b, VII b, VIII a, b). Eine kritische Durchsicht 
der Angaben von BAUMANN (1911) ergab, dass in 
den Jahren 1904 bis 1909 in der Grenzzone etwa 
60 Gefäßpflanzenarten vorgekommen sind, da-
von 53 im Wollmatinger Ried.
LANG (1967), der die Ufervegetation in den Jah-
ren 1959 bis 1964 untersuchte, kam im Vergleich 
mit den Ergebnissen BAUMANNs zu dem Schluss, 
dass sich generell die Fundstellendichte einiger 
Strandrasen-Arten bedeutend verringert habe, 
dass andererseits eine Ausdehnung oder ein 
Artenwandel der Röhrichte nicht eingetreten sei. 
Auch Anfang der 1960er Jahre gab es noch schüt-
tere Röhrichtbestände, in denen niederwüchsige 

Tabelle 1. Bestandsentwicklung von Seebinsen (Schoenoplectus lacustris, S. tabernaemontani) und Rohrkolben 
(Typha angustifolia, T. latifolia) am Bodensee-Untersee (wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Anga-
ben auf das gesamte Untersee-Ufer; Angaben für das Kartierungsgebiet in Klammern). Quellen: ca. 1904-1909 - 
BAUMANN (1911); ca. 1961-1964 - LANG (1967); 1967, 1978 - LANG (1973, 1981); um 1982 - OSTENDORP, unpubl., nur 
bad.-württ. Untersee-Ufer; 1993 - RODAT (1993), nur S. lacustris, nur bad.-württ. Untersee-Ufer; 1993 (nur Typha), 
1998, 2000 - BÖCKER et al. (2003), nur bad.-württ. Untersee-Ufer.

Zeitraum Schoenoplectus Schoenoplectus Typha Typha 
 lacustris  tabernaemontani angustifolia  latifolia

1904-1964 ca. 1904-1909:  ca. 1904-1909: ca. 1904-1909: ca. 1904-1909:
 16 (2) Bestände  20 (4) Bestände „selten“, „nicht häufig“,
 ca. 1961-1964: ca. 1961-1964:  8 (1) Bestände 8 (1) Bestände
 ‚verbreitet’  ‚zerstreut’, ca. 1961-1964:  ca. 1961-1964:
  7 (2) Bestände ‚zerstreut’,  ‚zerstreut’,
   6 (1) Bestände 5 (2) Bestände

1965-1999 1967: 24 (3) S. lac.+tab.-Bestände  1967: 5 (0) T. ang.+lat.-Bestände
 1978: 2 (1) S. lac.+tab.-Bestände  1978: 0 (0) 

 um 1982: 0 (0) um 1982:  um 1982:
 23 Bestände,  25 Bestände, 5 Bestände,
 0,14 ha,  0,52 ha, 0,002 ha
 394,72 ± 0,24 m  394,76 ± 0,18 m
 m ü. NN  m ü. NN

  1993: 0 (0) 1993: T. ang.+lat., ca. 0,45 ha
 4 (1) Bestände
 1998: 3 Bestände
 0,072 ha 
 
1999-2002  2000: 3 Bestände unbekannt 2000: T. ang.+lat., ca. 0,03 ha
 mit 0,031 ha
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Strandpflanzen gedeihen konnten (LANG 1967, 
Tab. 25). Ebenso kamen Schoenoplectus lacus-
tris-Bestände „verbreitet“ vor, während von den 
„zerstreut“ auftretenden Sch. tabernaemontani-
Beständen immerhin drei im Kartierungsgebiet 
angetroffen wurden. Bestände der beiden Rohr-
kolben-Arten traten ebenfalls noch „zerstreut“ 
am Untersee-Ufer auf (Tabelle 1), davon einige 
im Kartierungsgebiet. 
In den Jahren 1965/66 kam es am Bodensee 
zu einem beträchtlichen „Schilfsterben“, das 
zunächst mit der Eutrophierung des Sees in 
Zusammenhang gebracht wurde. Eine detaillier-
te Quellenauswertung zeigte jedoch, dass das 
Extremhochwasser vom Juni 1965 im Zusam-
menwirken mit Starkwindereignissen und Ha-
gelschlägen maßgeblich für das Absterben der 
seewärtigen Schilfröhrichte zwischen MNW- und 
MMW-Linie verantwortlich war (OSTENDORP 1990). 
In den Jahren danach folgten weitere Rückgän-
ge der vorgeschädigten Röhrichte durch Faden-
algen- und Treibgutbelastungen, so dass sich 
die seeseitige Röhrichtfront erst in den 1980er 
Jahren stabilisierte (SCHMIEDER et al. 2003). Das 
Extremhochwasser von 1987 rief dagegen kei-
ne besonderen Bestandseinbrüche hervor, weil 
es erst Ende Juli bis Anfang August auflief und 
nicht von Starkwinden bzw. Treibgutanschwem-
mungen begleitet wurde. Die Seebinsen-Bestän-
de konnten das Hochwasser von 1965 offenbar 
unbeschadet überstehen, denn anlässlich der 
seeumfassenden Wasserpflanzen-Kartierung 
von 1967 (LANG 1973, 1981) wurden am Unter-
see noch 24 Bestände erfasst, davon drei im Un-
tersuchungsgebiet. Rohrkolben-Bestände waren 
dagegen weitaus seltener (Tabelle 1). Bei der 
Wiederholungskartierung von 1978 wurden be-
deutend weniger Bestände beider Arten erfasst, 
intensive Kontrollen der Röhrichtfront zwischen 
1979 und 1983 (OSTENDORP, unpubl.) lieferten je-
doch zahlreiche Bestände, die teilweise bereits 
vom Schilf durchwachsen waren. RODAT (1993) 
waren nur noch vier Seebinsen-Bestände am 
Untersee bekannt, davon einer im Wollmatinger 
Ried.
Das außergewöhnlich früh eintretende und sehr 
lang andauernde Extremhochwasser vom Mai 
bis Juli 1999 führte erneut zu einem Bestands-
einbruch der seeseitigen Schilfröhrichte, bei 
dem am baden-württembergischen Bodensee-
ufer etwa 30 ha abstarben. Weitere Bestände 
waren aufgelichtet oder in einzelne Bestandsfle-
cken aufgelöst (SCHMIEDER et al. 2002; DIENST et 
al. 2004). Auch die Rohrkolben- und Seebinsen-

Bestände erlitten starke Einbußen. Andererseits 
ermöglichte die Bestandsauflichtung niedrig-
wüchsigen, konkurrenzschwachen Arten, sich 
auf den Schilf-Stoppelfeldern und innerhalb des 
Schilfröhrichtes anzusiedeln. In den Jahren 2001 
und 2002 handelte es sich zunächst um typische 
Wasserpflanzen wie Potamogeton spec., Myrio-
phyllum spec. und Fadenalgen sowie um einige 
Arten der Wasserwechselzone (Alisma gramine-
um, Utricularia australis, Eleocharis acicularis) 
(OSTENDORP et al. 2003). Der einzige bis dahin 
verbliebene große Seebinsen-Bestand hatte das 
Hochwasser überlebt, starb dann zwischen Juli 
2002 und Winter 2003/2004 vollständig ab. Nen-
nenswerte Rohrkolben-Bestände gab es nicht 
mehr. Auch die Strandrasen-Arten im seeseiti-
gen Bereich waren im Zeitraum 1999-2002 leicht 
zurückgegangen (DIENST & STRANG 2008). 

4.2.Entwicklung der Ufervegetation
      zwischen 2003 und 2008
4.2.1 Übersicht
Noch während der Niedrigwasserphase im Spät-
sommer 2003 wurden weite Uferstrecken mit 
einer zunächst nur schütteren Vegetation be-
siedelt, die sich wahrscheinlich sowohl aus der 
persistenten Diasporenbank der Sedimentober-
schicht als auch aus jüngerem Anflug oder An-
spülungen rekrutierte. Im Gebiet konnten bei der 
Kartierung im Jan./März 2004 57 Sippen identifi-
ziert werden. Die durchschnittliche Deckung auf 
der insgesamt 26,1 ha großen kartierten Fläche 
betrug 21 %, woraus sich rechnerisch eine ve-
getationsbedeckte Fläche von rd. 5,5 ha ergab 
(Tafel 1). 
In den folgenden Jahren nahm die Zahl der Sip-
pen zunächst ab, dann aber wieder zu. Die ve-
getationsbedeckte Fläche erhöhte sich zunächst 
auf 8,9 ha, um bis 2006 wieder auf 6,5 ha abzu-
nehmen. Die in Tabelle 2 aufgelisteten zehn häu-
figsten Arten zuzüglich des von den Bestands-
rändern her eindringenden Schilfs machten 
zwischen 85 und 97 % der gesamten vegetations-
bedeckten Fläche aus. In 2003 wurde die Pionier-
vegetation durch Typha latifolia, Ranunculus 
sceleratus, Catabrosa aquatica und Veronica 
anagallis-aquatica (vorwiegend im nördlichen Teil 
des Kartierungsgebietes) sowie durch Juncus al-
pinoarticulatus/J. articulatus (vorwiegend im Süd-
teil) dominiert. Diese Sippen waren auch in 2006 
noch stark in der Vegetationsdecke vertreten, 
wobei sich die Anteile aber stark zugunsten von 
Rohrglanzgras und den beiden Rohrkolben-Arten 
verschoben hatten (Tafel 2). 
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Von den 53 Gefäßpflanzen-Arten, die bei BAU-
MANN (1911) für die Grenzzone des Wollmatinger 
Rieds erwähnt wurden, konnten 33 Arten erneut 
beobachtet werden. Darunter sind 16 Arten, für 
die zwischen 1960 und 2002 keine Beobach-
tungen in der Uferzone des Wollmatinger Rieds 
vorliegen (unpubl. Beobachtungen M. DIENST, E. 
KLEIN). Zusätzlich wurden 49 weitere Arten gefun-
den, die für die Grenzzone weder von BAUMANN 
(1911) noch von LANG (1967) erwähnt wurden, 
und die auch in den vergangenen Jahrzehnten 
nicht am Uferstreifen beobachtet worden sind. Zu 
ihnen gehören 13 Arten, die oft an Feuchtstand-
orten angetroffen werden (vgl. Abschn. 4.2.5) 
und insofern standortstypisch sind, sowie weite-
re 36 meist ruderale Arten.

4.2.2 Schilf
Die Schilfbestände, die nach dem Extremhoch-
wasser von 1999 im Kartierungsgebiet um 
13,3 ha (= 20,3 % der aquatischen Röhrichtflä-
che von 1998) zurückgegangen waren (DIENST 
et al. 2004), konnten sich stabilisieren und stre-
ckenweise wieder ausbreiten. Während die we-
nigen Halme in der Pionier-Vegetation von 2003 
und 2004 keine nennenswerte Rolle spielten und 
nicht gesondert erfasst wurden, betrug ihr Anteil 
in 2006 bereits 7,6 % der gesamten vegetations-
bedeckten Fläche. 

Zur Raumeroberung stehen dem Schilf sowohl 
die vegetative Ausbreitung durch Ausläuferrhizo-
me (ca. 0,5 bis 1,5 m Länge) bzw. durch oberirdi-
sche Ausläufer („Leghalme“ von etwa 5 bis über 
20 m Länge) als auch die generative Vermeh-
rung durch Samen zur Verfügung (Abbildung 3). 
Demgegenüber dient der Austrieb von kurzen 
Vertikalrhizomen am Rhizomcluster vorwiegend 
der Bestandsverdichtung (BAUMANN 1911; RODE-
WALD-RUDESCU 1974, S. 24; URBANSKA 1992). 
Leghalme sind zwar seit hundert Jahren auch 
vom Bodensee bekannt („Schliichrohr“: BAUMANN 
1911, S. 223), wurden aber in den 1960er bis 
1990er Jahren nur selten beobachtet. Im Som-
mer und Herbst 2003 entwickelten sich dagegen 
zahlreiche Leghalme und Ausläuferrhizome vor-
wiegend in randständigen, durch das Hochwas-
ser wenig geschädigten Schilf-Beständen. Beide 
Sprosstypen waren seewärts ausgerichtet und 
gingen auf das auch früher nicht durch Schilf  
besiedelte untere Eulitoral hinaus. In keinem Fall 
wurde eine nennenswerte Wiederbesiedlung 
der ausgedehnten Stoppelfelder beobachtet. 
Allerdings dürften die rd. 38 Ausläuferrhizome 
und 123 Leghalme der Vegetationsperiode 2003 
nicht wesentlich zur Regeneration der Schilffront 
beigetragen haben. Ein Jahr später wurden nur 
noch etwa 15 neu gebildete Leghalme gezählt, 
seitdem fehlen sie fast völlig.

Tabelle 2. Übersicht der häufigsten Sippen des Kartierungsgebiets. J. alpinoarticulatus und J. articulatus wurden 
zusammengefasst, da beide Arten im vegetativen Zustand nicht immer sicher zu unterscheiden waren; n.e. - nicht 
erfasst; % - Anteil an der gesamten vegetationsbedeckten Fläche (100 %).

Vegetationsperiode 2003 2004 2006
kartierte Fläche (ha) 26,06 15,15 17,33
Zahl der identifizierten Sippen 57 46 68
 ha % ha % ha %

Vegetationsbedeckte Fläche 5,5 21 8,7 57 6,5 37
Catabrosa aquatica 0,46 8,3 0,18 2,1 0,13 2,0
Eleocharis acicularis 0,19 3,4 0,14 1,7 0,29 4,6
Juncus alp.+articulatus 1,14 20,7 2,86 33,0 1,23 19,0
Phalaris arundinacea 0,21 3,8 0,91 10,6 1,15 17,8
Phragmites australis (Altschilf) n.e. n.e. n.e. n.e. 0,49 7,6
Ranunculus sceleratus 0,59 10,7 0,08 1,0 0,13 2,0
Rorippa amphibia 0,24 4,3 0,21 2,5 0,06 1,0
Salix-Jungpflanzen 0,14 2,5 0,12 1,4 0,13 2,0
Typha angustifolia 0 0 0 0 0,24 3,7
Typha latifolia 1,07 19,5 3,49 40,4 1,66 25,8
Veronica anagallis-aquatica 0,66 12,0 0,38 4,4 0,39 6,1

Summe  4,7 85 8,4 97 5,9 92
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Schilf-Jungpflanzen, die während der Niedrig-
wasserphase 2003 gekeimt waren, traten recht 
häufig auf, jedoch lag die Deckung im Mittel nur 
bei 1 % (maximal 5 %). Recht große Flächen 
waren in den seichten, geschützten Buchtlagen 
nördlich sowie südlich des Reichenauer Damms 
anzutreffen. Die Etablierung ist üblicherweise an 
lang dauernde Niedrigwasserphasen gebunden, 
da die Jungpflanzen in den ersten beiden Jahren 
noch verhältnismäßig klein und überschwem-
mungsanfällig sind (HÜRLIMANN 1951). Bei der 

Kartierung im Spätwinter 2005 konnten die Jung-
pflanzen der vorangegangenen Vegetationspe-
riode nicht sicher von den um ein Jahr älteren 
Pflanzen unterschieden werden, und zwei Jahre 
später wurden überhaupt keine Jungpflanzen 
mehr beobachtet. 

4.2.3 Weitere Röhricht-Arten
Neben dem Schilf traten vor allem die beiden 
Rohrkolben-Arten und das Rohrglanzgras Phalaris 
arundinacea als dominierende Röhrichtbildner auf.

Abbildung 3. Ausbreitungsstrategien des Schilfs am Bo-
densee-Untersee: (a) Ausläuferrhizom; (b) Schilf-Leg-
halm, der an der geschlossenen Schilffront (im Vorder-
grund rechts, nicht sichtbar) entspringt und sich über 
das nicht schilfbedeckte untere Eulitoral erstreckt, wo 
er nach rd. 18 m endet (im Hintergrund, linker Bildrand); 
an den Knoten haben sich rasch neue Schilf-Tochter-
pflanzen gebildet, deren Größe von rechts nach links, 
d.h. mit abnehmendem Alter des Leghalms abnimmt 
(März 2004); (c) Leghalm (Ausschnitt) mit wurzelnden 
Tochterpflanzen über dem ausgetrockneten Seeboden 
(Aug. 2003), (d) Keimpflanze (Febr. 2004).
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Typha latifolia konnte bereits im ersten Jahr eine 
Fläche von 1,07 ha besiedeln; in 140 von 217 
Aufnahmeflächen kam der Rohrkolben mit einer 
durchschnittlichen Deckung von 4 % vor (Ta-
belle 2). Damit besitzt er ein deutlich größeres 
Ausbreitungs- und Etablierungspotential als alle 
anderen Helophyten. Dichte Bestände wuchsen 

v. a. auf kalkschlammigem Substrat in Schilf-Ab-
sterbelagungen. Im Juli 2005 wurden erstmalig 
kleinflächige Bestände von T. angustifolia beob-
achtet, die nur ein Jahr später auf 0,24 ha an-
gewachsen waren (Tafel 2). Beobachtungen vom 
Sommer 2008 ergaben eine deutliche Dominanz 
von T. angustifolia gegenüber T. latifolia.

Abbildung 4. Weiden-Jungwuchs in der Uferzone: (a) Salix-Bestand auf einer Sandbank vor dem Schilfgürtel im 
Wollmatinger Ried; (b) Verbissschäden an einem etwa 0,8 m hohen Salix-Bäumchen (Juli 2005); (c) dichte Weiden-
bestände an der Mündung der Stockacher Aach (Febr. 2009); (d) ca. 1,2 m hohes Bäumchen, das vom vorrücken-
den Schilf-Gürtel beschattet wird (Aug. 2009).
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Das Rohrglanzgras kann sich im seewärtigen 
Bereich des Untersee-Ufers an mechanisch 
gestörten Stellen (z. B. nach Schilfmahd) übli-
cherweise für einige Jahre halten, bevor es vom 
Schilf verdrängt wird. In den Jahren nach 2003 
trat das Rohrglanzgras in großen Beständen an 
der seeseitigen Röhrichtfront auf, wobei sowohl 
die Schilf-Ausfallflächen als auch ehemals vege-
tationsfreie Uferstreifen besiedelt wurden. Neben 
den beiden Rohrkolben-Arten gehört es zu den 
besonders erfolgreichen Arten, indem es seinen 
Anteil an der Vegetationsdecke von rd. 4 % auf 
knapp 18 % steigern konnte (Tabelle 2).

4.2.4 Weiden
Im Juni und Juli 2003 siedelten sich seeseits des 
Röhrichtgürtels zahllose Weiden-Keimlinge an, 
die noch in der ersten Vegetationsperiode bis zu 
einer Höhe von etwa 0,2 bis 0,8 m heranwach-
sen konnten (Abbildung 4 a). In den meisten Fäl-
len handelte es sich um die Silberweide (Salix 
alba), an wenigen Stellen auch um die Mandel-
Weide (S. triandra), während neue Purpur-Wei-
den-Bestände (S. purpurea) nur außerhalb des 
Wollmatinger Rieds angetroffen wurden. In den 
Folgejahren starben die seeseits gelegenen Be-
stände vielfach wieder ab, während andere sich 
behaupten und durch Wachstum der Individuen 
verdichten konnten. Die Gesamtfläche blieb mit 
rd. 0,13 ha konstant. In den meisten Beständen 
litten die Pflanzen unter einem starken Verbiss 
durch Rehwild, in 2009 punktuell auch durch 
den Biber, so dass nur wenige Bäumchen aus 
dem jährlichen Überschwemmungsbereich he-
rauswachsen konnten (Abbildung 4 b). Hilfreich 
war offenbar eine dichte Umgebungsvegetation 
aus Rohrkolben und anderen Pflanzen, die vom 
Rehwild gemieden wurde, so dass derzeit min-
destens vier Bestände eine Wipfelhöhe von 3 
bis 5 m erreicht haben und damit keiner Über-
schwemmungsgefahr mehr ausgesetzt sind. Ei-
ner dieser Bestände hat sich auf der Uferrehne1 
des Stockacher Aach-Deltas (Überlinger See) 
angesiedelt, die anderen liegen am Wollma-
tinger Ried-Ufer (Abbildung 4 c). An anderen 
Standorten wurden kleine Exemplare vom Schilf 
überwachsen (Abbildung 4 d), so dass mit ihrem 
Absterben zu rechnen ist. Die größeren Bäume 
sind nur schwach verwurzelt, so dass sie vielfach 
durch Wind und Wellengang, aber auch durch 

Wildschweine, die hier auf Nahrungssuche ge-
hen, umgedrückt werden. Derartig gehäuftes 
Auftreten und erfolgreiches Heranwachsen von 
Salix-Jungwuchs wurde bisher am Untersee we-
der von BAUMANN (1911) noch von LANG (1967) 
beschrieben.

4.2.5 Seltene und neu aufgetretene Arten
Zu den neu angesiedelten Arten gehörten auch 
solche, die unter Artenschutzgesichtspunkten 
interessant sind (Tabelle 3). 22 der insgesamt 
24 Sippen kamen auch in der Vergangenheit 
zumindest sporadisch am Untersee-Ufer vor. 
Lediglich das Reisfeld-Schaumkraut (Cardami-
ne flexuosa auct. non With.) und Shuttleworth’s 
Rohrkolben (T. shuttleworthii ) waren neu am 
Unterseeufer. Vom Steifen Barbarakraut (Bar-
barea stricta) lag am Untersee nur eine alte 
Angabe aus JACK (1900) vor. Seit 2003 kommt 
die Pflanze an mehreren Stellen des Untersee-
Ufers vor (Neufund für die Schweiz, DIENST & 
STRANG, mündl.), aus dem Wollmatinger Ried ist 
die Art seit 2004 jedoch wieder verschwunden. 
Das zunächst unbekannte Schaumkraut wur-
de erstmals im Frühjahr 2004 am Reichenauer 
Damm entdeckt. Bei der genetischen Untersu-
chung des Materials durch LIHOVA et al. (2006) 
stellte sich heraus, dass die Pflanzen mit der 
japanischen Sippe von Cardamine ‚flexuosa’ 
identisch ist (BLEEKER et al. 2008). Innerhalb von 
Europa war sie bislang nur von Reisfeldern in 
Oberitalien bekannt (Vercelli, Piemont, TH. GÖTZ, 
mündl.). Auffallend an der Verbreitung am Bo-
densee ist die Tatsache, dass dieser Neophyt 
offensichtlich erst seit dem Niedrigwasserjahr 
2003 im Bereich der Mittelwasserlinie – und nur 
dort – vorkam. Zwischenzeitlich waren vom Bo-
denseeufer bis zu hundert Standorte bekannt, 
von denen heute die meisten erloschen sind. 
Auch im Wollmatinger Ried wurde die Pflanzen 
im Frühjahr 2009 nicht mehr gefunden. Typha 
shuttleworthii wurde im Juli 2007 zum ersten Mal 
am Bodenseeufer entdeckt. An drei Stellen am 
Röhrichtrand nördlich des Reichenauer Damms 
gab es im Sommer wenige Quadratmeter gro-
ße Bestände. Die nächsten Vorkommen liegen 
bei Friedrichshafen-Kluftern (W. LÖDERBUSCH, 
mündl.), im bayerischen Allgäu (DÖRR & LIPPERT 
2001) und am Zürichsee (OSTENDORP 2009, 
S. 48). Inzwischen scheinen die Vorkommen im 
Wollmatinger Ried wieder erloschen.
Andere Sippen waren auch in früheren Jahren 
am Ufer des Wollmatinger Rieds anzutreffen und 
konnten ihre Bestandsgröße durch das Niedrig-

1 uferbegleitender Wall eines Wasserlaufs, der durch Ablage-
rung der gröberen Schwebstofffracht bei Ausufern entsteht 
(vgl. DIN 4047-5 (1.5) und DIN 4049-3 (2.1.12)).
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Tabelle 3. Ausgewählte Arten der Spontanvegetation mit Angabe der Anzahl der Erhebungsflächen, in denen die 
Art auftrat sowie der Größe der bedeckten Fläche. Aufgeführt sind u. a. alle Arten, die in einer der Roten Listen 
der angrenzenden Gebiete enthalten sind. Literaturangaben: a - BAUMANN (1911), b - LANG (1967); c - BLEEKER et al. 
(2008); Rote Liste-Stufen: 1 =  vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet/verletzlich, 4 = poten-
ziell gefährdet, V = Sippe der Vorwarnstufe, nach 1) NIKLFELD & SCHRATT-EHRENDORFER 1999, 2) KORNECK et al. 1996, 
3) SCHEURER &  AHLMER 2003, 4) BREUNIG & DEMUTH 1999, 5) BUWAL 2002.

 ältere Angaben  2003 bis 2006   R o t e   L i s t e n
 vor 2003

 
 Anzahl Bestände
 am Untersee-
 Ufer (bzw. Wollm. 
 Ried-Ufer)
 vor 2003  

Alisma gramineum   18 (0)a ; 4 (0)b  79 8 42 1 . 2 V V 2 2
  (1070) (80) (140)
Barbarea stricta 1(0)a ; 0 (0)b  4 0 3 3 . 3 . . *) *)
Cardamine flexuosa auct. (neu am  24 16 61    Neophyt
non. With. Bodenseec )
Carex riparia   11(1)a ; 0 (0)b  0 2 1 3 . . . . 3 3
  (0) (14) (1)
Carex vesicaria   verbreiteta ;  6 0 1 3 . . . . 4 4
 5 (1)b (7) (0) (1)
 Carex viridula (= C. oederi)  häufig a ; 9 (0)b  1 0 4 . . . 3 3 . 3
Catabrosa aquatica   31 (2)a ; 13 (0)b  168 138 161 1 2 3 2 3 3 2
  (4590) (1790) (1320)
Eleocharis acicularis   46 (3)a ; 13 (0)b  68 83 49 2 3 . V V 3 2
  (1870) (1440) (2940)
Hippuris vulgaris   31 (5)a ; 3 (2)b  3 11 50 3 3 3 3 V 4 3
  (160) (360) (930)
Juncus alpinoarticulatus 27 (3)a ;  96 115 144 . 3 . V V . .
 ca. 19 (1)b  (11400) (28600) (12300)
Juncus articulatus  17 (3)a ;     . . . . . . .
 ca. 10 (0)b    
Juncus subnodulosus   verbreitet a ;   0 0 4 2 3 . V V . .
 0 (0)b (0) (0) (21)
Littorella uniflora   40 (6)a ; 14 (0)b  0 2 6 1 2 2 2 2 2 2
  (0) (27) (55)
Ranunculus lingua 3 (0)a ; 0 (0)b 0 0 1 2 3 3 2 2 3 3
  (0) (0) (7)
Ranunculus reptans   42 (6)a ; 21 (0)b  0 0 4 1 1 2 2 2 2 2
  (0) (0) (1)
Ranunculus sceleratus   17 (0) a ; 20 (4)b 188 91 190 3 . . . . 3 3
  (5890) (840) (1300)
Ranunculus trichophyllus 27 (1)a ; 1 (0)b 62 13 47 . . . . . . 4
  (530) (20) (480)
Rorippa amphibia   33 (1)a ; 40 (8)b 142 162 157 . . . . . 3 3
  (2350) (2140) (620)
Rorippa palustris   10 (0)a ; 1 (0)b  35 1 23 4 . . . . . .
  (430) (1) (110)
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wasser erheblich ausdehnen. Hierzu gehören 
u. a. Catabrosa aquatica, Eleocharis palustris, 
Veronica anagallis-aquatica, Hippuris vulgaris, 
Senecio paludosus und Littorella uniflora. Eini-
ge annuelle r-Strategen wie Catabrosa aquatica 
und Ranunculus sceleratus, außerdem Capsella 
bursa-pastoris, Rorippa palustris u. a., aber auch 
Hemikryptophyten wie z.B. Lythrum salicaria und 
Rorippa amphibia erreichten in 2003 eine hohe 
Bestandsdichte, die in den folgenden Jahren 
schrittweise zurück ging (Tabelle 3). Manche 
Arten sind bereits wieder aus dem Kartierungs-
gebiet verschwunden, und die anderen werden 
sich mittelfristig wahrscheinlich nicht in nennens-
werten Beständen halten können. Einige zumeist 
ausdauernde Sippen waren bereits im ersten 
Jahr mit ansehnlichen Bestandsflächen präsent, 
die sie im Laufe der Jahre ausdehnen konnten. 
Hierzu gehören Eleocharis acicularis, Hippuris 
vulgaris und die beiden Binsen-Arten J. alpinoar-
ticulatus und J. articulatus. Wir gehen davon aus, 
dass die stabilen Bestände auch in den nächsten 
Jahren erhalten bleiben. 
Weitere sonst seltene Arten gehören zu den 
„Spätansiedlern“, die anfangs fehlten, und erst 
in 2006 und oder in den Jahren danach klein-
flächige, aber stabile Bestände bildeten. Dies ist 
bei Senecio paludosus und besonders deutlich 

bei Littorella uniflora der Fall, eventuell auch bei 
Juncus subnodulosus, Ranunculus reptans und 
R. lingua. Der Strandling hat derzeit im Wollma-
tinger Ried 12 getrennte Bestände mit einer Ge-
samt-Fläche von ca. 25 m2 neu gebildet, deren 
kreisförmige Gestalt nahelegt, dass einzelne Di-
asporen den Bestand gegründet haben. 
Mit Ausnahme des Reisfeld-Schaumkrauts han-
delt es sich bei allen gefundenen Arten um Indi-
gene oder Archäophyten. Probleme mit der Aus-
breitung speziell angepasster Neophyten sind 
also nicht zu befürchten.

5 Diskussion

In den 1980er und 1990er Jahren wurde der 
vegetationsbedeckte Teil des Uferstreifens zwi-
schen Niedrigwasserlinie und Mittelwasserlinie 
im Wollmatinger Ried nahezu ausschließlich 
durch dichte, artenarme und homogene Schilf-
röhrichte eingenommen. Ausnahmen bildeten 
Pflegeflächen des Naturschutzes sowie Strandra-
sen-Bestände, die am Untersee ihren Schwer-
punkt im Bereich 395,0 bis 395,5 m ü. NN haben. 
Dadurch entstand der Eindruck einer sich über 
lange Zeiträume kaum verändernden Vegetation 
im Gleichgewicht mit den edaphischen, hydrolo-

Tabelle 3 (Fortsetzung). 

 ältere Angaben  2003 bis 2006   R o t e   L i s t e n
 vor 2003

 
 Anzahl Bestände
 am Untersee
 Ufer (bzw. Wollm. 
 Ried-Ufer)
 vor 2003  

Schoenopl. tabernaemontani  20 (4)a ; 3 (1)b 0 0 0***) 3 . 2 V V 3 3
Senecio paludosus   häufig a ; 21 (7)b 0 0 22 2 3 3 V V 4 4
  (0) (0) (60)
Typha angustifolia   8 (1)a ; 3 (0)b 0 0 51 . . . V V 4 4
  (0) (0) (2370)
Typha shuttleworthii 0 (0)a ; 0 (0)b 0 0 0 ****) 2 2 2 1 **) 3 3
Veronica catenata 4 (1) a ; 0 (0)b 0 ? 16 45 . . 3 . 3 2 2
  (0 ?) (130) (810)

*) kam vor 2003 in der Schweiz nicht vor; **) als nicht vorkommend angegeben. ; ***) einzelne Funde im Sommer 
2008; ****) einzelne Bestände im Sommer 2007, danach die meisten wieder erloschen. 
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gischen und trophischen Bedingungen am See-
ufer. Die naturschutzfachliche Bedeutung großer, 
geschlossener Schilfröhrichte steht außer Frage 
(Übersicht OSTENDORP 1993). Andererseits führt 
die Dominanz von Schilf in der Grenzzone, wie 
ein Vergleich mit den Erhebungen von BAUMANN 
(1911) zeigte, zu einer Reduktion der Vielfalt an 
Gefäßpflanzenarten, zu einer strukturellen Ein-
förmigkeit sowie zu einer mangelnden Verjün-
gung von Weiden-Gehölzen. 
Erst katastrophenartige, seeumspannende Stö-
rungsereignisse, zuletzt das Pfingsthochwasser 
von 1999 und der Niedrigwasserstand im Hitze-
sommer 2003 haben zu einer dynamischen Ent-
wicklung insbesondere in der Grenzzone geführt. 
Zunächst wurde durch das Pfingsthochwasser 
von 1999, einer „Störung“ im herkömmlichen Sinn 
(Übersicht JENTSCH 2004), die Dominanz des 
Schilfs gebrochen, Schilf-Biomasse vernichtet 
und eine Sekundärsukzession in Gang gesetzt. 
Anschließend führte der Niedrigwasserstand im 
Hitzesommer 2003 – eine Störung ohne Schä-
digung der bestehenden Vegetation – zu einer 
Ausweitung der konkurrenzfreien besiedelbaren 
Oberfläche und damit zu einer Primärsukzes-
sion seewärts des Röhrichtgürtels. Zum heute 
sichtbaren Resultat haben nicht nur die beiden 
Störungsereignisse als solche, sondern auch 
ihre Reihenfolge beigetragen. Eine umgekehrte 
Reihenfolge, erst das Niedrigwasser, dann das 
Hochwasser, hätte wahrscheinlich eine andere 
Ausprägung der Vegetation zur Folge gehabt.
Die Entwicklung und der heutige Zustand sind 
gekennzeichnet durch:
• generative Fortpflanzung des Schilfs: Die 

Schilfpflanze kann sich an naturnahen Stand-
orten des Bodenseeufers – wie an anderen 
Seen auch – nur vegetativ vermehren. Man-
che Autoren sehen in der Ausbreitung einiger 
weniger Klone eine genetische Verarmung, die 
den Schilfgürtel insgesamt anfällig gegenüber 
Stressoren macht und zum „Schilfsterben“ füh-
ren kann (NEUHAUS et al. 1993; KOPPITZ & KÜHL 
2000). Vor diesem Hintergrund könnte die 
erfolgreiche Neuansiedlung von Schilf-Jung-
pflanzen dem Ziel einer hohen genetischen 
Vielfalt als Bestandteil der biologischen Vielfalt 
entgegen kommen. 

• Verjüngung und Neuansiedlung von Weiden-
Beständen in und seewärts vor den Röhricht-
beständen: Derartige Weiden-Sukzessionen 
sind neu für den Westteil des Bodensees. Ih-
nen kommt durch Einstufung der Weichholz-
auwälder als prioritärer Lebensraumtyp nach 

FFH-Richtlinie (Natura 2000 Code *91E0) eine 
besondere Bedeutung zu.

• Wiederansiedlung oder Arealausdehnung von 
zwischenzeitlich am Wollmatinger Ried-Ufer 
verschollenen bzw. sehr selten gewordenen 
Gefäßpflanzen-Arten, darunter zahlreiche 
Rote-Liste-Arten. Nur wenige der naturschutz-
fachlich besonders interessanten Arten konn-
ten sich bereits in der Vegetationsperiode 2003 
ansiedeln, die meisten brauchten dazu mehre-
re Jahre.

• strukturelle Diversifizierung der aquatischen 
Röhrichte: Nach dem Röhrichtrückgang von 
1999/2000 kam es zu einer fleckenartigen Auf-
lösung der seeseitigen Schilfbestände (BÖCKER 
et al. 2003) mit einer beträchtlichen Verlänge-
rung von Randstrukturen. Viele Tiergruppen 
reagieren positiv auf die Zunahme der struktu-
rellen Vielfalt (TEWS et al. 2004). Beispielsweise 
stammt der bislang einzige, aktuell bestätigte 
Nachweis des Schmalbindigen Breitflügel-
Tauchkäfers (Graphoderus bilineatus; Anhang 
II-Art der FFH-RL) am Bodensee aus einer ge-
schützten Röhricht-Lagune im nördlichen Ried 
(K. WURST 2008, unveröffentlichtes Gutachten 
im Auftrag der LUBW). Viele der kleinen Schilf-
inseln, Lagunen und Buchten sind auch heu-
te noch erhalten, denn die Ausbreitungsge-
schwindigkeit der randlichen Schilfbestände in 
die Lücken hinein ist aus nicht näher bekann-
ten Gründen recht gering. 

• Ausbleiben aggressiv-invasorischer Neophy-
ten: Im Unterschied zu Störungsereignissen 
in Wäldern, an Fließgewässern und in Primär-
sukzessionsstadien kam es im vorliegenden 
Fall zu keiner nennenswerten Einwanderung 
von Neophyten, wenn von dem kurzzeitigen 
Auftreten des Reisfeld-Schaumkrauts abgese-
hen wird. 

Hydrologische Extremereignisse gehören zum 
natürlichen Störungsregime der Bodensee-Ufer-
vegetation, ebenso wie sie für viele andere Al-
penrandseen charakteristisch waren, bevor die-
se reguliert wurden. Die Abbildung 2 zeigt, dass 
seit Beginn der Pegelaufzeichnungen am Unter-
see (Pegel Berlingen, 1886) in der Vegetations-
periode recht häufig extreme Hochwasser- oder 
Niedrigwasserphasen unterschiedlicher Dauer 
aufgetreten sind. Unter den ausgedehnten Nied-
rigwasserständen in der Vegetationsperiode fal-
len die Jahre 1921, 1949 und zuletzt 2003 auf, 
wobei die erstgenannten Phasen sogar noch län-
ger andauerten als die von 2003. Möglicherweise 
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hatten sie ähnliche Vegetationsveränderungen in 
der Grenzzone zur Folge, wie dies nach 2003 zu 
beobachten war. Aufzeichnungen hierüber liegen 
allerdings nicht vor. Bei den Hochwassern ragen 
die Jahre 1924/1926, 1965, 1987 und 1999 her-
aus. In den Jahren 1965 und 1999 kam es nach-
weislich zu einem beträchtlichen Schilfrückgang 
(DIENST et al. 2004), in 1987 waren die Bestands-
einbußen bestenfalls gering, da das Hochwasser 
erst Mitte Juli bis Anfang August auflief. Über die 
Röhrichtentwicklung nach 1924/1926 ist nichts 
bekannt.
Im Zuge des regionalen Klimawandels wird all-
gemein mit steigenden Temperaturen und gerin-
geren  Niederschlagssummen und Abflüssen im 
Sommerhalbjahr gerechnet (Übersicht OSTEN-
DORP et al. 2007); möglicherweise sind auch die 
Seespiegeltrends am Bodensee ein Ausdruck 
dieser Entwicklung. Überdies muss mit einer hö-
heren Variabilität des Klimas, also auch mit einer 
Häufung extremer Seewasserstände gerechnet 
werden. Momentan lässt sich dies nicht nachwei-
sen (Abbildung 2): Weder die Frequenz noch die 
zeitliche Ausdehnung von Extremwasserständen 
haben sich in den letzten Jahrzehnten verändert. 
Die durchschnittlichen Wasserstände im Som-
merquartal nehmen dagegen seit etwa 1940 
mit einer Rate von rd. 0,5 m/100 Jahre ab. An 
den stetigen Trend kann sich die Vegetation an-
passen, während die hydrologischen Störungen 
aus der Perspektive verhältnismäßig kurzlebiger 
Pflanzen unvorhersehbar sind. 
Die Auswertung älterer vegetationskundlicher 
Quellen sowie die eigenen Monitoring-Ergebnis-
se haben gezeigt, dass das für den gesamten 
Bodensee charakteristische Störungsregime ei-
nen wesentlichen Faktor für den Erhalt der biolo-
gischen Vielfalt (genetische Vielfalt, Artenvielfalt, 
Habitatvielfalt) darstellt. In der Grenzzone, ca. 
0,5 m unterhalb bis 0,2 m oberhalb der Mittelwas-
serlinie, spielen dabei zwei Aspekte eine Rolle, 
(i) die Dominanzschwächung des Schilfs durch 
episodische Hochwasser und (ii) die nachhaltige 
Besiedlung vorübergehend landfest gewordener 
Uferstreifen während der Niedrigwasserphasen. 
Die sich dabei einstellende Ufervegetation ähnelt 
dabei derjenigen, die zu Anfang des 20. Jahrhun-
derts angetroffen wurde. Da die Vegetationsdy-
namik in der Grenzzone weitgehend durch den 
Seespiegeltrend (Absinken der Sommerwasser-
stände) und durch die Häufigkeit, das Ausmaß 
und die Dauer hydrologischer Störungen be-
stimmt wird, kommt  dem regionalen Klimawan-
del in dieser Beziehung große Bedeutung zu.

Das Beispiel des Bodensees, des einzigen grö-
ßeren Alpenrandsees, der noch nicht reguliert 
wurde, hat inzwischen dazu geführt, dass an 
einigen stauregulierten Seen (z.B. Zürichsee, 
OESCH et al. 2007) die Wiederzulassung von (be-
grenzten) Jahreswasserstandsschwankungen 
diskutiert wird.
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GIS-Karte der Vegetationsdichte im Wollmatinger Ried vom Spätwinter 2003/2004 und der Schilfröhricht-Grenzen 
vor und nach dem Rückgang von 1999; dargestellt ist der Teilbereich beiderseits und nördlich des Reichenauer 
Damms (360 cm Pegel Konstanz entspricht 395,31 m ü. NN bzw. 0,25 m ü. MMW).
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Verbreitung von Typha latifolia und T. angustifolia im Nordteil des Wollmatinger Rieds; von T. angustifolia  gab es bis zum 
Spätwinter 2005 noch keine Bestände. Die Jahresangaben bezeichnen das Winterhalbjahr der Vegetationsaufnahme.



carolinea, 67 (2009): 109-115, 20 Abb.; Karlsruhe, 15.12.2009 109

New data on species of the Xantholinini from 
the Oriental Region. XX. Species collected by  
RIEDEL in Sumatra, Java and Bali in 2005-2007
(Coleoptera, Staphylinidae)*
ARNALDO BORDONI

Kurzfassung
Das Material der Xantholinini (Coleoptera, Staphylini-
dae), gesammelt von A. RIEDEL in Indonesien, wird be-
arbeitet. Die folgenden neuen Arten werden beschrie-
ben: Andelis tinalum n. sp. (Java), Sumatera halimun 
n. sp. (Java), Erymus ijen n. sp. (Java), Erymus pohen 
n. sp. (Bali) and Sumatera riedeli n. sp. (Sumatra). Die 
folgenden Arten sind neue Nachweise für die Region: 
Metolinus modiglianii (Java, Mentawei), Maharadja pu-
biventris (Sumatra).

Abstract
The material of Xantholinini (Coleoptera, Staphylini-
dae) collected by A. RIEDEL in Indonesia is studied. The 
following new species are described: Andelis tinalum 
n. sp. (Java), Sumatera halimun n. sp. (Java), Erymus 
ijen n. sp. (Java), Erymus pohen n. sp. (Bali); Sumatera 
riedeli n. sp. (Sumatra). The following species are new 
records for the region: Metolinus modiglianii (Java, 
Mentawei), Maharadja pubiventris (Sumatra).

Author
ARNALDO BORDONI, Museo Zoologico „La Specola“, 
sezione del Museo di Storia naturale dell‘Università di 
Firenze, via Romana 17, 50125 Firenze, Italy. E-mail: 
arnaldo.bordoni@libero.it

Introduction
This paper deals with the species of Xantholinini 
collected by A. RIEDEL (Staatliches Museum für 
Naturkunde. Karlsruhe) in Sumatra, Java and 
Bali in 2005-2007. The material was mainly col-
lected by sieving the litter of the tropical forests. 
It contained five new species. Specimens from 
other collections are included as well.

cB coll. BORDONI, Firenze
BSM Zoological Museum, Bogor, Cibinong, 

Indonesia
NMW  Naturhistorisches Museum Wien
SMNK  Staatliches Museum für Naturkunde 

Karlsruhe

Results

Metolinus modiglianii BORDONI, 2002

E Java, Bremi, 5 km Probolinggo, Gn. Argopuro, 
1200-1600 m, leg. A. RIEDEL 18.VII.2003, 1 ex. 
(SMNK), 1 ex. (cB); Mentawei, Si Oban, leg. MO-
DIGLIANI IV-VIII.1894, 1 ex. (cB); Sumatra, Si Ram-
bé, leg. MODIGLIANI IV-VIII.1894, 1 ex. (NMW).

Notes. This relatively big and uncommon species 
of Metolinus was previously known from Sumatra 
(BORDONI, 2002). The records for Java and Men-
tawei are new.

Andelis bogorensis Bordoni, 2002

W Java, Garut, Kawah Kamojang, 1400 m, 
07.09S, 102.47E, leg. A. RIEDEL 26.IX.2005, 
7 exx. (SMNK), 4 exx. (cB).

Notes. This species was previously known only 
from its type locality (Cibodas (Bogor), West Java).

Andelis tinalum n. sp.

Type material. Holotype ): C Java, N slope of 
Dieng Plateau, Petungkriyono, Mountain N Ti-
nalum, 1115 m, 7.06S, 109.44E, leg. A. RIEDEL 
22.VIII.2006 (MZB). Paratypes: same data as 
holotype, 3 exx. (SMNK), 3 exx. (cB); W Java, 
Cianjur, above Kebun Gede, Gn. Gede, 1546 m, 
6.47S, 107.01E, leg. A. RIEDEL 4.VIII.2006, 2 exx. 
(SMNK), 2 exx. (cB).

Description of holotype. Length of body 4.5 mm; 
from anterior margin of head to posterior margin 
of elytra: 2 mm. Very similar to Andelis bogoren-
sis BORDONI but darker and larger; head narrower, 
its  punctation sparser; eyes shorter; elytra shor-
ter, with denser punctation.* 200th contribution to the knowledge of Staphylinidae
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Tergite and sternite of male genital segment 
as in figs. 1-2. Aedeagus (figs. 3-4) very small 
(0.33 mm long), tubiform, with shorter and thin 
parameres; proximal portion irregularly shaped, 
entirely membranous; internal sac very fine, en-
larged in proximal portion.

Distribution. Known only from the type locality.

Etymology. The specific epithet refers to the type 
locality.

Notes. Most species of this genus are very si-
milar in size, colouration and punctation. Even 
the study of the aedeagus of these taxa is very 
difficult.

Maharadja pubiventris (CAMERON, 1937)

W Java, Garut, Gn. Guntur, 1180 m, 07.09S, 
107.51E, leg. A. RIEDEL 28.IX.2005, 2 exx. (SMNK); 
E Java, Banyuwangi, Gn. Ijen, Licin, 1400 m, 
8.06S, 114.14E., leg. A. RIEDEL 28.VIII.2006, 1 ), 
1 ( (SMNK), 1 ), 1 ( (cB); E Sumatra, Lampung, 
Sumberjaya, Bodongjaya, Gn. Rigis, 1350 m, 
5.03S, 104.25E, leg. A. RIEDEL 12.VIII.2006, 1 ), 
1 ( (MSB, SMNK); C-Bali, Bedugul, Tambligan, 
1255 m, 8.15S, 115.06E, leg. A. RIEDEL 6.XI.2007, 
16 exx. (SMNK), 7 exx. (cB).

Notes. The genus Maharadja was described for 
this species (BORDONI, 2002), and so far it remains 
monotypic. It is very peculiar for its generic cha-
racters and for the membranous and diaphanous 
structure of the very long and narrow aedeagus, 
with small and curved parameres and ribbon-like 
internal sac. Previously, Maharadja pubiventris 
was known only from a few localities of Java and 
Bali (BORDONI, 2002). This is the first record for 
Sumatra.

Sumatera lithocarpi Bordoni, 2002

W Java, Cianjur, above Kebun Gede, Gn. Gede, 
1546 m, 6.47S, 107.01E, leg. A. RIEDEL 4.VIII.2006, 
3 (, (DFG RI 1817/1-1) (MZB); 2 ) (cB); W Java, 
Maja, Argamukti, Gn. Ciremai, 1780 m, 6.54S, 
108.23E, leg. A. RIEDEL 19.VIII.2006, 1 ), 1 ( 
(cB), same data, 2005 m, 1 ) (SMNK); C Java, 
N slope of Dieng plateau, Petungkriyono, Gn. 
Deles, 1495 m, 7.08S, 109.43E, leg. A. RIEDEL 
24.VIII.2006, 3 ( (SMNK).

Notes. This species was previously known only 
from West Java (BORDONI, 2002).

Sumatera riedeli n. sp.

Type material. Holotype ): E Sumatra, Lampung, 
Sumberjaya, Bodongjaya, Gn. Rigis, 1350 m, 
5.03S, 104.26E, leg. A. RIEDEL 12.VIII.2006 
(MZB). Paratype: same data as holotype, 1 ( 
(SMNK).

Description of holotype. Length of body 7.5 mm; 
from anterior margin of head to posterior margin 
of elytra: 3.8 mm. Body reddish brown. Similar to 
S. lithocarpi BORDONI, 2002 from Java but differs 
by the narrower head, narrower and shorter pro-
notum, slightly longer elytra with deeper punctati-
on, and especially by the structure of the internal 
sac of the aedeagus. The female is smaller than 
the male.
Tergite and sternite of male genital segment as 
in figs. 5-6. Aedeagus (fig. 7) of medium size 
(1.62 mm long), with asymmetrical, long and 
thin pseudoparameres; internal sac covered by 
minute scales and with two distal series of long 
spines.

Distribution. It is known only from the type locality.

Etymology. Dedicated to its collector, ALEXANDER 
RIEDEL.

Sumatera halimun sp. n.

Type material. Holotype ): W Java, Gn. Halimun 
N. P., Gn. Kendeng, 1695 m, 06.45S, 106.31E, 
leg. A. RIEDEL 10.IX.2005 (MZB). Paratypes: same 
data as holotype, 1 ( (MZB); Garut, Cilawu, Gn. 
Cikuray, 1800 m, 07.18S, 107.52E, leg. A. RIEDEL 
24.IX.2005, 1 ) and 1 ( (SMNK), 1 ) (cB); Ciamis, 
Gn. Sawal, Batu Cakra, 990 m, 07.14S, 108.15E, 
leg. A. RIEDEL 1.X.2005, 1 ( (cB).

Description of holotype. Length of body 8 mm; 
from anterior margin of head to posterior margin 
of elytra: 4.8 mm. Similar to S. javanica (CAME-
RON, 1937) by the brownish-black body colour 
with reddish elytra and by the structure of the 
aedeagus; the new species is larger than S. ja-
vanica, with more ovoid and longer less dilated 
head, eyes more protruding (figs. 8-9); pronotum 
longer, less dilated anteriorly, with subrectilinear 
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Figures 1-9. Andelis tinalum n. sp.: tergite (1) and sternite (2) of male genital segment, aedeagus (scale: 0.1 mm) in 
dorsal (3) and lateral (4) view. Sumatera riedeli n. sp.: tergite (5) and sternite (6) of male genital segment, aedeagus 
(scale: 0.1 mm) (7).
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sides and more obsolete anterior angles. Elytra 
large, larger than in S. javanica, with rounded hu-
meri, with larger punctures, median series of 4-5 
evident punctures instead of 6-7 punctures.
Tergite and sternite of male genital segment as 
in figs. 10-11, with strong black setae. Aedeagus 
(fig. 12) ovoid, with asymmetric parameres, parti-
ally membranous, of peculiar shape; internal sac 
large, covered by fine scales and by spinules in 
distal portion.

Distribution. It is known only from the type locality.

Etymology. The specific epithet refers to the type 
locality

Notes. Most species of this genus are very similar 
in the size, colouration and punctuation. The stu-
dy of the aedeagus is critical for their diagnosis.

Erymus ijen n. sp.

Type material. Holotype ): E Java, Banyuwangi, 
Gn. Ijen, Licin, 1225 m, 8.06S, 114.14E., leg. 
A. RIEDEL 31.VIII.2006 (MZB). Paratypes: same 
data as holotype, 2 exx. (SMNK); same data, 
8.05S, 114.14E, leg. A. RIEDEL 28.VIII.2006, 
3 exx. (SMNK), 4 exx. (cB); E Java, Banyuwangi, 
Gn. Ijen, Kluncing, 1110 m, 8.08S, 114.11E, leg. 
A. RIEDEL 30.VIII.2006, 1 ex. (SMNK), 1 ex. (cB).

Description of holotype. Length of body 4.3 mm; 
from anterior margin of head to posterior margin 
of elytra: 1.8 mm. Head black; pronotum, elytra 
and abdomen reddish brown. Very different from 
the only species of Erymus from Java: E. javani-
cus (CAMERON). Body very small and narrow, shi-
ny. Head subrectangular, sides straight, posterior 
angles well rounded. Eyes of medium size, pro-
truding. Surface of head with fine and scattered 
punctures. Pronotum longer than head, as wide 
as head, markedly dilated anteriorly, sides dis-
tinctly sinuate, anterior angles almost obsolete, 
with dorsal series of 6-7 scattered punctures and 
lateral series of 3-4 punctures. Elytra large, wider 
and longer than pronotum, with evident humeri 
and very fine and scattered punctures, distribut-
ed in few series. Abdomen without conspicuous 
microsculpture, with very fine and sparse punc-
tuation.
Tergite and sternite of male genital segment 
as in figs. 13-14. Aedeagus (figs. 15-16) small 
(0.44 mm long), with long and strong parame-

res, with curved apices, internal sac without con-
spicuous armature.

Distribution. The species is known only from the 
type locality.

Etymology. The specific epithet refers to the type 
locality, Gunung (= Mount) Ijen, as a noun in ap-
position.

Notes. Erymus javanicus (CAMERON, 1925) was, 
until now, the only species of this genus known 
from Java. It differs from the new species by the 
size (6 mm long), colouration (brown reddish), 
ovoid head, series of punctures on pronotum 
(dorsal series of 5 points and lateral series of 
3 points), numerous series of punctures on ely-
tra, and by the structure of the aedeagus.

Erymus pohen n. sp.

Type material. Holotype ): C Bali, Bedugul, Gn. 
Pohen, 1785 m, 8.16S, 115.08E, leg. A. RIEDEL 
1.XI.2007 (MZB). Paratypes: same data as holo-
type, 2 ( (MZB), 1 ) (SMNK), 2 ), 2 ( (cB); C Bali, 
Bedugul, Gn. Catur, 1950 m, 8.15S, 115.11E, leg. 
A. RIEDEL 7.XI.2007, 3 ( (MZB); E Bali, Kintama-
ni, Gn. Penulisan, 1485 m, 8.12S, 115.19E, leg. 
A. RIEDEL 9.XI.2007, 1 ( (SMNK); E Bali, Kinta-
mani, Gn. Abang, 1440 m, 8.17S, 115.24E, leg. 
A. RIEDEL 9.XI.2007, 3 ( (SMNK), 1 ( (cB).

Description of holotype. Length of body 4.5 mm; 
from anterior margin of head to posterior mar-
gin of elytra: 1.8 mm. Body brown, head brow-
nish-black. Similar to E. gracilis (FAUVEL, 1895), 
but smaller, eyes smaller and less protruding, 
surface of head without microsculpture, with very 
scarce punctuation, pronotum as long as head, 
with dorsal series of 5 punctures and lateral se-
ries of 4 anterior punctures; elytra with 3-4 series 
of fine and superficial punctures.
Tergite and sternite of male genital segment as in 
figs. 17-18. Aedeagus (figs. 19-20) small (0.4 mm), 
with proportionally longer parameres, larger, espe-
cially in apical part (see fig. 20 in lateral view).

Distribution. The species is so far known only 
from the island of Bali.

Etymology. The specific epithet refers to the type 
locality, Gunung (= Mount) Pohen, as a noun in 
apposition.



BORDONI: New data on species of the Xantholinini from the Oriental Region 113

Figures 8-12. Head of Sumatera halimun sp. n. (8) and S. javanica (CAMERON) (9). Sumatera halimun sp. n.: tergite 
(10) and sternite (11) of male genital segment, aedeagus (scale: 0.1 mm) (12).
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Figures 13-20. Erymus ijen n. sp.: tergite (13) and sternite (14) of male genital segment; aedeagus (scale: 0.1 mm) 
in dorsal (15) and lateral (16) view. Erymus pohen n. sp.: tergite (17) and sternite (18) of male genital segment; 
aedeagus (scale: 0.1 mm) in dorsal (19) and lateral (20) view.
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Notes. Erymus gracilis has been known from nu-
merous localities of the Oriental Region but not 
from Bali. The species is highly variable but some 
characters are constant: eyes protruding, surface 
of head with more or less polygonal microreticu-
lation and distinct punctation, pronotum longer 
than head, with dorsal series of 6-11 punctures; 
elytra with more series of punctures; aedeagus 
smaller and shorter (0.18-0.22 mm) than that of 
the new species.
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Neue und alte Stenus-Arten, vorwiegend aus 
Java und Sumatra (Coleoptera, Staphylinidae)*
VOLKER PUTHZ

Kurzfassung
Die Stenus-Fauna Javas und Sumatras ist noch lange 
nicht vollständig erfasst. Herr ALEXANDER RIEDEL hat in 
den letzten Jahren durch seine Aufsammlungen dazu 
beigetragen, dass wir über die Fauna dieser Inseln 
besser unterrichtet sind. Aus seinen Ausbeuten werden 
in dieser Arbeit mehrere neue Arten beschrieben. Au-
ßerdem gebe ich eine neue Definition der rein orienta-
lischen Stenus-perplexus-Gruppe zusammen mit einer 
Bestimmungstabelle der zugehörigen Arten inklusive 
Neubeschreibungen, Neumeldungen und einer Verbrei-
tungskarte. Folgende neue Arten werden beschrieben: 
S. angustipunctatus spec. nov. (Java), S. dilatipennis 
spec. nov. (Sumatra, Java),  S. elliptiventris spec. nov. 
(Sumatra, Malaysia), S. glabratus spec. nov. (Sumatra), 
S. glabrior spec. nov. (Java), S. kasantsevi spec. nov. 
(Burma), S. longoculatus spec. nov. (Thailand, Laos), 
S. minangkabauanus spec. nov. (Sumatra), S. opa-
civestis spec. nov. (Java), S. prudeki spec. nov. (Thai-
land), S. riedelianus spec. nov. (Sumatra), S. togulifer 
spec. nov. (Java), S. tujuhmontis spec. nov. (Sumatra).

Abstract
New and old Stenus-species, mainly from Java and 
Sumatra (Coleoptera, Staphylinidae).
Our knowledge of the Stenus-fauna of Java and Suma-
tra is still incomplete. In recent years ALEXANDER RIEDEL 
made substantial collections on these islands, which 
add to our actual knowledge. From these collections 
several new species are described herein. Moreover, a 
new definition of the strictly Oriental Stenus-perplexus 
group is given including descriptions of new species, 
new records, a key to species (in English), and a dis-
tributional map. The following species are descibed as 
new: S. angustipunctatus spec. nov. (Java), S. dilatipen-
nis spec. nov. (Sumatra, Java), S. elliptiventris spec. nov. 
(Sumatra, Malaysia), S. glabratus spec. nov. (Sumatra), 
S. glabrior spec. nov. (Java), S. kasantsevi spec. nov. 
(Burma), S. longoculatus spec. nov. (Thailand, Laos), 
S. minangkabauanus spec. nov. (Sumatra), S. opacives-
tis spec. nov. (Java), S. prudeki spec. nov. (Thailand), S. 
riedelianus spec. nov. (Sumatra), S. togulifer spec. nov. 
(Java), S. tujuhmontis spec. nov. (Sumatra).

Autor
Dr. VOLKER PUTHZ, c/o Burgmuseum Schlitz, Natur-
wissenschaftliche Abteilung, Vorderburg 1, D-36110 
Schlitz.

Einleitung
In den letzten Jahren sind viele neue Aufsamm-
lungen in Indonesien gemacht worden. Vor allem 
verdanken wir Herrn ALEXANDER RIEDEL wertvol-
les Material aus Java und Sumatra. Aus diesem 
Material beschreibe ich hier die neuen Stenus-
Arten. Dabei werden zahlreiche Angaben auch 
zu schon beschriebenen, aber unzureichend 
bekannten Spezies eingearbeitet. Eine rein ori-
entalische Gruppe der Gattung, die wegen ihrer 
eigenartigen Merkmale ein Musterbeispiel für 
die frühere artifizielle Subgenera-Einteilung bil-
det, die Stenus-perplexus-Gruppe, wird hier neu 
definiert. Für ihre Arten wird ein Bestimmungs-
schlüssel vorgelegt.

Material und Methoden
Sammlungs-Akronyme:
cP = coll. PUTHZ (Schlitz);
FMCh = Field Museum of Natural History, 

Chicago;
MHNG = Muséum d’histoire naturelle, Genève;
MZB = Museum Zoologicum Bogoriense, 

Widyasatwaloka, Cibinong, 
Indonesia;

NHMB = Naturhistorisches Museum Basel;
NHMW = Naturhistorisches Museum Wien;
SMNK = Staatliches Museum für Naturkunde 

Karlsruhe;
ZMB = Museum für Naturkunde der 

Humboldt-Universität Berlin

Weitere Abkürzungen :
aE: average distance between eyes, mittlerer 
Augenabstand; Ell: elytral length, Elytrenlänge; 
Elw: elytral width, Elytrenbreite; HT: Holotypus; 
Hw: head width, Kopfbreite; Pl: pronotal length, 
Halsschildlänge; PM: Proportionsmaße (1 E = 
0,085 mm); Pw: pronotal width, Halsschildbreite; 
PT: Paratypus; PTT: Paratypen; Sl: sutural length, 
Nahtlänge. 
« (Nach der Erfahrung interpoliert) » wird bei 
Einzelstücken verwendet und gibt an, welche 
Variationsbreite der Länge je nach Streckungs-
zustand der verschiedenen Individuen erwartet 
werden kann.* 308. Beitrag zur Kenntnis der Steninen
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Taxonomischer Teil 

Stenus opacivestis spec. nov. (Abb. 1, 16, 34)

Material: )-Holotypus INDONESIEN: E-Java: SW 
Madiun, Gn. Lawu, Sarangan, Cemara Sewu, 1700 
m, sifted. 14.VII.2003, leg. A. Riedel; Paratypen: 
1 ), 3 ((, wie Holotypus (SMNK, cP); 7 )), 3 ((-
PTT: Gn. Lawu, 8 km W of Sarangan, 1850 m, 
10.-11.V.2001, leg. Bolm (NHMB und cP).
Kurzdiagnose: Schwarz, schwach schimmernd, 
Vorderkörper grob und sehr dicht, am Pronotum 
und auf den Elytren leicht zusammenfließend 
punktiert, Abdomen ziemlich grob und dicht (vorn) 
bis fein und dicht (hinten) punktiert; Beborstung 
kurz, anliegend. Fühler und Kiefertaster rötlich-
gelb bis hellbraun. Beine hellbraun, Knie und Tar-
sengliedspitzen etwas dunkler. Clypeus schwarz, 
Oberlippe schwarzbraun, dünn beborstet. Länge: 
5,8-7,0 mm (Vorderkörperlänge: 3,1-3,2 mm).
Beschreibung: PM des HT: Hw: 53,5; aE: 30; Pw: 
43; Pl: 48; Elw: 53; Ell: 50; Sl: 36.
Männchen: Schenkel etwas dicker als die des 
Weibchens, Schienen ohne apikale Auszeich-
nungen. Metasternum breit-dreieckig leicht ein-
gedrückt, mäßig grob und dicht auf genetztem 
(aber glänzendem) Grund punktiert, mittlerer 
Punktdurchmesser etwa so groß wie der basale 
Querschnitt des 8. Fühlergliedes, Punktzwischen-
räume kleiner als die Punkte. Vordersternite me-
dian feiner und etwas dichter als an den Seiten 
punktiert und beborstet, 5. und 6. Sternit median 
breit leicht abgeflacht, 7. Sternit mit tiefem, brei-
tem, hufeisenförmigem Eindruck in den hinteren 
drei Fünfteln, darin sehr fein punktiert und be-
borstet, der Hinterrand breit und flach ausgeran-
det. 8. Sternit mit dreieckigem Ausschnitt etwa im 
hinteren 1/8.  9.  Sternit apikolateral mit spitzem 
Zahn. 10. Tergit breit abgerundet. Aedoeagus 
(Abb. 1), Medianlobus mit kurzer, vorn knopfför-
miger Apikalpartie, Ausstülpspange vorn lateral 
abgerundet; Parameren breit, deutlich länger als 
der Medianlobus, zur Spitze dreieckig erweitert 
und dort mit etwa 23 kräftigen Borsten.
Weibchen: 8. Sternit zum Hinterrand stumpf vor-
gezogen. Valvifer apikolateral spitz. 9. Tergit breit 
abgerundet. Spermatheka (Abb. 16), Infundibu-
lum ziemlich lang.
Kopf etwa so breit wie die Elytren, Stirn ver-
gleichsweise sehr breit, konkav eingesenkt, mit 
zwei flachen seitlichen Längsfurchen, der un-
deutlich abgesetzte Mittelteil etwa so breit wie 
jedes der Seitenstücke, sehr flach erhoben, deut-
lich unterhalb des Augeninnenrandniveaus lie-

gend; Punktierung grob und äußerst dicht, aber 
durch gratartig scharfe Punktzwischenräume 
getrennt, mittlerer Punktdurchmesser mindes-
tens so groß wie größter Querschnitt des 3. Füh-
lergliedes; in der hinteren Stirnmitte eine etwa 
punktbreite Glättung erkennbar. Fühler schlank, 
zurückgelegt mindestens die letzten 2 Glieder 
den Pronotumhinterrand überragend, vorletzte 
Glieder etwa doppelt so lang wie breit. Pronotum 
länger als breit, seitlich gewölbt, knapp hinter 
der Mitte am breitesten, vorn seitlich flach kon-
vex, hinten mäßig konkav eingeschnürt; in der 
Hinterhälfte jederseits ein kräftiger Schrägein-
druck, in der Vorderhälfte jederseits der Mitte ein 
flacher Längseindruck: beide in der sehr groben, 
sehr tief eingestochenen und leicht zusammen-
fließenden Skulptur wenig deutlich; die groben 
Punkte durchschnittlich so groß wie der apika-
le Querschnitt des 2. Fühlergliedes, Punktzwi-
schenräume überall viel kleiner als die Punktra-
dien. Die leicht trapezoiden Elytren etwa so breit 
wie der Kopf, ihre Seiten hinter den mäßig ecki-
gen Schultern ziemlich gerade erweitert, im hin-
teren Viertel mäßig eingezogen, Hinterrand breit, 
ziemlich tief ausgerandet; Nahteindruck kaum er-
kennbar, Schultereindruck wenig tief, aber deut-
lich; Skulptur ist ähnlich grob wie am Pronotum, 
unterschiedlich zusammenfließend. Abdomen ist 
nach hinten deutlich verschmälert, Tergite breit, 
leicht aufgebogen gerandet, diejenigen des 4. 
Tergits etwa so breit wie die Hinterschienen an 
ihrer Basis, ziemlich grob, sehr dicht punktiert; 
basale Querfurchen der vorderen Tergite tief, 7. 
Tergit mit deutlichem apikalem Hautsaum (die 
Art ist nur leicht brachypter); Punktierung vorn 
grob und sehr dicht, der mittlere Punktdurchmes-
ser auf dem 4. Tergit fast so groß wie der basa-
le Querschnitt des 3. Fühlergliedes, Punktzwi-
schenräume deutlich kleiner als die Punktradien 
(Abb. 34); Punktierung nach hinten feiner und 
weniger dicht, Punkte auf dem 7. Tergit etwas 
feiner als eine Facette am Augeninnenrand, ihre 
Abstände etwa punktgroß; 10. Tergit ziemlich fein 
und weitläufiger als das 7. Tergit punktiert. Beine 
schlank, die gelappten Hintertarsen zwei Drittel 
schienenlang, 1. Glied wenig kürzer als die drei 
folgenden Glieder zusammengenommen, fast 
doppelt so lang wie das Klauenglied; 4. Glied tief 
gelappt. Die ganze Oberseite flach genetzt.
Differentialdiagnose: Stenus opacivestis spec. 
nov. gehört in die Gruppe des S. abdominalis 
FAUVEL (PUTHZ, 1998: 244). In dieser Gruppe fällt 
sie durch ihre dunkle Färbung, die grobe und 
sehr dichte Skulptur/Punktierung des gesamten 
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Körpers und ihre vergleichsweise matte Gestalt 
auf. Von den auf Java und umliegenden Inseln le-
benden Angehörigen ihrer Gruppe unterscheidet 
sie sich – abgesehen von ihren Sexualcharakte-
ren – so: von S. abdominalis unicus BERNHAUER, 
S. fruhstorferi BERNHAUER, S. fulgidiventris PUTHZ 
und S. malabarensis CAMERON durch robuste-
re Gestalt, von den ersten drei überdies durch 
viel (oder noch) dichtere Abdominalpunktierung, 
von S. fruhstorferi überdies durch ihre schwarze 
Färbung und von S. malabarensis durch größe-
re Elytren, von S. angustipunctatus spec. nov. 
und von S. minangkabauanus spec. nov. durch 
hellere Beine, bedeutendere Größe, getrennte 
Elytrenpunktierung und vergleichsweise feiner 
punktiertes hinteres Abdomen, schließlich von 
S. togulifer spec. nov. sofort durch die viel dich-
tere Abdominalpunktierung.
Etymologie: Wegen seines dunklen, fast matten 
Aussehens nenne ich diesen Stenus „opacives-
tis“ (lat. opacus = dunkel, vestis = Kleid).

Stenus togulifer spec. nov. (Abb. 5, 18)

Material: )-Holotypus und 3 )), 6 ((-Paratypen: 
INDONESIEN: E-Java: SE Probolingo, Gn. Ar-
gopuro, 900-1900 m, 16.VIII.2003, leg. A. RIE-
DEL (MZB). Paratypen: 3 )), 6 ((: wie Holotypus 
(SMNK und cP).
Kurzdiagnose: Brachypter, schwarz mit leich-
tem Braunstich, mäßig glänzend, Vorderkörper 
grob und sehr dicht punktiert. Abdomen ziemlich 
fein und ziemlich dicht (vorn) bis sehr fein und 
wenig dicht (hinten) punktiert; Beborstung kurz, 
anliegend. Fühler bräunlichgelb, die Keule wenig 
dunkler. Kiefertaster rötlichgelb. Beine bräunlich-
gelb, die Schenkelspitzen wenig verdunkelt. Cly-
peus schwarz, Oberlippe schwarz/braun, wenig 
dicht beborstet. Länge: 5,4-6,5 mm (Vorderkör-
perlänge: 2,7-2,9 mm).
Beschreibung: PM des HT: Hw: 49; aE: 28; Pw: 
36; Pl: 41,5; Elw: 44; Ell: 46; Sl: 34.
Männchen: Beine ohne Auszeichnungen. Me-
tasternum breit eingedrückt und daselbst mäßig 
grob und sehr dicht auf genetztem Grund punk-
tiert. Vordersternite einfach, 7. Sternit längs der 
Mitte abgeflacht und daselbst etwas dichter als 
an den Seiten punktiert und beborstet, Hinterrand 
kaum erkennbar flach ausgerandet. 8. Sternit mit 
dreieckigem Ausschnitt etwa im hinteren 1/10. 
9. Sternit apikolateral spitz. 10. Tergit abgerundet. 
Aedoeagus (Abb. 5), Apikalpartie des Medianlo-
bus kurz, vorn breit abgerundet, Ausstülphaken 
distal gerundet; Parameren länger als der Medi-

anlobus, an ihren Spitzen lang-löffelförmig und 
dort mit etwa 18 Borsten.
Weibchen: 8. Sternit abgerundet, zur Hinter-
randmitte kaum vorgezogen. Valvifer apikolateral 
spitz. 10. Tergit breit abgerundet. Spermathe-
ka (Abb. 18), Collum kurz, Spermathekengang 
zweimal erweitert, insgesamt vergleichsweise 
kurz, Infundibulum lang.
Kopf breiter als die Elytren, Stirn sehr breit, ins-
gesamt konkav eingesenkt, Längsfurchen flach, 
Mittelteil so breit wie jedes der Seitenstücke, nur 
flach erhoben, deutlich unterhalb des Augenin-
nenrandniveaus liegend; Punktierung grob und 
sehr dicht, mittlerer Punktdurchmesser etwa so 
groß wie der mittlere Querschnitt des 3. Fühler-
gliedes, Punktabstände viel kleiner als die Punkt-
radien, nur in der hinteren Mitte größer. Fühler 
wie bei S. opacivestis. Pronotum deutlich länger 
als breit, in der Vorderhälfte seitlich flach kon-
vex, hinten flach konkav; der in mittlerer Höhe 
befindliche seitliche Schrägeindruck tief, längs 
der Mitte ein kurzer Eindruck mehr oder weniger 
deutlich, in der Vorderhälfte erkennt man jeder-
seits der Mitte je einen flachen Längseindruck; 
Punktierung etwa ebenso grob wie auf der Stirn, 
sehr dicht, aber nahezu überall getrennt, Punkt-
zwischenräume kleiner als die Punktradien, aber 
nicht gratartig scharf, sondern leicht gewölbt. 
Die lang-trapezoiden Elytren schmäler als der 
Kopf, länger als breit, ihre Seiten hinter den ab-
geschrägten Schultern lang-gerade erweitert, im 
hinteren Viertel mäßig eingezogen, Hinterrand 
ziemlich tief ausgerandet; Schultereindruck deut-
lich, Elytren neben der Naht etwas eingedrückt; 
Punktierung etwa so grob und so dicht wie am 
Pronotum. Abdomen mit breiten, etwa in der Sa-
gittalen liegenden Paratergiten, diejenigen des 4. 
Tergits so breit wie die Hinterschienen an ihrer 
Basis, wenig fein, ziemlich dicht punktiert; basale 
Querfurchen der vorderen Tergite tief, 7. Tergit mit 
deutlichem apikalem Hautsaum (trotzdem besitzt 
diese Art nur verkürzte Flügel); Punktierung vorn 
ziemlich fein und ziemlich dicht, hinten erheblich 
feiner und weniger dicht; Punkte auf dem 7. Ter-
git viel feiner als eine Facette des Augeninnen-
randes, ihre Abstände doppelt so groß wie die 
Punkte. Beine dünn, die gelappten Hintertarsen 
mehr als zwei Drittel schienenlang, ihr 1. Glied 
wenig kürzer als die restlichen Glieder zusam-
mengenommen; 4. Glied tief gelappt. Oberseite 
des Vorderkörpers undeutlich, das Abdomen 
flach genetzt.
Differentialdiagnose: Diese neue Art gehört 
ebenfalls in die Gruppe des S. abdominalis FAU-
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VEL und unterscheidet sich hier von S. abdomi-
nalis unicus BERNHAUER durch ihre Brachypterie, 
von S. opacivestis spec. nov., S. malabarensis 
CAMERON, S. angustipunctatus spec. nov. und S. 
minangkabauanus spec. nov. durch erheblich 
weitläufigere Abdominalpunktierung und durch 
längere Elytren, von S. fulgidiventris PUTHZ durch 
längere Elytren und von S. fruhstorferi BERNHAU-
ER, dem sie in der Gestalt am meisten ähnelt, 
durch breiteren Kopf und dunklere Färbung, von 
allen durch die Sexualcharaktere.
Etymologie: Wegen der trapezoiden Elytren nen-
ne ich diese neue Art „röckchentragend“ = toguli-
fer (lat. togula = Röckchen, fer = tragend).

Stenus angustipunctatus spec. nov.
(Abb. 3, 35, 51)

Material: )-Holotypus: INDONESIEN: W-Java: 
S Bandung, Ciwidey, Gn. Patuha, 07o09,336’S, 
107o24,260’E, sample 3, 2015 m, sifted, 
6.IX.2006, leg. A. RIEDEL (MZB). Paratypen: 
3 )), 4 ((: wie Holotypus (SMNK, cP); 1 ) ibi-
dem, 2100 m, sample 2, leg. A. RIEDEL (SMNK); 
1 (: Ciwidey, Gambung, Gn. Tilu, 2040 m, sifted, 
12.VI.2002, leg. A. RIEDEL (SMNK); 1 (: “Ranca 
Upas”, ca. 1300 m, 10 km S. Ciwidey, forest litter, 
9.VIII.1994, leg. SCHUH (NHMW).
Kurzdiagnose: Brachypter, schwarz, Elytren mit 
± deutlicher, kleiner orangener Makel in der hin-
teren Außenhälfte, schwach schimmernd, Vor-
derkörper sehr grob, auf Pronotum und Elytren 
leicht zusammenfließend punktiert-skulptiert, 
Abdomen grob und äußerst dicht (vorn) bis mä-
ßig grob und dicht (hinten) punktiert; Beborstung 
kurz, anliegend. Fühler gelblichbraun, die Keule 
etwas dunkler. Kiefertaster rötlichgelb. Basal-
hälfte der Schenkel gelblich, Apikalhälfte braun, 
Schienen und Tarsen mittelbraun. Clypeus 
schwarz, Oberlippe schwarzbraun, beide dünn 
beborstet. Länge: 4,8-5,5 mm (Vorderkörperlän-
ge: 2,4 mm).
Beschreibung: PM des HT: Hw: 41; aE: 24; Pw: 
31; Pl: 36,5; Elw: 41,5; Ell: 37; Sl: 27.
Männchen: Schenkel leicht gekeult, Mittel- und 
Hinterschienen ohne apikale Dornen. Metaster-
num breit, mäßig tief eingedrückt und daselbst 
mäßig grob und sehr dicht auf genetztem Grund 
punktiert. Vordersternite einfach, 7. Sternit in der 
hinteren Mitte leicht abgeflacht, viel feiner und 
viel dichter als an den Seiten punktiert und be-
borstet, Hinterrand sehr flach ausgerandet. 8. 
Sternit mit dreieckigem Ausschnitt etwa im hin-
teren 1/10.  9. Sternit apikolateral spitz. 10. Tergit 

sehr breit abgerundet. Aedoeagus (Abb. 3), prin-
zipiell dem des S. opacivestis ähnlich, Parame-
ren apikal mit etwa 15 langen Borsten.
Weibchen: 8. Sternit zur Hinterrandmitte stumpf-
winklig vorgezogen. Valvifer apikolateral spitz. 10. 
Tergit breit abgerundet. Spermatheka (Abb. 51) 
ähnlich der des S. opacivestis.
Kopf etwa so breit wie die Elytren, Stirnbau wie 
bei S. opacivestis; Punktierung sehr grob und 
sehr dicht, mittlerer Punktdurchmesser so groß 
wie der apikale Querschnitt des 2. Fühlergliedes, 
Punktzwischenräume überall viel kleiner als die 
Punktradien, nur manchmal in der hinteren Stirn-
mitte größer. Fühler wie bei S. opacivestis. Pro-
notum deutlich etwas länger als breit, vorn seit-
lich flach konvex, hinten deutlich eingeschnürt; 
Eindrücke wie bei S. opacivestis, zusätzlich in 
der Längsmitte ein kurzer, ± deutlicher Eindruck; 
Punktierung sehr grob und sehr dicht, überwie-
gend längs-zusammenfließend. Elytren etwa so 
breit wie der Kopf, leicht trapezoid, die Seiten 
hinter den mäßig eckigen Schultern zuerst gera-
de erweitert, in der Hinterhälfte flachkonvex und 
eingezogen, Hinterrand breit und tief ausgeran-
det; Schultereindruck deutlich, Nahteindruck lang 
und flach; Punktierung so grob wie am Pronotum, 
sehr dicht, leicht längs-zusammenfließend; die 
wenig deutliche, manchmal auch nahezu fehlen-
de Elytrenmakel kaum länger als das 2. Fühler-
glied und nur etwa zwei Punkte breit, etwas nach 
außen gerückt, in der hinteren Außenhälfte. Ab-
domen seitlich breit, leicht aufgebogen gerandet, 
Paratergite des 4. Tergits gut so breit wie die Hin-
terschienen an ihrer Basis, dicht punktiert; basa-
le Querfurchen der vorderen Tergite ziemlich tief, 
7. Tergit mit sehr schmalem apikalem Hautsaum; 
Punktierung insgesamt grob und sehr dicht (4. 
Tergit: Abb. 35), auf dem 7. Tergit die Punkte etwa 
so groß wie eine innere Augenfacette, ihre Ab-
stände kleiner als die Punkte, 10. Tergit nahezu 
glatt. Beine wie bei S. opacivestis. Vorderkörper 
mit allenfalls flachen Netzungsspuren, das ganze 
Abdomen flach genetzt.
Differentialdiagnose: Auch diese neue Art ge-
hört in die abdominalis-Gruppe, in der sie sich 
von ihren auf Java und Nachbarinseln lebenden 
engen Verwandten u. a. wie folgt trennen lässt: 
von S. malabarensis CAMERON, ihrer Schwes-
terart, von S. fulgidiventris PUTHZ, von S. toguli-
fer spec. nov. und von S. fruhstorferi BERNHAUER 
durch gröber und dichter punktiertes Abdomen, 
von S. abdominalis unicus BERNHAUER durch kür-
zere Elytren, von S. opacivestis spec. nov. durch 
schlankere Gestalt, die Elytrenmakel und ihre 
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Abbildungen 1-14. Ventralansicht des Aedoeagus bzw. Details desselben (1-11), hintere Partie des 9. Sternits der 
Männchen (12-14) von Stenus opacivestis spec. nov. (1), S. minangkabauanus spec. nov. (2), S. angustipunctatus 
spec. nov. (3), S. malabarensis CAMERON (4; Java: above Kedun Gede), S. togulifer spec. nov. (5), S. riedelianus spec. 
nov. (6), S. tujuhmontis spec. nov. (7), S. cephalo PUTHZ (8; Bali: Pacung), S. glabratus spec. nov. (9, 10), S. glabrior 
spec. nov. (11), S. crenicollis EPPELSHEIM (12; Kumaon), S. articulipenis ROUGEMONT (13; Maymyo) und S. perplexus 
PUTHZ (14; Sabah: Mendolong). – Maßstab = 0,1 mm (1= 6; 2= 3-5; 7= 8; 9= 10, 11; 12= 13, 14).
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Brachypterie. Die Genitalien der neuen Art sind 
denen des S. malabarensis zu Verwechseln ähn-
lich (vgl. Abb. 4, 17), die Ausstülpspange des 
S. malabarensis ist aber distal seitlich stärker 
vorgezogen. Möglicherweise bildet S. malaba-
rensis in den verschiedenen Gebirgen Javas 
eigene Subspezies aus, wozu dann vermutlich 
die hier beschriebenen Tiere zu zählen wären; 
diese Vermutung kann aber erst nach Kenntnis 
umfangreicheren Materials überprüft werden.
Etymologie: Wegen ihrer engen Abdominalpunk-
tierung nenne ich diese neue Art „angustipuncta-
tus“ (lat. angustus = eng, punctatus = punktiert).

Stenus minangkabauanus spec. nov.
(Abb. 2, 15)

Material: )-Holotypus: INDONESIEN: W-Suma-
tra: Bukittingi, Gn. Singgalang, 2100-2300 m, 
18.X.1990, leg. A. RIEDEL (ZMB). Paratypen: 
3 )), 4 ((: wie Holotypus (ZMB, cP); 1 (: ibidem, 
2100-2600 m, 16.X.1990 (ZMB); 1 (: ibidem 
2300 m, 16.X.1990 (ZMB); 2 )), 3 ((: Gn. Mera-
pi, 1900-2100 m, 18.X.1990 (ZMB, cP), alle leg. 
A. RIEDEL 
Kurzdiagnose: Brachypter, schwarz mit leichtem 
bräunlichem Einschlag, Elytren mit ± deutlicher, 
kleiner Orangemakel in der hinteren Außenhälf-
te, schwach schimmernd, Vorderkörper sehr 
grob und sehr dicht, Abdomen grob und äußerst 
dicht (vorn) bis mäßig grob und dicht (hinten) 
punktiert; Beborstung kurz, anliegend. Fühler 
hellbraun, die Keule etwas dunkler. Kiefertaster 
rötlichgelb. Basalhälfte der Schenkel gelblich, 
Apikalhälfte braun, Schienen und Tarsen mit-
telbraun. Clypeus schwarz, Oberlippe schwarz/
braun, dünn beborstet.
Länge: 5,0-6,3 mm (Vorderkörperlänge: 2,5-
2,6 mm).
Beschreibung: PM des HT: Hw 43; aE: 25; Pw: 
31; Pl: 36,5; Elw: 40; Ell: 39; Sl: 27.
Männchen: wie bei S. angustipunctatus, Api-
kalausschnitt des 8. Sternits ein wenig flacher. 
Aedoeagus (Abb. 2) prinzipiell wie bei S. angu-
stipunctatus, die Apikalpartie des Medianlobus 
aber deutlich spitzer, die Ausstülpspange kürzer, 
die Parameren an ihren Spitzen mit 12-17 Bors-
ten.
Weibchen: etwa wie bei S. angustipunctatus (s. 
Abb. 15).
In den meisten Punkten dem S. angustipunctatus 
zum Verwechseln ähnlich, die Elytren aber län-
ger, deutlicher trapezoid, ihre Seiten länger ge-
rade erweitert, im hinteren Fünftel eingezogen. 

Die sehr grobe Punktierung von Pronotum und 
Elytren nur ausnahmsweise einmal kurz zusam-
menfließend, überwiegend deutlich getrennt.
Differentialdiagnose: Diese neue Art, die eben-
falls in die abdominalis-Gruppe gehört, unter-
scheidet sich von ihren Nahverwandten wie 
S. angustipunctatus von diesen (vgl. o.).
Etymologie: Ich wähle für diese neue Art den 
Namen der Minangkabau, einer indonesischen 
Bevölkerungsgruppe, die traditionell zwischen 
den Vulkanen Gunung Singgalang und Gunung 
Merapi lebt.

Stenus riedelianus spec. nov. (Abb. 6, 19, 41)

Material: )-Holotypus und 2 )), 2 ((-Paratypen: 
INDONESIEN: E-Sumatra: Lampung, Sumberja-
ya, Bodongjaya, Gn. Rigis, 1350 m, 05o03,140’ 
S, 104o26,912’E, sample 3, sifted, 12.VIII.2006, 
leg. A. RIEDEL (MZB). Paratypen: 2 )), 2 ((: wie 
Holotypus (SMNK, cP).
Kurzdiagnose: Schwarz, schwach glänzend, 
Vorderkörper sehr grob und sehr dicht punktiert, 
Abdomen vorn ziemlich grob und ziemlich dicht, 
hinten sehr fein und weitläufig punktiert; Bebor-
stung kurz, anliegend. Fühler mittelbraun, Keule 
dunkler braun. Kiefertaster gelblich. Paraglossen 
kurz konisch. Beine bräunlichgelb, die Knie etwas 
dunkler. Clypeus schwarz, Oberlippe schwarz-
braun/braun, wenig dicht beborstet. Länge: 4,0-
4,6 mm (Vorderkörperlänge: 2,1-2,2 mm).
Beschreibung: PM des HT: Hw: 41; aE: 20,5; Pw: 
28,5; Pl: 32; Elw: 37; Ell: 36; Sl: 27.
Männchen: Beine ohne Auszeichnungen. Meta-
sternum breit abgeflacht, mäßig grob, dicht auf 
tief genetztem Grund punktiert, mittlerer Punkt-
durchmesser so groß wie der basale Querschnitt 
des 2. Kiefertastergliedes, Punktzwischenräume 
etwa so groß wie die Punktradien. 3. Sternit vor 
dem Hinterrand median feiner als an den Seiten 
punktiert, 4. Sternit mit breit-dreieckiger, media-
ner Abflachung, darin sehr fein und dicht punk-
tiert und beborstet, 5. Sternit mit breit-dreiecki-
gem Medianeindruck, der sehr fein und äußerst 
dicht punktiert und beborstet ist, 6. Sternit mit 
tiefem, breit hufeisenförmigem Medianeindruck, 
Punktierung und Beborstung wie am 5. Sternit, 
7. Sternit ebenfalls mit tiefem, aber breit ovalem 
Medianeindruck, die Eindruckseiten gekielt und 
rückwärts über den Sternithinterrand vorsprin-
gend, Hinterrand breitrund ausgerandet, Ein-
druck äußerst dicht und fein punktiert und wollig 
beborstet. 8. Sternit mit dreieckigem, im Grunde 
gerundetem Ausschnitt etwa im hinteren 1/4. 
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Abbildungen 15-33. Spermatheka (15-20), Ventralansicht des Aedoeagus (21, 27-33), Apikalpartie des Medianlo-
bus und Ausstülpspange (22-24), Kopfumriss (25, 26) von Stenus minangkabauanus spec. nov. (15), S. opacivestis 
spec. nov. (16), S. malabarensis CAMERON (17; Java: Telaga Warna), S. togulifer spec. nov. (18), S. riedelianus spec. 
nov. (19), S. perplexabilis PUTHZ (20, 33; Vietnam), S. crenicollis EPPELSHEIM (21, Kumaon), S. articulipenis ROUGE-
MONT (22; Mae Yao), S. aspericollis ROUGEMONT (23; env. Soppong), S. kasantsevi spec. nov. (24), S. abdominalis 
unicus BERNHAUER (25; Java: Telaga Warna), S. kempi BERNHAUER (26, 28; Mawphlang), S. simplicipes PUTHZ (27, Doi 
Pui), S. longoculatus spec. nov. (29), S. dilatipennis spec. nov. (30), S. crocodiloides PUTHZ (31) und S. perplexus 
PUTHZ (32; Sabah: Mendolong). – Maßstab = 0,1 mm (17= 15, 16, 18-20; 21= 27, 31-33; 22= 23, 24; 28= 29, 30).
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9. Sternit apikoateral gesägt. 10. Tergit sehr breit 
abgerundet. Aedoeagus (Abb. 6), Apikalpartie 
des Medianlobus klein, an der Spitze knopfför-
mig; keine stark sklerotisierten Ausstülphaken; 
Parameren viel länger als der Medianlobus, api-
kal lang löffelförmig erweitert und daselbst mit 
sehr langen und kürzeren, insgesamt etwa 16 
Borsten, die proximalen langen Borsten in ihrer 
Spitzenhälfte mit crenulierter Oberfläche.
Weibchen: 8. Sternit abgerundet, zur Hinterrand-
mitte kaum vorgezogen. Valvifer (wie in Abb. 48). 
10. Tergit abgerundet. Spermatheka (Abb. 19) 
vergleichsweise schwach sklerotisiert.
Kopf deutlich breiter als die Elytren, Stirn konkav 
eingesenkt, mäßig breit, seitliche Längsfurchen 
flach, Mittelteil so breit wie jedes der Seitenstü-
cke, kaum erhoben, tief unterhalb des Augenin-
nenrandniveaus liegend; Punktierung sehr grob 
und sehr dicht, mittlerer Punktdurchmesser so 
groß wie der apikale Querschnitt des 2. Füh-
lergliedes, Punktzwischenräume kleiner als die 
Punktradien. Fühler schlank, zurückgelegt etwa 
die letzten beiden Glieder den Pronotumhinter-
rand überragend, vorletzte Glieder etwa einein-
halbmal so lang wie breit. Pronotum etwas länger 
als breit, seitlich mäßig gewölbt, in der Vorder-
hälfte flach konvex, hinten flach konkav eingezo-
gen; in mittlerer Höhe ein kaum auffälliger, fla-
cher Schrägeindruck; Punktierung so grob und 
so dicht wie auf der Stirn, Punktzwischenräume 
aber stärker gewölbt. Die kleinen Elytren schmä-
ler als der Kopf, etwa quadratisch, fast so lang 
wie breit, ihre Seiten hinter den eckigen Schul-
tern wenig gerade erweitert, im hinteren Viertel 
schwach eingezogen, Hinterrand breit und ziem-
lich tief ausgerandet; Elytrenskulptur fast noch 
gröber als diejenige des Pronotums, ebenfalls 
sehr dicht, die flach genetzten Punktzwischenräu-
me etwas größer als am Pronotum, aber immer 
noch deutlich kleiner als die Punktradien. Das im 
Querschnitt elliptische Abdomen mit schmalen, 
leicht ventrad geneigten Paratergiten, diejenigen 
des 4. Tergits gut so breit wie das 3. Fühlerglied, 
mit nur sehr wenigen, vereinzelten Punkten; ba-
sale Querfurchen der Vordertergite sehr tief, 7. 
Tergit mit deutlichem apikalem Hautsaum (die 
Art ist mittellang geflügelt); Punktierung vorn 
ziemlich grob und ziemlich dicht, Punkte des 4. 
Tergits nicht ganz so groß wie der mittlere Quer-
schnitt des 3. Fühlergliedes, ihre Abstände meist 
kleiner als die Punkte (Abb. 41); Punktierung 
nach hinten erheblich feiner, auf dem 7. Tergit 
sind die Punkte deutlich kleiner als eine Facette 
des Augeninnenrandes, ihre Abstände doppelt 

und mehr so groß wie die Punkte; 10. Tergit nur 
mit wenigen feinen Punkten. Beine schlank, die 
gelappten Hintertarsen fast drei Viertel schienen-
lang, 1. Glied gut so lang wie die drei folgenden 
Glieder zusammengenommen, viel länger als 
das Klauenglied; 4. Glied tief gelappt. Die ganze 
Oberseite fein genetzt.
Differentialdiagnose: Diese neue Art gehört 
in die Gruppe des S. palawanensis WENDELER 
(PUTHZ, 1988: 635) und sieht hier vielen Arten 
sehr ähnlich. Sie unterscheidet sich von den im 
gleichen Gebiet vorkommenden Nahverwandten 
– abgesehen von ihren Sexualcharakteren – so: 
von S. vulcanus ROUGEMONT (Java) durch gröbe-
re Punktierung des Vorderkörpers und weniger 
dichte Punktierung des Abdomens, von S. gla-
ber L. BENICK (Java) durch fast flache Stirnmitte, 
gröbere Punktierung des Vorderkörpers, gröbere 
und dichtere Punktierung des Abdomens, von S. 
henrii ROUGEMONT (Bali) durch geringere Größe, 
viel gröber und sehr dicht punktierte Stirnmitte 
und relativ gröber und dichter punktiertes Ab-
domen, von S. pasticus L. BENICK (Java) durch 
die auch seitlich sehr grobe Stirnpunktierung 
und durch weniger grob punktiertes Abdomen, 
schließlich von S. glabrior spec. nov. und S. gla-
bratus spec. nov. durch geringere Größe, viel 
gröber punktierte Stirn sowie gröber punktiertes 
Abdomen, von  S. elliptiventris spec. nov. sofort 
durch viel gröbere Abdominalpunktierung.  In ih-
ren Genitalien ähnelt diese neue Art den philip-
pinischen S. watrousi PUTHZ (Luzon) und S. tenu-
imarginalis BERNHAUER (Mindanao), unterscheidet 
sich von ihnen aber u. a. durch viel gröber und 
dichter punktierte Stirn sowie auch durch erheb-
lich dichtere Abdominalpunktierung.
Etymologie: Es ist mir eine Freude, diese neue 
Art ihrem Sammler, Dr. ALEXANDER RIEDEL, Karls-
ruhe, zu widmen, der viel zur Kenntnis der ori-
entalischen Fauna beigetragen hat und weiter 
beiträgt.

Stenus glabratus spec. nov. (Abb. 9. 10, 38, 47)

Material: )-Holotypus: INDONESIEN: Sumatra 
(N): Brastagi, Gn. Sibayak, 1450-1900 m, 19.-
23.II.1991, leg. BOČAK & BOČAKOVA (NHMB). Para-
typen: 2 )), 3 ((: wie Holotypus (MHMB, cP); 1 ), 
1 (: 30 km SW von Brastagi, 1300-1800 m, Gn. 
Sinabung, 22.II.1991, idem; 2 )), 1 (: Sumatra 
(W): Gn. Singgalang S von Bukittingi, 1900 m, 
12.III.1991, idem (NMB, cP); 1 (: prope Jumbi, 
Kersik Tua, Kaynaro, 10.-12.VI.1982, leg. N. NIS-
HIKAWA (coll. Naomi (Chiba)).
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Kurzdiagnose: Schwarz, schwach schimmernd, 
Vorderkörper sehr grob und sehr dicht punktiert, 
Abdomen vorn wenig fein und sehr dicht, hinten 
fein und mäßig dicht punktiert; Beborstung kurz, 
anliegend. Fühler gelblich, die Keule gebräunt. 
Kiefertaster gelblich, das 3. Glied etwas dunkler. 
Paraglossen oval. Beine hellbraun, Schenkelspit-
zen und Tarsen etwas dunkler. Clypeus schwarz, 
Oberlippe dunkelbraun, am Rande heller, beide 
mäßig dicht beborstet. Länge: 5,2-6,2 mm (Vor-
derkörperlänge: 2,6-2,8 mm).
Beschreibung: PM des HT: Hw: 50; aE: 28; Pw: 
35,5; Pl: 39,5; Elw: 49; Ell: 48: Sl: 37.
Männchen: Schenkel wenig dicker als die des 
Weibchens, Schienen ohne Auszeichnungen. Me-
tasternum breit eingedrückt und dort wenig fein, 
sehr dicht auf genetztem Grund punktiert und 
beborstet, mittlerer Punktdurchmesser kleiner als 
der basale Querschnitt des 2. Kiefertastergliedes, 
Punktabstände median kleiner als die Punktradi-
en. Sternite 3-5 in der hinteren Mitte, zunehmend 
umfangreicher, abgeflacht sowie feiner und dich-
ter als an den Seiten punktiert und beborstet, 
6. Sternit mit hufeisenförmigem Mitteleindruck in 
den hinteren zwei Dritteln, darin fein und ziem-
lich dicht punktiert und beborstet, Hinterrand sehr 
flach ausgerandet, 7. Sternit mit tiefem und brei-
tem, nach hinten sich verbreiterndem und seitlich 
ansteigend gekielten Mitteleindruck, dieser sehr 
fein und sehr dicht punktiert und beborstet, Hin-
terrand breit ausgerandet. 8. Sternit mit schma-
lem, spitzwinkligem Ausschnitt etwa im hinteren 
1/5. 9. Sternit apikal gesägt. 10. Tergit sehr breit 
abgerundet. Aedoeagus (Abb. 9, 10), die kurze 
Apikalpartie des Medianlobus vorn sehr breit ab-
gerundet bzw. abgestutzt und ventrolateral mit ei-
nem dichten Feld kurzer Sinnesborsten versehen; 
Parameren erheblich länger als der Medianlobus, 
apikal lang-löffelförmig und daselbst mit wenigen 
(proximalen) sehr langen, in der Spitzenpartie un-
deutlich crenulierten und vielen kürzeren (insge-
samt etwa 22-28) Borsten.
Weibchen: 8. Sternit abgerundet, zur Hinterrand-
mitte leicht stumpfwinklig vorgezogen. Valvifer 
(Abb. 47). 10. Tergit sehr breit abgerundet. Sper-
matheka sehr schwach sklerotisiert, ein distales, 
vorn dreieckiges Sklerit in der Abdomenspitze 
stark sklerotisiert und auffällig (Abb. 47).
Kopf kaum breiter als die Elytren, Stirn vergleichs-
weise sehr breit, tief konkav eingesenkt, Mittelteil 
etwa so breit wie jedes der schräg ansteigenden 
Seitenstücke, so gut wie flach, also tief unterhalb 
des Augeninnenrandniveaus liegend; Punktie-
rung grob und sehr dicht, mittlerer Punktdurch-

messer fast so groß wie der apikale Querschnitt 
des 2. Fühlergliedes, Punktzwischenräume seit-
lich viel kleiner als die Punktradien, am Mittelteil 
deutlich größer, aber nur ausnahmsweise punkt-
groß. Fühler schlank, zurückgelegt etwa den Pro-
notumhinterrand erreichend, vorletzte Glieder 
etwa 1,5 x so lang wie breit. Pronotum seitlich 
mäßig gewölbt, deutlich länger als breit, hinten 
schwach konkav eingezogen, ohne erkennbare 
Unebenheiten; Punktierung mindestens so grob 
wie auf der Stirn, äußerst dicht, manchmal fast 
leicht zusammenfließend. Elytren fast so breit 
wie der Kopf, ganz leicht trapezoid, Seiten hinter 
den eckigen Schultern lang-gerade, sehr wenig 
erweitert, im hinteren Viertel eingezogen, Hinter-
rand ziemlich tief ausgerandet; Naht- und Schul-
tereindruck flach; Punktierung noch gröber als am 
Pronotum, etwa ebenso dicht-gedrängt, mittlerer 
Punktdurchmesser etwa so groß wie der größte 
Querschnitt des 2. Fühlergliedes. Das ellipsoide 
Abdomen mit schmaler, leicht ventrad geneigter 
Seitenrandung; die fast punktfreien Paratergite 
des 4. Tergits etwas schmäler als das 2. Fühler-
glied; basale Querfurchen der Vordertergite sehr 
tief, 7. Tergit mit breitem apikalem Hautsaum (die 
Art ist geflügelt); Vordertergite wenig fein und sehr 
dicht punktiert (Abb. 38), Punktierung nach hinten 
feiner und weitläufiger, auf dem 7. Tergit die Punk-
te etwas feiner als eine Facette des Augeninnen-
randes, ihre Abstände mehr als punktgroß; 10. 
Tergit mit wenigen zerstreuten feinen  Punkten. 
Beine schlank, die gelappten Hintertarsen nicht 
ganz 3/4 schienenlang, 1. Glied fast so lang wie 
die drei folgenden Glieder zusammengenommen, 
erheblich länger als Klauenglied; 4. Glied tief ge-
lappt. Gesamte Oberseite flach genetzt.
Variabilität: Der Paratypus von Kaynaro besitzt 
kleinere Elytren als die übrigen Typen.
Differentialdiagnose: Stenus glabratus spec. 
nov. gehört in die Gruppe des S. palawanensis 
WENDELER und ist hier den Arten S. glaber L. BE-
NICK und S. glabrior spec. nov. am ähnlichsten. 
Vom ersteren unterscheidet er sich sofort durch 
seine flache Stirnmitte, vom zweiten (schwer) 
durch nicht ganz so grobe Elytrenpunktierung 
und gröbere Punktierung der Pronotummitte, 
von beiden durch die Sexualcharaktere (so ist 
bei S. glaber das Metasternum nur abgeflacht, 
fein und weitläufig punktiert, das distale Sklerit 
in der Abdomenspitze nur schwach sklerotisiert 
und vorn schmal abgerundet; zu S. glabrior s. u.). 
Vom ebenfalls ähnlichen balinesischen S. henrii 
ROUGEMONT trennt man die neue Art durch größe-
re Elytren und durch die Sexualcharaktere.
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Etymologie: Um die nahe Verwandtschaft zu S. 
glaber L. BENICK zu signalisieren, nenne ich die-
se neue Art „glabratus“ (lat. glabratus = glatt ge-
macht).

Stenus glabrior spec. nov. (Abb. 11, 40)

Material: )-Holotypus: INDONESIEN: W-Java: 
Mt. Gede, 1400-1500 m, 24.-28.V.1997, leg. 
S. KURBATOV (MHNG).
Kurzdiagnose: wie bei S. glabratus (s. o.), die Knie 
aber umfangreicher gebräunt. Länge: 5,7 mm (in-
terpoliert nach der Erfahrung: 4,7-5,8 mm ) (Vor-
derkörperläge: 2,6 mm).
Beschreibung: PM des HT: Hw: 45; aE: 25; Pw: 
33,6; Pl: 36; Elw: 45; Ell: 45,5; Sl: 36.
Männchen: Beine und Metasternum wie bei 
S. glabratus, die vordere Metasternummitte (zwi-
schen den Mittelhüften) aber deutlicher erhoben 
und dichter sowie rauer punktiert und beborstet. 
Sternite ähnlich wie bei S. glabratus, der Mittel-
eindruck des 7. Sternits aber etwas schmäler. 
Aedoeagus ähnlich wie bei S. glabratus, der Me-
dianlobus vorn aber flach konkav ausgebuchtet 
(Abb. 11) und mit deutlicher verstärkter Querleis-
te; Parameren mit etwa 20 Borsten, die proxima-
len, sehr langen Borsten in ihrer Spitzenhälfte 
deutlich crenuliert.
Weibchen: unbekannt.
In fast allen Punkten dem S. glabratus zum Ver-
wechseln ähnlich, das Pronotum aber kürzer 
und in der Mitte noch gröber (aber ebenso dicht) 
punktiert, die größten Punkte mindestens so groß 
wie der größte Querschnitt des 2. Fühlergliedes. 
Elytren wenig länger als bei S. glabratus, weni-
ger grob und regelmäßiger punktiert, der mittlere 
Punktdurchmesser erreicht nicht ganz den mitt-
leren Querschnitt des 2. Fühlergliedes. 7. Tergit 
noch weitläufiger punktiert, die Punktzwischen-
räume hier doppelt so groß wie die Punkte.
Differentialdiagnose: Stenus glabrior spec. nov. 
gehört in die palawanensis-Gruppe und ist hier 
sehr nah mit S. glaber L. BENICK und S. glabratus 
spec. nov. verwandt. Vom ersten unterscheidet er 
sich sofort durch seine völlig flache Stirn, vom 
zweiten durch die angegebenen Punktierungsun-
terschiede, von S. elliptiventris spec. nov. sofort 
durch gröbere und dichtere Abdominalpunktie-
rung, von allen und auch von S. henrii ROUGEMONT 
durch die Sexualcharaktere.
Etymologie: Um die nahe Verwandtschaft zu 
S. glaber L. BENICK zu signalisieren, nenne ich 
diese neue Art „glabrior“ (Komparativ von lat. 
glaber = glatt).

Stenus elliptiventris spec. nov. (Abb. 42, 48)

Material: (-Holotypus: INDONESIEN: W-Sumatra: 
Bukittingi, Lawang Top – Maninjau, 1200-900 m, 
17.X.1991, leg. A. RIEDEL (ZMB); Paratypus: 1 (: 
MALAYSIA: Pahang, Cameron Highlands, Robin-
son Falls, montane rainforest, swept & beaten, 
No. 81, 24.III.1995, leg. O. MERKL (Zool. Mus. Bu-
dapest).
Kurzdiagnose: Schwarz, ziemlich glänzend; Stirn 
ziemlich grob und sehr dicht punktiert; Pronotum 
und Elytren sehr grob und sehr dicht punktiert; 
Abdomen fein und mäßig dicht punktiert; Bebors-
tung kurz, anliegend. Fühler rötlichgelb, die Keu-
le gebräunt. Kiefertaster rötlichgelb, das 3. Glied 
etwas dunkler. Beine rötlichgelb, die Knie breit 
gebräunt. Paraglossen oval. Clypeus schwarz, 
Oberlippe schwarzbraun, beide schütter bebors-
tet. Länge: 5,3 mm (interpoliert nach Erfahrung: 
4,2-5,3 mm) (Vorderkörperlänge: 2,5 mm).
Beschreibung: PM des HT: Hw: 44; aE: 24; Pw: 
31; Pl: 37; Elw: 42; Ell: 43; Sl: 34.
Männchen: unbekannt.
Weibchen: 8. Sternit abgerundet, zur Hinterrand-
mitte leicht stumpfwinklig vorgezogen. Valvifera 
und schwach sklerotisierte Spermatheka (Abb. 
48), ein distales Sklerit in der Abdomenspitze 
nicht auffällig. 10. Tergit breit abgerundet.
Kopf etwas breiter als die Elytren, Stirn ziemlich 
breit, konkav eingesenkt, Mittelteil gut so breit 
wie jedes der Seitenstücke, sehr flach (kaum) 
erhoben, tief unterhalb des Augeninnenrand-
niveaus liegend; Punktierung ziemlich grob, 
seitlich sehr dicht, in der Mitte weitläufiger, der 
mittlere Punktdurchmesser erreicht nicht ganz 
den apikalen Querschnitt des 2. Fühlergliedes, 
Punktabstände seitlich deutlich kleiner als die 
Punktradien, in der Mitte größer, mehrfach punkt-
groß. Fühler zurückgelegt bis ins hintere Prono-
tumviertel reichend, vorletzte Glieder etwa 1.5 
x so lang wie breit. Pronotum seitlich schwach 
gewölbt, deutlich länger als breit, hinten schwach 
konkav eingezogen, fast ohne Eindrücke (in mitt-
lerer Höhe ein undeutlicher, schwacher Querein-
druck); Punktierung erheblich gröber als auf der 
Stirn und äußerst dicht, aber selten ganz kurz 
zusammenfließend, mittlerer Punktdurchmesser 
größer als der größte Querschnitt des 2. Fühler-
gliedes. Die quadratischen Elytren wenig schmä-
ler als der Kopf, gut so lang wie breit, Seiten 
hinter den eckigen Schultern lang-gerade, kaum 
erweitert, im hinteren Viertel mäßig eingezogen, 
Hinterrand tief ausgerandet; Nahteindruck in der 
Vorderhälfte deutlich, Schultereindruck kaum er-
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kennbar; Punktierung ebenso grob wie am Pro-
notum, Punktzwischenräume jedoch ein wenig 
größer, weshalb die Punkte deutlicher voneinan-
der getrennt erscheinen und die Punktierung ins-
gesamt einen „ordentlicheren Eindruck“ macht. 
Abdomen hoch-elliptisch, nur sehr schmal ge-
randet; die fast linienförmigen, wenig nach ven-
tral abgesetzten Paratergite ventrad geneigt, 
diejenigen des 4. Tergits höchstens so breit wie 
das 3. Fühlerglied, so gut wie ohne Punkte; ba-
sale Querfurchen der Vordertergite sehr tief, 7. 
Tergit mit deutlichem apikalem Hautsaum; Punk-
tierung von vorn bis hinten fein und mäßig dicht 
(Abb. 42), die Punkte des 4. Tergits höchstens 
so groß wie der basale Querschnitt des 3. Füh-
lergliedes, diejenigen des 7. Tergits nur wenig fei-
ner; 10. Tergit fast glatt. An den schlanken Beinen 
die gelappten Hintertarsen nicht ganz 4/5 schie-
nenlang, 1. Glied etwa so lang wie die drei fol-
genden Glieder zusammengenommen, deutlich 
länger als Klauenglied; 4. Glied tief gelappt. Stirn 
und Pronotum höchstens mit Netzungsspuren, 
Elytren und Abdomen deutlich flach genetzt.
Differentialdiagnose: Auch diese neue Art gehört 
in die palawanensis-Gruppe. Sie unterscheidet 
sich von den meisten seiner auf den Nachbarin-
seln lebenden Verwandten sofort durch ihre fei-
ne und wenig dichte Abdominalpunktierung, von 
S. glaber L. BENICK durch die fast flache Stirnmit-
te.
Etymologie: Nach ihrem hochgewölbten Abdo-
men nenne ich diese neue Art elliptiventris (lat. 
venter = Bauch).

Stenus tujuhmontis spec. nov. (Abb. 7)

Material: )-Holotypus und 1 (-Paratypus: IN-
DONESIEN: Sumatra: Jambi W Mt. Tujuh Lake, 
1400 m, sifting vegetational debris in montane 
Lithocarpus-Castanopsis forest, 14.XI.1989, leg. 
AGOSTI, LÖBL & BURCKHARDT (HT im MHNG, PT in 
cP).
Kurzdiagnose: Schwarz, jede Elytre mit einem 
sehr großen, ovalen, orangenen Fleck, mäßig 
glänzend, Vorderkörper grob und sehr dicht, Ab-
domen ziemlich grob und sehr dicht punktiert; 
Beborstung kurz, anliegend. Fühler gelblich-
braun, zur Keule verdunkelt. Kiefertaster gelb bis 
rötlichgelb. Beine gelblichbraun, die Knie dunkler 
bräunlich. Clypeus schwarz, Oberlippe dunkel-
braun, beide mäßig dicht beborstet. Länge: 4,8-
6,0 mm (Vorderkörperlänge: 2,6-2,7 mm).
Beschreibung: PM des HT: Hw 53; aE: 26; Pw: 
34; Pl: 37,5; Elw: 48; Ell: 42; Sl: 32.

Männchen: Beine ohne Auszeichnungen. Me-
tasternum breit gewölbt, wenig fein und ziemlich 
dicht auf genetztem, aber glänzendem Grund 
punktiert. Vordersternite einfach, 7. Sternit in der 
Mitte vor dem Hinterrand feiner und dichter als 
an den Seiten punktiert und beborstet. 8. Sternit 
mit breitem, dreieckigem Ausschnitt etwa im hin-
teren 1/7.  9. Sternit apikolateral spitz. 10. Tergit 
abgerundet. Aedoeagus lang und schlank, der 
Medianlobus (Abb. 7) in mittlerer Höhe etwas ein-
geschnürt, mit leicht knopfförmiger Spitze, innen 
mit einem kleinen, dreieckigen Ausstülpsklerit; 
Parameren viel länger als der Medianlobus, an 
ihrer Innenseite mit etwa 17 Borsten versehen.
Weibchen: 8. Sternit zur Hinterrandmitte stumpf-
winklig-rundlich vorgezogen. Valvifer apikolateral 
spitz. 10. Tergit abgerundet.
In fast allen Punkten mit dem balinesischen 
S. crebriventris PUTHZ übereinstimmend, Ely-
tren aber mit erheblich größerer Makel (diese ist 
breiter als das 3. Fühlerglied lang und etwa so 
lang wie das 3. und 4. Fühlerglied zusammenge-
nommen), Stirn wenig feiner punktiert, der kleine 
Ausstülphaken des Medianlobus kürzer.
Differentialdiagnose: Diese neue Art, die vielleicht 
nur eine Subspezies des S. crebriventris darstellt, 
gehört wie dieser in die Gruppe des S. gestroi 
FAUVEL (PUTHZ, 1973: 83). Sie unterscheidet sich 
von allen ihren Verwandten mit schmal gerande-
tem Abdomen durch ihre große, den Hinterrand 
der Elytren nicht erreichende Elytrenmakel, ihre 
sehr dichte Punktierung und den Aedoeagus. 
Vom ebenfalls auf Sumatra lebenden und gema-
kelten S. ridiculus SCHEERPELTZ lässt sie sich durch 
ihre viel größere Elytrenmakel, kürzere Elytren 
und den in mittlerer Höhe eingeschnürten Medi-
anlobus trennen. Von S.  ephalo PUTHZ, auch auf 
Sumatra, unterscheidet sie sich, abgesehen von 
der größeren Elytrenmakel, durch nicht ganz so 
grobe, dichtere Stirnpunktierung, stärker glän-
zende Elytren (diese sind bei S. cephalo holzkoh-
lenartig matt) sowie durch den Aedoeagus (vgl. 
Abb. 8), von S. gestroi lacertosus L. BENICK sofort 
durch ihre Elytrenmakel, viel weniger matten Vor-
derkörper und durch den Aedoeagus.
Etymologie: Ich wähle für diese neue Art den Na-
men ihres Fundortes (lat. mons = Berg).

Stenus dilatipennis spec. nov. (Abb. 30, 49)
Stenus kempi BERNHAUER; L. BENICK, 1938
(falsus)

Material: )-Holotypus: E. -Sumatra: Lampung, Ka-
lianda, Gn. Rajabasa, 05o46,896’S, 105o37,687’E, 
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1255 m, sample 1, sifted, 15.VIII.2006, leg. 
A. RIEDEL (MZB). Paratypen: 1 ), 5 ((: wie Ho-
lotypus  (SMNK, cP); 1 (: (Central Java: N slo-
pes of Dieng plateau, Petungkriyono, Gn. Deles, 
1055 m, 7o08,221’S, 109o43,599’E, sample 1, 
sifted, 24.VIII.2006, leg. A. RIEDEL (SMNK); 1 (: 
Java: „Gn. Patoeha” [= Gn. Patuha], 5000 feet, 
Preanger, 19.-25.XII.1926, leg. F. C. DRESCHER 
(FMCh).
Kurzdiagnose: Schwarz, Vorderkörper mäßig, 
Abdomen stark glänzend, Vorderkörper sehr 
grob und sehr dicht, Abdomen grob und dicht 
punktiert; Beborstung kurz, anliegend. Fühler 
braun. Kiefertaster hellbraun. Beine hell rötlich-
braun, die Knie deutlich verdunkelt. Clypeus 
schwarz, Oberlippe schwarzbraun, mäßig dicht 
beborstet. Länge: 4,0-4,5 mm (Vorderkörperlän-
ge: 2,0-2,2 mm).
Beschreibung: PM des HT: Hw: 39; aE: 20,5; Pw: 
29; Pl: 27; Elw: 43; Ell: 37; Sl: 27.
Männchen: Schenkel gekeult, Hinterschienen 
in ihrer Hinterhälfte kräftig nach innen gebo-
gen, Mittelschienen mit deutlichem Apikaldorn, 
Hinterschienen mit kräftigem Präapikaldorn. 
Metasternum flach gewöbt, wenig grob und 
wenig dicht auf glänzendem Grund punktiert, 
mittlerer Punktdurchmesser gut so groß wie der 
basale Querschnitt des 3. Fühlergliedes, Punkt-
zwischenräume meist doppelt so groß wie die 
Punkte. Vordersternite ohne Auszeichnungen, 
7. Sternit median viel feiner und dichter als an 
den Seiten punktiert und beborstet. 8. Sternit 
mit spitzwinkligem, seitlich konvexem Ausschnitt 
etwa im hinteren 1/5. 9. Sternit apikolateral mit 
spitzem Zahn. 10. Tergit sehr breit abgerundet. 
Aedoeagus (Abb. 30), Apikalpartie des Median-
lobus lang-spitzwinklig verengt, Ausstülpspange 
stark sklerotisiert mit langen proximalen Ausläu-
fern; Parameren viel kürzer als der Medianlobus, 
mit 6 langen Borsten.
Weibchen: 8. Sternit am Hinterrand stumpfwink-
lig zugespitzt. Valvifer apikolateral spitz. 10. Tergit 
sehr breit abgerundet. Spermatheka (Abb. 49), 
Infundibulum stärker sklerotisiert, gedreht; ein 
distales Sklerit in der Abdomenspitze zeigt eine 
etwa dreieckige Gestalt.
Kopf deutlich schmäler als die Elytren, Stirn breit, 
insgesamt konkav, mit zwei mäßig deutlichen 
Längsfurchen, Mittelteil etwa so breit wie jedes 
der Seitenstücke, nur sehr flach erhoben, tief 
unter dem Augeninnrandniveau liegend; Punktie-
rung grob und sehr dicht, mittlerer Punktdurch-
messer fast so groß wie der apikale Querschnitt 
des 2. Fühlergliedes, Punktzwischenräume viel 

kleiner als die Punktradien, nur in der hinteren 
Stirnmitte größer, bis punktgroß. Fühler kurz, 
zurückgelegt wenig über die Pronotummitte hin-
ausragend, vorletzte Glieder sehr wenig länger 
als breit. Pronotum deutlich breiter als lang, in 
der Vorderhälfte am breitesten, seitlich insge-
samt konvex, in der Hinterhälfte kräftig eingezo-
gen, aber nicht konkav; median mit einer flachen, 
in der groben Skulptur wenig deutlichen Längs-
furche; Punktierung deutlich gröber als auf der 
Stirn, sehr dicht, hin und wieder ganz leicht zu-
sammenfließend, größte Punkte so groß wie der 
größte Querschnitt des 2. Fühlergliedes. Quer-
rechteckige Elytren breiter als Kopf, viel breiter 
als lang, ihre Seiten hinter den eckigen Schultern 
lang-konvex, Hinterrand breit ausgerandet; Naht- 
und Schultereindruck deutlich; Punktierung etwa 
so grob wie am Pronotum, äußerst dicht, hin und 
wieder fließen Punkte mehr oder weniger deutlich 
zusammen. Abdomen breit, nach hinten ziemlich 
verschmälert, Paratergite breit, ganz leicht auf-
gebogen, diejenigen des 4. Tergits etwa so breit 
wie die Hinterschienen in ihrer Längsmitte, mit 
nur wenigen Punkten; basale Querfurchen der 
Vordertergite sehr tief, grob und dicht punktiert, 
7. Tergit mit breitem apikalem Hautsaum; Punk-
tierung grob und dicht (vorn) bis mäßig grob und 
dicht (hinten), Punkte vorn wenig feiner als auf 
der Stirn, ihre Abstände kleiner als die Punktra-
dien, auf dem 7. Tergit sind die „längs-ausfließen-
den“ Punkte fast so groß wie der basale Quer-
schnitt des 3. Fühlergliedes, ihre Abstände etwas 
größer als die Punkte; 10. Tergit mit nur wenigen, 
noch feineren Punkten. Beinen kräftig, Hintertar-
sen einfach, fast 3/5 schienenlang, 1. Glied kaum 
länger als die beiden folgenden Glieder zusam-
mengenommen, deutlich länger als das Klauen-
glied; 4. Glied undeutlich, ganz kurz gelappt. Die 
ganze Oberseite netzungsfrei.
Differentialdiagnose: Stenus dilatipennis spec. 
nov. gehört in die Gruppe des S. perplexus PUTHZ 
(PUTHZ, 1988: 635), die weiter unten neu definiert 
wird, und steht hier sehr nahe den Arten S. kempi 
BERNHAUER, S. longoculatus spec. nov. und S. pru-
deki spec. nov.. Zur Unterscheidung von diesen 
und den übrigen Gruppenvertretern siehe Tabelle.
Etymologie: Wegen der außerordentlich breiten 
Elytren nenne ich diese neue Art „dilatipennis“ 
(lat. dilatus = erweitert, penna = Flügel) .

Stenus longoculatus spec. nov. (Abb. 29)

Material: )-Holotypus: THAILAND: Sakaerat Ex-
perimental Station, Pa 23, leg. H. FRANZ (NHMW).
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Paratypen: 2 ((-Paratypen: wie Holotypus 
(NHMW, cP); 1 ): LAOS: Khan-Monan Prov., Ban 
Khoun Ngeun, 200 m, 28o07’N, 104o29’E, 19.-
31.V.2001, leg. PACHOLÁTKO (NHMW).
Kurzdiagnose: Schwarz, Vorderkörper mäßig, 
Abdomen stärker glänzend, Vorderkörper sehr 
grob und sehr dicht, Abdomen grob und dicht 
punktiert; Beborstung kurz, anliegend. Fühler 
bräunlich. Kiefertaster gelblich, das 3. Glied et-
was dunkler. Beine hell rötlichbraun, die Knie 
verdunkelt. Clypeus schwarz, Oberlippe dunkel-
braun, beide mäßig dicht beborstet. Länge: 3,2-
3,8 mm (Vorderkörperlänge: 1,8 mm).
Beschreibung: PM des HT: Hw: 33,8; aE: 17,5; 
Pw: 24,5; Pl: 23,5; Elw: 37; Ell: 30; Sl: 23.
Männchen: Bein- und Ventralauszeicnungen wie 
bei S. dilatipennis, 8. Sternit aber weniger tief, nur 
im hinteren 1/6 ausgeschnitten. Der Aedoeagus 
(Abb. 29) ähnelt dem des S. kempi BERNHAUER 
stark (vgl. Abb. 28), Apikalpartie des Medianlo-
bus aber kürzer und seitlich stärker konvex.
Weibchen: wie bei S. dilatipennis.
Differentialdiagnose: Stenus longoculatus spec. 
nov. ist etwas kleiner und schlanker als S. kempi 
und S. dilatipennis. Eine sichere Unterscheidung 
von beiden kann aber nur durch Genitaluntersu-
chung erfolgen.
Etymologie: Der Name dieser neuen Art bezieht 
sich auf das Gruppenmerkmal, die vergleichs-
weise langen Augen (lat. longus = lang, oculatus 
= mit Augen versehen).

Stenus prudeki spec. nov. (Abb. 45)

Material: (-Holotypus: THAILAND: Nan Prov., 
Doi Phuka National Park, 28.IV.-12.V.2002, leg. 
P. PRŮDEK & M. OBOŘIL (cP, später im MHNG).
Kurzdiagnose: Schwarz, jede Elytre mit einer 
orangenen länglichen Makel in der Mitte der 
Hinterhälfte, welche sich bis zum Elytrenhinter-
rand erstreckt; Vorderkörper mäßig, Abdomen 
stärker glänzend, Vorderkörper sehr grob und 
sehr dicht, auf den Elytren überwiegend kurz-zu-
sammenfließend punktiert-skulptiert, Abdomen 
grob und sehr dicht (vorn), ziemlich grob und 
dicht (hinten) punktiert; Beborstung kurz, anlie-
gend. Fühler bräunlich. Kiefertaster hellbraun. 
Beine hell rötlichbraun, die Knie etwas dunkler. 
Clypeus schwarz, Oberlippe schwarzbraun, bei-
de dünn beborstet. Länge: 4,7 mm (interpoliert 
nach Erfahrung: 4,0-4,7 mm) (Vorderkörperlän-
ge: 2,1 mm).
Beschreibung: PM des HT: Hw: 40,5; aE: 23; Pw: 
30,5; Pl: 29; Elw: 45,5; Ell: 38; Sl: 28,5.

Männchen: unbekannt.
Weibchen: 8. Sternit zur Hinterrandmitte stumpf-
winklig vorgezogen. Valvifera apikolateral spitz. 
10. Tergit breit abgerundet. Spermatheka (Abb. 
45), Infundibulum klein, unauffällig, distales In-
nensklerit der Abdomenspitze klein, wenig diffe-
renziert.
In den meisten Punkten wie S. dilatipennis, 
Punktierung der Seitenteile der Stirn aber weni-
ger dicht, Punktzwischenräume hier wiederholt 
größer als die Punktradien. Mittlere Längsfur-
che des Pronotums tiefer, sehr deutlich einge-
schnitten. Von der Skulptur der Elytren fallen zu-
erst die erhobenen, leicht gewundenen, kurzen 
Punktzwischenräume auf (bei S. dilatipennis  ist 
Punktierung viel deutlicher), in dieser Skulptur 
gehen die Punkte eher unter. Abdomen gröber 
und dichter als bei S. dilatipennis punktiert, auch 
die Paratergite gröber und dichter punktiert, auf 
dem 7. Tergit die lang-ausgezogenen Punkte 
mindestens so groß wie der basale Querschnitt 
des 3. Fühlergliedes, ihre Abstände nicht ganz 
so groß wie die Punkte.
Differentialdiagnose: Stenus prudeki spec. nov. 
unterscheidet sich von seinen Nahverwandten 
durch seine Elytrenmakel, durch die gerunzelte 
Skulptur der Elytren und durch die Sexualcha-
raktere.
Etymologie: Ich widme diese auffällige neue Art 
einem ihrer Sammler, Herrn PAVEL PRŮDEK (Brno) 
und danke ihm damit gleichzeitig für die liebens-
würdige Überlassung des Stückes für meine 
Spezialsammlung.

Stenus kasantsevi spec. nov. (Abb. 24, 44)

Material: )-Holotypus: BURMA: Chin State: E slo-
pes of Mt. Victoria, 1800-1200 m, 28.II.1996, leg. 
S. KASANTSEV (NHMB). Paratypen: 2 )), 6 ((: wie 
Holotypus (NHMB, cP).
Kurzdiagnose: Schwarz, Vorderkörper mäßig, 
Abdomen stark glänzend, Stirn grob und sehr 
dicht, Pronotum und Elytren sehr grob und sehr 
dicht, Abdomen grob und sehr dicht punktiert; 
Beborstung kurz, anliegend. Fühler gelblich-
braun, die Keule verdunkelt. Kiefertaster gelblich. 
Beine bräunlichgelb, die Knie dunkler. Clypeus 
schwarz, Oberlippe braun, dicht beborstet. Län-
ge: 3,0-3,7 mm (Vorderkörperlänge: 1,8 mm).
Beschreibung: PM des HT: Hw: 35,7; aE: 20,5; 
Pw: 26; Pl: 24,5; Elw: 37,5; Ell: 33; Sl: 22.
Männchen: Beine wie bei S. dilatipennis. Meta-
sternum median abgeflacht, grob und dicht auf 
glänzendem Grund punktiert, direkt in der Mitte 
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mit kurzem, erhobenem Kiel. Vordersternite ein-
fach, 7. Sternit in der hinteren Mitte feiner und 
dichter als an den Seiten punktiert und beborstet. 
8. Sternit mit dreieckigem Ausschnitt etwa im hin-
teren 1/7.  9.  Sternit apikolateral spitz. 10. Tergit 
abgerundet. Aedoeagus (Abb. 24) etwa wie bei 
S. articulipenis ROUGEMONT (Abb. 22), der Medi-
anlobus aber länger, seine Apikalpartie anders 
abgesetzt, die Ausstülpspange mit längeren pro-
ximalen Haken.
Weibchen: 8. Sternit zur Hinterrandmitte stumpf-
winklig vorgezogen. Valvifer apikolateral spitz. 
10. Tergit abgerundet. Spermatheka (Abb. 44).
In den meisten Punkten äußerlich mit S. dilati-
pennis übereinstimmend (vgl. o.), Abdomen aber 
ungerandet, die Stirnpunktierung deutlich weni-
ger grob als diejenige des Pronotums, die Ely-
tren nicht ganz so dicht gedrängt punktiert.
Differentialdiagnose: Stenus kasantsevi spec. 
nov. ist die Schwesterart der S. articulipenis 
ROUGEMONT und S. aspericollis ROUGEMONT, wie ihr 
sehr ähnlicher Aedoeagusbau ausweist. Äußer-
lich lassen sich die drei Arten nicht sicher unter-
scheiden (wenn man von der Tatsache absieht, 
dass S. aspericollis eine kleine Elytrenmakel 
zeigt), ihr Aedoeagus macht aber deutlich, dass 
es sich um verschiedene Arten handelt (wobei 
noch nicht ganz sicher ist, ob S. aspericollis nicht 
möglicherweise eine Farbvariante des S. articu-
lipenis darstellt).
Etymologie: Ich ehre mit dem Namen dieser 
neuen Art ihren Sammler, Dr. SERGEY KASANTSEV, 
Moskau.

The Stenus perplexus-group

Species of medium size (3.2-4.8 mm) with lar-
ge eyes, posterior limit of frons concave (fig. 26, 
comp. fig. 25), abdomen either immarginate or 
margined, tarsal segment 4 almost simple (not 
bilobed). Paraglossa oval. Sternum ± 9 acute api-
colaterally (figs 12, 13, 49) (my statement 1988: 
635 has to be corrected; note: concerning this 
character S. perplexus is aberrant, in this spe-
cies the apicolateral tooth is indistinct, fig. 14). 
Tergum 10 simple. Antennae short, when reflex-
ed at most extending to posterior margin of pro-
notum. Pronotum short. Elytra distinctly broader 
than long. Punctation of the whole insect coar-
se and very dense; interstices brilliant, without 
microsculpture.
Male: Metatibiae curved in apical third; mesoti-
biae with a distinct apical tooth; metatibiae with a 

strong preapical tooth. Sternit 8 with a narrow tri-
angular excision at most in apical fifth. Aedeagus 
(figs 21-24, 27-33) with a broad, strongly sclero-
tised expulsion clasp, a tubular internal sac and 
relatively short parameres.
Female: Sternite 8 triangular at posterior margin. 
Spermatheca (figs 20, 43-46, 49, 50) distinct-
ly sclerotised with a curved infundibulum and 
strongly coiled spermathecal duct.
At present 11 species of this group are known, 
all from the Oriental region (see map), some of 
them collected under bark. The term “perplexus-
group” is used because the species of this group 
do not fit the traditional definition of subgenera 
(for further details see PUTHZ, 2008). – In 1984 I 
included S. padschadsiranus PUTHZ (from Java) 
in this group, but since the aedeagus is diffe-
rent, I doubt now this attribution, although the 
general habitus closely resembles species of the 
perplexus-group (it may be easily distinguished 
from them by the very fine and sparse abdominal 
punctation).
Very close to the perplexus-group are the flagel-
lifer-group (PUTHZ, 1988: 633) and the javanus-
group (PUTHZ, 1980: 29). From both these it is dis-
tinguished by the aedeagus (without long internal 
flagellum) and/or shorter, differently shaped pa-
rameres.

Key to species

1 Elytra each with an orange spot  . . . . . . . . 2
-  Elytra black  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Abdomen immarginate. Aedeagus (fig. 23). 

Spermatheca (fig. 43). 3.4-4.3 mm (forebody: 
1.9 mm). Thailand . S. aspericollis ROUGEMONT

- Abdomen margined  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 Elytral spot large, distinctly separate from 

posterior margin of elytra. Punctation through-
out less coarse, e.g. diameter of punctures 
on tergite 3 about as large as median cross 
section of antennal segment 3. Aedoeagus: 
(fig. 27). Spermatheca: (fig. 46). 3.7-4.7 mm 
(forebody: 2.1 mm). India. Thailand  . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S. simplicipes PUTHZ

- Elytral spot smaller, extending to posterior 
margin of elytra. Punctation throughout coar-
ser, e.g. diameter of punctures on tergite 3 
about as large as apical cross-section of an-
tennal segment 2. Male unknown. Spermathe-
ca (fig. 45). 4.0-4.7 mm (forebody: 2.1 mm). 
Thailand   . . . . . . . . . . . S. prudeki spec. nov.

4 Abdomen immarginate  . . . . . . . . . . . . . . . 5
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- Abdomen margined  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5 Head smaller, narrower or at most about as 

broad as elytra (Elw: Hw < 1.20)  . . . . . . . . 6
- Head much broader than elytra (Elw: Hw 

∼ 1.26). Aedeagus (fig. 31). Female unknown. 
3.7-4.1 mm (forebody: 1.9 mm). Philippines: 
Mindanao  . . . . . . . . . . S. crocodiloides PUTHZ

6 Punctation coarser and less dense, e.g. in-
terstices on frons mostly larger than diameter 
of punctures, interstices on tergite 4 mostly 
larger than half diameter of  punctures. Ae-
deagus (fig. 32). Spermatheca (unknown). 
3.6-4.2 mm (fore-body: 1.9 mm). Sarawak, 
Sabah  . . . . . . . . . . . . . .  S. perplexus PUTHZ

- Punctation less coarse and denser, e.g. inter-
stices on frons and on tergite 4 mostly smaller 
than half diameter of punctures  . . . . . . . . . 7

7 Head distinctly narrower than elytra  . . . . . 8
- Head as broad as elytra. Aedeagus (fig. 33). 

Spermatheca (fig. 20). 3.6-4.2 mm (forebo-
dy: 1.9 mm).Vietnam. Thailand. Laos (1 (: 
100 km N Vientiane, Cvang Vieng, 300 m, 
18.-21.X.2003, S. Kurbatov, MHNG). Malay-
sia  . . . . . . . . . . . . . . . S. perplexabilis PUTHZ

8 Aedeagus (fig. 22). Spermatheca (about as 
in fig. 43). 3.2-3.9 mm (fore-body: 1.9 mm).  
Thailand, Burma (2 )), 6 ((: E Mandalay env. 
Maymyo, 700 m, 5.III.1996, KURBATOV; 1 (: N 
Shan prov., env. Hsipam, 500 m, 22.II.1996, 
KURBATOV: MHNG, cP), Laos ( ), cf. det., Lu-
angprabang: Thong Khan, ∼ 750 m, 11.- 
21.V.2002, V. KUBÁŇ: NHMB). China (1 (: S 
Yunnan: Xishuangbanna, Tropical Botanical 
Garden, 10.IV.1992, N Xiao: coll. WATANABE, 
Tokyo) . . . . . . . . . .S. articulipenis ROUGEMONT

- Aedeagus (fig. 24). Spermatheka (fig. 44). 
3.0-3.7 mm (fore-body: 1.8 mm). Burma  . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . .S. kasantsevi spec. nov.

9 Pronotum with a deep median impression  10
- Pronotum without a deep median impression  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
10 More robust, punctation denser, somewhat 

confluent on elytra. Aedeagus (fig. 21). Sper-
matheca unknown. 4.2-4.8 mm (fore-body: 
2.2 mm). India. Nepal (1 ): Prov. Karnali, Distr. 
Humla, 6 km NW Simikot, Dandaphaya-Ker-
mi, 2300-2800 m, 19.VI.2001, A. KOPETZ, Mus. 
Erfurt)  . . . . . . . . . . .S. crenicollis EPPELSHEIM

- Less robust, punctation slightly less dense, 
not confluent on elytra. Aedeagus (fig. 28). 
Spermatheca (fig. 50). 3.7-4.6 mm (fore-body: 
2.0-2.2 mm). India. Bhutan.  Burma (1 ), 1 (: 
Shan State, ca. 45 km N Aungban Mintaing-
bin Forest Camp, 20o55.20 N, 96o33.60 E, 

1320 m, 11.-23.VI.2004, NHMW). Thailand. 
Laos (1 ): Hu Phan Prov., Ban Saluei, Phu 
Phan Mts., 1500-2000 m, 21.IV.- 11.V.2001, 
D. HANCK, coll. SCHÜLKE)  . S. kempi BERNHAUER

11 Larger. Aedeagus (fig. 30). Spermatheca (fig. 
49). 4.0-4.5 mm (fore-body: 2.0-2.2 mm) Su-
matra  . . . . . . . . . . . S. dilatipennis spec. nov.

- Smaller. Aedeagus (fig. 29). Spermatheca (as 
in fig. 49). 3.2-3.8 mm (forebody: 1.8 mm). 
Thailand. Laos  . . . S. longoculatus spec. nov.

Dank
Mein Dank gilt diesmal vor allem Herrn Dr. A. RIEDEL 
(Staatliches Museum für Naturkunde, Karlsruhe), der 
mir seine jüngsten Ausbeuten zur Bearbeitung anver-
traut und das Manuskript kritisch durchgesehen hat; im 
übrigen allen Kollegen und Institutionen, die mir seit 
Jahrzehnten ihr Material zur Verfügung stellen.
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Abbildungen 34-51. Punktierung des 4. Tergits (34-42), Spermatheka bzw. Spermatheka, Valvifera und distales 
Endosklerit (43-51) von Stenus opacivestis spec. nov. (34), S. angustipunctatus spec. nov. (35, 51), S. malabaren-
sis CAMERON (36; Java: Gede); S. fulgidiventris PUTHZ (37; Java: Gede), S. glabratus spec. nov. (38, 47), S. glaber 
L. BENICK (39; Java: Puncak Pass), S. glabrior spec. nov. (40), S. riedelianus spec. nov. (41), S. elliptiventris spec. 
nov. (42, 48), S. aspericollis ROUGEMONT (43; env. Soppong), S. kasantsevi spec. nov. (44), S. prudeki spec. nov. (45), 
S. simplicipes PUTHZ (46; Doi Suthep), S. dilatipennis spec. nov. (49) und S. kempi BERNHAUER (50; Mawphlang). 
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Beiträge zur Kenntnis der badischen Schlupf-
wespenfauna (Hymenoptera, Ichneumonidae) 7. 
Unterfamilien Anomaloninae, Banchinae
(außer Banchini), Cremastinae, Diplazontinae
KONRAD SCHMIDT & FRANZ ZMUDZINSKI

Kurzfassung
Aus den Unterfamilien der Anomaloninae, Banchinae 
(Tribus Atrophini und Glyptini), Cremastinae und Dipla-
zontinae werden 147 Arten aus Baden nachgewiesen. 
Das entspricht etwa 50 % des deutschen Faunenbestan-
des. Fünf Arten sind für Deutschland neu oder fehlen im 
Verzeichnis der Ichneumoniden Deutschlands (HORST-
MANN 2001a): Agrypon minutum (BRIDGMAN & FITCH, 1884) 
(Anomaloninae); Lissonota distincta BRIDGMAN, 1889 und 
Lissonota nigra BRISCHKE, 1880 (Banchinae, Atrophini); 
Diplazon bachmaieri DILLER, 1986 und Sussaba nova 
species (Diplazontinae). Sussaba nova species wird 
demnächst durch S. KLOPFSTEIN, Naturhistorisches Mu-
seum Bern, beschrieben werden. Durch Zucht konnten 
Wirte von 24 Arten ermittelt oder bestätigt werden.

Abstract
Contributions to knowledge of the ichneumon-fly 
fauna (Hymenoptera, Ichneumoidae) 7. Subfamily 
Anomaloninae, Banchinae (except Banchini), Cre-
mastinae, Diplazontinae
147 species of the subfamilies Anomaloninae, Banchi-
nae (Tribus Atrophini and Glyptini), Cremastinae and 
Diplazontinae are recorded from Baden. Five species 
are new records for Germany or are missing in the 
list of German ichneumon-flies (HORSTMANN 2001a): 
Agrypon minutum (BRIDGMAN & FITCH, 1884) (Anoma-
loninae); Lissonota distincta BRIDGMAN, 1889 and Lis-
sonota nigra BRISCHKE, 1880 (Banchinae, Atrophini); 
Diplazon bachmaieri DILLER, 1986 and Sussaba nova 
species (Diplazontinae). Sussaba nova species will be 
described shortly by S. KLOPFSTEIN, Natural History Mu-
seum Bern. Hosts of 24 species could be ascertained 
or confirmed by breeding.

Autoren
Prof. Dr. KONRAD SCHMIDT, Jahnstr. 5, D-69120 Heidel-
berg;
FRANZ ZMUDZINSKI, Königsberger Straße 29c, D-76139 
Karlsruhe.

1 Einleitung

Zur Bestimmung der Ichneumoniden empfiehlt 
sich die parallele Verwendung mehrerer Schlüs-

sel. Für eine erste Orientierung ist SCHMIEDEKNECHT 
(1906-1935), wenn auch veraltet, nie verkehrt. 
Bei der Bestimmung der Gattungen in ihrer heu-
tigen Abgrenzung hat TOWNES (1970, 1971) den 
großen Vorzug, dass je ein typischer Vertreter 
aller Gattungen abgebildet ist. Dem „Nachteil“, 
dass die Bestimmungsschlüssel alle Gattungen 
weltweit berücksichtigen, stehen gegenüber: 
die detailgenauen, hervorragenden Zeichnun-
gen, ausführliche Gattungsdiagnosen und -sy-
nonymielisten, Hinweise auf die geographische 
Verbreitung, bevorzugte Lebensräume und die 
Lebensweise. Spezielle Literaturhinweise finden 
sich jeweils bei den einzelnen Unterfamilien und 
Arten. Gattungsrevisionen werden bei der ersten 
Art der Gattung zitiert.
Die ausgewertete lokalfaunistische Literatur und 
die bearbeiteten Ichneumoniden-Aufsammlun-
gen sind dieselben wie in unseren früheren Ar-
beiten dieser Reihe (SCHMIDT & ZMUDZINSKI 1983, 
2003a, b, 2004, 2006, 2007). Über die Fangme-
thoden und die Fallenstandorte finden sich in 
SCHMIDT & ZMUDZINSKI (2003b, 2007) genauere 
Angaben.

2 Artenliste

Die fortlaufende Nummerierung schließt an die in 
Teil 6 an (SCHMIDT & ZMUDZINSKI 2007). Die Fund-
ortangaben aus Baden sind wie in den früheren 
Arbeiten von Norden nach Süden angeordnet. 
Bei häufigeren Arten ist nur die Zahl der (( und 
)), die aus Baden vorliegen, und die aus den 
Fangdaten ermittelte Flugzeit angegeben. Bei 
Privatsammlungen ist der Name des Sammlers 
nur bei Tieren angegeben, die nicht aus eigenen 
Aufsammlungen stammen. Bei allen Tieren, die 
Spezialisten zur Determination oder Nachprü-
fung vorgelegen haben, ist dies besonders ver-
merkt. Einige Arten aus Württemberg, die bisher 
in Baden nicht aufgefunden wurden, sind ohne 
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Nummer eingefügt. Die meisten dieser Tiere hat 
PFEFFER (1913) in der Umgebung von Wildbad im 
Nordschwarzwald, nur wenige km von der badi-
schen Grenze entfernt, gefangen.

Abkürzungen:
SMNK = Staatliches Museum für Naturkunde 

Karlsruhe
H = coll. H. HILPERT, im SMNK
Ho = coll. CH. HOFFMANN, Bernkastel-

Kues
S = coll. K. SCHMIDT, Heidelberg
Wi = coll. N. WINDSCHNURER, Karlsruhe
Z = coll. F. ZMUDZINSKI, Karlsruhe
* = von BAUER (1958 bzw. 1961) in Fran-

ken festgestellte Art
e. l. = ex larva
e. p. = ex pupa
det. = determinavit: er hat es bestimmt
vid. = vidit: er hat es gesehen
GS = Gelbschale
KL = Körperlänge
MF = Malaise-Falle
am Licht = Anflug beim Lichtfang von Nacht-

schmetterlingen oder abends in der 
Wohnung

A = Anfang
E = Ende
M = Mitte

Unterfamilie Anomaloninae

Die Bestimmung der Gattungen kann nach 
TOWNES (1971) oder GAULD (1976) erfolgen. Zur 
Determination der meisten Arten kann man ATA-
NASOV (1981) und für die auch in England bzw. 
Spanien vorkommenden Arten GAULD & MITCHELL 
(1977)  bzw. IZQUIERDO (1982) heranziehen. Für 
die von GRAVENHORST, BOIE, HARTIG, RATZEBURG 
und FÖRSTER beschriebenen Arten sind die vor-
bildlichen Revisionen von SCHNEE (1989, 1993, 
2008) unentbehrlich.

Tribus Anomalonini

Anomalonini kommen vor allem in trockenen, 
warmen Lebensräumen vor. Wirte sind Schwarz-
käfer (Tenebrionidae). Die Eier werden in die 
Käferlarven abgelegt. Die Wespen schlüpfen aus 
den Käferpuppen.

1011)* Anomalon cruentatum (GEOFFROY, 1785) 
(= foliator FABRICIUS, 1798)

1 (, 20.08.64 Heidelberg-Neuenheim, Jahnstra-
ße im Garten, S.
2 )), 17.06.51 Sandhausen, s Heidelberg, STRITT, 
SMNK.
1 ), 22.06.91 Stutensee-Spöck, w Bruchsal, 
Sandacker, S.
3 )), 06.07.79, 06.07.80, 01.06.81 Karlsruhe-
Nordweststadt, Flugplatz, S.
1 ), 21.07.53 Walzbachtal-Jöhlingen, ö Karls-
ruhe, GREMMINGER, SMNK.
1 ), 12.09.2002 Kaiserstuhl, Ihringen, Blanken-
hornsberg, MF, GAEDCKE, S.

Tribus Gravenhorstiini

Wirte sind Schmetterlinge. Die Eier werden in 
junge Raupen abgelegt. Bis zur Verpuppung der 
Raupe verharrt die Schlupfwespe im ersten Lar-
venstadium. Danach vollendet sie ihre Entwick-
lung und spinnt innerhalb der Wirtspuppe einen 
dünnen rudimentären Kokon. Einige Arten sind 
häufige Parasitoide von Forstschädlingen (GAUSS 
1975).

Noch 1989 wurden von SCHNEE zwei neue, auch 
in Deutschland vorkommende Arten der Gattung 
Agrypon beschrieben. Literatur: GAULD & MITCHELL 
(1977), SCHNEE (1989, 1993).

1012) Agrypon batis (RATZEBURG, 1855)
1 (, 09.07.71 Weingarten, nö Karlsruhe, Werra-
bronn, schattiger Waldweg, Z.
1 ), 08.36 Lenzkirch, s Titisee-Neustadt, STRITT, 
SMNK.

1013)* Agrypon canaliculatum (RATZEBURG,
1844)
1 ), 21.05.86 Bechtaler Wald bei Weisweil, H, 
det. SCHNEE (HILPERT 1989).
1 (, 23.09.70 Feldberg, „Wanne“, Z.
Wirte sind Yponomeuta-Arten (Gespinstmotten) 
(SCHNEE 1993). Auch die von BAUER (1958) als 
A. minutum bezeichneten Tiere gehören hierher.
Zuchten: 2 ((, 07.69 Bruchsal-Untergrombach, 
St. Michaelsberg, e. p. Yponomeuta an Euony-
mus europaeus (Pfaffenhütchen), Z.
1 (, M.07.79 Abtsmoor bei Bühl, aus Yponomeu-
tiden-Kokon an Prunus padus (Traubenkirsche), 
Z.
1 (, 28.06.74 Mooswald bei Freiburg, e. p. Ypo-
nomeuta evonymella, GAUSS, H.
1 ), 17.07.72 Neuenburg am Rhein, w Müll-
heim, e. p. Yponomeuta padella, GAUSS, H, det. 
SCHNEE.
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1014)* Agrypon clandestinum (GRAVENHORST,
1829)
16 ((, 32 )), von der Ebene bis in mittlere 
Schwarzwaldlagen (ca. 700 m), SMNK, H, Ho, 
S, Z (HABERMEHL 1922, KLUG 1965, STRITT 1971), 
2 ((, H, det. SCHNEE.
Flugzeit: ((, M.07.-M.10.; )), A.08., A.09.-A.10.
KLUG (1965) meldet 1 ), 07.05.60 vom Tuniberg 
bei Freiburg.

1015)* Agrypon flaveolatum (GRAVENHORST,
1807)
26 ((, 19 )), von den Rheinauen bis in den 
Hochschwarzwald (ca. 1380 m), SMNK, H, S, 
Z (HILPERT 1987b, 1989, KLUG 1965, KUSSMAUL & 
SCHMIDT 1987, STRITT 1971), 3 ((, H, det. SCHNEE.
Flugzeit: ((, E.04.-A.06., im Gebirge M.05.-A.07.; 
)), E.04.-M.05., im Gebirge M.05.-M.06.

1016)* Agrypon flexorium (THUNBERG, 1824)
(= tenuicorne GRAVENHORST, 1829), siehe Abb. 1, 2.
10 ((, 23 )), von der Ebene bis in mittlere 
Schwarzwaldlagen, SMNK, H, S, Z (HABERMEHL 
1922, STRITT 1971), 1 (, H, det. SCHNEE.
Flugzeit: ((, M.05.-E.07., A.-M.09.; )), E.05.-
M.07., A.-M.09.

1017) Agrypon minutum (BRIDGMAN & FITCH,
1884). Wird von SCHNEE als von Agrypon anxium 
(WESMAEL, 1849) verschiedene Art angesehen 
und fehlt daher in HORSTMANN (2001a). Eine Neu-
bearbeitung der Agrypon anxium-Gruppe durch 
H. SCHNEE ist in Vorbereitung (SCHNEE mündl.).
1 (, 30.07.86 Bechtaler Wald bei Weisweil, H, 
det. SCHNEE.
1 (, 09.09.78 Hotzenwald, Witznau-Stausee, n 
Waldshut, S, det. SCHNEE.

1018) Agrypon varitarsum (WESMAEL, 1849)
((: Hintertarsen dünner, zweites und drittes Füh-
lerglied länger als bei A. clandestinum.
1 (, 04.09.66 Karlsruhe-Waldstadt, Hardtwald, Z.
1 (, 27.07.67 Karlsruhe-Hohenwettersbach, 
Schlucht, Z.
1 (, 04.09.69 Ettenheim, STRITT, SMNK.
Außerdem: 1 (, 07.06.62 Tübingen, Spitzberg, 
Württemberg, S.

1019)* Aphanistes gliscens (HARTIG, 1838)
(= armatus WESMAEL, 1849)
Revision: ATANASOV (1978).
8 ((, 2 )), Karlsruhe und Umgebung, Bechtaler 
Wald bei Weisweil, Eschengrundmoos am Feld-
berg, SMNK, H, 2 ((, H., det. SCHNEE.

Zuchten: 1 (, 15.06.64 Schwetzingen, e. p. Pano-
lis flammea (Kieferneule), Noctuidae, GAUSS, H, 
det. SCHNEE.
85 Ex., 1958-1973 e. p. Panolis flammea (Kie-
ferneule), Noctuidae, und 
13 Ex., 1958-1973 e. p. Bupalus piniaria (Kiefern-
spanner), Geometridae, aus badischen und pfäl-
zischen Kiefernrevieren (GAUSS 1975).
Flugzeit: ((, A.05.-A.06., M.-E.07.; )), M.05.

1020)* Aphanistes klugii (HARTIG, 1838)
(= megasoma HEINRICH, 1949)
1 (, 05.08.52 Wutachgebiet, STRITT, SMNK.
Zuchten: 2 ((, 11.07.58, 27.07.62 Schwetzin-
gen, e. p. Hyloicus pinastri (Kiefernschwärmer), 
Sphingidae, GAUSS, H, det. SCHNEE.
1 ), 12.06.56 Philippsburg, e. p. Hyloicus pinastri, 
GAUSS, H, det. SCHNEE.
1 ), 15.06.57 Bruchsal, e. p. Hyloicus pinastri, 
GAUSS, H, det. SCHNEE.
109 Ex., 1958-1973 e. p. Hyloicus pinastri aus 
badischen und pfälzischen Kiefernrevieren 
(GAUSS 1975).

1021) Barylypa propugnator (FÖRSTER, 1855)
(= insidiator (FÖRSTER, 1878)
1021a) Barylypa propugnator (FÖRSTER, 1855)
var. 1
Zuchten: 1 (, 4 )), A.-E.08.76 Leopoldshafen, n 
Karlsruhe, e. p. Cucullia arthemisiae bzw. C. ab-
sintii (Noctuidae), Raupen M.08.-M.09.75, PAR-
TENSCKY, Z, det. SCHNEE.
1 ), 27.07.78 Sandweier bei Rastatt, e. p. Ca-
nephora unicolor (Psychidae), BIEBINGER, Z, 
det. SCHNEE. – Diese Wirtsangabe hält SCHNEE 
für sehr fraglich, da Arten der Gattung Cucul-
lia die einzigen bisher bekannten Wirte von 
B. propugnator  var. 1 sind. Viele Schmetter-
lingssammler halten Raupen mehrerer Arten 
gemeinsam in ihren Raupenzuchtkästen, wo-
durch falsche Wirtszuordnungen möglich wer-
den.
Außerdem: 1 ), 26.08.67 Mainzer Sand, Rhein-
land-Pfalz, S, det. SCHNEE.

1021b) Barylypa propugnator (FÖRSTER, 1855)
var. 2 (= rufum HABERMEHL, 1920 nec HOLMGREN,
1857), siehe Abb. 3a, b, 4.
2 ((, Hochschwarzwald, Hochmoor bei Hinter-
zarten (HABERMEHL 1920, 1922).
1 (, 31.07., 1 (, 2 )), 01.08., 2 ((, 08.08.69 Hoch-
schwarzwald, Bärental, „Rotmeer“; am 09.08.69 
weitere Exemplare über dem Moor gesehen, Z, 
3 ((, 2 )), det. SCHNEE.
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Bei Barylypa propugnator unterscheidet SCHNEE 
drei Formen, deren systematischer Status unklar 
ist. Die morphologischen Unterschiede sind ge-
ring (nach SCHNEE mündl. Mitt.):

Bei der Stammform, die uns nicht vorliegt, ist das 
1. Fühlergeißelglied (= 3. Fühlerglied) so lang wie 
das 2. und 3. Fühlergeißelglied zusammen. Der 
Nervus recurrens (= 2. rücklaufende Ader, 2m-cu) 
endet variabel entweder  interstitial oder postfur-
kal (= distal von der Cubitalquerader, 2r-m; vgl. 
auch Abb. 3b).

Bei B. propugnator var. 1 ist das 1. Fühlergeißel-
glied kürzer als das 2. und 3. zusammen, und der 
Nervus recurrens endet interstitial. Die einzigen 
bisher sicher bekannten Wirte dieser Form sind 
Raupen der Gattung Cucullia (Noctuidae).

Bei B. propugnator var. 2 (= rufum HABERMEHL) 
ist das 1. Fühlergeißelglied viel länger als das 
2. und 3. zusammen, und der Nervus recurrens 
endet deutlich postfurkal (Abb. 3b). Der aus-
schließliche (?) Lebensraum dieser Form sind 
Hochmoore.

Wenn man wie wir nur die beiden „Varietäten“ 
von B. propugnator vor sich hat, liegt die Annah-
me nahe, dass es sich um verschiedene Arten 
handelt. Zusätzliche Unterschiede zwischen den 
beiden Formen sind:

1) Der Stirnkiel ist bei der var. 1 viel deutlicher 
und fällt im Profil vor dem mittleren Ocellus bo-
genförmig ab.
Bei der var. 2 ist der Stirnkiel nur schwach an-
gedeutet und vor dem mittleren Ocellus im Profil 
ganz eben.

2) Bei der var. 1 biegt die Epicnemialleiste nicht 
zum Vorderrand des Epicnemiums (= Prepectus) 
hin um, sondern endet frei.
Bei der var. 2 biegt die Epicnemialleiste wenig 
oberhalb der unteren Pronotumecke fast recht-
winklig zum Vorderrand des Epicnemiums hin 
um und ist dort mit der Vorderrandkante verbun-
den. Diese Stelle befindet sich etwas oberhalb 
der Basis der Vorderhüften.

3) Bei der var. 1 ist der Trochanter der Hinterbei-
ne beim ) gelb und rot, beim ( rot und am Ende 
gelb (stets?; uns liegt nur 1 ( vor!).
Bei der var. 2 ist der Trochanter der Hinterbeine 
beim ) glänzend schwarz mit schmalem gelbem 

Endrand, beim ( schwarz mit mehr oder weniger 
roter Innen- und Unterseite oder ganz rot.

Das ( von Barylypa propugnator var. 2 wurde von 
HABERMEHL (1920) unter dem Namen Anomalon 
rufum beschrieben. Die Gattungszugehörigkeit 
zu Barylypa und die Artgleichheit mit Barylypa 
propugnator FÖRSTER wurde von SCHNEE (2008) 
durch Untersuchung der Typen festgestellt. 
SCHNEE (2008) schreibt: HABERMEHL’s A. rufum 
„ist die relativ seltene weitgehend rot gefärbte 
Form von Barylypa propugnator“. Die Original-
beschreibung von HABERMEHL ist gut und wurde 
von SCHMIEDEKNECHT (1936) ausführlich wiederge-
geben. Wir haben bei unseren 4 (( nur folgende 
kleine Abweichungen festgestellt: Metatarsus 
der Hinterbeine 2,8-3,0 (bei den )) 2,7-2,8) mal 
so lang wie das folgende Glied; nach HABERMEHL 
(1920) etwa 2,5 mal. Die uns vorliegenden Ex-
emplare wurden nur wenige Kilometer vom locus 
typicus entfernt gefangen und stimmen auch in 
der Färbung fast vollkommen mit der Beschrei-
bung überein. Der Prothorax ist bei einem ( oben 
in der Mitte ganz rot. Das 4. Tergit ist rot, oben 
auf dem Rücken manchmal etwas gebräunt, das 
6.Tergit kann oben schwarz gefleckt sein.

Das ) ist noch unbeschrieben. Es unterscheidet 
sich vom ( hauptsächlich in der Färbung. Kopf 
hinter den Augen mit großem rotem Fleck, der 
nach unten bis zum Augenunterrand  in einen 
schmalen gelben Streifen ausläuft. Thorax im Un-
terschied zum ( ganz schwarz, nur das Scutellum 
bei einem ) mit rotem Fleck in der Mitte; Tegulae  
rötlich, bei einem ) in der Mitte braun gefleckt. 
Hinterleib  rot, Basis des Petiolus, Rücken des 
zweiten Tergits und das Hinterleibsende ab dem 
6. Tergit schwarz. Vorder- und Mittelhüften abge-
sehen von der schwarzen Basis gelb, ebenso die 
ersten und zweiten Vorder- und Mitteltrochante-
ren. Hinterhüften und -trochanteren schwarz, ihr 
zweiter Trochanter unten gelb gefleckt. Femora 
und Tibien rot, die Hintertibien am Ende verdun-
kelt. Vorder- und Mitteltibien und die basalen Tar-
senglieder gelb überlaufen, die Endglieder aller 
Tarsen mehr oder weniger gebräunt.

Länge der Vorderflügel ((: 8-8,5 mm; )): 8,5-
9,5 mm. Körperlänge ((: 14,5-15,5 mm, nach 
HABERMEHL 13-15 mm; )): 16,5-18 mm.

In der Literatur finden sich nur zwei weitere 
Fundmeldungen: Finnland (HELLÉN 1949), eine 
kurze Notiz ohne Kommentar, und CONSTANTINEA-
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NU & PETCU 1969, zit. nach YU & HORSTMANN 1997. 
SCHNEE (mündl. Mitt.) kennt diese Form aus Finn-
land.

SCHNEE (mündl. Mitt.) will in nächster Zeit versu-
chen, die Probleme um B. propugnator und seine 
Formen durch Fang und Zucht einer Lösung nä-
her zu bringen.

1022) Barylypa rubricator (SZÉPLIGETI, 1899)
1 (, 07.1911 Bad Dürrheim, s Schwenningen 
(HABERMEHL 1922). Die einzige Fundmeldung aus 
Deutschland. 

1023)* Barylypa uniguttata (GRAVENHORST, 1829)
1 (, 2 )), 01.04.66 Karlsruhe, TSCHEPE, Z.
1 (, 11.05.65 Kaiserstuhl, Oberbergen, Z.

1024)* Erigorgus cerinops (GRAVENHORST, 1829)
Revision: ATANASOV (1975b).
1 (, 29.08.31 Karlsruhe-Knielingen, STRITT, 
SMNK.
1 ), 15.06.64 Karlsruhe-Grötzingen, Silyberg, Z.
7 ((, 11.-16.09.2002 Lahr, Weinberg, MF, HOFF-
MANN, MICHL, Ho.
1 ), 19.08.66 Kaiserstuhl, Oberbergen, Z.
1 ), 25.06.71 Kaiserstuhl, Oberbergen, Badberg, 
S.
1 (, 1 ), 06.-08.09., 1 (, 16.09., 1 ), 29.09.2002 
Kaiserstuhl, Ihringen, Blankenhornsberg, MF, 
HOFFMANN, GAEDCKE, S.
1 ), 03. Karlsruhe, (STRITT 1971) ist zu streichen. 
Es handelt sich um Erigorgus melanops (FÖRS-
TER, 1855) (vgl. Nr. 1026 !).

1025) Erigorgus latro (SCHRANK, 1781),
siehe Abb. 5.
Zucht: 1 (, M.01.70 Pforzheim, geschlüpft aus 
unbekannter Puppe, STEIB, Z.
Außerdem: 1 (, 06.06.74 Bad Münster a. St., Ro-
tenfels, Rheinland-Pfalz, S.

1026) Erigorgus melanops (FÖRSTER, 1855)
1 ), 28.03.68 Karlsruhe, Kernreaktor ö Leo-
poldshafen, Bushaltestelle, STRITT, SMNK. Von 
STRITT (1971) als Anomalon cerinops GRAV. pu-
bliziert.
Zucht: 1 (, 21.07.61 Schwetzingen, e. p., GAUSS, 
H, det. SCHNEE.

1027) Erigorgus procerus (GRAVENHORST, 1829)
1 ), 01.05.75 Dettenheim-Rußheim, Elisabe-
thenwörth, Z.
1 ), 11.05.68 Karlsruhe-Rappenwörth, Auwald, Z.

1028) Habrocampulum biguttatum
(GRAVENHORST, 1829)
Zuchten: 1 (, 13.06.57 Philippsburg, e. p. Bupalus 
piniaria (Kiefernspanner), GAUSS, H, det. SCHNEE.
1 ), 21.05.59 Bruchsal, e. p. Bupalus piniaria, 
GAUSS, H, det. SCHNEE.
18 Ex., 1958-1973 badische und pfälzische Kie-
fernreviere, e. p. Bupalus piniaria (Kiefernspan-
ner) (GAUSS 1975).

1029)* Habronyx nigricornis (WESMAEL, 1849)
(= canaliculatus auct. nec RATZEBURG, 1844),
siehe Abb. 6.
Revision der Untergattung Camposcopus FÖRS-
TER, 1868: HORSTMANN (1972).
12 ((, 6 )), Karlsruhe und Umgebung, Rastatt, 
Achern, Ettenheim, Lahr, Hochschwarzwald (Alt-
glashütten ca. 1000 m), SMNK, H, Ho, S, Wi, Z, 
2 ((, det. SCHNEE.
2 ((, 03.08.84 und 16.07.86 Bechtaler Wald bei 
Weisweil, H. – KL nur 10 bzw. 11 mm, alle Hüften 
rot, die hinteren an der Basis mehr oder weniger 
schwarz gefleckt, sind von SCHNEE bzw. HILPERT 
als H. nigricornis mit ? determiniert und auch so 
von HILPERT (1989) publiziert. Da es intermediäre 
Formen gibt, werden diese (( jetzt von SCHNEE 
als Farbvarietät von H. nigricornis angesehen 
(SCHNEE, briefl. Mitt. 2008).
Flugzeit: ((, A.05.-E.05., E.06.-M.08., E.09.-
E.10.; )), E.04.-A.05., M.06., E.09.
Zucht: Dossenheim, n Heidelberg, aus Schalen-
wicklerraupen (DICKLER 2001).
1 (, M.05.67 Rastatt, Hirschgrund, an einer von 
Tortrix viridana (Eichenwickler) befallenen Eiche, 
Z.

1030) Heteropelma amictum
(FABRICIUS, 1775)
1 (, 21.06.-12.07.2003 Gaggenau-Bad Roten-
fels, MF, DOCZKAL, S.
3 ((, 2 )), 07.17 Hochschwarzwald, Hinterzarten 
an Weiden (HABERMEHL 1922).
1 (, 07. Hotzenwald, Schweigmatt bei Schopf-
heim-Raitbach (HABERMEHL 1922).
1 ), 27.06.71 Blumberg/Baar, Eichberg, S.
1 (, 19.08.80 Klettgau, Hohentengen, Schloss 
Rötteln, Rheinufer an Umbelliferen, S.

1031)* Heteropelma megarthrum (RATZEBURG,
1848) (= calcator WESMAEL, 1849)
15 ((, 13 )), von der Ebene bis in den Schwarz-
wald (ca. 900 m), SMNK, H, S, Z (HABERMEHL 
1922), 2 )), det. SCHNEE.
Flugzeit: ((, A.06.-M.08.; )), M.06.-E.08.
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Zucht: 99 Ex., 1958-1973 badische und pfälzi-
sche Kiefernreviere, e. p. Bupalus piniaria (Kie-
fernspanner) (GAUSS 1975).

1032) Perisphincter brevicollis (WESMAEL,
1849)
Revision: SCHNEE (1978)
1 ), M.09. Karlsruhe, coll. V. HEYDEN (HABERMEHL 
1922).
1 (, Rippoldsau/Baar (HABERMEHL 1922).

1033)  Therion brevicorne (GRAVENHORST, 1829)
Revision: BAUER (1967), vgl. auch SCHNEE (1989).
1 ), 19.08.80 Klettgau, Hohentengen, Schloss 
Rötteln, Halbtrockenrasen, S.

1034)* Therion circumflexum (LINNAEUS, 1758),
siehe Abb. 7.
37 ((, 35 )), von der Rheinebene bis in den Hoch-
schwarzwald (ca. 1000 m), SMNK, HERRMANN, H, 
S, Wi, Z (HABERMEHL 1922), 1 (, det. SCHNEE.
Flugzeit: ((, E.05.-A.07., A.08.-M.09.; )), M.06., 
A.08.-E.09.
Zuchten: 1 ), 09.82 Hochstetten, n Karlsruhe, 
Sandplatz, e. p. Phytometra confusa (Noctuidae); 
Raupe 07.82 an Hundskamille, S.
19 Ex., 1960-1973 badische und pfälzische Kie-
fernreviere, e. p. Panolis flammea (Kieferneule) 
(GAUSS 1975).
17 Ex., 1959-1971 badische und pfälzische Kie-
fernreviere, e. p. Sphinx pinastri (Kiefernschwär-
mer) (GAUSS 1975).

1035)* Trichomma enecator (ROSSI, 1790)
8 ((, 2 )), Heidelberg, Karlsruhe und Um-
gebung, Freiburg, SMNK, S, Wi, Z, 3 ((, det. 
SCHNEE.
Flugzeit: ((, E.05.-E.06., E.07.-M.08., 1 (, 
21.11.84 Freiburg, Hauptstraße, V. HILLER, H; )), 
E.05.
Zuchten: Dossenheim, n Heidelberg, gezogen 
aus Apfelwickler- und Schalenwickler-Raupen 
(Tortricidae) (DICKLER 2001).

1036)* Trichomma fulvidens WESMAEL, 1849
1 (, 16.05.64 Pfinztal-Berghausen, ö Karlsruhe, 
Z.
1 ), Karlsruhe, GEYER (HABERMEHL 1922).
1 (, 22.05.54 Karlsruhe, BICKEL, SMNK.
1 ), 15.04.64 Karlsruhe, STRITT, SMNK.
1 ), 21.04.68 Karlsruhe-Daxlanden, Fritschlach, 
Waldrand, Z.
1 (, 04.06.78 Karlsruhe, Hardtwald, Z.
1 ), 10.04.35 Waldkirch, STRITT, SMNK.

1037)* Trichomma intermedium KRIEGER, 1904, 
siehe Abb. 8.
1 (, 14.08.66 Rastatt, Hirschgrund, an blühen-
dem Faulbaum, Z.

Unterfamilie Banchinae

Tribus Atrophini (= Lissonotini)

Die Gattungen lassen sich nach TOWNES (1970) 
und REY DEL CASTILLO (1989) bestimmen. Eine 
Bestimmungstabelle für die westpaläarktischen 
Lissonota-Arten, Literaturzitate und differential-
diagnostische Anmerkungen zu fast allen west-
paläarktischen Arten der Banchinae gibt AUBERT 
(1978). Zusätzlich durch die beigefügten Zeich-
nungen nützlich sind die Faunen der europäi-
schen UdSSR (KUSLITZKY 1981) und Spaniens 
(REY DEL CASTILLO 1989, 1990). Eine gründliche 
Revision der westpaläarktischen Arten von Lo-
xonota, einer Untergattung von Lissonota, publi-
zierte REY DEL CASTILLO (1992).

Die Wirte sind in den meisten Fällen Kleinschmet-
terlinge, bei der Mehrzahl der Arten der Nominat-
Untergattung von Lissonota (= Meniscus auct.) 
sind es Sesiidae (Glasflügler). Die Eier werden 
mit dem Legebohrer in die meist versteckt, z.B. 
in Blattrollen, Stängeln, Holz oder Blütenköpfen, 
lebenden jungen Raupen hinein abgelegt. Die 
Wespen-Larven vollenden ihre Entwicklung in 
den erwachsenen Raupen (= Vorpuppen), die 
dabei getötet werden.

1038)* Alloplasta piceator (THUNBERG, 1824)
(= murina GRAVENHORST, 1829), siehe Abb. 9.
40 ((, 4 )), von den Rheinauen bis in den Hoch-
schwarzwald (Feldberg, 1450 m), SMNK, H, S, Z 
(HILPERT 1987b, STRITT 1971).
Flugzeit: ((, E.04.-A.06., im Schwarzwald bis 
E.06.; )), am Feldberg A.06.

1039) Alloplasta plantaria (GRAVENHORST, 1829)
1 (, 13.-20.05.77 Eggenstein, n Karlsruhe, am 
Kleinen Bodensee, GS, ABRAHAM, SCHMIDT, S.
1 (, 07.05.48 Karlsruhe-Daxlanden, STRITT, 
SMNK.

Zur Bestimmung der Cryptopimpla-Arten mit 
schwarzem Hinterleib siehe SCHWARZ (2003)!

1040)* Cryptopimpla calceolata (GRAVENHORST,
1829)
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1 ), 27.09.67 Karlsruhe-Grötzingen, STRITT, 
SMNK.
1 ), 28.09.65 Karlsruhe-Durlach, ZMUDZINSKI, S.
1 (, 04.10.66 Karlsruhe-Durlach-Bergwald, Z.
1 (, 1 ), 02.10.65 Karlsruhe-Waldstadt, Z.
1 ), 20.09.-18.10.97 Söllingen beim Baden-Air-
port, MF, DOCZKAL, S.

1041)* Cryptopimpla caligata (GRAVENHORST, 1829)
1 (, 20.09.66 Todtnau/Schwarzwald, TSCHEPE, 
SMNK.
1 (, 1 ), 12.09.67 Wutachschlucht, Schattenmüh-
le, Z.
1 (, 16.08.61 Wutachschlucht, Boll, Dietfurt, 
STRITT, SMNK.
1 (, 08.08.88 Lenzkirch-Kappel, Gutach-Brücke, 
leg. et coll. ZINNERT.

1042)* Cryptopimpla errabunda (GRAVENHORST,
1829), siehe Abb. 14.
10 ((, 3 )), Karlsruhe und Umgebung, Tuniberg, 
Kaiserstuhl, S, Z (KLUG 1965).
Flugzeit: ((, E.07.-A.09.; )), A.-E.05.

1043)     Cryptopimpla helvetica BRAUNS, 1901
2 ((, 14. und 21.06.85 Hochschwarzwald, Feld-
berg, 1330-1340 m, H (HILPERT 1987b).
An den Seitenrändern des 1. und 2. Tergits ganz 
oberflächlich, in der Chagrinierung kaum wahr-
nehmbar punktiert. Petiolus so lang wie bei 
C. hertrichi HEINRICH, aber breiter und etwas stär-
ker gewölbt. Hintere Querleiste des Propodeums 
undeutlich bis fehlend, Legebohrer gerade, Scu-
tellum rot gefleckt, Hüften und Trochanteren rot. 
1 (, 27.06.86 mit deutlicherer hinterer Querleiste 
des Propodeums, nach oben gebogenem Lege-
bohrer und schwarzem Scutellum hat HILPERT mit 
? C. helvetica determiniert. 
Bei der sehr ähnlichen Lissonota (früher Cryp-
topimpla) anomala HOLMGREN sind die Tergite 
des Hinterleibs seitlich punktiert (AUBERT 1978; 
vgl. auch Abb. 327 und 328 in TOWNES & TOWNES 
1978!), nach SCHMIEDEKNECHT (1906-1908) runzlig 
punktiert. Außerdem ist L. anomala mit einer KL 
von 9-10 mm nach SCHMIEDEKNECHT (1906-1908) 
größer als C. helvetica mit KL 7-8 mm. Nach AU-
BERT (1978) unterscheidet sich C. helvetica von 
L. anomala „offenbar nur durch die schwarzen 
Hüften und Trochanteren“. Nach AUBERT (1969) 
und KUSLITZKY (1981) sind die Hüften von C. hel-
vetica aber schwarz oder rot; rot sind sie auch 
bei den uns vorliegenden ((.
Cryptopimpla helvetica BRAUNS gehört zwei-
fellos in die Lissonota anomala-Gruppe sensu 

TOWNES & TOWNES (1978) und müsste also in die 
Gattung Lissonota gestellt werden, wenn man 
diesen Autoren folgt. Der Legebohrer ist kurz, 
das erste Tergit zur Basis hin verschmälert wie 
bei Cryptopimpla, aber das Speculum ist wie bei 
Lissonota (nahezu) punktlos, und die Fühler der 
(( sind im Endteil nicht spitz zulaufend und ha-
ben keine deutlich gegeneinander abgesetzten 
Glieder.

1044) Cryptopimpla hertrichi HEINRICH, 1952
1 (, 09.09.68 Hochschwarzwald, Bärental, “Rot-
meer”, ca. 1000 m, Z.
Einziger bisher bekannter Fundort in Deutsch-
land: 2 ((, Allgäu, Osterachtal, 1800 m (HEINRICH 
1952).
Unterscheidet sich von Lissonota anomala HOLM-
GREN durch punktierte Hüften, Punktierung der 
Mesopleuren auf glattem Grund, längeren Peti-
olus und schwarze Trochanteren (AUBERT 1970). 
Abweichend von der Beschreibung bei HEINRICH 
(1952) sind die Palpen braunrot, nicht schwarz, 
die Mittelhüften ganz rot, nicht auf der Innenseite 
schwarz, und die Hinterhüften nur auf der Innen-
seite schwarz, nicht auf der Unterseite „in greater 
part“ schwarz.

1045)* Cryptopimpla quadrilineata (GRAVEN-
HORST, 1829) (= blanda GRAVENHORST, 1829)
1 (, 1 ), 01.07.84 Freiburg-Littenweiler, H.
1 (, 04.-08.07.85 Feldberg, 1410 m, H (HILPERT 
1987b).

1046) Lissonota admontensis STROBL, 1902
1 (, 23.05.53 Feldberg, STRITT, SMNK.
2 ((, 2 )), 15.05.85, 2 ((, 2 )), 24.-30.05.85 
Feldberg, 1360 und 1410 m, H.
2 ((, 10.06., 1 ), 01.07.86 Feldberg, auf Schnee-
fleck, H.
25 ((, 37 )), M.05.-A.06.85 Feldberg (HILPERT 
1987a).

1047) Lissonota antennalis THOMSON, 1877
1 (, 20.-31.07.86 Emmendingen-Maleck, 320 m, 
SSYMANK, H.
1 (, 20.-31.07.86 Vörstetten bei Freiburg, 
SSYMANK, H.
KL statt 6-8 mm nur 5 mm. Sonst der Beschrei-
bung entsprechend und auch von HILPERT so de-
terminiert.

-)* Lissonota argiola GRAVENHORST, 1829
), Wildbad im Schwarzwald, Metzingen, Württem-
berg (PFEFFER 1913).
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1048)* Lissonota biguttata HOLMGREN, 1860
(= femorata HOLMGREN, 1860)
1 (, 18.07.2004 Heidelberg, Jahnstraße, S.
1 (, 26.06.2003 Heidelberg-Ziegelhausen, Maus-
bachtal, S.
5 ((, 21.06.-12.07.2003 Gaggenau-Rotenfels, 
MF, DOCZKAL, S.
1 (, 24.07.64 Gernsbach, ö Baden-Baden, STRITT, 
SMNK.
1 (, 20.06.-17.07.86 Bechtaler Wald bei Weis-
weil, H (HILPERT 1989 als sp. 9).
Feldberg (HILPERT 1987b) ist zu streichen! Es 
handelt sich um L. carbonaria HOLMGREN (vgl. Nr. 
1051). Die (( beider Arten unterscheiden sich 
wie folgt:

 L. biguttata L. carbonaria 
 HOLMGREN HOLMGREN

Petiolus
Länge : Breite 1,1 : 1,2 1,4 : 1,6
Hinterfemora dicker schlanker
Tegulae dunkelbraun weiß bis
 bis braun mit sandfarben  
 rotbraunem
 Rand
Legebohrer etwas länger etwa 2/3 so
 als der lang wie der
 Körper    Körper (nach
  AUBERT (1978)
  länger oder
  kürzer als der
  Körper)

1049) Lissonota bistrigata HOLMGREN, 1860
1 (, 21.06.64 Karlsruhe, Durlacher Wald, Z.
1 (, 25.07.69 Ettenheim, STRITT, SMNK.
1 (, 20.09.80 Küssaberg-Kadelburg, ö Waldshut, 
Z.
Zucht: 1 ), M.06.67 Karlsruhe-Waldstadt, Hardt-
wald, Pfinzkanal, e. l. Depressaria-Raupe (De-
pressariidae) an Besenginster, Z. – Gesichtssei-
ten schwarz wie bei L. pimplator, aber Klauen 
der Tarsen schwächer, Punktierung des zweiten 
Tergits zerstreuter.

1050)* Lissonota buccator (THUNBERG, 1824)
Revision der mit L. buccator verwandten Arten: 
HORSTMANN (2003).
1 (, 15.07.64 Karlsruhe, TSCHEPE, Z.
3 ((, 13.07.84 Bechtaler Wald bei Weisweil, H 
(HILPERT 1989 als sp. 6).
Außerdem: 1 (, 27.07.71, 1 ), 04.08.74 Enzklös-
terle bei Wildbad, Württemberg, S.

1051)* Lissonota carbonaria HOLMGREN, 1860
(= artemisiae TSCHEK, 1871)
10 ((, 4 )), Dühren bei Sinsheim, Karlsruhe-
Waldstadt, Bechtaler Wald bei Weisweil, Feld-
berg bis 1450 m, SMNK, H, Z (HILPERT 1987b 
als L. biguttata, HILPERT 1989: 2 (( als sp. 4; 3 )) 
als sp. 11, 13, 14). Die )) mit roten bzw. schwar-
zen Hinterhüften, mit oder ohne gelbe Schulter-
flecken.
Flugzeit: ((, E.04.-A.05., am Feldberg  E.05-
E.06.; )), M.04.-A.05.
Zuchten: 1 (, 20.02.64 Karlsruhe-Waldstadt, 
aus morschem Holz, wohl aus Harpella forficella 
(Oecophoridae), Z.
1 (, 03.64 Karlsruhe-Waldstadt, aus Kokon in 
morschem Holz, ZMUDZINSKI, SMNK.

-) Lissonota clypealis THOMSON, 1877
2 ((, Wildbad im Schwarzwald, Württemberg 
(PFEFFER 1913).
1 (, 13.08., 1 ), 09.08.74 Enzklösterle bei Wild-
bad, Württemberg, S.

1052)*    Lissonota clypeator (GRAVENHORST, 1820) 
(= cylindrator auct. nec FABRICIUS, 1787)
28 ((, 14 )), von den Rheinauen bis in den Hoch-
schwarzwald (ca. 1000 m), SMNK, H, S, Z (KLUG 
1965, STRITT 1971), 1 (, 5 )), det. BAUER.
Flugzeit: ((, E.06.-E.08.; )), M.06.-A.09.

1053)* Lissonota coracina (GMELIN, 1790)
(= bellator GRAVENHORST, 1807)
34 ((, 17 )), von der Rheinebene bis in den 
Hochschwarzwald (ca. 1000 m), SMNK, H, Ho, 
S, Wi, Z (KLUG 1965), 1 ), det. BAUER.
Flugzeit: ((, M.06.-M.09.; )), E.06., A.08.-M.09.

1054)* Lissonota cruentator (PANZER, 1809)
(= insignita GRAVENHORST, 1829), siehe Abb. 10, 11.
44 ((, 30 )), Rheinebene, Vorbergzone, Kaiser-
stuhl, Hegau, SMNK, S, Z.
M.08.79 Karlsruhe-Waldstadt, Brache, Massen-
flug über grasigem Ödland, Z. – Einziger bekann-
ter Wirt ist Synaphe (= Cledeobia) angustalis 
(Pyralidae), dessen Raupen an Arthemisia, Lo-
tus und Helianthemum fressen.
Flugzeit: ((, E.07.-M.09.; )), E.07.-E.08.

-) Lissonota culiciformis GRAVENHORST,
1829
(, ), Oberthal, sw Freudenstadt, Schwarzwald, 
Württemberg (HABERMEHL 1918a)
1 (, 13.08.74 Wildbad-Sprollenhaus, Württem-
berg, S.
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1 (, 2 )), 01.08.74 Enzklösterle bei Wildbad, 
Württemberg, S.
Bei den )) zwei schmale Längsstreifen auf dem 
Mesonotum, Vorderrand des Scutellums und Fle-
cken auf den Meso- und Metapleuren rot.

1055)* Lissonota deversor GRAVENHORST, 1829
33 ((, 1 ), Karlsruhe und Umgebung, Bechtaler 
Wald bei Weisweil, H, Wi, Z (HILPERT 1989, sp. 3, 
8 und 10).
Flugzeit: ((, A.-E.07.; das ), 10.07.

1056) Lissonota digestor (THUNBERG, 1824)
(= hians THOMSON, 1877), siehe Abb. 12, 13.
1 (, 29.04.53 Karlsruhe-Hagsfeld, STRITT, SMNK.
1 ), 06.06.38 Wutachtal, STRITT, SMNK, det. 
BAUER.
2 )), 06.06.38 Blumberg-Aselfingen, STRITT, 
SMNK, det. BAUER.
1 ), 08.05.60 Wutachgraben, RÖSELER, SMNK.
Zuchten: 4 ((, 1 ), 07.04.69 Karlsruhe-Hagsfeld, 
Nähe Autobahn  aus Gortyna flavago (= ochra-
cea) Kokons im Wurzelbereich trockener, vorjäh-
riger Baldrianstängel, leg. 28.03.69 (Wespe voll 
entwickelt aber noch weich), Z.
1 (, E.01.69 Fundort wie oben; Raupe eingetra-
gen E.06.68, Z.
1 (, 3 )), A.05.70 Karlsruhe-Hagsfeld, beim 
Pfinzkanal, ebenfalls aus Kokons in vorjährigen 
Baldrianstängeln, leg. 22.03.70, Z.
1 (, 07.04.69 Karlsruhe, Hedwigshof, wohl aus 
Gortyna flavago, Z.
AUBERT (1978) gibt Gortyna flavago (= ochracea) 
als einzigen Wirt an.

1057) Lissonota distincta BRIDGMAN, 1889
Neu für Deutschland!
1 (, 28.04.77 Karlsruhe, Kleiner Bodensee, 
Schonung, S.
Bisher gemeldet aus Böhmen (SEDIVÝ 1989), 
England, Italien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien 
(AUBERT 1978, YU & HORSTMANN 1997).

1058)* Lissonota dubia HOLMGREN, 1856
1 (, 14.06.32 Karlsruhe-Durlach, STRITT, SMNK.
1 (, 27.07.71 Hohlohsee, nö Forbach, Nord-
schwarzwald, S.
1 (, 07.08.84 Freiburg-Littenweiler, H.
3 ((, 4 )), 18.07.-05.08.85 Feldberg, 1370-
1440 m, H (HILPERT 1987a; HILPERT 1987b mit ?).
Außerdem: 2 ((, 27.07.71 Enzklösterle bei Wild-
bad (ca. 950 m), Württemberg, S.

1059) Lissonota erythrina HOLMGREN, 1860
(= pusilla HABERMEHL, 1918)
2 ((, 02.06.84 Hornisgrinde/Nordschwarzwald, 
s Baden-Baden, H.
Fühler mit 33 Gliedern, bei 1 ( Nervellus weit un-
ter der Mitte gebrochen, wie für L. pusilla angege-
ben, beim anderen ( rechts nur ganz wenig unter 
der Mitte, wie für L. erythrina beschrieben, links 
weit unter der Mitte gebrochen. Scutellum rot, an 
der Basis mit schwarzem Mittelfleck, Mesonotum 
mit zwei roten Längsstreifen, die hinten breiter als 
vorne sind und sich hier in der Mitte fast berüh-
ren; vorne bilden sie spitzwinklige Haken, die am 
Seitenrand bis an die Tegulae heran reichen.

1060)* Lissonota folii THOMSON, 1877
8 ((, 4 )), Karlsruhe, Gaggenau, Bechtaler Wald 
bei Weisweil, SMNK, H, S, Z (STRITT 1971, HIL-
PERT 1989 als sp. 1 und sp. 2 )). Dagegen gehö-
ren die mit sp. 2 bezeichneten (( in die Lissonota 
saturator-Gruppe; eine genauere Determination 
ist uns nicht möglich).
Flugzeit: ((, E.06.-E.07.; )), E.06.-A.07.
Zucht: 1 (, 27.05.66 Karlsruhe-Waldstadt, e. p. 
Tortrix viridana (Eichenwickler); Raupe am 
08.05.66 eingetragen, Z.

1061)* Lissonota fundator (THUNBERG, 1824)
(= sulphurifera GRAVENHORST, 1829)
88 ((, 152 )), Rheinebene, Vorbergzone, Kai-
serstuhl, südlicher Schwarzwald (Hotzenwald, 
Wutachtal), Bodenseegebiet, SMNK, H, Ho, S, Z 
(KLUG 1965, STRITT 1971), 1 (, 4 )), det. BAUER.
STRITT fing 32 ((, 112 )), 1967-1972 in Warte-
häuschen der Karlsruher Straßenbahn.
Flugzeit: ((, M.08.-M.10.; )), M.08.-E.10., 1 ), 
06.41 Wutach, SMNK.

1062)* Lissonota histrio (FABRICIUS, 1798)
(= parallela GRAVENHORST, 1829)
1 ), 20.07.2005 Weingarten, nö Karlsruhe, Kat-
zenberg, Wi.
2 )), 19.06.2003 Eggenstein, n Karlsruhe, Öd-
land, Lichtfang, Z.
1 (, 25.07.65 Karlsruhe, STRITT, SMNK.
1 (, 18.07.65 Karlsruhe-Waldstadt, Pfinzkanal, Z.
5 )), 16.-20.07.65, 17.07.66 Karlsruhe-Wald-
stadt, in der Wohnung am Licht, Z.
1 ), 20.07.65 Karlsruhe-Waldstadt, in der Woh-
nung am Licht, ZMUDZINSKI, SMNK.

-) Lissonota humerella THOMSON, 1877
1 (, Wildbad im Schwarzwald, Württemberg 
(PFEFFER 1913).
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1063)* Lissonota impressor GRAVENHORST, 1829
28 ((, 7 )), von der Rheinebene bis in mittlere 
Schwarzwaldlagen, SMNK, H, S, Z (STRITT 1971).
Flugzeit: ((, M.07., M.08.-M.10.; )), E.08.-A.10.

-) Lissonota inareolata PFEFFER, 1913
1 (, 16.07.1904 Wildbad im Schwarzwald, 
Württemberg (PFEFFER 1913).
Der Holotypus ist verloren. Außerdem ist nur eine 
Fundmeldung aus Lettland bekannt (OZOLS 1965, 
zit. n. AUBERT 1978).

-)* Lissonota linearis GRAVENHORST, 1829
2 ((, Schwäbisch Gmünd, Württemberg (PFEFFER 
1913)

1064)* Lissonota lineolaris (GMELIN, 1790)
(= catenator PANZER, 1804), siehe Abb. 15.
42 ((, 1 ), von der Vorbergzone bis in den Hoch-
schwarzwald (ca. 1300 m), SMNK, H, S, Z (HIL-
PERT 1987b, KLUG 1965).
Flugzeit: ((, M.06.-A.09.; das ) E.07. am Feld-
berg.
Von ZMUDZINSKI wiederholt beim Anstich kleinster 
Eulenräupchen in den Ähren blühender Gräser, 
z.B. an Dactylis glomerata (Wiesenknäuelgras), 
und Festuca (Schwingel) beobachtet. Die Weiter-
zucht der Räupchen gelang nicht.

1065) Lissonota nigra BRISCHKE, 1880
Neu für Deutschland!
1 (, 07.08.69 Hochschwarzwald, Altglashütten, 
am Windgfällweiher auf Angelica (Engelwurz), Z. 
Charakteristisch ist die tiefe, glatte Längsfurche 
auf dem ersten Tergit auf 4/5 seiner Länge. Das 
Pterostigma ist schwarz, die Hüften sind schwarz 
und mehr oder weniger braunrot überlaufen. Von 
Lissonota pimplator unterscheidet sie sich auch 
durch feiner punktiertes Mesonotum auf chagri-
niertem und daher mattem Grund und das kürze-
re Propodeum.
Bisher bekannt aus Italien, Polen, Ungarn, Ru-
mänien, Tschechien und der Slowakei (SEDIVÝ 
1989, YU & HORSTMANN 1997). 

1066)     Lissonota nigridens THOMSON, 1889
1 (, 18.06.66 Karlsruhe-Daxlanden, Auwald, um 
wurmstichiges Klafterholz, Z.
1 (, 18.-24.04.98 Kaiserstuhl, Eichstetten, GS, 
HOFFMANN, S.

-) Lissonota oculatoria (FABRICIUS,1798)
(= elector GRAVENHORST, 1829) (vgl. HORSTMANN
2001b).

1 (, Wildbad im Schwarzwald, Württemberg 
(PFEFFER 1913).

1067) Lissonota palpalis THOMSON, 1889
1 (, 26.06.2003 Heidelberg-Ziegelhausen, Maus-
bachtal, Wi.
2 ((, 18.06., 25.06.77 Stutensee, Erziehungs-
heim, Eichenholzklafter, S.

-) Lissonota picticoxis SCHMIEDEKNECHT,
1900
2 ((, Wildbad im Schwarzwald, Württemberg 
(PFEFFER 1913).

1068) Lissonota pimplator (ZETTERSTEDT, 1838),
siehe Abb. 16.
1 (, 16.05.64 Pfinztal-Berghausen, ö Karlsruhe, 
“Großer Wald”, Z.
1 (, 22.05.65 Weingarten, nö Karlsruhe, Werra-
bronn, Bruchwald, Z.
1 (, 26.05.77 Karlsruhe-Grötzingen, S.
1 ), 10.05.84 Karlsruhe-Maxau, Langengrund, S.
1 (, 11.05.65 Kaiserstuhl, Oberbergen, Z.

1069)*    Lissonota proxima BOYER DE FONSCOLOM-
BE, 1854 (= commixta HOLMGREN, 1860)
8 ((, 17 )), von der Rheinebene bis in den Hoch-
schwarzwald (ca. 1350 m), SMNK, H, S, Z (HIL-
PERT 1987b, STRITT 1971).
Flugzeit: ((, A.09.-M.10.; )), A.09.-M.10.

1070)* Lissonota punctiventris THOMSON, 1877
(= errabunda HOLMGREN, 1860)
Zucht: Dossenheim, n Heidelberg, e. l. Schalen-
wickler-Raupen (Tortricidae) (DICKLER 2001).

1071) Lissonota quadrinotata GRAVENHORST,
1829
Zucht: 1 (, 28.03.68 Karlsruhe-Waldstadt, Hardt-
wald, aus morschem Hainbuchenstumpf mit 
überwinternden Raupen von Harpella forficella 
(Oecophoridae), eingetragen am 24.03.68, Z.

1072) Lissonota rufipes BRISCHKE, 1865
(= impressifrons THOMSON, 1889)
1 (, 09.07., 1 (, 21.07., 3 ((, 28.07.72 Detten-
heim-Rußheim, Elisabethenwörth, um morsches 
Eichenklafterholz, Z.

1073)* Lissonota rusticator (THUNBERG, 1824)
(= unicincta HOLMGREN, 1860; segmentator auct. 
nec FABRICIUS, 1793)
1 (, 12.07.67 Karlsruhe-Durlach, Bergwald, im 
Büro am Fenster, Z.
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1 (, 14.06.2001 Karlsruhe-Waldstadt, am Kü-
chenfenster, Z.
1 (, 14.09.66 Hochschwarzwald, Neuglashütten, 
am Fenster, Z.
Karlsruhe-Weinbrennerplatz (STRITT 1971) ist zu 
streichen; kein Beleg im SMNK.

-) Lissonota saturator (THUNBERG, 1824)
(= mutanda SCHMIEDEKNECHT, 1900)
1 (, Wildbad im Schwarzwald, Württemberg 
(PFEFFER 1913).

1074) Lissonota silvatica HABERMEHL, 1918
(= palpator AUBERT, 1969)
), 07.1898 Herrenwies, w Forbach, Schwarzwald 
(HABERMEHL 1918a).
Außerdem: ), 07.1901 Oberthal, sw Freuden-
stadt, Württemberg (HABERMEHL 1918a).

1075) Lissonota subaciculata BRIDGMAN, 1886
(= nitida BRIDGMAN, 1886 nec GRAVENHORST,
1829)
1 (, 12.06.2004 Heidelberg-Handschuhsheim, 
Talwiese am Steinberg, S. – Tegulae nicht rot, 
sondern gelbbräunlich.

1076) Lissonota thuringiaca (SCHMIEDEKNECHT,
1900)
1 ), 30.03.67 Karlsruhe-Durlach, Schlucht vor 
Hohenwettersbach auf Gräsern, Z.
Außerdem: 1 (, Wildbad im Schwarzwald, 
Württemberg (PFEFFER 1913).

1077) Lissonota transversostriata (SMITS VAN
BURGST, 1921)
1 (, 01.07.33 Karlsruhe-Durlach, HOHNDORF, 
SMNK.
1 (, 27.06.34 Karlsruhe-Durlach, Turmberg, 
STRITT, SMNK.
1 (, 1 ), 08.06.60 Wutachschlucht, Bonndorf-
Boll, Dietfurt, STRITT, SMNK.
1 ), 14.06.60 Lenzkirch-Kappel, Gutach, RÖSE-
LER, SMNK.

1078)* Lissonota variabilis HOLMGREN, 1860
19 ((, 5 )), von der Rheinebene bis in den 
Hochschwarzwald (Feldberg, 1420 m), SMNK, 
H, S, Z (HABERMEHL 1918a, HILPERT 1987b, KLUG 
1965).
Flugzeit: ((, M.06.-E.09.; )), M.06.-E.07.

1079) Syzeuctus irrisorius (ROSSI, 1794)
1 ), 15.07.64 Sandhausen bei Heidelberg, STRITT, 
SMNK.

Tribus Glyptini

Eine Bestimmungstabelle für die gesamte West-
paläarktis publizierte AUBERT (1978). Zahlreiche 
Zeichnungen enthalten die Faunen der UdSSR 
(KUSLITZKY 1981) und Spaniens (REY DEL CASTILLO 
1988).

Wirte sind Kleinschmetterlinge, deren Raupen 
versteckt in Pflanzenstängeln, Zweigen, Knos-
pen, Früchten oder Blattrollen leben. Die Eier 
werden in junge Raupen abgelegt. Die Wespen-
Larven entwickeln sich als Endoparasitoide und 
bringen ihre Wirte um, wenn die Raupen erwach-
sen sind.

1080)* Apophua bipunctoria (THUNBERG, 1824)
(= flavolineata GRAVENHORST, 1829)
1 ), 06.34 Karlsruhe, Scheibenhardter Wald, 
BAUMANN, S.
1 (, 25.08.74 Pfinztal-Berghausen, ö Karlsruhe, 
„Großer Wald“, auf Heracleum, Z.
1 (, 11.06.66 Rastatt, Hirschgrund, Z.
1 (, 30.06.35 Baden-Baden, Merkur, BAUMANN, S.
1 (, 13.07., 1 ), 01.07.84 Bechtaler Wald bei 
Weisweil, H.
1 ), 27.09.-02.10.2002 Kaiserstuhl, Ihringen, 
Blankenhornsberg, MF, HOFFMANN, S.
1 ), 02.08.73 Mindelsee, ö Radolfzell am Boden-
see, Sumpfwiese, Z.
1 ), 25.08.80 Tiengen-Homburg, S.
Zucht: Dossenheim, n Heidelberg, aus Schalen-
wicklerraupen (DICKLER 2001).

-) Apophua cicatricosa (RATZEBURG, 1848)
1 (, Schwäbisch Gmünd, Württemberg (PFEFFER 
1913).

1081)* Apophua evanescens (RATZEBURG, 1848), 
siehe Abb. 18, 19.
6 ((, 5 )), von der Ebene bis in den Hoch-
schwarzwald (ca. 1000 m), SMNK, H, S, Z (HA-
BERMEHL 1918b, HILPERT 1989).
Flugzeit: ((, E.07.-M.08., E.09.-A.11.; )), A.07.-
M.07., M.08.-E.09.
Zucht: 1 (, 06.76 Weingarten, nö Karlsruhe, Kat-
zenberg, e. l. in Blattrolle an Nesseln; die Kopf-
kapsel der Wirtsraupe war noch vorhanden, Z.

1082) Apophua genalis (MÖLLER, 1883)
1 (, 12.07.63 Bruchsal-Untergrombach, STRITT, 
SMNK.
1 (, 03.07.70 Kaiserstuhl, Oberbergen, Badberg, 
S.
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1 (, 31.07.60 Wutachschlucht, Boll, Dietfurt, RÖ-
SELER, SMNK.

1083) Cephaloglypta murinanae (BAUER, 1941)
Zucht: 1 (, 30.06., 1 ), 23.06.63 Sulzburg, 
Schwarzwald, nö Müllheim, e. l. Choristoneura 
murinana (Weißtannentriebwickler) (Tortricidae), 
GAUSS, H.

1084)* Glypta bifoveolata GRAVENHORST, 1829
24 ((, 3 )), von der Ebene bis in höhere Schwarz-
waldlagen (ca. 900 m), SMNK, H, S, Z (KLUG 
1965), 2 ((, 1 ), det. BAUER.
Flugzeit: ((, M.06.-E.09.; )), A.07.-A.08.
Zur Unterscheidung von Glypta sculpturata GRA-
VENHORST vgl. REY DEL CASTILLO (1988).

-) Glypta brevipetiolata THOMSON, 1889
1 (, 03.05.1896 „Schwarzwald“ (leg. R. DITTRICH) 
(HABERMEHL 1918). „Sehr ähnlich G. bifoveolata 
GRAVENHORST, (. Hauptsächlich durch den et-
was kürzeren Bohrer – nur von Hinterleibslänge 
– abweichend.“ HORSTMANN (2008) meldet diese 
Art von der Insel Mellum mit dem Hinweis „De-
termination unsicher“. Dies gilt wohl auch für 
HABERMEHL’s Fundmeldung. G. brevipetiolata 
THOMSON fehlt daher im Verzeichnis der Ichneu-
moniden Deutschlands (HORSTMANN 2001a).

1085) Glypta caudata THOMSON, 1889
1 (, 14.06.80 Weingarten, nö Karlsruhe, Werra-
bronn, S.
1 (, 06.08.69 Hochschwarzwald, Bärental, „Rot-
meer“, Z.
2 )), 18.-23.07., 1 ), 30.07.-05.08., 1 ), 02.08.85 
Feldberg, 1380-1420 m, H (HILPERT 1987b). 3 )) 
sind von HILPERT mit ? determiniert.
Die Unterscheidung der (( von Glypta ceratites 
GRAVENHORST ist nicht ganz sicher. Das Stirnhorn 
endet spitz, die Costula des Propodeums fehlt 
oder ist verkürzt, schwach angedeutet, der Lege-
bohrer etwa so lang wie ein Vorderflügel.
Die 4 )) vom Feldberg (HILPERT 1987b) können 
wir nicht einer der beiden Arten zuordnen. Bei 
3 )) ist die Costula deutlich ausgeprägt, bei 1 ) 
fehlt sie. Das Stirnhorn dieses ) ist zwar klein, 
endet aber nicht spitz. Bei einem der übrigen 
)) ist das Stirnhorn klein und schmal und endet 
spitz, beim zweiten ist es breit und endet spitz, 
beim dritten am Ende abgestutzt.

1086)* Glypta ceratites GRAVENHORST, 1829
12 ((, Karlsruhe und Umgebung, Ettenheim, Kai-
serstuhl, Mooswald bei Freiburg, Hochschwarz-

wald (Bärental, ca. 1000 m), SMNK, S, Z (KLUG 
1965, STRITT 1971), 1 (, det. BAUER.
Flugzeit: ((, M.07.-A.08., E.08.-E.09., M.10.

1087)* Glypta consimilis HOLMGREN, 1860
(= parvicornuta BRIDGMAN, 1886; = xanthognatha 
THOMSON, 1889)
2 )), 12.07., 18.07.85, 2 )), 27.06., 15.07.86 
Feldberg (ca. 1350 m), H (HILPERT 1987b).
1 (, 05.09.67, 1 ), 07.08.69 Hochschwarzwald, 
Bärental, „Rotmeer“, Z.
2 ((, 19.09.67 Hochschwarzwald, Neuglashüt-
ten, „Happ“, 1160 m, Z.
1 (, 26.08.76 Feldbergpass, Z.
Außerdem: 1 (, 01.08.71, 1 ), 03.08.74 Enzklös-
terle bei Wildbad im Schwarzwald, Württemberg, 
S.

1088)* Glypta cylindrator (FABRICIUS, 1787)
(= bicornis BOIE, 1850)
2 ((, 07.17 Hochmoor bei Hinterzarten (HABER-
MEHL 1917).
1 (, 05.08.85 Feldberg, 1300 m; 2 )), 21.08.85 
Feldberg, 1290 und 1440 m, H (HILPERT 1987a).
1 (, 10.09.78 Hochschwarzwald, Aha am 
Schluchsee, an Angelica, Z.
), 07.11 Bad Dürrheim, s Schwenningen, Hoch-
moor (HABERMEHL 1917).
1 (, 13.09.78 Bierbronnen, n Waldshut, Hotzen-
wald, Z.

-) Glypta dentifera THOMSON, 1889
1 ), Schwäbisch Gmünd (PFEFFER 1913).

1089)* Glypta extincta RATZEBURG, 1852
1 (, 07.65 Wutachschlucht, Schwarzwald, S.

1090)* Glypta femorator DESVIGNES, 1856 (= fili-
cornis THOMSON, 1889)
1 (, 27.-30.08.85 Feldberg, 1345 m, H, det. HINZ 
(HILPERT 1987b).
Bad Dürrheim, s Schwenningen (HABERMEHL 
1917).

1091)* Glypta fronticornis GRAVENHORST, 1829
1 (, 19.08.71 Karlsruhe-Durlach, Rückhaltebe-
cken bei der B 3, Z.
1 (, 03.07.70 Kaiserstuhl, Oberbergen, Badberg, 
S.
2 )), 18.08.88 Kaiserstuhl, Ihringen, H.
2 Ex. 09. Kaiserstuhl, Oberrotweil (DÜWECKE 1991).
1 ), 13.08.81 Kaiserstuhl, Oberrotweil, DÜWECKE, 
H. War mit „?“ als G. monoceros determiniert 
(vgl. Nr. 1098).
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1092)* Glypta haesitator GRAVENHORST, 1829
1 (, 07.07.72 Karlsruhe, Weinbrennerplatz, 
Wartehäuschen der Straßenbahn, STRITT, SMNK, 
det. BAUER.
Außerdem: 2 ((, 19.07., 22.07.73 Enzklösterle 
bei Wildbad im Schwarzwald, Württemberg, S.

-) Glypta heterocera THOMSON, 1889
(, ), Wildbad im Schwarzwald, Württemberg 
(PFEFFER 1913).

1093)* Glypta incisa GRAVENHORST, 1829,
siehe Abb. 20, 21.
8 ((, 7 )), Karlsruhe und Umgebung, SMNK, S, 
Z (STRITT 1971).
Flugzeit: ((, M.07.-A.09.; )), A.07.-A.09.

1094)     Glypta lapponica HOLMGREN, 1860
(= annulata BRIDGMAN, 1890)
1 (, 1 ), 15.07.86 Feldberg, H.

1095)* Glypta longicauda HARTIG, 1838
2 ((, 10.07.31 Karlsruhe-Knielingen, STRITT, 
SMNK.
1 (, 20.08.59 Wutachschlucht, Schwarzwald, RÖ-
SELER, SMNK.

1096)* Glypta mensurator (FABRICIUS, 1775)
16 ((, 1 ), Karlsruhe und Umgebung, Feldberg-
gebiet (bis ca. 1250 m), Wutachschlucht, SMNK, 
S, Z.
Flugzeit: ((, M.07.-A.08.; 3 )), A.06., M.07., 
A.08.
Zucht: 1 (, ca. 10.09.69 Hochschwarzwald, Wind-
gefällweiher, aus Centaurea-Köpfen (Flockenblu-
me), eingetragen am 04.08.69, Z.
Wurde von ZMUDZINSKI am Windgfällweiher und 
bei Bärental mehrfach beim Anstich von Flocken-
blumen, seltener von Distelköpfen beobachtet. 
– Unter den Wirten wird auch der Wickler Eucos-
ma incana (Tortricidae) genannt (AUBERT 1978), 
dessen Raupen sich in Flockenblumen- und Dis-
telköpfen entwickeln.

1097)* Glypta microcera THOMSON, 1889
1 (, 28.08.66 Karlsruhe, Straßenbahnwartehäus-
chen, NOWOTNY, SMNK.
1 (, 03.08.64 Karlsruhe-Durlach, Bergwald, an 
Pastinak, Z.
1 (, 14.09.65 Karlsruhe-Durlach, Z.
1 (, 14.08.80 Küssaberg-Dangstetten, ö Walds-
hut, aufgelassene Kiesgrube, S.

1098)* Glypta monoceros GRAVENHORST, 1829
2 )), 25.08.76 Karlsruhe-Neureut, Kleiner Bo-
densee, S.
1 Ex. 08. Oberrotweil (DÜWECKE 1991) ist zu 
streichen; siehe G. fronticornis GRAVENHORST! Nr. 
1091

-)* Glypta nigricornis THOMSON, 1889
(, ), Schwäbisch Gmünd, Württemberg (PFEFFER 
1913).

-) Glypta nigroplica THOMSON, 1889
1 (, Großholzleute bei Isny im Allgäu, Württem-
berg (PFEFFER 1913).

1099)* Glypta pedata DESVIGNES, 1856
2 ((, 01.-05.06.85 Feldberg, 1250 m, 1 ), 
05.06.85 Feldberg, 1370 m, H (HILPERT 1987b).
Im Gegensatz zu der Angabe bei AUBERT (1978) 
Clypeus gelblich, nicht rötlich. Drittes Tergit nur 
wenig quer.

-) Glypta pictipes TASCHENBERG, 1863
(, Wildbad im Schwarzwald, Württemberg (PFEF-
FER 1913).

1100)* Glypta resinanae HARTIG, 1838
1 (, 29.05.67 Karlsruhe-Waldstadt, Hardtwald, 
beim Pfinzkanal, Z.
Zuchten: 2 ((, 14.06., 02.07.73; 1 ), 28.05.73 
Münsingen, Schwäbische Alb, Württemberg, 
GAUSS, H.
1 ), 12.05.76 Ochsenhausen, Südwürttemberg, 
GAUSS, H.
1 (, 18.05.71 Biberach, Südwürttemberg, BOGEN-
SCHÜTZ, H.
Alle e. l. Laspeyresia pactolana (Fichtenrin-
denwickler) (Tortricidae).

1101)* Glypta salsolicola SCHMIEDEKNECHT, 1907
1 (, 29.05.67 Karlsruhe-Waldstadt, Brache, Z.

1102)* Glypta sculpturata GRAVENHORST, 1829
6 ((, 2 )), Stutensee, Freiburg, Wutachgebiet, 
Küssaberg, Mindelsee/Bodanrück, SMNK, H, S, 
Z.
Flugzeit: ((, E.07.-E.08., M.09., A.10.; )), E.07.-
M.08.

1103) Glypta scutellaris THOMSON, 1889
1 (, 26.06.2003 Heidelberg-Ziegelhausen, Maus-
bachtal, S.
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1104) Glypta similis BRIDGMAN, 1886
1 (, 25.07.64 Wutachschlucht, Boll, S.
Außerdem: 1 (, 25.07.72 Enzklösterle, bei Wild-
bad im Schwarzwald, Württemberg, S.

-) Glypta trochanterata BRIDGMAN, 1886
2 ((, Schwäbisch Gmünd, Württemberg (PFEFFER 
1913).

-) Glypta varicoxa THOMSON, 1889
), Wildbad im Schwarzwald, Württemberg (PFEF-
FER 1913).

1105)* Glypta vulnerator GRAVENHORST, 1829
2 ((, 12.07., 20.07.69 Karlsruhe-Waldstadt, Bra-
che, Z. Von ZMUDZINSKI beim Absuchen von Distel-
köpfen und beim Anstich beobachtet. – Einer der 
bei AUBERT (1978) genannten Wirte ist der Wick-
ler Eucosma cana (Tortricidae), dessen Raupen 
sich in Distelköpfen entwickeln.
1 (, 05.08.59 Wutachgebiet, STRITT, SMNK.

-) Glypta wörzi (HEDWIG, 1952)
3 ((, 2 )), „gezogen aus Endothenia (= Argyro-
ploce) gentiana (Tortricidae) von Herrn WÖRZ“ in 
coll. Staatl. Mus. Naturk. Stuttgart (HEDWIG 1952). 
Davon 1 ), 27.05.46 Weil der Stadt, Württem-
berg, A. WÖRZ, Lectotypus. 1 weiteres ), in coll. 
HINZ via coll. HEDWIG (HORSTMANN 1981).
2 ((, gezogen aus Endothenia oblongana in 
coll. WÖRZ, Staatl. Mus. Naturk. Stuttgart (HEDWIG 
1952) dürften ebenfalls aus Württemberg stam-
men.

1106) Teleutaea brischkei (HOLMGREN, 1860)
1 (, 1 ), 06.-08.09.2002 Kaiserstuhl, Ihringen, 
Blankenhornsberg, MF, HOFFMANN, S.
Neuere deutsche Fundmeldungen nach RUDOW 
(1917) fehlen.

1107)* Teleutaea striata (GRAVENHORST, 1829),
siehe Abb. 17.
1 (, 27.09.67 Karlsruhe-Grötzingen, STRITT, 
SMNK.
1 (, 05.09.33 Karlsruhe-Durlach, Turmberg, BAU-
MANN, S.
1 (, 03.07.67 Karlsruhe-Durlach, Bergwald, Z.
1 (, 08.09.70 Rheinstetten-Forchheim, sw Karls-
ruhe, STRITT, SMNK.
1 (, 03.-13.10.87 Vörstetten bei Freiburg, 
SSYMANK, H.
Zucht: Dossenheim, n Heidelberg, e. l. Schalen-
wicklerraupen (Tortricidae) (DICKLER 2001).

Unterfamilie Cremastinae

Grundlegend sind die Revisionen von SEDIVÝ 
(1970, 1971). Nützlich sind auch die Bearbei-
tungen der Arten der Balkan-Halbinsel durch 
KOLAROV (1997) mit knappen Bestimmungstabel-
len für (fast) alle westpaläarktischen Arten der 
Gattungen Cremastus und Temelucha, sowie 
die der (wenigen) britischen Cremastinae durch 
FITTON & GAULD (1980). Eine aktuelle Revision 
der Gattung Pristomerus publizierte HORSTMANN 
(1990).

Der Verbreitungsschwerpunkt der Cremastinae 
liegt in den Tropen und Subtropen. Wirte sind in 
der Regel Schmetterlinge, seltener Käfer, deren 
Larven versteckt, z.B. in Stängeln, Blattrollen 
oder Gallen leben. Bei den einheimischen Cre-
mastinae sind bisher nur Schmetterlingsraupen 
als Wirte nachgewiesen, Käferlarven z.B. bei ei-
nigen nearktischen Cremastus-Arten (CARLSON 
1979). Die Eier werden in die Wirtslarven hinein 
abgelegt, wo sich die Schlupfwespenlarven als 
Endoparasitoide entwickeln. Die erwachsenen 
Wirtslarven werden vor, seltener kurz nach der 
Verpuppung umgebracht.

1108)* Cremastus bellicosus GRAVENHORST,
1829
2 ((, 23.08.65 Karlsruhe-Waldstadt, Brache, Z.

1109) Cremastus crassicornis THOMSON, 1890
Zucht: 2 ((, 2 )), 27.05.-17.06.77 Kniebis, 950 m, 
Nordschwarzwald e. l. Phalacopteryx grasliniella 
(Psychidae, Lepidoptera), BIEBINGER, Z. – Diesen 
Wirt nennt auch SEDIVÝ (1970).
Diese Art wird aus Deutschland bisher nur von 
SEDIVÝ (1970) angeführt, aber ohne Nennung ei-
nes Fundortes.

1110)* Cremastus infirmus GRAVENHORST, 1829
1 ), 07.17 “Hinterzarten im Höllental”, Hoch-
schwarzwald (HABERMEHL 1923).
Außerdem: 1 (, 29.07.77 Enzklösterle bei Wild-
bad im Schwarzwald, Württemberg, S.

1111)* Cremastus spectator GRAVENHORST, 1829, 
siehe Abb. 22.
12 ((, 10 )), Karlsruhe und Umgebung, Kaiser-
stuhl, SMNK, Ho, S, Z (STRITT 1971), 2 ((, 2 )), 
det. BAUER.
Flugzeit: ((, A.-E.08., M.09.-A.10., E.10.; )), 
A.09.-A.10.
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1112)* Dimophora evanialis (GRAVENHORST, 1829) 
(= cognata BRISCHKE, 1880; = annellata THOMSON, 
1890)
1 (, 28.07.76 Eggenstein, n Karlsruhe, Sandgru-
be, S.

1113) Pristomerus armatus (LUCAS, 1849)
1 (, 25.07.76 Eggenstein, n Karlsruhe, Sandgru-
be an Pastinak, S.
1 (, 05.07.68 Karlsruhe, Entenfang, Wartehäus-
chen der Straßenbahn, STRITT, SMNK (war als 
P. orbitalis det., vgl. Nr. 1114).
1 (, 02.08.42 Walzbachtal-Jöhlingen, ö Karlsru-
he, LEININGER, SMNK.
1 (, 27.07.81 Kaiserstuhl, Oberrotweil, DÜWECKE, 
H (war mit ? als P. orbitalis det., vgl. Nr. 1114).
1 ), 11.08.80 Küssaberg, ö Waldshut, Burgberg, 
S.

1114)* Pristomerus orbitalis HOLMGREN, 1860
1 ), 26.07.65 Walzbachtal-Jöhlingen, ö Karlsru-
he, STRITT, SMNK.
9 ((, 04.-06.09., 12.09., 2 ((, 18.09., 1 (, 15.-
24.10.2002, Kaiserstuhl, Ihringen, Blanken-
hornsberg, MF, GAEDCKE, HOFFMANN, MICHL, Ho, S. 
– Orbiten und drittes Tergit manchmal schwarz, 
oder die Orbiten sind nur undeutlich braungelb 
gefleckt.
Zucht: 1 ), 08.07.42 Stuttgart-Hofen am Neckar, 
Württemberg, e. l. Coleophora frischella (Coleo-
phoridae, Lepidoptera), WÖRZ, H.
Die Fundmeldungen von DÜWECKE (1991) und 
STRITT (1971) sind zu streichen; es handelt sich 
um P. armatus (vgl. Nr. 1113).

1115)* Pristomerus vulnerator (PANZER, 1799), 
siehe Abb. 23.
13 ((, 2 )), Karlsruhe und Umgebung, Bechta-
ler Wald bei Weisweil, Kaiserstuhl, Tuniberg bei 
Freiburg, SMNK, H, S, Wi, Z (HABERMEHL1923, 
HILPERT 1989, KLUG 1965).
Flugzeit: ((, A.-M.07., M.08., A.09.-A.10.; ()), 
ohne Angabe).

-) Temelucha confluens (GRAVENHORST, 
1829)
1 (, 14.08., 2 ((, 15.08.84 Schmiecher See bei 
Schelklingen, w Ulm, Württemberg, H.

1116)* Temelucha interruptor (GRAVENHORST,  1829)
16 ((, 11 )), Karlsruhe und Umgebung, Kaiser-
stuhl, Ho, S, Z.
Flugzeit: ((, A.-M.06., E.07., A.09.-A.10.; )), 
M.05.-E.06., A.-M.09.

In Kiefernrevieren der südbadischen Oberrhein-
ebene wurde T. interruptor (GRAVENHORST) sowohl 
als Primärparasitoid des Kieferntriebwicklers 
(Rhyacionia buoliana, Tortricidae) festgestellt, als 
auch als Cleptoparasitoid in Rhyacionia-Raupen 
(Tortricidae), die von dem Jungraupenparasitoid 
Orgilus obscurator NEES VON ESENBECK (Braco-
nidae) befallen waren (BOGENSCHÜTZ & LANGE 
1970).

1117)* Temelucha signata (HOLMGREN, 1860)
1 (, 09.-11.09.2002 Eichstetten, Kaiserstuhl, MF, 
HOFFMANN, MICHL, Ho.
10 ((, 3 )), A.-M.09.2002, 1 (, 15.-24.10.2002 
Ihringen, Kaiserstuhl, Blankenhornsberg, MF, 
GAEDCKE, HOFFMANN, MICHL, Ho, S.

Unterfamilie Diplazontinae

Die Gattungen können am besten nach DASCH 
(1964), TOWNES (1971) oder FITTON & ROTHERAY 
(1982) bestimmt werden. Die grundlegende 
moderne Bearbeitung der Unterfamilie lieferte 
DASCH (1964) in seiner Revision der nordameri-
kanischen Diplazontinae, von denen viele auch 
bei uns vorkommen. Für die Determination der 
mitteleuropäischen Arten sind zusätzlich die 
Gattungs-Teilrevisionen von DILLER unentbehr-
lich (vgl. die Zitate bei den einzelnen Gattungen). 
Außerdem muß man in einzelnen Fällen immer 
noch auf die Tabellen von SCHMIEDEKNECHT (1911-
1927) und BEIRNE (1941), ergänzt durch KERRICH 
(1949), zurückgreifen.

Die Diplazontinae sind fast ausnahmslos 
Endoparasitoide von Blattläuse fressenden 
Schwebfliegen (aphidophage Syrphidae). Die 
Imagines schlüpfen aus den Puparien der Wir-
te. Die Eier werden in die Larven, selten in die 
Eier der Wirte abgelegt. Die Entwicklung vom 
Ei zur Imago dauert im Sommer etwa 3 Wo-
chen. Die Schlupfwespen überwintern als Lar-
ven oder Puppen in den Wirten (FITTON & RO-
THERAY 1982). Eine Zusammenstellung der von 
Ichneumoniden parasitierten aphidophagen 
Syrphiden in der Paläarktis publizierten DUSEK 
et al. (1979). 

1118) Bioblapsis polita (SNELLEN VAN VOLLENHO-
VEN, 1878)
3 ((, 26.06., 10.07., 18.-25.09.85 Bechtaler Wald 
bei Weisweil, H, (HILPERT 1989), 1 (, det. DILLER.
1 (, 15.-24.10.2002 Kaiserstuhl, Ihringen, Blan-
kenhornsberg, MF, HOFFMANN, MICHL, S.
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1119)* Campocraspedon caudatus (THOMSON,
1890), siehe Abb. 24.
1 (, 04.05.41 Karlsruhe, STRITT, SMNK.
1 (, 1 ), 09.05.66, 1 (, 1 ), 07.05.68 Karlsruhe-
Durlach, Bergwald, Z.
1 (, 30.05.-09.06.86 Vörstetten bei Freiburg, 
SSYMANK, H, det. DILLER.

1120)* Diplazon annulatus (GRAVENHORST, 1829)
Teilrevisionen: TEUNISSEN (1943), DILLER (1982); 
Neubeschreibungen: Diller (1986).
3 ((, 23.07.85, 27.06., 01.07.86, 2 ((, 15.07.86, 
1 ), 18.07.86 Feldberg, H (HILPERT 1987b), 5 ((, 
1 ), det. KLOPFSTEIN. – Die Fanggebiete lagen zwi-
schen 1300 und 1420 m (HILPERT 1986).

1121) Diplazon bachmaieri DILLER, 1986
Neu für Deutschland!
1 ), 13.04.2007 Karlsruhe-Waldstadt, Terrasse, 
GS, Z, det. KLOPFSTEIN.
1 (, 10.09.68 Hochschwarzwald, Bärental, „Rot-
meer“, Z, det. KLOPFSTEIN.
Wurde nach 2 (( aus Sierre im Wallis, Schweiz, 
beschrieben (DILLER 1986). Der einzige uns be-
kannte Wiederfund stammt von der Alp Flix, Ge-
meinde Sur, Graubünden, Schweiz (KLOPFSTEIN 
et al. 2007).
D. bachmaieri unterscheidet sich von D. varico-
xa (THOMSON) durch mattierte, stark chagrinierte 
Tergite. Bei D. varicoxa sind die Tergite kräftiger 
punktiert und glänzend. D. annulatus (GRAVEN-
HORST) ist kleiner und hat an der Basis und mehr 
oder weniger darüber hinaus geschwärzte Fe-
mora (KLOPFSTEIN briefl.).

1122)* Diplazon deletus (THOMSON, 1890)
1 ), 15.07.86 Feldberg, H.
Außerdem: 1 (, 30.07.73 Aichelberg, s Wildbad 
im Schwarzwald, Württemberg, S.

1123)* Diplazon laetatorius (FABRICIUS, 1781),
siehe Abb. 25.
131 ((, von der Ebene bis in den Hochschwarz-
wald (1360 m), SMNK, H, S, Wi, Z (DÜWECKE 
1991, HILPERT 1987b, STRITT 1971).
Die häufigste Diplazon-Art. Die )) werden äu-
ßerst selten gefangen; es wird daher partheno-
genetische Fortpflanzung vermutet.
Flugzeit: ((, E.04.-A.06. (einzeln); A.07.-A.10. 
(zahlreich).

1124)     Diplazon neoalpinus ZWAKHALS, 1979
(= alpina HOLMGREN, 1858 nec ZETTERSTEDT,
1838)

5 )), 14.06., 21.06., 03.07., 08.07.85, 01.07.86 
Feldberg, 1310-1360 m, H, (HILPERT 1987b).

1125)* Diplazon pectoratorius (THUNBERG, 1824)
10 ((, 4 )), Karlsruhe und Umgebung, Etten-
heim, Hochschwarzwald (Feldberg bis 1350 m), 
SMNK, H, S, Wi, Z (HILPERT 1987b, STRITT 1971).
Flugzeit: ((, E.04.-E.05., (Feldberg M.06.), A.08.-
A.09., E.09.-M.10.; )), M.05., M.06.

1126)* Diplazon scutatorius TEUNISSEN, 1943
1 (, 08.07.77 Weingarten, nö Karlsruhe, Werra-
bronn, S.
1 (, E.07.2000 Karlsruhe-Waldstadt, Z.
1 (, 02.05.2008 Karlsruhe-Waldstadt, Terrasse, 
GS, Z.
1 (, 26.04.66 Karlsruhe, Durlacher Wald, an ver-
laustem Ahorn, Z.
1 ), 17.09.60 Tuniberg, w Freiburg, Walters-
hofen, an Cornus sanguinea (Hartriegel) (KLUG 
1965).

1127)* Diplazon tetragonus (THUNBERG, 1824)
16 ((, 4 )), Heidelberg, Karlsruhe und Umge-
bung, Kaltenbronn/Nordschwarzwald, Kaiser-
stuhl, Freiburg und Umgebung, SMNK, H, Ho, S, 
Z (KLUG 1965, STRITT 1971), 1 (, det. BAUER.
Flugzeit: ((, E.05.-A.06., E.06.-A.08., A.09.-
A.10.; )), A.05., A.-M.07., A.09.

1128)* Diplazon tibiatorius (THUNBERG, 1824)
(= albosignatus GRAVENHORST, 1829)
22 ((, 7 )), Bruchsal-Untergrombach, Karlsruhe 
und Umgebung, Ettenheim, Kaiserstuhl, Freiburg 
und Umgebung, Wutachgebiet, SMNK, H, S, Z 
(DÜWECKE 1991, KLUG 1965, STRITT 1971).
Flugzeit: ((, E.04.-A.05., A.06.-E.08., M.09., 
E.10.; )), E.05., E.06., M.08.

1129)* Diplazon varicoxa (THOMSON, 1890)
1 (, 07.08.84 Freiburg-Ebnet, H.
1 ), 07.06.52 Feldberg, STRITT, SMNK, det. KLOPF-
STEIN. Diesem Tier fehlt der Hinterleib.
1 (, 24.07.42 Wutachtal, s Löffingen, STRITT, 
SMNK, det. KLOPFSTEIN.

1130)* Enizemum ornatum (GRAVENHORST, 1829)
20 ((, 3 )), Bruchsal-Untergrombach, Karlsruhe 
und Umgebung, Freiburg und Umgebung, Wut-
achschlucht, Feldberg (ca. 1350 m), SMNK, H, 
S, Z (HILPERT 1987, KLUG 1965, STRITT 1971), 1 (, 
det. BAUER.
Flugzeit: ((, A.05., M.06., A.07.-M.08., M.09.-
E.10.; )), M.07., E.08., M.09.
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1131)* Phthorima compressa (DESVIGNES, 1856), 
siehe Abb. 26.
Revision: FITTON & BOSTON (1988).
1 (, 25.08.66 Karlsruhe-Durlach, Bergwald, Z.
2 ((, 15.06.85, 23.05.90 Karlsruhe-Durlach, Ba-
denerstraße, im Garten, Wi, S.
1 (, 04.-06.09.2002 Kaiserstuhl, Ihringen, Blan-
kenhornsberg, MF, HOFFMANN, MICHL, Ho.
1 (, 02.09.69 Hochschwarzwald, Bärental, „Rot-
meer“, auf Angelica, Z.
1 ), 18.08.85 Feldberg, 1295 m, H (HILPERT 
1987b), det. DILLER.

1132)* Phthorima xanthaspis (THOMSON, 1890)
1 ), 13.05.2002 Eggenstein, n Karlsruhe, Wald-
rand, Z.

1133)* Promethes nigriventris (THOMSON, 1890)
1 ), 27.05.66 Kaiserstuhl, Büchsenberg, Z. – Drit-
tes Tergit mit dreieckigen gelben Seitenflecken 
an der Basis. KL 7,5 mm.

1134)* Promethes sulcator (GRAVENHORST, 1829)
16 ((, 4 )), von der Ebene bis in den Hoch-
schwarzwald (1420 m), H, S, Z (HILPERT 1987b, 
KLUG 1965).
Flugzeit: ((, M.08.-M.10.; )), M.05., M.08., M.09.

1135)* Sussaba cognata (HOLMGREN, 1858)
Teilrevision: DILLER (1980).
10 ((, 4 )), Heidelberg, Garten, GS; Karlsruhe-
Waldstadt, Terrasse, GS; Illenkreuz ö Achern, H, 
S, Z.
Flugzeit: ((, E.04.-A.05., E.05., A.-E.07.; )), A.-
M.05., A.07., E.10.
 
1136)* Sussaba dorsalis (HOLMGREN, 1858)
1 (, 22.07.67 Rastatt, Hirschgrund, Z.
1 (, 20.07.84 Freiburg, Mooswald, H.
3 ((, Bad Dürrheim, s Schwenningen (HABERMEHL 
1925).

1137)* Sussaba erigator (FABRICIUS, 1793)
(= festiva FABRICIUS, 1798)
16 ((, 11 )), von der Ebene bis in die Vorberg-
zone (Ettlingen-Spessart, Kirchzarten bei Frei-
burg), SMNK, H, S, Z (KLUG 1965, STRITT 1971), 
14 ((, 5 )), det. KLOPFSTEIN.
Flugzeit: ((, A.06.-E.09.; )),  E.05., M.07.-E.08., 
M.09. 

1138) Sussaba flavipes (LUCAS, 1849)
35 ((, 20 )), Heidelberg, Karlsruhe und Umge-
bung, Bechtaler Wald bei Weisweil, Kaiserstuhl, 

Tuniberg bei Freiburg, Eschengrundmoos bei 
Hinterzarten (1000 m), SMNK, H, S, Z.
Flugzeit: ((, E.05., M.07.-M.08., M.09.-M.10.; )), 
A.05., E.05., E.06., M.07.-M.08., M.09.-M.10.

1139) Sussaba nova species
Eine neue, Sussaba erigator (FABRICIUS, 1793) 
nahe stehende Art, die Frau S. KLOPFSTEIN, Na-
turhistorisches Museum Bern, demnächst be-
schreiben wird.
1 (, 18.08.69 Karlsruhe-Durlach, Rückhaltebe-
cken bei der B 3 auf Pastinak, Z, det. KLOPFSTEIN.
1 (, 14.07.67 Karlsruhe-Durlach, Bergwald, Z, 
det. KLOPFSTEIN.
1 ), 15.07.65 Karlsruhe-Durlach, Bergwald, Z, 
cf. nov. spec., det. KLOPFSTEIN. – Die )) sind nicht 
sicher von S. erigator zu unterscheiden.
Außerdem: 1 (, 06.08.97 Büchelberg, 15 km w 
Karlsruhe, Rheinland-Pfalz, S, det. KLOPFSTEIN.
1 (, 1 ), 04.-05.08.66 Edelweißberg bei Gam-
bach, n Karlstadt a. M., Bayern, S, det. KLOPF-
STEIN, das ) „cf“.
1 (, 06.08.64 Schützen, ö Eisenstadt, Burgen-
land, Österreich, S, det. KLOPFSTEIN

1140)* Sussaba pulchella (HOLMGREN, 1858)
1 (, 08.10.68 Karlsruhe-Durlach, Rückhaltebe-
cken, auf Cornus sanguinea (Hartriegel), Z
1 (, 03.10.67, 1 ), 25.10.67 Karlsruhe, Stra-
ßenbahnwartehäuschen, STRITT, SMNK, (STRITT 
1971).
1 (, 02.09.84 Freiburg-Ebnet, H.
1 (, 11.09.67 Hochschwarzwald, Bärental, „Rot-
meer“, Z.
1 (, 30.07.-05.08., 1 ), 13.08.85 Feldberg, 1400-
1420 m, H (HILPERT 1987b), det. DILLER.
1 (, 27.06.-05.07.84 Eschengrundmoos, s Hin-
terzarten, 1000 m, STERNBERG, H.
3 ((, 20 )), Tuniberg (KLUG 1965) sind unsicher, 
1 (, 1 ), aus der Serie im SMNK sind S. flavipes 
(LUCAS).
1 (, Bechtaler Wald bei Weisweil (HILPERT 1989) 
ist zu streichen; es handelt sich um S. flavipes 
(LUCAS).

1141)*    Sussaba punctiventris (THOMSON, 1890)
1 (, 12.07., 1 ), 02.07., 1 ), 04.-10.08.85 Feld-
berg, 1350-1420 m, H (HILPERT 1987b), det. 
KLOPFSTEIN.

1142) Syrphoctonus crassicrus (THOMSON,
1890)
Ergänzende Literatur: DILLER (1985), JUSSILA 
(1966).
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1 (, 18.09.2002 Kaiserstuhl, Ihringen, Blanken-
hornsberg, MF, GAEDCKE, S.
2 ((, 05.-12.07., 19.-26.07.84 Hochschwarzwald, 
Eschengrundmoos, s Hinterzarten (1000 m), 
STERNBERG, H (HILPERT 1987b), det. DILLER.

1143)* Syrphoctonus elegans (GRAVENHORST,
1829)
1 (, 23.09.67 Karlsruhe, Weinbrennerplatz, Stra-
ßenbahnwartehäuschen, STRITT, SMNK (STRITT 
1971).
1 (, 14.05.2008 Karlsruhe-Waldstadt, Terrasse, 
GS, Z.
1 (, 06.06.68 Karlsruhe-Durlach, Rückhaltebe-
cken, Z.
Außerdem: 1 ), 13.08.74 Bad Wildbad-Sprollen-
haus, Württemberg, S.

1144)* Syrphoctonus fissorius (GRAVENHORST,
1829)
1 (, 05.06.68 Karlsruhe, Wartehäuschen beim 
Kernreaktor, STRITT, SMNK (STRITT 1971).
1 (, 24.08.65 Karlsruhe-Durlach, Bergwald, Z.
1 (, 26.05.79 Karlsruhe, Elfmorgenbruch, Z.
1 (, 14.05.2008 Karlsruhe-Waldstadt, Terrasse, 
GS, Z.

1145) Syrphoctonus haemorrhoidalis
(SZÉPLIGETI, 1898) (= rhenanus HABERMEHL, 1930)
2 ((, 17.09.60 Tuniberg, w Freiburg, Waltersho-
fen, an Cornus sanguinea (Hartriegel) (KLUG 
1965), 1 (, SMNK.

1146) Syrphoctonus megaspis (THOMSON, 1890)
1 ), 26.06.72 Herrischried-Hogschür, n Bad 
Säckingen, Hotzenwald, STRITT, SMNK.

1147)* Syrphoctonus nigritarsus (GRAVENHORST,
1829)
3 )), 11., 17., 23.09.60 Tuniberg, w Freiburg, 
Waltershofen, an Cornus sanguinea (Hartriegel) 
(KLUG 1965).
1 (, 07.09.68 Hochschwarzwald, Neuglashütten, 
„Happ“, Z.
1 ), 05.10.66 Hochschwarzwald, Bärental, „Rot-
meer“, Z.

1148)* Syrphoctonus pallipes (GRAVENHORST,
1829)
6 ((, 4 )), Heidelberg, Karlsruhe, Malsch, Bech-
taler Wald bei Weisweil, Kaiserstuhl, Feldberg, 
Bad Dürrheim, H, S, Z (HABERMEHL 1925, HILPERT 
1987b, 1989), 1 ), det. DILLER.
Flugzeit: ((, A.-E.07.; )), A.07., A.09.

1149)* Syrphoctonus pictus (GRAVENHORST,
1829)
16 ((, 9 )), Karlsruhe und Umgebung, Rastatt, 
Kaiserstuhl, Tuniberg, SMNK, S, Z (KLUG 1965, 
STRITT 1971).
Flugzeit: ((, A.06., E.07., E.08.-A.10.; )), A.05., 
A.07., M.09.

1150)* Syrphoctonus signatus (GRAVENHORST,
1829)
2 )), 17.09.2002 Eggenstein, n Karlsruhe, Öd-
land, Z.
1 ), 17.07.69 Karlsruhe-Waldstadt, Wartehäus-
chen der Straßenbahn, Z.
1 (, 28.07.67 Karlsruhe-Durlach, Bergwald, Z.
1 (, 04.07.67, 2 )), 26.09.68 Karlsruhe-Durlach, 
Rückhaltebecken, Z.
1 (, 27.07.71 Kaltenbronn/Nordschwarzwald, 
Hohlohsee, 980 m, S.
Außerdem: 1 (, 1 ), Schmiecher See bei 
Schelklingen, Württemberg, H, det. DILLER.

1151)* Syrphoctonus tarsatorius (PANZER, 1809)
35 ((, 53 )), von der Ebene bis in den Hoch-
schwarzwald (ca. 1000 m), SMNK, H, Ho, S, Z 
(KLUG 1965, STRITT 1971), 3 ((, 2 )), det. BAUER, 
1 (, 1 ), det. DILLER.
Flugzeit: ((, A.-M.05., M.07., E.08.-A.10., E.10.; 
)), E.04.-A.05., M.06., M.07., A.09.-M.10.
Zucht: 1 (, 23.06.66 Karlsruhe, Durlacher Wald, 
aus einer Schwebfliegenlarve an Holunder, Z.

1152)* Syrphophilus bizonarius (GRAVENHORST,
1829), siehe Abb. 28.
13 ((, 5 )), Karlsruhe und Umgebung, Kaiser-
stuhl, Feldberg (1430 m), SMNK, H, Ho, S, Z, 
(HABERMEHL 1925, HILPERT 1987b, STRITT 1971).
Flugzeit: ((, M.05., E.06., M.07.-E.09.; )), M.-
E.06., E.09.

1153)* Syrphophilus tricinctorius (THUNBERG,
1824), siehe Abb. 29.
23 ((, 18 )), von der Ebene bis in den Hoch-
schwarzwald (1360 m), SMNK, H, Ho, S, Z (HIL-
PERT 1987b, KLUG 1965, STRITT 1971), 2 ((, det. 
DILLER.
Flugzeit: ((, E.04.-M.05., E.06.-A.07., A.09.-
A.10.; )), M.04., A.06., E.08.-E.09.

1154)* Tymmophorus obscuripes (HOLMGREN,
1858) (= graculus auct. nec GRAVENHORST, 1829), 
siehe Abb. 27.
9 ((, 4 )), Heidelberg, Karlsruhe und Umgebung, 
Kaiserstuhl, Freiburg, Feldberg (1370 m), SMNK, 
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H, S, Z (KLUG 1965, STRITT 1971), 2 ((, 1 ), det. 
BAUER, 1 ), det. DILLER.
Flugzeit: ((, A.-E.05., M.09.-A.10.; )), M.05., 
A.07. (Feldberg), M.09.

1155)* Tymmophorus suspiciosus (BRISCHKE, 
1871)
2 ((, Bad Dürrheim, s Schwenningen (HABERMEHL 
1925).
Außerdem: 1 (, 14.08., 3 )), 15.08.85 Schmie-
cher See bei Schelklingen, Württemberg, H, det. 
KLOPFSTEIN.
Diese Art muß wieder in T. erythrozonus (FÖRS-
TER, 1859) und T. suspiciosus (BRISCHKE, 1871) 
getrennt werden (KLOPFSTEIN, briefl. Mitt.). T. ery-
throzonus (FÖRSTER, 1859) = rufiventris (GRAVEN-
HORST, 1829 nec NEES VON ESENBECK, 1814). Zu 
dieser Synonymie vgl. HORSTMANN (2006).

1156)* Woldstedtius biguttatus (GRAVENHORST,
1829)
Teilrevision: DILLER (1969), vgl. auch BAUER
(1981).
4 ((, 11.05., 12.09., 18.09., 27.09.-07.10.2002, 
2 )), 14.-24.04.2002, 1 ), 04.-06.09.2002 Kai-
serstuhl, Ihringen, Blankenhornsberg, MF, GAED-
CKE, HOFFMANN, S.
5 )), 09.60 Tuniberg bei Freiburg (KLUG 1965: 1 ), 
23.09.60 im SMNK).
1 (, 19.07.11 Bad Dürrheim, s Schwenningen 
(HABERMEHL 1925).
Die Bestimmung von 2 ((, 07.05., 01.10.60 Tu-
niberg bei Freiburg (KLUG 1965) ist unsicher; 1 (, 
17.09.60 im SMNK ist W. flavolineatus (GRAVEN-
HORST).

1157)* Woldstedtius flavolineatus (GRAVENHORST, 
1829)
1 (, 11.06.77 Weingarten, nö Karlsruhe, Werra-
bronn, S.
2 )), 05.05., 17.09.60 Tuniberg, w Freiburg (KLUG 
1965).
1 (, 17.09.60 Tuniberg, Waltershofen, KLUG, 
SMNK.
1 (, 02.-04.07.85 Feldberg, 1370 m, H (HILPERT 
1987b), det. DILLER.
1 (, 10.09.68 Hochschwarzwald, Windgefällwei-
her bei Altglashütten, Sumpfwiese, Z. – Scutel-
lum und Postscutellum schwarz.

3 Faunenvergleich

Von den in dieser Arbeit besprochenen Gruppen 
der Ichneumonidae wurden insgesamt 147 Ar-
ten in Baden festgestellt: 27 Arten der Anoma-
loninae, 70 der Banchinae (ohne die Banchini), 
10 der Cremastinae und 40 der Diplazontinae. 
Das entspricht etwa 46,5 %, 47,3 %, 40 % bzw. 
63,5 % der bisher aus Deutschland bekannten 
Arten. Drei Arten sind neu für die Fauna Deutsch-
lands: Lissonota distincta BRIDGMAN, 1889 und 
Lissonota nigra BRISCHKE, 1880 (Banchinae, Atro-
phini), sowie Diplazon bachmaieri DILLER, 1986. 
Agrypon minutum (BRIDGMAN & FITCH, 1884) (Ano-
maloninae) wird von SCHNEE nicht mehr als Syno-
nym von A. anxium (WESMAEL, 1849) angesehen, 
sondern als distinkte Art. Sussaba nova species, 
eine bisher mit S. erigator (FABRICIUS, 1793) ver-
mengte Art, wird demnächst von Frau S. KLOPF-
STEIN beschrieben werden.

Der Vergleich mit den Faunenlisten von Franken, 
Nordwestdeutschland und Deutschland wird in 
Tabelle 1 fortgeführt. Dabei wurden auch die von 
RIEDEL (2002 und 2007) erstmals in Deutschland 
festgestellten Arten berücksichtigt. Von den 18 
jetzt vollständig bearbeiteten Unterfamilien der 
Ichneumonidae wurden in Deutschland 2398, in 
Baden 1157 Arten festgestellt, das entspricht ei-
nem Anteil von etwa 48,2 %. 
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Erratum

Erstnachweis von Dipljapyx humberti:
Berichtigung*)

ERHARD CHRISTIAN

Mit den kürzlich hier mitgeteilten Nachweisen im 
Stadtgebiet von Freiburg wurde Dipljapyx hum-
berti, anders als im Titel der Notiz (CHRISTIAN & 
GACK 2008) behauptet, nicht zum ersten Mal für 
Baden-Württemberg gemeldet. Schon 1969/70 
erbeutete Herr Dr. GÜNTER SCHMID acht Individuen 
dieser Diplurenart am Grenzacher Horn „in auf-
gelassenen Weinbergen und im Trockenhangge-
sträuch“. Die diesbezügliche Publikation (SCHMID 
1979) habe ich bedauerlicherweise übersehen.
Literatur

CHRISTIAN, E. & GACK, C. (2008): Erstnachweis von 
Dipljapyx humberti (Diplura: Japygidae) in Baden-
Württemberg. – Carolinea, 66: 137-138.

SCHMID, G. (1979): Skizzen zur Gliedertierfauna des 
Grenzacher Horns. – In: Der Buchswald bei Gren-
zach (Grenzacher Horn). – Die Natur- und Land-
schaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, 9: 389-
408.

Autor
ERHARD CHRISTIAN, Institut für Zoologie, Universität für 
Bodenkultur, Gregor-Mendel-Straße 33, A-1180 Wien. 
E-Mail: erhard.christian@boku.ac.at

*) Die Art ist ebenfalls nicht im Verzeichnis der Insek-
ten Deutschlands genannt: CHRISTIAN, E. (2003): 
Verzeichnis der Doppelschwänze (Diplura) Deutsch-
lands. – In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.): Entomofauna 
Germanica, Bd. 6. – (Entomologische Nachrichten 
und Berichte, Beiheft 8: S. 26-32. – Anmerkung der 
Redaktion.
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Tafel 1. Abb. 1, 2) Agrypon flexorium (, ) (vgl. Nr. 1016). Eine polyphage Art; als Wirte werden hauptsächlich Klein-
schmetterlinge genannt. Abb. 3a, b, 4) Barylypa propugnator var. 2 (, ) (vgl. Nr.1021b). Wirte sind nicht bekannt. 
Die Stammform und die var. 1 entwickeln sich in Eulenpuppen (Noctuidae). Abb. 5) Erigorgus latro ( (vgl. Nr. 1025). 
Nach SCHNEE (2008) ist der einzige Wirt Diloba caeruleocephala (Noctuidae). Abb. 6) Habronyx nigricornis ( (vgl. Nr. 
1029). Wirte sind verschiedene Wickler (Tortricidae). – Alle Fotos: T. VAN DE KAMP.
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Tafel 2. Abb. 7) Therion circumflexum ( (vgl. Nr. 1034). Zu den zahlreichen Wirten gehören die Forstschädlinge 
Kieferneule und Kiefernschwärmer. Abb. 8) Trichomma intermedium ( (vgl. Nr. 1037). Einziger bekannter Wirt ist 
der Spanner Ectropis crepuscularia (Geometridae). Abb. 9) Alloplasta piceator ( (vgl. Nr. 1038). Wirte sind Ortho-
sia-Arten (Noctuidae). Abb. 10, 11) Lissonota cruentator (, ) (vgl. Nr. 1054). Einziger bekannter Wirt ist der Zünsler 
Synaphe punctalis (Pyralidae).
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Tafel 3. Abb. 12, 13). Lissonota digestor (, ) (vgl. Nr. 1056). Einziger Wirt ist Gortyna flavago (Noctuidae). Abb. 14) 
Cryptopimpla errabunda ( (vgl. Nr. 1042). Als Wirte dienen verschiedene Spanner (Geometridae). Abb. 15) Lisso-
nota lineolaris ( (vgl. Nr. 1064). Die Eier werden in Eulenraupen hinein abgelegt. Abb. 16) Lissonota pimplator ( (vgl. 
Nr. 1068). Wirte sind verschiedene Glasflügler (Sesiidae). Abb. 17) Teleutaea striata ( (vgl. Nr. 1107). Als Wirte sind 
verschiedene Wickler (Tortricidae) bekannt.
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Tafel 4. Abb. 18, 19) Apophua evanescens (, ) (vgl. Nr. 1081). Abb. 20, 21) Glypta incisa (, ) (vgl. Nr. 1093). Als 
Wirte sind verschiedene Wickler (Tortricidae) bekannt. Abb. 22) Cremastus spectator ( (vgl. Nr. 1111). Abb. 23) Pris-
tomerus vulnerator ( (vgl. Nr. 1115). Wirte sind Kleinschmetterlinge. Am rechten Hinterfemur ist der für die Gattung 
charakteristische Zahn sichtbar.
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Tafel 5. Abb. 24) Campocraspedon caudatus ( (vgl. Nr. 1119). Abb. 25) Diplazon laetatorius ( (vgl. Nr. 1123). Haupt-
wirt ist Episyrphus balteatus. Aber zusätzlich sind etwa 20 weitere Blattläuse fressende Schwebfliegen-Arten als 
Wirte nachgewiesen. Abb. 26) Phthorima compressa ( (vgl. Nr. 1131). Die einzige bekannte Zucht gelang aus einem 
Puparium von Neocnemodon fulvimanus (Syrphidae). Abb. 27) Tymmophorus obscuripes ( (vgl. Nr. 1154). Abb. 28) 
Syrphophilus bizonarius ) (vgl. Nr. 1152). Hauptwirte sind Arten der Gattung Sphaerophoria (Syrphidae). Abb. 29) 
Syrphophilus tricinctorius ) (vgl. Nr. 1153). Bevorzugte Wirte sind verschiedene Syrphus-Arten. Alle abgebildeten 
Tiere stammen aus der coll. F. ZMUDZINSKI.
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Ein neuer Wickler aus dem Kongo 
(Lepidoptera, Tortricidae)
TIMM KARISCH

Kurzfassung
Prophaecasia strigulana sp. nov. ist eine neue Wickler-
art aus dem Kongo (Brazzaville), die in nachfolgender 
Arbeit beschrieben wird.

Abstract
A new tortricid moth from the Congo (Lepidoptera, 
Tortricidae)
In this paper Prophaecasia strigulana sp. nov., a new 
tortricid species from the Congo, is described. 

Autor
TIMM KARISCH, Museum für Naturkunde und Vorgeschich-
te Dessau, Askanische Straße 32, D-06842 Dessau. 

Einleitung
Bei einer Durchsicht von Sammlungsmaterial 
im Staatlichen Museum für Naturkunde Karls-
ruhe bemerkte ich einen auffallend gezeichne-
ten Wickler aus dem Kongo. Erst nach längerer 
Recherche stieß ich auf die Beschreibung von 
Prophaecasia anthion DIAKONOFF, 1973 von Bor-
neo, die interessante Beziehungen zur vorlie-
genden afrikanischen Spezies zeigt, und für die 
seinerzeit die Gattung Prophaecasia DIAKONOFF, 
1973 errichtet wurde. Die neue Art aus dem 
Kongo stimmt sowohl von der Flügelform als 
auch vom Geäder mit P. anthion überein. Auch 
die Gestalt des männlichen Genitales korreliert 

mit letzterer, wenngleich bei dieser die sehr lan-
gen Socii und die Bedornung auf dem Sacculus 
fehlen.  
Prophaecasia ist durch P. caemelionopa DIAKO-
NOFF, 1983 mittlerweile auch von Madagascar 
bekannt. Die nachfolgend beschriebene Spezies 
erhöht die Zahl der bekannten Prophaecasia-Ar-
ten auf drei und ist die erste vom afrikanischen 
Kontinent (BROWN, 2005).

Prophaecasia strigulana sp. nov.

Beschreibung (Abb. 1, 2)

Holotypus ) : „Rep. Pop. CONGO, Tsinguidi, 7.-
12.IV.1981, leg. Mbankoko“; „Gen.-Präp. 1855, 
präp. Karisch, 2005“, in coll. SMNK.

Flügelspanne 18 mm; Kopf braun; Palpen braun, 
etwa von 1½-fachem Augendurchmesser; Fühler 
ganz kurz und dicht behaart, oberseits ocker-
braun beschuppt. Thorax und Abdomen einfarbig 
ockerbraun. 
Vorderflügel median stark verbreitert; ocker-
braun, Costa dunkelbraun, Subcostalfeld fein 
braun gestrichelt, Flügelfläche zum Analrand hin 
dunkler braun bestäubt; fünf klar erkennbare, 
dunkelbraune Binden, die sich schräg von der 

Abbildung 1.  Holotypus von Prophaecasia 
strigulana sp. nov.
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Costa hin zum Analrand bzw. -winkel ziehen und 
weitere feine Linien zum Saum hin; Fransen ein-
farbig braun.
Hinterflügel hell rotbraun, zeichnungslos, Fran-
sen etwas heller.
Genitale ) (Abb. 2): Uncus zipfelförmig; Socii 
sehr lang und stärker sklerotisiert, am Ende ge-
krümmt; Tegumen sehr breit; Valve sehr lang und 
schmal sichelförmig gebogen, am Ende breit ab-
gerundet. Sacculus im basalen Teil mit kräftigem, 
zum Valveninneren zeigenden Dorn; Aedoeagus 
sehr kurz und breit, apikal an einer Seite mit we-
nigen feinen Zähnchen; Vesica mit großem Feld 
aus gebogenen Dornen.

Dank
Für die freundliche Erlaubnis, in der Karlsruher Samm-
lung zu arbeiten, danke ich Herrn Dr. ROBERT TRUSCH 
(Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe, 
SMNK).
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Abbildung 2.  )-Genitale von Prophaecasia strigulana sp. nov.
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Die Tagfalter und Widderchen des NSG 
Schaichtal (Schönbuch), Südwestdeutschland 
THOMAS BAMANN

Kurzfassung
In einer von März bis Dezember 2008 durchgeführten 
freilandbiologischen Untersuchung im NSG Schaichtal 
(Schönbuch) konnten 56 tagaktive Schmetterlings-
arten nachgewiesen werden. Besondere Beachtung 
verdienen die Nachweise von Zygaena trifolii, Cupido 
argiades, Argynnis aglaja und Melitaea c.f. athalia. 
Weitere gefährdete Charakterarten des Schönbuchs 
konnten für das NSG Schaichtal bestätigt werden, so 
z.B. Adscita statices, Hamearis lucina, Maculinea nau-
sithous, Argynnis adippe, Boloria selene, Nymphalis 
polychloros oder Apatura ilia. Anschließend werden 
spezielle Schutz- und Pflegemaßnahmen für gefährde-
te Arten und deren Lebensräume vorgeschlagen.

Abstract
The Butterflies and Burnet Moths of the Nature Re-
serve “Schaichtal” (Schönbuch), Southwest-Ger-
many 
Between March and December 2008 a survey of but-
terflies in the nature reserve Schaichtal (Schönbuch) 
recorded 56 butterfly species. Of special interest are 
the species Zygaena trifolii, Cupido argiades, Argyn-
nis aglaja, and Melitaea athalia. Additional endange-
red butterflies characteristic of the area of Schönbuch 
comprise Adscita statices, Hamearis lucina, Maculinea 
nausithous, Argynnis adippe, Boloria selene, Nympha-
lis polychloros, and Apatura ilia; their presence could 
be confirmed for the NSG Schaichtal. Measures to pro-
tect these species and their habitats are proposed. 

Autor
THOMAS BAMANN, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 
Abteilung Evolutionsbiologie der Invertebraten, Auf der 
Morgenstelle 28, D-72076 Tübingen, 07157-536308, 
E-Mail: t.bamann@web.de.

Einleitung
Das NSG Schaichtal liegt im nordöstlichen Schön-
buch und ist somit Teil des württembergischen 
Keuper-Berglandes. Die weitgehend natürlich er-
haltene Bachaue der namensgebenden Schaich 
zieht sich über etwa 9 km von Dettenhausen 
(48°36‘23.33‘‘ N, 9°06‘17.31‘‘ E) im Westen bis 
nach Neuenhaus (48°37‘22.74‘‘ N, 9°12‘20.12‘‘ E) 
im Osten. Das Tal selbst ist in der kollinen Stufe 
angesiedelt und fällt von Westen nach Osten von 
etwa 380 m NN auf 320 m NN ab. Der höchste 
Punkt wird am sich nach Norden hin anschließen-

den Betzenberg mit 500 m NN erreicht. Die durch-
schnittliche jährliche Niederschlagsmenge ist mit 
700 mm durch den Regenschatten des Schwarz-
waldes relativ gering (KOTZ 1984, OSTERMANN 
1983). Durch die Enge des Tales und die großen 
Wiesenflächen sammelt sich hier häufig Kaltluft, 
so dass die durchschnittlichen Jahrestemperatu-
ren unter den für den Schönbuch angegebenen 
8,7 °C liegen dürften (JAEGER 1993). 
Die Schaich gehört mit zu den wichtigsten Was-
serläufen des Schönbuchs (MARGRAF 1985). Das 
kalte, flach turbulente und sauerstoffreiche Fließ-
gewässer ist trotz der bei Dettenhausen relativ 
nah an der Quelle gelegenen Kläranlage von ho-
her Wasserqualität (JAEGER 1993). An ihre Ufer 
schließen sich verschiedene Biotoptypen an, 
die für das NSG Schaichtal als typisch gelten 
können. Eschen-Erlen-Auwälder und Schwarz-
erlen-Bruchwälder sind noch als Galeriewälder 
vorhanden, Brennnesselfluren und Mädesüß-
Hochstaudenfluren begleiten die Schaich sowie 
die zahlreichen Kohldistel- und Glatthaferwiesen. 
Die extensiv genutzten Feuchtwiesen, artenrei-
che Glatthaferwiesen und wenige Magerwiesen 
bilden neben Brachflächen, Lichtungen, Hoch-
staudenfluren und Wegrändern die Hauptaufent-
haltsräume der Schmetterlingsimagines. 

Methodik
Der Nachweis der Schmetterlinge erfolgte pri-
mär durch Fotobelege der Imagines. Nur in 
Ausnahmefällen wurden Präimaginalstadien zur 
Bestimmung hinzu gezogen. Alle fotografierten 
Schmetterlinge wurden anschließend mit den in 
SETTELE et. al (2005) enthaltenen Bestimmungs-
tafeln identifiziert. Einige Exemplare (Argynnis 
adippe, Argynnis aglaja und Boloria euphrosy-
ne) mussten mit Schmetterlingsnetzen gefangen 
werden, um aussagekräftige Merkmale fotogra-
fisch festhalten und eine sichere Bestimmung 
ermöglichen zu können. Mit Ausnahme des nur 
durch die Genitalbestimmung zweifelsfrei be-
stimmbaren Taxons Melitaea c.f. athalia gestal-
tete sich die Bestimmung aufgrund eindeutiger 
Merkmale aller nachgewiesenen Schmetterlings-
arten einfach. In Einzelfällen erfolgte eine Nach-
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Determination der Fotobelege durch G. HERMANN 
(Filderstadt). 
Ausgewählte Biotope wurden mindestens wö-
chentlich begangen, um die Abundanzen der 
auftretenden Schmetterlingsarten zu erfassen. 
Dazu wurden pro Biotop in einem Zeitfenster von 
etwa 30 Minuten alle auftretenden Schmetterlin-
ge notiert. 
Die Einstufung der Schmetterlingsarten als sel-
tene und faunistisch bedeutsame Arten erfolgte 
auf Basis der Roten Liste für Baden-Württemberg 
(EBERT et al. 2005) und dem Zielartenkonzept der 
LUBW (LUBW 2005). Das Zielartenkonzept ord-
net bedrohte Arten in drei Kategorien (Naturrau-
mart, Landesart Gruppe B und Landesart Grup-
pe A) ein, die den jeweiligen Gefährdungsstatus 
widerspiegeln. Der niedrigsten Gefährdungs-
einstufung entsprechen die Naturraumarten, 
sie sind in etwa mit dem Status „gefährdet“ der 
Roten Liste gleich zu setzen. Landesarten der 
Gruppe B entsprechen etwa dem Status „stark 
gefährdet“ und Landesarten der Gruppe A dem 
Status „Vom Aussterben bedroht“. Das Zielarten-
konzept berücksichtigt neben der jeweiligen Ge-
fährdung auch landesweite oder naturräumliche 
Verantwortlichkeiten für die Arten. 

Abkürzungen
Genauere Erklärungen s. Tabellenunterschrift 
von Tabelle 1.
1: ZAK = Zielartenkonzept, NAT = Naturraumart, 
RL = Rote Liste, D = Deutschland, BW = Baden-
Württemberg, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = 
stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste,

Ergebnisse

Artnachweise
Im Untersuchungsgebiet konnten 56 tagakti-
ve Schmetterlingsarten nachgewiesen werden 
(Tab. 1). Von diesen stehen 11 Arten auf der aktu-
ellen Roten Liste für Baden-Württemberg (s. EBERT 
et al. 2005). Dies entspricht einem Anteil von etwa 
20 %. 15 Arten (27 %) werden in der Vorwarnliste 
geführt. 12 (21%) Arten werden außerdem in der 
Zielartenliste der LUBW (LUBW 2005) geführt.

Besprechung seltenerer oder faunistisch
bedeutsamer Arten
Angaben zu Imaginalhabitat, Larvalhabitat und 
Nahrungspflanzen entstammen EBERT (1991-
1994), Kommentare zur Gefährdungssituation 
der einzelnen Arten sind dem Informations-

system Zielartenkonzept Baden-Württemberg 
(LUBW2005) entnommen.

Adscita statices LINNAEUS, 1758
Ampfer-Grünwidderchen
Imaginalhabitat: Nasse bis wechselnasse Wie-
sen, Dämme, Böschungen, Wegränder.
Larvalhabitat: Bestände des Großen Saueramp-
fers (Rumex acetosa) in Nasswiesen und mage-
ren Wirtschaftswiesen.
Nahrungspflanzen: Rumex acetosa und Rumex 
acetosella.
Gefährdung: ZAK: NAT, RL D: V, RL BW: 3 
Einzige Grünwidderchen-Art im Gebiet, im 
Schönbuch aktuell nur noch wenige zerstreu-
te Vorkommen bekannt (HERMANN, in litt.), im 
Neckar-Tauberland als stark gefährdet eingestuft. 
Nachweise der Art im Schaichtal auf 4 Wiesen, 
darunter 2 Kohldistelwiesen, sowie 2 magerere 
Glatthaferwiesen zwischen Ende Mai und Juni in 
mäßig großen Abundanzen (je Begehung durch-
schnittlich 2-3 Exemplare). 
Schutzmaßnahmen: Zur Förderung dieser Zei-
gerart für wertvolle, wenig gedüngte Nasswiesen 
(EBERT 1994a) erweist es sich auch im Schaich-
tal als notwendig, eine extensive, düngungsfreie 
Mahd der Habitate aufrecht zu erhalten. 

Zygaena trifolii ESPER, 1783 
Sumpfhornklee-Widderchen
Imaginalhabitat: Feuchtwiesen, Bruchwiesen, 
Moorwiesen, Bachauen, Pfeifengraswiesen.
Larvalhabitat: Calthion und Molinion, Scheuch-
zerio-Caricetea.
Nahrungspflanzen: Lotus uliginosus und Lotus 
corniculatus. Es konnte nicht geklärt werden, wel-
che Lotus-Art im Untersuchungsgebiet als Wirts-
pflanze genutzt wird. Im Schönbuch nutzt die 
derzeit einzige bekannte Population außerhalb 
des Untersuchungsgebietes Lotus corniculatus. 
Ein erloschenes Vorkommen bei Hildrizhausen 
lebte dagegen an L. uliginosus (HERMANN, in litt.). 
Gefährdung: ZAK: NAT, RL D: 3, RL BW: 3
Im Neckar-Tauberland als vom Aussterben be-
droht eingeschätzt (EBERT et al. 2005). Insofern 
sind die Neufunde dieser Art im Untersuchungsge-
biet höchst bemerkenswert. Zygaena trifolii kann 
leicht mit Zygaena lonicerae verwechselt werden, 
jedoch fliegt diese etwas später im Jahr und neigt 
nicht so sehr zu Konfluenz der Vorderflügelflecken 
wie Zygaena trifolii1. Die Art wurde nicht direkt im 
Schaichtal, sondern auf Waldwiesen des angren-
zenden Betzenbergs von Anfang Juni bis Ende 
Juli in sehr großen Abundanzen (mehrere hundert 
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Tiere) gefunden. Drei der vier bekannten Fundorte 
(Hillerwiesen, Obere und Untere Mönchswiesen) 
sind als flächenhafte Naturdenkmale ausgewiesen. 
Die Wiesen sind als relativ artenreiche Feuchtwie-
sen zu bezeichnen, die einmal sehr spät im Jahr 
(Ende Oktober) gemäht werden.
Schutzmaßnahmen: Entscheidend für den Fort-
bestand der Populationen ist die Beibehaltung 
der düngungsfreien, einschürigen Mahd.

Hamearis lucina LINNAEUS, 1758 
Schlüsselblumen-Würfelfalter
Imaginalhabitat: Sonnige Waldplätze, Waldwege 
und -ränder, warme Hänge, Wiesenflächen.
Larvalhabitat: Gebüsch- und Waldesnähe mit 
Nachmittagssonne.
Nahrungspflanzen: Primula elatior und Primula 
veris.
Gefährdung: ZAK: NAT, RL D: 3, RL BW: 3
Kleiner, unauffälliger Schmetterling. Im Schön-
buch auf Gemarkung des Landkreises Böblingen 
(nachfolgend mit BB abgekürzt) derzeit noch 
rund ein Dutzend Vorkommen bekannt, die sich 
fast ausnahmslos auf Sturmwürfen des Orkans 
„Lothar“ befinden, während Populationen auf 
Kalkmagerrasen in diesem Bezugsraum weitest-
gehend erloschen sind (G. HERMANN, in litt.). Im 
Untersuchungsgebiet konnte nur ein Exemplar 
dieser Art am 03.06.2008 auf einer Kohldistel-
wiese beobachtet werden. Nach ANTHES et al. 
(2007) sind Larvalhabitate im Schönbuch vor al-
lem mit Primula elatior natürlich durch den Sturm 
„Lothar“ entstandene Waldlichtungen. Nach-
weise der Art aus früheren Untersuchungen im 
Schaichtal (MARGRAF 1985, NISSLER 1991) liegen 
nicht vor. Aufgrund der eher geringen Mobilität 
der Art und des Vorkommens von Primula elatior 
am Fundort ist dennoch von einem bodenständi-
gen Vorkommen im Schaichtal auszugehen.
Schutzmaßnahmen: Rücknahme dichter Ge-
hölzsukzessionen (Entbuschung, Kahlschlag mit 
Abräumen des Holzes) auf Feucht- und Nass-
standorten der Talaue und der angrenzenden 
Quellhänge mit Vorkommen von Primula elatior.

Maculinea nausithous BERGSTRÄSSER, 1779 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling
Imaginalhabitat: Feuchtwiesenkomplexe mit Be-
ständen von Sanguisorba officinalis.
Larvalhabitat: Molinion und feuchteres Arrhena-
therion.

Nahrungspflanzen: Sanguisorba officinalis.
Gefährdung: ZAK: LB, RL D: 3, RL BW: 3, FFH: 
II, IV
Mehrere Vorkommen bestehen im Schönbuch 
(HERMANN, mdl.) und insbesondere auf den na-
hegelegenen Fildern (GEISSLER-STROBEL 2000), 
deshalb war die Art auch im Schaichtal auf wie-
senknopfreichen Wiesen erwartet worden. Trotz 
vorhandener Sanguisorba officinalis-Bestände 
und häufiger gezielter Nachsuche konnte ledig-
lich ein Einzeltier auf der Kohldistelwiese am 
Brückenweiher am 30.07.2008 an Großem Wie-
senknopf gefunden werden. MARGRAF (1985) und 
NISSLER (1991) hatten die Art im Schaichtal nicht 
nachgewiesen, jedoch liegt eine Beobachtung 
aus den 1990er-Jahren nahe der Schaich-Mün-
dung bei Neuenhaus vor (HERMANN, in litt.). Nach 
GEISSLER-STROBEL (in Mitt.) kam M. nausithous im 
Schaichtal schon in den 1990er-Jahren nur mit 
kleinen Populationen meist in kleinflächigen Bra-
chestreifen mit S. officinalis vor. Die aktuelle Bo-
denständigkeit von M. nausithous im eigentlichen 
Schaichtal ist zumindest als fraglich einzustufen.
Schutzmaßnahmen: Eine Mahd der S. officina-
lis-Bestände sollte generell zwischen dem 15.06. 
und dem 15.09. unterbleiben. Die Mahdhäufigkeit 
richtet sich stark nach der Nährstoffversorgung 
der Flächen. Prinzipiell gilt für M. nausithous, 
dass so selten wie möglich (günstig für die Wirts-
ameisen) und so häufig wie nötig gemäht wer-
den sollte (damit S. officinalis-Bestände nicht 
vollständig, z.B. in Brachen von Filipendula ul-
maria, verdrängt werden). Optimal sind selten 
gemähte Brachen (alle 2 bis 3 Jahre), die Mahd 
sollte dann im Frühsommer (vor dem 15.06.) er-
folgen, durch die frühe Mahd kann sich der Gro-
ße Wiesenknopf individuenreicher entwickeln. 
Bei einmaliger Herbstmahd verschwindet S. of-
ficinalis im Filderraum mittelfristig aus den Ve-
getationsbeständen (GEISSLER-STROBEL, in Mitt.). 
Zweimalige Mahd mit angepassten Mahdtermi-
nen (vor dem 15.06. und nach dem 15.09.) und 
Verzicht auf Düngung ist ebenfalls möglich und 
in sehr nährstoffreichen Flächen, wie sie im NSG 
Schaichtal bestehen, zumindest vorübergehend 
auch notwendig. Allerdings verringert sich durch 
zweimalige Mahd die Dichte der Wirtsameise 
Myrmica rubra erheblich, deshalb sollte dieses 
Regime mit Wechselbrachstreifen ergänzt wer-
den (GEISSLER-STROBEL, in Mitt.). 

Cupido argiades PALLAS, 1771 
Kurzschwänziger Bläuling
Imaginalhabitat: Frische bis feuchte magere Wie-

1 Eine Nachbestimmung der Fotobelege erfolgte durch G. 
HERMANN (Filderstadt).
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sen, Ruderalgelände, Böschungen, Dämme und 
Kulturland.
Larvalhabitat: Arrhenatherion, auch feuchtere Be-
reiche mit großen Lotus uliginosus-Beständen.
Nahrungspflanzen: Trifolium pratense, Medicago 
sativa, Lotus corniculatus und Lotus uliginosus.
Gefährdung: ZAK: NAT, RL D: 2, RL BW: V!
Diese Art war im Naturraum Neckar-Tauber-
land jahrzehntelang verschollen und in Baden-
Württemberg lange Zeit auf die (südliche) Ober-
rheinebene zurückgedrängt, weshalb sie 1991 
noch als stark gefährdet eingestuft wurde (vgl. 
EBERT & RENNWALD 1991b). Seit dem Jahrtau-
sendwechsel hat sich C. argiades jedoch sehr 
stark ausgebreitet. Deshalb wurde die Art in die 
Vorwarnliste zurückgestuft (mit der Bemerkung, 
dass die Art in Deutschland immer noch geogra-
fischer Restriktion unterliegt, da nur in Baden-
Württemberg und Bayern vorkommend) (EBERT 
et al. 2005). Im Landkreis BB wurde C. argiades 
in neuerer Zeit erstmalig im Hitzesommer des 
Jahres 2003 registriert. Zwischenzeitlich liegen 
aus diesem Bezugsraum Nachweise aus 34 
verschiedenen Gebieten vor, davon 13 aus dem 
Naturraum Schönbuch (HERMANN, in litt.). Eigene 
Funde erfolgten am 13.08.2008 (drei Exemplare) 
am Nordhang des Schaichtales unter der Hoch-
stromleitung, sowie am 09.09.2008 (Einzelfund) 
auf den Braunackerwiesen. Der Fundort am 
Nordhang des Schaichtales zeichnet sich durch 
gute Besonnung und hohe Luftfeuchte aus, da 
es sich um einen Sukzessionsstandort mit einem 
ständig wasserführenden Rinnsal handelt. Der 
Fundort auf den Braunackerwiesen ist eine relativ 
magere, blütenreiche Streuobstwiese. Im Land-
kreis BB besiedelt C. argiades derzeit ein breites 
Spektrum wenig gedüngter Offenlandbiotope mit 
Vorkommen der Hauptwirtspflanze Trifolium pra-
tense, insbesondere zweischürige Glatthaferwie-
sen, aber auch Ruderalflächen, Feuchtwiesen, 
Magerrasen, magere Brachen und (ausnahms-
weise) Waldlichtungen (HERMANN, in litt.).
Schutzmaßnahmen: Fortführung ein- bis (ma-
ximal) dreischüriger Mahd nicht oder wenig 
gedüngter Wiesen; Aushagerung artenarmer, 
bisher gedüngter Wiesen; extensive Mahd von 
Dämmen und Böschungen (Mahd immer mit Ab-
räumen des Mähgutes zur Förderung von Trifo-
lium pratense; kein Mulchen!). Der Standort am 
Schaichtal-Nordhang sollte – auch zugunsten 
weiterer Zielarten – durch Ausschlagen von Ge-
hölz weiter geöffnet werden und anschließend in 
der oben vorgeschlagenen Weise gepflegt wer-
den. Die Braunackerwiesen sollten in bisheriger 

Weise, d. h. extensiv und kleinparzelliert weiter 
bewirtschaftet werden.

Argynnis adippe DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 
Feuriger Perlmutterfalter
Imaginalhabitat: Hochstaudenreiche Säume an 
Rändern, auf Lichtungen und an Wegen von 
Auwäldern und kollinen Laubmischwäldern, Tal-
lagen.
Larvalhabitat: Offener, voll besonnter Bereich, 
Mesobromion.
Nahrungspflanzen: Viola riviniana (im Schönbuch 
mit großem Abstand die wichtigste Wirtspflanze) 
siehe auch G.HERMANN (2008); in anderen Natur-
räumen sind auch Viola hirta (Jura und Muschel-
kalk) bzw. Viola canina (z. B. Südschwarzwald) 
relevant.
Gefährdung: ZAK: NAT, RL D: 3, RL BW: 3
Die Art ist im Schönbuch auf Sturmwurfflächen 
des Orkans „Lothar“ derzeit noch relativ weit ver-
breitet. Innerhalb des Landkreises BB liegen von 
rund 25 Fundorten aktuelle Nachweise vor, die 
meisten aus den zentralen Teilen des Naturraums 
(HERMANN, in litt.). Im Schaichtal wurde Argynnis 
adippe von Mitte Juni bis Anfang September regel-
mäßig nachgewiesen. Die Imagines zeigten dabei 
eine Präferenz für Kahlschläge, Kohldistelwiesen, 
besonnte Hangstrukturen und Waldsaumberei-
che. Die Angabe von NISSLER (1991), dass die Art 
im Schaichtal nur in geringen Stückzahlen fliegt, 
kann für das Jahr 2008 nicht bestätigt werden.
Schutzmaßnahmen: Derzeit sind die Bestände 
der Art im Schönbuch nahezu ausschließlich von 
Sturmwurfereignissen abhängig (Orkane „Wieb-
ke“, „Lothar“), deren künftiges Auftreten nicht 
absehbar ist. Insofern stellt die Wiederaufnah-
me der früher im Schönbuch weit verbreiteten 
Nieder- oder Mittelwaldnutzung in Wäldern des 
Schaichtals die Schlüsselmaßnahme zur Stabili-
sieriung der Population dar. Ziel muss dabei die 
Förderung von Larvalhabitaten sein (gut besonn-
te Bestände von Viola riviniana). Hiervon können 
im Schaichtal eine Reihe weiterer gefährdeter 
Arten profitieren (z. B. Hamearis lucina, Boloria 
euphrosyne, B. selene, Argynnis aglaja, Apatura-
Arten, Nymphalis antiopa, N. polychloros).

Argynnis aglaja LINNAEUS, 1758 
Großer Perlmutterfalter
Imaginalhabitat: Große Lichtungen, Kahlschläge 
und Schneisen in Laub- und Nadelwäldern.
Larvalhabitat: Voll besonnte, meist zu leichter 
Vergrasung neigende Bestände der Raupennah-
rungspflanzen (HERMANN, in litt.).



BAMANN: Tagfalter und Widderchen des NSG Schaichtal, Südwestdeutschland 165

Nahrungspflanzen: Viola-Arten, im Schönbuch 
wahrscheinlich überwiegend die hier am häu-
figsten vorkommende Veilchenart Viola riviniana 
(evtl. auch V. hirta).
Gefährdung: RL D: V, RL BW: V
Funde im NSG Schaichtal waren nicht zu erwar-
ten, da die Art seit 1990 im Schönbuch als ver-
schollen galt und erst wieder weiter westlich im 
Heckengäu regelmäßig in den dortigen Kalkma-
gerrasen vorkommt (G. HERMANN, in litt.). Insoweit 
ist der Fund eines Falters am 25.06.2008 faunis-
tisch bemerkenswert. Das männliche Tier flog 
auf der Magerwiese unter der Hochstromleitung. 
Es handelte sich um einen sehr frischen Falter, 
so dass davon ausgegangen werden kann, dass 
sich dieser unweit des Fundorts entwickelt hat 
(besonnte Veilchenbestände sind unter der Hoch-
stromleitung vorhanden). Ob es im Schaichtal 
ein dauerhaftes bodenständiges Vorkommen der 
Art gibt oder der gefundene Falter Nachkomme 
eines im Vorjahr über größere Distanz zugefloge-
nen Weibchens war, muss derzeit offen bleiben. 
Alle weiteren überprüften „Großen Perlmutterfal-
ter“ (ca. 50 Tiere) erwiesen sich ausnahmslos als 
Imagines der Schwesterart Argynnis adippe. 
Schutzmaßnahmen: Für A. aglaja können die sel-
ben Schutzmaßnahmen wie für A. adippe gelten.

Boloria euphrosyne LINNAEUS, 1758 
Silberfleck-Perlmutterfalter
Imaginalhabitat: Im Schönbuch ausschließlich 
offene Standorte innerhalb von Wäldern (Kahl-
schläge, Leitungsschneisen, breite Forstweg-
ränder), auf der Schwäbischen Alb auch äußere 
Waldränder.
Larvalhabitat: Im Schönbuch zwischen 1999 und 
2008 mehrere Hundert Ei- und Raupenfunde an 
voll besonnten, meist zwischen trockenem Fall-
laub wachsenden Veilchen, der Großteil davon 
an Viola riviniana (HERMANN, in litt.).
Nahrungspflanzen: Im Schönbuch fast aus-
schließlich Viola riviniana, deutlich seltener auch 
V. hirta und V. reichenbachiana (HERMANN, in litt.). 
Gefährdung: ZAK: NAT, RL D: 3, RL BW: 3
Begünstigt durch den Orkan „Lothar“ ist die Art 
derzeit im Schönbuch weit verbreitet (im Land-
kreis BB ab 2000 rund 70 Fundorte; HERMANN, 
in litt.). B. euphrosyne ist im Naturraum jedoch 
obligatorisch an Lichtungen gebunden, die heut-
zutage nicht mehr im Zuge der normalen forstli-
chen Nutzung entstehen (Verzicht auf Kahlhieb 
im Rahmen des sog. „Naturnahen Waldbaus“), 
sondern fast ausschließlich durch Sturmwurf 
und Borkenkäferkalamitäten. Auch im Schaich-

tal wurde die Art fast nur auf Kahlschlägen und 
besonnten Hangstrukturen in relativ geringen 
Abundanzen (pro Begehung durchschnittlich 2-3 
Exemplare) nachgewiesen. Die Funde erstreck-
ten sich von Mitte Mai bis Ende Juni. Nur zwei 
Fundgebiete liegen direkt im Schaichtal (ruderal 
überprägte Sukzessionsflur am Südende einer 
Magerwiese und Sukzessionsflur im östlichen 
Schaichtal). Weitere Funde konnten vor allem 
in den Sukzessionsflächen der Hänge unter der 
Hochstromleitung (Südseite) gemacht werden, 
wo potenzielle Larvalhabitate vorhanden sind 
(besonnte Exemplare von Viola riviniana).
Schutzmaßnahmen: Siehe A. adippe, B. euphro-
syne profitiert ebenfalls (nur!) von Kahlhieben 
und Gehölzausstockungen, die besonnte Veil-
chenstandorte fördern.

Boloria selene DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 
Braunfleckiger Perlmutterfalter
Imaginalhabitat: Feuchte bis mesophile Wald- 
und Offenlandbereiche, hier Feuchtwiesen und 
frische Glatthaferwiesen.
Larvalhabitat: Im Schönbuch rund ein Dutzend 
Eiablagebeobachtungen auf (wechsel-)feuch-
ten Sturmwurflichtungen, hier Ablage fast aus-
schließlich im Nahbereich besonnter Viola rivi-
niana-Bestände zwischen maximal kniehohen 
Grasfluren (HERMANN, in litt.). Dass im Schaich-
tal auch die regelmäßig von Faltern beflogene, 
einschürige Magerwiese unter der Stromtrasse 
als Larvalhabitat genutzt wird, scheint möglich, 
bliebe jedoch durch gezielte Eiablagebeobach-
tungen zu überprüfen. 
Nahrungspflanzen: Viola riviniana; im Schönbuch 
nur ausnahmsweise auch andere Veilchenarten 
als Wirtspflanze zu erwarten (HERMANN, in litt.).
Gefährdung: ZAK: NAT, RL D: V, RL BW: 3
Diese Art wird im Neckar-Tauberland als stark 
gefährdet eingestuft. Ähnlich wie bei A. adippe 
und B. euphrosyne konnten sich im Schönbuch 
auch die Bestände von B. selene (vorüberge-
hend) durch den habitatschaffenden Effekt des 
Orkans „Lothar“ erholen; derzeit sind aus dem 
Landkreis BB knapp 20 Fundorte der Art be-
kannt, die sich weitgehend auf die zusammen-
hängenden Waldgebiete zwischen Herrenberg, 
Tübingen und Weil im Schönbuch beschränken 
(HERMANN, in litt.). Aus dem Untersuchungsgebiet 
liegen für den Juni 2008 regelmäßige Nachweise 
von der Magerwiese unter der Hochstromleitung 
vor. Die zweite Generation (die in der Flügel-
spannweite deutlich kleiner als die Frühsommer-
generation war) flog dann ab Mitte Juli bis etwa 
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Ende August auf den Wiesenflächen des Han-
ges unter der Hochstromleitung in sehr großen 
Abundanzen. Es konnten teilweise über 50 Fal-
ter gezählt werden. In der (kälteren) Talaue der 
Schaich konnte die zweite Generation dieser Art 
interessanterweise nicht beobachtet werden.
Schutzmaßnahmen: Aufnahme einer Nieder- 
und Mittelwaldpflege auf (wechsel-)feuchten 
Waldstandorten der Aue und der Talhänge (Pfle-
geziel sind gut besonnte, nicht zu hochwüchsige 
Grasfluren mit Viola riviniana); Magerwiese unter 
Stromleitung: Fortführung der einschürigen, dün-
gungsfreien Mahd mit Abräumen des Mähgutes.

Melitaea c.f. athalia ROTTEMBURG, 1775 
Wachtelweizen-Scheckenfalter
Imaginalhabitat: Nicht zu trockene Magerrasen 
auf Kalk oder Silikat, Hochmoore (Alpenvorland, 
Schwarzwald), magere Feuchtwiesen und Lich-
tungen.
Larvalhabitat: Je nach Biotop und Naturraum un-
terschiedliche Typen, z. B. mageres, waldnahes, 
zu Verbrachung neigendes Grünland mit Plan-
tago lanceolata und/oder Veronica chamaedrys 
(Schwäbische Alb, Schwarzwald) oder Bestände 
von Melampyrum pratense im Saumbereich von 
Moorwäldern (Alpenvorland).
Nahrungspflanzen: Im Schaichtal bzw. Schönbuch 
bis dato unbekannt. Im Untersuchungsgebiet 
kommen als Wirtspflanzen in erster Linie Planta-
go lanceolata und Veronica chamaedrys in Frage.
Gefährdung: ZAK: NAT, RL D: 3, RL BW: 3
Obwohl alte Belege aus dem Raum vorliegen 
(s. EBERT & RENNWALD 1991), konnte Melitaea 
athalia im Rahmen langjähriger Kartierungen im 
Landkreis BB (1980-2007) niemals festgestellt 
werden (HERMANN, in litt.). Den ersten Hinweis 
auf ein mögliches Vorkommen im Schönbuch 
bildete die überraschende Beobachtung eines 
männlichen Scheckenfalters der Untergattung 
Mellicta am 06.06.2008 auf einer frischen Ma-
gerwiese bei Aichtal-Neuenhaus (HERMANN, in 
litt.). Nach Mitteilung dieses Fundes wurde auch 
im Untersuchungsgebiet, das an die obige Fund-
stelle unmittelbar angrenzt, gezielt nach Sche-
ckenfaltern gesucht. Und tatsächlich konnte am 
23.06.2008 auch auf der Magerwiese unter der 
Hochstromleitung ein Melitaea-Falter (Untergat-
tung Mellicta) fotografiert werden, bei dem es 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit um M. athalia 
gehandelt haben dürfte. Im speziellen Fall sind 
Vorkommen der nur genitaliter sicher zu unter-
scheidenden Arten M. britomartis und M. aurelia, 
bei denen es sich um stenotope Magerrasenbe-

wohner handelt, wesentlich unwahrscheinlicher. 
Zudem ist M. athalia durchaus eine typische Art 
magerer (Wald-)Wiesen und Schneisen (EBERT 
& RENNWALD 1991), wie sie an beiden Fundorten 
vorkommen. Vor diesem Hintergrund scheint ein 
bodenständiges Vorkommen von Melitaea atha-
lia im östlichen Schönbuch zumindest möglich. 
In den kommenden Jahren sollte deshalb ver-
sucht werden, das Vorhandensein einer etwai-
gen Population durch intensivierte Erhebungen 
in diesem Raum zu bestätigen. 
Schutzmaßnahmen: Erhalt und insbesondere 
Neuschaffung magerer, einschüriger Waldwie-
sen und Lichtungen, insbesondere auch durch 
punktuelle Aufnahme eines nieder- oder mittel-
waldartigen Biotopmanagements, von dem zahl-
reiche weitere Rote-Liste-Arten profitieren wür-
den (s. z. B. auch H. lucina, A. adippe, A. aglaja, 
B. selene, B. euphrosyne).

Nymphalis antiopa LINNAEUS, 1758 
Trauermantel
Imaginalhabitat: Laub- und Nadelwälder insbe-
sondere der montanen Stufe (Bindung an sub-
kontinentales, d. h. kontinuierlich kaltes Winter-
klima). Hier an Waldrändern und mesophilen 
Gebüsch- und Saumgesellschaften.
Larvalhabitat: In den kältesten (zentralen) Teilen des 
Schönbuchs seit 1990 mehrere Raupennest-Funde 
an besonnten, luftfeucht stehenden Büschen der 
Salweide (Salix caprea) (HERMANN, in litt.).
Nahrungspflanzen: Salix caprea, seltener bzw. in 
anderen Naturräumen auch Betula pendula, Be-
tula pubescens, Salix aurita und Salix cinerea.
Gefährdung: ZAK: NAT, RL D: V, RL BW: 3
Im Schönbuch werden Imagines der Art fast all-
jährlich in geringer Zahl registriert, insbesondere 
in den tief eingeschnittenen Waldtälchen des zen-
tralen Teils. Einzelne Raupenfunde, auch im Jahr 
2008, deuten darauf hin, dass die Art hier noch 
bodenständig ist (HERMANN, in litt.). Im Schaich-
tal konnten am 09.05.2008 zwei Exemplare am 
Steigweiher gefunden werden. Obwohl Raupen 
nicht gefunden wurden, scheint eine Reproduk-
tion der Art im kühlfeuchten Schaichtal durch-
aus möglich. NISSLER (1991) und MARGRAF (1985) 
geben Nymphalis antiopa für das Schaichtal als 
sehr selten an. 
Schutzmaßnahmen: Nieder- und Mittelhiebe in 
den kältesten Teilen der Talaue mit Zulassung 
nachfolgender Weichholz-Sukzession mit Sal-
weide. Verzicht auf das Ausschlagen von Sal-
weiden entlang der Schaich und der besonnten 
Forstwege im Tal. 
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Nymphalis polychloros LINNAEUS, 1758 
Großer Fuchs
Imaginalhabitat: Waldtäler und -ränder, Lichtun-
gen und Wege, gehölzreiche Feldlandschaften, 
Streuobstwiesen, in den letzten Jahren auch 
zahlreiche Raupenfunde an Kirschbäumen und 
Ulmen in Wohnsiedlungen (J. HENSLE, ohne Da-
tumsangabe).
Larvalhabitat: Besonnte Büsche oder Bäume der 
Wirtsgehölze an eher lufttrockenen Standorten. 
Im Schönbuch seit 2004 zahlreiche Raupenfun-
de an Salix caprea, Ulmus glabra und Prunus 
avium, die meisten auf Lichtungen, an äußeren 
Waldrändern, in Streuobstbeständen und Gärten 
sowie in Straßenrand- und Siedlungsgehölzen 
(HERMANN, in litt.).
Nahrungspflanzen: Im Schönbuch vor allem 
Salix caprea, Ulmus glabra und Prunus avium, 
seltener auch Ulmus minor und Populus tremula 
(HERMANN, in litt.).
Gefährdung: ZAK: LB, RL D: 3, RL BW: 2
Seit dem Jahr 2002 hat sich die Art in ganz Süd-
westdeutschland extrem ausgebreitet (DFZS-Mo-
nitoring, 2000-2009). Im Schönbuch ist N. poly-
chloros aktuell (2008) flächendeckend verbreitet 
(einschließlich der Wohnsiedlungen), die Art war 
hier aber auch in Zeiten bodenständig, in denen sie 
andernorts kaum noch angetroffen wurde (1980er- 
bis 1990er-Jahre; HERMANN, in litt.). Im Schaichtal 
flog N. polychloros sowohl im Frühjahr (Mitte März 
bis Ende April) als auch – mit der Folgegenerati-
on – ab dem Frühsommer (Ende Juni bis Anfang 
August) in großen Abundanzen (pro Begehung 
5-10 Exemplare). Zudem konnten im Juni 3 Rau-
pennester dieser Art an Salweide (Salix caprea) 
gefunden werden. Bereits von EBERT & RENNWALD 
(1991a) wird der Schönbuch in Baden-Württem-
berg als eines der von Nymphalis polychloros am 
dichtesten besiedelten Gebiete eingestuft. Weil die 
Art hier auch in schwachen Flugjahren regelmäßig 
beobachtet wird (s. o.), hat dieser Naturraum für 
den langfristigen Erhalt der Art in Baden-Württem-
berg zweifellos eine erhebliche Bedeutung.
Schutzmaßnahmen: Siehe N. antiopa; zu fördern 
sind für diese Art jedoch insbesondere Salix ca-
prea-Bestände an vollsonnigen, eher lufttrocke-
nen Standorten (wichtig deshalb Niederwaldhie-
be an sonnenexponierten Talhängen).

Apatura ilia DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 
Kleiner Schillerfalter
Imaginalhabitat: Laubholzreiche Wälder der colli-
nen bis montanen Stufe, hier v. a. sonnige Waldrän-
der und an feuchten, ungeteerten Wegstellen.

Larvalhabitat: Besonnte Pappelbestände in luft-
feuchtem, nicht zu kaltem Lokalklima, in erster 
Linie weichholzreiche Pionier- und Vorwaldsta-
dien mit Populus tremula, aber auch natürliche 
oder gepflanzte Bestände von Schwarz- und Hy-
bridpappeln in Auen.
Nahrungspflanzen: Populus-Arten, im Schön-
buch vor allem Populus tremula, seltener auch 
angepflanzte Hybridpappeln (HERMANN, in litt.)
Gefährdung: ZAK: NAT, RL D: 3, RL BW: 3
A. ilia ist in den Waldgebieten des Schönbuchs 
flächendeckend verbreitet; seit 1990 liegen Rau-
pennachweise von weit über 100 verschiede-
nen Fundstellen vor (HERMANN, in litt.). Auch im 
Schaichtal wurden Imagines regelmäßig auf un-
geteerten Wegen beobachet. Hier saugen sie vor 
allem an feuchten Wegstellen an Kot und Aas. 
Zahlreiche Funde (pro Begehung 5-10 Falter) er-
streckten sich von Mitte Juni bis Anfang August. 
Wie ihre Schwesterart Apatura iris findet A. ilia im 
Schaichtal derzeit günstige Lebensbedingungen. 
Individuenreiche Bestände der Zitterpappel, die 
für Abundanz und Vorkommen der Art limitierend 
sind, kommen im gesamten Tal verbreitet vor, 
vereinzelt auch Hybridpappeln, die als Larvalha-
bitat mitgenutzt werden (HERMANN, in litt.). 
Schutzmaßnahmen: Siehe Nymphalis antiopa 
und N. polychloros.

Diskussion
Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass das NSG Schaichtal nicht nur über eine 
hohe Artenzahl an tagaktiven Schmetterlingen 
verfügt, sondern auch, dass viele seltene und ge-
fährdete Arten der Roten Liste Baden-Württem-
bergs hier in noch relativ hohen Populationsdich-
ten vorkommen. Bemerkenswert hierbei sind vor 
allem die Nachweise für Adscita statices, Boloria 
selene, Melitaea c.f. athalia und Argynnis agla-
ja. Mit Zygaena trifolii beherbergt das Schaichtal 
eine Seltenheit des Neckar-Tauberlandes in Me-
tapopulationsstärke. Als charakteristische Arten 
der Waldlichtungen lassen sich außerdem noch 
Pyrgus malvae, Boloria euphrosyne und Coeno-
nympha arcania beschreiben.
Schon seit langer Zeit verschwunden bzw. nie 
aus dem Schaichtal dokumentiert sind die ehe-
mals im Schönbuch weit verbreiteten Lichtwald-
arten Lopinga achine und Coenonympha hero. 
Für diese Arten fehlen im Untersuchungsgebiet 
geeignete Lebensräume wie großflächige Pfei-
fengraslichtungen oder offene, sonnendurchflu-
tete Mittel- und Niederwälder. Ebenfalls niemals 
im NSG Schaichtal konnte Aricia eumdeon do-
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kumentiert werden, obwohl die Art in zahlreichen 
weiteren Tälern des Schönbuchs auch noch ak-
tuell anzutreffen ist (G. HERMANN, in litt.). Sichere 
Nachweise aus dem NSG Schaichtal bestehen 
jedoch für Limenitis populi. A. STEINER konnte An-
fang der Jahre 1990er-Jahre das letzte Mal einen 
Falter nachweisen, aktuell ist die Art komplett 
aus dem Schönbuch verschwunden (EBERT et al. 
2005). Als Gründe werden klimatische Ursachen 
vermutet, da geeignete Lebensräume durchaus 
noch bestehen (HERMANN, in litt.). Auch Erebia 
medusa scheint aktuell aus dem NSG Schaichtal 
verschwunden, die Art ist ebenfalls in weiten Tei-
len des Albvorlandes stark rückläufig.
Interessant für zukünftige Untersuchungen wäre 
eine Bestätigung der Einzelfunde; Arten, die eben-
falls meist selten sind und deren Vorkommen im 
NSG Schaichtal die Schutzwürdigkeit des Tales 
nochmals erhöhen würden, so Hamearis lucina, 
Argynnis aglaja und Melitaea c.f. athalia. 
Besonders die im NSG Schaichtal gefundenen 
Zielarten bedürfen spezieller Beachtung und auf 
sie abgestimmter Schutzmaßnahmen. Die Zielar-
ten nach LUBW (2005) der tagaktiven Lepidopte-
ren sollen im Folgenden kurz genannt werden:
Landesarten Gruppe B: Maculinea nausithous 
und Nymphalis polychloros.
Naturraumarten: Adscita statices, Zygaena tri-
folii, Cupido argiades, Hamearis lucina, Boloria 
euphrosyne, Boloria selene, Melitaea c.f. athalia, 
Argynnis adippe, Apatura ilia und Nymphalis an-
tiopa.
Insgesamt konnten also 12 Zielarten des Landes 
Baden-Württemberg unter den tagaktiven Lepi-
dopteren nachgewiesen werden. Ihr Erhalt und 
ihre Förderung sollte im NSG Schaichtal von ho-
her Priorität sein, ihre Lebensräume sollten ge-
schützt und mit auf sie abgestimmten Maßnah-
men gepflegt werden.
Zum Schutz der Lebensräume gefährdeter Arten 
sollte die Fortführung düngungsfreier, i.d.R. ein-
schüriger Nutzung der Feucht- und Magerwiesen 
(Z. trifolii, A. statices) sowie Aufnahme einer Nie-
der- und Mittelwaldpflege (A. adippe, B. selene, 
B. euphrosyne, H. lucina, M. c.f. athalia, N. anti-
opa, A. ilia, A. aglaja) gewährleistet werden (ge-
nauere Angaben s. Artenteil).
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BAMANN: Tagfalter und Widderchen des NSG Schaichtal, Südwestdeutschland Tafel 1

a) Kleine Schillerfalter (Apatura ilia) 
versammeln sich gerne auf unge-
teerten Wegen. Im Gegensatz zu 
vielen anderen Schmetterlingsar-
ten nehmen sie kaum Nektar auf, 
sondern saugen gerne an Aas oder 
Kot.  

b) Auch der Große Schillerfalter 
(Apatura iris) ist häufig vergesell-
schaftet mit dem Kleinen Schiller-
falter an Kot saugend auf Wegen 
anzutreffen. Gut zu erkennen ist der 
nur schwach sklerotisierte Rüssel 
des Großen Schillerfalters. Beide 
Schillerfalter-Arten sind charakte-
ristisch für das Schaichtal und den 
umgebenden Schönbuch. 

c) Der Feurige Perlmutterfalter 
(Argynnis adippe) ist anhand der 
rot gerandeten weißen Punkte der 
Hinterflügel-Unterseite sicher zu 
bestimmen. Die Art profitiert aktu-
ell noch von den durch den Sturm 
„Lothar“ entstandenen Sturmwurf-
flächen, ist aber in Zeiten der Hoch-
waldnutzung gefährdet. 



 

Tafel 2 carolinea, 67 (2009)

a) Ebenfalls eine Art lichter Wäl-
der und Sukzessionsflächen ist 
der Braunfleckige Perlmutterfalter 
(Boloria selene). Diese Art besitzt 
sowohl auf der Hinterflügel-Ober-
seite wie auch auf der Unterseite 
einen charakteristischen schwarz-
braunen Fleck, der die Artdiagnose 
ermöglicht.

b) Der Mädesüß-Perlmutterfalter 
(Brenthis ino) benötigt nicht eutro-
phierte Brachen mit Mädesüß-Be-
ständen, in denen sich die Raupe 
entwickeln kann. Im NSG Schaich-
tal ist die Art noch weit verbreitet, 
die Mädesüß-Bestände jedoch 
durch das Drüsige Springkraut, ei-
nem Neophyten, gefährdet. 

c) Der Schlüsselblumen-Würfelfal-
ter (Hamearis lucina) ist im Schön-
buch mittlerweile fast komplett auf 
„Lothar“-Sturmflächen beschränkt. 
Durch das Zuwachsen dieser Ha-
bitate ist auch diese Art gefährdet, 
im NSG Schaichtal konnte nur ein 
Einzelexemplar nachgewiesen wer-
den. 
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Eupithecia conterminata LIENIG & ZELLER, 1846 
– weitere Funde in Baden-Württemberg und 
der Schweiz (Lepidoptera, Geometridae)
ULRICH RATZEL & DIETER FRITSCH 

Kurzfassung
Der Bergfichten-Zwerg-Blütenspanner, Eupithecia 
conterminata (LIENIG & ZELLER, 1846), galt lange Zeit 
in Baden-Württemberg als ausgestorben bzw. ver-
schollen. Einzige Funde stammten aus den Jahren 
1932 und 1968. Im Zeitraum 2004 bis 2009 gelangen 
erstaunliche Neufunde dieser Blütenspanner-Art im 
Schwarzwald, über die hier näher berichtet wird. Au-
ßerdem wird auf die Situation in der benachbarten 
Schweiz eingegangen, auch hier wurde die Art im Jahr 
2009 gefunden. 

Abstract
Eupithecia conterminata LIENIG & ZELLER, 1846 – new 
records from Baden-Württemberg and Swizerland 
(Lepidoptera, Geometridae)
For a long time, Eupithecia conterminata (LIENIG & ZEL-
LER, 1846) has been regarded in Baden-Württemberg as 
extinct or lost. The only evidence were specimens, found 
in the years 1932 and 1968. Now there are new records 
of this pug from the Black Forest region. Furthermore, 
the situation in the adjacent Switzerland is described. 

Résumé
Eupithecia conterminata LIENIG & ZELLER, 1846 –
récente découvertes de Baden-Württemberg et 
de la Suisse (Lepidoptera, Geometridae)
Longtemps Eupithecia conterminata (LIENIG & ZELLER, 
1846) a été estimé en Baden-Württemberg comme 
disparu ou éteint. Les seules exemplaires qu’on a trou-
vées datent des années 1932 et 1968. Maintenant, de 
2004 à  2009, il y a des découvertes surprenantes de 
cette espèce dans la Forêt Noir, la-dessus l’aperçu sui-
vant. En plus, la situation en Suisse est représentées.

Autoren
ULRICH RATZEL, Neureuter Hauptstraße 48A, D-76149 
Karlsruhe.
DIETER FRITSCH, Josef-Pfeffer-Weg 9, D-79540 Lörrach.

Einleitung
Der erste sichere Nachweis von Eupithecia 
conterminata (LIENIG & ZELLER, 1846) in Baden-
Württemberg geht auf ein Belegstück aus dem 
Jahr 1932 aus Pforzheim zurück, welches erst 20 
Jahre später als solches erkannt und „entdeckt“ 

wurde. Details dieser Entdeckungsgeschichte 
finden sich bei RATZEL (2003). Erst 1957 konn-
te ein zweites Tier im nördlichen Schwarzwald 
(Eyachtal) nachgewiesen werden. Aufgrund die-
ser beiden Funde und unter Abwägung verschie-
dener Begleitumstände wurde die Art als Be-
standteil der baden-württembergischen Fauna 
gewertet (RATZEL 2003). Eine damals sicherlich 
etwas gewagte Entscheidung, die sich jedoch 
aus heutiger Sicht als richtig erwies. In der Ro-
ten Liste Baden-Württemberg, 2. Fassung (EBERT 
2003) noch als „Ausgestorben oder verschollen“ 
(Kategorie 0) eingruppiert, konnte E. contermi-
nata nach einem erfreulichen Neufund im Jahr 
2004 im südlichen Schwarzwald neu bewertet 
werden (MEINEKE & RATZEL 2005). Die Art wurde 
dann von uns in Baden-Württemberg als „Vom 
Aussterben bedroht“ mit reliktärem Vorkommen 
eingestuft, für die eine besondere Verantwortung 
des Landes Baden-Württemberg besteht (Kate-
gorie „1R!“, EBERT et al. 2005). 

Neue Beobachtungen
Im Jahr 2007 gelang D. FRITSCH zusammen mit 
W. HUBER erneut ein Nachweis. Am 29.4. flogen 
am Licht bei Herrischried zwei Weibchen an. 
Eine intensive Suche im Eyachtal (Nördlicher 
Schwarzwald, alter Fundort der Art, s.o.) blieb 
hingegen 2009 erfolglos (mehrere parallele 
Lichtfänge während der Flugzeit  an verschie-
denen Stellen durch U. RATZEL, Dr. R. TRUSCH, M. 
FALKENBERG und A. STEINER). Dagegen hatte KARL 
HOFSÄSS durch seinen bewährten, unermüdli-
chen Einsatz rund 15 km entfernt bei Oberrei-
chenbach am 25.4.2009 Erfolg und konnte ein 
Männchen am Licht nachweisen und belegen. 
Damit existieren für Baden-Württemberg derzeit 
sechs bekannte Exemplare von vier Fundorten 
(fünf dieser Falter werden in Tafel 1 b) gezeigt):
18.5.1932, Pforzheim, Kanzlerwald, 350 m, leg. 
GUTH bzw. FELDMEIER,
15.5.1957, Nördlicher Schwarzwald, Eyachtal, 
450 m, leg. STROBEL,
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22.4.2004, Südlicher Schwarzwald, Hornberg, 
650 m, leg. MEINEKE,
29.4.2007, Südlicher Schwarzwald, Herrischried, 
830 m, leg. FRITSCH & HUBER (2 Exemplare) und 
25.4.2009, Nördlicher Schwarzwald, Oberrei-
chenbach, 675 m, leg. HOFSÄSS.  

Beschreibung der Fundumstände
Beim neuesten Fundort im Jahr 2009 aus dem 
nördlichen Schwarzwald handelt es sich um 
eine größere ebene Wiesenfläche in 675 m NN 
innerhalb der Gemarkung Oberreichenbach 
(Landkreis Calw), Naturraum sind die Schwarz-
wald-Randplatten. Die Fläche zählt zur Enz-Na-
gold-Platte, der Untergrund besteht aus Bunt-
sandstein. Die Fläche liegt eingebettet in Wald, 
an drei Seiten steht Fichtenaltholz, nach Nord-
westen geht die Fläche über in ein Feuchtgebiet 
(Misse) mit höherem Laubholzanteil und klei-
neren Windwurfflächen. An den Binnenrändern 
stehen Jungkiefern, Weiden, Faulbaum, Birke, 
Beersträucher; auf der Wiese Ampfer (Rumex 
acteosa und Rumex acetosella, Polygonaceae 
mit den Schmetterlingen Adscita statices (LIN-
NAEUS, 1758) und Lycaena tityrus (PODA, 1761) 
und Teufelskralle (Phyteuma, Camanulaceae). 
An Nachtfaltern wurden dort inzwischen u.a. 
folgende Arten nachgewiesen: Menophra abrup-
taria (THUNBERG, 1792), Petrophora chlorosata 
(SCOPOLI, 1763), Lampropteryx suffumata (DENIS 
& SCHIFFERMÜLLER, 1775), Trichopteryx carpinata 
(BORKHAUSEN, 1793), Macaria liturata (CLERCK, 
1759), Paradarisa consonaria (HÜBNER, 1799), 
Eupithecia tantillaria (BOISDUVAL, 1840), Tethea 
or (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), Thyatira batis 
(LINNAEUS, 1758), Lithophane furcifera (HUFNAGEL, 
1766), Panolis flammea (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 
1775), Diarsia rubi (VIEWEG, 1790), Papestra bi-
ren (GOEZE, 1781). Geleuchtet wurde mit einer 
superaktinischen Leuchtstoffröhre (15 Watt) auf 
der Wiese (HOFSÄSS, pers. Mitt.).
Bei den neuen Beobachtungen im Jahr 2007 im 
südlichen Schwarzwald liegt der Fundort bei Her-
rischried in Giersbach am Oberlauf des Flüss-
chens Murg. Eine Fundstelle liegt unmittelbar am 
Ufer der Murg, mit angrenzendem Fichtenhoch-
wald. An dieser Stelle wurde mit einer Mischlicht-
lampe (250 Watt) und Leuchtstoffröhren (2 x 40 
Watt) geleuchtet. Der zweite Fundort liegt etwa 
200 m westlich von dieser Fundstelle. Er wird 
nach Norden und Osten durch dichten Fichten-
hochwald sowie nach Süden und Westen durch 
einen gebüschreichen Hang, zur Murg abfallend, 
begrenzt. Hier wurde mit Leuchtstoffröhren (2 x 

15 Watt) geleuchtet. Der Fichtenhochwald war 
von den beiden Leuchtstellen nur wenige Meter 
entfernt. Begleitarten waren: Eupithecia satyrata 
(HÜBNER, 1813), Eupithecia assimilata (DOUBLE-
DAY, 1856), Eupithecia  vulgata (HAWORTH, 1809), 
Eupithecia tantillaria (BOISDUVAL, 1840). 
Der Fund der beiden Falter von Eupithecia conter-
minata kam nur zustande, weil aufgrund äußerer 
Umstände notgedrungen an einem ursprünglich 
nicht geplanten Ersatzstandort geleuchtet wer-
den musste, der zudem wenig vielversprechend 
erschien. Bereits im Freiland fielen beide Falter 
unter vielen frischen Exemplaren von Eupithecia 
tantillaria auf, weil sie kleiner und von anderem 
Flügelschnitt waren, auch die Zeichnung wich 
ab. Die damalige Vermutung, dass es sich um 
E. conterminata handeln könnte, bestätigte sich 
später durch nähere Untersuchungen.  
Eine genauere Schilderung der Fundorte und 
Fundumstände aus den Jahren 2004 (Hornberg) 
und 1957 (Eyachtal) wurde bei RATZEL (2003) 
bzw. MEINEKE & RATZEL (2005) gegeben. Nach 
RESER (2009) sind in der Schweiz alle neueren 
Fundorte Moorgebiete mit hohem Fichtenanteil. 
Im Saarland liegt ein Vorkommen am Nordhang 
des Hammelsberges, in einem Fichten-Schwarz-
kiefern-Waldstück mit angrenzendem Schlucht-
wald auf ca. 320 m NN (WERNO pers. Mitt.).

Hinweise zum Erkennen der Art im Gelände
E. conterminata fliegt zeitig im Frühjahr ab Ende 
April bis in den Mai hinein. Sie kann bei ober-
flächlicher Betrachtung mit den parallel (sowohl 
zeitlich als auch im Habitatumfeld) fliegenden 
Arten E. indigata und E. tantillaria verwechselt 
werden. Tafel 1 a) zeigt die Falter der Arten ne-
beneinander zum Vergleich. E. tantillaria ist grö-
ßer, robuster und deutlich breitflügeliger. E. con-
terminata ist eine auffällig kleine und zarte Art, 
bei der immer der große, dunkle Mittelpunkt im 
Vorderflügel sehr deutlich hervortritt. E. indigata 
hat eine ähnliche Flügelform wie E. contermina-
ta. Der Mittelpunkt ist bei ihr jedoch stets kleiner 
und die Vorderrandflecke sind nur gering ausge-
bildet. Genitalabbildungen der Männchen und 
Weibchen finden sich in MIRONOV (2003: 391, 
413), RATZEL (2003: 86, 264-266) sowie in WEIGT 
(1993: 63-66, 98). Deswegen wird hier auf eine 
nähere Darstellung verzichtet.

Verbreitung
Die palaearktisch verbreitete E. conterminata 
ist in Europa schwerpunktmäßig in Skandinavi-
en und den baltischen Staaten vorzufinden. Das 
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Areal weist in West- und Mitteleuropa große Lü-
cken auf. Es reicht im Süden bis zu den Alpen 
und im Norden bis in die nördlichsten Bereiche 
Lapplands. 
Die mitteleuropäischen Populationen reichen 
von Ost-Frankreich bis in die Slowakei und nach 
Rumänien. In Frankreich wurde die Art erstmals 
1989 als neu für die französische Fauna aus den 
Rhône-Alpes gemeldet (BERARD & DUFAY 1989). 
Näher zu Baden-Württemberg liegen die franzö-
sischen Nachweise aus dem Elsass und Lothrin-
gen (Vogesen) (CLAUDE 2004). In Baden-Württem-
berg ist die Art bisher nur im Schwarzwald 
einzeln gefunden worden (Tafel 1 b). Sie kommt 
auch in Bayern vor, vgl. u. a. SCHACHT (1999), und 
ist außerdem im Saarland nachgewiesen worden 
(WERNO 2008). Dort kommt sie in einem kleinen 
Gebiet an der Mosel vor, im Einzelnen sind die 
Fundorte Perl (Fundjahr 1991) und Kesslingen 
(Fundjahr 2004) zu nennen (WERNO 2008 und 
pers. Mitt.). Das Vorkommen im Saarland wird 
in WEIGT (2003) noch als fraglich bezeichnet. Es 
kann als ein übrig gebliebener „Trittstein“ im frü-
heren Gesamtareal betrachtet werden, vermutete 
Einschleppungen der Art mit Pflanzenteilen (z.B. 
aus den Vogesen oder aus Skandinavien) schei-
nen hingegen unwahrscheinlich. Die Angabe von 
Brandenburg bei WEIGT (2003) ist sicherlich ein 
Versehen und kann nicht bestätigt werden (GEL-
BRECHT, pers. Mitt.). Die Angabe Sachsen-Anhalt 
bei WEIGT (2003) geht wohl auf PETRY (in BERG-
MANN 1955) zurück. Bei GAEDIKE & HEINICKE (1999) 
wird das Vorkommen in Sachsen-Anhalt noch mit 
einem Fragezeichen versehen. Leider ließen sich 
vor Redaktionsschluss die tatsächlichen Verhält-
nisse nicht mehr klären (GELBRECHT, pers. Mitt.). 
Auch aus der Schweiz liegen Fundnachweise 
vor, diese sind jedoch spärlich und ausnahmslos 
Einzelfunde. Insgesamt wurden sieben Exemp-
lare an sechs Fundstellen nachgewiesen. RESER 
(2009) gibt hierüber eine Übersicht: Zürich (VOR-
BRODT & MÜLLER-RUTZ 1914), Hasle bei Ballmoos, 
Kanton Luzern (1976), Forrenmoos bei Eigent-
hal, Kanton Luzern (1983), Montfaucon, Plain 
de Saigne, Kanton Jura (2006 und 2008), und 
Les Geneveys-sur-Coffrane, Kanton Neuenburg 
(2007). Hinzu kommt noch der oben schon er-
wähnte Fund aus dem Jahr 2009 in Arni, Em-
mental, Kanton Bern. Zur Situation in Österreich 
siehe EMBACHER (2000). In Polen ist die Art aktuell 
(nach 1980) nur im Nordosten gefunden worden 
(BUSKO & NOWACKI 2000). Eine grafische Darstel-
lung der Verhältnisse findet sich im Internet bei 
JONKO (2009).

In der Verbreitungskarte für Baden-Württemberg 
(Abbildung 1) wurden die neuen Funde berück-
sichtigt. Es wurde außerdem versucht, die Ver-
hältnisse in Mitteleuropa etwas genauer bzw. ak-
tueller darzustellen als dies bei MIRONOV (2003) 
oder LERAUT (2009) möglich war. Bei ersterem 
fehlen die baden-württembergischen Fundpunk-
te, bei letzterem scheint E. conterminata in der 
Schweiz gar nicht verbreitet zu sein. Es ist al-
lerdings auch bekannt, dass die Kartendarstel-
lungen in den genannten Werken bei lokalen 
Betrachtungen ihre Grenzen erreichen. 

E. conterminata – ein Profiteur der
Klimaveränderung?
Inwieweit die mittlerweile auffällige Zahl von 
Neufunden in den 2000er Jahren sowohl in Ba-
den-Württemberg als auch in der benachbarten 
Schweiz ein Indiz für eine Ausbreitung der Art 
ist, kann letztlich nicht mit Sicherheit festgestellt 
werden. Dafür ist die Zahl der Beobachtungen 
noch zu gering. Im Moment kann man wohl auch 
davon ausgehen, dass die Art oftmals überse-
hen wurde. Man würde bei E. conterminata (als 

Abbildung 1. Aktuelle bekannte Verbreitung von Eu-
pithecia conterminata in Baden-Württemberg; siehe 
hierzu auch http://www.schmetterlinge-bw.de (Karten-
grundlage LUBW).
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schwerpunktmäßig nordeuropäisch verbreitete 
Art) erwarten, dass sie kein Profiteur der Klima-
veränderung ist. 

Aufruf
Wir rufen hiermit alle Freilandlepidopterologen 
auf, verstärkt Ende April bis Anfang Mai nach 
der Art Ausschau zu halten, insbesondere im 
Schwarzwald, um so den noch immer als rudi-
mentär zu bezeichnenden Kenntnisstand über 
die Verbreitung und die Ansprüche der Art zu 
verbessern. Gerne sind wir bereit, über das 
Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe 
Hilfe bei der Absicherung von Bestimmungen zu 
leisten. Siehe hierzu auch die Landesdatenbank 
Schmetterlinge Baden-Württembergs online 
(http://www.schmetterlinge-bw.de).
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a) Linke Spalte: Eupithecia indigata (HÜBNER, 
1812) (oben: Landkreis Karlsruhe, Wiesental, 
15.5.1985,  leg.  K. RATZEL;  Mitte:  Karlsruhe, Wild-
park, 7.5.2003, leg. U. RATZEL; unten:  Pfrungener 
Ried bei Sigmaringen, 21.5.1981, leg. R. SCHICK) 
Rechte Spalte: Eupithecia tantillaria (BOISDU-
VAL, 1840) (oben: Bruchsal-Untergrombach, 
13.5.2002, leg. K. RATZEL; Mitte und unten: Hö-
fen, Eyachtal, 24.5.1985, leg. K. und U. RATZEL)

b) Linke Spalte: Eupithecia conterminata (oben: 
Hornberg, 22.4.2004, leg. J.-U. MEINEKE; Mit-
te: Nordschwarzwald, Eyachtal, 15.5.1957, 
leg. K. STROBEL; unten: Finnland, Petajävesi, 
26.5.2003, leg. KULMALA, coll. RATZEL);
Rechte Spalte: Eupithecia conterminata 
(oben und Mitte: Herrischried, 29.4.2007, leg. 
D. FRITSCH & W. HUBER; unten: Nordschwarzwald, 
Oberreichenbach, 25.4.2009  leg. K. HOFSÄSS).
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a) und b) Auch in der Schweiz wurde Eupithe-
cia conterminata neuerdings wieder gefunden 
(BEUTLER 2009). Dort gelangen auch Lebend-
fotos eines Falters: Schweiz, Emmental, Arni, 
860m, Waldrand, 1. Mai 2009, (Fotos: U. BEUT-
LER, mit freundlicher Genehmigung der Bildau-
torin) 

c) Verbreitung von Eupithecia conterminata in 
Mittel- und Nordeuropa (nach MIRONOV 2003, 
die roten Fundpunkte spiegeln die aktuellen 
Überarbeitungen und Ergänzungen in Baden-
Württemberg und in der Schweiz wider). 
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Naturschutzgebiet
„Silberweidenwald Steinmauern“
REINHOLD TREIBER & JOACHIM WEBER

Kurzfassung
Flora, Vegetation und Fauna (speziell die Avifauna) des 
Naturschutzgebietes „Silberweidenwald Steinmauern“ 
bei Rastatt (Oberrheinebene, Baden-Württemberg) 
werden kurz dargestellt. Das Gebiet mit einer Größe 
von ca. 69 ha stellt ein Auengebiet am Rhein mit re-
gelmäßiger periodischer Überflutung und Trockenfallen 
der Standorte im Spätjahr dar. Prägende Waldgesell-
schaften sind Silberweiden-Wälder und Eichen-Ulmen-
Wälder. Ein großes Altwasser durchzieht das Gebiet; 
ab September wird es meist von ausgedehnten offenen 
Schlammflächen gesäumt, auf denen sich kurzlebige 
Pioniergesellschaften (z.B. das Cypero-Limoselletum 
aquaticae) einstellen. Die artenreiche Vogelwelt zeich-
net sich durch hohe Siedlungsdichte einzelner Arten 
aus. Die offenen Schlammflächen haben im Herbst 
eine besondere Bedeutung für den Vogelzug. Rund 30 
Libellenarten wurden im Gebiet nachgewiesen.

Abstract
Nature reserve „Silberweidenwald Steinmauern“
Flora, vegetation and fauna (especially avifauna) of the 
nature reserve “Silberweidenwald Steinmauern” near 
Rastatt (Upper Rhine Valley, Baden-Württemberg) are 
described. The site with an area of ca. 69 ha is located 
in the floodplain of the river Rhine and is influenced 
by regular periodic flooding and by falling dry late in 
the year. Representative forest communities are white 
willow forests and riparian mixed forests of oaks and 
elms. A large backwater is situated in the area, which is 
lined by open muddy banks from September on where 
ephemeral pioneer vegetation gains ground (e.g. Cype-
ro-Limoselletum aquaticae). The species-rich avifauna 
is characterized by high population density of several 
species. The open muddy banks are especially impor-
tant for the migration of birds. Approximately 30 species 
of dragonflies are confirmed for the site.

Autoren
Dipl.-Biol. REINHOLD TREIBER, Dipl.-Biol. JOACHIM WEBER, 
Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 56 (Natur-
schutz und Landschaftspflege), Karl-Friedrich-Str. 17, 
D-76247 Karlsruhe. 

Einleitung
Das NSG Silberweidenwald Steinmauern (MTB 
7015, randlich auch 7014 berührend) liegt in der 
Rheinniederung rechts der Murgmündung auf 

der Gemarkung Steinmauern. Im Süden und 
Südwesten wird es durch die Kreisstraße 3726 
begrenzt, die jedoch außerhalb des Gebietes 
liegt, im Norden durch die Kiesgrube des Gold-
kanals, im Osten durch den Hochwasserdamm. 
Die Fläche beträgt ca. 69 ha.

Flora und Vegetation
Das Gebiet wird auf großen Flächen von Au-
enwäldern bestockt, die bei Hochwasser des 
Rheins überflutet werden und bei Niedrigwasser 
trockenfallen. Dazu kommt eine große Altwas-
serrinne, die von Nordwesten nach Südosten 
verläuft. In dieser Rinne ist die Vegetation wegen 
der stark schwankenden Wasserstände schwach 
entwickelt. Bezeichnend sind im flachen Wasser 
über schlammigem Grund Laichkräuter aus der 
Verwandtschaft des Kleinen Laichkrautes (Pota-
mogeton pusillus), Ähriges Tausendblatt (Myrio-
phyllum spicatum) und Hornkraut (Ceratophyllum 
demersum). Wo das Wasser zeitweise bewegt 
ist, kommt der Nussfrüchtige Wasserstern (Cal-
litriche obtusangula) vor, der auch Trockenfallen 
gut überstehen kann. In den flachen Randzonen, 
Schilf- und Seggenröhrichten vorgelagert, kann 
der Tannenwedel (Hippuris vulgaris) auf kleinen 
Flächen Bestände bilden. Der nordwestliche Teil 
der Altwasserrinne, gegen die Murg hin, zeichnet 
sich durch kiesige Böden aus. Hier spielen Ver-
treter der Armleuchteralgen (Characeae) eine 
wichtige Rolle.
Große Flächen entlang des Altwassers können 
im Spätsommer trockenfallen. Auf den Schlick-
flächen siedeln sich kurzlebige Zwergbinsen-
gesellschaften an. Der Schlammling (Limosella 
aquatica) und das Braune Zypergras (Cyperus 
fuscus) sind für diese Gesellschaft kennzeich-
nend. Dazu kommt das Grubige Sternleber-
moos (Riccia cavernosa). Dagegen wurde 
2009 das für die Standorte kennzeichnende 
Laubmoos Physcomitrella patens nicht gefun-
den. Örtlich kann auch die Nadelbinse (Eleo-
charis acicularis) kleine Bestände bilden. Die 
weitere Vegetationsentwicklung wird durch das 
Überhandnehmen der Wasserkresse (Rorippa 
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Abbildung 1. Lage und Abgrenzung des NSG „Silberweidenwald Steinmauern“.
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amphibia) bestimmt, die allerdings in der Regel 
erst im Folgejahr zur Blüte gelangt. Pflanzen 
aus Zweizahn-Gesellschaften (Bidention), die 
auf eine besondere Stickstoffbelastung hinwei-
sen, konnten nur ausnahmsweise gefunden 
werden.

Das Altwasser wird von ausgedehnten Bestän-
den der Silberweide (Salix alba) gesäumt, die vor 
allem im östlichen Teil flächig ausgebildet sind. 
Sie können alljährlich längere Überflutungen gut 
ertragen und bis über sechs Monate im Wasser 
stehen. Das Wasser fließt wenig, so dass es 
offensichtlich zu keinen Bodenumlagerungen 
kommt. Die Stämme der Silberweide stehen oft 
schräg, teilweise liegen sie sogar dem Boden 
auf. So bieten die Bestände der Silberweidenaue 
ein höchst malerisches Bild. Die Stämme der 
Silberweide tragen eine reiche Epiphytenflora: 
Einmal wurde ein Bestand des Engelsüß (Poly-

podium vulgare) beobachtet, mehrfach der Ge-
wöhnliche Wurmfarn (Dryopteris filix-mas), der 
in der Rheinniederung nur an Sonderstandorten 
wie morschem Holz zu finden ist. Dazu kommen 
ausgedehnte Moosrasen aus dem Vielfrüchtigen 
Leskenmoos (Leskea polycarpa), die vereinzelt 
auch Pflanzen des Breitblättrigen Drehzahnmoo-
ses (Tortula latifolia) enthalten. 

Silberweidenbestände gehören nach der europä-
ischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) zu 
den prioritären Lebensräumen, die einen beson-
deren Schutz verdienen. Nur an wenigen Stellen 
am Altwasser verzahnt sich der Silberweiden-
wald mit Röhricht-Gesellschaften. Seggenrieder, 
die aus isolierten Horsten der Bult-Segge (Carex 
elata) bestehen, Schilf-Bestände (mit Phragmites 
australis) und Glanzgras-Röhrichte (mit Phalaris 
arundinacea) sind hier zu nennen – Besonder-
heit ist hier der Breitblättrige Merk (Sium latifo-

Abildung 2. Silberweiden-Bestände prägen die tiefliegende Rheinaue des Naturschutzgebietes und sind von europa-
weiter Bedeutung. – Foto: R. GRAMLICH.
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lium). Benachbart zu diesen Röhricht-Säumen 
kommen vereinzelt auch Strauchweiden wie die 
Purpur-Weide (Salix purpurea) und die Grau-
Weide (Salix cinerea) vor.

Die größten Flächen des Schutzgebietes wer-
den von einem Eichen-Ulmen-Auwald (Querco-
Ulmetum) eingenommen. Sie werden alljährlich 
nur wenige Tage im Jahr überflutet. Die Baum-
schicht wird heute vor allem von Hybrid-Pappeln 
aufgebaut, daneben einzelnen Exemplaren der 
Schwarzpappel (Populus nigra, diese vor allem 
am Weg) und der Stiel-Eiche (Quercus robur, 
nur mittelwüchsige Exemplare). Dazu kommen 
immer wieder Bäume der Silberweide, seltener 
der Bastardweide (Salix x rubens), die sich hier 
einmal als Folge der früheren Übernutzung, zum 
anderen aus standörtlichen Gründen wegen 
der zahlreichen Rinnen und Kolke halten konn-
ten. Oft schließt die Strauchschicht dicht. Hier 

ist der Blutrote Hartriegel (Cornus sanguinea) 
die dominierende Art. Stellenweise findet sich 
der Winter-Schachtelhalm (Equisetum hiemale). 
Nicht erfreut ist der Naturschützer über einige 
Pflanzen des amerikanischen Eschen-Ahorns 
(Acer negundo), der Überflutungen gut ertragen 
kann und der beginnt, sich in den Rheinauen 
auszubreiten. Der Japan-Knöterich (Rheynoutria 
cuspidata) bildet im Grenzbereich zur Murg hin 
einen dichten Bestand.

Der Eichen-Ulmen-Auwald wird von zahlreichen, 
zeitweise wasserführenden Schluten und Kolken 
durchsetzt. Hier finden sich kleinflächige Wasser-
flächen, Seggen- und Schilfröhrichte verbunden 
mit Vorkommen der Silberweide. Der Wechsel 
der Standorte auf kleinstem Raum ist ein beson-
deres Charakteristikum des Schutzgebietes. Ur-
sachen hierfür sind wohl frühere Murgläufe aus 
der Zeit vor der Rheinkorrektion. In den Auenwäl-

Abbildung 3. Röhricht-Gesellschaften und zeitweise überstaute Seggenriede sind ein bedeutender Lebensraum für 
Libellen und Amphibien im Naturschutzgebiet. – Foto: R. GRAMLICH.
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dern zwischen dem Goldkanal bei Steinmauern 
und Karlsruhe – Mannheim kennen wir ein derar-
tiges Standortsmosaik nicht. 

Der Wert des Auwaldgebietes bei Steinmauern 
wird auch durch das Gutachten der damaligen 
Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und 
Landschaftsökologie in Bonn-Bad Godesberg 
unterstrichen (1981): „Echte, genügend überflu-
tete Auenwälder gibt es im Untersuchungsgebiet 
nur noch unterhalb der letzten Staustufe zwi-
schen Iffezheim und Karlsruhe. An naturnahen 
Beständen sind in diesem rheinnahen Überflu-
tungsgebiet nur ca. 40 ha Eichen-Ulmenwald und 
etwa 50 ha Silberweidenwald übrig geblieben. 
Hinzu kommen an forstlich mäßig abgewandel-
ten, aber aus Naturschutzsicht noch wertvollen 
Beständen etwa 180 ha Eichen-Ulmenwald und 
ungefähr 130 ha Silberweidenwald. Diese insge-
samt etwa 400 ha umfassenden auentypischen 
Wälder nehmen weniger als 3 % der badischen 
Rheinwaldungen zwischen Basel und Karlsruhe 
ein. Dabei sind besonders die ungefähr 90 ha 
naturnahen Auenwälder in der Bundesrepublik 
Deutschland einzigartige Reste der ehemals 
strombegleitenden Auenwälder.“ 

Fauna
Aufgrund seines Bestandes an seltenen und be-
drohten Tierarten zählt das Naturschutzgebiet 
„Silberweidenwald Steinmauern“ heute zu den 
besonders erhaltenswerten Gebieten der badi-
schen Rheinaue.

Für die Avifauna sind Arten der Altrheinarme 
mit ihren Pionierkrautbeständen und Schilfröh-
richten typisch: Zwergtaucher, Haubentaucher, 
Tafelente, Eisvogel, Zwergdommel, Wasserral-
le, Krickente und Teichrohrsänger. In den reich 
strukturierten Weich- und Hartholzauewäldern 
findet man Turteltaube, Zaunkönig, Dorngrasmü-
cke, Kleinspecht, Mittelspecht und Weidenmeise, 
auf Lichtungen auch den Neuntöter. Aufgrund ih-
res Strukturreichtums sind die Siedlungsdichten 
der einzelnen Vogelarten in diesen Wäldern sehr 
hoch (SPÄTH 1979, DÖRR 2003). 

Als Zugvögel können nahezu alle regelmäßig 
durch Baden-Württemberg ziehenden Watvogel-
arten im Gebiet auf den großflächig trocken-
fallenden Wechselwasserzonen vorkommen, 
vor allem Bekassine, Rot- und Grünschenkel, 
Brachvogel, Bruchwasser- und Waldwasser-
läufer, Dunkler Wasserläufer, Pfuhl- und Ufer-

schnepfe, Alpenstrand-, Zwergstrand-, Fluss-
ufer- und Kampfläufer. Fallen Schlammflächen 
trocken, können diese außerdem von Bach- und 
Schafstelze genutzt werden. 

Der Kiesabbau und die ausgedehnten Renatu-
rierungsarbeiten werden zu einer starken Auf-
wertung des Südwestufers für die Avifauna füh-
ren. Auf bereits in gleicher Weise renaturierten 
Flächen am Westufer des Goldkanals wurden 28 
Brutvogelarten nachgewiesen. Es wird erwartet, 
dass schon während des Kiesabbaus am Süd-
westufer in den Steilwänden Uferschwalbe und 
Eisvogel in den Abbruchkanten brüten (DÖRR 
2003). Nach einem Abschluss der Renaturie-
rungsarbeiten und einer Beruhigung der Biotope 
werden auf vegetationsarmen Kiesflächen Brut-
plätze für Flussseeschwalbe, Flussuferläufer und 
Flussregenpfeifer vorhanden sein. In niedrigen 
Weidengebüschen ist mit Bruten des Blaukehl-
chens zu rechnen. Es kommt bereits am West-
ufer des Goldkanals in entsprechenden Vegeta-
tionstypen vor (DÖRR 2003).

Untersuchungen der Amphibien- und Reptilien-
fauna fanden bisher nur in Teilflächen des Ge-
biets statt. Die dauerhaft Wasser führenden Still-
gewässer werden von Grasfrosch, Seefrosch 
und Wasserfrosch besiedelt. Der Kammmolch 
wurde als Art des Anhangs 2 der FFH-Richtlinie 
nachgewiesen. In den zeitweise austrocknen-
den, pflanzenreichen Flachgewässern ist der 
Laubfrosch heimisch. Auch die Knoblauchkröte 
wurde in der Vergangenheit im Gebiet gefunden 
und dürfte insbesondere von der Neuanlage gut 
besonnter Kleingewässer im Rahmen der Rena-
turierungsmaßnahmen am Südwestufer profitie-
ren. Die Ringelnatter macht im Gebiet Jagd auf 
Amphibien und Kleinsäuger. Sie ist in der pflan-
zenreichen Uferzone verbreitet.

Für zahlreiche bedrohte Insekten bieten sich 
reich strukturierte Lebensstätten. Rund 30 Libel-
lenarten wurden im Gebiet gefunden. Wichtige 
Lebensräume sind vor allem die periodisch tro-
ckenfallenden Altwasser mit ihren ausgedehnten 
Uferzonen, Gewässer mit dichten Wasserpflan-
zenbeständen sowie besonnte kleine Stillge-
wässer . An Einzelarten sind zu nennen: Kleine 
Königslibelle (Anax partenope), Braune Mosaik-
jungfer (Aeshna grandis), Spitzenfleck (Libellula 
fulva), Kleine Mosaikjungfer (Brachytron praten-
se) und Gefleckte Smaragdlibelle (Somatochlora 
flavomaculata).
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Lehmig sandige Uferstandorte und Schlickflä-
chen im Flachwasserbereich sind bevorzugte 
Lebensstätten bodenbewohnender Laufkäfer 
(vor allem Arten der Gattung Bembidion). Ihr 
Vorkommen kann als Anzeiger dafür genommen 
werden, dass im Gebiet noch ursprüngliche und 
standörtlich typische Lebensbedingungen mit 
Flutung und Trockenfallen der Biotope vorhan-
den sind. Verbessert wird die Lebensraumsitua-
tion zusätzlich durch die Renaturierungsarbeiten 
nach Abschluss der Auskiesung. Insbesondere 
mit einer Förderung des auf feuchten, vegetati-
onsarmen Ufern vorkommenden, vom Ausster-
ben bedrohten Gestreiften Ahlenläufers (Bembi-
dion striatum) wird gerechnet (DÖRR 2003).

Schlussbetrachtung
Das Naturschutzgebiet „Silberweidenwald Stein-
mauern“, das am 12.12. 2006 verordnet wurde, 
ist eines von mehreren Schutzgebieten in der 
Rheinaue zwischen Rheinstetten und Rastatt, mit 
denen die noch naturnahen Flächen der nordba-
dischen Rheinaue langfristig gesichert werden. 
Sie sind alle Teil des FFH-Gebietes „Rheinnie-
derung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe“ 
und damit Teil des europäischen Naturerbes. Au-

ßerdem gehören sie seit Ende 2008 zum grenz-
überschreitenden Ramsar-Gebiet Rhin supérieur 
– Oberrhein, einem der weltweit 1828 Gebiete 
dieses globalen Naturschutzabkommens.
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Erfassung „mittelhäufiger Vogelarten“ auf der 
Topographischen Karte 6718 Wiesloch für den 
„Atlas DEutscher BrutvogelARten“ (ADEBAR)
JÜRGEN ALBERTI 
unter Mitarbeit von PETER GROSS, ANNE JACOBI & ARNDT JACOBI

Kurzfassung
Jeder Vogel zählt: Erfassung „mittelhäufiger Arten“ 
auf der Topographischen Karte 1:25.000 TK 6718 
Wiesloch durch ehrenamtliche Mitarbeiter des 
NABU Wiesloch für den „Atlas DEutscher Brut-
vogelARten“ (ADEBAR)
Fünf Mitglieder des NABU Wiesloch kartierten in der 
Brutsaison 2008 von Ende Februar bis Anfang Juli 
die Vogelwelt im Gebiet der Topographischen Karte 
1:25.000 TK 6718 Wiesloch (vorderer Kraichgau, Lan-
genbrückener Senke). Ziel war die möglichst genaue 
Erfassung der „mittelhäufigen Arten“, alle anderen wur-
den nur als „vorhanden“ eingestuft (insgesamt 110 Ar-
ten, davon 63 mittelhäufige). Eingang finden sollen die 
Daten in den „Atlas deutscher Brutvogelarten“, dessen 
Erscheinen (ab) 2010 vorgesehen ist.

Abstract
Mapping of „moderately frequent“ bird species 
within the area of the topographical map 6718 
Wiesloch for the Atlas of Breeding Birds in Germa-
ny (ADEBAR)
In 2008 five members of the NABU Wiesloch (German 
Association for Nature Conservation) mapped quanti-
tatively “moderately frequent” birds from the end of Fe-
bruary to the beginning of July within the area of the 
topographical map 6718, 1:25.000 (Wiesloch, Baden-
Württemberg). All other species were only classified 
as “present”. 110 species were registered, 63 of which 
were categorized as “moderately frequent”. The data 
will be provided for the “Atlas of Breeding Birds in Ger-
many” which is planned to be published in 2010.

Autoren
JÜRGEN ALBERTI, Paul-Hindemith-Ring 21, 76669 Bad 
Schönborn, Tel.: 0 72 53 / 13 80, E-Mail: KJ.Alberti@ 
t-online.de,  
unter Mitarbeit von PETER GROSS, Blumenweg 1, 69242 
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dieburg@t-online.de; ANNE und ARNDT JACOBI, Schon-
gauer Weg 9, 69118 Wiesloch, Tel.: 0 62 22 / 38 68 24, 
E-Mail: auajacobi@googlemail.com.

1 Einleitung

Wenn es bis zum Jahre 2010 gelingen soll – wozu 
sich die Vereinten Nationen, und damit auch 
Deutschland, verpflichtet haben – den Rückgang 
vieler Tier- und Pflanzenarten zu verlangsamen 
oder sogar anzuhalten, dann ist vorweg eine 
möglichst genaue Bestandsaufnahme unbeding-
te Voraussetzung. Unzählige Datensätze zu be-
stimmten Arten, zahllose regionale Erhebungen 
und Rote Listen existieren bereits. Für die Vögel 
der Bundesrepublik Deutschland, ausgerechnet 
für die Tiergruppe, die mit Abstand die meisten 
Beobachter hat, fehlt aber eine aktuelle Erhe-
bung der Anzahl aller hier brütenden Arten. Dies 
verlässlich und nachprüfbar für jede Kohlmeise 
über den Neuntöter bis zum Steinadler zu erar-
beiten ist unmöglich, aber auch gar nicht nötig.

2 Das Projekt

Am Projekt ADEBAR (BEZZEL 2006) sind neben 
rund 2.500 ehrenamtlichen Beobachtern auch 
Behörden mit ihren Statistikern beteiligt. Das 
Konzept unterscheidet drei Gruppen von Vögeln: 
1. sehr häufige und weit verbreitete Arten (z.B. 

Amsel, Grünfink), die „nur“ auf insgesamt 
2.679 vom Statistischen Bundesamt nach 
dem Zufallsprinzip aus allen Lebensräumen 
ausgewählten Probeflächen von je 100 ha 
Größe auf genau festgelegten Routen zu-
nächst festgestellt und deren Bestände dann 
daraus in ausgefeilten Verfahren hoch ge-
rechnet werden;

2. seltene Arten und Koloniebrüter (z.B. Wie-
senweihe, Rotdrossel, Flussseeschwalbe), 
die zum Teil von eigenen Artbearbeitern oder 
Arbeitsgemeinschaften (z.B. Wasservogelzäh-
lung) schon lange beobachtet werden und de-
ren Individuen ja gelegentlich über Markierung 
durch Ringe z.T. „persönlich“ bekannt sind;
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3. mittelhäufige Arten (z.B. Neuntöter, Wende-
hals), dazu Arten mit punktuellen Vorkommen 
(z.B. Zippammer, Ziegenmelker) und solche 
mit großen Revieren (Greifvögel).

ADEBAR-Kartierer beschäftig(t)en sich nur mit 
der 3. Gruppe. Auch hier wurde sehr genau fest-
gelegt, nach welchem Verfahren die  Kartierung 
zu erfolgen hat, um vergleichbare Ergebnisse 
für die ganze Republik zu bekommen. Neben 
guten Artenkenntnissen als Voraussetzung wur-
den weitere Hilfsmittel angeboten. Das Hand-
buch „Methodenstandards zur Erfassung der 
Brutvögel Deutschlands“ des Dachverbandes 
Deutscher Avifaunisten (DDA) mit knapp 800 
Seiten (SÜDBECK et al. 2005) lässt erahnen, mit 
welcher Sorgfalt (zwei Seiten für jede Art) hier im 
Felde vorgegangen werden sollte. Dazu gab es 
Klangattrappen auf CD für ausgewählte Arten, 
bei denen diese Methode viel bringt (z.B. Mittel-
specht) oder überhaupt erst einen Nachweis in 
der zur Verfügung stehenden Zeit erlaubt (z.B. 
Waldkauz nachts). Wer je über einen längeren 
Zeitraum draußen auf Exkursionen nur qualitativ 
die Arten festgestellt hat, kann sich sicher sehr 
gut vorstellen, was es bedeutet, nun quantitativ 
die Brutpaare zu zählen. Die Bearbeiter der TK 
6718 kamen 2008 zusammen auf knapp 300 
Stunden, gemessen von Ende Februar/Anfang 
März (Spechte, Eulen) bis Ende Juni/Anfang Juli 
(Sperber, Baumfalke). Genau hier liegt das Pro-
blem, diese Ergebnisse noch zu verbessern: Aus 
Alters- und/oder Zeitgründen blieb es bei dieser 
einen Bestandsaufnahme 2008, wobei diese viele 
Arbeit eine Fortsetzung verdient hätte. Eigentlich 
sollte seit 2005 beginnend bis 2008 einschließlich 
über vier Perioden der Brutvogelbestand erfasst 
werden, jedoch pro Karte nur über 2 aufeinander 
folgende Jahre. Bei der Betrachtung der Zahl der 
bearbeiteten Messtischblätter für die gesamte 
Bundesrepublik fällt auf, das Baden-Württemberg 
– und andere „alte“ Bundesländer – im Vergleich 
zu den „neuen“ Bundesländern bescheiden aus-
sehen. Noch immer sind 40 Blätter ohne Kartie-
rer. Genau dies war der Grund für alle von uns, 
gemeinsam wenigstens ein weiteres Kartenblatt 
in Baden-Württemberg zu bearbeiten.

3 Methodik und Untersuchungsgebiet

Vorweg einige wichtige Anmerkungen zur Metho-
de des Vorgehens beim Kartieren der einzelnen 
Vogelarten. Wir teilten das Blatt TK 6718 Wies-

loch in 4 Quadranten von jeweils rund 32 km² 
auf. Topographisch umfasst dies einen kleinen 
Teil des vorderen Kraichgaus am Übergang in 
die nördliche Oberrheinische Tiefebene mit den 
naturräumlichen Einheiten (von West nach Ost) 
Mingolsheim-Wieslocher Bucht (fast vollständig), 
Angelgäu (zu einem beachtlichen Teil) und das 
Eichelberggebiet (nur einen sehr kleinen Anteil). 
Diese insgesamt 126 km2 sind sehr dicht besie-
delt. Insgesamt 22 Orte und Ortsteile verteilen 
sich relativ gleichmäßig über das Blatt. Zwei gro-
ße Straßen – die A6 und die B39 – und die zahl-
reichen Ortsverbindungsstraßen zerschneiden 
das Gelände in viele kleine Stücke. Auffallend ist 
zudem die geringe Anzahl stehender Gewässer, 
denen eine besondere Bedeutung bei der ADE-
BAR-Kartierung zukommt, da sie immer einzeln 
beobachtet werden müssen und nicht nur teilwei-
se, wie z.B. Wald oder Feldfluren, deren Ergeb-
nisse dann auf die Gesamtfläche hoch gerechnet 
werden dürfen. Außer den seit langer Zeit schon 
geschützten, inzwischen mit Grundwasser gefüll-
ten ehemaligen Tongruben des NSG „Frauweiler 
Wiesen“ bei Wiesloch gibt es nur noch das Re-
genrückhaltebecken des Waldangelbaches öst-
lich von Mühlhausen und sechs weitere, zum Teil 
winzige Teiche bei Eichtersheim, Waldangelloch 
und Zuzenhausen.
Das Untersuchungsgebiet ist nicht völlig typisch 
für den gesamten Kraichgau, da der Großteil ge-
ologisch der „Langenbrückener Senke“ angehört 
(SCHWEIZER & KRAATZ, 1982). Hier liegen dicht un-
ter der Oberfläche oft Wasser stauende, tonige 
und tonig-mergelige Schichten des Schwarzen 
(Lias) und des Unteren Braunen Jura (Dogger), 
was z.B. dazu führt, dass bei Bad Mingolsheim 
auf einem Hügel feuchte Wiesen mit Orchideen 
wachsen und der nach Östringen sich anschlie-
ßende „Brettwald“ Entwässerungsgräben hat. 
Diese relativ kalten Böden sind fast überall mit 
Laubwald bestanden. Da Eichen darauf bes-
ser gedeihen als Buchen, herrschen im Unter-
suchungsgebiet Eichen-Hainbuchen-Wälder vor, 
was sich außerhalb der „Langenbrückener Sen-
ke“ schnell zu Gunsten der im übrigen Raum 
typischen Buchenwälder ändert.
Natürlich überwiegt das Ackerland auf den 
fruchtbaren (Schwemm-)Lößböden, allerdings ist 
die Flur (noch) nicht überall „bereinigt“, so dass 
Teile davon noch die kleinräumige Anordnung 
von Lößböschungen mit Buschbestand und ein-
gestreuten Feldgehölzen zeigen. Große Wiesen 
sind rar (Ausnahme die Hengstbachniederung 
am Flugplatz Malsch), aber von Bedeutung für 
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die Vogelwelt sind viele Streuobstwiesen und die 
Ränder der Weinberge. Der beachtliche Anteil an 
Siedlungsflächen ist durch das Fehlen von intak-
ten Bauernhöfen im Ortskern oft uninteressant, 
nicht aber an den Rändern mit Gärten und an-
deren Grünanlagen, vor allem für den Girlitz und 
die Grasmücken. 
Als Grundlage für ein späteres Hochrechnen und 
Abschätzen der Häufigkeitsklassen der einzelnen 
Arten haben wir für jeden einzelnen Quadranten 
den prozentualen Anteil aller wichtigen Lebens-
räume – insgesamt: Siedlungen (13,6%), Wald 
(23,6%), Ackerland (45,4%), Wiesen (10,8%), 
Sonderkulturen (Streuobst, Wein: 6,6%) – über 
die „Lebensraumstatistiken für TK25-Quadran-
ten“ des Statistischen Bundesamtes verwendet, 
das diese Daten kostenlos zu Verfügung stellte 
(KRAMER, M., briefl.). Nun legte jeder für sich sei-
ne Routen so fest, dass sie alle Lebensräume in 
einem brauchbaren Prozentanteil erfassten. Die 
wurden dann im vorgegebenen Zeitraum immer 
wieder zu Fuß, mit dem Fahrrad und auch dem 
Auto (mit Sondergenehmigung des Ordnungs-
amtes) aufgesucht. Die protokollierten Befunde 
gingen in vorbereitete Listen ein, woraus sich 
dann in gemeinsamer Beratung ein EDV-lesbarer 
Meldebogen für das gesamte Kartenblatt ergab. 
Er enthält neben der Zuordnung zu insgesamt 
11 Häufigkeitsklassen die kartierten „mittelhäu-
figen Arten“ somit quantitativ. Alle anderen Arten 
wurden qualitativ als „festgestellt“ auf den Beob-
achtungsgängen nur angekreuzt. Die Routen der 
Beobachtungsgänge wurden in eine Karte einge-
tragen und den Unterlagen beigefügt, dazu das 
Datum, die Uhrzeit und die Dauer jedes einzelnen 
Ganges. Diese Unterlagen gingen an den Koor-
dinator für Baden-Württemberg und Mitglied der 
Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württem-
bergs e.V., Herrn M. KRAMER in Tübingen.
Leider existieren für das Untersuchungsgebiet 
keine systematisch verwertbaren Daten zur Vo-
gelwelt aus vorherigen Jahren. Lediglich Beob-
achtungen aus dem mehr oder weniger umfang-
reichen Exkursionsbereich des NABU Wiesloch 
sowie Meldungen einzelner Mitglieder und Fest-
stellungen aus den jährlichen Nistkastenkontrol-
len flossen in eine Artenliste ein. Die Kartierung 
gibt also nur einen „Schnappschuss“ wieder, der 
allerdings mit großer Sorgfalt erarbeitet wurde. Er 
kann also keine Aussagen machen über Verän-
derungen oder auch nur Trends im Vergleich zu 
den vorherigen Jahren oder in die Zukunft hinein. 
Sowohl positive als auch negative Überraschun-
gen waren aber dabei.

4 Ergebnisse und Diskussion

In summarischer Kürze folgen hier einige nach 
unseren Erfahrungen wichtige Feststellungen, 
sowohl die einzelnen Vogelarten betreffend, als 
auch einige Begebenheiten, die man dabei „im 
Felde“ erlebt. Festgestellt haben wir 110 Arten, 
davon 63 aus der Gruppe der „mittelhäufigen 
Brutvögel“. Für vier von uns, die mehrjährige 
Kenntnisse aus dem Gebiet besitzen, war über-
raschend das Fehlen einiger Arten, die „früher“ 
regelmäßig beobachtet wurden: Zwergtaucher, 
Haubentaucher, Kiebitz, Haubenlerche, Blau-
kehlchen, Trauerschnäpper und Grauammer. Da 
alle Stillgewässer zumindest teilweise auch von 
Anglern benutzt werden dürfen, ist wohl die Be-
unruhigung für Taucher zu groß geworden. Für 
den Kiebitz sind eigentlich ausgesprochen gute 
Bedingungen auf Wiesen im und nahe dem un-
tersuchten Gebiet, aber erfolgreiche Bruten feh-
len seit Jahren, weil wohl die mehrfache Mahd 
(oder nur eine, aber dann das zu hohe Gras) die-
se unmöglich machen. Haubenlerchen gab es in 
den Industriegebieten und nahe Supermärkten 
mit Brachflächen und Kiesdächern. Da hat sich 
nichts verändert, aber die Vögel fehlen völlig. Die 
beobachteten Blaukehlchen waren in geschütz-
ten und wenig gestörten Gebieten, die eher bes-
ser geworden sind. Seit Jahren fehlt jeder Nach-
weis, und auch diese umfangreiche Suche hat 
nichts gebracht. Trauerschnäpper profitieren wohl 
heute vor allem von Nistkästen. Obwohl mehre-
re geeignete Brutreviere vorhanden sind, gelang 
zunächst kein Nachweis, während im Nachbar-
ort Walldorf unter schlechteren Bedingungen 
mit Kästen sofort Erfolge da waren. Erfreulicher-
weise können wir aber den Trauerschnäpper als 
weitere Brutvogelart im Erfassungsjahr für das 
MTB 6718 nachträglich melden. Bei Nistkasten-
kontrollen im Herbst 2008 wurden im II. und III. 
Quadranten drei Brutpaare nachgewiesen. Au-
ßerdem teilte Herr E. GÖBEL, der Vogelwart des 
Vogelschutzvereins Rettigheim, vor kurzem mit, 
dass 2008 nach seinen Beobachtungen mindes-
tens drei weitere Paare in Baumhöhlen gebrütet 
haben.
Es gibt auch weitere Arten, bei denen wir hö-
here Zahlen erwartet haben und deshalb auch 
hier durch das Ergebnis enttäuscht wurden. 
Dazu gehören Waldohreule, Turteltaube, Baum-
pieper, Eisvogel, Schafstelze und Gartenrot-
schwanz. Das sind alles Vögel, die recht leicht 
nachzuweisen und deren Habitate auch in aus-
reichender Menge vorhanden sind. So legen 
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Winterbeobachtungen aus den Vorjahren von 
bis zu 18 Waldohreulen in einem Schlafbaum in 
Malsch nahe, dass mehrere Bruten erfolgt sein 
müssen. Allerdings kann man hier auch Fehler 
durch unvollkommene Beobachtung machen. Es 
ist nicht jedermanns Sache, im Februar in eiskal-
ter Nacht abseits von Siedlungen am Waldrand 
auf Flügelklatschen und Balzgesang zu warten. 
Es ist aber dann doch sehr befriedigend, wenn 
sie einem um die Ohren fliegen, sei es aus Flucht 
oder Verleiten. Zudem sind Bestandsschwankun-
gen gerade von dieser Art schon lange bekannt 
(BAUER & BERTHOLD, 1997). Der Rückgang der 
Turteltaube fällt seit Jahren auch anderswo auf 
– wohl durch die Verarmung der Wildkrautvege-
tation in der Feldflur – und ein einst relativ häufi-
ger Vogel wird nun zur Rarität (BEZZEL 1985). Für 
den Gartenrotschwanz sind die Bedingungen 
im Untersuchungsraum überall recht gut, auch 
Nistkästen sind zahlreich vorhanden und wer-
den auch angenommen, dennoch bleiben die 
Bestände erstaunlich niedrig. Denkbar sind Ver-
luste über die Fütterung mit vergifteten Insekten 
und deren Larven, weil Streuobst, gewerblicher 
Obstbau, Wein und Gärten oft ganz nahe beiein-
ander liegen.
Aber es gibt auch viele erfreuliche Begegnungen 
und sogar einige wirkliche Überraschungen. Na-
türlich erbringt eine gezielte Suche in einem defi-
nierten Zeitraum bessere Resultate als die mehr 
oder weniger „zufälligen“ Feststellungen bei Spa-
ziergängen oder Exkursionen. Dazu haben wir 
Erkenntnisse anderer erfahrener Personen re-
cherchiert: von Mitgliedern aus Vogelschutzver-
einen, von Jagdpächtern und Förstern, Anglern 
und Bauern auf den Aussiedlerhöfen. Sowohl bei 
Institutionen (Genehmigungen) und auch Einzel-
personen stießen wir auf großes Interesse und 
Unterstützung.
Während Mehlschwalben in den Ortskernen 
der Dörfer noch immer relativ häufig (und oft in 
Kunstnestern) angetroffen wurden, gelang dies 
nicht mehr bei der Rauchschwalbe. Nur in den 
meist offenen Kuhställen der Aussiedlerhöfe und 
auch dort, wo nur noch (oder wieder) Pferde als 
Großvieh vorhanden waren, brachten sie meist 
zwei Bruten erfolgreich hoch. Die Bauern er-
wiesen sich als sehr aufgeschlossen, duldeten 
die Tiere ohne Murren, obwohl sie abgestellte 
Geräte und Fahrzeuge unter Nestern erheblich 
verschmutzten, und waren fast immer zu Ge-
sprächen aufgelegt, die es schwierig machten, 
den selbst gestellten Zeitplan einzuhalten, wenn 
es u.a. darum ging, auch „von früher“ zu berich-

ten. Jemand mit Fernglas und Papier unterwegs 
machte auch andere Menschen bei Begegnun-
gen mit uns neugierig. Es war ihnen in einem 
Fall nicht beizubringen, dass man wegen einer 
„Amsel im Busch“ eine Weile stehen bleibt, um 
auf etwaige Antwort aus einem anderen Revier 
zu warten, selbst nachdem ihnen klar gemacht 
und im Bild gezeigt worden war, dass es sich 
um Nachtigallen handelte. Diesen unüberhörba-
ren Vögeln scheint das bearbeitete Gebiet trotz 
seiner teilweise relativ hohen Bodenfeuchtig-
keit sehr zuzusagen, denn mit 52 festgestellten 
Brutpaaren sind sie in der 6. Häufigkeitsklasse 
(51-150), etwa vergleichbar mit Waldlaubsän-
ger, Teichrohrsänger, Wacholderdrossel, Blut-
hänfling, Schwanzmeise und deutlich über den 
ebenfalls immer noch erfreulichen 31 Paaren des 
Neuntöters. Leider wird gerade ein besonders 
gut besetztes Gebiet in Wiesloch mit 15 Paaren 
unseres besten Sängers nun überbaut.
Der Weißstorch hatte zwar nur eine Brut auf 
der TK 6718, war aber an vielen Stellen bei der 
Nahrungssuche anzutreffen, da in unmittelbarer 
Nähe insgesamt weitere 15 besetzte Horste mit 
46 Jungen bestanden. Zwei Gelege gingen zu-
dem wohl wegen zu späten Brutbeginns auch 
noch verloren (2009 waren es 13 Horste mit 31 
Jungen. Ein großer Teil der Jungen wurde leider 
durch Hagel auf dem Nest erschlagen). Es han-
delt sich um private Initiativen von einzelnen Vo-
gelliebhabern, denen auch drei (von 18) Schleier-
eulenbruten in Nistkästen zu verdanken sind. Auf 
Bauernhöfen konnten von dieser Eule an Hand 
von Gewöllen noch einige weitere Nachweise 
erbracht werden, während die ausgebrachten 
Kästen des NABU Wiesloch seit Jahren erfolg-
los hängen. Der Steinkauz brütet seit langer Zeit 
in einer kleinen Population bei Bad Schönborn 
wohl ausnahmslos in Kästen, auch dies eine Ak-
tion des ansässigen Vogelschutzvereins und der 
Mitglieder des dortigen Kleintierparks.
Alle hier erwarteten Spechte wurden gefunden: 
Klein-, Mittel-, Bunt-, Grün-, Grau- und Schwarz-
specht sowie der Wendehals. Vor allem beim 
Mittelspecht bewährte sich der Einsatz der Klang-
attrappe und es konnten 56 Brutpaare erfasst 
werden. Begutachtet man auch ihre Lebensräu-
me, dann stimmt zumindest in dieser Region die 
starke Bindung an (Alt-) Eichenbestände nicht 
immer (BAUER 1980). Die hohe Zahl der gefunde-
nen Brutpaare resultiert aber wohl auch aus den 
zahlreichen Begehungen bei dieser Kartierung, 
d.h. er wurde und wird ansonsten nur unvollstän-
dig erfasst. Eine erst relativ kurz zurückliegende 
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Suche in einem kleinen, stadtnahen Waldstück 
in Wiesloch (mit altem Eichenbestand) ergab mit 
Klangattrappe 11 Antworten!
In Kästen für Turmfalken auf Hochspannungs-
masten einer Trasse, die das gesamte Gebiet 
durchschneidet und die für Großvögel durch-
aus gefährlich sein kann, brüteten sieben Paare 
Dohlen. In einem weiteren an einem Schorn-
stein kamen nach den Turmfalken 2008 im Jahre 
2009 – also außerhalb des Beobachtungszeit-
raumes – sogar Wanderfalken. Die Greifvögel 
wurden meistens von besonderen, hoch ge-
legenen Standpunkten (z.B. vom Letzenberg) 
aus gesucht. Erfreulich sind die Nachweise für 
Wespenbussard, Baumfalke sowie Rot- und 
Schwarzmilan.
Nahe Wiesloch etabliert sich wohl gerade eine 
kleine Kolonie des Graureihers mit 7 Bruten 2008. 
In den (wenigen) feuchten Wiesen, umgeben von 
Hochstauden und Schilf, waren Schilf- (drei) und 
Drosselrohrsänger (einer) zu hören, auch Feld-
schwirl (acht) und in benachbarten Pappel- und 
Streuobstbeständen der Pirol (29 Paare). Wohl 
als Ausnahmeerscheinung (noch auf dem Zug?) 
erklang am 26.5.2008 über eine halbe Stunde 
lang der Gesang eines Schlagschwirls im NSG 
„Malscher Aue“. Eine Nachsuche mit Klangattrap-
pe am 6.6.2008 an gleicher Stelle blieb erfolglos. 
Nach den Kriterien von ADEBAR reicht das nicht 
für einen Brutnachweis. Da die Art ihr Areal nach 
Westen erweitert, wäre hier ein idealer Brutplatz. 
Eine Nachsuche 2009 blieb erfolglos.
In der Hochstaudenflur des Hengstbaches in 
diesem NSG gab es früher mehrere Bruten der 
Bekassine, die wesentlich zur Ausweisung als 
Schutzgebiet beitrugen. Immer wieder wurden 
in Einzelbeobachtungen dort Vögel gesehen 
und/oder gehört. Am 26.5.2008 flogen zwei „Li-
mikolen“ ab, am 6.6. war zwischen 20.30 Uhr und 
22.15 Uhr einmal „Meckern“ zu hören. Da hier 
nie andere Limikolen gesehen wurden und beide 
Beobachtungen in den Erfassungszeitraum für 
ADEBAR fallen, wurde eine Brut angenommen. 
Da das Gebiet sehr groß ist und immer nur Teile 
einsehbar sind, wurde eine 2. Brut „hochgerech-
net“. Dazu kommen zwei recherchierte Bruten 
auf Informationen durch zwei Jagdpächter, wel-
che die Art 2006 und 2007 jeweils in zwei ver-
schiedenen Arealen beobachtet haben. Ein Brut-
platz liegt in der Flur „Bruch“ (Luftlinie zu Malsch 
ca. 5,5 km) westlich von Eichtersheim. Hier 
hat die Gemeinde mit einem der Jagdpächter 
durch künstliche Gestaltungsmaßnahmen einen 
Feuchtwiesenbiotop geschaffen, der sein Was-

ser vom vorbei fließenden Bach erhält. Neben 
feuchten Staubereichen gibt es hier einen sehr 
abwechslungsreichen Hochstaudenbewuchs 
bis hin zu niedrigem Schilf. Der zweite Brutplatz 
liegt in der Gemarkung von Waldangelloch in ei-
nem Feuchtgebiet (größere, wohl natürliche Bo-
densenke) am Eberbach kurz vor seiner Einmün-
dung in den Waldangelbach (Luftlinie zu Malsch 
ca. 9 km). Auch dieser Bereich ist sowohl von der 
Feuchtigkeit als auch vom Bewuchs als Bekassi-
nen-Brutplatz geeignet.
Hier sieht man sofort aber auch die Grenzen der 
von uns angewandten Methode. Wäre die zweite 
Beobachtung in der Malscher Aue, die wichtige-
re, nicht erfolgt und die Recherche ausgeblieben, 
gäbe es allenfalls einen Brutverdacht, der im Ver-
gleich zu früher nicht ungewöhnlich wäre – oder 
sogar nur eine (verspätete) Zugbeobachtung. 
Berücksichtigt man alle Beobachtungen auch 
der Vorjahre, kommen vier Bruten heraus, was 
unseren Koordinator Herrn KRAMER zur Rückfra-
ge veranlasste, da dieses winzige „Vorkommen“ 
für Baden-Württemberg bereits ein „Schwer-
punkt“ wäre.
Bei der Überprüfung der möglichen Bekassinen-
Brutplätze auf der Gemarkung von Angelbachtal 
stellte sich auch heraus, dass sich weitere Teile 
des Untersuchungsgebietes aufgrund der viel-
fältigen „Naturausstattung“ und ohne größere 
Störungen durch menschliche Eingriffe für eine 
Ausweisung als Landschafts- und/oder Natur-
schutzgebiete eignen. Das Regierungspräsidium 
in Karlsruhe (Abteilung 5 - Umwelt) wurde bereits 
informiert und wird die notwendigen Prüfungen 
veranlassen.
Ebenso unverkennbar wie das „dze-dze-dze“ des 
Schlagschwirls ist das “pick-wer-wick“ der Wach-
tel. Die wurde jahrelang hier nicht gehört und 
gesehen, ebenso das Rebhuhn. Jetzt sind Nach-
weise da. Das gilt auch für die Wasseramsel, die 
am Leimbach im Wieslocher NSG „Sauerwiesen-
Fuchsloch“ gesehen wurde, sonst aber erst wie-
der von der Elsenz bei Meckesheim bekannt ist. 
Braunkehlchen wurden leider nur mit 14 Vögeln 
auf dem Zug beobachtet, gebrütet haben viel we-
niger, genauso wie das noch seltenere Schwarz-
kehlchen.
Wie bei den meisten anderen Tieren auch, z.B. 
bei so interessanten wie Wegwespen oder Schil-
lerfaltern, ist es allein wichtig, zur rechten Zeit am 
rechten Ort zu sein. Wenn man dann bei absolu-
ter Dunkelheit nach 23.00 Uhr in einem Natur-
schutzgebiet mit spärlichem Wegenetz Teich für 
Teich mit der Klangattrappe absucht und erst am 
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letzten Wasserloch Antwort von einer Wasser-
ralle bekommt, dann hat sich zumindest für die 
Bearbeiter dieses Quadranten die ganze Arbeit 
allein deshalb gelohnt und die erfolglosen Versu-
che anderswo hoffentlich vergessen gemacht.
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Liste aller auf der TK 25: 6718 Wiesloch festge-
stellten Vogelarten in der Saison 2008 sowie 
die Anzahl der Brutpaare (in Klammern) der 
„mittelhäufigen Arten“ (gezählt, recherchiert, 
aber noch nicht hochgerechnet) in alphabeti-
scher Reihenfolge des Meldebogens für den „At-
las deutscher Brutvogelarten“ 2005-2008 (ADE-
BAR):

Amsel (Turdus merula)
Bachstelze (Motacilla alba)
Baumfalke (Falco subbuteo) (3)
Baumpieper (Anthus trivialis)
Bekassine (Gallinago gallinago) (1?)
Blässralle (Fulica atra) (8)
Blaumeise (Parus caerulus)
Bluthänfling (Carduelis cannabina) (41)
Braunkehlchen (Saxicola rubetra) (7)
Buchfink (Fringilla coelebs)
Buntspecht (Dendrocopos major)
Dohle (Corvus monedula) (15)
Dorngrasmücke (Sylvia communis)
Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) (1)
Eichelhäher (Garrulus glandarius)
Eisvogel (Alcedo atthis) (6)
Elster (Pica pica)

Erlenzeisig (Carduelis spinus) (6)
Fasan (Phasianus colchicus)
Feldlerche (Alauda arvensis)
Feldschwirl (Locustella naevia) (8)
Feldsperling (Passer montanus)
Fitis (Phylloscopus trochilus)
Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) (1)
Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla)
Gartengrasmücke (Sylvia borin)
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) (22)
Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) (18)
Gelbspötter (Hippolais icterina)
Gimpel (Pyrrhula pyrrhula) (12)
Girlitz (Serinus serinus) (81)
Goldammer (Emberiza citrinella)
Graureiher (Ardea cinerea) (7) 
Grauschnäpper (Muscicapa striata)
Grauspecht (Picus canus) (13)
Grünfink (Carduelis chloris)
Grünspecht (Picus viridis) (48)
Habicht (Accipiter gentilis) (5)
Haubenmeise (Parus cristatus)
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)
Haussperling (Passer domesticus)
Heckenbraunelle (Prunella modularis)
Höckerschwan (Cygnus olor) (1)
Hohltaube (Columba oenas) (29)
Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)
Klappergrasmücke (Sylvia curruca)
Kleiber (Sitta europaea)
Kleinspecht (Dendrocopos minor) (14)
Kohlmeise (Parus major)
Kolkrabe (Corvus corax) (1)
Kormoran (Phalacrocorax carbo) 
Kuckuck (Cuculus canorus) (29)
Mauersegler (Apus apus) (166)
Mäusebussard (Buteo buteo) (50)
Mehlschwalbe (Delichon urbica) (187)
Misteldrossel (Turdus viscivorus) (15)
Mittelspecht (Dendrocopos medius) (60)
Mönchgrasmücke (Sylvia atricapilla)
Nachtigall (Luscinia megarhynchos) (52)
Neuntöter (Lanius collurio) (31)
Pirol (Oriolus oriolus) (29)
Rabenkrähe (Corvus corone)
Rauchschwalbe (Hirundo rustica) (327)
Rebhuhn (Perdix perdix) (20)
Ringeltaube (Columba palumbus)
Rohrammer (Emberiza schoeniclus)
Rotkehlchen (Erithacus rubecula)
Rotmilan (Milvus milvus) (4)
Schafstelze (Motacilla flava) (2)
Schilfrohrsänger (Acrocephalus
                            schoenobaenus) (3)
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Schlagschwirl (Locustella fluviatilis)
Schleiereule (Tyto alba) (18)
Schwanzmeise (Aeghitalos caudatus) (30)
Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) (1)
Schwarzmilan (Milvus migrans) (1)
Schwarzspecht (Dryocopus martius) (17)
Singdrossel (Turdus philomelos)
Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapillus)
Sperber (Accipiter nisus) (9)
Star (Sturnus vulgaris)
Steinkauz (Athene noctua) (3)
Stieglitz (Carduelis carduelis)
Stockente (Anas platyrhynchos) 
Straßentaube (Columba livia f. domestica)
Sumpfmeise (Parus palustris)
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris)
Tannenmeise (Parus ater)
Teichralle (Gallinula chloropus) (12)
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) (51)
Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) (6)

Türkentaube (Streptopelia decaocto) (93)
Turmfalke (Falco tinnunculus) (38)
Turteltaube (Streptopelia turtur) (7)
Wacholderdrossel (Turdus pilaris) (46)
Wachtel (Coturnix coturnix) (5)
Waldbaumläufer (Certhia familiaris)
Waldkauz (Strix aluco) (14)
Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) (48)
Waldohreule (Asio otus) (7)
Waldschnepfe (Scolopax rusticola) (6)
Wasseramsel (Cinclus cinclus) (1)
Wasserralle (Rallus aquaticus) (1)
Weidenmeise (Parus montanus) (3)
Weißstorch (Ciconia ciconia) (1)
Wendehals (Jynx torquilla) (16)
Wespenbussard (Pernis apivorus) (1)
Wiesenpieper (Anthus pratensis) (1)
Wintergoldhähnchen (Regulus regulus)
Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)
Zilzalp (Phylloscopus collybita)
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a) Der Kraichgau am Rand zur Rheinebene mit dem Letzenberg (212 m NN, im Rhät) bei Malsch und Teile der 
Langenbrückener Senke (im Jura): eine außerordentlich abwechslungsreiche Landschaft mit Äckern, Wiesen, Wein 
und Feldgehölzen. – Foto: P. GROSS.

b) Nicht „bereinigte“ Flur mit Ackerland und Streuobst bei Bad Mingolsheim. Hinter dem feuchten „Brettwald“ Öst-
ringen und das Kraichgauer Hügelland. – Foto: P. GROSS.



 

Tafel 2 carolinea, 67 (2009)

b) Fast flügge Jungvögel des Steinkauzes, ungefähr 35 Tage alt. Sie warten auf das Beringen und der mittlere 
„knickst“ gerade vor Aufregung. – Foto: J. ALBERTI.

a) Nahezu unbereinigte Kulturlandschaft im Löß des Vorderen Kraichgaus (am Hanbachbuckel bei Mühlhausen) mit 
Stufenrainen, die die Bodenabschwemmung durch Hangterrassen verhindern sollen. – Foto P. GROSS.



ALBERTI: Erfassung „mittelhäufiger Vogelarten“ auf TK 6718 Wiesloch Tafel 3

b) Rauchschwalbenfütterung nach dem Ausfliegen der Jungen. Einige Tage später wird die Futterübergabe nicht 
mehr auf einer Warte, sondern gleich ganz in der Luft erfolgen. – Foto J. ALBERTI.

a) Rauchschwalbenfütterung im warmen und trockenen Kuhstall. Den Jungen werden Futterballen aus in der Luft 
gefangenen Insekten in den Hals gestopft und die entstandenen Kotballen im Anfang verschluckt, später mitgenom-
men und verworfen. – Foto: J. ALBERTI.
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a) Beringter Weißstorch bei der Futtersuche auf einem gemähten Acker. Durch die Maschine wurden zahlreiche 
Tiere hoch gescheucht, vor allem Heuschrecken, aber auch Regenwürmer und Mäuse(nester). – Foto: J. ALBERTI.
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Naturwissenschaftlicher Verein Karlsruhe e.V.
Bericht über die Mitglieder-Hauptversammlung
am 18. November 2008 für das Vereinsjahr 2007

Die Mitglieder-Hauptversammlung des Naturwis-
senschaftlichen Vereins Karlsruhe e.V. für das 
Vereinsjahr 2007 fand am 18. November 2008 
um 20.00 Uhr im Anschluss an den Vortrag von 
Herrn Prof. Dr. STINNESBECK (Heidelberg) im Max-
Auerbach-Saal des Staatlichen Museums für 
Naturkunde Karlsruhe statt. Zu ihr war die sat-
zungsgemäße Einladung mit unten stehender 
Tagesordnung am 14. Januar 2008 an alle Mit-
glieder per Post ergangen. Der 1. Vorsitzende Dr. 
TRUSCH eröffnete die Sitzung, anwesend waren 
19 Mitglieder. 

Tagesordnung:
 1. Bericht des 1. Vorsitzenden
 2. Berichte der Arbeitsgemeinschaften
 3. Kassenbericht
 4. Entlastung des Vorstandes
 5. Verschiedenes

1 Bericht des 1. Vorsitzenden

Der aktuelle Mitgliederstand am Tage der Haupt-
versammlung beläuft sich auf 257 bei 37 Neuein-
tritten und keinem Austritt seit 2007. Die damit 
wieder leicht steigenden Mitgliederzahlen sind 
dem attraktiven Programm, nicht zuletzt jedoch 
auch dem neuen Werbefaltblatt des Naturwis-
senschaftlichen Vereins zu verdanken. Diese 
Entwicklung kann uns jedoch bislang nicht zu-
frieden stellen, da noch immer jüngere Mitglieder 
deutlich unterrepräsentiert sind. 
Im Berichtszeitraum verstarben die Mitglieder 
Frau GISELA ILLIES, Frau MARTHA GEIGER und Herr 
PETER SPERLING. Dem Leben und Wirken von 
Herrn SPERLING ist ein Nachruf in Carolinea 66: 
153-154 gewidmet. Die anwesenden Mitglieder 
gedachten der Verstorbenen mit einer Schweige-
minute. 

Die National-Science-Foundation förderte die 
Ausgrabungen am Höwenegg in Immendingen 
mit 15.000,- US $ (Projekt Revealing Hominid 
Origins Initiative, RHOI), Projektleiter sind Prof. 

Dr. R. L. BERNOR und Dr. H.-W. MITTMANN. Auch für 
den Arbeitskreis Lepidoptera Iranica (ALI) gin-
gen Spenden ein, Herr Dr. TRUSCH zeichnet hier-
für verantwortlich. Der Naturwissenschaftliche 
Verein erledigte für das Staatliche Museum für 
Naturkunde Karlsruhe die finanzielle Abwicklung 
der Projekte.

Veranstaltungen des Naturwissen-
schaftlichen Vereins Karlsruhe 2008
Über die Veranstaltungen des Jahres 2007 wur-
de schon auf unserer letzten Hauptversamm-
lung am 11. Dezember 2007 berichtet, wie dem 
Protokoll, abgedruckt in Carolinea 66: 155-157, 
entnommen werden kann. Auf Grund des späten 
Datums dieser Hauptversammlung wird hier be-
reits über die Vorträge im Jahr 2008 berichtet. Es 
fanden bis zum 18. November 2008 sechs Vor-
träge, eine Filmvorführung, eine Ausstellung und 
eine Exkursion statt. Im Oktober war die inzwi-
schen sechste Frischpilzausstellung der AG Pilze 
ein bewährter Publikumsmagnet. Alle Veranstal-
tungen fanden dienstags im Max-Auerbach-Vor-
tragssaal im Naturkundemuseum Karlsruhe um 
18.30 Uhr statt. 

29. Januar 2008
Caroline Luise von Baden 
Vortrag von ANNETTE BORCHARDT-WENZEL
(Karlsruhe)
Sich mit Mineralogie, Botanik und Zoologie zu be-
schäftigen – das war für eine Dame des 18. Jahr-
hunderts mehr als ungewöhnlich. Doch die Mark-
gräfin Caroline Luise von Baden (1723-1783) 
leistete auch auf anderen Gebieten der Wissen-
schaften und der Künste Außerordentliches. Da-
neben bewältigte „die Vielwisserin und Vielfragerin 
von Baden“ ganz selbstverständlich ihre Pflichten 
als Landesherrin, als Fürstengemahlin und als 
Mutter. Für Markgraf Karl Friedrich, den späteren 
ersten Großherzog von Baden, war diese hoch ge-
bildete und willensstarke Frau ein Glücksfall. Der 
Vortrag schilderte Krisen und Sternstunden eines 
ausgefüllten Frauenlebens. Frau BORCHARDT-WEN-
ZEL ist Redaktionsleiterin der Karlsruher Zeitung 
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„Der Sonntag“ und hat zur badischen Geschichte 
publiziert. Wohl am bekanntesten ist ihr Buch „Die 
Frauen am badischen Hof“.

12. Februar 2008
Gefährdungsanalyse des Esparsette-
Widderchens (Zygaena carniolica) –
Insekt des Jahres 2008 
Vortrag von Dr. AXEL HILLE (Düsseldorf)
Als sich vor ca. zwei Jahrzehnten der wissen-
schaftlich begründete Naturschutz allmählich in 
Deutschland durchzusetzen begann, wurden in 
einer Pionierstudie der ersten Stunde mit Hilfe 
genetischer Marker (Enzympolymorphismen) 
und Individualmarkierungen (Fang-Wiederfang-
Schätzungen) wichtige Schlüsselparameter der 
genetischen und demographischen Populations-
struktur des Esparsette-Widderchens an neun 
strukturell verschiedenen Trockenrasenstand-
orten im Weserbergland erhoben. Dr. HILLE vom 
MARCO-Institut für Klinische Forschung und 
Statistik nahm die Nominierung von Zygaena 
carniolica zum Insekt des Jahres 2008 zum An-
lass, Biologie und Lebensraumansprüche der Art 
sowie die praktische Durchführung der damali-
gen Untersuchung vorzustellen. Neue Methoden 
moderner Computermodellierungen und zusätz-
liche Ergebnisse zum „historischen Datensatz“ 
zur Gefährdungsanalyse dieser Metapopulation 
wurden verständlich visualisiert und schlugen 
den Bogen zu zeitgemäßer Naturschutzfor-
schung und -praxis. Dazu wurden die Prognosen 
zur Zeit der Untersuchung mit aktuellen Erfolgs-
kontrollen des Arten-, Biotop- und Naturschutz-
managements verglichen.

26. Februar 2008
222 Jahre Sammeln im Naturkundemuseum
Karlsruhe – Vom Naturalienkabinett zur
internationalen Biodiversitätsforschung
Vortrag von Dr. MANFRED VERHAAGH (Karlsruhe)
Ist das Sammeln von Naturgegenständen heute 
noch notwendig und hat es eine gesellschaftliche 
Relevanz? Der Leiter der Abteilung für Insekten 
am Naturkundemuseum Karlsruhe spannte den 
Bogen vom Kuriositätenkabinett zur modernen 
Forschungssammlung und wies nach, wie aktuell 
und dringend der Bedarf an guten Sammlungen 
für die Forschung heutzutage ist.

18. März 2008
Das Frühlingserwachen der Przewalski-Pferde
Vortrag von Dr. REGINA KUNTZ (Freiburg)
Przewalskipferde als heimliche Winterschläfer? 

Am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und 
Ökologie der Universität Wien konnte aufgezeigt 
werden, dass auch Rotwild winterschlafähnliche 
Reaktionen zeigt. Dieser in den letzten Jahren 
erarbeitete Befund hat die Fachwelt in Erstau-
nen versetzt. Um herauszufinden, ob diese 
Fähigkeit bei größeren Säugetieren nicht viel 
häufiger ist, wurde eine Studie zum Jahresver-
lauf des Energiehaushaltes beim Przewalski-
pferd durchgeführt. Die lang andauernden 
Winter im Ursprungsgebiet der Art, mit Tiefst-
temperaturen von bis zu -40 °C und dem Nah-
rungsmangel in dieser Zeit, überstehen die 
einzigen echten Wildpferde nahezu problemlos. 
Die Ergebnisse der Studie belegten, dass auch 
Wildpferde ihren Energieverbrauch im Winter 
auf ganz ähnliche Weise wie Rotwild reduzie-
ren. Die Studie bekräftigt den Verdacht, dass 
Säugetiere grundsätzlich über diese erstaun-
liche Fähigkeit verfügen. Frau Dr. KUNTZ hat von 
2002-2004 an einer quasi frei lebenden Herde 
von Przewalskipferden am Neusiedler See Da-
ten zum saisonalen Energiehaushalt erhoben. 
Mittlerweile sind die Daten im Journal of Experi-
mental Biology veröffentlicht. 

15. April 2008
Lappland – ein Reisebericht
Vortrag von Dipl.-Geoökol. SIMONE LANG (Amster-
dam/Karlsruhe)
Lappland – das Land der Sami – zeigt viele Facet-
ten. Ursprünglich geprägt von Rentierwirtschaft 
und vom Eisenerzabbau, bietet es heutzutage 
einen Tummelplatz für Touristen und Forscher, 
besonders im Hinblick auf den aktuell diskutier-
ten Klimawandel. Frau LANG, die Ihre Promotion 
an der Universität Amsterdam und am Karlsruher 
Naturkundemuseum betreibt, ist seit Jahren an 
verschiedenen Forschungsprojekten in Lappland 
beteiligt.

7. Juni 2008
Geokulturelle Wanderung im Elsaß bei
Bouxwiller (Kooperationsveranstaltung)
Bastberg bei Bouxwiller: Goethe und
die Geologie – Poesie der Steine 
Dr. MATTHIAS GEYER (Freiburg)
Bereits Goethe schwärmte vom Ausblick, den 
man vom Bastberg bei Bouxwiller auf die Ober-
rheinische Tiefebene hat und erwähnte bereits 
das Vorkommen von versteinerten Schnecken. 
Die etwa drei Stunden dauernde Wanderung folg-
te hauptsächlich dem Verlauf des geologischen 
Lehrpfades mit unterschiedlichen Aufschlüssen. 
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30. September 2008
Schmetterlinge unserer Heimat 
Filmvorführung von URSULA SIXT (Berglen)
URSULA SIXT bekam im Mai 2007 auf dem Bun-
desfilmfestival in Blieskastel für ihren Film „Wun-
derbare Wandlungen“ über die Metamorphose 
bei Schmetterlingen die Silbermedaille des Bun-
desverbandes Deutscher Film-Autoren e.V. und 
den Ehrenpreis der Biosphäre Bliesgau. Frau 
SIXT zeigte uns an diesem Abend diesen Film 
(19 min.) sowie drei weitere Kurzfilme über die 
Metamorphose unserer heimischen Tag- und 
Nachtfalter. 

14. Oktober 2008
Durch Salpeter, Salz und Asche – eine
(nicht ausschließlich) botanische Bilderreise 
in außergewöhnliche Landschaften
Südamerikas 
Vortrag von Dr. STEFFEN WOLTERS
(Wilhelmshaven) 
Pflanzen aus drei verschiedenen Landschaften 
Südamerikas präsentierte Dr. STEFFEN WOLTERS 
vom Niedersächsischen Institut für historische 
Küstenforschung. Die botanische Bilderreise 
führte von der Atacama-Wüste im Norden Chiles 
auf die bolivianische Hochfläche und schließlich 
zur Straße der Vulkane in Equador. Neben Infor-
mationen über Weinbau in der trockensten Wüste 
der Welt, über einen botanischen Guiness-Buch-
Rekordhalter im Hochland Boliviens und über die 
Bedeutung der Chuquiragua-Pflanze in Equador 
gab es auch Wissenswertes über Pinguine und 
Lamas zu berichten.

11.-12. Oktober 2008
Pilzausstellung 
AG Pilze, Lichthof des Naturkundemuseums
(Hauptgebäude), 10.00-18.00 Uhr 
Das Naturkundemuseum Karlsruhe veranstalte-
te in Kooperation mit der AG Pilze im Naturwis-
senschaftlichen Verein die sechste Pilzausstel-
lung. Rund 250 Arten von Frischpilzen aus dem 
Karlsruher Raum wurden gezeigt. Zusätzlich 
waren alte Pilzmodelle aus der Sammlung des 
Museums zu sehen, und es wurde anhand eines 
Steinpilzes demonstriert, wie ein Pilzmodell her-
gestellt wird. Ein Verkaufsstand mit Pilzbüchern, 
Pilzberater für die Bestimmung mitgebrachter 
Pilze und ein Stand des Pilzvereins rundeten 
die von 731 Besuchern wahrgenommene Schau 
ab. 

2 Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Für die Arbeitsgemeinschaften des Naturwissen-
schaftlichen Vereins zeichnen verantwortlich:
- Prof. Dr. NORBERT LEIST für die Limnologische 

Arbeitsgemeinschaft, 
- Dipl.-Ing. GÜNTER MÜLLER für die Ornithologi-

sche Arbeitsgemeinschaft, 
- Dr. MARKUS SCHOLLER für die Pilzkundliche Ar-

beitsgemeinschaft und
- Dr. ROBERT TRUSCH für die Entomologische Ar-

beitsgemeinschaft. 
Auf der Hauptversammlung am 11. Dezember 2007 
legten die Pilzkundliche, die Limnologische und die 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft einen münd-
lichen Bericht ab. Näheres kann den Beiträgen in 
Carolinea 66: 160-171 entnommen werden. 

3 Kassenbericht

Der Geschäftsführer Dr. H.-W. MITTMANN be-
schrieb die Situation der Vereinskasse als eine 
nach wie vor gute. Die Einnahmen beliefen sich 
2007 auf 2.301,27 € bei Ausgaben von 790,25 €. 
Der Überschuss liegt bei 1.511,02 €. Die Ausga-
ben des Vereins wurden für Druck- und Versand-
kosten sowie Aufwandsentschädigungen für 
Vorträge eingesetzt. Am 31. 12. 2007 wies das 
Vereinskonto einen Kontostand von 20.575,64 € 
Haben auf. 
Kassenprüfung: Anschließend berichtete Herr 
Dipl.-Biol. T. WOLF über das Ergebnis der Kas-
senprüfung, die am 18. November 2008 zusam-
men mit Herrn Dr. A. HÖLZER durchgeführt wurde. 
Alle Ausgaben konnten belegt werden; die Kasse 
wurde sachlich und rechnerisch für in Ordnung 
befunden.

4 Entlastung des Vorstandes

Herr Prof. Dr. NORBERT LEIST übernahm die wei-
tere Leitung der Versammlung; er beantragte die 
Entlastung des Vorstandes. Der gesamte Vor-
stand wurde in einer einzigen Abstimmung ent-
lastet. Die Entlastung erfolgte mit 15 Stimmen, 
ohne Gegenstimmen, bei vier Enthaltungen. 

5 Verschiedenes

Herr Dr. TRUSCH bat wiederum um schriftliche Be-
richte aus den Arbeitsgemeinschaften zum Ab-
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druck in der Carolinea. Eine eigene Homepage 
des Naturwissenschaftlichen Vereins ist in Arbeit 
(Design und Layout Frau S. BROSS, HTML-Pro-
grammierung S. SCHARF). Ein neues Mitglieder-
verzeichnis, Stand Oktober 2008, wird in Band 
66 der Carolinea erscheinen. 

Band 66 der Carolinea erscheint voraussichtlich 
erst Anfang 2009, er geht aber noch im Dezem-
ber 2008 in den Druck. Verzögerungen ergaben 
sich durch die Umstellung auf eine neue Drucke-
rei und die Organisation der Finanzierung. 

Ein umfangreiches Jahresprogramm für 2009 ist 
fast fertig und geht in Kürze an die Mitglieder. Alle 
Vorträge finden wie gewohnt im Max-Auerbach-
Vortragssaal im Naturkundemuseum Karlsruhe, 
18.30 Uhr statt.

Die nächste Mitglieder-Hauptversammlung wird 
bereits am 24. März 2009 stattfinden. Damit soll 

der Turnus auf einen Frühjahrstermin zurückkeh-
ren, um größere zeitliche Nähe zum Berichtszeit-
raum zu gewährleisten. 

Unser Faltblatt, welches kurz die Geschichte und 
den gegenwärtigen Anspruch unseres Vereins 
umreißt, wurde auch im vergangenen Jahr in vie-
len Exemplaren verteilt. Noch ist aber der Erfolg 
beim Gewinnen jüngerer Mitglieder nicht ausrei-
chend. Helfen Sie deshalb mit, damit unser tradi-
tionsreicher Naturwissenschaftlicher Verein sich 
auch im neuen Jahrtausend erfolgreich behaup-
tet. Werben Sie – jeder – dafür vielleicht ein oder 
zwei neue Mitglieder. Das Faltblatt steht hierfür 
zur Verfügung. 

Die Hauptversammlung endete um 20:35 Uhr.

Protokoll: S. GIERSCH

Die Mitglieder-Hauptversammlung des Naturwis-
senschaftlichen Vereins Karlsruhe e.V. für das 
Vereinsjahr 2008 fand am 24. März 2009, im An-
schluss an den Vortrag „Pflanzliche und tierische 
Schönheiten der Mata Atlântica“ von Dr. PETRA 
SCHMIDT und Dr. HUBERT HÖFER (beide Karlsruhe) 
im Max-Auerbach-Vortragssaal im Naturkunde-
museum Karlsruhe statt. Sie dauerte von 19.55-
20.30 Uhr; es waren 24 Mitglieder anwesend.

Tagesordnung
1. Begrüßung, Feststellung der frist- und form-

gerechten Ladung, Beschluss der endgültigen 
Tagesordnung

2. Bericht des 1. Vorsitzenden, Dr. R. TRUSCH
3. Berichte der Arbeitsgemeinschaften
4. Kassenbericht durch den Geschäftsführer, Dr. 

H.-W. MITTMANN
5. Aussprache über die Berichte
6. Entlastung des Vorstandes
7. Beratung von Anträgen an die Mitglieder-

Hauptversammlung
8. Verschiedenes

1 Begrüßung, Feststellung der frist- und
 formgerechten Ladung, Beschluss der
 endgültigen Tagesordnung

Feststellung der frist- und formgerechten Ladung: 
Zur Hauptversammlung war termin- und fristge-
recht mit Post vom 19. Dezember 2008 mit oben 
stehender Tagesordnung eingeladen worden. 
Die satzungsgemäße Einladung ist damit fest-
gestellt. Der 1. Vorsitzende Dr. TRUSCH erläuterte, 
dass seit diesem Jahre die Hauptversammlung 
wieder in das erste Quartal des Jahres verlegt 
wird, um zeitnah zum Berichtsjahr Rechenschaft 
abzulegen und damit dem § 20 der Satzung des 
Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe: „Ver-
einsjahr ist Kalenderjahr“, besser zu genügen. 
Beschluss der endgültigen Tagesordnung: Top 3 
wurde stark verkürzt, da die Leiter der Arbeitsge-
meinschaften Limnologie, Ornithologie und Pilze 
aus verschiedenen Gründen abwesend waren. 
Lediglich die Pilzkundler hatten Herrn OBERLE als 
Vertretung benannt. Es entfällt TOP 7, da inner-
halb der Frist keine Anträge an den Vorstand ein-

Bericht über die Mitglieder-Hauptversammlung
am 24. März 2009 für das Vereinsjahr 2008
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gegangen waren. Die geänderte Tagesordnung 
wurde einstimmig ohne Gegenstimmen und Ent-
haltungen angenommen.
Grußwort des Geschäftsführers der „Freunde 
des Naturkundemuseums Karlsruhe e.V.“: Herr 
HEIKO SINGER überbrachte der Hauptversamm-
lung die Grüße von Herrn JOSEF OFFELE, dem 
Vorsitzenden der Freunde des Naturkundemu-
seums Karlsruhe und stellte den heutigen Tag 
als „Impuls-Tag“ für beide im Umfeld des Natur-
kundemuseums tätigen Vereine dar. Damit bei-
de Vereine in ihrer unterschiedlichen Funktion 
für das Karlsruher Naturkundemuseum besser 
wahrgenommen werden, wurde am heutigen 
Tage ein gemeinsamer Brief an die Mitglieder 
beider Vereine versandt. In diesem Zusammen-
hang wurden auch Einladungen zu einer Doppel-
Mitgliedschaft ausgesprochen. 

2 Bericht des 1. Vorsitzenden

Mitgliederentwicklung: Werbung für den Naturwis-
senschaftlichen Verein erfolgte durch Programm 
und Faltblatt des Vereins und die neue Homepa-
ge. Zum 31. Dezember 2008 hatte der Verein 251 
Mitglieder bei 20 Neueintritten und einem Austritt 
seit dem 31.12.2007. Löschungen wegen nicht 
gezahlter Beiträge gab es 20. Der Mitgliederstand 
am Tag der Hauptversammlung beläuft sich auf 
269. Der deutliche Anstieg der Mitgliederzahl in 
den letzten Jahren liegt in der allgemein stärkeren 
Medienpräsenz von Verein und Museum begrün-
det. Auch das Wirken aktiver Arbeitsgemeinschaf-
ten (AG) ist sehr positiv für die Mitgliederentwick-
lung. So konnte die AG Pilze einen Zuwachs um 
24 Mitgliedschaften seit 2003 erreichen, im glei-
chen Zeitraum kamen in der Entomologischen AG 
40 neue Mitgliedschaften hinzu.

Todesfälle: Im Jahr 2008 verstarben die Mitglieder 
ADOLF HEITZ, KARL WALZINGER und KURT KORMANN, 
auf letzteren ist ein Nachruf in der Carolinea 66: 
151-152 erschienen. Die Hauptversammlung ge-
dachte der Verstorbenen mit einer Schweigemi-
nute. 

60 Jahre Mitgliedschaft: Frau HILTRUD KUMMER-
ANNHÄUSER (Karlsruhe) und Herr HELMUT SCHWÖBEL 
(Pfinztal) sind dieses Jahr bereits seit 60 Jahren 
Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins. 
Vorstand und Mitglieder wünschen den Jubilaren 
Gesundheit und weiterhin ungebrochene Freude 
an der naturkundlichen Arbeit. Für die langjährige 
Treue erhalten die Jubilare als Buchpräsent den 
Band „50 Jahre Rheinforschung – Lebensgang 
und Schaffen eines deutschen Naturforschers“, 
das über 50 Jahre nach ROBERT LAUTERBORNs Tod 
aktuell erschienen ist.

Die neue Homepage: Dr. TRUSCH stellte die 
neue Homepage des Vereins vor. Das Design 
und Layout wurde von Frau SABINE STÄRKER-
BROSS entworfen, die Programmierung für das 
Internet nahm Herr STEFAN SCHARF vor. Mit der 
neuen Internetpräsenz ist es einem breiten Pu-
blikum möglich, in zeitgemäßer Art und Weise 
umfangreiche Informationen über das aktuelle 
Vereinsgeschehen zu erhalten. Zudem verfügt 
die Internetseite über einen Archivteil, der die 
Recherche in den Programmen der Vorjahre 
ermöglicht. Die Internet-Domains lauten: www.
nwv-karlsruhe.de, ebenfalls gültig sind www.
nwv-ka.de und www.naturwissenschaftlicher-
verein-karlsruhe.de. 

Projekte: Im Jahr 2008 erledigte der Naturwis-
senschaftliche Verein für das Staatliche Museum 
für Naturkunde Karlsruhe die finanzielle Abwick-
lung von vier Projekten: Aus Mitteln der Natio-
nal-Science-Foundation (Projekt RHOI) wurden 
wieder die Ausgrabungen am Höwenegg in Im-
mendingen mit 15.000,- US $ gefördert. Zudem 
wurde ein Projekt zu fossilen Perissodactyla in 
Äthiopien mit 3.000 € unterstützt. Projektleiter 
sind Prof. Dr. R. L. BERNOR (New York) und Dr. H.-
W. MITTMANN. Dr. R. TRUSCH betreute das ALI-Pro-
jekt  (Schmetterlinge Irans) und Dr. M. SCHOLLER  
das Projekt „Kartierung der Großpilze des alten 
Karlsruher Flughafens“, gefördert von der Stadt 
Karlsruhe. Weiterhin beteiligte sich der Verein an 
Aufwendungen für die Präparation von fossilen 
Großsäugetieren aus dem Höwenegg, die Lei-
tung hatte PD Dr. E. FREY.

Abbildung 1: Übersicht über die Anzahl von Neumitglie-
dern pro Jahr seit 1949.
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Veranstaltungen des Naturwissen-
schaftlichen Vereins Karlsruhe 2008
Über die Veranstaltungen des Jahres 2008 wur-
de bereits ausführlich auf der letzen Hauptver-
sammlung am 18. 11. 2008 berichtet (vgl. S. 189-
191). Zum Abschluss des Berichtsjahres sind nur 
noch die folgenden Vorträge nachzutragen:

18. November 2008
Paläontologie am Ende der Welt: Fischsaurier 
aus dem Torres del Paine-Nationalpark an der 
Südspitze Chiles 
Vortrag von Prof. Dr. WOLFGANG STINNESBECK
(Heidelberg)
Der Torres del Paine Nationalpark in Patagoni-
en nahe der Südspitze Chiles beinhaltet eine 
der beeindruckendsten Landschaften Amerikas. 
Dort entdeckten im Südsommer 2004 chilenische 
Glaziologen am Rande des Tyndall-Gletschers 
zufällig Skelettreste von Ichthyosauriern, die erst 
wenige Jahre zuvor durch das Zurückweichen 
des patagonischen Eisfeldes freigelegt wurden. 
Diese neue, wissenschaftlich völlig unbearbeitete 
Fundstelle konnte Prof. STINNESBECK vom Geolo-
gisch-Paläontologischen Institut der Universität 
Heidelberg im Februar 2007 gemeinsam mit chi-
lenischen Kollegen besuchen und erste geolo-
gisch-paläontologische Daten sammeln. Die Er-
gebnisse dieser Expedition belegen, dass es sich 
um die südlichsten und vollständigsten kreidezeit-
lichen Ichthyosaurier weltweit handelt (Alter ca. 
120 Mio. Jahre). Innerhalb einer einzigen Woche 
wurden 15 nahezu vollständige Skelette von Er-
wachsenen und Jungtieren lokalisiert, vergesell-
schaftet mit Ammoniten, Belemniten, Muscheln 
und Knochenfischen. Diese Anreicherung ist ein-
zigartig für Chile und Südamerika. Sie macht klar, 
dass es sich um eine der weltweit bedeutendsten 
Fossilienfundstellen für marine Reptilien aus dem 
Grenzbereich zwischen Jura/Kreidezeit handelt. 
Im Rahmen des Vortrages wurden die Torres del 
Paine-Ichthyosaurier und die vergesellschafteten 
Organismen taxonomisch, biostratigrafisch und 
paläobiogeografisch vorgestellt. Darüber hinaus 
wurden die Bedingungen rekonstruiert, welche 
zu der hervorragenden Erhaltung und Konzentra-
tion der Ichthyosaurier in dieser ungewöhnlichen 
Fundstelle geführt haben.

2. Dezember
Schleierlinge: Neue Erkenntnisse über eine
interessante und artenreiche Gattung der
Blätterpilze
Vortrag von Dr. BERNHARD OERTEL (Bonn) 

Die Schleierlinge (Gattung Cortinarius) gehören 
zu den schönsten, interessantesten und arten-
reichsten Gattungen unter den Großpilzen. Auch 
sind einige Arten extrem giftig und haben zu 
zahlreichen tödlichen Vergiftungen geführt. Welt-
weit sind mehr als 2.000 Arten bekannt. Dr. OER-
TEL, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts 
für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressour-
censchutz der Universität Bonn, führte in die Bi-
ologie und Ökologie der Pilze ein und beschrieb 
neueste Erkenntnisse zur Bestimmung und Art-
differenzierung.

3 Berichte der Arbeitsgemeinschaften

Innerhalb der Hauptversammlung trug Herr OBER-
LE einen Tätigkeitsbericht für die Pilzkundliche 
Arbeitsgemeinschaft vor und erläuterte, dass so-
wohl die Pilzausstellung, wie auch die Kartierung 
der Pilzflora des alten Karlsruher Flughafens in 
gewohnt erfolgreicher Weise durchgeführt wur-
den. Einzelheiten, auch zu den Vorjahren, sind 
der Carolinea 66: 163-170 zu entnehmen. Nach-
dem die neue Homepage des Vereins online ist, 
will die Pilzkundliche AG ihre eigene Homepage 
im Sinne der neuen Homepage überarbeiten. 
Herr Dr. TRUSCH berichtete kurz über die Entomo-
logische Arbeitsgemeinschaft und wies erneut 
auf die Wichtigkeit von publizierbaren Berich-
ten aus den AGs hin. So können die Aktivitäten 
der AGs besser bekannt gemacht werden. Ein 
schriftlicher Bericht der Entomologischen Ar-
beitsgemeinschaft für das Jahr 2008 ist in Caroli-
nea 67: 196-198 abgedruckt. Die Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft reichte ihren Bericht nach, 
er findet sich auf den Seiten 195-196, ebenfalls 
in diesem Band.

4 Kassenbericht

Der Geschäftsführer Dr. H.-W. MITTMANN stellte 
den Kassenstand vor: Eingang € 3.211,57; Aus-
gaben € 1.811,00; Überschuss: 1.400,75 € (incl. 
Spenden in Höhe von € 450,-). Kontostand am 
31.12.2008: € 20.575,64. Die Ausgaben wurden 
für Belange der Mitglieder wie Versandkosten, 
Aufwandsentschädigungen, Erstellung der Ho-
mepage und den Pfortendienst während Vereins-
veranstaltungen verwendet. 
Kassenprüfung: Anschließend berichtete Herr 
Dipl.-Biol. T. WOLF über das Ergebnis der Kassen-
prüfung, die am 23.3.2009 zusammen mit Herrn 
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Dr. A. HÖLZER durchgeführt worden war. Alle Aus-
gaben konnten belegt werden. Damit ist die Kas-
se sachlich und rechnerisch in Ordnung.

5 Aussprache über die Berichte

Aus der Hauptversammlung heraus kamen keine 
Fragen und Anmerkungen zu den Berichten. Als 
Vorschlag wurde geäußert, in Zukunft den Kas-
senbericht durch eine zusätzliche visuelle Prä-
sentation der Zahlen zu veranschaulichen.

6 Entlastung des Vorstandes 

Herr HEIKO SINGER übernahm die weitere Leitung 
der Versammlung. Er beantragte die Entlastung 
des Vorstandes. Der gesamte Vorstand wurde in 
einer einzigen Abstimmung entlastet. Die Entlas-
tung erfolgte einstimmig, ohne Gegenstimmen, bei 
drei Enthaltungen (des bisherigen Vorstandes). 

7 Beratung von Anträgen an die
 Mitglieder-Hauptversammlung

Da keine Anträge gestellt wurden, entfiel dieser 
Tagesordnungspunkt.

8 Verschiedenes

Herr Dr. TRUSCH erläuterte kurz das Versenden 
des gemeinsamen Schreibens an die Mitglieder 

beider Vereine (siehe Grußwort Herr SINGER). 
Weiterhin bat Herr TRUSCH um Korrekturhinweise 
für Namen und Adressen der Mitglieder.

Herr OBERLE trug zwei Fragen im Auftrag der AG 
Pilze vor:
A) Wer darf den Vereinsbus benutzen? – Antwort 
Dr. TRUSCH: Der Bus ist ein vom Verein verwalte-
tes Dienstfahrzeug des SMNK und darf nur nach 
durch den Direktor des SMNK positiv beschiede-
nem Dienstreiseantrag von Museumsangehöri-
gen gefahren werden. Für Stadtfahrten innerhalb 
des Stadtgebietes von Karlsruhe ist kein Dienst-
reiseantrag erforderlich; der Bus darf aber auch 
in diesem Fall aus versicherungsrechtlichen 
Gründen nur von Museumsangehörigen bewegt 
werden. Prof. PHILIPPI ergänzte, dass diese Rege-
lung schon immer galt.

B) In welcher Form werden externe Vortragsred-
nerinnen und -redner honoriert? – Antwort Dr. 
TRUSCH: Für Vortragende innerhalb des allgemei-
nen Programms des Naturwissenschaftlichen 
Vereins (die sog. „Dienstagsvorträge“) übernimmt 
der Verein die Fahrtkosten, die durch die An- und 
Abreise mit der Deutschen Bahn (zweite Klasse) 
entstehen. Darüber hinaus entschädigt der Ver-
ein Aufwendungen, die im Zusammenhang mit 
der Präsentation des Vortrages (z.B. Versiche-
rungen und Leihgebühren für technische Aus-
rüstung) anfallen. 

Die Hauptversammlung endete um 20:30 Uhr.

Protokoll: S. GIERSCH

Das Schwerpunktthema der Ornithologischen 
Arbeitsgemeinschaft ist die seit vielen Jahren 
unter der Leitung von Dipl.-Ing. GÜNTER MÜLLER 
stattfindende Internationale Wasservogelzäh-
lung. Von September bis April werden jeweils um 
die Monatsmitte an fast einhundert Kilometern 
Rheinstrecke mit Altrheinarmen und Kiesgruben 
zwischen Raum Bühl und Hockenheim rastende 
Wasservögel erfasst. Die umfangreichen Daten 
werden zusammengestellt und an die zentrale 
Stelle in Münster weitergemeldet. Hierzu fanden 

jeweils im Winterhalbjahr zweimonatlich insge-
samt vier Treffen zu Besprechungen im Natur-
kundemuseum statt.
Zusätzlich zur Internationalen Wasservogelzäh-
lung fanden in den Winterhalbjahren 2007/08 
und 2008/09 Untersuchungen zum Forschungs-
vorhaben „Wildvögel und Vogelgrippe“ statt. Drei-
mal monatlich wurden an ausgesuchten Rastge-
bieten am Oberrhein Wasservögel gezählt und 
Kotproben gesammelt, um ggf. den H5N1-Virus 
nachweisen zu können. Die Ergebnisse wurden 

Rückblick auf die Aktivitäten der Ornithologischen
Arbeitsgemeinschaft im Jahr 2008
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über den NABU  in Baden-Württemberg ausge-
wertet. 

Ein weiteres Arbeitsfeld seit 2005 war die Brut-
vogelerfassung zum „Atlas Deutscher Brutvogel-
arten“ (ADEBAR). Vor allem die mittelhäufigen 
Arten wurden kartiert und es konnten insgesamt 
fünf Messtischblätter TK-25 im Raum Karlsruhe 
und Rastatt bearbeitet werden. Eine andere in-
teressante Brutvogelerfassung widmet sich seit 
einigen Jahren dem Ziegenmelker im Hardtwald, 
vor allem nördlich Karlsruhe. In zeitgleichen 
Gemeinschaftsaktionen zu nächtlicher Stun-

de konnten so durch Sichtdaten und Verhören 
Dokumentationen zum Vorkommen gesammelt 
werden.
Immer wieder treffen auch avifaunistische Mel-
dungen ein, die dokumentiert und an eine zentra-
le Sammelstelle weitergegeben werden. Daraus 
ergeben sich auch hin und wieder Pressemit-
teilungen wie z.B. über seltene Beobachtungen 
oder ungewöhnliches Zugverhalten.

Autor
REINER STEINMETZ, Vogesenstraße 25, D-76287 Rhein-
stetten. 

Mit 11 Veranstaltungen war die Entomologische 
Arbeitsgemeinschaft im Naturwissenschaftlichen 
Verein Karlsruhe e.V. im Berichtsjahr so aktiv wie 
in den vergangenen Jahren. Acht Vorträge wur-
den zwischen Februar und Juni sowie von Sep-
tember bis November gehalten und in der Regel 
von 20-30, ausnahmsweise auch mehr Interes-
senten besucht. Mit Ausnahme des 26. Juni und 
19. September fanden sie am vierten Freitag des 
Monats um 19.00 Uhr im Kleinen Saal des Nym-
phengarten-Pavillons des Naturkundemuseums 
Karlsruhe statt. Die drei zum Teil mehrtägigen 
Exkursionen erfolgten in den Monaten Juni und 
Juli. Im August gab es keine Veranstaltungen 
(Sommerpause). Der im Programm für den 25. 
Januar 2008 angekündigte Rückblick auf die 
Vinschgau-Exkursionen der Entomologischen 
AG in den Jahren 2005-2007 musste entfallen. 
Die Veranstaltungen im Einzelnen:

Am 29. Februar referierte Dr. MICHAEL OCHSE 
(Weisenheim am Berg) zum Thema: „Von Nord-
amerika bis nach Deutschland: Entomologische 
Feldarbeit im Zeichen von Rio“. Der Vortrag hatte 
die verschiedenen gesellschaftlichen und ge-
setzlichen Rahmenbedingungen zum Sammeln 
von Insekten zum Inhalt und gab Anregung zu 
lebhafter Diskussion. Der Vortrag fand im Rah-
menprogramm zum Deutschen Naturschutztag 
2008 statt, der im Berichtsjahr in Karlsruhe statt-
fand. 

Über 70 Besucher konnten am 28. März zum 
Vortrag von AXEL HOFMANN (Breisach-Hochstet-
ten) gezählt werden. Einzelne Hörer kamen an 
diesem Abend sogar aus der Region Frankfurt/
Main! Das Thema „Entomologische Exkursionen 
2007 im Hindukusch (Afghanistan)“ füllte der 
Vortragende mit einer beeindruckenden Präsen-
tation, die zum größten Teil mit den selbst ange-
fertigten Videoaufnahmen während seiner Expe-
dition bestritten wurde. 

Bei der Erforschung der Schmetterlingsfauna 
Afghanistans, insbesondere zwischen 1957 
und 1975, waren in erheblichem Maße deut-
sche Entomologen beteiligt. Russische Besat-
zung, Bürgerkrieg, Talibanregime und die hier-
aus folgenden Unsicherheiten brachten danach 
für fast 30 Jahre alle faunistischen Forschun-
gen zum Erliegen. Die Folgen dieser Zeit sind 
noch lange nicht überwunden. Zerstörung der 
Infrastruktur, soziale Verwerfungen, Emigration 
der Bildungsschicht, Korruption, Opiumanbau, 
Minenfelder und vieles mehr machen auch 
heute noch eine kalkulierbare Bereisung des 
Landes sehr schwierig. 2006 bereisten TABAS-
SOM KIA-HOFMANN und A. HOFMANN die wenig er-
forschte Provinz Herat im Westen des Landes. 
2007 gelang es schließlich, teilweise zusam-
men mit SHAFIQ ASSAD (Paderborn), für vier Wo-
chen durch Zentral- und Ostafghanistan „auf 
den Spuren EBERTs und NAUMANNs“ zu reisen. 

Entomologische Arbeitsgemeinschaft
im Jahr 2008
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Vortrag und Film führten uns von Kabul zum 
Salang-Pass, von dort in den Hazarajat, zu den 
zerstörten Buddhas und den blauesten Seen 
der Welt (den „Königsseen“, Band-i Amir), auf 
die „Straße der Panzer“ und zum „Tal der Fünf 
Löwen“, dem Rückzugsgebiet des legendären 
AHMED SHAH MASSOUD. 

Noch drei weitere Vortragsabende und eine 
öffentliche Exkursion fanden im Rahmenpro-
gramm zum Deutschen Naturschutztag statt: Am 
25. April berichtete GÜNTER EBERT (Karlsruhe) 
über „Biotopkartierung einst und heute“ und am 
30. Mai referierte HARALD HEIDEMANN (Büchenau) 
mit einem klassischen Diavortrag über „Libellen 
unserer Heimat“. Gezeigt wurden die bekanntes-
ten und schönsten Libellenarten Baden-Württem-
bergs, ihre Entwicklungsstadien und wichtigsten 
Biotope. Am 6. Juni führte R. TRUSCH einen öffent-
lichen Lichtfang am Karlsruher Naturschutzzen-
trum mit dem  Thema: „Nachtschmetterlinge auf 

Rappenwört“, durch; im Programm des Natur-
schutzzentrums nannte sich diese Veranstaltung: 
„NachtAktiv – Expedition in die Auen“. Und am 
19. September berichtete er zum Thema „Behal-
ten wir den Überblick über die Schmetterlinge 
Baden-Württembergs? Moderne Faunistik mit 
der Landesdatenbank am Naturkundemuseum 
Karlsruhe“.

Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsru-
he sammelt die Daten zu den Schmetterlingen 
in Baden-Württemberg in der „Landesdaten-
bank Schmetterlinge“ (LDS), die nicht öffentlich 
zugänglich ist. Sie wird im Ressort Lepidoptera 
der Entomologischen Abteilung betreut. Die in ihr 
enthaltenen Daten werden überwiegend von eh-
renamtlichen Mitarbeitern gemeldet. Unter www.
schmetterlinge-bw.de veröffentlicht das Museum 
seit Mitte 2008 aktualisierte Beobachtungskarten 
aller 1.167 in Baden-Württemberg heimischen 
Großschmetterlingsarten im Internet. 

Abbildung 2. Vom 3.-7. Juli 2008 waren zum vierten Mal Mitglieder der Karlsruher Entomologengruppe im Sesven-
nagebiet tätig. Bei einem Ausflug in die Zone oberhalb der Baumgrenze (Watles, oberhalb Burgeis) sind hier ein Teil 
der Gruppe 2008 im Bild zu sehen (v.l.n.r.): HANS DEZULIAN, Dr. ROBERT TRUSCH, MICHAEL FALKENBERG, Dr. CHRISTIANA 
KLINGENBERG und HELMUT BAUMGÄRTNER. – Foto: K. JÄKEL.
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Mit dem allgemeinen Zugänglichmachen von 
quadrantengenauen Beobachtungskarten soll 
dem langsamen Veralten der Verbreitungskarten 
im Grundlagenwerk „Die Schmetterlinge Baden-
Württembergs“ begegnet werden. Die Online-
Karten bieten die Möglichkeit, durch Anklicken 
der Nachweispunkte Melder und Jahr zu erfra-
gen. Sie besitzen dadurch eine neue Qualität im 
Vergleich zu gedruckten Karten. Für die Melder 
geben sie Einblick in den EDV-erfassten Daten-
bestand des Museums. So können sie ggf. auf 
Fehler aufmerksam machen. 

Wir haben nicht nur in Baden-Württemberg das 
Problem, dass die Zahl der aktiven Schmetter-
lingssammler rückläufig ist. Daher stehen zu-
künftig immer weniger Menschen mit fundierten 
Artenkenntnissen für die Faunistik zur Verfügung. 
Das Erreichen potentieller Interessenten über 
den Internet-Auftritt kann helfen, neue Mitarbei-
terkreise zu erschließen. Die ausschließliche 
Übernahme von verlässlichen bzw. überprüften 
Meldungen in die LDS soll qualifizierend wirken: 
Der neue Melder soll lernen, dass zur wissen-
schaftlich verwertbaren Meldung auch die Do-
kumentation des Tieres ggf. bis hin zum Samm-
lungsobjekt gehört. Die neuen Melder sollen so 
zum Erwerb von fundierten Artenkenntnissen 
und dem Anlegen von Belegsammlungen mo-
tiviert werden. Beim Beantragen der erforderli-
chen Ausnahmegenehmigungen geben wir von 
Seiten des Museums Hilfestellung.

Aufgabe der LDS ist es, Übersicht über die ein-
heimischen Arten hinsichtlich Vorkommen, jah-
reszeitlichem Auftreten, Lebensraum und Ge-
fährdung zu behalten und diese Informationen 
für Naturschutz und Forschung sowie für die 
interessierte Öffentlichkeit bereitzustellen. Die 
Datenbank trägt somit zur Erhaltung gefährde-
ter Schmetterlingsvorkommen bei, indem sie 
dem Artenschutzprogramm des Landes Baden-
Württemberg, das von der Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg betreut wird, wichtige Informatio-

nen liefert und ist ebenfalls unentbehrlich bei der 
Bereitstellung von Kenntnissen über die Arten 
der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH) oder bei 
der Erarbeitung der Roten Listen gefährdeter 
Schmetterlinge. 

Am Donnerstag, dem 26. Juni, war der kurz vor 
seiner Veröffentlichung stehende „Online-Auftritt 
der Schmetterlinge Baden-Württembergs“, vor-
gestellt von R. TRUSCH, Vortragsthema; am glei-
chen Abend berichtete GERALD SEIGER (Kraupa) 
über aktuelle Weiterentwicklungen im Programm 
InsectIS. – Heute ist effektive Entomofaunistik 
ohne moderne Datenverarbeitungsprogramme 
kaum noch denkbar. Als Weiterentwicklung ge-
druckter Faunenwerke werden aktuelle Karten 
zur Verbreitung der Arten mittlerweile im Internet 
angezeigt (s.o.). Die Veranstaltung bot die Mög-
lichkeit, sich direkt mit dem Programmierer des 
Erfassungsprogramms InsectIS auszutauschen.

Mehrtägige Exkursion gab es vom 27.-28. Juni 
an die obere Donau bei Tuttlingen. Beim Licht-
fang am Kraftstein bei Mahlstetten nahm – ne-
ben sechs weiteren Entomologen (G. BAISCH, R. 
BADER, M. FALKENBERG, R. MÖRTTER, G. SEIGER und 
R. TRUSCH) – einer unser ältesten Mitarbeiter, der 
Arzt Dr. ROBERT BANTLE aus Tuttlingen, teil. Vom 
3.-7. Juli fand die vierte Exkursion der Karlsruher 
Entomologengruppe in das SEL-Studiengebiet 
im Oberen Vinschgau zwischen Reschen und 
Taufers in Norditalien statt. 

Schließlich berichtete am 31. Oktober Dr. ROLF 
MÖRTTER (Kronau) in einem Vortrag über „In-
sektenkundliche Eindrücke aus Venezuela“ und 
am 28. November gaben DIETMAR LAUX, Dr. ROLF 
MÖRTTER, AXEL STEINER & ERWIN RENNWALD „Neu- 
und Wiederfunde von Kleinschmetterlingen für 
Baden-Württemberg aus Stollhofen“ bekannt. 

Autor
Dr. ROBERT TRUSCH, Staatliches Museum für Naturkunde 
Karlsruhe, Erbprinzenstr. 13, D-76133 Karlsruhe.
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„50 Jahre Rheinforschung“
Zu dem Lebenserinnerungen von
ROBERT LAUTERBORN
GEORG PHILIPPI

50 Jahre Rheinforschung. Lebensgang und 
Schaffen eines deutschen Naturforschers. ROBERT 
LAUTERBORN (1869-1952). – Hrsg. RegioWasser 
e.V. – 815 S.; Lavori Verlag (Freiburg i. Br.).

Das vorliegende Buch enthält die Lebensge-
schichte von ROBERT LAUTERBORN, die von ihm 
selbst verfasst wurde. Über fünfzig Jahre nach 
seinem Tod (1952) ist sie erschienen. J. LANGE 
hat die Herausgabe des Werkes besorgt. Wich-
tig ist hier die Leistung von J. SCHWOERBEL: Er hat 
das Manuskript seinerzeit vor der Entsorgung als 
Altpapier gerettet!
Zunächst vermutet man den vierten Band der 
„Rhein-Reihe“. In drei Bänden, die zwischen 
1930 und 1938 erschienen sind, hat R. LAUTER-
BORN die erd- und naturkundliche Erforschung 
des Rheins und der Rheinlande vom Altertum 
bis zum 19. Jahrhundert dargestellt. Der drit-
te Band endet mit der Zeit  um 1850 bis 1870.  
Ein  vierter Band, dessen Erscheinen  auf S. 439 
des dritten Bandes angekündigt wird, sollte die 
Reihe abschließen. Vermutlich wäre hier die jün-
gere Erforschung des Rheingebietes (etwa nach 
1850-1870) behandelt worden; er sollte auch ein 
Namensregister und das Literaturverzeichnis 
enthalten. Der Band ist jedoch nie erschienen; 
das Manuskript, das in doppelter Ausfertigung 
existierte (vielleicht waren es auch die ersten 
Korrekturfahnen), verbrannte beim Angriff auf 
Freiburg im Spätjahr 1944: einmal im Forstzoo-
logischen Institut der Universität, zum anderen 
in der Privatwohnung von LAUTERBORN. Nach dem 
Krieg fand LAUTERBORN nicht mehr die Kraft, die 
Arbeit an einem vierten Band aufzunehmen. Da-
bei hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass er 
das Erscheinen der ersten Rhein-Bände teilwei-
se aus eigener Tasche bezahlen musste.  Der 
vorliegende Band stellt keinen Ersatz für den ge-
planten vierten Band der Rhein-Reihe dar. Hier 
beschreibt R. LAUTERBORN sein Leben und seine 
Arbeit am Rhein.
Das Leben von R. LAUTERBORN sei kurz skizziert: 
Geboren am 23. Oktober 1869 in Ludwigsha-

fen, Jugend und Schulzeit in Ludwigshafen und 
Mannheim. Es folgte das Studium in Heidelberg, 
hier Promotion, 1898 Habilitation. Danach Do-
zent, 1903 als „nicht etatmäßiger, außerordentli-
cher Professor“ tätig – das heißt, er bekam keine 
Bezüge.  Nach 1918  war R. LAUTERBORN Ordina-
rius für Forstzoologie in Karlsruhe, nach 1920 
in Freiburg (1920 wurden die Forstinstitute von 
Karlsruhe nach Freiburg verlegt). Hier wurde er 
1935 emeritiert; am 11.9.1952 ist er in Freiburg 
gestorben. – Die Anerkennung seiner Leistung 
dokumentiert sich in zahlreichen Ehrenmitglied-
schaften. Die Universitäten Freiburg (1948) und 
Basel (1950) verliehen ihm die Ehrendoktorwür-
de. Vgl. dazu die von J. LANGE zusammengetrage-
nen Angaben im Werk von R. LAUTERBORN (2009) 
sowie LANGE (2009).
Das wissenschaftliche Interesse von R. LAUTER-
BORN galt in erster Linie den Gewässern. Zoo-
logie und Hydrobiologie standen im Mittelpunkt 
seiner Arbeit. Doch hat er bei seinen Untersu-
chungen die Pflanzen genau so berücksichtigt, 
bis hin zu Moosen und Algen. In seinen ersten 
Arbeiten um 1900 beschäftigte er sich mit der 
Gewässerverschmutzung an der Mosel in der 
Umgebung von Metz. Es folgten nach 1904 ent-
sprechende  Arbeiten am Rhein zwischen Basel 
und Mainz. Damals herrschten am Rhein nahe 
der Abwassereinleitungen stellenweise „chinesi-
sche Verhältnisse“, wie J. LANGE im Vorwort des 
Buches schreibt.  Besondere Beachtung fand bei 
R. LAUTERBORN die biologische Selbstreinigung 
der Gewässer, bei der die krautige Vegetation 
eine besondere Rolle spielte. Beispielhaft konnte 
das an der unteren Ill, die die Abwässer der Stadt 
Straßburg aufnahm, gezeigt werden. – Später 
kamen Untersuchungen an  Fließgewässern 
Südwestdeutschlands hinzu, so an Neckar und 
Enz und am Hochrhein.  
Von Exkursionen an den Alpenrhein wie auch an 
den Niederrhein  wird kurz berichtet. In eigenen 
Abschnitten stellt R. LAUTERBORN Beobachtungen 
von weiteren Reisen dar, die ihn in das Donau-
gebiet führten, in Europa von Norwegen und 
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Spitzbergen bis in das Mittelmeergebiet, nach 
Nordafrika und auf die Kanaren. Doch blieben 
Ober- und Hochrhein immer der Mittelpunkt sei-
ner Arbeit. – Hier  werden auch die Menschen 
nicht vergessen, mit denen er bei seinen Arbeiten 
zusammengetroffen ist: Fischer, Dammmeister, 
Rheinwärter, Goldwäscher. Die Untersuchungen 
am Rhein wurden seinerzeit mit einem Kajütboot 
durchgeführt, das von vier Mann gerudert wurde. 
Die Arbeit am Rhein brachte R. LAUTERBORN auch 
Kenntnisse über Fischrestaurants entlang des 
Flusses;  R. LAUTERBORN kannte sie alle, wie mir 
seinerzeit W. KRAUSE berichtete. (W. KRAUSE hat 
vor dem Krieg an Exkursionen von R. LAUTERBORN 
teilgenommen, er war wohl einer der letzten Zeit-
genossen, die R. LAUTERBORN und seine Arbeit 
persönlich kannten.) Diese Abschnitte vermitteln 
auch ein gutes Bild der Verhältnisse am Rhein in 
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts!
R. LAUTERBORN gehörte zu den  Pionieren des Na-
turschutzes  am Oberrhein, im Schwarzwald und 
im Pfälzer Wald. Erstes Zeugnis ist eine Denk-
schrift aus dem Jahr 1903. 1910 setzte er sich 
für einen Erhalt und Schutz der Altwasser am 
Rhein ein, einmal für die grundwassergespeisten 
Gießen zwischen Breisach und Rastatt, zum an-
deren für den Erhalt der großen Altrheinschlin-
gen bei Rußheim, Neuhofen und Roxheim. Die 
Schutzbemühungen von R. LAUTERBORN für die 
Auen am Oberrhein sind z.B. von H. SCHÖNNAMS-
GRUBER (1978, S. 5-6 im Vorwort zur Rußheim-
Monografie) gewürdigt worden. Der „moderne“ 
Naturschutz quält sich mühevoll damit ab, küm-
merliche Reste der Rheinauen zu retten. Die 
Ausführungen von R. LAUTERBORN zeigen, was wir 
verloren haben. In einer Denkschrift zum Natur-
schutz (1927) in Baden wurde ein besonderer 
Schutz der Flora am Rhein gefordert, v.a. für die 
Vorkommen von Myricaria germanica und Vitis 
sylvestris. (Diese Bemühungen lassen sich je-
doch nicht durch Literaturquellen belegen.)
Im folgenden sollen einige botanische und ve-
getationskundliche Aspekte der Oberrheinland-
schaft im Buch  von R. LAUTERBORN gewürdigt 
werden. (Genau so inhaltsreich sind seine Dar-
stellungen der Tierwelt, auf die nicht weiter ein-
gegangen werden soll.) Frühere Arbeiten (etwa 
der Jahre um 1910) enthalten  sehr oft  allgemein 
gehaltene Darstellungen, die vielfach keine aus-
reichende Lokalisierung erlauben. Wesentlich 
präzisere Angaben finden sich in der Publikation 
in den „Mitteilungen des badischen Landesver-
eins“ (1927).  Im vorliegenden Buch werden die-
se früheren Beobachtungen zusammenfassend 

dargestellt, vielfach jedoch ergänzt durch weitere 
Beobachtungen. – Bei Beginn der Untersuchun-
gen lag die TULLA‘sche Rheinkorrektion rund 50 
Jahre zurück. Die großen Dammbauten entlang 
des Rheines, die den Überflutungsbereich des 
Stromes ganz erheblich einengten, entstanden 
erst um und nach 1930. Kiesinseln und Kiesufer 
waren damals am Oberrhein zwischen Karlsru-
he und Basel eine „normale“ Erscheinung. Heu-
te haben wir noch gelegentlich Kiesufer, v.a. im 
Bereich zwischen Märkt und Breisach, die aller-
dings nach dem Bau des Rheinseitenkanales 
viel stärker und unregelmäßiger als früher über-
flutet werden. Am fließenden Rhein gibt es heute 
zwischen Basel und Karlsruhe gerade noch eine 
Kiesinsel (bei Au a. Rhein). Für die Kiesinseln fin-
den sich im Buch von R. LAUTERBORN eine Reihe 
bemerkenswerter floristischer Angaben. So war 
um 1930 die Tomate (Solanum lycopersicum) re-
gelmäßig zu finden; die Bestände wurden auch 
von den Anwohnern im Spätjahr beerntet (die 
Samen der Tomaten gelangten über Abwässer 
aus Basel in den Rhein). Von diesen Stellen gibt 
R. LAUTERBORN auch einige Nitrophyten wie Bi-
dens tripartita und sogar Chenopodium rubrum 
an (andere Ch.-Arten wie Ch. ficifolium und Ch. 
glaucum, die heute am Rhein besonders stick-
stoffreiche Standorte anzeigen, werden vom 
Oberrhein nicht genannt). Auf der anderen Sei-
te gab es damals als „Alpenschwemmlinge“ bei 
Rust Arabis alpina und Campanula cochlearii-
folia (Camp. cochleariifolia wurde zuletzt von F. 
GEISSERT um 1956 bei Dalhunden  im Unterelsaß 
auf einer Kiesbank beobachtet). – Besonderes 
Interesse fanden bei R. LAUTERBORN die Kolke, die 
meist bei Hochwassern nach Dammrissen ent-
standen sind. So findet sich hier eine ausführli-
che Darstellung des Kolkes bei Neuenburg, der 
heute nach Grundwasserabsenkungen ein küm-
merliches Dasein als Altwasser fristet (vergl. die 
Abb. S. 267). – Die Vegetation der Gießen wird 
ausführlich geschildert – man meint die Begeis-
terung von R. LAUTERBORN für diesen Gewässer-
typ zu spüren. Das Moos Cratoneuron commu-
tatum wird als häufig für diesen Gewässertyp 
genannt – heute kennen wir am Rhein entlang 
keine Vorkommen mehr (zuletzt wohl 1958 bei 
Weisweil beobachtet). Pachyfissidens grandif-
rons (Fissidens g.), eines unserer auffallendsten 
Wassermoose, kannte R. LAUTERBORN aus den 
Gießen von einer ganzen Reihe von Fundorten 
(es hatte am Ober- und Hochrhein (bis zur Linth) 
einen geschlossenen Vorkommensbereich, der 
vollkommen isoliert war). Die nächsten Fundstel-
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ROBERT LAUTERBORN (1869-1952). – Foto: K. FELSCH, um 1952.
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len finden sich in den Pyrenäen. Von diesen Vor-
kommen existieren heute noch die an der Linth. 
Am Hochrhein und Bodensee sind die Vorkom-
men offensichtlich verschwunden. Und das letzte 
Vorkommen im Elsaß bei Artzenheim gehört seit 
1 oder 2 Jahren der Geschichte an! – Auffallend 
ist, dass R. LAUTERBORN die Characeae (Arm-
leuchteralgen) nur kurz erwähnt, obwohl sie ein 
bezeichnendes Element der Gießen darstellen. – 
In den langsam fließenden Gewässern entdeckte 
R. LAUTERBORN erstmals in Deutschland Oenan-
the fluviatilis, eine atlantische Art, die damals in 
einigen Gewässern um Rheinbischofsheim und 
Iffezheim – Steinmauern in großer Menge vor-
kam – nach 1965 wurde die Pflanze in Deutsch-
land nicht mehr beobachtet.
Von den Altwassern ohne oder nur mit geringem 
Grundwassereinfluss werden R. LAUTERBORN‘s  
„Lieblingsaltwasser“ von Neuhofen (südlich Lud-
wigshafen), Roxheim und Rußheim (nördlich 
Karlsruhe) ausführlich beschrieben. Die Altwas-
ser zwischen Rastatt und Mannheim – Ludwigs-
hafen sind die wichtigsten Vorkommensbereiche 
von Trapa natans und Salvinia natans; die Vor-
kommen der beiden Arten werden ausführlich 
dargestellt, angefangen  von Angaben in alten 
Kräuterbüchern oder Florenwerken des 18. und 
19. Jahrhunderts.
Auch die Auenwälder entlang des Oberrheins 
werden kurz erwähnt. Wir finden wichtige Hin-
weise zum Vorkommen der Wilden Rebe (Vitis 
sylvestris); besonders interessant sind in diesem 
Zusammenhang Angaben zur früheren Nutzung. 
Besonders hervorgehoben hat R. LAUTERBORN die 
Auenwälder an hoch gelegenen Trockenstandor-
ten um Karlsruhe (z.B. auf Rappenwört, der für 
seine „parkartigen Kiefernbestände“ gerühmt 
wird). – Bereits R. LAUTERBORN erkannte das  
Fehlen von Farnen in den Rheinauewäldern (er 
nennt lediglich Dryopteris filix-mas): Die Böden 
der Rheinaue sind zu kalkreich, so dass Farne 
hier nur an Sonderstandorten wie Totholz gedei-
hen können. – Versteckt findet sich auf S. 348-
349 eine gute floristische Darstellung des Bien-
waldes in der Südpfalz. Hier spiegeln sich gut die 
Vegetationsverhältnisse, wie sie offensichtlich  in 
den Jahren um 1900 bis 1920 bestanden.
Von den zahlreichen floristischen Informationen, 
die in dem Buch versteckt sind, seien wenige 
herausgegriffen. So wird der Erstfund von Im-
patiens roylei (I. glandulifera) am Rhein für das 
Jahr 1921 angegeben. Um 1930 wurde (wohl bei 
Rust) Buddleia davidii erstmals beobachtet. Bei 
den Vorkommen der beiden Corispermum-Arten 

C. marschallii und C. leptopterum vermutet R. 
LAUTERBORN aufgrund der Angaben in den alten 
Floren jüngere Einschleppungen – er hat hier 
wohl recht. Sollte auch Diplotaxis tenuifolia (heu-
te ein Massen-“Unkraut“ der Sandgebiete) sich 
erst in jüngerer Zeit so ausgebreitet haben – die 
Ausführungen von R. LAUTERBORN geben – über 
50 Jahre nach seinem Tod – Anlass zu diesen 
Überlegungen!
Einige Punkte hat in diesem Buch R. LAUTER-
BORN vergessen. 1926 erfolgte eine Einladung 
an J. BRAUN-BLANQUET und WALO KOCH zu einem 
gemeinsamen Besuch des Kaiserstuhls. Es 
war quasi die Geburtsstunde der modernen 
Vegetationskunde im badischen Oberrheinge-
biet (vgl. Mitt. bad. Landesverein N.F. 2:  5-8), 
und R. LAUTERBORN war der „Geburtshelfer“. Die 
Entdeckung der Deschampsia media auf den 
Kümmelwiesen bei Rußheim wird von R. LAU-
TERBORN kurz erwähnt – sie erfolgte 1929 auf ei-
ner gemeinsamen Exkursion mit E. ISSLER aus 
Colmar. Es war der erste Nachweis der Pflanze 
in Mitteleuropa.
Ein längerer Abschnitt beschäftigt sich mit Bü-
chern und ihren Autoren – angefangen wie üblich 
bei J.W. v. GOETHE, bis hin zu J.P. HEBEL, W.H. 
RIEHL und A. v. DROSTE-HÜLSHOFF. Bei der Darstel-
lung von Menschen darf in dem Buch KARL FRIED-
RICH SCHIMPER, der geniale Landsmann von R. 
LAUTERBORN, nicht fehlen. SCHIMPER hat um 1830 
zusammen mit A. BRAUN die Blattstellungslehre 
entwickelt – BRAUN (der jedoch immer auf die Ver-
dienste von SCHIMPER hingewiesen hatte) erntete 
die wissenschaftlichen Lorbeeren. K.F. SCHIMPER 
erkannte Spuren einer Kaltzeit und schuf hierfür 
das Wort „Eiszeit“. Wie R. LAUTERBORN betonte, 
war es nicht L. AGASSIZ (in Neuchatel), wie immer 
wieder fälschlich behauptet wird. Und schließlich 
beruhen auch Vorstellungen der Faltung der Al-
pen auf Ideen von K.F. SCHIMPER. – Die Ehren-
rettung von K.F. SCHIMPER (im 3. Band seines 
Rheinwerkes) war ein besonderes Anliegen von 
R. LAUTERBORN.
Das Buch ist gut bebildert. Es handelt sich um 
historische „Restbilder“ von R. LAUTERBORN, die 
durch irgendwelche Zufälle den Krieg überdauert 
haben. Beeindruckend ist bei den Altwasserauf-
nahmen zu sehen, wie offen damals die Land-
schaft war. Heute werden die Gewässer meist 
von Pappelforsten eingerahmt (bis eingeengt). 
Die Kiesbänke, damals am Rhein eine normale 
Erscheinung, gehören heute durchweg der Ver-
gangenheit an. So sind die Bilder ganz überwie-
gend wichtige Zeitdokumente.
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Abschließend findet sich ein Verzeichnis der 
Veröffentlichungen von R. LAUTERBORN, das von 
J. LANGE zusammengestellt wurde.
Schließlich ist das umfangreiche Register (über 
50 S. stark) hervorzuheben. Das Register (Art-
namen und Ortsnamen umfassend) erleichtert 
ungemein die Arbeit. Dabei wurden die wissen-
schaftlichen Namen der Vögel von J. HÖLZINGER 
überarbeitet und auf den neuesten Stand ge-
bracht. Bei Pflanzennamen fehlt eine derartige 
Überarbeitung – es fällt einem trotzdem nicht 
schwer, sich zurechtzufinden.
Dass R. LAUTERBORN Fehler unterlaufen sind, soll 
nicht verschwiegen werden. So kommt das Leber-
moos Plagiochila asplenioides in der Rheinniede-
rung praktisch nicht vor. Der häufige Cinclidotus 
am Rhein ist C. danubicus (zusammen mit C. nig-
ricans), während C. fontinaloides ganz vereinzelt 
in geringer Menge zu finden ist (so war es wenigs-
tens vor dem Staustufenbau). Was sich unter Tri-
chostomum baurianum verbirgt, wissen wir nicht 
– sicher nach der Darstellung und der Beschrei-
bung der Wuchsorte von R. LAUTERBORN keine Hy-
ophila involuta. Ein Moos „Psychomitrella patens“ 
gibt es nicht – gemeint ist  Physcomitrella p. (oder 
Aphanoregma p.) (an für sich wäre „Psychomit-
rella“ ein hübscher Moosname!). Cnidium dubium 
wird als atlantische Art bezeichnet – sie ist ausge-
sprochen kontinental und erreicht am Oberrhein 
die Westgrenze ihrer Verbreitung.  Die beiden Po-
tamogeton-Sippen P. coloratus und P. polygonifo-
lius werden durcheinander gebracht. P. coloratus 
(P. plantagineus) ist eine Pflanze sauberer kalk-
reicher (meist kühler) Gewässer und kommt v.a. 
im elsässischen Ried vor, P. polygonifolius ist eine 
Pflanze nährstoffarmer, saurer Moorgewässer, 
z.B. des Pfälzer Waldes, des Bienwaldes und der 
Nordvogesen. – Aus der Moosgattung „Bryum“ 
wurde „Dryum“ – ein einfacher Übertragungsfeh-
ler. Bei einigen Moosen wurden (hyper-)moder-

ne Bezeichnungen gewählt (z.B. bei Warnstorfia 
exannulata), bei anderen sind die Uraltnamen 
geblieben (so bei Cratoneuron commutatum als 
Hypnum comm.). Dank des Registers findet man 
sich bei diesen Arten rasch zurecht. Gemessen 
am Umfang des Werkes sind das nur Kleinigkei-
ten. – Leider existieren von R. LAUTERBORN kaum 
botanische Aufsammlungen. Sie wurden wohl 
weitgehend im Krieg zerstört. Das Staatliche 
Museum für Naturkunde in Karlsruhe hat ganz 
wenige Belege, die von R. LAUTERBORN in seiner 
„Heidelberger Zeit“ um Ludwigshafen gesammelt 
wurden. Vielleicht existiert in Jena (Herb. HAUSS-
KNECHT) die eine oder andere Probe!?
Der vorliegende Band stellt keinen Ersatz für den 
fehlenden vierten Band der Rhein-Reihe dar (die 
Bände sind heute kaum noch zu bekommen!). 
Einiges wird im vorliegenden Band genauer als 
in den drei Rhein-Bänden abgehandelt. Mit die-
sen Lebenserinnerungen hat sich R. LAUTERBORN 
ein schönes Denkmal gesetzt. Dass das Denk-
mal auch errichtet werden konnte, ist J. LANGE so-
wie der RegioWasser e.V. als Herausgeber und  
J. SCHWOERBEL als Retter des Manuskriptes zu 
danken. Das Buch ist eine Fundgrube für alle, die 
sich mit der Natur an Ober- und Hochrhein be-
schäftigen. Schließlich ein Wort zum Preis: Unter 
40 Euro, dank der zahlreichen Sponsoren, bei 
einem Umfang von über 800 Seiten! Dem Buch 
ist eine weite Verbreitung zu wünschen.

Weitere Literatur zu R. LAUTERBORN:
LANGE, J. (2009): ROBERT LAUTERBORN (1869-1952). - Pol-

lichia-Kurier, 25(1): 6-7
Nachrufe und Schriften über R. LAUTERBORN (in Aus-

wahl) vgl. im vorliegenden Band, S. 759.

Autor
Prof. Dr. G. PHILIPPI, Staatliches Museum für Naturkun-
de Karlsuhe, Erbprinzenstr. 13, D-76133 Karlsruhe.
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Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe 
– Rückblick auf das Jahr 2008

1 Überblick 

Das Jahr 2008 stand für das Naturkundemu-
seum Karlsruhe im Zeichen des Wechsels in der 
Leitung des Hauses: Prof. Dr. VOLKMAR WIRTH, der 
am 1. August 2001 die Direktorentätigkeit beim 
Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe 
(SMNK) aufgenommen hatte, ging Ende April in 
den Ruhestand. Als neuer Direktor folgte ihm An-
fang Mai Prof. Dr. NORBERT LENZ, der zuvor u. a. als 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bodensee-
Naturmuseum Konstanz, als Stellvertretender 

Direktor beim Löbbecke-Museum und Aquazoo 
Düsseldorf und zuletzt als Direktor des Naturhis-
torischen Museums Mainz und Leiter der Lan-
dessammlung für Naturkunde Rheinland-Pfalz 
tätig gewesen war. Der neue Direktor brachte so-
mit einschlägige Berufserfahrung im Museums-
bereich mit, aber auch Kenntnisse der Geo- und 
Biowissenschaften Baden-Württembergs, da er 
bereits fast zehn Jahre in Deutschlands Südwes-
ten gewirkt hatte. Dank des guten Willens aller 
Beteiligten – alter und neuer Direktor sowie Mi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Abbildung 1. Das Karlsruher Naturkundemuseum hat einen neuen Direktor: Zur Vorstellung von Prof. Dr. NOR-
BERT LENZ für die Medienvertreter waren der Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-
Württemberg, Prof. Dr. PETER FRANKENBERG zusammen mit dem scheidenden Direktor des Hauses, Prof. Dr. VOLKMAR 
WIRTH, am 25. Februar 2008 anwesend (v.l.n.r.). – Alle Fotos (außer anderweitig bezeichnete) SMNK (V. GRIENER). 
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Baden-Württemberg – wurde ein nahtloser Über-
gang ohne „Interregnum“ möglich. Die offizielle 
Amtsübergabe* erfolgte am 5. Mai im Pavillon 
des Naturkundemuseums durch Staatssekretär 
Dr. DIETRICH BIRK, der dem neuen Direktor alle 
guten Wünsche der Landesregierung mit auf den 
Weg gab und die Arbeit des scheidenden Direk-
tors, insbesondere die außerordentlich starke 
Positionierung des Museums in der Öffentlich-
keit, würdigte. Im Rahmen der feierlichen Veran-
staltung wurde V. WIRTH die Ehrenmitgliedschaft 
des Fördervereins des Naturkundemuseums als 
Anerkennung für die Initiative zur Gründung des 
Vereins verliehen.

Das Jahr 2008 stand aber auch im Zeichen wei-
terer, struktureller Veränderungen für das Na-
turkundemuseum Karlsruhe. Am 11. Dezember 
2007 hatte der Ministerrat beschlossen, das 
Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe so-
wie die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe und das 
Haus der Geschichte Baden-Württemberg zum 
1. Januar 2009 in Landesbetriebe umzuwandeln. 
Die konstituierende Sitzung der Lenkungsgruppe 
für diesen Prozess fand am 2. April 2008 in Stutt-
gart statt. Im Sinne eines nahtlosen Übergangs 
(s. o.) hatte Prof. LENZ bereits vor seiner Amts-

einführung gemeinsam mit Prof. WIRTH an dieser 
Sitzung teilgenommen, ebenso an der Dienst-
besprechung mit den Leitungen der Staatlichen 
Museen am 22. April 2008.

Der Prozess der Umwandlung in einen Landes-
betrieb brachte für die Leitung, aber auch die 
Verwaltung des Naturkundemuseums Karlsruhe 
im Jahr 2008 – neben dem „Tagesgeschäft“ als 
Schau- und Forschungsmuseum – eine Fülle an 
Terminen und vorbereitenden Arbeiten mit sich: 
Sitzungen der Arbeitsgruppe für „Organisation, 
Betriebs- und Finanzstatut“ sowie der Arbeits-
gruppe „Einführung kaufmännischer Buchfüh-
rung“, eine mehrtägige Schulung für die Umstel-
lung von kameralistischer zu kaufmännischer 
Buchführung, eine mehrtägige SAP-Anwender-
schulung, ein Workshop zur Finanzbuchhaltung 
usw. Hausintern galt es, die Organisationsstruk-
turen zu prüfen und ein neues Organigramm mit 
in Referaten strukturierten Abteilungen zu erar-
beiten, welches auch die Grundlage der neuen 
Kostenstellenstruktur bilden sollte. Für die Frage, 
wer ab Anfang 2009 die kaufmännische Leitung 
und das Controlling des neuen Landesbetriebs 
Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe 
übernehmen werde, zeichnete sich bald eine 
gute Lösung ab, nämlich die Bearbeitung dieser 
Aufgaben durch die Kaufmännische Direktorin 
des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, Frau 
SUSANNE SCHULENBURG, und den dortigen Control-
ler, Herrn STEFAN KONSTANDIN.

Abbildung 2. Die bei 
weitem höchste Besu-
cherzahl an einem Tag 
(7.079) verzeichnete 
das Naturkundemuse-
um während der 10. 
Karlsruher Museums-
nacht am 2.-3. August 
2008. Die „KAMUNA“-
Abschlussveranstaltung 
fand auf dem Friedrichs-
platz vor dem Museum 
statt. 

* siehe S. 249: Ansprache von Prof. Dr. NORBERT LENZ bei sei-
ner Amtseinführung als neuer Direktor des Staatlichen Mu-
seums für Naturkunde Karlsruhe am Montag, 5. Mai 2008.
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Im Jahr 2008 ist es dem Naturkundemuseum 
Karlsruhe mit insgesamt 160.454 Besucherinnen 
und Besuchern bereits zum fünften Mal hinterein-
ander gelungen, die Zahl von 150.000 Besuchern 
zu übertreffen. Dieser große Erfolg war möglich 
durch ein erneut sehr umfang- und abwechs-
lungsreiches Ausstellungs- und Veranstaltungs-
programm. Die große Sonderausstellung „Wald-
Reich – Leben mit dem Wald am Oberrhein“ 
war noch bis in den Februar verlängert worden, 
die Ausstellung „222 Jahre Naturkundemuseum 
Karlsruhe“ lief noch bis in den März. Ende März 
wurde die große Sonderausstellung „Urmen-
schen – eine Spurensuche“ eröffnet, Ende April 
und Ende Mai die Ausstellungen „Biologische 
Vielfalt erforschen und erhalten – die Arbeit des 
Naturkundemuseums Karlsruhe“ sowie „Etosha 
– Tierfotografien aus Namibia“. Es folgten im Juli 
„Glanzlichter 2008“, im Oktober die „Kleine Frisch-
pilzausstellung“ sowie „Unruhige Erde – Naturge-
fahren und ihre Risiken“ und im November „Unter 
unseren Füßen – Lebensraum Boden“. Insge-
samt gab es im Laufe des Jahres 2008 also neun 
Sonderausstellungen zu sehen, eine erstaunli-
che Anzahl, vor allem wenn berücksichtigt wird, 
mit wie wenigen hauptamtlichen Kräften dieses 
Programm unter der Regie von Abteilungsleiterin 
MONIKA BRAUN auf die Beine gestellt worden ist.

Ein besonderer Höhepunkt im Museumspro-
gramm des Jahres 2008 war die Eröffnung der 

neuen Dauerausstellung „Im Reich der Minerali-
en“ am 16. April. Somit konnte Prof. WIRTH zwei 
Wochen vor seinem letzten Arbeitstag nach dem 
Saal „Geologie am Oberrhein“ (2006) und dem Vi-
variumsbereich „Klima und Lebensräume“ (2007) 
einen dritten Dauerausstellungssaal in komplett 
erneuerter, attraktiver Form präsentieren.

Darüber hinaus konnte Prof. WIRTH seinem Amts-
nachfolger auch noch das neue Leitbild, in at-
traktiver Aufmachung gedruckt, übergeben. Es 
beschreibt in anschaulicher Weise die Aufgaben 
und Ziele des Naturkundemuseums in den Berei-
chen Sammlung, Forschung und Vermittlung.

Ein wichtiges Element im Veranstaltungspro-
gramm des SMNK sind spezielle Aktionstage 
mit einem besonders abwechslungsreichen 
Programm vor und hinter den Kulissen des Mu-
seums, die 2008 ohne Ausnahme hervorragen-
de Besuchsdaten aufwiesen: Der Aktionstag 
zur neuen Mineralien-Ausstellung am 19. April 
(2.786 Besuche), der Internationale Museums-
tag am 18. Mai (2.299 Besuche), der Aktionstag 
zur Urmenschen-Ausstellung am 7. September 
(3.008 Besuche) und der Tag der offenen Tür am 
15. November (3.711 Besuche). Die bei weitem 
höchste Zahl an Besucherinnen und Besuchern 
verzeichnete das Naturkundemuseum mit 7.079 
während der 10. Karlsruher Museumsnacht am 
2.-3. August, zusätzlich begünstigt durch die Tat-

Abbildung 3. Zur Ge-
staltung einer Edelstein-
Vitrine in der neuen 
Dauerausstellung „Im 
Reich der Mineralien“ 
sponserte die Badische 
Beamtenbank einen 
Brillanten. 
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sache, dass die „KAMUNA“-Abschlussveranstal-
tung auf dem Friedrichsplatz vor dem Museum 
stattfand.

Doch auch die Forschungsaktivitäten des Karls-
ruher Naturkundemuseums kamen nicht zu kurz. 
Umfangreiche Drittmittelprojekte konnten fort-
gesetzt werden, z.B. die Untersuchung kreide-
zeitlicher Fischvergesellschaftungen in Nordost-
Mexiko sowie „SOLOBIOMA II“ über Bodenbiota 
und Biogeochemie in Küstenregenwäldern Süd-
brasiliens. Zusätzliche Drittmittel konnten von 
den Geo- und Biowissenschaftlern des Hauses 
für neue Projekte akquiriert werden. Daneben 
wurden wichtige Arbeiten im Bereich der Grund-
lagenforschung in Baden-Württemberg fortge-
setzt, z.B. die interdisziplinären Ausgrabungen 
miozäner Fossilien am südbadischen Höwenegg 

oder die Untersuchungen zur Vegetation an der 
Hornisgrinde im Nordschwarzwald in Vergangen-
heit und Gegenwart. Abgeschlossen wurde das 
Beweidungsprojekt am Allgäuer Einödsberg, bei 
dem die Auswirkungen einer Nutzungsumstel-
lung (Viehweide statt Schafweide) auf Flora und 
Fauna untersucht worden sind.

An der Schnittstelle zwischen Forschung und Öf-
fentlichkeitsarbeit ist das Projekt „Dynamik des 
Lebens“ angesiedelt, für das die Landesstiftung 
Baden-Württemberg gGmbH aufgrund seines 
innovativen, ideenreichen Ansatzes im März 
2008 die Summe von € 370.000,– genehmigte; 
das Projekt hat zum Ziel, die schwierig vermit-
telbaren und in der Schule oft nicht ausreichend 
plausibel gemachten Inhalte von Evolutionspro-
zessen interaktiv zu vermitteln. 

Die Sonderausstellung „Biologische Vielfalt erfor-
schen und erhalten – die Arbeit des Naturkunde-
museums Karlsruhe“ (s. o.) bot den Besucherin-
nen und Besuchern die Möglichkeit, sich über die 
Themen und Ergebnisse der Forschungsprojekte 
des SMNK zu informieren. Darüber hinaus war 
das Naturkundemuseum im Mai 2008 aber auch 
an der 9. Vertragsstaatenkonferenz (COP 9) zur 
Biodiversitäts-Konvention in Bonn mit mehreren 
Wissenschaftlern vertreten, die dort eine interna-
tionale Öffentlichkeit über die Projekte des Hau-
ses informierten. Für weltweite Schlagzeilen sorg-
te gar eine von Wissenschaftlern des Hauses in 
Amazonien neu entdeckte kleine, aber stammes-
geschichtlich überaus spannende Ameisenart. 
Am 1. Juli schließlich wurde der Internet-Auftritt 
der „Landesdatenbank Schmetterlinge Baden-
Württembergs“ für die Öffentlichkeit freigegeben, 
ein überaus wichtiges Instrument für die Verknüp-
fung von hauptamtlicher und ehrenamtlicher For-
schung einerseits und zwischen Forschungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit andererseits. So zeigte sich 
das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsru-
he im Jahr 2008 aktiv und attraktiv und geht mit 
vielen weiteren Ideen in die Zukunft.

2 Personal 

2.1 Direktion und Verwaltung
Direktor: Prof. Dr. VOLKMAR WIRTH (bis 30.04.), 
Prof. Dr. NORBERT LENZ (ab 01.05.)
Stellvertretender Direktor: Dr. ADAM HÖLZER
Vorzimmer: HEIKE VON MAJEWSKY, Angestellte 
Verwaltungsleiter: MARTIN HÖRTH 

Abbildung 4. Frau RAMONA SCHWAIGER übernahm die 
1. Patenschaft im Bereich Vivarium für einen Grünen 
Baumpython. Die Pflege des Tieres wird damit finan-
ziell unterstützt. 
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Sachbearbeiterinnen: MELANIE DRÄS (ab 17.03.), 
DORIS HETZEL, ILONA PFEIFFER, MARION WÖLFLE 

2.2 Allgemeine Dienste
Bibliothek: Dipl.-Bibl. DAGMAR ANSTETT
Haustechnik und -verwaltung: UWE DIEKERT, WER-
NER HAUSER, JOSEF KRANZ
Hausmeister: HERBERT STANKO (ATZ-Freistellungs-
phase), THORSTEN KUHN 
Reinigungsdienst: SILVIA ATIK, MARIA BONGIOVANNI, 
INGRID EBLI (bis 31.05.), ANITA HERLAN, MAGDALENA 
KACZOROWSKI, AJSA KUTTLER, SIMONE RAUSCHER (ab 
01.07.), ELZBIETA ROGOSCH
Aufsicht und Pforte: MANFRED BECKER, URSULA 
BECKER, UWE GINDNER, RALF GLUTSCH, SILVIA HER-
ZEL-SCHMID, ROSEMARIE HORNUNG, NORBERT IMMER, 
HEIDEROSE KNOBLOCH, CAROLA KOPLIN (ab 27.08.), 
GEORG MARTIN, KARIN MÖSER, SANDRA NIECKNIG, 
ADOLF POLACZEK (bis 31.03.), SIEGMAR SIEGEL; DA-
NIELA MOHR, Pförtnerin

Mitarbeiter in Arbeitsförderungsmaßnahmen: 
LENNART FRÖMMRICH, Haustechnik (13.10. bis 
31.12.); RITA GÖTZ, Bibliothek (ABM bis 31.08.); 
ROSWITHA GRÜNLING, Aufsichtsdienst (bis 13.02.); 
CHRISTINE HARSCH-AAZIMAN, Aufsichtsdienst (ab 
07.10.); THI BE LE, Aufräumarbeiten/Reinigung 
(bis 30.06.); WOLFGANG MÜLLER, Bibliothek (ABM 
bis 31.08.); RONALD PALLMER, Haustechnik (EGZ-
Maßnahme, bis 31.08.); Dr. MICHAEL RAUHE, Bibli-
othek (ABM bis 31.08., AGH ab 01.12.); URSULA 
SAUER, Aufsichtsdienst (vom 22.07. bis 19.08.); 
DONALD VOLZ, Haustechnik; HOLGER WOLF, Auf-
sichtsdienst (bis 29.02.)
Ehrenamtliche Mitarbeiter: IRENE BERGS, MA-
RIA MÜLLER, ROSEMARIE SCHNEIDER (im Aufsichts-
dienst)

2.3 Museumspädagogik und
      Öffentlichkeitsarbeit
Leiterin: Dipl.-Biol. MONIKA BRAUN, Wiss. Ange-
stellte (1/2 Stelle); Dr. EDUARD HARMS, Wiss. Ange-
stellter; NINA GOTHE M.A., Angestellte (1/2 Stelle); 
Dipl.-Biol. JENNIFER HÄRTING, Wiss. Volontärin (bis 
31.03.); Dipl.-Biol. MICHAEL MARKOWSKI, Wiss. Vo-
lontär; Dipl.-Umweltwiss. KARINA SCHNELL, Wiss. 
Volontärin (bis 30.11.); Dipl.-Umweltwiss. SANDRA 
SÜSS, Wiss. Volontärin (ab 01.09.); STEPHANIE TELL 
M.Sc., Wiss. Volontärin (ab 01.06.), Dipl.-Geo-
graphin FABIENNE THIELMANN, Wiss. Volontärin.
Fotografie: VOLKER GRIENER, Fotograf
Grafik: BIRTE IRION, Grafikerin
Weitere Mitarbeiter: SABINE BROSS, Grafikerin (bis 
30.09.); Diplomdesignerin LINDA REINER, Techn. 
Volontärin (ab 01.12.)

2.4 Wissenschaftliche Abteilungen
2.4.1 Geowissenschaften
Leiter: PD Dr. EBERHARD FREY, Hpt.kons.
Dr. UTE GEBHARDT, Wiss. Angestellte, WOLFGANG 
MUNK, Präparator, RENÉ KASTNER, Präparator, 
Dipl.-Biol. CAROLIN BURKHARDT, Wiss. Volontärin (bis 
15.08.), Dipl.-Biol. EDINA PRONDVAI, Wiss. Volontä-
rin, Dr. ANNE ZACKE, Wiss. Volontärin (bis 17.09.), 
SEBASTIAN JAHNKE, Techn. Volontär (bis 31.03.).
Weitere Mitarbeiter: CAROLIN BURKHARDT, Wiss. 
Angestellte (Projekt „Pinnipedia“, ab 16.08.), 
Dipl.-Geol. ROSS ELGIN, Wiss. Angestellter (Pro-
jekt „Kurzschwanzflugsaurier“), Dipl.-Geoökol. 
SAMUEL GIERSCH, Wiss. Angestellter (Projekt 
„Kreidefische“ bis 31.08., vom 01.09. bis 31.12. 
Projekt „Kreidefische-Verein“), Dr. CHRISTINA IF-
RIM, Wiss. Angestellte (Projekt „Kreidefische“ bis 
31.05., ab 01.07.), SEBASTIAN JAHNKE, Angestellter 
(ab 01.11.), Dipl.-Geol. DIETER SCHREIBER, Ange-

Abbildung 5. Bis die neue Dauerausstellung „Im Reich 
der Mineralien“ am 16. April 2008 eröffnet werden 
konnte, legten beim Aufbau alle Beteiligten, ob Planer, 
Handwerker oder Präparator, mit Hand an. 
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stellter (vom 01.02. bis 31.03.), JÖRG TENSI, Prä-
parator (Projekt „Kreidefische“, bis 31.05.).
Weitere Mitarbeiter in Arbeitsförderungsmaß-
nahmen: UWE ALEXANDER STAHL (bis 23.03.), SAMI 
JASIM MAHDI (vom 07.04. bis 02.06.), GABRIELE 
BERNHARD (vom 16.06. bis 13.09.)
Studentische Hilfskräfte: KRISTIN STEPPER (Projekt 
„Kreidefische“, bis 30.04.), DORIS STIRNER (Projekt 
„Dynamik des Lebens“, vom 01.08. bis 31.10.).
Ehrenamtliche Mitarbeiter: Dr. ISTVAN BARANYI 
(Mineralogie), GERD GROCHTDREIS (Paläonto-
logie/Muschelkalk), JOACHIM HÖRTH (regionale 
Mineralogie), ANNETTE & HARALD OECHSLER (Pa-
läontologie/Frauenweiler), DIETER SCHREIBER (Pa-
läontologie/Pleistozän), Prof. Dr. LÁSZLÓ TRUNKÓ 
(Geologie), Dr. FRANK WITTLER, KLAUS WEISS (Pa-
läontologie).

2.4.2 Botanik 
Leiter: Dr. ADAM HÖLZER, Hpt.kons.
Dr. MARKUS SCHOLLER, Wiss. Angestellter, SWET-
LANA BECKER, Techn. Angestellte (Herbar Gefäß-
pflanzen), PHILIPP KAMMERER, Techn. Volontär (ab 
01.01.), REBECCA KLADY, Wiss. Volontärin (vom 
01.05. bis 31.08.), ANDREA MAYER, Präparatorin, 
Dr. PIM DE KLERK (Volontär, Vegetationsgeschich-
te, bis 31.03.), Dipl.-Umweltwiss. SANDRA SÜSS, 
Wiss. Volontärin (vom 01.03. bis 31.08.), Dr. HOL-
GER THÜS, Angestellter (vom 01.02. bis 29.02.).
Sonstige Mitarbeiter: TATYANA BORTNIKOVA (ab 
01.10.), JOHANNA GILG, Techn. Angestellte (EGZ-

Maßnahme, bis 30.04.), DIRK MATALLA (ABM 
bis 31.11.), NADINE SCHWARZ (vom 06.10. bis 
19.12.).
Ehrenamtliche Mitarbeiter: Dr. MATTHIAS AHRENS 
(Moose), THOMAS BREUNIG (Herbar, Gefäßpflan-
zen), AMAL HÖLZER (Pollenanalyse), ANDREAS 
KLEINSTEUBER (Herbar), Dipl.-Geoökol. SIMONE 
LANG (Kryptogamen, Moose), Prof. Dr. GEORG 
PHILIPPI (Vegetationskunde, Moose), GEORG MÜL-
LER (Pilzberatung), DIETER OBERLE (Pilzberatung), 
ANNEMARIE RADKOWITSCH (Gefäßpflanzen), Dr. 
SIEGFRIED SCHLOSS (Pollenanalyse), HORST STAUB 
(Pilzherbar), Prof. Dr. VOLKMAR WIRTH (Flechten), 
Dipl.-Biol. THOMAS WOLF (Torfmoose, Moose).

2.4.3 Entomologie
Leiter: Dr. MANFRED VERHAAGH, Hpt.kons. 
Dr. ALEXANDER RIEDEL, Wiss. Angestellter, Dr. RO-
BERT TRUSCH, Wiss. Angestellter, REINHARD EHR-
MANN, Präparator (bis 08.03., danach ATZ-Frei-
stellungsphase), Dipl.-Biol. WOLFGANG HOHNER, 
Präparator, MICHAEL FALKENBERG, techn. Angestell-
ter (01.01. bis 28.02., 01.04. bis 27.06), Präpara-
tor (ab 28.06.), Dr. CHRISTIANA KLINGENBERG, Wiss. 
Volontärin (bis 31.01.), Wiss. Angestellte (01.02. 
bis 28.02.), Dipl.-Biol. THOMAS VAN DE KAMP, Wiss. 
Volontär (ab 01.01.).
Weitere Mitarbeiter: 
JUTTA BASTIAN (Werkvertrag), JAN-PETER RUD-
LOFF (Werkvertrag), AXEL STEINER („LDS-BW“, ab 
01.11.).

Abbildung 6. Der Leiter 
der Zoologischen Ab-
teilung, H. HÖFER, so-
wie Museumsdirektor 
V. WIRTH im Gespräch 
mit MARGARETA BARTH, 
Präsidentin der Lan-
desanstalt für Umwelt, 
Messungen und Natur-
schutz Baden-Württem-
berg, bei der Eröffnung 
der Kleinen Sonderaus-
stellung „Biologische 
Vielfalt erforschen und 
erhalten – die Arbeit des 
Naturkundemuseums 
Karlsruhe“. 
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Mitarbeiter in Arbeitsförderungsmaßnahmen:
OLGA BIER (bis 02.09.), BERND BÜTTNER (bis 17.04., 
ab 28.07.), JÖRG FIEDLER (ABM bis 31.07.), REINHARD 
HÄCKER (ABM bis 31.08.), ELVIRA KÄSTEL (bis 02.09.), 
STEPHAN KLASES (bis 16.03.), WALTRAUD KRAUT (vom 
20.10. bis 31.12.), BRIGITTE LACHER (vom14.05. bis 
17.12.), ALEXANDER PRÄCHTER (ab 20.10.), HANS-
JOACHIM RECH (ab 21.10.), STEFAN SCHARF (ABM bis 
31.03., angestellt 01.05 bis 30.06., BEZ ab 01.12.), 
HEINRICH SCHERMER (15.01. bis 30.06.), NADINE 
SCHWARZ (bis 13.03.), MARCO SCHWEICKHARDT (bis 
25.04.), THOMAS UNSER (19.09. bis 31.12.).
Ehrenamtliche Mitarbeiter: Dipl.-Biol. JOCHEN BIHN 
(Formicidae), GÜNTER EBERT (Lepidoptera), Dr. 
CHRISTIANA KLINGENBERG (Formicidae), KARL RATZEL 
(Lepidoptera), Dipl.-Phys. ULRICH RATZEL (Lepido-
ptera), Prof. Dr. SIEGFRIED RIETSCHEL (Hemiptera), 
Dr. MARKUS RUCHTER (Formicidae), BERND SCHULZE 
(Lepidoptera), Dr. RAINER THIELE (Hymenoptera), 
KLAUS VOIGT (Hemiptera).

2.4.4 Zoologie
Leiter: Dr. HUBERT HÖFER, O.Kons.
Dr. HANS-WALTER MITTMANN, O.Kons., FRANZISKA 
MEYER, Präparatorin, ALMUTH MÜLLER, Präparato-
rin, Dr. DETLEV PAULSCH, Wiss.Volontär (ab 01.10.), 
Dr. THOMAS STIERHOF, Wiss.Volontär (bis 30.09.).
Vivarium:
Leiter: Dipl.-Biol. JOHANN KIRCHHAUSER, O.Kons., 
Tierpfleger: HARALD ABEND, YANNICK ANTON, DANI-
EL CHRISTIANSEN (ab 06.12.), THOMAS JESTÄDT (bis 

31.07.), TILL OSTHEIM, MICHAEL SPECK, Wiss. Volon-
tärin: REBECCA KLADY (01.09. bis 15.11.).
Weitere Mitarbeiter:
im Projekt SOLOBIOMA: RAINER FABRY, M. Sc., 
Wiss. Angestellter (Projektkoordination), Dipl.-
Biol. FLORIAN RAUB, Dipl.-Biol. LUDGER SCHEUER-
MANN, Dr. PETRA SCHMIDT, Wiss. Angestellte, Dipl.-
Ing. agr. (FH) ANNEDORE THAL, HEIKE GARRIDO JÖHRI 
(bis 31.08.), Bürokraft; im Alpenprojekt: Dipl.-
Landschaftsökologe INGMAR HARRY, freiberuflicher 
Mitarbeiter; im Projekt Zootaxa: Dr. THOMAS STIER-
HOF, Wiss. Angestellter (ab 01.10.).
Mitarbeiter in Arbeitsförderungsmaßnahmen: 
MICHAEL BENNETT (ab 01.08.), ROBBY BISCHOFF (ab 
01.10.), Dr. THOMAS BÜCHER, FLORIAN FINKE (bis 
31.08.), TANJA FOCKE (vom 04.02. bis 12.06.), DA-
VID GÄRTNER (01.10. bis 17.11.), HARALD MEHR (ab 
01.12.), WOLFGANG MENZEL, INA OTT (vom 01.09. 
bis 30.09.), ANDREAS SCHINDEL (ab 07.10.), CHRIS-
TIAN SCHMIDT (bis 29.01.), ANDREAS SCHÜTZ (bis 
14.01., vom 19.03. bis 18.12.), MELISSA WAHLERT 
(bis 17.01.).
Ehrenamtliche Mitarbeiter: Prof. Dr. LUDWIG BECK, 
(Bodenzoologie, Oribatidae), Prof. Dr. RAYMOND L. 
BERNOR (Paläontologie, Projekt Höwenegg), Dipl.-
Biol. MONIKA BRAUN (einheimische Kleinsäuger), 
ARMIN GLASER (Vivarium), PETER GUST (Präpara-
tion), Dr. URSULA HÄUSSLER (Fledermäuse), Dr. 
PETER HAVELKA (Ornithologie), ANDREAS KIRSCHNER 
(Vivarium), Dipl.-Arch. GÜNTER MÜLLER (Ornitho-
logie), JÖRG PETZEL (Wirbeltiersammlung), DIE-

Abbildung 7. Bei Aus-
stellungseröffnungen 
und besonderen Akti-
onen wird jede Hand 
gebraucht. Im Bild die 
Mitarbeiterinnen der 
Verwaltung HEIKE VON 
MAJEWSKI und MARION 
WÖLFLE zusammen mit 
Grafik-Praktikantin AN-
NETTE JANNWARTH bei 
letzen Handgriffen vor 
dem Ansturm der KA-
MUNA. 
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TER STRIEBEL, M. A. (Sammlungsgeschichte), Dr. 
STEFFEN WOAS (Oribatidae).

3 Öffentlichkeitsarbeit 

3.1 Sonderausstellungen und
      Veranstaltungen

Sonderausstellung
WaldReich – Leben mit dem Wald am
Oberrhein: bis 10.2.2008
Vom 19.4.07 bis 10.2.08 präsentierte die große 
Sonderausstellung den Wald am Oberrhein und 
seine Bedeutung für den Menschen aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln: Lebensraum Wald, 
historische Waldnutzung sowie die heutige Be-
deutung des Waldes für die Menschen in dieser 
Region. Die Sonderausstellung war ein ausge-
sprochen großer Erfolg. Mehr als 130.000 Besu-
cher sahen die Schau und waren begeistert von 
den aktuellen Themen, ihrer Inszenierung und 
dem reichhaltigen Begleitprogramm.

Sonderausstellung
222 Jahre Naturkundemuseum Karlsruhe:
bis 2.3.2008
Im Jahre 2007 blickte das Naturkundemuseum 
Karlsruhe auf 222 Jahre Museumsgeschich-
te zurück: 1785 öffnete das von der Markgräfin 
CAROLINE LUISE gegründete Naturalienkabinett 

erstmals seine Pforten für die Öffentlichkeit. An-
lässlich des Jubiläums wurden in den Daueraus-
stellungsräumen locker verteilt 222 ausgewählte 
Objekte präsentiert, die beispielhaft für die ver-
gangenen 222 Jahre Forschung und Ausstellung 
am Naturkundemuseum Karlsruhe stehen. 

Pflanze der Woche
Wie schon in der Vergangenheit wurde die Prä-
sentation der „Pflanze der Woche“ in Form eines 
Blumenstraußes mit Erläuterungen fortgesetzt. 
Dabei wird die Pflanze, ihr Vorkommen und ihre 
Verwendung erklärt. 

Natur des Jahres 2008
Die Präsentationsform „Natur des Jahres“ wurde 
bereits im Jahr zuvor neu konzipiert. In Holzkästen 
wurden die Tiere und Pflanzen des Jahres 2008 
jeweils in Form eines „Miniaturdioramas“ gestalte-
risch ansprechend präsentiert. Dabei wurden Tex-
te, Objekte, Präparate und grafische Elemente auf 
ungewöhnliche und grafisch spielerische Weise 
kombiniert und so dem Besucher näher gebracht. 

Sonderausstellung
Urmenschen – eine Spurensuche:
27.3. bis 5.10.2008
Für wenige Monate hatte das Naturkundemu-
seum Karlsruhe neun wichtige Vertreter der 
Entwicklungsgeschichte des Menschen in Form 
lebensnaher Rekonstruktionen (Büsten) sowie 

Abbildung 8. „Glanz-
lichter 2008“, die große 
Naturfotoausstellung 
mit den Siegerfotos von 
Deutschlands größtem 
Naturfoto-Wettbewerb, 
war zum wiederholten 
Mal im Karlsruher Natur-
kundemuseum zu Gast. 
Zur Eröffnung herrschte 
großer Andrang vor den 
Bildern. 
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Nachbildungen berühmter Fossilien aus der 
Sammlung des Hessischen Landesmuseums 
Darmstadt zu Gast. Inhaltlich aktualisiert und mit 
vielen Exponaten aus dem eigenen Fundus be-
gaben wir uns auf die Suche nach den Spuren 
unserer Vorfahren. 
Allein der Titel der Ausstellung machte es deut-
lich: Fossile Spuren sind rar, und damit ist eine 
Rekonstruktion und Deutung der Stammesge-
schichte schwierig. Mit der Sonderausstellung 
zeigten wir, dass die Evolution des Menschen 
kein isoliertes Ereignis war – unsere Vorfahren 
mussten auch in, mit und von der Natur leben 
und somit auch mit deren Veränderungen. Viele 
Faktoren in der Erdgeschichte haben so die Ent-
wicklung zum Menschen beeinflusst. 

Vielfalt der Flechten: 1.4.2008
Anlässlich des 65. Geburtstages von V. WIRTH 
fand ein Symposium über Flechten statt. Auf dem 
Programm standen u. a. Vorträge zur Biodiversi-
tät und Schadstofftoleranz von Flechten und zu 
lichenicolen Pilzen. Darüber hinaus wurde die 
Filmdokumentation „Flechten: Was sie sind – wie 
sie leben“ von KARLHEINZ BAUMANN und V. WIRTH 
vorgeführt. 

Preisverleihung der Fritz-Koppe-Stiftung:
23.4.2008
Mit dem Preis der Fritz-Koppe-Stiftung werden 
Arbeiten zur Mooskunde gefördert, um damit 

die Aufmerksamkeit auch auf dieses interessan-
te Forschungsgebiet zu lenken. In diesem Jahr 
wurden Dr. OLIVER DÜRRHAMMER aus Regensburg, 
Dr. ADAM HÖLZER aus Karlsruhe und MICHAEL LÜTH 
aus Freiburg ausgezeichnet. 

Kleine Sonderausstellung
Biologische Vielfalt erforschen und erhalten
– die Arbeit des Naturkundemuseums
Karlsruhe: 30.4. bis 12.10.2008
Die Wissenschaftler des Naturkundemuseums 
erforschen weltweit und in zahlreichen Projekten 
die biologische Vielfalt (Biodiversität). Deshalb 
nahmen sie auch an der 9. UN-Naturschutzkon-
ferenz (COP 9) teil, die vom 19. bis 30.5.2008 in 
Bonn stattfand. Diese Konferenz ist das interna-
tionale politische Gremium zur Umsetzung des 
„Übereinkommens über die biologische Vielfalt”, 
das 1992 beim Welt-Gipfeltreffen in Rio de Janei-
ro beschlossen worden war. 
Wir nahmen diese bedeutende UN-Konferenz 
zum Anlass, um in einer Sonderausstellung ei-
nen Einblick in unsere zahlreichen Aktivitäten 
auf diesem Gebiet zu geben und den Besuchern 
den Inhalt und die gesellschaftspolitische Bedeu-
tung des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt näher zu bringen. Ein Teil der Ausstellung 
befasste sich im Verbund mit dem Zoo Karlsruhe 
und dem Naturschutzzentrum Rappenwört mit 
der Frage, ob das vielerorts bereits dramatische 
Amphibiensterben, bedingt durch einen parasi-

Abbildung 9. Gute Stim-
mung bei der künftigen 
Kaufmännischen Direk-
torin des Naturkunde-
museums,  Frau SUSANNE 
SCHULENBURG am Tag der 
offenen Tür. M. BRAUN 
und E. HARMS waren 
Organisatoren des Ak-
tionstages.
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tischen Flagellatenpilz und Lebensraumzerstö-
rung, noch aufzuhalten ist („Das heimliche Ver-
schwinden von Frosch und Co.“). 

Fotoausstellung
Etosha – Tierfotografien aus Namibia:
29.5. bis 14.9.2008
„Großer weißer Platz von trockenem Wasser“ – 
das ist die Bedeutung des Wortes Etosha, einem 
Nationalpark im südwestafrikanischen Namibia. 
Hier entstanden die meisten Bilder des Tierfoto-
grafen Dr. WOLF STEIGER. Die Ausstellung zeigte 
eine Auswahl seiner interessantesten Motive, die 
durch Informationen zu den abgebildeten Tieren 
ergänzt wurden.
Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Staatlichen Museum für Naturkunde Stutt-
gart und mit Unterstützung der Bosch Fotogrup-
pe präsentiert.

Internationaler Museumstag: 18.5.2008
Zum Internationalen Museumstag lud das Natur-
kundemuseum alle Interessierten zu einem kos-
tenlosen Besuch ein. Mit knapp 2.300 Besuchern 
war das Museum äußerst gut besucht. 

Landesgartenschau Baden-Württemberg 
2008: 11.6. bis 22.6.2008
Im Rahmen der Landesgartenschau in Bad Rap-
penau beteiligte sich das Naturkundemuseum 
Karlsruhe mit einer „Wir über uns“-Ausstellung. 

Mit dieser Schau, die vom 11. bis 22.6.08 im 
Wasserschloss Bad Rappenau gezeigt wurde, 
informierte das Haus über die derzeitigen Akti-
vitäten in Forschung und Museumspädagogik. 
Ausgewählte Objekte verdeutlichten die breit 
angelegte Themenpalette des Naturkundemu-
seums. 

Glanzlichter 2008 – die große Natur-
fotoausstellung: 17.7. bis 7.9.2008 
Auch in diesem Sommer zeigten wir wieder die 
Glanzlichter-Ausstellung mit den Siegerfotos von 
Deutschlands größtem Naturfoto-Wettbewerb, 
der nun schon zum 10. Mal stattfand. Wie immer 
wurden in acht verschiedenen Kategorien aus 
über 9.000 Einsendungen die schönsten Natur-
fotos aus aller Welt ausgewählt. 

Zehnte Karlsruher Museumsnacht:
„Die Kunst zu feiern“, 2.8.2008
In diesem Jahr feierte Karlsruhe die 10. KAMU-
NA – und wir feierten natürlich kräftig mit. Bei der 
Geräuscherallye konnten die Besucher erraten, 
wer beim Karneval der Tiere beteiligt war. Die KA-
MUNA-Ausstellung präsentierte dazu die Fest-
gewänder aus der Tierwelt. Festliche Masken für 
den Karneval der Tiere konnten die jungen Besu-
cher dann beim Maskenbasteln herstellen. Auch 
die ganz Kleinen waren bei uns wie immer nicht 
außen vor – beim Vorschulkinderprogramm „Fei-
ern mit Käfer Fred“ konnten auch sie mitfeiern. 

Abbildung 10. Zur KA-
MUNA erklärt Volontärin 
ANNE ZACKE Gesteine in 
der neuen Daueraus-
stellung „Im Reich der 
Mineralien“.  
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Keine Feier ohne Gesang – das legendäre KA-
MUNA-Karaoke lud die besten Tierstimmen-
imitatoren zum Sängerwettstreit ein. Begleitend 
zur Sonderausstellung fragten wir uns, wie wohl 
die Feste bei Neandertaler & Co. aussahen. 
Woher kamen ihre Glitzersteine für den fest-
lichen Schmuck? Zur Ausstellung „Biodiversi-
tät“ gingen wir der Frage nach, ob Frösche bei 
uns noch Grund zum Feiern haben. In unseren 
Themenführungen durch die Ausstellungen für 
Erwachsene und Kinder konnte man wie zu je-
der KAMUNA die ganze Vielfalt des Naturkun-
demuseums erleben. Natürlich durften auch bei 
der Jubiläums-KAMUNA die Dauerbrenner nicht 
fehlen: Kakerlakenrennen sowie die beliebte KA-
MUNA-Führung durch das Naturkundemuseum 
und die spektakuläre Mitternachtsvorführung mit 
M. RAUHE & K. WURST. Lohn der Mühe: mit über 
7.000 Besuchern zählte das Naturkundemuseum 
wieder zu den „Gewinnern“ der Museumsnacht. 
Dazu beigetragen hat sicher auch die Bespielung 
des Friedrichsplatzes: Zum ersten Mal gab es 
nicht nur eine Abschlussveranstaltung, sondern 
anlässlich des Jubiläums auch eine Auftaktver-
anstaltung. Die Sommerfestatmosphäre lockte 
offensichtlich viele Spontanbesucher in die Mu-
seen und besonders häufig in unser Haus.

Aktionstag „Urmenschen“: 7.9.2008
Begleitend zur Sonderausstellung „Urmen-
schen – eine Spurensuche“ fand am 7.9.08 ein 

Aktionstag „Urmenschen“ statt. Mit Führungen, 
Vorführungen, Mitmachaktionen und Kinderpro-
grammen ließen wir die Welt der Urmenschen le-
bendig werden. So konnten die Besucher Stein-
werkzeuge unter fachkundiger Anleitung selbst 
herstellen. Mit Hilfe von Pyrit und Zunder wurde 
Feuer entzündet – genauso, wie es die Vorfah-
ren gemacht hatten. Führungen für Erwachsene 
und Kinder brachten die Themen der Ausstellung 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten näher. An 
einem Basteltisch konnten Wollnashörner ge-
bastelt werden, ein Steinzeitatelier lud zum Rit-
zen in Schiefer und sogar zur Herstellung eines 
Steinzeithandys ein. In einer kleinen Ausstellung 
wurden die Ergebnisse des Sommerferienpro-
gramms wie etwa Höhlenmalereien, Lederbeu-
tel, Steinzeitschmuck und selbst hergestellte 
Farbe präsentiert.

29. Deutscher Naturschutztag:
15.9.- 20.9.2008
Erstmals fand der Deutsche Naturschutztag in 
Karlsruhe statt. Unter dem Motto „Stimmt das Kli-
ma? Naturschutz im Umbruch“ wurde ein außer-
ordentlich vielseitiges Programm mit Führungen, 
Vorträgen und Exkursionen zum Naturschutz in 
Karlsruhe angeboten. 
Beteiligt waren viele Institutionen und Vereine, 
u.a. das Regierungspräsidium Karlsruhe, die 
Volkshochschule Karlsruhe, das Naturschutz-
zentrum Rappenwört, der NABU, die Koordinati-

Abbildung 11. Mit Vorfüh-
rungen, Mitmachaktionen 
und Kinderprogrammen 
zum Aktionstag  „Urmen-
schen“ ließ das Karlsru-
her Naturkundemuseum 
die Welt der Urmenschen 
lebendig werden. Die 
Kinder erlebten, wie die 
Urmenschen Feuer ent-
fachten  und konnten 
Abgüsse der Versteine-
rungen von Urmenschen 
selbst in die Hand neh-
men. 
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onsstelle für Fledermausschutz Nordbaden, der 
Naturwissenschaftliche Verein Karlsruhe (AG 
Entomologie, AG Pilze) und das Naturkundemu-
seum Karlsruhe. 

Sonderausstellung
Unruhige Erde – Naturgefahren und ihre
Risiken: 23.10.2008 bis 2.5.2009
Unser Planet verändert sich ständig: Immer 
wenn die Erde bebt oder Vulkanausbrüche und 
abrutschende Berghänge ganze Landstriche un-
ter sich begraben, erinnert uns die Erde an die in 
ihr steckende Kraft. Die vom Koordinierungsbüro 
GEOTECHNOLOGIEN aus Potsdam konzipier-
te Ausstellung „Unruhige Erde“ eröffnete unter-
schiedliche Blickwinkel auf diese Naturereignisse. 
Welche Ursachen und Wirkungen haben Erdbe-
ben? Wann kommt es zum nächsten Meteoriten-
einschlag? Warum zieht es die Menschen immer 
wieder an die Orte größter Gefahren? Auf diese 
zentralen und immer wieder gestellten Fragen 
wurden in der Ausstellung „begreifbare“ Antwor-
ten gegeben: mit Exponaten zum Mitmachen, 
spektakulären Satellitenaufnahmen und vielem 
mehr. In Zusammenarbeit mit dem isländischen 
Fremdenverkehrsamt wurde außerdem die Aus-
stellung „Island Special“ mit Bildern isländischer 
Vulkane präsentiert. Anlässlich dieser Präsentati-
on besuchte der Botschafter Islands, ÓLAFUR DA-
VIDSSON, am 12.11.08 die Sonderausstellung bzw. 
das Naturkundemuseum. Ein umfangreiches Be-

gleitprogramm ergänzte die Sonderausstellung. 
Themen- und Sonntagsführungen informierten 
über so spannende Themen wie Vulkane, Erd-
beben und Meteoriten. In Kinderkursen („Wenn 
die Erde bebt …“) wurde 6- bis 12-Jährigen die 
Dynamik der Erde näher gebracht. In einem spe-
ziellen Kindergartenprogramm ging es um die 
Vulkane der Erde. Großen Anklang fanden die 
Lehrerfortbildungen und die schon während der 
Sonderausstellung „Biodiversität“ begonnene 
Reihe „Mit Forschern im Dialog“. Unter dem Titel 
„Die Erde im Fokus“ bot E. HARMS speziell auf die 
Schulen ausgerichtete Kurse zu „Vulkanismus 
und Plattentektonik“ und „Kreislauf der Gesteine“ 
an. Die Anzahl der Buchungen war weitaus hö-
her als die zunächst gesetzten Termine, was die 
Aktualität dieser Themen zusätzlich verdeutlicht. 
In Kooperation mit der Karlsruher Bücherschau 
wurde am 16.11.08 eine Sonntagsführung durch 
die Sonderausstellung angeboten. Anschließend 
konnten die Teilnehmer Bilder verschiedener Na-
turgewalten in der Bücherschau bestaunen.

Sonderausstellung 
Unter unseren Füßen – Lebensraum Boden:
13.11.2008 bis 1.3.2009
Mit einer Sonderausstellung des Staatlichen 
Museums für Naturkunde Görlitz widmeten wir 
uns dem unbekannten Lebensraum Boden. Was 
kriecht und krabbelt unter unseren Füßen? Ob 
Totengräber, Moosskorpion oder Raubmilbe – 

Abbildung 12. Zu einer 
regelmäßigen Tradition 
ist die Begrüßung der 
150.000. Besucherin 
durch den Museumsdi-
rektor   geworden, zeigt 
die Anzahl doch den 
herausragenden Erfolg 
des Hauses.
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diese kleinen Tiere entgehen meist dem bloßen 
Auge. Ein Labyrinth entführte die Besucher in 
die unterirdische Welt der Bodentiere und zeigte 
deren Lebensweise aus einer ungewöhnlichen 
Perspektive und mit vielen maßstäblich stark 
vergrößerten Tiermodellen. An Forschertischen 
und einem Barfußpfad konnte die ganze Fami-
lie aktiv werden und den Boden mit allen Sinnen 
erleben. 
In Themen- und Sonntagsführungen wurde das 
Leben im Boden näher beleuchtet. Kinderkurse 
vermittelten auf interaktive Weise viel Wissen 
über den Boden. In Bestimmungskursen machten 
sich 9- bis 12-Jährige auf die Spur der Bodentie-
re. Zur Ausstellung wurde auch das Kindergar-
tenprogramm „Till der Tausendfüßer“ gestartet. 

Pilzberatung: August bis Oktober,
immer montags 17 bis 19 Uhr
Wie jedes Jahr in der Pilzsaison konnten Pilz-
sammler ihre „Ernte“ vom Wochenende von 
Fachleuten der Arbeitsgruppe Pilze des Natur-
wissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e.V. unter 
Leitung von M. SCHOLLER durchsehen lassen. Ins-
gesamt wurden 124 Personen bzw. Personen-
gruppen beraten.

Kleine Frischpilzausstellung,
11. und 12.10.2008
Auch in diesem Herbst präsentierte das Natur-
kundemuseum Karlsruhe in Kooperation mit der 

Arbeitsgruppe Pilze des Naturwissenschaftlichen 
Vereins eine Pilzausstellung im Lichthof – nun 
schon zum sechsten Mal. Rund 250 Arten von 
Frischpilzen aus dem Karlsruher Raum wurden 
gezeigt. Zusätzlich waren bis zum 30. November 
Pilzmodelle aus der Sammlung des Museums zu 
bestaunen. Anhand eines riesigen Steinpilzes 
wurde demonstriert, wie ein Pilzmodell herge-
stellt wird. Ein Verkaufsstand mit Fachbüchern 
zum Thema und ein Stand des Pilzvereins zur 
Pilzberatung und Bestimmung mitgebrachter Pil-
ze rundeten die Schau ab.

Tag der offenen Tür: 15.11.2008
Zum sechsten Mal konnten die Besucher am 
Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulis-
sen der Ausstellungen und des Vivariums wer-
fen und die Sammlungen kennenlernen. Den 
ganzen Tag über wurden Führungen durch die 
Abteilungen des Hauses angeboten. Die Mitar-
beiter des Museums öffneten die Türen zu ihren 
Arbeitsräumen, Labors und Sammlungsmagazi-
nen und gaben einen Einblick in ihre vielfältige 
Forschungsarbeit. Außerdem konnten die Besu-
cher Mitarbeitern beim Präparieren von Schmet-
terlingen und anderen Tieren über die Schulter 
schauen oder Bodentiere unter dem Mikroskop 
betrachten. Schadpilze und einheimische Käfer 
wurden bestimmt. In einem Vortrag wurde über 
die ursprünglichste rezente Ameisenart berich-
tet, die jüngstens von Mitarbeitern des Museums 

Abbildung 13. Am Tag 
der offenen Tür führte 
der Leiter der geowis-
senschaftlichen Abtei-
lung, E. FREY, Alt und 
Jung durch sein Reich. 
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aus dem tropischen Regenwald beschrieben 
wurde. Im Ausstellungssaal „Fossilienfunde aus 
Südbaden“ wurde von SEBASTIAN JAHNKE unter 
den Augen der Besucher eine fossile Antilope 
fachgerecht präpariert. Erstmalig fand die Verlei-
hung des Forscherdiploms am Tag der offenen 
Tür statt. So wurde allen interessierten Besu-
chern und den Angehörigen der Forscherkinder, 
die an den sonstigen Terminen unter der Woche 
nicht teilnehmen können, die Möglichkeit gege-
ben, der Verleihung beizuwohnen. Erneut sorg-
te der Förderverein Freunde des Naturkunde- 
museums e.V. für das leibliche Wohl aller Besu-
cher. 

3.2 Vorträge, Reiseberichte und Lesungen
Wissenschaftler des Naturkundemuseums und 
anderer Museen und universitärer Institutionen 
berichteten in populärwissenschaftlichen Vorträ-
gen über ihre Forschungsreisen und aktuellen 
Forschungsergebnisse:
Phosphat und fliegende Saurier – Schnitzeljagd 
durch Jordanien (Januar)
Gefährdungsanalyse des Esparsette-Widder-
chens – Insekt des Jahres 2008 (Februar)
Kanada: Durch die Provinz Alberta (Februar)
Von Nordamerika bis nach Deutschland: Entomo-
logische Feldarbeit im Zeichen von Rio (Februar)
Das Frühlingserwachen der Przewalskipferde 
(März)

Entomologische Exkursionen 2007 im Hindu-
kusch (Afghanistan) (März)
Lappland – ein Reisebericht (April)
Biotopkartierung einst und heute (April)
Afrika, Wiege der Menschheit – Chancen für 
ein neues afrikanisches Geschichtsverständnis 
(September)
Schmetterlinge Baden-Württembergs – moder-
ne Faunistik mit der Landesdatenbank am Natur-
kundemuseum Karlsruhe (September)
Schmetterlinge unserer Heimat – Filmvorführung 
(September)
Durch Salpeter, Salz und Asche – eine Bilderrei-
se durch Südamerika (Oktober)
Natura 2000 im Hardtwald – Vorstellung des neu 
erstellten Managementplanes für den Hardtwald 
(Oktober) (im Rahmen des Deutschen Natur-
schutztags 2008)
Insektenkundliche Eindrücke aus Venezuela 
(Oktober)
Paläontologie am Ende der Welt: Fischsaurier 
aus dem Torres del Paine-Nationalpark (Novem-
ber)
Neu- und Wiederfunde von Kleinschmetterlingen 
für Baden-Württemberg aus Stollhofen (Novem-
ber)
Schleierlinge: Neue Erkenntnisse über eine inter-
essante und artenreiche Gattung der Blätterpilze 
(Dezember)

Abbildung 14. Vom 
Fund zur Ausstellung 
– der Volontär SEBASTIAN 
JAHNKE erklärt bei einer 
Schaupräparation zum 
Tag der offenen Tür den 
mühsamen Weg dort-
hin.
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Karlsruher Krimitage 2008 zu Gast im
Naturkundemuseum: 4.3.2008
BERND LEIX liest aus seinem Kriminalroman
Schwarzwaldförster BERND LEIX las im Museum 
aus „Waldstadt” und aus seinem noch unveröf-
fentlichten fünften „Oskar Lindt”-Krimi mit dem 
Arbeitstitel „Angstbeißer”, der sich mit einem 
mysteriösen Todesfall im Obdachlosenmilieu 
beschäftigt. Die Lesung fand in Kooperation mit 
dem Kulturamt der Stadt Karlsruhe statt.

3.3 Dauerausstellungen

Im Reich der Mineralien
Eröffnung: 16.4.2008
In Gegenwart des Ltd. Ministerialrats PETER 
GUNTERMANN vom Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg und 
des Bürgermeisters der Stadt Karlsruhe, HARALD 
DENECKEN, wurde die neue Dauerausstellung „Im 
Reich der Mineralien“ feierlich eröffnet. Damit 
erfuhr nach dem Saal „Geologie am Oberrhein“ 
und dem Saal „Klima und Lebensräume“ bereits 
die dritte Dauerausstellung eine komplette Er-
neuerung. 
Schöne Mineralien faszinieren seit jeher. Gegen-
über der vorhergehenden Präsentation setzt die 
neue Ausstellung aber neben den besonderen, 
ungewöhnlichen oder einfach nur schönen Mi-
neralstufen aus der Sammlung des Naturkun-
demuseums auch inhaltlich ganz neue Akzente.

In der Ausstellung werden auch die vielfältigen 
Verwendungsmöglichkeiten von Mineralien ge-
zeigt, ohne die unser Leben anders aussehen 
würde. Es geht um die wichtigsten Mineralien der 
Erdkruste und des Erdmantels, um den Bergbau 
im Schwarzwald, um die alltägliche Verwendung 
von Mineralien und ihre Nutzung in der Technik 
und um biologisch entstandene Mineralien. Am 
Labortisch können Besucher verbreitete Minera-
lien bestimmen, gesteinsbildende Mineralien un-
ter dem Mikroskop betrachten und sogar Mine-
ralien mit Hilfe eines eigens dafür hergestellten 
Stereoskops räumlich bestaunen. Anlässlich der 
Eröffnung der neuen Dauerausstellung lud das 
Naturkundemuseum am folgenden Samstag, 
dem 19.4.08, zu einem „Mineralientag“ mit vie-
len Aktionen ins Museum ein. Der Förderverein 
Freunde des Naturkundemuseums e.V. sorgte 
für das leibliche Wohl der Besucher.

Vitrinen zur Entwicklungsgeschichte
des Menschen
Zwei neu eingerichtete Vitrinen präsentieren im 
Lichthof die Aspekte der Entwicklungsgeschichte 
des Menschen. In einer Vitrine wird die Entwick-
lung der Menschen in Europa der letzten Million 
Jahre an den Beispielen von Homo heidelber-
gensis, H. steinheimensis und H. neanderthalen-
sis behandelt. Die andere Vitrine widmet sich im 
Besonderen H. heidelbergensis und seiner Um-
welt vor etwa 500.000 Jahren. 

Abbildung 15. Blick in den 
neuen Mineraliensaal. 
Gegenüber der vorher-
gehenden Präsentation 
setzt die neue Dauer- 
ausstellung inhaltlich 
neue Akzente. So wer-
den die vielfältigen Ver-
wendungsmöglichkei-
ten der Minerale gezeigt. 
Im Bild ein durchge-
schnittenes modernes 
Automobil, an Hand 
dessen erläutert wird, 
welche Minerale sich in 
ihm verbergen.
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3.4 Museumspädagogisches Angebot
Das museumspädagogische Angebot war auch 
dieses Jahr außerordentlich vielfältig. Insgesamt 
wurden 1.245 Veranstaltungen angeboten, dar-
unter 587 Führungen, davon 472 für Schüler. 
Insgesamt fanden 220 Veranstaltungen für Kin-
dergärten statt. Wie schon im Jahr zuvor waren 
die Geburtstagsprogramme mit insgesamt 193 
gebuchten Veranstaltungen äußerst beliebt. Im 
Rahmen der Sonderausstellung „Urmenschen 
– eine Spurensuche“ und noch zur Sonderaus-
stellung „WaldReich – Leben mit dem Wald am 
Oberrhein“ wurden 16 Projekte angeboten. We-
gen der starken Nachfrage wurden insgesamt 10 
Dialog-Veranstaltungen für Schulklassen zu den 
Themen „Vulkane und Plattentektonik“ sowie 
„Kreislauf der Gesteine“ durchgeführt – ursprüng-
lich geplant waren lediglich vier für die gesamte 
Dauer der Ausstellung. Durchgeführt wurden 
alle Veranstaltungen von den Mitarbeitern der 
Museumspädagogik und etwa 15 externen Ho-
norarkräften. Das abwechslungsreiche Angebot 
wurde ergänzt durch die wie immer kostenlosen 
Veranstaltungen wie Themenführungen, Sonn-
tagsführungen oder die Vorlesestunde für Kinder. 
Insgesamt gab es 35 dieser anmeldefreien Ver-
anstaltungen. Die Kinderkurse für die 6-12-Jäh-
rigen fanden viermal im Monat statt. Die Palette 
an Themen war sehr vielfältig und lehnte sich an 
die neuen Dauer- und Sonderausstellungen an: 
„Meine kleine Wunderkammer – Sammeln und 

Zeigen“, „Eiszeit“, „Vogelzug“, „Vom Affen zum 
Menschen“, „Von der Vielfalt des Lebens“, „Im 
Reich der Mineralien“, „Mammutsuppe und Feu-
erstein – das Leben des Neandertalers“, „Von 
Wespen und Hornissen“, „Höhlenmalerei und 
Knochenfunde – eine Tierwelt wird lebendig“, 
„Pfui Spinne!“, „Wenn die Erde bebt ...“, „Ohne 
Moos nix los? – Der Boden lebt“.

Naturwissenschaftliche Experimente
Mit der Unterstützung durch die Jugendstiftung 
der Sparkasse Karlsruhe bot das Naturkunde-
museum die beliebten und fast immer ausge-
buchten Experimentierkurse für 5–7-Jährige an, 
weitere 100 Kurse wurden von Kindergärten se-
parat gebucht. Zehn verschiedene naturwissen-
schaftliche Themen sollen den Wissensdrang 
der Jungforscher wecken. Die Kinder führen die 
ungefährlichen Experimente selbst durch und 
suchen eigene Erklärungen, die gemeinsam dis-
kutiert werden. Nach acht Experimentierkursen 
erhalten die Teilnehmer das begehrte Forscher-
diplom des Naturkundemuseums.

Kindergärten
Neben dem umfangreichen Führungsrepertoire 
wurde auch dieses Jahr wieder ein spezielles 
Programm für Kindergärten in Anlehnung an die 
Sonderausstellungen bzw. in Abhängigkeit der 
Jahreszeiten konzipiert. Folgende Themen wur-
den angeboten: „Bionik“, „Vogelzug“, „Winter-

Abbildung 16. Beliebt 
bei Kindern und Eltern: 
der KAMUNA-Bastel-
tisch.



Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe 221

wanderung“, „Vulkane“, „Tiere in Afrika“, „Fledi 
wird groß“, „Wohnhaus Baum“, „Eichel Elly geht 
auf Reisen“, „Wunderwelt Winterwald“.

Fortbildungen für Lehrer/innen und
Erzieher/innen
Im Rahmen der Fortbildungsveranstaltungen 
für Lehrer/innen und Erzieher/innen wurden 
sieben Veranstaltungen mit knapp 100 Teilneh-
mern durchgeführt. Die Erzieher/innen lernten 
die Dauerausstellungen und die Experimentier-
kurse kennen. Für die Lehrer wurden die Dau-
erausstellungen vorgestellt und Fortbildungen 
zu den Sonderausstellungen „Urmenschen“, 
„Unruhige Erde“ und „Unter unseren Füßen“ 
durchgeführt. 

Ferienprogramm
In Anlehnung an die Sonderausstellung „Urmen-
schen – eine Spurensuche“ fanden zwei Ferien-
programme statt. 

Ein Tag in der Steinzeit – Ferienaktion für
6- bis 9-Jährige (14.8.2008)
Von der Bibliothek ins Museum – in unserer Fe-
rienaktion konnten die Kinder allerlei Wissens-
wertes aus dem Leben der Steinzeitmenschen 
erfahren. Treffpunkt war die Jugendbibliothek im 
Prinz-Max-Palais. Dort gab es Geschichten über 
das Leben in der Steinzeit zu hören. Anschlie-
ßend konnten die Kinder im Naturkundemuseum 

den Alltag der Menschen aus der Steinzeit nach-
vollziehen.
Die Ferienaktion fand in Zusammenarbeit mit der 
Stadtbibliothek Karlsruhe statt.

Urlaub in der Urzeit! – Ferienaktion für
8- bis 12-Jährige (2. bis 5.9.2008)
In diesem Ferienprogramm gingen die Mitarbei-
ter der Museumspädagogik gemeinsam mit den 
Kindern auf eine Reise in die Vergangenheit und 
machten sich auf die Suche nach den Spuren 
der ersten Menschen. Mit spannenden Experi-
menten versuchten sie herauszufinden, wie sie 
gelebt haben. Am „Aktionstag Urmenschen“ wur-
den die Ergebnisse in Form einer kleinen Aus-
stellung präsentiert. 

BNN-Ferienaktion zur Sonderausstellung
„Urmenschen – eine Spurensuche“: 
26.8.2008
In Zusammenarbeit mit der Tageszeitung Badi-
sche Neueste Nachrichten machten sich 7- bis 
9-jährige Kinder auf eine Entdeckungsreise 
durch die Welt der Urmenschen. Sie erfuhren, 
wie schwierig es ist, überhaupt Spuren von Ur-
menschen zu finden. Die Kinder erlebten, wie die 
Urmenschen mit Feuerstein und Pyrit ein Feu-
er entfachen konnten, und lernten verschiedene 
Werkzeuge der Urzeit kennen. Darüber hinaus 
wurden Höhlenbilder mit Holzkohle, weißem Kalk 
und Eisenoxiden gefertigt. 

Abbildung 17. Mit Un-
terstützung der Jugend-
stiftung der Sparkasse 
Karlsruhe bietet das Na-
turkundemuseum Expe-
rimentierkurse für 5- bis 
7-Jährige an. Nach acht 
Experimentierkursen 
erhalten die Teilnehmer 
das begehrte Forscher-
diplom, das 2008 zum 
ersten Mal am Tag der 
offenen Tür durch den 
Museumsdirektor verlie-
hen wurde. 
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Bestimmungskurse für Kinder –
Pflanzen- und Tierarten erkennen
In diesen neuen, monatlich einmal angebotenen 
Kursen konnten die jungen Besucher lernen, bei 
uns vorkommende Pflanzen und Tiere mit einfa-
chen Mitteln möglichst selbstständig zu erkennen 
und zu bestimmen. Darüber hinaus erfuhren sie 
viel Wissenswertes über die verschiedenen Ar-
ten. Folgende Themen wurden angeboten: „Am-
phibien: Teichmolch, Ochsenfrosch & Co.“ (April), 
„Süßwasserschnecken und Muscheln: Posthorn-
schnecke & Co.“ (Mai), „Blütenpflanzen 1: Hah-
nenfuß & Co.“ (Juni), „Blütenpflanzen 2: Taub-
nessel & Co.“ (Juli), „Insekten: Schmetterling, 
Biene & Co.“ (August), „Einheimische Käfer: Mai-
käfer & Co.“ (September), „Einheimische Repti-
lien“ (Oktober). 

Kinderaktionen am Wochenende
Für Kinder, die nur an schulfreien Tagen Kurse 
belegen können, haben wir ein neues Angebot 
eingerichtet. Auf spielerische und unterhaltsame 
Weise können Kinder zwischen 6 und 10 Jah-
ren Tiere kennenlernen und selbst untersuchen. 
Hier die Themen: „Mäuse“ (April), „Koralle“ (Mai), 
„Schnecken und Muscheln“ (Juni), „Frosch & Co.“ 
(Juli), „In der Hitze der Wüste“ (August), „Gepan-
zerte Ritter (Krebse)“ (September), „Im Reich 
der Drachen“ (Oktober), „Spuren im Schnee“ 
(November).

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt …
Weihnachtsaktion in der Adventszeit
für Kinder von 8 bis 12 Jahren:
1.12.2008 bis 6.1.2009
Im Dezember verwandelte sich die Fassade des 
Naturkundemuseums wieder in einen festlich 
beleuchteten Adventskalender. Alle 8- bis 12-
Jährigen waren eingeladen, sich an einer ganz 
besonderen Adventsaktion zu beteiligen. Wie bei 
einem Adventskalender waren 24 Türchen zu 
öffnen. Dahinter verbargen sich 24 spannende 
Fragen zu den Ausstellungen, die es zu lösen 
galt. Am 6. Januar 2009 wartete dann auf alle 
Teilnehmer ein Geschenk. Möglich wurde diese 
Veranstaltung durch eine großzügige Unterstüt-
zung des Fördervereins Freunde des Naturkun-
demuseums Karlsruhe e.V.

Französische Woche: 23.6. bis 6.7.2008 
Typisch französisch – Français-Allemands,
si différents?
Im Rahmen der Französischen Woche war das 
Le Vaisseau, das Wissenschaftszentrum für Kin-
der und Jugendliche in Strasbourg am 6.7.08 bei 
uns zu Gast. In unterhaltsamen Wissensshows 
beschäftigten wir uns mit den kulinarischen Un-
terschieden beiderseits des Rheins – in diesem 
Fall mit Gummibärchen und Eierpickern. Die 
Vorführungen wurden zweisprachig abgehalten. 
Unter den Teilnehmern der sehr gut besuchten 

Abbildung 18. Pres-
sekonferenz zur 10. 
KAMUNA. Museums-
direktor Prof. LENZ und 
Bürgermeister SIEG-
FRIED KÖNIG stellen das 
abwechslungsreiche 
Programm vor, damit 
möglichst viele Men-
schen der Region über 
die Medien angelockt 
werden. Der Erfolg blieb 
nicht aus: Mit mehr als 
7.000 Besuchern zählte 
das Naturkundemuse-
um wieder zu den Ge-
winnern der Museums-
nacht. 
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Führungen waren auch viele Franzosen, was die 
Werbewirkung der Französischen Woche im be-
nachbarten Elsass bestätigt.

3.5 Publikationen

SchülerAktiv!-Blätter
Die Überarbeitung der Museumsrallyes wurde 
fortgesetzt. Das neue SchülerAktiv!-Blatt „Im 
Reich der Mineralien“ (ZACKE, A., THIELMANN, F., 
HARMS, E. & BRAUN, M. (2008): 16 S.) wurde zur 
neuen Dauerausstellung mit gleichnamigem Titel 
herausgebracht. Dieses SchülerAktiv!-Blatt ist 
eine spannende Rallye mit vielen Fragen zu Mi-
neralien und mineralischen Rohstoffen sowie zu 
Mineralien in der Technik, zum Rheingold und zu 
biogenen Mineralien. Ein Kristallbastelbogen am 
Ende der Rallye ist eine spielerische Ergänzung 
zum Thema. Auch die jüngeren Besucher können 
mit einer weiteren neuen Rallye das Museum er-
kunden. Mit dem MuseumAktiv!-Blatt „Carolines 
Wunderkammer“ lernen 5- bis 7-Jährige die Dau-
erausstellung auf spielerische Weise kennen. Ge-
treu dem Motto „Sammeln und Bewahren“ folgen 
sie den Spuren von CAROLINE LUISE von Baden 
und sammeln viele naturkundliche Objekte des 
Museums in ihrer Rallye gedanklich zusammen. 

3.6 Besucherzahlen
Im Jahr 2008 war das Museum mit insgesamt 
160.454 Personen erneut gut besucht.

3.7 Zugriffe auf die Internetseite des
Naturkundemuseums
Die im Jahre 2004 eingerichtete Internetsei-
te wird weiterhin häufig aufgerufen. 2008 wur-
den 285.085 Besuche verzeichnet, bei denen 
1.882.694mal Unter-Seiten aufgerufen wurden. 
Die Regionalstatistik für Gesamtdeutschland 
zeigt wie schon im Jahr zuvor, dass mehr als ein 
Drittel der Besucher aus Karlsruhe stammt. Es 
folgen Besucher aus Pforzheim mit etwa 7% und 
aus Stuttgart mit etwa 5%. Zwischen 2 und 3% 
der Besucher stammen jeweils aus Freiburg, Of-
fenburg, Mannheim, Heidelberg, Kaiserslautern 
und Tübingen. Alle anderen Website-Besucher 
stammen zu geringen Anteilen von unter 1% aus 
ganz Baden-Württemberg. 

3.8 Presse- und Marketingarbeit
Das Presseecho auf die Arbeit des Naturkun-
demuseums ist unvermindert gut. Neben den 
Sonderausstellungen sind es vor allem die For-
schungsergebnisse der wissenschaftlichen Ab-
teilungen, die national und zum Teil sogar inter-
national von sich reden machen wie in diesem 
Jahr die Entdeckung der „Mars-Ameise“ (s. Kap. 
5.3). Zu den Dauerbrennern in der lokalen Presse 
zählen vor allem das Vivarium mit seinen Zuchter-
folgen sowie die museumspädagogischen Ange-
bote für Kinder. Im Marketingbereich besonders 
zu erwähnen ist unter anderem die zunehmen-
de Anzahl an Kooperationsanfragen, bei denen 

Abbildung 19. Verant-
wortlich für die Presse- 
und Marketingarbeit im 
Naturkundemuseum 
ist  NINA GOTHE (links). 
Gemeinsam mit KARINA 
SCHNELL (rechts) ermit-
telt sie die Sieger des 
Tierstimmmen-Karaoke 
bei der KAMUNA.
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Unternehmen ihren Kunden Vergünstigungen 
wie ermäßigten Eintritt u. Ä. anbieten (z.B. AOK, 
Stadtwerke Karlsruhe, Rheinpfalz-Card, Süd-
best/3-Löwentakt, Gutscheinbücher etc.). Immer 
wieder aktuell ist auch der Oberrheinische Muse-
umspass. In mehreren Treffen wurden 2008 die 
Sonderausstellungen und Aktionen zum zehn-
jährigen Jubiläum 2009 und die gemeinsamen 
Werbeaktionen vorbereitet. In einem weiteren 
Marketingworkshop der Mitgliedsmuseen wurden 
Maßnahmen zur Verkaufssteigerung erarbeitet.

4 Besondere Funktionen und Tätigkeiten

4.1 Querschnittsaufgaben
Mitarbeiter des Museums übernahmen folgende 
Querschnittsaufgaben: 
U. GEBHARDT (Beauftragte für Chancengleichheit, 
Katastrophenschutz, Redaktionsarbeit an Ca-
rolinea und Andrias), H. HÖFER (Erfassung von 
Sammlungszugängen und Publikationen des 
SMNK in Datenbanken, Teilnahme an Sitzungen 
zur Organisation von EU-Projekten), A. HÖLZER 
(Betreuung der Bauarbeiten, vor allem Planung 
des Brandschutzes), R. KASTNER (Sicherheitsbe-
auftragter), H.-W. MITTMANN (Vorsitz Personalrat, 
behördlicher Datenschutzbeauftragter, Koordi-
nation Datenverarbeitung), A. RIEDEL (Betreuung 
der Photomikroskope mit der Automontage-Soft-
ware, Aktualisierung der Homepage im Bereich 

Forschung und IMDAS), S. SCHARF (Satz und 
diverse Repro-Arbeiten), M. SCHOLLER (Zusam-
menstellung Jahresbericht), R. TRUSCH (Redak-
tionsarbeit Carolinea und Andrias), M. VERHAAGH 
(Leitung der Bibliothek). 

4.2 Beratung
Behörden, Medien und Privatpersonen wurden 
von Mitgliedern aller Abteilungen beraten. Mitglie-
der der Abteilung Geologie gaben Auskunft über 
Gesteine, Mineralien und Fossilien, in der Botani-
schen Abteilung berieten A. HÖLZER und G. PHILIPPI 
über Gefäßpflanzen und Moose (u. a. Gutachten 
über die Renaturierungsaktion einer Fläche bei 
Philippsburg). M. SCHOLLER bestimmte Pilze aller 
Gruppen und fungierte als Berater der Giftnotzent-
rale Freiburg und als Neomyzeten-Experte der Ar-
beitsgemeinschaft Biologische Invasionen. In der 
entomologischen Abteilung wurde Auskunft erteilt 
über Schmetterlinge (R. TRUSCH, M. FALKENBERG, 
G. EBERT), Käfer (A. RIEDEL, W. HOHNER), Ameisen, 
Wespen und Hornissen (M. VERHAAGH). Mitarbeiter 
der Abteilung Zoologie, vor allem J. KIRCHHAUSER, 
H.-W. MITTMANN und H. HÖFER, stellten ihre Fach-
kenntnisse bei Anfragen zu Aquaristik und Ter-
raristik, Tierfunden und Naturbeobachtungen zur 
Verfügung. Sachverständige für das Bundesarten-
schutzabkommen und das Bundesnaturschutzge-
setz sind M. BRAUN (Säugetiere), H. HÖFER (Spin-
nentiere), A. HÖLZER (Torfmoose), J. KIRCHHAUSER 
(Korallen), A. KIRSCHNER (Reptilien), H.-W. MITTMANN 

Abbildung 20. Zur 
Eröffnung der Son-
derausstellung „Ur-
menschen – eine Spu-
rensuche“ spricht Dr. 
OLIVER SANDROCK. Für 
wenige Monate waren 
im Naturkundemuseum 
Karlsruhe neun wich-
tige Vertreter aus der 
Entwicklungsgeschichte 
des Menschen in Form 
lebensnaher Büsten 
sowie Nachbildungen 
berühmter Fossilien 
aus der Sammlung des 
Hessischen Landesmu-
seums Darmstadt zu 
sehen.
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(Vögel), A. RIEDEL (Käfer), R. TRUSCH (Schmetter-
linge) und M. VERHAAGH (Ameisen).

4.3  Tagungen, Vorträge, Poster und
      Führungen
Von den Mitgliedern der wissenschaftlichen Ab-
teilungen wurden 24 wissenschaftliche (meist an 
Fachtagungen) und 9 populärwissenschaftliche 
Vorträge gehalten, 33 Führungen und Exkur-
sionen durchgeführt (Sammlungen, Vivarium, 
Gelände) und 3 Poster bei Kongressen gezeigt. 

Vom 19.-21.06.2008 fand in Bitche (Frankreich) 
eine Internationale Tagung zum Thema „Öko-
logie und Schutz der Moore“ statt, wobei das 
Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe 
(A. HÖLZER) für die Organisation auf deutscher 
Seite zuständig war. Gehalten wurden 16 Vorträ-
ge vor etwa 80 Teilnehmern. Festgestellt wurde 
vor allem, dass auf beiden Seiten der deutsch-
französischen Grenze die gleichen Probleme bei 
der wissenschaftlichen Bearbeitung wie auch 
dem Schutz der Moore bestehen und deshalb 
eine engere Kooperation dringend notwendig ist. 
Die Ergebnisse der Tagung werden in einem um-
fangreichen Tagungsband veröffentlicht werden.

Vom 8.-10. Juli 2008 wurde eine Schwarzwaldex-
kursion für das Fachzentrum Moore Frankreichs 
(Pôle Relais Tourbière) organisiert und geführt. 
Es nahmen 12 Personen aus Frankreich teil. Da-

bei wurden Moore im ganzen Schwarzwald be-
sucht und die Ergebnisse vergleichend diskutiert. 
An der Organisation des letzten Tages war auch 
die ehemalige Bezirksstelle für Naturschutz in 
Freiburg beteiligt. 

4.4 Lehre und Ausbildung
E. FREY führte zwei studentische Exkursionen 
durch, gestaltete ein Oberseminar, betreute zwei 
wissenschaftliche Hilfskräfte und ist Haupt- oder 
Ko-Betreuer von zwei Diplomanden und sechs 
Doktoranden (Universitäten Karlsruhe, Hei-
delberg, Nuevo León, Witten-Herdecke). FREY 
wurde für das Fach Zoologie an der Universität 
Karlsruhe (TH) per Akklamation umhabilitiert. 
R. KASTNER betreute sechs Schülerpraktikan-
ten und S. GIERSCH, J. TENSI und W. MUNK drei 
Hospitanten. In der entomologischen Abteilung 
wurden zwei Bogi-Praktikanten, eine Hospitan-
tin und eine Facharbeit an der Berufsakademie 
betreut. M. VERHAAGH und A.RIEDEL waren Mit-
betreuer von drei Dissertationen (Universitäten 
Marburg, Tübingen und Düsseldorf). R. TRUSCH 
unterstützte einen Promovenden, der als DAAD-
Stipendiat am SMNK gastierte. M. VERHAAGH hielt 
Vorträge an Schulen in Pforzheim und Karlsru-
he. J. KIRCHHAUSER übte seine Lehrtätigkeit an der 
Berufsschule für Zootierpfleger in Ettlingen aus 
und fungierte mit A. KIRSCHNER als Prüfer für Zoo-
tierpflegergesellenprüflinge. Im Vivarium wurden 
insgesamt 49 Hospitanten betreut (5 angehende 

Abbildung 21. Am 12. 
November 2008 be-
suchte der Botschafter 
Islands, ÓLAFUR DAVIDS-
SON, und die Karlsruher 
Kulturamtsleiterin Dr. 
SUSANNE ASCHE anläss-
lich der Präsentation 
„Island Special“ im Rah-
men der Ausstellung  
„Unruhige Erde“ das 
Staatliche Museum für 
Naturkunde Karlsruhe. 
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Zootierpfleger, 41 Schüler im Rahmen der Be-
rufsorientierung, 3 weitere Interessierte). Weitere 
Schüler und Biologie-Studentinnen hospitierten 
im Bereich Sammlung und Forschung der Bota-
nik, Entomologie und Zoologie. 

4.5 Gastwissenschaftler
Insgesamt waren 77 Gastwissenschaftler am 
Museum tätig.

4.6 Mitarbeit in Kommissionen 
E. FREY ist Mitglied in der CITES-Gutachterkom-
mission „Elfenbein“, wissenschaftlicher Beisitzer 
des „Homo heidelbergensis von Mauer e.V.“ und 
Gutachter für Jugend forscht, DFG, Humboldt-
stiftung und National Science Foundation (NSF). 
U. GEBHARDT und W. MUNK sind Mitglieder der Deut-
schen Stratigraphischen Kommission – Subkom-
mission für Perm-Trias-Stratigraphie. A. HÖLZER 
ist Beirat in der Botanischen Arbeitsgemeinschaft 
SW-Deutschlands und jeweils Mitglied der Exkur-
sions-Gruppe Verein Forstliche Standortkunde 
und des Kuratoriums der E. Oberdorfer-Stiftung, 
dessen Vorsitz V. WIRTH bekleidet. M. SCHOLLER 
arbeitet im Auftrag der Deutschen Gesellschaft 
für Mykologie (DGfM) als wissenschaftliches Bei-
ratsmitglied der „Rote Listen Pilze Deutschlands“. 
H. HÖFER war Mitorganisator und Chairperson des 

15. Internationalen Bodenzoologie-Kolloquiums 
(ICSZ) in Curitiba, Brasilien. R. TRUSCH ist 1. Vor-
sitzender des Naturwissenschaftlichen Vereins 
Karlsruhe e.V. und arbeitet im Vorstand von So-
cietas Europaea Lepidopterologica und Entomo-
faunistischer Gesellschaft e.V. 

4.7 Mitarbeit bei Zeitschriften
L. BECK, G. EBERT, G. PHILIPPI, M. SCHOLLER, 
R. TRUSCH und V. WIRTH begutachteten Artikel für 
die Zeitschrift Carolinea. Des Weiteren fungierten 
als Reviewer: E. FREY für Die Naturwissenschaf-
ten, Oryctos, Neues Jahrbuch für Geologie und 
Paläontologie, Proceedings of the Royal Society 
London, Acta Palaeontologica Polonica, Palae-
ontology, PalArch, Eclogae Geologicae Helveti-
cae, Zitteliana, Revista Mexicana, Mitteilungen 
des Naturkundemuseums Berlin und Stuttgarter 
Beiträge zur Naturkunde, A. RIEDEL für Mitteilun-
gen der Münchener Entomologischen Gesell-
schaft, M. VERHAAGH für die Studies on Neotropi-
cal Fauna and Environment, H. HÖFER für Journal 
of Arachnology, Revista Ibérica de Arachnología 
und STOTEN Science of the Total Environment, 
A. HÖLZER für Vegetation History, Archaeobo-
tany und Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, 
M. SCHOLLER für Mycologia, Mycological Progress 
und Mycotaxon und R. TRUSCH für Entomologi-

Abbildung 22. Der Tag 
der offenen Tür ermög-
lichte interessante Ein-
blicke hinter die Kulis-
sen des Museums. Der 
Präparator JÖRG TENSI 
erklärt, wie man Fossi-
lien mit dem Druckluft-
stichel aus dem Gestein 
befreit.
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sche Zeitschrift (auch Beirat) und Berichte der 
Naturforschenden Gesellschaft der Oberlau-
sitz. J. KIRCHHAUSER war als Lektor für die Fach-
zeitschrift „Der Meerwasser-Aquarianer“ tätig. 
H. HÖFER ist Redaktionsmitglied der Zeitschriften 
Journal of Venomous Animals, Toxins und Envi-
rontropica und von Revista Universidade Positivo 
de Biologia e Saúde. Für den Kongressband zum 
15. Internationalen Bodenzoologie-Kolloquium 
der Zeitschrift Pesquisa Agropecuária Brasileira 
PAB fungierte H. HÖFER als Sektionseditor. 

5 Wissenschaftliche Abteilungen

5.1 Geowissenschaftliche Abteilung

Wissenschaftliche Schwerpunkte und Projekte
Rupelton „Frauenweiler“
Die wissenschaftlichen Grabungen in der Ton-
grube Unterfeld bei Rauenberg wurden weiterge-
führt (Leitung: E. FREY, W. MUNK, U. GEBHARDT; Dr. 
N. MICKLICH, Darmstadt; Prof. Dr. J. EDER, Stuttgart; 
Mitarbeiter: V. WÄHNERT, L. RASCHE, B. ZIENICKE 
(Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart), 
A. und H. OECHSLER und andere Mitglieder des 
Paläo-Geo e.V., Prof. N. RIEDER, Dr. L. HILDEBRANDT 
sowie aus dem SMNK J. TENSI, S. MONNINGER, 
S. JAHNKE, S. GIERSCH). Im Sommer 2008 führte die 
Universität Bonn unter Leitung von Prof. T. MARTIN 
eine Schlämmkampagne in der Tongrube durch. 

Es gelang der erste Nachweis eines fleischfres-
senden Landsäugetiers aus dem Fischschiefer 
der Tongrube Unterfeld (Fund K. WEISS 2007). Es 
handelt sich um das rechte Unterkieferfragment 
mit Zahnresten des Creodontiers Apterodon. Der 
Nachweis dieser Gattung lässt eine säugetierstra-
tigraphische Einordnung des kraichgauer Rupel-
tons in die MP-Zonen 22-23 zu. Weiterhin wurde 
versucht, ein komplettes Schichtprofil der insge-
samt aufgeschlossenen Schichten in der Tongru-
be zu erstellen. Basierend auf Aufzeichnungen 
seit Mitte der 1970er Jahre ergab sich eine ge-
samte Schichtmächtigkeit von ca. 23 m. Davon 
entfallen 4,40 m auf das Pleistozän. Etwa 2 m wa-
ren ursprünglich von der basalen Meletta-Subfor-
mation vorhanden. Die Fischschiefer-Subformati-
on besitzt eine aufgeschlossene Mächtigkeit von 
insgesamt 16,75 m. Das Material, das über A. und 
H. OECHSLER ans SMNK gelangte, wurde präpa-
riert, bestimmt, sortiert und an die entsprechen-
den Bearbeiter weitergeleitet. Das Insektenmate-
rial (etwa 70 Stücke) wurde inventarisiert und von 
S. MONNINGER im Rahmen einer Diplomarbeit einer 
ersten Bewertung unterzogen. Erste Verhandlun-
gen über einen Ankauf der Tongrube durch die 
Stadt Rauenberg wurden eingeleitet. 

Höwenegg 
Im Frühjahr 2008 wurden durch eine Projekt-
gruppe vor Ort weitere isotopengeologische 
Untersuchungen in der Höwenegg-Formation 

Abbildung 23. Zur Ber-
gung der Großfunde im 
Höwenegg war schwe-
res Gerät nötig. – Foto: 
F. STUKOWSKI.
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geplant. Dazu wurden Kollegen der Universitä-
ten Münster (Dr. A. J. KAUFMAN) und Bonn (Dr. 
T. TÜTKEN u. Mitarbeiter) eingeladen. Ein Großteil 
der Schildkrötenfunde befindet sich zurzeit bei 
Frau Dr. SOPHIE HERVET (Visq, Frankreich), das 
Fischmaterial bei Herrn Dr. RONALD BÖTTCHER 
(Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart) 
zu taxonomischen und paläoökologischen Un-
tersuchungen. Die Grabungskampagne 2008 
wurde in der Zeit vom 15.9. bis 10.10.2008 un-
ter der Leitung von H.-W. MITTMANN und W. MUNK 
ausschließlich mit Mitarbeitern des SMNK 
durchgeführt. Der große Fundkomplex Höw 
07,63 (ein Hippotherium, zwei Miotragocerus 
und ein fragliches Dorcatherium) wurde ins 
SMNK gebracht. Bei einem weiteren Skelettfund 
handelt es sich um den kompletten Schädel in 
dorsoventraler Lage und Teile des Postcraniums 
eines Nashorns der Gattung Aceratherium. Das 
Fundstück wurde eingegipst, geborgen und im 
Bauhof von Immendingen zwischengelagert. 
Die Schicht 11 im Profil Höw 03/I (ca. 110 cm), in 
der sich der Leichenfeld-Horizont befindet, wur-
de im 50 mm-Abstand für isotopengeologische 
Untersuchungen beprobt. Die mit den Fund-
bergungen verbundenen Beräumungsarbeiten 
erbrachten insgesamt 73 bergungswürdige 
Kleinfunde. Zusätzlich wurden im „Leichenfeld-

Horizont“ der Schicht Höw 03/I,11 zwei weitere 
Skelette angeschnitten, höchstwahrscheinlich 
ein Hippotherium- und ein Miotragocerus-Ske-
lett. 

Pinnipedia 
C. BURKHARDT arbeitete im DFG-Projekt „Pinni-
pedia“ im Rahmen einer Dissertation über die 
Rekonstruktion der Evolution der Pinnipedia mit 
Hilfe konstruktionsmorphologischer Methoden 
(Projektleiter E. FREY und Prof. Dr. N. RIEDER, Uni-
versität Karlsruhe).

Mexiko
Das DFG-Projekt „Kreidefische von Nordost-
Mexiko“ am SMNK wurde fortgesetzt. Neben 
weiteren Datenerhebungen in Mexiko wurde die 
wissenschaftliche Bearbeitung der Fischfunde 
durch S. GIERSCH in Karlsruhe und Saltillo/Me-
xiko vorangetrieben. Mit diesen Daten wurden 
bereits in der Anfangsphase des Projektes neue 
Erkenntnisse zur Phylogenese einzelner Taxa 
gewonnen und entscheidende Beiträge zum 
Verständnis der Paläobiogeographie oberkreide-
zeitlicher Meere geleistet (Projektleiter E. FREY 
und Prof. W. STINNESBECK, Universität Heidelberg, 
Mitarbeiter: S. GIERSCH, J. TENSI, 2 AGH-Kräfte, 
2 Hospitanten).

Abbildung 24. Kalkstein 
in Mexiko – vor 90 Millio-
nen Jahren war das hier 
ein Meeresgrund. Palä-
ontologen des SMNK 
untersuchen die hier 
enthaltenen Fischfau-
nen. – Foto: S. GIERSCH. 
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Permokarbon
Als Auftragsarbeit für das Landesamt für Geo-
logie und Bergbau Sachsen-Anhalt wurde die 
log-Korrelation von ca. 60 Rotliegend-Bohrun-
gen in der Altmark begonnen. Ziel ist die Anglei-
chung der dort verwendeten Lithostratigraphie 
an die deutschlandweit einheitliche Gliederung 
des Norddeutschen Rotliegend (GEBHARDT 1991, 
1995). Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die se-
dimentologisch-stratigraphische Neubearbeitung 
des Permokarbonprofils der Forschungsbohrung 
Querfurt 1/64. Im Ergebnis wird ein Richtprofil für 
die sedimentologische und fazielle Entwicklung 
des intramontanen Permokarbons Mitteleuro-
pas vorliegen. Die Bearbeitung des Bohrungs-
profils wurde 2008 mit der Dokumentation des 
Rotliegend fortgesetzt. Für den Karbonabschnitt 
konnte eine lithostratigraphische Einstufung und 
beckenweite Korrelation erarbeitet werden (Pro-
jektleitung: U. GEBHARDT).

Kurzschwanzflugsaurier
Die erste Phase des Projektes galt der Rekonstruk-
tion des Flügelumrisses der Kurzschwanzflug-
saurier. Hierfür wurde eine ganze Anzahl neuer 
Stücke, darunter ein azhdarchider Flugsaurier 
aus dem Cenoman des Libanon, ein unbekannter 
Ornithocheiride und einige 3D-erhaltene Hand-
wurzeln aus der brasilianischen Santana-For-
mation bearbeitet und ausführlich dokumentiert. 
Damit wurde die Bestimmung der Beweglichkeit 

einiger Gelenke möglich. Ein Flugsaurierskelett-
modell, das vom IVPP Peking mit finanzieller Un-
terstützung durch die Hirsch-Stiftung für Ausstel-
lung und Projektarbeit beschafft wurde, musste 
zerlegt werden (Projektleiter: E. FREY, Mitarbeiter: 
R. ELGIN, R. KASTNER, E. PRONDVAI, sowie T. SCHEN-
KEL, U. DORMANN, Universität Karlsruhe).

Langschwanzflugsaurier 
Das Projekt über die Flugmechanik der Lang-
schwanzflugsaurier steht in engem Zusammen-
hang mit dem angebotenen Hector-Seminar-Pro-
jekt „Bau eines lebensgroßen Windkanalmodells 
des Langschwanzflugsauriers Rhamphorhyn-
chus“. Im Rahmen dieses Projekts wurden 4 Hec-
tor-Schülerinnen von E. PRONDVAI und E. FREY 
betreut. Im Rahmen eines wissenschaftlichen 
Volontariats führte E. PRONDVAI Gewichts- und 
Volumenschätzungen für den Langschwanzflug-
saurier Rhamphorhynchus durch, um die aero-
dynamischen Eigenschaften und dadurch die 
Flugfähigkeit dieser Tiere besser zu verstehen. 

Permotrias
Zur weiteren Klärung der Entwicklung der Zech-
stein 3-Transgression auf und direkt südlich der 
Hunsrück-Oberharz-Schwelle wurden am Nord-
rand der Hessischen Senke diverse Aufschlüsse 
im T3/S3 (Unterer Leine-Ton/Leine-Sandstein 
bzw. „Grauer Salzton“) aufgenommen und be-
probt. Die ersten Ergebnisse deuten auf ein ra-

Abbildung 25. Flugver-
suche. Der Projektmitar-
beiter ROSS ELGIN testet 
das Flugverhalten von 
Flugsauriern im Wind-
kanal. – Foto: R. ELGIN.
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sches Vordringen des Zechstein 3-Meeres in die 
Norddeutsche Senke hin, wobei die Landoberflä-
che im Untersuchungsgebiet fjordartig gegliedert 
gewesen sein muss. In vielen kleinen Intramon-
tanbecken entstanden rasch Stillwasserzonen 
mit hohen Salzkonzentrationen, sodass die 
Zechstein 3-Basis hier überall in Sabkha-Fazies 
vorliegt. Normalmarine Bedingungen erlangte 
das Zechstein 3-Meer erst bei seinem Höchst-
stand zur Zeit des tieferen bis mittleren Ablage-
rungszeitraums des Ca3 (Leine-Karbonat, bzw. 
„Plattendolomit“). Spätestens mit dem A3 (Lei-
ne-Sulfat) setzt das Leine-Salinar ein, in dessen 
Folge der gesamte mitteleuropäische Raum für 
lange Zeit trocken fiel. An Probenmaterial des 
Perm/Trias-Grenzbereichs der Südalpen wurden 
einige Conodontentests durchgeführt. Dabei er-
gab sich lediglich ein Beleg für Isarcicella isar-
cica im Mazzin-Member (Untertrias, Werfen-For-
mation). In der höheren Bellerophon-Formation 
(Oberperm) fanden sich häufig Fischreste und 
eine extrem individuenreiche Ostracodenfauna 
(Bearbeiter: W. MUNK).

Mauer
Im Herbst fanden in Mauer mehrere Begehun-
gen zur Planung einer Grabung im hinteren Be-
reich der Sandgrube Grafenrain statt. Dort ist das 
Profil auf etwa 20 m aufgeschlossen (W. MUNK, 

E. FREY). Die Bestandsaufnahme der Fossilien 
aus den Maurer Sanden wurde das ganze Jahr 
hindurch fortgesetzt (D. SCHREIBER).

Quartär
Ein aktuelles Projekt ist die Datierung einer 
jungpaläolithischen Freilandstation (mögliches 
Aurignacien) bei Königsbach-Stein (Enzkreis) 
innerhalb der jungpleistozänen Lößstratigraphie 
des Kraichgaus (H.-W. POENICKE, S. GIERSCH und 
W. MUNK). Ein weiteres Projekt befasst sich mit 
der Verlagerung eines Neandertaler-Freilandbe-
fundes am Südrand des nordhessischen Knüll-
gebirges durch Solifluktion (W. MUNK).

Wissenschaftliche Sammlungen
Im Bereich der paläobotanischen Sammlung 
wurden Schwerlastregale installiert und bestückt. 
Die paläobotanischen Sammlungsbestände des 
SMNK bilden nun eine in sich geschlossene Ein-
heit. Mit der Integration der geologisch-paläonto-
logischen Sammlungsbestände des ehemaligen 
geologisch-paläontologischen Instituts der Uni-
versität Karlsruhe wurde begonnen. Die Samm-
lung besteht aus ca. 4.500 Einzelpositionen, die 
von der Vorgängerinstitution über Sammlungs-
nummern inventarisiert wurden und umfasst 
etwa 15.000 Einzelstücke. Etwa 10% davon sind 
für die bestehenden Sammlungsbestände am 

Abbildung 26. Auch 
wenn es nicht so aus-
sieht – Bohrkernlager 
sind Schatzkammern für 
den Geologen. Kilome-
terlange Bohrkerne er-
lauben Zeitreisen in die 
Vergangenheit und ber-
gen ungeahnte Schätze 
– im Vordergrund 300 
Millionen Jahre alte 
Pflanzenreste. – Foto: 
U. GEBHARDT.
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SMNK eine wertvolle Ergänzung. Hervorzuhe-
ben sind Fossilien aus dem kanadischen Kam-
brium von Prof. WILHELM PAULCKE. Darunter be-
findet sich eine kleine Sammlung von Fossilien 
aus der Burgess Shale-Formation von Britisch 
Kolumbien, die seinerzeit von PAULCKE akribisch 
und mit großem Sachverstand dokumentiert 
wurde. Leider ist diese Dokumentation nur noch 
fragmentarisch überliefert. Ein Katalog fehlt. Bis 
auf die erdgeschichtlichen Systeme Ordovizium, 
Silur, Jura und Kreide wurde die Sammlung für 
das bestehende Sammlungssystem aufbereitet. 
„Präkambrium“, Kambrium, Karbon, Perm, Trias 
und Quartär, sowie Paläobotanik, Wirbeltiere, 
rezentes Vergleichsmaterial und vor- und früh-
geschichtliche Funde wurden in die Sammlung 
des SMNK integriert. Funde aus Devon und 
Tertiär liegen als vorsortierte Kontingente vor. 
Etwa 400 Einzelobjekte sind Neuzugänge bzw. 
Sammlungseinheiten. Davon wurden etwa 200 
inventarisiert. 
Zwei bedeutende Funde aus dem Oberjura (Ti-
thonium) von Solnhofen erhielt das SMNK durch 
Tausch gegen ein Meereskrokodil Steneosaurus 
aus dem Unterjura von Holzmaden mit dem Mu-
seum Steinzeiten in Hamburg. Beim ersten Stück 
handelt es sich um einen Langschwanz-Flugsau-
rier der Gattung Rhamphorhynchus mit Resten 
von Flughaut und Schwanzsegel. Das Fossil ist 
wegen seiner Vollständigkeit und der erhalte-
nen Flughaut und Schwanzsegelreste nicht nur 
als Schauobjekt eine wichtige Ergänzung des 
Sammlungsschwerpunktes Pterosaurier, son-
dern auch von großem wissenschaftlichem In-
teresse. So ist z.B. das Gaumendach in einzig-
artiger Weise erhalten; eine Publikation darüber 
ist bereits in Vorbereitung. Beim zweiten Stück 
handelt es sich um ein nahezu vollständiges Brü-
ckenechsenskelett der Gattung Homoeosaurus, 
in dessen Bauchhöhle Reste der letzten Mahlzeit 
erhalten geblieben sind, eine extreme Seltenheit. 
Der Mageninhalt soll untersucht und ebenfalls 
veröffentlicht werden. 
Innerhalb der Quartär-Sammlung wurde mit dem 
Aufbau eines neuen Sammlungsteils unter dem 
Arbeitsnamen „Geologischer Rahmen des vor- 
und frühgeschichtlichen Menschen in Mitteleuro-
pa“ begonnen. Das Projekt wurde von S. GIERSCH 
und W. MUNK initiiert. Ziel ist die geologische 
Rahmeninterpretation von archäologischen Be-
funden an überwiegend steinzeitlichen Freiland-
fundstellen. Die Sammlung besteht zurzeit über-
wiegend aus typisierten Steinartefakten, z.T. aus 
alten Sammlungsbeständen des SMNK. Diese 

Sammlung verzeichnete einen ersten, wertvollen 
Neuzugang: GERTRUD GEH (Rastatt) übereignete 
dem SMNK die Sammlung ihres verstorbenen 
Mannes, bestehend aus Steinartefakten, Kera-
mik und einer Halskette aus Haushundeckzäh-
nen. Die Funde datieren in die Schnurkeramik- 
bzw. Streitaxtkultur (Endneolithicum) und wurden 
von WERNER GEH vor dem zweiten Weltkrieg in der 
Nähe von Magdeburg gefunden. Die Sammlung 
SIEGFRIED KUSS, Fossilien aus dem Miozän Kretas, 
wurde als Dauerleihgabe dem Naturkundlichen 
Museum der Universität von Heraklion überstellt 
und ausgestellt (W. MUNK, E. FREY).
Die Mineralogische Sammlung des Museums 
wurde auf dem status quo gehalten. Fünf Leih-
vorgänge fanden statt. Die Vorbereitungen für die 
Erfassung der Mineralogischen Sammlung mit 
IMDAS wurden vorangetrieben (U. GEBHARDT).

Präparation
Die aufwändige Präparation des sehr selte-
nen Holocephalen Menaspis armata aus dem 
Kupferschiefer von Ellrich (Thüringen, Schen-
kung KLAUS-DIETER WEISS) wurde Anfang Januar 
begonnen. Dabei stellte sich heraus, dass die 
weitere Bearbeitung nur nach vorhergehenden 
röntgenologischen Untersuchungen sinnvoll ist. 
Es zeigte sich, dass dieses Exemplar bis auf die 
vordere Schädelspitze komplett ist. Auf der gan-
zen Welt existieren momentan nur zwei weitere 
vergleichbare Funde von Menaspis. Das Fund-
stück befindet sich zurzeit zur röntgenologischen 
Untersuchung im Universitätsklinikum in Halle 
(Saale) (W. MUNK). Im Rahmen verschiedener 
DFG-Projekte erfolgte die Präparation eines 
kreidezeitlichen Flugsauriers aus Brasilien und 
eines Malawisuchus-Schädels aus Zentralostaf-
rika (R. KASTNER) sowie diverser Kreidefische aus 
Nordostmexiko (J. TENSI, S. GIERSCH). Die umfang-
reichen Funde von Höwenegg und Frauenweiler 
sind sehr präparationsaufwändig. Eine Antilope 
aus dem Höwenegg wurde öffentlich präpariert 
(S. JAHNKE, S. BOENIG). Außerdem wurden Re-
staurationsarbeiten an eiszeitlichem Fossilmate-
rial vorgenommen (S. JAHNKE, S. BOENIG).

Forschungs- und Sammelreisen,
Exkursionen
Während zweier Forschungsreisen im Rahmen 
des DFG-Projektes FR 1314/10-1 nach Mexiko 
(E. FREY, W. STINNESBECK) wurde weiteres Samm-
lungsmaterial aus den Plattenkalken bei Muzquiz 
und St. Carlos gesichtet, darunter auch Fischma-
terial, das in Karlsruhe bearbeitet werden soll. 
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Prospektionen wurden in der Sierra de Arteaga 
an Plattenkalkaufschlüssen durchgeführt. Im Ter-
tiär des Höweneggs fand eine 4-wöchige Grabung 
statt (W. MUNK, S. JAHNKE, S. BOENIG, S. GIERSCH), 
ebenso mehrere eintägige Grabungsaufenthalte 
in der Tongrube Unterfeld bei Rauenberg (E. FREY, 
U. GEBHARDT, S. GIERSCH, W. MUNK, S. MONNINGER). 
Zur Dokumentation des Bohrprofils Querfurt 1/64 
waren insgesamt 8 Wochen Aufenthalt im Bohr-
kernlager des Landesamtes für Geologie und 
Bergbau Sachsen-Anhalt nötig (U. GEBHARDT). 
Zur Bemusterung und Bewertung von Mineralogi-
schen Sammlungen für einen potentiellen Erwerb 
durch das SMNK reiste U. GEBHARDT nach Reck-
linghausen und Lam.

Ausstellungsarbeit 
Der Schwerpunkt der Ausstellungsarbeit lag in 
der Neugestaltung der Dauerausstellung Mine-
ralogie. Nach dem Abbau der alten Ausstellung 
lag dabei die wissenschaftliche Konzeption, die 
Erstellung der Texte sowie die Bereitstellung 
und Beschaffung zahlreicher Exponate sowie 
ein Teil der technischen Umsetzung in der Ver-
antwortung der Abteilung (E. FREY, U. GEBHARDT, 
S. JAHNKE, W. MUNK, R. KASTNER, C. BURKHARDT). In 
der Dauerausstellung Geologie wurde eine Vitri-
ne zur Entstehung der ersten flächendeckenden 
geologischen Karte Deutschlands gestaltet und 
mit der konzeptionellen Arbeit an einem Ausstel-
lungsteil „Meteoriten“ und „Frühgeschichte der 
Erde“ begonnen (U. GEBHARDT). Im Paläontologie-
saal wurde eine neue Beleuchtung angebracht. 
Die Vitrinen erhielten individuelle Beleuchtungs-
einheiten. Die Ausstellung wurde durch ein le-
bensgroßes Modell eines Dinogorgon ergänzt, 
eine Spende der Firma Clostermann (E. FREY). 
S. JAHNKE, D. SCHREIBER, E. FREY, C. BURKHARDT, 
S. BOENIG und W. MUNK waren an der Gestaltung 
der Ausstellungen „Urmenschen – eine Spuren-
suche“, „Biologische Vielfalt“ und „Lebensraum 
Boden“ beteiligt. Zur KAMUNA entstand eine 
Sonderausstellung zum Thema „Karneval der 
Tiere“ (JAHNKE). Außerdem erfolgte die Bereit-
stellung und Deklarierung von Sammlungsmate-
rial für externe Sonderausstellungen (W. MUNK, 
U. GEBHARDT, E. FREY, D. SCHREIBER):
- „Darwin & Co.“ in der historischen Bibliothek 

Rastatt von Januar bis August 2008 (Fossilien 
und Steinartefakte mit Bezügen zur Entwick-
lung der geologischen und paläontologischen 
Forschungsgeschichte).

- „Fossilien aus der Tongrube Unterfeld bei Rau-
enberg“ in der Sparkasse Karlsruhe (Filiale 

Waghäusel-Kirrlach) von Dezember 2008 bis 
Januar 2009 (Fossilien aus der Tongrube Un-
terfeld („Frauenweiler“) bei Rauenberg).

- „Mineralien – mehr als nur schöne Steine“, 
28.11. bis 1.12.2008 Schloss Ettlingen.

- „Das Nashorn von Daxlanden“, Sparkasse 
Karlsruhe (Filiale Daxlanden) November bis 
Dezember 2008.

Neben der Organisation des Leihverkehrs der 
o. g. Aktivitäten erfolgte jeweils eine ausführli-
che Beratung bis hin zur Mitarbeit an der Kon-
zeption der entsprechenden Ausstellungen, der 
Ausarbeitung von Flyern (Daxlanden) und der 
Präsentation des wissenschaftlichen Hinter-
grundes bei den jeweiligen Eröffnungen. Darü-
ber hinaus wurde die Vitrine im Staatstheater 
neu gestaltet (U. GEBHARDT, S. JAHNKE). Ständig 
wurden die Dauerausstellungen im Geologie-, 
Mineralogie- und Paläosaal technisch betreut 
(R. KASTNER). 

Sonstige Tätigkeiten
Sandsteinbruch Cornberg
ACHIM GROSSKURT, Bürgermeister der Gemeinde 
Cornberg, plant eine Revitalisierung des Sand-
steinbruches und des Museums im Bereich des 
ehemaligen Klosters Cornberg. Zwecks Vorpla-
nung wurde W. MUNK einige Male eingeladen. 
Die Gemeinde stellte darauf hin eine Amtshilfe-
anfrage, wonach das SMNK (W. MUNK) gebeten 
wurde, die vorgesehenen Arbeiten federführend 
beratend zu begleiten. Darüber hinaus waren die 
Mitarbeiter auf den verschiedensten Gebieten 
aktiv:
- Bereitstellung von Sammlungsmaterial für 

mehrere Sendungen des SWR (Planet Wis-
sen) (U. GEBHARDT, W. MUNK)

- Mitarbeit der Abteilung an öffentlichen Veran-
staltungen des Hauses wie Tag der offenen 
Tür, KAMUNA, Stadtgeburtstag: diverse Füh-
rungen, Bestimmung von Fossilien, Arbeiten 
in der Präparation, Tierstimmen-Karaoke und 
vieles mehr.

- Formenbau und Abgusserstellung (u. a. Holz-
madenkrokodil, Flugsaurier), etc. (R. KASTNER, 
S. JAHNKE, S. BOENIG)

- Betreuung von Ferien-Kinderkursen und eines 
studentischen Präparierkurses (R. KASTNER, 
S. JAHNKE)

- Schaupräparation von Fossilien aus der Kor-
bacher Spalte im Bonhage-Museum Korbach 
(S. JAHNKE)

- Kinderaktion „Fossilienklopfen“ in Esslingen 
„SWR1 Pfännle“ (S. JAHNKE, S. BOENIG)
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- Betreuung von 6 Schülerpraktikanten im Rah-
men der Berufsorientierung verschiedener 
Schulen (R. KASTNER)

- Mitarbeit bei einem Hörbuch von Gerstenberg 
visuell in der Reihe Abenteuer & Wissen: Dino-
saurier. Das Hörbuch erschien auch als Druck-
werk.

5.2 Botanische Abteilung

Wissenschaftliche Schwerpunkte und
Projekte
Vegetationsgeschichte und Moorkunde
Abgeschlossen wurden die pollenanalytischen Ar-
beiten in den Südvogesen (P. DE KLERK), die wäh-
rend der zweiten Jahreshälfte ehrenamtlich fortge-
setzt wurden, ebenso die Chemie (A. HÖLZER). Die 
Arbeiten laufen in Kooperation mit dem Office Na-
tional des Forêts (Frankreich, A. UNTEREINER) und 
dem Parc Ballon Vosges (F. DUPONT). Der Schwer-
punkt der Arbeiten an den Torfprofilen lag auf der 
Chemie. Es wurden vor allem Profile bearbeitet, 
von denen die Pollenanalysen schon abgeschlos-
sen und z. T. auch veröffentlicht sind, wie z.B. aus 
dem Lautermoor im Bienwald. Neu angefangen 
wurden Untersuchungen des Waldmoortorfstichs 
(S. SÜSS) und des Horbacher Moors (R. KLADY). 
Die Arbeiten wurden aber von beiden Volontärin-
nen abgebrochen und werden jetzt durch A. u. A. 
HÖLZER fortgesetzt, da die Ergebnisse als Grund-
lage in anderen Fachbereichen dringend benö-
tigt werden. Die Arbeit im Moor Waldmoortorf-

stich (Nordschwarzwald) soll für die Archäologie 
Hinweise auf ehemals vorhandene Siedlungen 
(Wüstungen) liefern, die bis heute durch Gra-
bungen nicht bekannt sind. Im Horbacher Moor 
(Südschwarzwald) werden zurzeit von den Na-
turschutzbehörden Maßnahmen zur Renaturie-
rung durchgeführt, und aus den Bohrkernen lässt 
sich erschließen, wie es überhaupt zum heutigen 
Zustand des Moores gekommen ist. Im Bereich 
der Hornisgrinde wurden fast 200 Moospolster für 
Oberflächenproben gesammelt. Daraus werden 
die Zusammenhänge zwischen aktueller Vege-
tation und Pollenniederschlag erschlossen (A. u. 
A. HÖLZER). So lassen sich Ergebnisse aus Pol-
lendiagrammen besser interpretieren. Ähnliche 
Untersuchungen laufen an Proben aus Sediment-
fallen aus dem Rhein in Zusammenarbeit mit der 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Württemberg (LUBW).
Weitergeführt wurden auch in Abstimmung mit 
dem Forstamt Kandel die Arbeiten im Bienwald: 
Dauerquadrate mit Temperaturmessung durch 
A. HÖLZER und Pollenanalysen durch S. SCHLOSS. 
Fortgesetzt wurde die Erfassung der Verbreitung 
der Torfmoose SW-Deutschlands. Der Schwer-
punkt lag auf dem Schwarzwald, dem Pfälzerwald 
und dem nördlichen Elsass. TH. WOLF sammelte 
vor allem im Odenwald. Intensiviert wurde die 
Zusammenarbeit mit SIMONE LANG (Department of 
Systems Ecology, Vrije Universiteit Amsterdam) 
bezüglich der Auswirkung der Klimaänderung auf 
Moore in Nordskandinavien. Sie hat auch einen 

Abbildung 27. Zur Eröff-
nung der Fotoausstel-
lung „Etosha – Tierfo-
tografien aus Namibia“ 
des Tierfotografen Dr. 
WOLF STEIGER kam auch 
Frau Prof. Dr. JOHANNA 
EDER, Direktorin des 
Stuttgarter Schwester-
instituts, hier im Ge-
spräch mit dem Leiter 
der Abteilung Botanik, A. 
HÖLZER. Die Ausstellung 
wurde in Zusammenar-
beit mit dem Staatlichen 
Museum für Naturkunde 
Stuttgart und mit Unter-
stützung der Bosch Fo-
togruppe präsentiert.
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Arbeitplatz im Museum. S. KRAFT untersuchte im 
Rahmen einer Facharbeit an der Berufsakademie 
Karlsruhe und der LUBW die mikroskopischen 
Unterscheidungsmöglichkeiten zweier Torfmoos-
arten (S. auriculatum und S. inundatum) und de-
ren Genetik (Letzteres in Zusammenarbeit mit 
dem Forschungszentrum Karlsruhe). 

Mykologie
Fortgesetzt wurde die floristisch-taxonomische 
Erfassung der Rost- und Brandpilze Baden-
Württembergs. Hierfür wurden neben eigenen 
Aufsammlungen auch Belege aus öffentlichen 
Herbarien (Stuttgart, Karlsruhe) ausgewertet. 
Mittlerweile sind 269 Rostpilz- und 45 Brand-
pilzarten in Verbreitungskarten auf MTB-Basis 
erfasst (M. SCHOLLER). Taxonomische Arbeiten 
zur Rostpilzflora von Baden-Württemberg wur-
den vor allem an Juncus-Rosten und zum P.  La-
genophorae-Komplex realisiert (M. SCHOLLER). 
Die Untersuchung der synanthropen Karlsruher 
Pilzflora wurde fortgesetzt. Mehrere Exkursionen 
wurden durchgeführt und alte Belege im Herbari-
um Karlsruhe aufgearbeitet. Mittlerweile sind 628 
Arten verteilt auf 1.002 Belege dokumentiert. 
Erste Ergebnisse wurden von SCHOLLER & MÜLLER 
(siehe Kap. 6) publiziert (M. SCHOLLER in Zusam-
menarbeit mit AG Pilze im Naturwissenschaftli-
chen Verein, Teilfinanzierung durch Umweltamt 
Karlsruhe). Die monographische Bearbeitung der 
Gattung Tranzschelia (Uredinales) (M. SCHOLLER, 
Prof. CATHIE AIME, USA) wurde von M. SCHOLLER 

mit der Auswertung von Material aus diversen 
öffentlichen Herbarien fortgesetzt. Auch wurden 
weitere REM-Aufnahmen am Forschungszen-
trum Karlsruhe angefertigt. Die Erarbeitung einer 
Checklist/Rote Liste der Rostpilze (Uredinales), 
Brandpilze (Ustilaginales p.p., Microbotryales), 
Echten Mehltaupilze (Erysiphales) und Falschen 
Mehltaupilze (Peronosporales) Deutschlands 
(Leitung M. SCHOLLER) und eine Rote Liste Groß-
pilze Deutschlands (Leitung W. PÄTZOLD) wurde 
fortgesetzt (Finanzierung durch Bundesamt für 
Naturschutz). Um eine Übersicht über den aktu-
ellen Bestand alpiner Arten zu bekommen, wur-
de von den Bearbeitern der Roten Liste Phyto-
parasitische Pilze eine einwöchige Exkursion im 
Allgäu (Oberjoch) organisiert und durchgeführt. 
Im Projekt „Anamorphen Echter Mehltaupilze“ 
(M. SCHOLLER, A. SCHMIDT, Lübeck) wurden einige 
Belege gesammelt und dokumentiert. Zeichnun-
gen wurden von A. SCHMIDT angefertigt. 

Wissenschaftliche Sammlungen
Die technische Aufarbeitung des Gefäßpflanzen-
herbars (S. BECKER, P. KAMMERER und A. MAYER) 
wurde fortgeführt. Aufsammlungen von Torfmoo-
sen wurden von T. BORTNIKOVA in Zusammenarbeit 
mit A. HÖLZER bestimmt. M. AHRENS bearbeitete 
weiter die Moose aus dem BAUSCH-Herbar (ehe-
mals Heidelberg). Es ergaben sich daraus viele 
Erstfunde für SW-Deutschland. Beendet ist die 
technische Aufarbeitung der Gefäßpflanzen aus 
der HAISCH-Sammlung. Ein kleiner Teil der Farne 

Tabelle 1. Sammlungseingänge Abteilung Botanik (Schenkungen, Tausch, Aufsammlungen, Aufkäufe)

Sammler Provenienz/Bemerkungen Taxa Anzahl Belege

REINEKE, D. Deutschland  Flechten 750
WIRTH, V. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Vorarlberg Flechten 320
PHILIPPI, G. Südwestdeutschland Gefäßpflanzen 120
BREUNIG, T. Südwestdeutschland Gefäßpflanzen 45
KLEINSTEUBER, A. Deutschland, Mittelmeerraum Gefäßpflanzen 300
BLUM, W. Mexiko, USA, Kakteen (Typen) Gefäßpflanzen 12
WOLF, T. Deutschland (Torf- und andere Moose) Moose 215
PHILIPPI, G. Südwestdeutschland, Vogesen, Burgund, Alpen Moose ca. 300
HÖLZER, A. SW-Deutschland, Frankreich (Torf- und andere Moose) Moose 456
SCHMIDT, A. Deutschland, Erysiphales Pilze 17
JAGE, H. Baden-Württemberg, phytoparas. Kleinpilze Pilze 860
SCHRIMPL, L.  Schwarzwald, Großpilze Pilze 32
GEIGER, R.  Baden-Württemberg, Großpilze Pilze 23
SCHOLLER, M.  Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allgäu, Pilze 563
 Algarve, alle Pilzgruppen, vor allem
 parasitische Kleinpilze
 
SUMME   ca. 4.013
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wurde durch zwei Volontärinnen systematisch 
sortiert. Unter den Neuzugängen sei die Samm-
lung W. BLUM hervorgehoben. Sie enthält 12 Be-
lege, darunter 11 Kakteen-Arten aus der Gattung 
Echinocereus. Dabei handelt es sich teilweise 
um Typus-Material. Dazu gibt es ein sehr anspre-
chendes Buch, worin die Herbarbelege abgebil-
det sind. Weitere Zugänge siehe Tab. 1.
Die Pilzsammlungen (exklusive lichenisierte Pil-
ze) wurden durch 1.495 Belege ergänzt und ent-
halten nun ca. 38.900 Belege. In die Datenbank 
eingegeben wurden 7.474 Belege. Die Gesamt-
zahl der in der Datenbank vorliegenden Belege 
beträgt nun 16.410. Umfangreiches weiteres 
Material wurde technisch aufgearbeitet, schwer-
punktmäßig Großpilze aus Baden-Württemberg. 
Die Zahl der Ausleihen betrug 13 (330 Belege). 

Forschungs- und Sammelreisen,
Exkursionen
A. HÖLZER sammelte in SW-Deutschland, dem El-
sass und in der Bretagne (finanziert über die von 
Kettner-Stiftung). M. SCHOLLER: Einwöchige All-
gäu-Exkursion zum Sammeln phytoparasitischer 
Kleinpilze im Rahmen des Rote-Liste-Projekts.

Sonstige Tätigkeiten
M. SCHOLLER leitete die AG Pilze des Naturwis-
senschaftlichen Vereins. Zu den monatlichen Ar-

beitstreffen (einschließlich Vorträgen) im Pavillon 
des Museums kamen bis zu 35 (durchschnittlich 
17 Personen). Wie in den vergangenen Jahren 
organisierte er die Pilzausstellung und -beratung, 
wobei rund 20 Vereinsmitglieder aktiv mithal-
fen, speziell bei der Pilzberatung D. OBERLE und 
G. MÜLLER. Diverse Fernseh- und Presseinter-
views durch D. OBERLE, G. MÜLLER und M. SCHOL-
LER folgten den Aktivitäten des Vereins. Auch 
waren die Pilzkundler mit einem Stand am Deut-
schen Naturschutztag vertreten, den rund 500 
Personen besuchten (Organisation M. SCHOLLER). 
Vorgestellt wurde das Projekt Pilzflora von Karls-
ruhe, ein Poster über Saftlinge und frische Ex-
emplare von typischen „Stadtpilzen“. Zudem hielt 
M. SCHOLLER einen Vortrag im Rahmen dieser 
Veranstaltung. Am Tag der offenen Tür beteiligte 
er sich mit einem Stand zum Thema „Schadpilze 
in Haus und Garten“. 

5.3 Entomologische Abteilung

Wissenschaftliche Schwerpunkte und
Projekte
Schmetterlinge (Lepidoptera)
Das Kooperationsprojekt Schmetterlingsfauna 
des Iran (ALI, Leitung R. TRUSCH) wurde mit ta-
xonomischen Arbeiten an Geometriden aus dem 
Iran fortgesetzt. Herr HOSSEIN RAJAEI SHOORCHEH 

Abbildung 28. Dieser 
fast 30 kg schwere 
Riesenporling (Meripi-
lus giganteus) wurde 
in Karlsruhe-Waldstadt 
gefunden und auf dem 
Museumsgelände aus-
gestellt. Für den Trans-
port musste er zweige-
teilt werden. – Foto: M. 
SCHOLLER.
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kam als Austauschstudent mit Hilfe des DAAD 
an das Karlsruher Naturkundemuseum und ar-
beitet an einer Doktorarbeit über die Geometri-
den Irans. Mit seiner Tätigkeit sollen Bausteine 
zur Kenntnis der Biodiversität des Iran erarbeitet 
werden. Zunächst stehen taxonomisch-systema-
tische Arbeiten im Vordergrund, bei denen die 
Gattung Gnopharmia (Ennominae) sowie die 
Unterfamilie Larentiinae (ohne Eupitheciini) für 
das Gebiet Irans bearbeitet werden. 
Im Projekt Tagfalterdatenbank Baden-Württem-
bergs (Leitung R. TRUSCH, Bearbeiterin J. BASTI-
AN), gefördert durch die Klaus-Tschira-Stiftung 
gGmbH (KTS) konnte die Erfassung der Fami-
lien Hesperiidae, Lycaenidae, Satyridae und 
Papilionidae komplett abgeschlossen werden. 
Die Familien Nymphalidae und Pieridae stehen 
unmittelbar vor dem Abschluss. Somit enthält 
die Tagfalterdatenbank nun 132 Arten, deren 
Daten nach den Arbeitsunterlagen zum Grund-
lagenwerk Schmetterlinge Baden-Württembergs 
(Datenbestand G. EBERT) vollständig erfasst sind. 
Insgesamt sind noch neun Arten aus den beiden 
verbleibenden Familien Pieridae und Nymphali-
dae in diesem Rahmen zu bearbeiten. Der Um-
fang der Tagfalterdatenbank betrugt Ende 2008 
43.136 Beobachtungsdaten bei 16.088 Fundor-
ten. 
Die Erfassung faunistischer Daten im Projekt 
„Landesdatenbank Schmetterlinge Baden-
Württembergs“ (Leitung R. TRUSCH, Bearbeiter 

A. STEINER) wurde dank der fortdauernden Ko-
operation mit der LUBW weitergeführt. Der Inter-
net-Auftritt der „Landesdatenbank Schmetterlin-
ge Baden-Württembergs“ wurde am 1. Juli für die 
Öffentlichkeit freigegeben (www.schmetterlinge-
bw.de). Zur Illustration dieser Webseite müssen 
allein für die Macrolepidoptera über 6.000 Fotos 
beschafft und bearbeitet werden. Die ersten ca. 
1.000 wurden von M. FALKENBERG und S. SCHARF 
für die Publikation im Internet aufbereitet. Die 
Online-Datenbank wird jährlich aktualisiert, da-
mit jeder Melder zeitnah „seine“ und alle anderen 
Meldungen auf TK 1:25.000-Rasterbasis sehen 
kann. Darüber hinaus wird durch das offensicht-
liche Fehlen von Nachweisen auf bestimmten 
Rasterfeldern auf unzureichend erforschte Ge-
biete aufmerksam gemacht; diese Nachweislü-
cken können so gezielter geschlossen werden. 
Es gelang außerdem, mit dem Internetauftritt 
neue Mitarbeiterkreise zu erschließen. 
Das Projekt „Rote Liste der Schmetterlinge 
Deutschlands“ ruhte dagegen wegen anderwei-
tiger Prioritätensetzung durch das BfN und soll 
erst im Laufe des Jahres 2010 weitergeführt wer-
den.

Käfer (Coleoptera)
Die Arbeiten konzentrierten sich auf die Attela-
biden-Gattung Euops und die Gattung Trigono-
pterus der Cryptorhynchinae. Eine umfangreiche 
Revision der Euops-Fauna von Indien konnte 

Abbildung 29. Kurator A. 
RIEDEL, verantwortlich für 
Käfer und andere Insek-
ten außer Hautflüglern 
und Schmetterlingen 
im Hause, übernahm 
die Rolle des Croupiers 
beim „Kakerlakenren-
nen“ auf der KAMUNA. 
Als Preis winkt jeweils 
eine Freikarte für das 
Naturkundemuseum.
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abgeschlossen werden. Ferner wurden neue 
Euops-Arten aus dem Regenwald-Kronendach 
von Papua-Neuguinea beschrieben. Dabei wur-
de hauptsächlich mit taxonomischen Standard-
Techniken gearbeitet. Anders das Vorgehen bei 
Trigonopterus: Hier kommen neueste Techniken 
zum Einsatz, um die Morphologie und Evolution 
dieser Gruppe umfassend verstehen zu können. 
In Zusammenarbeit mit M. BALKE (Zoologische 
Staatssammlung München) wurde die DNA von 
250 Exemplaren aus dem Cyclops-Gebirge von 
Neuguinea extrahiert und ein „genetischer Bar-
code“ erstellt, d.h. eine bestimmte Gensequenz 
entschlüsselt. Obwohl die Exemplare extrem 
ähnlich aussehen, konnten 51 Arten genetisch 
und anschließend auch morphologisch klar ge-
trennt werden. Um diese teils kostspieligen Ar-
beiten weiterführen und ausbauen zu können, 
wurde ein umfangreicher DFG-Antrag ausgear-
beitet. Da genetische Untersuchungen mittler-
weile zum Standard bei taxonomisch-systema-
tischen Arbeiten geworden sind, dürfte es auch 
für das SMNK notwendig werden, ein Labor für 
molekularbiologische Verfahren aufzubauen, um 
so konkurrenzfähig und attraktiv für Nachwuchs-
wissenschaftler in diesem Arbeitsfeld zu bleiben. 
Eine weitere interinstitutionelle Zusammenarbeit 
wurde hinsichtlich der Synchrotron Mikro-Rönt-
gentomographie (SR-µCT) aufgebaut. Diese mo-
derne Technik erlaubt, von sehr kleinen Objekten 
3D-Rekonstruktionen mit einer Auflösung im µm-
Bereich zu erzeugen; diese können dann virtuell 
geschnitten und seziert werden und eignen sich 
zum Verständnis der Anatomie und Funktions-
weise der Tiere. Erste Bildstapel konnten mit der 
Synchrotron-Strahlenquelle ANKA (Angström 
Karlsruhe) am Forschungszentrum Karlsruhe 
aufgenommen werden. Mit dieser Technik soll 
die Bein-Bewegung und -Verriegelung bei Tri-
gonopterus verstanden werden. Diese Untersu-
chungen von T. VAN DE KAMP im Rahmen seiner 
Dissertation werden ergänzt durch histologische 
Arbeiten an den Elytren. Die Flügeldecken von 
verschiedenen Rüsselkäfern im Vergleich mit an-
deren Käferarten werden durch Semidünnschnit-
te, REM- und TEM-Aufnahmen untersucht und 
ihre Ultrastruktur charakterisiert. 

Ameisen (Formicidae)
Die wissenschaftlichen Arbeiten konzentrierten 
sich auf die Beschreibung, Analyse und Veröf-
fentlichung von Martialis heureka („Die vom Mars 
– wir haben sie gefunden“) durch CHRISTIAN RA-
BELING, JEREMY BROWN, beide Doktoranden an der 

University of Texas in Austin, und MANFRED VER-
HAAGH. Das einzige derzeit bekannte Exemplar 
wurde 2003 von C. RABELING, damals Diplomand 
an der Universität Tübingen und am Naturkun-
demuseum Karlsruhe, in der Laubstreu eines 
ursprünglichen Regenwaldes bei Manaus in Bra-
silien gefunden. Offensichtlich kommt die „Mars-
Ameise“ nur selten vor. In Hunderten von Boden-
proben, die M. VERHAAGH vorher im Fundgebiet auf 
dem Gelände des brasilianischen Agrarinstituts 
Embrapa Amazônia Ocidental während des vom 
Bundesforschungsministerium finanzierten For-
schungsprojekts SHIFT untersucht hatte, fanden 
sich nur zwei Tiere, die zum Großteil nach dem 
Eintrocknen der Proben in Brasilien verloren gin-
gen. Kein Wunder, dass die Forscher nach dem 
erneuten Fund „Heureka!“ dachten. Die Ameise 
gehört nicht nur zu einer neuen Gattung und Art, 
sondern auch zu einer neuen Unterfamilie, wie 
die Forscher in der renommierten Fachzeitschrift 
Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America berichteten. Dies 
ist seit 1923 das erste Mal, dass eine lebende 
Ameise gefunden wurde, die keiner bislang be-
kannten Unterfamilie zuzuordnen ist. In den seit-
dem vergangenen 85 Jahren konnten nur bereits 
ausgestorbene Arten als Vertreter neuer Unterfa-
milien beschrieben werden. Die Martialinae stel-
len damit die 21. Unterfamilie der lebenden Amei-
sen dar. Die nur etwa 3 mm große Ameise erwies 
sich durch die ungewöhnliche Kombination von 
Körpermerkmalen und in der genetischen Ana-
lyse als die ursprünglichste lebende Ameisenart, 
die derzeit bekannt ist, was auch den Ausschlag 
für die „außerirdische“ Namensgebung gab. Die 
„Mars-Ameise“ weist ein Mosaik von archaischen 
und hoch spezialisierten Körpermerkmalen, de-
ren Ausbildung offensichtlich im Zusammenhang 
mit dem unterirdischen Lebensraum und einer 
speziellen Ernährung steht, auf. Das Tier ist blind 
und besitzt lange, dünne Kieferzangen (Mandi-
beln), wie sie in dieser Form von keiner anderen 
Ameisenart bekannt sind. Offensichtlich sind die 
„Mars-Ameisen“ in der Wahl ihrer Beutetiere hoch 
spezialisiert. Der Fund von Martialis heureka ist 
von großer Bedeutung für das Verständnis der 
Ameisenevolution. Er zeigt zusammen mit an-
deren, länger bekannten Ameisenarten, dass 
bereits frühzeitig in der Evolution entstandene 
Formen als spezialisierte Beutegreifer im Boden 
und der Streuschicht stabiler Ökosysteme über-
dauern konnten. Dieser Fund ist damit auch ein 
Hinweis auf das große Potential an Arten, die bis-
lang unentdeckt in den Böden der verbliebenen 
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Regenwälder leben und für das Verständnis der 
Evolution und der Biologie von Ameisen bedeut-
sam sein können. 

Wissenschaftliche Sammlungen
Die EDV-Erfassung der Schmetterlingssamm-
lung auf Taxon-Niveau wurde bis Ende August, 
dem Ende der ABM-Beschäftigung des Bearbei-
ters R. HÄCKER, fortgesetzt. Die „Ein-Euro-Kräfte“ 
waren eine sehr große Hilfe bei den Umsteck-
arbeiten, insbesondere H. SCHERMER. Durch die 
bedeutende Menge an Neuzugängen bei den 
Lepidoptera (vgl. Tabelle Sammlungseingänge) 
waren diese Arbeiten in großem Umfang zur Si-
cherung der Sammlungen nötig. Es werden da-
bei die Individuen in Normkästen überführt und 
jedes Exemplar mit dem obligatorischen Inventa-
risierungsetikett versehen. Auch die allgemeinen 
Ordnungsarbeiten im Insektenmagazin wurden 
fortgesetzt. Hervorzuheben ist die neue, Platz 
sparende Aufstellung der historischen Samm-
lungsschränke (Sammlungen MARTIN DAUB, COLIN 
WYATT). Die Arbeiten an der Hauptsammlung Eu-
pithecia (Geometridae) durch U. RATZEL betrafen 
im Berichtsjahr vor allem die Regionen Iran und 
Afghanistan sowie angrenzende Gebiete. 
Von den zahlreichen Anfragen externer Wis-
senschaftler zu Typusexemplaren und anderen 
Sammlungsobjekten wurden die meisten durch 
Digitalfotos elektronisch bedient. Die Ausleihen 
im direkten Leihverkehr konnten dadurch sehr 

eingeschränkt werden. Ebenfalls hervorzuheben 
sind die Präparationsarbeiten durch den ehren-
amtlichen Mitarbeiter KARL RATZEL. Er präparierte 
über 10.000 Falter aus den in den 1970er Jahren 
an das Haus gekommenen Tütenfalter-Ausbeu-
ten aus Nordindien und Nord-Australien. M. FAL-
KENBERG führte umfangreiche Sicherungsarbeiten 
an der Sammlung ALAIN SCHEUBEL durch und prä-
parierte diverse kleinere Ausbeuten. Mit einer Di-
gitalisierung des umfangreichen Diaarchivs von 
G. EBERT, das sehr viele Freilandaufnahmen von 
Schmetterlingsarten enthält, wurde begonnen 
(AB-Maßnahme J. FIEDLER).
Die Neuordnung der Käfersammlung machte im 
Berichtszeitraum große Fortschritte. Die Familien 
Ptiliidae, Leiodidae, Scydmaenidae und Ptinidae 
wurden durch W. HOHNER in Systemschachteln 
überführt und gleichzeitig in der Datenbank er-
fasst. Von ihnen sind nun etwa 420 Arten in 
22 Kästen in der Sammlung des SMNK vorhan-
den. Die Cerambycidae (Bockkäfer) als wesent-
lich größere Familie wurden ebenfalls neu sor-
tiert und erfasst. Sie sind derzeit mit 611 Arten in 
64 Kästen repräsentiert. Beim Einsortieren von 
Sammlungen konnten der Hauptsammlung 125 
Laufkäfer-Arten hinzugefügt werden, sodass die 
Carabiden am SMNK nun mit 1.270 Arten in 171 
Kästen repräsentiert sind. Die Scarabaeiden-
Sammlung konnte um etwa 220 Arten erweitert 
werden und umfasst nun insgesamt 742 Arten in 
92 Kästen. Von den kleineren Insektenordnungen 

Abbildung 30. Führun-
gen im Insektenmaga-
zin faszinieren die Be-
sucher immer wieder. 
Warum sammeln Ento-
mologen Insekten? Hier 
erklären wir regelmäßig 
den Hintergrund unse-
rer Forschungsarbeiten.
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wurden die Wanzen (Heteroptera) von W. HOHNER 
digital erfasst und neu aufgestellt. Die Haupt-
sammlung enthält derzeit etwa 900 Arten in 
61 System-Kästen. Es wurden darüber hinaus 
zahlreiche Anfragen externer Wissenschaftler im 
Leihverkehr bedient.

Sammlungszugänge
Die entomologischen Sammlungen konnten im 
Berichtsjahr um etwa 105.000 Exemplare ver-
größert werden (siehe Tab. 2). Besonderheiten: 
Zuwachs bekam die Schmetterlingssammlung 
mit insgesamt rund 72.000 Exemplaren, wo-
von 35.531 auf die Macro- und 36.583 auf die 
Microlepidoptera entfallen. D. DOCZKAL (Malsch) 
spendete etwa 4.000 Exemplare verschiedener 
determinierter Insekten, besonders Dipteren. Die 
20.000 Exemplare umfassende Käfersammlung 
des verstorbenen O. K. HEBESTREIT (Ulm) konn-
te erworben werden. Sie umfasst alle Familien, 
hauptsächlich aus Mitteleuropa, aber auch aus 
Südeuropa und der Türkei. Insbesondere für 
Ausstellungszwecke im neuen Insektensaal wur-
de eine Auswahl von 200 Exemplaren besonders 
farbenprächtiger Käfer von A. VAN VYVE ange-
schafft. Die Ameisensammlung konnte um rund 
4.000 Exemplare in etwa 400 Arten aus Ostma-
laysien und Sumatra erweitert werden. 

Forschungsaufenthalte und Sammelreisen,
Exkursionen
Im Rahmen des ALI-Projektes reisten M. FALKEN-
BERG und R. TRUSCH vom 28. April bis 16. Mai in 

den Nord- und Nordost-Iran, um an verschiede-
nen Gebirgsstandorten um 2.000 m Schmetterlin-
ge für das SMNK zu sammeln. Die aufgesuchten 
Gebiete liegen östlich Teheran, im Kuh-e Sorkh, 
im Kuh-e Mirza Arab, östlich Torbat-e Heidarye 
sowie an zwei Stellen des Kopet Daghs. Darüber 
hinaus führten M. FALKENBERG und R. TRUSCH Ta-
gesexkursionen in Baden-Württemberg und eine 
mehrtägige Fahrt nach Norditalien durch, auf de-
nen für das Museum gesammelt wurde. M. VER-
HAAGH reiste zusammen mit den Kollegen aus der 
Abteilung Zoologie vom 22.8. bis 7.9.2008 zu 
einem Feldaufenthalt nach Südbrasilien im Rah-
men des SOLOBIOMA-Projekts und zur Teilnah-
me am Internationalen Bodenzoologiekongress 
in Curitiba.

Ausstellungsarbeit 
Die Arbeiten für die Sonderausstellung „Biologi-
sche Vielfalt erforschen und erhalten – die Arbeit 
des Naturkundemuseums Karlsruhe“, die das Mu-
seum anlässlich der COP 9 vom 30.4. bis 12.10. 
zeigte, konzipierte und koordinierte M. VERHAAGH. 
Des Weiteren erstellte er das Grobkonzept für 
die Erneuerung des Insektensaales und führte 
die Ausschreibung für die Gestaltung des Saales 
durch. Die Firma „pragmadesign“ (Konstanz) er-
hielt den Zuschlag. Mit ihr wird die neue Insekten-
ausstellung erarbeitet und umgesetzt. Eröffnung 
soll in der zweiten Jahreshälfte 2010 sein. M. VER-
HAAGH übernahm im Herbst auch die Konzeption 
und Umsetzung der Darwin-Sonderschau, die 
das SMNK anlässlich des Darwinjahres 2009 

Abbildung 31. Martialis 
heureka – den Mitar-
beitern der Abteilung 
Entomologie gelang 
der Nachweis einer bis-
her unbekannten, sehr 
primitiven Ameisenart 
im Amazonasgebiet. 
– Foto: C. RABELING & M. 
VERHAAGH.
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(200. Geburtstag, 150 Jahre Veröffentlichung 
„Über die Entstehung der Arten“) zeigt.

Sonstige Tätigkeiten
M. VERHAAGH führte Anfang des Jahres die Arbei-
ten am Leitbild zu Ende und nahm zusammen 
mit den Kollegen der Zoologischen Abteilung 
vom 19.-22.5. am internationalen Umweltgipfel 
COP 9 in Bonn teil (side-event zu InBioVeritas, 
Kontakttermine mit verschiedenen wissenschaft-
lichen Institutionen, Forschungsförderungsein-
richtungen etc.). Dabei gab er ein Rundfunk-
interview über die GBIF-Aktivitäten am SMNK 
(Projekt FoCol). 
Der September brachte für M. VERHAAGH einen bis 
dato völlig unbekannten Medienrummel rund um 
die „Mars-Ameise“ Martialis heureka. Nachdem 
die Nachricht von der Veröffentlichung durch die 
Presseagenturen dpa und Reuters aufgegrif-
fen worden war, verbreitete sich die Meldung 
in nahezu allen Tageszeitungen und Journalen 
sowohl in den Print- als auch Online-Ausgaben. 
Selbst die „Bild-Zeitung“ druckte das Bild der 
„Mars-Ameise“ auf der Titelseite! Entsprechend 
groß war die Nachfrage an Presse- und Rund-
funkinterviews, selbst für japanische Zeitungen. 
Bei EinsPlus berichtete M. VERHAAGH auch für 
das Fernsehen über die Entdeckung und Be-
deutung der Ameise. 
Der Internet-Auftritt der Datenbank „Schmetter-
linge Baden-Württembergs“ am 1. Juli brach-

te viel Resonanz in Funk, Fernsehen und der 
Presse, wozu R. TRUSCH eine Reihe von Inter-
views beisteuerte. Er stand auch für den SWR 4 
im Studio Karlsruhe Rede und Antwort zu den 
„Schmetterlingen Baden-Württembergs online“. 
Im Dezember produzierte der SWR für die Reihe 
„Planet Wissen“ eine einstündige Sendung zum 
Thema „Schmetterlinge“, bei der R. TRUSCH als 
Studiogast mitarbeitete. A. RIEDEL berichtete im 
Badenradio über den Asiatischen Marienkäfer 
Harmonia axyridis. 

5.4 Zoologische Abteilung 

Wissenschaftliche Schwerpunkte und
Projekte
Vivarium
Die bedeutendste Zucht waren ca. 300 junge 
Tropfenkröten (Rhaebo guttatus). Dieser wieder-
holte Erfolg ist auch von genereller Bedeutung 
für die Arterhaltung vieler gefährdeter Amphibi-
en. Die jungen Kröten wurden in der Amphibien-
ausstellung gezeigt, ferner Kaulquappen von 
Goldbaumsteigern (Dendrobates auratus) aus 
eigener Zucht. Es schlüpften 17 albinotische Ti-
gerpythons (Python molurus bivittatus), 39 teils 
knallgelbe Schlegels Lanzenottern (Bothriechis 
schlegeli) und 12 Bartagamen (Pogona vitti-
ceps). Aus aquaristischer Sicht sind besonders 
45 junge Banggai-Kardinalbarsche (Pterapogon 
kauderni ) hervorzuheben, eine in ihrem natür-

Abbildung 32. Expedi-
tionen ins Gebiet der 
Mâta Atlantica in Brasili-
en verlangen Flexibilität 
und Improvisationsge-
schick. – Foto: SOLO-
BIOMA.
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lichen Areal mittlerweile bedrohte Art. Gleiches 
gilt für die erfolgreiche Nachzucht von Seepferd-
chen (Hippocampus reidi) und Sulu-Seenadeln 
(Dunckerocampus pessuliferus). Letztere wer-
den deutschlandweit nur am SMNK regelmäßig 
nachgezüchtet. In den größeren Aquarien ge-
lang neben der Zucht des Pfauenaugen-Stech-

rochens (Potamotrygon motoro) auch die dau-
erhafte Zucht des Kleingefleckten Katzenhais 
(Scyliorhinus canicula).

Bodenzoologie und Ökosystemforschung
Die Mitarbeiter des SOLOBIOMA-Projekts in 
Brasilien waren schwerpunktmäßig mit Feldar-
beiten und Materialaufarbeitung beschäftigt, dar-
über hinaus mit der Erstellung von Datenbanken 
und der Auswertung des Datenmaterials. Zwei 
projektinterne Workshops wurden in Deutsch-
land und Brasilien durchgeführt. Erste Ergeb-
nisse wurden publiziert (s. Kap. 6) und auf meh-
reren internationalen Tagungen in Deutschland 
und Brasilien präsentiert, so auf einem Work-
shop des Mata Atlântica-Forschungsprogramms 
des BMBF in Recife, Brasilien (18 Vorträge und 
6 Poster). Die Aktivitäten und Forschungser-
gebnisse des SNMK im Bereich Biodiversitäts-
forschung in Brasilien wurden in eine vom Bo-
tanischen Garten Ulm konzipierte Ausstellung 
über Naturräume Brasiliens eingebracht. Diese 
Ausstellung wurde in Ulm und Tübingen gezeigt. 
Für eine anschauliche Darstellung der Ziele und 
Tätigkeiten der Projektwissenschaftler wurde ein 
zweisprachiges 30-minütiges Video in Brasilien 
gedreht und produziert. Im Mai waren mehrere 
brasilianische Wissenschaftler des Projekts und 
der Direktor der Partner-Naturschutzorganisati-
on SPVS zu Besuch in Deutschland und präsen-
tierten zusammen mit H. HÖFER und M. VERHAAGH 
die gemeinsame Initiative InBioVeritas auf der 
9. Vertragsstaatenkonferenz (COP 9) zum Über-
einkommen über die biologische Vielfalt in Bonn. 
Das 2007 von den Projektpartnern gegründete 
Kompetenzzentrum zum Schutz der Biodiversi-
tät im Atlantischen Küstenregenwald InBioVeri-
tas dient als projektunabhängige Grundlage für 
Öffentlichkeitsarbeit und Einwerbung von Dritt-
mitteln auf diesem Gebiet. Es wurde in seinem 

Tabelle 3. Sammlungseingänge Abteilung Zoologie (Schenkungen, Tausch, Aufsammlungen, Aufkäufe)

Sammler Provenienz/Bemerkungen Taxa Anzahl Belege

HÖFER, H. et al. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz  Spinnen 994
BECK. L. et al. Baden-Württemberg Collembola, Protura 150
KNIPPER, H. Afrika Myriapoda 268
EBERHARDT, A. Baden-Württemberg Nematoda 4
BECK, L., WOAS, S.  Mitteleuropa, Südamerika Hornmilben 1991
HÄUSSLER, U. et al. Baden-Württemberg Fledermäuse 470
Diverse Sammler Mitteleuropa Diverse Säugetiere und Vögel 250

Summe   4.127

Abbildung 33. Wie entsteht ein Tierpräparat? Die Prä-
paratorin ALMUTH MÜLLER zeigt, wie es geht.
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ersten Jahr von H. HÖFER koordiniert, unterstützt 
von R. FABRY, dem Brasilien-Koordinator des 
Projekts, als InBioVeritas-Generalsekretär. Au-
ßer auf der COP 9 in Bonn wurde die Initiative 
vorgestellt am SMNK anlässlich der Eröffnung 
der Biodiversitätsausstellung in Karlsruhe, an 
der Universität Curitiba, in Tübingen im Rahmen 
des Studium Generale zum Thema Naturräume 
Brasiliens und auf dem Südamerika-Symposium 
am Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn. 
Durch diese Veranstaltungen, aber auch durch 
das dreisprachige Faltblatt und das  umfassen-
de Internet-Portal „www.InBioVeritas.net“ erfährt 
InBioVeritas vermehrt Beachtung bei brasiliani-
schen und deutschen Behörden und Organisa-
tionen. Das Konsortium der InBioVeritas-Mit-
glieder hat inzwischen mehrere Projektskizzen 
eingereicht und ist guter Hoffnung, zukünftig im 
Rahmen von Drittmittelprojekten weiter agieren 
zu können.

Alpenprojekt „Beweidungsumstellung am
Einödsberg“
Das Projekt wurde abgeschlossen. Die letzten 
Aufsammlungen wurden identifiziert, die Ergeb-
nisse in Datenbanken eingegeben und analysiert. 
Über das 6-jährige Projekt wurde ein umfang-
reicher Bericht erstellt und gemeinsam mit den 
Ergebnissen der botanischen Arbeitsgruppe an 
den Projektträger Landesbund für Vogelschutz 
in Bayern e.V. (LBV) übergeben. Erste Publika-
tionen liegen bereits vor. Für eine ausführliche 

Beschreibung des Projekts und erste Ergebnisse 
siehe Kap. 6 sowie www.einödsberg.de.

Nistkastenmonitoring Baden-Württemberg
Diese seit 1988 laufenden Langzeituntersu-
chungen zur Ökologie höhlenbrütender Vö-
gel und Einflüsse von Ektoparasiten auf deren 
Brutpopulationen wurden weitergeführt (H.-W. 
MITTMANN, P. HAVELKA). Die in den 1990er Jahren 
durchgeführten Erhebungen der Saatkrähenko-
lonien Baden-Württembergs wurden wieder auf-
genommen, um langfristige Trends bei der Be-
standsentwicklung dieser ehemals als gefährdet 
eingeschätzten Vogelart beurteilen zu können. 
H.-W. MITTMANN ist zusätzlich am Höwenegg-Pro-
jekt beteiligt (siehe Kap. 5.1). 

Wissenschaftliche Sammlungen
Wirbellosen-Sammlungen: Die Sammlungen 
der Springschwänze (Collembola), Protura und 
Nematoda wurden durch T. STIERHOF neu geord-
net und die entsprechenden Datenbanken ak-
tualisiert. Die Spinnensammlung wurde durch 
Aufsammlungen von H. HÖFER und Mitarbeitern 
aus dem Calwer Heckengäu, dem Strausbergtal 
im Allgäu sowie „vor der Haustür“ in Hohenwet-
tersbach erweitert. Außerdem wurden frühere 
Aufsammlungen aus dem Bienwald identifiziert, 
sodass der Zuwachs insgesamt fast 1.000 Bele-
ge umfasst. Die Sammlung umfasst mittlerweile 
6.564 Belege, verteilt auf 1.580 Arten, darunter 
560 der knapp über 1.000 für Deutschland nach-

Abbildung 34. Kinder-
stube Naturkundemu-
seum – 2008 gelang 
eine seltene Nach-
zucht der Tropfenkröte 
Rhaebo guttatus. – Foto: 
J. KIRCHHAUSER.
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gewiesenen Arten. Die Hornmilben-Sammlung 
ist durch L. BECK, F. HORAK und S. WOAS um fast 
2.000 Belege gewachsen.
Wirbeltier-Sammlungen: Die in unterschiedli-
chen Datenbanken verwalteten Großsäugetiere, 
Kleinsäuger, Fledermäuse und Vögel wurden 
zusammengefasst und mit Hilfe des Bibliotheks-
Service-Zentrums in Konstanz nach IMDAS 
importiert. Nach einer Datenkontrolle und einer 
Thesaurusaufbereitung (H.-W. MITTMANN, T. BÜ-
CHER, P. HAVELKA, P. GUST, G. MÜLLER, J. PETZEL) 
wurde mit einer Inventur und einer Neuaufstel-
lung der ornithologischen Sammlung begonnen. 
Besonderes Augenmerk wurde dabei auch auf 
Metadaten (Geschichte der einzelnen Samm-
lungstücke, Sammler, Vorbesitzer, Präparati-
onsumstände, Literaturnachweise) gelegt. 
D. STRIEBEL und H.-W. MITTMANN begannen die 
Bearbeitung des ältesten erhaltenen Sammlungs-
komplexes in der Wirbeltiersammlung – ein Be-
stand von ca. 150 Kolibris, der zum Teil noch aus 
der Sammlung CAROLINE LUISES stammt, F. G. v. 
GMELIN’s Sammlungen von 1810 bis 1817, den 
Sammlungen des badischen Konsuls in Bahia, 
F.  ACKERMANN, aus den 1830er Jahren und 
schließlich Belege, die der Mannheimer Geograf 
und Vulkanologe J. REISS im Jahre 1871 von sei-
nen Expeditionen aus Ecuador und Peru dem 
Großherzoglichen Naturalienkabinett mitbrachte. 
Weitere Vögel und Kleinsäuger wurden zu Bäl-
gen für die wissenschaftliche Sammlung oder 

durch G. MÜLLER für die Federsammlung aufge-
arbeitet. U. HÄUSSLER konnte die Fledermaus-
sammlung um 470 (15 Arten) erweitern. Damit 
erhöht sich der Gesamtbestand auf 6.385 Fle-
dermäuse. Unter den Neueingängen befinden 
sich neben regelmäßig vertretenen Arten auch 
Belege von Nord-, Weißrand- und Wimperfle-
dermäusen. Hierbei handelt es sich um Totfunde 
und gestorbene Pfleglinge, die überwiegend im 
Rahmen der Aktivitäten der von M. BRAUN gelei-
teten Koordinationsstelle für Fledermausschutz 
Nordbaden (KFN) anfielen. Fledermausbelege 
aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe erhielten 
wir von P. HAUSER, B. HEINZ, B. LINK und C. MU-
DRA sowie weiteren für die KFN tätigen Perso-
nen. Fundmaterial aus dem Bodenseeraum und 
Oberschwaben wurde vom AK Fledermäuse Bo-
densee-Oberschwaben (E. AUER und Mitarbei-
ter) geliefert. E. HENSLE bereicherte die Samm-
lung durch Belege aus Südbaden. Des Weiteren 
waren in der Wirbeltiersammlung neben vielen 
Einzelanlieferungen folgende größere Eingänge 
zu verzeichnen: 125 aufgestellte einheimische 
Säugetiere und Vögel aus der ehemaligen Lehr-
sammlung der Luisenschule aus Mühlheim an 
der Ruhr, vermittelt durch Frau Dr. H. NIECHOJ, 
45 Präparate, vor allem Vögel, dazu Präparati-
onswerkzeuge, Glasaugen und ähnliches aus 
dem Nachlass des Präparators RUDOLF BRINK-
MANN (Oerlinghausen) und schließlich ca. 80 
Präparate, vor allem Vögel, aus dem Nachlass 

Abbildung 35. Auch tie-
rische Mitarbeiter des 
Hauses geben ihr Bes-
tes. Der Octopus des 
SMNK demonstriert 
seine Intelligenz in der 
Sendung „Große Show 
der Naturwunder“ der 
ARD mit RANGA YOGESH-
WAR
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von HERMANN LEITZBACH (Ubstadt-Weiher). Eine 
Übersicht über die Sammlungseingänge zeigt 
Tabelle 3.

Forschungs- und Sammelreisen,
Exkursionen
J. KIRCHHAUSER: Sammelreise ans Mittelmeer 
nach Giglio, Italien. H.-W. MITTMANN war im 
Rahmen der Höwenegg-Grabungen mehrfach 
in Immendingen. Die Mitarbeiter des SOLO-
BIOMA-Projekts unternahmen mehrere For-
schungsreisen nach Brasilien. H. HÖFER führte 
mehrere mehrtägige Exkursionen in den All-
gäuer Alpen durch und sammelte im Rahmen 
der Geo-Tage der Artenvielfalt im Allgäu und im 
Calwer Heckengäu. 

Ausstellungsarbeit 
Die Ausstellung über das weltweite Amphibien-
sterben wurde von mehreren Aktionen beglei-
tet. Am 4. Mai fand auf dem Friedrichsplatz ein 
Amphibientag statt, bei dem JOHANNES NIEDER-
STRASSER vom Umweltamt der Stadt Karlsruhe 
viele einheimische Amphibien zum (vorsichtigen) 
Anfassen präsentierte. Im Juni fand eine Amphi-
bienaktion bei der Fa. DEHNER statt und im Sep-
tember war das Vivarium im Pavillon zum Thema 
Amphibiensterben im Rahmen des Deutschen 
Naturschutztags vertreten. 

Sonstige Tätigkeiten 
In der Landesschau des SWR kamen drei Bei-
träge über Tiere des Vivariums, u. a. wurde über 
den Schlupf von albinotischen Tigerpythons (Py-
thon molurus bivittatus) und Schlegels Lanzen-
ottern (Bothriechis schlegeli) berichtet. Daneben 
wirkte das Vivarium an Produktionen der Serien 
„Planet Wissen“ und „Wunderwelt Wissen“ mit. 
Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt von 
Krakendame „Theresa“ in der „Großen Show der 
Naturwunder“ mit RANGAR YOGESHWAR und FRANK 
ELSTNER, die am 16.10. vor einem Millionenpubli-
kum ausgestrahlt wurde. Einen werbewirksamen 
Gag bildete der Arbeitstag des „Praktikanten 
Matze“ vom Radio-Sender „Die Neue Welle“, der 
begleitet vom Sender im Vivarium Schlangen-
Terrarien reinigen und Fische füttern musste. In 
der lokalen Presse erschienen 18 Beiträge über 
das Vivarium. Neben Berichten über erfolgreiche 
Nachzuchten oder attraktive neue Arten konnte 
im September auch die erste Tierpatin im Vivari-
um vorgestellt werden. 
Das Forschungsprojekt Höwenegg fand vor allem 
in der regionalen Presse im Hegau, im Boden-

seeraum und durch die Radioberichterstattung 
des SWR und lokaler Sender Beachtung. 
H. HÖFER nahm für das Museum wieder an den 
Sitzungen der vom Land Baden-Württemberg 
ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe „Europa“ 
im ZKM und an einem Informationstag zur Um-
weltforschung im 7. EU-Forschungsrahmenpro-
gramm in Berlin teil. Er vertrat das Museum auf 
einer Informationsveranstaltung des BMBF zur 
Ausschreibung Landmanagement in Bonn und 
führte erste Koordinationsgespräche für eine An-
tragstellung zu dieser Ausschreibung. J. KIRCH-
HAUSER nahm an der Tagung „Zookunft“ in Karls-
ruhe teil und besuchte die Fachmesse „Interzoo“ 
in Nürnberg.
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Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. BIRK,
sehr geehrter Herr Bürgermeister DENECKEN,
sehr geehrter Herr Professor Dr. WIRTH,
sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr 
MITTMANN,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Freundinnen und Freunde des Staatlichen 
Museums für Naturkunde Karlsruhe,

Sie haben den Redemarathon fast überstanden, 
doch es ist Ihr gutes Recht, nicht nur den schei-
denden Museumsdirektor Professor Dr. VOLKMAR 
WIRTH zu verabschieden und ihm für seine ver-
dienstvolle Arbeit zu danken, sondern auch sei-
nen Nachfolger kennenzulernen.

Viele der an Museen Tätigen, und ich schließe 
mich da mit ein, tun dies nicht nur als Broterwerb, 
sondern aus Berufung, aus persönlicher Identifi-
kation mit den Aufgaben von Museen. In beson-
derem Maße gilt dies für Biologen und andere 
Naturkundler. Prof. Dr. Dr. h. c. mult. ERNST MAYR 
(*05.07.1904 in Kempten, †03.02.2005 in Bed-
ford/Mass.), der bedeutende Evolutionsbiologe 
und Wissenschaftsphilosoph, schrieb in seinem 
Buch „Das ist Biologie: Die Wissenschaft des Le-
bens“ (Spektrum Akademischer Verlag GmbH, 
Heidelberg & Berlin, 1998), dass „die Faszination 
durch die Wunder der Lebewesen“ am wichtigs-
ten für die Wahl des Biologenberufs sei. Diese 
Faszination durch die Wunder der Lebewesen 
„empfinden die meisten Biologen ihr ganzes Le-
ben lang. Sie verlieren niemals die Freude an 
einer wissenschaftlichen Entdeckung, sei sie 
empirisch oder theoretisch, und die Lust an der 
Jagd nach neuen Ideen, neuen Einsichten oder 
neuen Organismen“ (MAYR 1998: 74).

Wo könnte die Arbeit über die faszinierenden 
Wunder der Lebewesen vielfältiger sein als an 
einem Naturkundemuseum? Schließlich gehören 
zu den Themen der Naturkundemuseen nicht nur 
die Vielfalt der heute lebenden Organismen und 

ihre aktuelle Gefährdung, sondern – unter Einbe-
ziehung der Paläontologie – auch die Lebewesen 
vergangener Zeitalter sowie – unter Einbezie-
hung von Geologie und Mineralogie – auch die 
Entwicklungsgeschichte und der Aufbau unseres 
Heimatplaneten, der Erde.

So war ich nicht zufällig, sondern sehr bewusst 
den größten Teil meines Berufslebens an und für 
Naturkundemuseen tätig und ich möchte Ihnen 
gern vermitteln, warum ich mich in besonderem 
Maße berufen fühlte, mich für die Leitung des 
Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe 

Ansprache von Prof. Dr. NORBERT LENZ bei seiner 
Amtseinführung als neuer Direktor des Staat-
lichen Museums für Naturkunde Karlsruhe am 
Montag, 5. Mai 2008
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zu bewerben, warum ich glaube, dass ich gut zu 
gerade diesem Museum passe und das Museum 
zu mir.

Meine ersten Besuche des Staatlichen Museums 
für Naturkunde Karlsruhe reichen zurück in die 
1990er Jahre, als ich – damals noch in Konstanz 
ansässig – den Auftrag hatte, bei der Neueinrich-
tung des Bodensee-Naturmuseums die Bereiche 
Ökologie und Paläontologie zu konzipieren. Im 
Mittelpunkt des paläontologischen Ausstellungs-
bereichs standen zwei miozäne Fossilfundstel-
len: Öhningen (auf der Halbinsel Höri) und der 
Höwenegg (im Hegau). Beide spielen auch eine 
große Rolle in den Sammlungen, Forschungen 
und Ausstellungen des Staatlichen Museums für 
Naturkunde Karlsruhe und so lag es nahe, dort-
hin zu fahren. Ich meldete mich bei Professor Dr. 
SIEGFRIED RIETSCHEL an, fuhr nach Karlsruhe und 
bewunderte dort das fast 40 m² große Wandbild 
von Professor WERNER WEISSBRODT, das eine Re-
konstruktion der am Höwenegg fossil überliefer-
ten, gut zehn Millionen Jahre alten Säugetierfau-
na zeigt. Daher verwundert es auch nicht, dass in 
Konstanz – in Zusammenarbeit mit dem Grafiker 
ARMIN DETT – für das Bodensee-Naturmuseum 
schließlich durchaus ähnliche, immerhin jeweils 
8 m² große Lebensbilder über die Fossilfundstel-
len Öhningen und Höwenegg entstanden.

Nach meiner Tätigkeit für das Bodensee-Natur-
museum Konstanz kam ich 2002 zum Aquazoo 
– Löbbecke Museum, dem Naturkundemuseum 
und Zoo der Landeshauptstadt Düsseldorf, mit 
ca. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – da-
von 35 städtischen Angestellten – und jährlich 
über 400.000 Besuchern. Zu meinen Aufgaben 
gehörten neben administrativen Tätigkeiten 
auch die Leitung des Insektariums sowie der 
wissenschaftlichen Sammlungen, für deren Er-
schließung und Erforschung ich mich einsetzte. 
Außerdem organisierte ich Sonderausstellun-
gen sowie Tagungen und war Schriftleiter der 
für den Schriftentausch des Löbbecke Museums 
wichtigen Zeitschrift „Entomologie heute“. Die 
Verzahnung von Naturkundemuseum und Zoo, 
das Miteinander von musealen Ausstellungsele-
menten mit Aquarien, Terrarien und Paludarien 
verleihen dieser erfolgreichen Einrichtung einen 
ganz besonderen Charakter.

Etwas zu kurz kam mir allerdings der wissen-
schaftliche Anspruch. Daher wechselte ich im 
Frühjahr 2007 an das Naturhistorische Muse-

um Mainz, wo ich die vergangenen 13 Monate 
als Direktor sowie als Leiter der an das städti-
sche Museum angegliederten Landessamm-
lung für Naturkunde Rheinland-Pfalz tätig war. 
An wissenschaftlichem Anspruch mangelte es 
hier nicht, wohl aber an den Möglichkeiten zur 
Umsetzung der überfälligen Sanierung des Mu-
seumsgebäudes (unter Brandschutzaspekten), 
einem bis in das 13. Jahrhundert zurückreichen-
den Klosterkomplex, sowie zur Erneuerung der 
Dauerausstellung.

Das Staatliche Museum für Naturkunde Karls-
ruhe hingegen zähle ich zu den wenigen Na-
turkundemuseen Deutschlands, in denen alle 
wesentlichen Aufgabenbereiche eines Museums 
zu ihrem Recht kommen: das Sammeln und 
Bewahren, das Erforschen und Dokumentieren 
sowie das Ausstellen und Vermitteln. In allen die-
sen Bereichen fühle ich mich zu Hause, alle halte 
ich für unverzichtbar. Besonders schätze ich am 
Karlsruher Naturkundemuseum seine inhaltliche 
Vielfalt, die alle naturkundlichen Disziplinen um-
fasst, mit Forschungsprojekten vom Oberrhein, 
über den Schwarzwald bis in die Tropen, seinen 
Traditionsreichtum mit über 222-jähriger Ge-
schichte sowie auch die Tatsache, dass das Na-
turkundemuseum in einem für das Museum um 
1870 (zwischen 1866 und 1872) errichteten Ge-
bäude untergebracht ist. Besonders erfreut mich 
auch das Vorhandensein des Vivariums, das 
mich an meine Zeit beim Aquazoo – Löbbecke 
Museum Düsseldorf erinnert. Lebende Tiere und 
Pflanzen sind eine wundervolle Bereicherung für 
ein Naturkundemuseum, wobei mir aber wichtig 
ist, dass die Lebendtierhaltung Ergänzung ist 
und bleibt und nicht immer mehr zur Hauptsache 
wird, während das Museum auf dem Abstellgleis 
zu landen droht.

Konstanz, Düsseldorf, Mainz – da mag sich man-
cher von Ihnen fragen, woher kommt dieser Herr 
LENZ denn eigentlich? Nun, ich muss zugeben, 
dass mir eine Antwort auf diese scheinbar so 
einfache Frage gar nicht so leicht fällt, denn ich 
hatte schon Wohnsitze von Kiel bis Konstanz und 
über insgesamt fast fünf Jahre in Australien so-
wie zahlreiche weitere Auslandsaufenthalte gäbe 
es auch noch so manches zu berichten.

Der bayerische Kabarettist GERHARD POLT 
(*07.05.1942 in München) reagierte in einem 
Interview zu seinem sechzigsten Geburtstag (in 
dem Porträt „Sakradi!“; ausgestrahlt im ARD-
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Fernsehen am Mittwoch, den 01.05.2002, von 
23.30-0.15 Uhr) auf die Frage nach seiner Hei-
mat mit der Gegenfrage „Ja wann?“, und er er-
gänzte: „Die Heimat der Salmonelle ist nicht aus-
schließlich der Kartoffelsalat.“

Nun möchte ich mich nicht mit einer Salmonelle 
vergleichen. Eher schon ähnelt mein recht ge-
mischtes Leben bisweilen einem Kartoffelsalat. 
Geboren und aufgewachsen bin ich in Gütersloh, 
der „heimlichen Hauptstadt“ von Ostwestfalen-
Lippe. Über den Ostwestfalen sagt der – eben-
falls dort geborene – Satiriker WIGLAF DROSTE 
(*27.06.1961 in Herford): „Der Ostwestfale sieht 
manchmal aus wie eine Kartoffel, und immer 
spricht er so“ (Zitat aus: brand eins Neuland: Das 
Wirtschaftsmagazin der Regionen, Heft 02, März 
2008, S. 42). Dr. AUGUST OETKER (*17.03.1944 
in Obernkirchen), Chef des gleichnamigen, be-
kannten ostwestfälischen Unternehmens, defi-
nierte die Mentalität seiner Landsleute als „sehr 
fleißig, aber mindestens ebenso still und zurück-
haltend“ (Zitat aus: brand eins Neuland: Das 
Wirtschaftsmagazin der Regionen, Heft 02, März 
2008, S. 6).

Wenn Sie sich jetzt langsam Sorgen machen, 
kann ich Sie in mehrfacher Hinsicht beruhigen. 
Die letzten beiden Zitate stammen aus der aktu-
ellen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins „brand 
eins Neuland: Das Wirtschaftsmagazin der Re-
gionen“ (Heft 02, März 2008), in der ebenfalls 
zu lesen ist, dass es in ganz Ostwestfalen-Lippe 
nirgends eine geringere Arbeitslosenquote gibt 
als in meinem Heimatkreis Gütersloh – nur 5,0 % 
– und nirgends mehr sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte. Keine Region Nordrhein-Westfa-
lens ist Baden-Württemberg ähnlicher als diese. 
Daher war ich wohl prädestiniert für das „Länd-
le.“ Und was die den Westfalen so gern nach-
gesagte Sturheit betrifft, so spreche ich eher 
von Beharrlichkeit, die bei der Museumsarbeit 
keineswegs von Nachteil ist. Im Übrigen bin ich 
zwar in Westfalen aufgewachsen und habe man-
ches von der dortigen Mentalität übernommen, 
habe aber keine westfälischen Vorfahren, da die 
Wurzeln meiner Familie in Berlin und in den Nie-
derlanden liegen.

Baden-Württemberg ist mir aber keineswegs 
fremd. Wenn ich alle meine Aufenthalte zu-
sammenzähle, komme ich auf neun, fast zehn 
Jahre – von Urlaubsreisen mit den Eltern zum 
Schwarzwald und auf die Schwäbische Alb in 

den 1970er Jahren, über Ferieneinsätze in Na-
turschutzgebieten, meinen Zivildienst 1982 und 
1983 – ebenfalls im Naturschutz – im württem-
bergischen Allgäu und am Bodensee bis zu den 
Jahren von 1994 bis 2001, die ich mit meiner Fa-
milie in Konstanz ansässig war. Die Karlsruher 
werden aufmerksam registriert haben, dass ich 
mich den größten Teil dieser Zeit im Landesteil 
Baden aufhielt. Ich brauche also keinen Dolmet-
scher, obwohl ich hier nicht aufgewachsen bin. 
Sollte sich dies als eine zu kühne Behauptung 
herausstellen und ich den sportlichen Ehrgeiz 
etwaiger, hier tätiger badischer Mundartler ge-
weckt haben, so stört mich dies durchaus nicht, 
weil dann für beiderseitigen Unterhaltungswert 
gesorgt ist, der bei erfolgreicher Arbeit nicht 
schadet.

Zwischen meiner Schulzeit in Gütersloh und den 
bereits erwähnten beruflichen Stationen in Kon-
stanz, Düsseldorf und Mainz lagen u. a. noch 
meine Studienzeit in Bayreuth und Kiel, wo ich 
1988 mein Biologie-Studium mit einer Diplomar-
beit über die Ökologie von Libellengemeinschaf-
ten an isolierten Kleingewässern in Ostholstein 
abschloss, und meine Zeit als Doktorand in 
Australien, die ich 1994 mit meiner Dissertation 
über die Evolutionsökologie einer in ostaustrali-
schen Regenwäldern lebenden Laubenvogelart 
und meiner Promotion zum Doctor of Philosophy 
(Ph. D.) erfolgreich abschloss. Außerdem habe 
ich zahlreiche naturkundliche Studienreisen rund 
um die Welt unternommen, über 20 Jahre lang 
auch als freiberuflicher wissenschaftlicher Studi-
enreiseleiter, eine Tätigkeit, bei der man sehr viel 
Menschenkenntnis sammeln kann. In den letzten 
Jahren lag der Schwerpunkt meiner Reisetä-
tigkeit in Brasilien – mit insgesamt fünf Reisen 
von der Mata Atlântica im Südosten bis zu den 
Várzea-Überschwemmungswäldern am Rio So-
limões und der Cerrado-Savanne in Piauí –, was 
für meine Arbeit hier beim Karlsruher Naturkun-
demuseum auch kein Nachteil ist.

Besonders die Jahre in Australien haben mich 
sicherlich auch menschlich geprägt. Ich bin kein 
Mensch, der permanent in hierarchischen Struk-
turen denkt, und unterscheide eher zwischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mehr 
oder weniger gute Arbeit leisten, als zwischen 
mehr oder weniger wichtigen. Museumsarbeit 
ist Teamarbeit und dabei sind alle wichtig: Wis-
senschaftler, die neben erfolgreicher Forschung 
auch die Besucherinnen und Besucher des Mu-
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seums nicht vergessen, die Museumsaufsicht, 
die den meisten Kontakt mit den Besucherinnen 
und Besuchern hat, Reinigungskräfte, Techniker 
und Tierpfleger, die sich darum kümmern, dass 
alles attraktiv aussieht und funktioniert, eine Öf-
fentlichkeitsarbeit, die dies bekannt macht, und 
nicht zuletzt eine Verwaltung, die mit oft mühsa-
mer und leider allzu oft wenig gedankter bürokra-
tischer Kleinarbeit anderen den Rücken freihält.

Dass für das Staatliche Museum für Naturkun-
de Karlsruhe einige organisatorische Änderun-
gen geplant sind, darauf hat Staatssekretär Dr. 
BIRK bereits hingewiesen. Das Museum soll zum 
01.01.2009 in einen Landesbetrieb umgewandelt 
werden. Es war nicht meine Idee, dass dieses 
Vorhaben gleich in den ersten Monaten meiner 
Tätigkeit in Karlsruhe auf der Tagesordnung 
steht. Vielmehr geht dieser Zeitplan auf einen 
Beschluss der Landesregierung zurück und dar-
auf, dass ein paralleles Vorgehen für das Karls-
ruher Naturkundemuseum und die benachbarte 
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe praktische Vor-
teile birgt. Gegen die hinter dem Umwandlungs-
prozess stehenden Zielsetzungen – größere 
Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Fle-
xibilität – wird niemand ernstlich etwas einwen-
den können. Allerdings sind bei der Umwandlung 
der Staatlichen Museen Baden-Württembergs in 
Landesbetriebe auch die zwischen den Museen 
bestehenden Unterschiede zu beachten. So ist 
bei den Naturkundemuseen die Grundlagenfor-
schung von besonderer Bedeutung, die auch 
spezielle Erfolgsparameter erfordert.

Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsru-
he verfügt derzeit noch nicht über die Möglichkei-
ten, die etwa das Badische Landesmuseum be-
sitzt: ein großer, attraktiver Museumsshop, eine 
Cafeteria, große Sonderausstellungsflächen, die 
Raum für große, spektakuläre Landesausstellun-
gen bieten. Mit dem Prozess der Umwandlung 

des Karlsruher Naturkundemuseums in einen 
Landesbetrieb verbinde ich daher auch die Er-
wartung, dass dem Museum alle erdenkliche 
Unterstützung des Landes zuteil wird, das Mu-
seumsgebäude einschließlich des derzeit noch 
vor allem von der Badischen Landesbibliothek 
belegten Seitenflügels sanieren und ausbauen 
zu können.

Unterstützung erhoffe ich mir auch vom Verein 
der Freunde des Naturkundemuseums Karlsru-
he e. V. Ich bin seit vielen Jahren Mitglied etlicher 
derartiger Fördervereine, etwa der Gesellschaft 
zur Förderung des Naturkundemuseums in Stutt-
gart e. V., der Freunde und Förderer des Muse-
ums für Naturkunde e. V. der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin, aber auch der Australian Museum 
Society. Daher bin ich auch besonders froh, dass 
2004 – unter der Ägide von Museumsdirektor 
Professor Dr. VOLKMAR WIRTH – ein derartiger Ver-
ein auch hier in Karlsruhe gegründet wurde und 
blicke der Zusammenarbeit mir großer Vorfreude 
entgegen.

Ich danke Herrn Professor WIRTH und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern seines Museums 
für die geleistete Arbeit und für die freundliche 
Aufnahme, die ich hier gefunden habe, sowie 
für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich 
komme gern nach Karlsruhe und stelle meine 
Arbeitskraft sehr gern in den Dienst des Staatli-
chen Museums für Naturkunde. Ein Museum ist 
nie fertig. Mit Ihrer Hilfe möchte ich die spannen-
de Aufgabe angehen, das Staatliche Museum für 
Naturkunde Karlsruhe weiter zu entwickeln, als 
Ort der Sammlungen, als Archiv der Naturge-
schichte, als Forschungsstandort und als Stand-
ort attraktiver Ausstellungen für die Bevölkerung 
der Stadt Karlsruhe und darüber hinaus.

NORBERT LENZ
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f) Brandpilze und Verwandte 
(Ustilaginomycetes) 

g) Rostpilze und Verwandte 
(Uredinomycetes) 

h) Ständerpilze s. str. 
(Hymenomycetes) 

Abbildung 1. Die bis Oktober 2008 belegten 628 Pilzarten des Karlsruher Stadtgebietes und ihre Verteilung auf 
die taxonomischen Hauptgruppen (Abteilungen und Klassen) . Die Zahlen oberhalb der Säule geben die jeweilige 
Gesamtartenzahl und (in Klammern) die Zahl der exotischen Arten (Neomyceten und Ephemeromyceten) an. 

Erratum 
Carolinea 66 , Seite 87, rechte Spalte, erster Absatz, 
vorletzte Zeile: Ersetze Quercus robur durch Quercus 
rubra. 

Bedauerlicherweise wurde auf Seite 87 in der Abbil-
dung 1 in dem Diagramm unter g) und f) falsche Klam-
merwerte angegeben. Bitte überkleben Sie dieses Dia-
gramm mit der hier korrigierten Version. 
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