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I. Einleitung 

Die besondere geographische Lage des Harzes als das am weitesten in die 
Norddeutsche Tiefebene vorgeschobene Mittelgebirge, das eigentumliche Kli- 
ma seiner hoheren Lagen und die OR verwirrende, bewegte Geschichte seiner 
Walder liei3en besondere Ergebnisse bei entomologischen Untersuchungei.~ 
an Grenzstandorten zwischen Wald und Moor, an Standorten, die trotz 
menschlicher Beeinflussung ihren urspriinglichen Charakter weitgehend be- 
haupten konnten, und in armen Gebirgsfichtenwaldern, die, nicht mehr be- 
wirtschaflet, ein urwaldahnliches Geprage zeigen, erwarten. 

Wegen seiner Urtumlichkeit und der nach Westen exponierten Lage wurde 
der Bruchberg, der Teil eines Quarzitzuges, als Untersuchungsgebiet ausge- 
wahlt. Bewui3t wurde das Untersuchungsgebiet nicht zu groi3 gewahlt und 
auf die teils bewaldeten, teils vermoorten Kammlagen und den Nordwest- 
hang beschrankt, da beabsichtigt wurde, die Coleopterenfauna eines begrenz- 
ten Gebietes unter besonderer Berucksichtigung der okologischen Anspruche 
moglichst vollstandig zu erfassen. Neben den allgemeinen faunistischen und 
okologischen Untersuchungen, deren Schwerpunkt in der Erfassung der In-  
sektenwelt abgestorbener Fichten lag, schien die Suche nach Eiszeitrelikten, 
darunter besonders nach Arten mit boreomontanem Verbreitungscharakter, 
und nach Insekten, die als Standortweiser fur Wald oder Moor angesehen 
werden kijnneii, von erheblicher Bedeutung. 

Die Durchfuhrung der Untersuchungen ubertrug mir Herr Professor 
Dip1.-Ing. Dr. E. SCHIMITSCHEK, Direktor des Forstzoologischen Institutes 
der Universitat Gottingen. 

Es is t  niir ein besonderes Anliegen, an dieser Stelle meinem hochverehr- 
ten Lehrer, Herrn Prof. Dip1.-Ing. Dr. SCHIMITSCHEK fur die Anleituiig ZLI 

diesen Untersuchungen, fur die standigen Anregungen und die uberaus 

' Disxr ra r ion  an de r  Forstlichen Fakultat de r  Un ive r s i r i t  Got t ingen.  (Vorgclcgt am t i .  
M i r i  1964.) 
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freundliche Fordprung weit uber den Rahmen dieser Arbeit hinaus meinen 
herzlichsten Dank zu sagen. 

Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag auf der Behandlung der ento- 
mologischen Probleme, doch war es auch erforderlich, die Umweltfaktoren 
biotischer und abiotischer Art zu berucksichtigen. So wurden klimatische 
Untersuchungen durchgefuhrt und einige physikalische Bodeneigenschafkn 
bestimmt. 

11. Das Untersuchungsgebiet am Bruchberg, seine Geschichte 
und die standortlichen Gegebenheiten 

Der Harz ist das am weitestan in die nordwestdeutsche Tiefebene vorge- 
schobene Mittelgebirge, dessen hochste Erhebung, der Brocken, mit 1142 m 
Hohe uber die Waldgrenze emporragt. Im Westen und Norden setzt sich 
das Gebirge markant gegen das Vorland ab. Das Untersuchungsgebiet des 
Bvucbbevges gehort zu dem westlichen Teil des Harzes, dem Oberharz, und 
stellt den nordostlichen Teil des etwa 15 km langen Ackerbvucbbergzuges 
dar, eines aufierst basenarmen Quarzites aus dem unteren Karbon, der sich 
auf dem Bruchbergkamm von der Stieglitzecke in 827 m Hohe bis zu dem 
Gipfel des Bruchberges in 926 m Hohe u. N. N. erstreckt. Nach FIRBAS (1952) 
stellt der Harz eine rund 70 kni nach Nordwest vorgeschobene Insel des kar- 
pathisch-herzynischen Verbreitungsgebietes der Fichte dar. Gegenuber an- 
deren Mittelgebirgen sind die Walder des Harzes floristisch verarmt. 

Das Klima des Bruchberges ist niederschlagsreich und kuhl. Nach RUBNER 
(1960) kann der Bruchberg klimatisch zur kiihlen Gebirgsvegion im Gebiet 
des Uberganges vom atlantischen zum kontinentalen Klimabereich gerechnet 
werden. Die starke atlantische Beeinflussung zeigt sich in der besonders tiefen 
Lage der Vegetationsstufen. 

D a  die naturliche Waldzusammensetzung durch menschlichen Einflufi 
weitgehend verandert wurde, ist  die naturliche Gliederung der Hohenstufen 
kaum noch zu erkennen. 

Das Grundgestein des Untersuchungsgebietes ist ein heller, feinkorniger 
Quarzit, der gegenuber der Verwitterung uberaus widerstandsfahig ist und 
in Verbindung mit dem kuhlen und niederschlagsreichen Klima gunstige Vor- 
aussetzungen fur die Moorbildung bietet. Die Banke des Quarzits werden 
durch feine Zwischenlagen eines dunkleren Tonschiefers voneinander ge- 
trennt. 

A. Vegetations- und Waldgeschichte des Bruchberges 

Fiir die Zusammensetzung einer Lebensgemeinschafl, besonders an geogra- 
phisch isolierten Standorten wie den Hochlageii des Oberharzes, also auch 
am Bruchberg, und das Vorkommen wenig wanderungsfahiger, stenoker 
Tiere ist die historische Entwicklung des Untersuchungsgebietes von groi3ter 
Bedeutung. Man kann die postglaciale Vegetationsgeschichte des Oberharzes 
in Zwei groi3e Perioden teilen, deren erste vom Ende der letzten Eiszeit bis 
zur Jahrtausendwende reichte und fast vollig frei von nienschlichen Einflus- 
sen blieb. I n  der sich anschliefienden zweiten Periode wurde die naturliche 



150 A. Klein 

Vegetationsform unter menschlichem Einflui3 erheblich verandert. Die uber- 
aus enge Verknupfung der Waldgeschichte mit der Siedlungsgeschichte des 
Harzes lai3t in der Entwicklung der Harzwalder eine deutliche Parallele zur 
Entwicklung des Harzer Bergbaues erkennen. Fur unsere Fragestellung sind 
besonders die Fragen nach dem Alter und der Kontinuitiit der Moore und 
der naturlichen Zusammensetzung der Walder von Bedeutung. 

WILLUTZKI (1962) wies pollenanalytisch nach, dai3 die altesten Vermoorungen des Ackers 
bis in die jungste Tundrenzeit zuruckreichen (8800 bis 8300 v. Chr.). Fruhere Moorbildun- 
gen konnten nicht festgestellt werden, da nach dem Abklingen der pleistozanen Eigenver- 
gletscherung des Harzes im Wurm oberhalb 7501800 m (POSER und HOVERMANN 1951 aus 
WILLUTZKI 1962) mit groi3ter Wahrscheinlichkeit noch Solifluktionen stattfanden, die eine 
ausgedehnte Moorbildung nicht zuliei3en. Nach WILLUTZKI (1962) ist der groi3te Teil des 
vermoorten Ackevgebieter (der Acker schliei3t sich auf dem Ackerbrucbbergzug sudwestlich 
an den Bruchberg an) alter als die gegen 4000 v. Chr. beginnende Massenausbreitung der 
Fichte im Oberharz. Das Moorwachstum ging nicht stetig vonstatten, sondern erfolgte in 
mchreren Transgressionen, von denen besonders die dritte zur Zeit des Buchenanstieges im 
Subboreal um 1600 v. Chr. und die funfte Phase gegen 1500/1550 n. Chr. umfangreiche 
Vcrsumpfungen brachten. Nach FIRBAS (1952) wachsen die Moore heute in einem moor- 
freundlichen Klima immer noch. 

Es ist mit hinreichender Sicherheit nachgewiesen, dai3 die Moore des Ober- 
harzes stellenweise bis in die Nacheiszeit zuruckreichen, und dai3 sich seither 
standig Hochmoore im Oberharz gehalten haben. Als Beweis hierfur kann 
auch das Vorkommen bestimmter Inselrtenarten angesehen werden, die wei- 
ter unten noch besprochen werden. Die naturliche Zusammensetzung der 
Harzwalder lrann nicht bis in alle Einzelheiten rekonstruiert werden. 

FIRBAS (1952) warnt  wegen der  geringen geographischen Ausdehnung des Gebirges vor 
eiiier unvorsichtigen Auswertung von Pollenanalysen. Die starke atlantische Beeinflussung 
des Harzes scheint sich in der  tiefen Lage der einzelnen Vegetationsstufen zu augern, so liegt 
die obere Grenze des geschlossenen Fichtenareales 1000 m u. N .  N .  (940 bis 1090 m). 

Nach den Angaben von FIRBAS (1952) und anderen Autoren wurden die 
Harzwalder zu Beginn unseres Jahrtausends von der Buche beherrscht. In  
den folgenden Jahrhunderten wurde die Fichte durch die zeitweise hoch- 
entwickelte Bergbauindustrie gegenuber der Buche gefordert. Die Schwan- 
kungen im Mengenverhaltnis zwischen Buche und Fichte gehen parallel Zuni 
Auf und Ab des Harzer Erzbergbaues. Als ,,Hartholz" bei der Verhiittung 
der Erze bevorzugt, wurde die Buche im Mittel- bzw. Niederwaldbetrieb 
starker genutzt als die Fichte, nach dem Aufkommen der kunstlichen Kultur 
erfolgte die Verjiingung der abgetriebenen, oft verwiisteten Flachen mit der 
leichter zu kultivicrenden Fichte, so dai3 im Lauf der Jahrhunderte reinc- 
Buchenwalder und Buchen-Fichten-Mischwalder in reine Fichtenforste uber- 
fiihrt wurden. 

(Erstc Nachricht der kunstlichen Fichtenkultur im H a r z  1674, allgemeine Vcrbreitung 
i n  den 30er Jah ren  de, 18. Jahrhunderts.) Nach DENGLEK (1913) warcn bcrcit\ uni 1700 d ie  
Waldcr  ini inneren Gebiet des Oberharzes (Uroclien-Bruchberg-MRssiv, Zellerfelder Hod-  
fl3die) rcinc Fichtenwilder, was auch in dcn Pollendiagramnien yon WILLUTZKI (1962) sci- 
ncil Audrucl i  findet. Von einigen Autoren wurdc dic Verdringung dcr Buclic auch mit einer 
I<lirnninderung in, 16. Jalirhundcrt crkl i r t  (FIRIIAS,  LOSFRT, BROIHAN nach FIRBAS 1952), 
il och k n n n d i e Ve r ci r i n  gu ng wo hi  auch gan z a1 I ein ,111 f ni e 11 scli 1 i cli c n  E i n flu 13 zu riickg c f ii 11 r t 
wcrden. 

Auch die Fichtenwalder blieben nicht vor den Obergriffen des holzsuchen- 
den Menschcn verschont. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts trat in1 Harz  eiiie 
;I u 13 e ro rde n t lich e Ho h e r  k n a p p un  g ei 11, die d u r ch e i neii o r k a n a r t i g en S t u rm 
der I800 fast alle Bestande zwischen Braunlage und Tanne vernichtete, und 
eine 20 Jahre lang auhaltende Borkenk3ferkalarnit;it verscharft wurde. Die 
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Ursachen fur die Massenvermehrung des Borkenkafers sind in der unsaube- 
ren Raubwirtschaft und dem nicht standortgerechten Anbau der Fichte zu 
suchen. In  dieser Zeit reichte das fur die umfangreichen Kulturen benotigte 
Pflanzenmaterial nicht mehr aus, so dai3 man aus anderen Gebieten, nach 
BRETSCHNEIDER (Revierchronik des Forstamtes Altenau) hauptsachlich aus 
Tbiivingen und dem Solling, Saatgut einfuhren mui3te und die autochthone 
Harzfichte bis auf wenige Reste verdrangt wurde. 

Die menschlichen Eingrifle dehnten sich auch auf den unwegsamen und 
morastigen Bvucbberg aus. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wird die 
Fichte hier kiinstlich verjiingt, wobei in der Folge weite Teile der Hochmoore 
durch Graben entwassert und kunstlich mit Fichten aufgeforstet wurden. 
So sind die meisten der ,,versumpfenden" oder ,,vermoorenden" Fichten- 
walder nicht durch die einseitige Forderung der Fichte in Mischwaldern oder 
den Reinanbau auf Buchenstandorten und die dadurch bedingte Degradation 
des Bodens entstanden. Es handelt sich vielmehr um mehr oder weniger er- 
folgreich entwasserte und kunstlich aufgeforstete Moore, die ihren Moor- 
charakter weitgehend beibehalten haben und heute zum Teil wieder starker 
versumpfen, da das entwassernde Grabennetz durch Zerfall und starken 
Pflanzenwuchs teilweise wieder unwirksam geworden ist. 

(Eine Karte  von J. 2. ERNESTI aus dem Forstabvtflbuch von 1682 verzeichnet ein groBes 
zusammenhangcndes Moorgebiet von rund 95 ha GroBe unter der  Bezeichnung ,,Rote5 
Bruch". Es zog sich vom Torfhaus im Norden und Magdbett im 0 nach W den Bruchberg 
iiber den Clausthaler Flutgraben bis 860 m hinauf und reichte im %den bis zum Roten- 
beek-Graben nordlich des Oderteiches. Heute  ist der groi3te Teil dieses Riesenmoores durch 
Abzugsgraben trockengelegt und mit Fichten aufgeforstet. - Aus WILLUTZKI 1962.) 

Weite Teile dieser unproduktiven, heute nicht mehr oder nur noch 
schwach plenterartig bewirtschafteten Sumpfwalder haben ein urwaldahn- 
liches Aussehen angenommen, so acch in den naher untersuchten Abteilungen 
des Forstamtes Altenau. 

B. Die standortlichen Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet 

Die Untersuchungen wurden hauptsachlich im sudwestlichen Teil des Bruch- 
bergkammes und des Nordwesthanges im Bereich des Forstamtes Altenau 
durchgefiihrt, weniger eingehend wurden die sich am Hang und auf dem 
Kamm bis zur Hohe des Bruchberges (926 m u. N.N.) hinziehenden Teile 
u n t e r su ch t . 

Wahrend die Hange meist von geringen, oft sehr alten und lagerholz- 
reichen Fichtenwaldern bedeckt sind, unterbrochen durch Sterbehorste und 
baumfreie Hangmoore, zeigen die fast ebenen Kammlagen eine andere Vege- 
tat io n. 

Eine heute noch zutreffcnde Beschrcibung gaben 1680 HENNIGO G R o s s c u K r ~  und  JO- 
H A N N  Z A C H A R I A  ERNFSTI (Der  gantze Hocl~-Furst l .  Braunschweig-Liinebuigische Cornmu- 
n h h ~ i u z ) :  ,,Der Brucllberg . , . er hat scinen Namcn davon, weil cr iibcrall bruchigr und 
mpra5tig 1st . . . weshalben auch die Hblzung gar diinne und gleichsam bei Horsten hin und 
wleder stehet, bald ist hier etwas blosses, bald dort, so daii man ihn also fur keine rechte 
Holzung, auch fur keine BIot3e schatzcn kann. Die Tannen, die darauf sind, wachsen gar 
langsam, gleichwie an anderen 11o11e11, nassen und kalteii Uersen und isr also nicht vie] davon 
z.U nutzen. Wenn nicht trockene Jahre cinfallen, kann niemand niit Wagen, fast nicht 
e lnmd darauf heruniliomtnen oder hantieren wcgen des sehr starken Moraates n u f  der 
HOhe , , , g (  
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Abb. 1. ,,Zitzenfichte" 

Die Fichte zeigt an allen Standorten 
nur sehr geringes Wachstum (Ertrags- 
klassen unter V bis hochstens IV, 5 ) ,  sie 
ist grobastig und abholzig und leidet stel- 
lenweise stark unter Schnee- und Eis- 
bruch. An solchen wipfelbruchigen ab- 
gestorbenen Fichten finden sich sehr hau- 
fig die Fruchtkorper des Polyporus mar- 
ginatus Fr. 

Eine auffalliee Erscheinung ist die bei 
vielen Baumen iigenartige UYberwallung 
der abgestorbenen Aste (Abb. 1). Bereits 
vor dem volligen Abfaulen des Astes 
setzt die Oberwallung ein, und es bilden 
sich 15 bis 30 cm lange abstehende 
,,Oberwallungswurste". (Der Waldarbei- 
ter bezeichnet diese Baume treffend als 
,, Zitzenfichten".) 

Auffaflend ist die grofle Zahl offen- 
sichtlich krankelnder oder absterbender 
Fichten. Die Verjungung is t  stellenweise 
nur sehr schlecht, besonders an ver- 
nailten und stark vergrasten Standorten, 

sie kommt gut an auf umgestiirzten vermodernden Fichenstamrnen (Rei- 
henverjungung), auf Bulten der Moorstandorte und an Grabenrandern. Tief 
zu Boden hangende Aste werden von Sphagnum uberwuchert und treiben 
dann Wurzeln aus, ohne dafl jedoch Adventivpflanzen aus diesen bewurzel- 
ten Zweigen herauswuchsen. Zweige und Stamme der Fichten werden von 
zahlreichen Flechten uberkrustet. 

Nach HUECK (1 928) kommen in den Fichtenwalderii des Oberharzes folgende Arten 
haufig vor: Usnea barbata, Alecioria jubata, Parnelia physodes, Cetrarta glauca. 

Die schon seit Jahrzehnten nicht mehr bewi rtschafketen Fichtenwalder sind 
reich an abgestorbenen, noch stehenden Fichten und an Lagerholz in allen 
Stadien der Zersetzung. Die natiirliche Entwasserung des Bruchberges erfolgt 
durch oberirdische Rinnsale, teilweise aber auch durch Wasserlaufe, die unter 
der oft machtigen Torfschicht flieflen. Gelegentliche Deckeneinstiirze lassen 
den Verlauf dieser unterirdischen Bache erkennen. 

Es ist  nicht zu bezweifeln, dai3 unter den gegebenen kliniatischen Verhalt- 
nissen sowohl Moore als auch Fichtenwalder, letztere besonders in den etwas 
starker geneigten Lagen, ihr naturliches Vorkommen haben. Menschliche Ein- 
grif€e haben jedoch den Wald auch auf urspriingliche Moorstandorte ausgc- 
dehnt und  dabei die Standorte verandert, so dai3 die Durchfuhrung einer 
standortlichen Gliederung auf erhebliche Schwierigkeiten stoi3en mui3; es sol1 
daher tiur ein kurzer Uberblick iiber die einzelnen Standorts- und Vegeta- 
tionsformen gegeben werden. 

1.  Fichtenwalder 

Der flachenmaf3ig grof3te Teil des Bruchberges wird von armen, geringbestoJL- 
ten u n d  lichten, stellenweise raumdigen Gebirgsfichtenwaldern geringer hr- 
tragsklasse eingenonmen. Die Bodenvegetation besteht hauptsachlicli J U S  
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Vaccinium myrtillus 
(stellenweise sehr uppig 
und dominierend), Mo- 
linia coerulea, Calama- 
grostis villosa Gmell. 
(= halleriana P. B.), 
zahlreichen Moosen, 
bes. Dicranum sp., Ly-  
copodium annotinum, 
Deschampsia flexuosa, 
vereinzelt Trientalis 
europaea, Melampyrum 
silvaticum, Vaccinium 
vitisidaea, Galium sa- 
xatile, Luzula silvatica, 
Dryopteris austriaca. 

Abb. 2. Vermoorender Hangfichtenwald. Molinia coevulea 
dominierend 

a. Fichtenwalder auJ Mineralboden 

Wo durch guten Abflui3 des Niederschlagswassers eine Versumpfung 
unterblieben ist, finden sich Fichtenwalder auf flachgrundigen Mineralboden. 
Ohne deutlichen Obergang geht die OR nur 10 bis 20 cm starke, bisweilen 
torfige Rohhumusschicht in den hellgrauen, wenig verwitterten Mineralboden 
iiber. (KUBIENA [ 19531 bezeichnet diese Boden als Podsolrankey.) Haupt- 
wurzelzone ist die Rohhumusschicht. Stellenweise treten in geringer flachen- 
mai3iger Ausdehnung Quarzitblocke zutage, zwischen denen sich torfahn- 
licher Rohhumus angesammelt hat. 

Die Bodenvegetation unterscheidet sich von der ahnlichen Flora der Fich- 
tenwalder auf Torfboden durch das Auftreten von Calamagrostis villosa. 

b. Fichten.walder auj Torfboden 

Fichtenwalder stocken auch auf den bisweilen mehrere Meter machtigen 
Torfschichten ehemaliger Moore, die durch naturliche oder kunstliche Wasser- 
kiufe an der Oberflache oder durch die bereits erwzhnten, unter dem Torf 
fliei3enden Rinnsale entwassert werden. Nach WILLUTZKI (1 962)  erreichen 
die Torfschichten auf dem benachbarten Acker Machtigkeiten bis iiber 3 m, 
mcist sind sie jedoch erheblich geringer. Urspriinglich sind die Torfboden 
untcr Hochmooren oder hallgwasserbeeinflui3ten, schwach genei, oten, extrem 
nshrstofiarmen Hangmooren entstanden, die wohl an besonders trockenen 
Stellen mit einzelnen Fichten bestockt waren. Die Besiedelung durch den 
Fichtenwald erfolgte spater unter dem Einflufi des Menschen. Nach WIL- 
LUTZKI (1962) ist keine der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Fichten- 
waldformen in der Lage, derartig machtige Torfschichten zu bilden. Die 
zunehmende Austrocknung der Mooroberflache nach der Entwasserung liefi 
vielerorts die Torfmoose absterben, und die neue Vegetation bildete eine Roh- 
humusschicht iiber der alten Torfschicht; \’on KUBIENA (1 953) werden solche 
Boden als Torfranker beschrieben. Auch hier wurzelt die Fichte wegen der 
Vernsssung des Untergrundes nur sehr flach. 
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2. Moore 

Am Bruchberg treten uns zwei, sich in ihrer Hydro-Topographie unterschei- 
dende Moortypen entgegen. Wahrend die reinen Hochmoore in ihrer Wasser- 
versorgung auf Niederschlage und in der Nahrstoffversorgung auf atmo- 
spharischen Staub angewiesen sind, stehen die H a n g m o o r e  unter dem Einflui3 
des am Hang abfliei3enden Grundwassers (nach JENSEN 1961, Mineralboden- 
wasser). Die Pflanzengesellschaften der Hangmoore sind wegen der etwas 
besseren Nahrstoffversorgung und groi3eren Frische nicht so stark verarmt 
wie die der Hochmoore. Nicht selten treffen Hoch- und Hangmoor in einer 
Hangmulde aufeinander und bilden sogenannte ombro-soligene Moore, die 
Zuge beider Moortypen aufweisen. 

a.  Hochmoore 

Auf dem verflachten Kamm des Bruchbergzuges und an den weniger ge- 
neigten Hangen finden sich zum Teil noch im Wachstum begriffene Hoch- 
moore. Sehr oft beherrscht die Rasenbinse Scivpus caespitosus die Moorfla- 
chen, wahrend die Torfmoose an solchen Stellen in ihrer Hiiufigkeit zuruck- 

treten. (Nach ELLEN- 

Abb. 3 .  Starkes Moorwachstum in eiiiein altec Torfstich auf 
dem Bruchbergkamm (Eriophorum und Sphagnum) 

BERG 1963 spielen in 
den hochmontanen und 
subalpinen Mooren des 
Harzes Sphagnum-Ge- 
sellschaften eine unter- 
geordnete Rolle, wah- 
rend die Rasenbinse 
Scirpus caespitosus die 
Mooroberflache weit- 
hin bedeckt.) LebhaRes 
Torfwachstum konnte 
in den Resten alter 
Torfstiche festgestellt 
werden, wo besonders 
das Wollgras Eriopho-  
r u m  vaginatum in 
den Vordererund tritt 

Y 

(Abb. 3 ) .  
Die aufgefundenen Arten Eriophorum vaginatum,  Scirpus caespLtosus, 

E m p e t r u m  nigrum,  V a c c i n i u m  oxycoccus, Cal luna  vulgaris und zahlreiche, 
iiicht naher bestiinnite Sphagnen gehoren nach JENSEN (1961) zu jenen Pflan- 
zen, die in Hochmooren ihr Optimum haben. 

Zum groi3en Teil wurden die Hochmoore durch tiefe Graben kunstlich 
entwassert und mit Fichten aufgeforstet. An Stellen, wo fur ein weiterzs 
Torfwachstuni giinstige Voraussetzungen bestanden, konnte sich der Moor- 
charakter weitgehend erhalten; die kiinstlich angepflanzten Fichten kuninierr1 
und sterben ab. 

b. Hangmoore  
(Uer  von KUTTWER [1962 1 \ - c rnende te  Begriff Hungmuor wird der Utzeichnung Nrc.de~--  

moor ,  wie sic J E N S F N  [1961] gebraucht, vorgezogcn, da durch illn die Hydro-Topograp11ie 
Jc s  Moores besser zum Ausdruck gebracht w i d . )  
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In  den Hanglagen sind Hangmoore mit OR wenig machtiger Torfdecke 
(unter 0,5 m) verbreitet, sie stehen unter dem Einflufl des abflieflenden 
Grundwassers (nach JENSEN 1961 Mineralbodenwasser). Mit abnehniendein 
Nahrstoffgehalt des Wassers verarmen auch die PflanzengesellschaRen, so dafi 
sich deren Charakter in der Obergangszone zum Hochmoor kaum noch von 
den Gesellschaften der rein ombrogenen Hochmoore unterscheidet. An den 
Hangen ist (nach JENSEN 1961) der Molinia-coerulea-Niedermoorstufen- 
komplex weit verbreitet, der bei geringer Torfmachtigkeit das erste Stadium 
der Waldversumpfung an den Hangen darstellt (Abb. 2 ) .  Das Hangmoor 
(Niedermoor) kennzeichnende Art.en sind nach JENSEN (1961) : Eriophovum 
angustif olium, Molinia coerulea, Trientalis europaea, Vaccinium uliginosurn, 
Polytrichum commune und verschiedene Sphagnen. Nimmt der Nahrstoff - 
gehalt des Grundwassers ab, nahern sich die edaphischen Verhaltnisse also 
denen des Hochmoores, so verschwinden zunachst Molinia coerulea, Trien- 
talis europaea, dann Polytrichum commune, Eriophorum angustifolium und 
zuletzt Vaccinium uliginosum. Uberaus selten wurde Orchis maculata gefun- 
den, vereinzelt Juncus conglomeratus, an dessen Bliitenstanden zahlreiche 
Syrphiden und Trichopteren zu beobachten waren. Das Hangmoor ist wegen 
des nahrstoffreicheren und frischeren Grundwassers weniger waldfeindlicli 
als das Hochmoor. 

3.  Standortsbescbreibungen 

Die okologischen Bedingungen wurden an drei verschiedenen Standorten untersucht, iiidem 
mit Thevrnohygrographen der Verlauf von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte, mit 
Bodenextvemthermometern die Extreme der Bodentemperaturen und an einem Standort 
die Extremtemperaturen im zerfallenden Fichtenholz geniessen wurden. 

Da sich bei friiheren Untersuchungen der Coleopteren der Bodenoberflache recht bedeu- 
tende und charakteristische Unterschiede an verschiedenen Standorten gezeigt hatten, wur- 
den an jedem dieser drei Standorte BARBER-Fallen zum Fang der  Bodentiere a u f g e s t e k  

Standovt I - Hochmoor (Abb. 4 )  

Abt. 1 des Forstamtes Al- 
tenau; fast baumfreie, moo- 
rige Stellc mit wuchsigen 
Sphagnumrasen und -pol- 
stern im raumdig mit Fich- 
ten bestockten Hochmoor 
auf dem flachen, plateau- 
ahnlichcn Kamm des Bruch- 
berges nordostlich der Stieg- 
litzecke in etwa 820 bis 
830 m ti. N.N. 

Die Bodenvegetation 
w i d  voll Tovfmoosen be- 
herrscht, in geringerer Hau-  
figkcit kommen ~ r i o ~ h o v u m  

Abb. 4 .  Stnndort I - Hochmoor 



156 A .  Klein 

Dickicht mit einzelnen Preiselbeerbuschen beherrscht die Bodenvegetation. Die Pflanzen- 
gesellschaft des fichtenbestandenen Hochnioores geht hier in die der Fichtenwalder uber, was 
sich in dem Auftreten einzelner Fichtenwaldarten (nach JENSEN 1961) erkennen 1aBt (z. B. 
Melampyrum silvaticum). An den etwas starker geneigten Moorpartien t r i B  man auf Hang-  
moor-Vegetation (Polytrichum commune, Molinia coerulea, Carex rostrata, Trientalis eu- 
ropaeaj. Dppiges Moorwachstum mit Sphagnen und besonders Eriophorunz vaginaturn fin- 
det man in ehemaligen Torfstichen. 

Standort I I  - versurnpfender Sterbehorst (Abb.  j) 

Abb. Is. Standort I1 - Sterbehorst 

Abb. 6. St,indort I I I  - Fichtenwald 

Abt. 21 des Forstamtes Al- 
tenau, Sterbehorst im etwa 
160jahrigen lagerholzreichen 
Fichtenwald am schwach ge- 
neigten Nord-Westhang in 
830 m u. N.N. 

Die Klimamessungen 
wurden in dem etwa 20 X 
40 m grogen Sterbehorst 
durchgefuhrt, auf dem sich 
noch stehende, abgestorbene 
Fichten und reichlich Lager- 
holz aller Zersetzungssta- 
dien befinden. 

In  der  Nahe  der Mei3- 
station liegen zwei verhalt- 
nismai3ig frische Windwurf- 
fichten. Den Stammfui3 der 
lebenden, in noch starkerem 
Mai3e der bereits abgestor- 
benen Fichten umgibt ein 
von der iibrigen Bodendecke 
deutlich abstechender Wulst 
yon Moder, Fichtennadeln 
und Rindenbruchstucken, 
der van Dicranum-Polstern 
uberwuchert wird. A n  die- 
sem Sterbehorst wandert das 
Moor in den Fichtenwald 
ein, an feuchteren Stellen 
haben sich bereits grofiere, 
bis iiber 50 cm starke Torf-  
moospolster gebildet. Ent- 
sprechend der  Hydro-Topo- 
graphie dieses Standortes 
finden sich hauptsachlich 
Hangmoorpflanzen (Nieder- 
moorzeigerarten nach JI:N- 
SEN 1961), weniger haufig 
Hochmoorarten. 

Die Bodenvegerarion 
setzr sich im wesentlichen 
aus Torfmooscn, Vacciniunz 

myrtiilus, Molinta coeruleu, C ~ r e x  rostrala, Polytrichum commune, Eriophorum spec., Ca- 
rrx spec. u n d  Fichrenjungwucliscn zusammcn, letztere finden sich hauptsichlich an c t w a s  
crliabenereii, rrockcneren Stellen. 

Die  Boden fallen stehcn in Torfmoos- bzw. Torfmoos-Scirp~s-cuespi to~u~-Rasen.  

Standort I I I  - Ficl9tenE)ald (Abl.. 6 )  

Abt .  13 des Forstmites AltenJu, wenig wuchsiger, steilenweise absrerbender 160jahriger 
H,ingtichtenwald. Dcr  S t m d o r t  der Wetterhiittc. und Bodenfallen liegt in etwa 800 m 
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ii. N N .  a n  einer Stelle niit nur  wenigen abgestorbenen Baumen und wenig Lagerholz. Der  
Bestodcungsgrad des Waldes betragt nach dem Betriebswerk 0,3. 

Nach Nordwesten hin lafit eine vom Wind geworfene Fichte mehr Licht zum Boden 
gelangen; hier tritt  an einer frischeren Stelle Molinia coerulea starker auf, sonst besteht die 
schuttere Bodenvegetation im wesentlichen aus wenig wuchsigem Vaccinium myrtillus, Des- 
charnpsia flenuosa und Calamag~ostis villosa. Stellenweise bedeckt lediglich Fichtenstreu 
den Boden. Um die Wurzelanlaufe der Ficliten liegen dicke, von Dicranum-Moosen uber- 
wachsene Moderpolster. 

C. Bodeneigenschafien 

1. Wasser- und Luftgehalt der oberen Bodenschichten 
Bei der Bestimmung der Anteile von Wasser und Luft am Porenvolumen des Bodens wurde 
nach der  von BURGER eingefiihrten Methode vorgegangen. Fur  die Anleitung zu diesen 
Untersuchungen und die Einfuhrung in die Methode von BURGER bin ich Frau Dr .  SCHI- 
MITSCHEK zu groatem Dank verpflichtet. Eine eingehende Beschreibung des Verfahrens findet 
sich bei SCHRECKENTHAL-SCHIMITSCHEK (1935), so dai3 hier tiidit darauf eingegangen wer- 
den soll. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Tabelle 1 und Abb. 7 darge- 
stellt. Alle untersuchten Boden zeichnen sich durch hohen Wassergehalt, ge- 
ringen LuRanteil am Porenvolumen und niedrigen Anteil der Trockensub- 
stanz aus. Das niedrigste Volumengewicht ( = absolutes Trockengewicht 
: 1000) konnte bei Sphagnumboden festgestellt werden, deren oberste Schich- 
ten sehr locker gelagert sind. 

Sehr vie1 hoher ist das Volumengewicht der dichter gelagerten Rohhumus- 
boden. 

Die Wasserkapazitat aller untersuchten Boden ist sehr hoch, wenn auch 
ein Gefalle von den Moorboden zu den Waldboden hin festgestellt werden 
konnte. Der tatsachliche Wassergehalt bei der Entnahme entsprach an- 
nahernd der Wasserkapazitat, ubertrifft diese bisweilen iioch, was auf voran- 
gegangene Niederschlage, in den Hanglagen auch auf das in den obersten 
Bodenschichten talwarts sickernde Grundwasser zuruckzufuhren ist. 

2. Anteil der organischen Substanz an der Trockensubstanz 
Der Anteil der organischen Substanz wurde durch Vergluhen getrockneten Bodenmaterials 
ermittelt. Der  durch das Gluhen eingctretene Gewichtsverlust entspricht dem Anteil der 
organisclien Substanz, dcr in Spalte 7 dcr Tabelle 1 in U/e angegebcn wird. 

Der Anteil der organischen Substanz ist bei allen untersuchten Boden 
sehr hoch, nimmt aber an den flachgrundigen Waldstandorten sehr schnell 
nach unten hin ab. 

3 .  pH-Werte 
Zur Messung der Wasscrstoffioiienkonzentrarion in1 Boden diente cin ~ ~ ~ ~ l l f - L ~ z ~ i e n s t h / a g e r . -  
Folienkolorimetcr. 

Alle Boden zeigten eine deutlich sauere Reaktion mit pH-Werten nieist 
zwischen 3,4 und 4, vereinzelt konnten auch solche von 3,2 gemessen werden. 

JENEN (1961) konnte durch uinfangreiche Messungen in1 Sonnenberger Moor Oberhary 
feststclli.n, da13 die Bodenreahtion unvcrnioorter Fichtenwaldbdden wure r  (pH 3 , 2 )  k t  ~ 1 . 5  

die der Moore. Er f i ih r t  dies auf die Abschwicliung der Crrundwassera~iciirhr beirn Durch- 
flieflen dc r  Torfschichtcn zuriick. 
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Tabelle I 

1 2 3 4 5 6 
Porcn- Wacsergehalr Wamr- Lufigehalt LuftkapazitBr Volumen- 

rolumcii bei Entnahme kapatirit bei Enrnahme in Volumen OIo gcwicht 
in Volumen 'IQ in Volumen 'la in Volumcn 'lo 

7 
Gliih- 

vcrlusr 'lo 

1. Ah. 1 Hochmoor; Eriophorum vaginatum, 

2. Abr. 1 lIoc/~moor wie \'or 

3. Abt. 12 Nicdermoor in Hanglage; Molinia 
coerulea, I'olytrichum, Sphagnum 

4. Abt. 2 Ficl,~eriwald am Hang, Anzcichen 
3cr Vernioorung, Moliniu, Sphagnum. 
Nasser, schwirzlicher Torf, Profiltiefe 50 cm, 
ph 3,6 bis 4,4 

5. wic vor, uiirer Probe 4, nach unten feiii- 
miidiger, dunkelsrauer Lchm 

6. wic vor, dicht ncbeii 4, unter Altfichte, 
sctir wenig ~eschampsia flextiosu, ab 15 em 
Quarzir aiisrehcnd. Ab 12 cm feinsand. 
dunkclgrauer Lehni. Ph 3,s-4,2 

7. Abt. 12 Altfichtrnw~lri, I\;ammIage, an 
En t n nhnicstt.l Ic Dcxchampsiu flexuosu, 
Vxc. myr.til/us. Rohhumusschicht stark 
durchwurzelr, flachgriindig 

8. dicht ncbcn 7, unrer Culamagrostis uillosu. 
In Rohhumusscliicht stnrkcr Wurzclfilz 

ci. Fichtenwuld in Hanglagc Abt. 12. 
lloden knhl, Fichtensrreu, vereinzelt 
Vscc. myrtillus u. Deschumpsia flexuosa 

hcirpus cucspitosus, Sphagnum 89,5 

87,5 

91,5 

95,5 

92,3 

84 

81 

73,5 

92 

79,s 

75,5 

91 

89 

85,5 

76 

68,5 
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80,5 

80,5 

76,5 

89 

85 

83 

72,5 

68 

63 

81,5 
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11,5 

033 
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12,5 

12,5 

11 

9 
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2,5 

10,5 

9,5 
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13 

10,5 

10,5 
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D. GroSklima und Standortsklima 

1. Grolklima 

Der Bruchberg gehort klimatisch in die kiihle Gebirgsregion im Gebiet des 
Uberganges vom atlantischen zum kontinentalen Klima. 

Klimadaten: Die Monats- und Jahresmittel der LuRtemperatur in 830 m 
ii. N. N. wurden durch lineare Interpolation der Daten von Klamthal 
(585 m U.N.N.) und des Bvohens  (1150 m U.N.N.) der Jahre 1891 bis 1930 
gewonnen. 

Die Niederschlagsdaten sind Messungen der nur etwa drei Kilometer von 
der Stieglitzecke entfernten Station Sonnenberg (780 m ii. N. N.) (aus JEN- 
SEN 1961). 

Tabelle 2 

J a h r  I I1 III  IV v VI VII  VIII  IX  x X I  XI1 

4,35 - 3,O - 2,7 - 0,65 2,9 8,l 10,8 12,6 11,s 9,2 4,9 0,6 - 2,2 
Monats- und Jahresmittel der Lufltemperatur in OC 

Mittlere Niederschlagssumme in mm 
1438 144 130 108 106 99 110 133 126 109 126 119 128 

D a  eine Interpolation von Klimadaten immer nur wenig zuverlassige 
Werte ergibt, zumal auch die Gelandeausformung einen erheblichen Einflufi 
auf das Klima ausiibt, wurde auf eine weitere ,,Klimakonstruktion" verzich- 
tet, es werden die Werte vom Brocken (1150 m U.N.N.) und Klausthal 
(585 m ii. N. N.) als Anhalt angegeben. 

Zahl  der Z a h l  der ;:?::A, lerzter Spi t f rost  e n t e r  Friihfrost 
Elstage Frosttagc i,n M a i  mittl./spat. mir t l . / f r i ihs r .  

I< laust h A I 44,O 127,2 - 1,0 6. V. 31. V. 19. X. 5. IX. 
B rock en  100,s 184,O - 4,6 8. VI. 30. VI. 26. IX. 4. IX. 

~ ~ 

Am Bruchberg konnte auf der bestockten Hochmoorflache in Abt. 1 
(830 m ii. N. N.) in 20 cm Hohe iiber der Bodenoberflache der letzte schwache 
Frost (knapp unter 0°C) am 20. Mai, der erste Friihfrost am 10. September 
gemessen werden. 

Das Bruchbergklima zeichnet sich durch eine kiihle und feuchte Ve, ceta- 

Tabelle 3 

Monats- u n d  Jahresmittel der Lafitemperaturen 

I a h r  I I 1  Ill I\' v \'I VI1 V I l l  IX x XI XI1 

Hirschber,oh,1u, 
3,8 - 3,3 - 3,6 - 1,5 1,7 7,O 9,7 12,2 12,O ?,l 4,4 0,5 - 2,4 

B ru ch b e r ,o 
4,35 - 3 , O  -2 ,7  -0,65 2,9 8.1 10,8 12,6 11,8 Y,2 4,9 0,6 - 2 , 2  

Sr. Ann.? 
4,4 - 4,9 - 3,2 - 0,5 3,2 8,1 11,8 13,5 12,7 Y,2 5,2 - 0,2 - 2,6 
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tionsperiode aus. (Durchschnitt Mai bis September 10,5O nach der Berechnung 
aus den interpolierten Klimadaten.) Die das ganze Jahr uber hohen Nieder- 
schlage haben eine Spitze im Sommer und eine im Winter. 

Die Monats- und Jahresmittel der Temperaturen am Bruchbcrg Iiegen zwischen denen 
der Station Hirschberghaus (1512 m. ii. N. N.) in den Bayerischen Alpen und der Station 
St. Anna (1289 m ii. N. N.) in der Steiermark. 

Urteilt man nur nach den Durchschnittstemperaturen, so gleicht das Klima des Bruch- 
berges in 830 m ii. N .  N. dem Alpenklima in Hohenlagen zwischen 1300 und 1500 m ii. N.  N .  
Die Lei anderer jahreszeitlicher Verteilung hoheren Niederschlage, die abweichenden Wind- 
und Strahlungsverhaltnisse in den Alpen lassen jedoch einen Vergleich der Klimate auf 
Grund der Durchschnittstemperaturen sehr fragwurdig erscheinen. 

2. Standortsklima 
Zur Erfassung der klimatischen Verhaltnisse im Untersuchungsgebiet und zur Ermittlung 
kleinklimatischer Unterschiede zwischen dem geschlossenen Fichtenwald und dem mit Fich- 
ten locker bestockten Hochmoor wurden eigene meteorologische Messungen durchgefiihrt. 
An jedem der drei beschriebenen Standorte wurden zur fortlaufenden Messung von Luft- 
teniperatur und relativer Luftfeuchte 20 cm uber der Bodenoberflache bzw. iiber den 
Sphagnum-Rasen Thermohygrographen in Wetterhutten aufgestellt. An jedem Standort 
wurden mit Bodenextremthermometern die wochentlichen Extreme der Bodentemperaturen 
in 10 cm Tiefe geniessen. 

Tabelle 4 

Haufigkeitsverteilung der Lufitemperaturen in Doppelstunden fur die Zeit vom 15. V. 
bis 1. X. 1963 und fur die Zeit vom 1. X. bis 19. XI. 1963 

Temperarurstufen 15. V. bis 1 .  X. 1. X. bis 19. XI. 
in OC Hochmoor Fichtenwald Hochmoor Sterhehoi i t  Fichtenwald 

-6 . . . -4 
- 4 . .  .-2 
- 2 . . .  0 

o . . .  2 
2 . . .  4 
4 . . .  6 
6 . . .  8 
8 . . . 1 0  

1 0 . .  . 1 2  
1 2 . .  . 14 
1 4 . .  . 16 
16 . . .  18 
18 . . . 2 0  

6,O 
41,O 
53,O 

143,5 
237,O 
290,O 
288,s 
206,5 
153,O 
113,5 
72.5 

9,5 
48,O 

114,O 
211,s 
336,O 
331,O 
256,5 
150,5 

53.0 
115,5 

2 0 . .  . 2 2  33;O 22;o 
2 2 . .  . 2 4  1 4 5  11.0 
2 4 . .  . 2 6  9,o 6 5  
2 6 . .  . 2 8  5,5 3,o 
28 . . .30 1.5 

1,5 
7,s 

38,5 
129,5 
177,s 
139,s 
50,O 
31,O 

9,o 
335 
0 3  

7,o 
36,O 3,5 

103,O 4 8 3  
182,O 146,O 
159,O 190,5 
64,5 128,O 
27,O 44,O 

7 3  21,o 
2 4  6 3  

Durchschni tts- 
tcmperaturcn 10,85 11,o 3,5 3,7 5,20 C 

a .  Lufitemperaturen 

Die Schwanltungen der Lufttemperaturen sind im Hochmoor grofler als 
im Fichtenwald und in dem versumpfenden Sterbehorst. Nach TISCHLEK 
(1952 und 1955) ist das Eigenklima der Hochmoore kontinentaler als das der 
vmgebung. Am Bruchberg werden die Extreme des Hochmoores jedoch durch 
die lockere Fichtenbestockung gemildert. Die Hiiufigkeitsverteilung der Lufi- 
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temperaturen (Tab. 4 u. Abb. 8 u. 9 )  und der Temperaturextreme (Tab. 5) 
lassen die weitere Streuung und die grogere Haufigkeit tieferer Tempera- 
turen im Hochmoor erkennen. Der tagliche Gang der LuRtemperaturen isz 
im Fichtenwald ausgeglichener als im Hochmoor. Die 1 lo  C betragende 

T p  J o  I '  
30 >2 * C  

Abb. 8. Haufigkeitsverteilung der Lufttemperaturen in Doppelstunden fur die 
Zeit vom 15. 5 .  bis 1. 10. 1963 

90  

100 

60 

50 

30 

-6 
-$ 

2 0  

1 1  

i c 

- 90 

80 

. 70 

. 60 
450 

40 

. 30  

. 2 0  

10 

400 

- 9 0  

80 

I 0  

60 
-50 
I 0  

.JO 

.4 
I0 

- 

Abb. 9.  Hiufigkcitsverteilung der Lufttemperaturen in Doppelstunden fur die 
Zeit \ o m  1. 10. his 19. 11. 1963 

Durchschnittstemperatur des Fichtenwaldes in der Zeit vom 15. Mai bis Z u n i  
1. Oktober ist hoher als die des Hochmoores mit 10,85" C. Deutlicher werdeii 
die Unterschiede vom 1. Oktober bis zum 19. November; mit einer Durch- 
schnittsteinperatur von 5,2" C ist der Waldstandort urn 1,5" C warmer al\ 
der Sterbehorst (3,7" C) und um 1,7O C warmer als das Hochmoor (3,5(' C). 
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D a  die Bewolkung in den Mitteleuropaischen Gebirgen wahrend der 
Vegetationsperiode mit der Hohe zunimmt, in der kalten Jahreszeit aber 
abnimmt und die Ausstrahlung einer freien, nicht beschirmten Flache stark 
von der Bewolkung abhangt, mui3 die Warmeausstrahlung des Moores in der 
kalten Tahreszeit groiier sein als im ., v 

Sommer, was in dem Temperatur- 
vergleich von Fichtenwald und 
Hochmoor zu verschiedenen Jah- 
reszeiten zum Ausdruck kommt 
(Tabelle 4, Abb. 8 u. 9 ) .  

Die Starke der biologisch iiber- 
aus wichtigen Einstrahlung, die sich 
sehr deutlich in den Temperaturen 
der obersten Bodenschichten und 
der Rindentemperatur bemerkbar 
macht, konnte zwar nicht unmittel- 
bar gemessen werden, doch wurden 
einige bezeichnende Beobachtungen 
gemacht. 

A m  29. Oktober 1963 wurde im Hoch- 
moor in 900 m ii. N. N. bei Lufitempera- 
turen nur  wenig iiber dem Gefrierpunkt 
(etwa 4 bis 5OC) ein sich sonnendes Ago- 
num ericeti Panz. auf einem dem gefrore- 
nen Sphagnum aufliegenden Astbruchstuck 
beobachtet, bei Annaherung lief der Kafer 
sehr lebhaR davon. 

Im Winter bzw. Vorfriihlinr werden Abb. 10. Schmelzteller uni Fichtenstiimpfe 
die Stamme stehender Fichten, "wie auch 
iiber die Schneedecke herausragende Jung- 
fichten und Lagerholz als dunkle Korper durch die Besonnung starker erwarmt als die um- 
gebende Luff und der die Sonnenstrahlung reflektierende Schnee; die Erwarmung ist SO 
stark, dai3 um die Stammfiifle herum der Schnee kreisformig in sogenannten Schmelztellern 
wegtaut (Abb. 10). 

b. Bodentemperaruren 

glichener (Abb. 1 I). 
Gegenuber den LuRtemperaturen sind die Bodentemperaturen ausge- 

Nach GEIGER (1961) wird die geringe Marmeleitfahigkeit des Moorbodens in dem ge- 
genuber anderen Boden niedrigeren Temperaturniveau erkennbar, in der geringen Ein- 
dringtiefe der  T;igesreinperaturschwankung, die kaum 20 cm utiterschreitrt, und in der jahen 
Zunahme der Tagesschwankungen in den obersten Zentimetern. Die hohe Volurnenwirme 
der nassen Moorboden Iaflt cinerseits nur eine langsame Erwirmung zu, hBlt andererseits 
die zugefiihrte Wirme Lesser als trockene Boden. Fine srirkere Wirineabgabe wird durch 
die Verdunsrung am Tage bewirkt. 

In der Gegenuberstellung der Bodenextremtemperaturen (Tab. 5 u. 6) 
a11 den verschiedenen Staiidorten kann man die Wirltung der unmittelbaren 
Bcsonnung deutlich erkennen. In den Somniermonatcn liegt das Niveau der 
Temperaturextreme in 1 O cm Bodentiefe im besoiinten Hochmoor deutlich 
hoher als im Fichtenwald, dem ein hoheres Lufitemperaturniveau zu eigen ist. 
Ab September sinken jedoch die Minima der Bodentemperaturen des Hoch- 
moores unter die des Waldes ab, wahrend sich das Lufttemperaturniveau des 
Waldes gegeiiuber dem des Hochnioores noch etwas anhebt. Der Sterbehorst 
in Abb. 21 nimmt auch hier wieder eine Mittelstellung ein. 
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Tabelle 5 

Haufigkeitsverteilung der Wochenwerte der Temperaturextreme in 20 cm Hohe iiber der 
Bodenoberflache und in 10 cm Bodentiefe in der Zeit vom 1. X. bis 12. XI. 1963 

(1. Minima, 2. Maxima) 

Temperaturstufen Hochmoor Sterbehorst Fichtenwald Hochmoor Sterbehorst Fichtenwald 
in OC Luff Luff Luff Boden Boden Boden 

-4 . . . -2,5 
-2 . . . -0,5 
0 . .  . 1,5 
2 . .  . 3,5 
4 . .  . 5,5 
6 . . . 7,5 
8 . . . 9,5 

1 0 . .  . 11,5 
1 2 . .  . 13,5 
1 4 . .  .15.5 

1 . 2 .  1 . 2 .  1 . 2 .  1 . 2 .  1 . 2 .  1 . 2 .  
1 
4 2 1 
1 3 4 2 

1 1 1 2  
4 1  4 2  6 6  

1 1 3 4 
1 2 1 
2 1 2 
1 2 2 
2 1 

Abb. 22. Wochenwerte der Extremtemperaturen in Abt. 1 - Hochmoor 

c. Lttftfeuchtigkeit und physikalische Verdunstung 

Die relative Luftfeuchtigkeit war  an  allen drei Standorten des Unter- 
suchungsgebietes standig hoch, es iiberwiegen die Doppelstunden mit einer 
relativen LuRfeuchte zwischen 90 und l O O O / o  (Tab. 7 u. Abb. 12 u. 13). 

Die Anzahl der Doppelstunden mit Luftfeuchten unter 50°/o ist sehr 
niedrig. Erwartungsgemafl bestehen auch zwischen den Standorten deutliche 
Unterschiede, indem die durchschnittliche relative Luftfeuchte vom Wald- 
standort zum Hochmoor hin ahnimmt (Abb. 12 u. 13). 
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Tabelle 6 

Wochenwerte der Bodenextremtemperaturen in 10 cm Tiefe 

~~ 

Minima Maxima 
Hochmoor Sterbehorst Fichtenwald Hochmoor Sterbehorst Fichtenwald 

6,5 5,5 
6 5  7,5 

10,o 9,5 

990 9,o 

935 10,o 
11,5 1 l,o 

11,o 10,5 

12,5 11,5 
12,o 11,5 
14,O 13,5 
12,5 12,o 

12,o 11,5 
12,5 12,5 
10,o 10,o 
10,o 10,o 
10,o 9,5 

4,5 5,o 

175 3,o 

435 5,5 
430 5,5 

- 0,5 

15. V. 
4,5 10,5 
670 14,O 
8,5 14,5 

9,5 16,5 
10,5 16,5 
8,O 14,O 
975 16,5 

9 3  17,5 
10,o 16,5 

1 l,o 18,O 

4. VI. 

2. VII. 

12,o 18,O 

30. VII. 
10.5 17.0 
11;o 16;5 
9,o 13,5 
9,o 12,5 
9,o 12,5 

3. IX. 
8 2  12,o 
9,o 13,5 

11,o 14,O 
6,5 13,5 

1. x. 
570 730 
5.5 7.5 
4;5 6;5 
4,o 8,O 

4,o 5,5 
5,o 6 5  

29. X. 

12. XI. 

5. XII. 
1,5 

0,o 
12. XII.  

035 
Schnee 19. XI1 

2. I .  
0,o 

8,O 
14,O 
14,5 

15,O 
15,O 
12,5 
15,O 

15,5 
15,5 
16,O 
17,5 

16,O 
14,5 
12,5 
12,o 
11,5 

11,o 

12,o 
11,o 

6 5  
675 
6 9  
6,5 

4,5 
5,5 

5,5 

o,5 

10,5 

7,0 
9,5 

1 l,o 

12,5 
12,5 
10,5 
12,0 

13,0 
13,0 
14,5 
15,5 

15,5 
14,5 
11,5 
11,5 
10,5 

10,5 
11,5 
12,0 
11,0 

6 0  
7,5 
6 5  
7,5 

4,0 
625 

6,0 

1,0 

0,5 

0,0 

Im Mai und in1 Juni  1963 wurden Messungen der physikalischen Ver- 
dunstung mit dein Piche-Evaporimetev durchgefuhrt. Es ergahen sich erheb- lithe Unterschiede in der  Verdunstung bei verschiedenen Witterungsverhiilt- 
nissen. 
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Am 15. und am 16. Mai konnte bei starkem Wind, aber regnerischem, 
nebligem Wetter und niedrigen LuRtemperaturen (Tagesmaxima + 6 bzw. + 9O C) uberhaupt keine Verdunstung gemessen werden. Anders am 4. Juni, 
einem warmen und sonnigen Tag mit Mittamtemperaturen zwischen 19 und 

- 
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vhwrril ' FiChlCnwllldin Abl 13 

- 

- 
20.. 30 . .<O . 50 60 70 80 90 I0 

Abb. 12. Haufigkeitsverteilung der relativen Lufl- 
feuchte in  Doppelstunden fur die Zeit vom 15. 5. 

bis 1. 10. 1963 

Y 2 O O  c' und schwachen, gelegent- 
lich auffrischenden Winden aus 
sudwestlicher Richtung. Die ge- 
messenen Verdunstungswerte 
sind in Abb. 14 wiedergegeben. 

Die maximale stundliche Ver- 
dunstung betrug im fichten- 
bestandenen Hochmoor in 4,5 m 
Hohe 1,1 cm3/h, in 2 m Hohe 
1,0 cm3/h, in 1,0 m Hohe 
1,0 cm3/h und in O,1 m Hohe 
0,9 cm3/h. Im lockeren Fichten- 
bestand auf dem Kamm des 
Bruchberges, etwa 50 m von 
der Hochmoormei3stelle ent- 
fernt, war die Verdunstung 
schwacher als im Hochmoor, 
aber immer noch verhaItnis- 
maflig hoch (Maximum in 4,5 m 
Hohe 0,6 cm3/h). 

Im Hochmoor nimmt die 
Verdunstung mit der Hohe uber 
dem Erdboden zu, was auf der 
Zunahme der Luftbewegung mit 
zunehmender Entfernung von 
der Bodenoberflache beruht. Im 
lockeren Fichtenbestand sind die 

Unterschiede der Verdunstung in den verschiedenen Hohen nicht so deutlich, 
da sich die verschieden starke Sonnenbestrahlung der einzelnen Evaporimeter 
auf die Verdunstung auswirkt (wandernde Sonnenflecken!). 

Tabelle 7 

Hfufigkeitsverteilung der relativen Lufifeuchte in Doppelstunden fur die Zeit vorn 15. V. 
bis 1 .  X. 1963 und vom 1. X. bis 19. XI. 1963 

II. 1'. bi r  1. X .  1. X .  bis 19 .  X I .  1963 

I 'CII c h  t i gk e i t b -  Abt.  1 ALt. 13 A b r .  I Abt .  21 Abr .  13 
r ru fcn  Hochrnoor I'ichtenwald l fochrnuor  S t e r b e h o n r  I'ichrenwald 

3 0 . .  . 40 7,5 
40.. . 50 51,5 15 

60.. . 70 149,5 63 21,o 5,o 1 ,o 
5 0 .  . .  60 89,O 50 6,5 1,5 

7 0 .  . .  80 179,O 117 26,j  15,5 9 , j  
8 0 . .  . 90 233,O 187 38,s 31,5 10,5 
Y O . .  ,100  958,5 1236 495,5 5343 567,O 
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111. Insekten des Bruchberges 

A. Methodik der Untersuchungen 

1. Zur okologischen Gliederung der Standorte 

Die Untersuchungen der Insekten des Bruchberges setzten zur Zeit der 
Schneeschmelze, im April 1963, ein und wurden im Winter des gleichen Jah- 
res abgeschlossen. 

Das enge raumliche Nebeneinander und Ineinandergreifen von Wald und 
Moor erschweren zuweilen die Zuordnung mancher Insekten zu einer be- 
stimmten Lebensstatte. 

(Unter Lebensstatten, Biotopen oder Standorten versteht FKIEDEKICHS 
[ 1930 J einheitliche Abschnitte des Lebensraumes, die in dem wesentlichen 
Verhalten der Lebensbedingungen von anderen Abschnitten abweichen.) 

daher okologische Angaben DOPPdstunden 

nur mit Vorbehalten ge- z:: 
In  vielen Fallen diirfen 

macht werden. 

Lebensstztten oder Biotope 

Hochmoor ,n Pbt 1 

Innerhalb der einzelnen 

sind die Arten nicht gleich- iiz madig verteilt, sondern 250 

beschranken sich entspre- 200 

chend ihren okologischen 150 

Anspruchen auf bestimmte 'zz 
Stellen innerhalb der Bio- 

(1930) die Begriffe Habi- 

det. 

halb des Biotops, wo eine bestimmte Art regelmadig anzutrefien ist, weil er 
die wichtigsten unentbehrlichsten Lebensbedingungen bietet (FKIEDEKICHS 
1930). 

Als Habitate oder Wohnstatten konnen Moospolster, Pilzfruchtkorper, 
Lagerholz, Tierexkremente, Aas und Kleinstgewasser des Hochmoores an- 
gesehen werden. In jedem Habitat konnen raumliche oder zeitliche Teil- 
bezirke ausgeschieden werden, so die einander folgenden Zersetzungsstadien 
des Lagerholzes, die verschiedenen Teile eines Baumstammes wie Rinde und 
Holzkorper. In diesen Teilbezirken finden sich charakteristische Arten oder 
Artenkombinationen. Die okologische Trennung der Insektenarten nach 
Biotopen (Wald oder Moor) konnte nicht immer befriedigen; vielfach war 
es zweckmaflig, die Grenzen der Biotope zu vernachlassigen, dafur aber eine 
feinere Gliederung in Straten oder Schtchten und in Habttate oder Wohnorte 
vorzunehmen, zumal manche Habitate, z. B. Fichtenlagerholz, sowohl im 
geschlossenen Fichtenwald als auch im Hochmoor zu finden sind. 

60 so 60 70 no 90 100 % tope, fur die FKIEDERICHS 

tat oder Wohnoyt verwen- 

relolive Lvrtreuchfr 

Abb. 13. Haufigkeitsverteilung der relativen Lufifeuchte 
in Doppelstunden fur die Zeit vom 1. 10. bis 19. 11. 1963 

Dieses ist der Or t  inner- 

2 .  Sarnmelverjahren 
h t s p r e c h e n d  der Mannigfaltigheit der Lebensformen der Insekten wurden auch die w r -  
cchiedenstcn Sammelmethoden angcwendet. Keincs der angewandten Verfahrcn (Sichtfang, 
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KIopfen, Kaschern, Sieben, Fallenfang), auch nicht der Fallenfang kann die Haufigkeit der 
einzelnen Arten im Untersuchungsgebiet wiedergeben, da immer nur Ausschnitte der Tier- 
welt erfafit werden. Es ware erforderlich, zur genaueren quantitativen Erfassung umfang- 
reiche Zuchten durchzufuhren. 

Alle Haufigkeitsangaben, mit Ausnahme bei solchen Arten, die in uberaus groger, eine 
falsche Einschatzung gar nicht zulassender Haufigkeit auftraten, konnen daher nur mit 

eewissen Vorbehalten eeeeben 

30.L 

LO 

5 0  

12 13 1 

Iichlenbeslondenes HOCHMOOR 
Abl.1 EIWO 03OmirN.N 

1  i Verdunrlung in  45m Hdhc 

2 -  Verdunslung i n  0,lmHtihc 

17 18 Uhr 

I FlCHTENW4LD 
I AD11 r l ~ ~ 8 3 O m v N N .  

I 
I 

I  : Vrrdunrfung i n  4.5 m Hohe 

2 :  Verdvnslung in 0.1 m Hohc 

Abb. 14. Verdunstungsmessung mit Piche-Evapometer 
am 4. 6 .  1963 

werden. Die Haufiggeytsan- 
gaben beziehen sich also nicht 
auf die Zahl der tatsachlich im 
Untersuchungsgebiet vorhande- 
nen Insekten, sondern auf die 
Zahl der im Untersuchungszeit- 
raum gefangenen, zumal die 
Individuenzahl der einzelnen 
Arten in den verschiedenen 
Jahren Schwankungen unter- 
worfen ist. 

a. Fallen fang  
Zum Fallenfang der Coleop- 

teren der Bodenoberflache wur- 
den nichtrostende Konserven- 
dosen mit einem Durchmesser 
yon 10 cm und einem Fassungs- 
vermogen von einem Liter bis 
zu dem etwas nach a d e n  ge- 
bogenen Rand in den Boden 
eingegraben. Um auch den Fang 
kleinster Formen zu sichern, 
mufite der Fallenrand fugenlos 
an den Boden anschliefien. Zurn 
Schutz gegen Niederschlage 
wurde jede FalIe mit einem 
15,5 cm im Quadrat messenden, 
niit zwei Stiitzen im Boden be- 
festigten Zinkblechdach iiber- 
dacht. 

(Eingehende Beschreibungen 
der Methodik des Fallenfanges 
nach BARBER finden sich bei 
STEMMER 1948, TRETZEL 1955 
und NIEMANN 1960.) 

Zur Abtotung und Konser- 
vierung der gefangenen Insek- 
ten wurden 150 bis 200 cm" 
Aethvlenwlvkoll in iede Falle 

eingefullt. Die Fliissigkeit wurde nach jeder zweiten Fallenlee;ung-durch frische ersetzt, 
wenn nicht reichlich in die Fallen gelaufenes Wasser einen fruheren Wcchsel uerlangte. An 
jedcm der drei beschriebenen Standorte wurden 3 Fallen im Dreiecksverband im Abstand 
yon 10 bis 15 ni aufgcstellt. Die Fangzeit begann am 7. Mai 1963 -- am Bruchberg lag stel- 
Ienweise noch Schnee - und endete am 5. November, als keine Aktivitzt der Insekten der 
Ihdenoberfliiche mehr festgestellt werden konntc. 

Neben Kafern wurden zahlreiche andere Arthropoden in den Fallen gc- 
fangen. 

Ausgewertet wurden vollstandig die Imagines der Coleopteren, H o -  
mopteren und Heteropteren. 

Die Haufigkeit einer Ar t  im Untersuchungsgebiet steht nicht in unniit- 
telbarem Zusammenhang mit der Zahl der in Fallen gefangenen Imagines; 
die einzelnen Arten gelangen in sehr unterschiedlicher Anzahl in die Fallen, 
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da das Fangergebnis nicht nur von der Haufigkeit, sondern auch besonders 
von der Lebensweise, der Aktivitat (Fortbewegungsart und Aktionsradius) 
und der Orientierung abhangig ist. 

Besonders haufig fangen sich bewegungsaktive Arten der Bodenoberflache 
mit groi3em Aktionsradius und vorwiegend nachtlicher Lebensweise (Tag- 
tiere konnen mitunter die Fallen erkennen und ihnen ausweichen, z. B. Loro- 
cera pilicornis), was auf viele Carabiden zutrifft. 

Haufigkeitsvergleiche von Arten eines Standortes untereinander sind ohne 
Zuchten nicht moglich (hochstens bei nah verwandten Arten mit gleicher 
Aktivitat und Lebensweise), wohl aber Haufigkeitsvergleiche des Auftre- 
tens einer Art an verschiedenen Standorten, soweit die kleinklimatischen, die 
Aktivitat beeinflussenden, und die mikrotopographischen Bedingungen weit- 
gehend ubereinstimmen. Die Fangzahlen verlieren an Vergleichbarkeit, wenn 
der Raumwiderstand, nach HEYDEMANN (aus NIEMANN 1960) der Wider- 
stand, den die Bodenvegetation dem freien Lauf der Tiere entgegensetzt, an 
den verschiedenen Standorten nicht ubereinstimmt. Gering ist der Raum- 
widerstand im Waldstandort (Abt. 13), wo die Fallen den Tieren der Bo- 
denoberflache gut zuganglich im fast pflanzenfreien torfahnlichen Rohhumus 
stehen, groi3er ist er dagegen an den beiden anderen Standorten, wo beson- 
ders Sphagnen und andere Moose den Zulauf etwas erschweren. 

Durch den Verwesungsgeruch vereinzelt in den Fallen gefangener Klein- 
sauger (Mause und Spitzmause) wurden Silphiden angelockt und in geringer 
Anzahl in den Fallen gefangen. 

(Nahere Angaben uber die Lockwirkung des Falleninhaltes auf necrophage Insekten 
finden sich bei NIEMANN 1960.) 

Die Fangigkeit der Fallen wird herabgesetzt, wenn sie durch einlaufendes 
Niederschlagswasser bis zum Rande gefullt werden. Darunter leidet die Ver- 
gleichbarkeit der Fangergebnisse an verschiedenen Standorten und in den 
einzelnen Fangperioden. Andererseits konnte in wassergefullten Bodenfallen 
der bisher in Deutschland noch nicht mit Sicherheit nachgewiesene Kafer 
Hydroporus longicovnis Shrp. gefangen werden. 

Trotz aller bisher erwahnten Fehlerquellen und Storungen konnen bei 
manchen Coleopterenarten Aussagen uber die jahreszeitliche Aktivitat und 
die Haufigkeit im Untersuchungsgebiet gemacht werden, tumal neben der 
Fallenfangmethode auch noch andere Verfahren Anwendung fanden. 

b. Andeve Fangmethoden 
Sichtfang wurde bei tagaktiven Bodenkafern, Kafern der Kraut-, Strauch- und Baum- 

schicht, Rinden- und Holzinsekten, Pilztieren und Wasserinsekten angewendet, mit dem 
t<EIrTERschen Kifcrsieb wurden Moose, Moder, Holz, Rindenstucke usw. nach Insekten 
durchsucht. Sehr ergiebig erwies sich beim Fang der l i e r e ,  die in nasseii Sphagnum- uiid 
Polytuicbum-Polstern sowie in Grasbulten leben, das Ausschutteln derselben uber einem 
hellen Tuch. Insekten dcr Krautschicht und der Strauchschicht wurdcn geklopfi (mit Klopf- 
schirm) und gekischcrt. Danebcn wurdeti Zuchten der  ‘11s Larven gefangenen Inxkten ,  be- 
sondcrs der Holztiere, angelegt, die jedoch nicht ininicr erfolgreich heendet werden konnten. 

B. Verzeichnis der in1 Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Insekten 

1111 Kahmen der Untersuchungen konnten nicht alle Insektenarten erfal3t 
wcrden. 
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Es werden daher nur die Arten angefiihrt, deren Bestimmung einwandfrei 
moglich war. An dieser Stelle mochte ich den zahlreichen Spezialisten, die mir 
bei der Determination oder Revision behilflich waren, meinen Dank aus- 
sprechen. 

Vollstandig determiniert wurden die Coleopteru, Hornoptera und He-  
teroptera. 

I .  Coleoptera 
In den folgenden Obersichtslisten sind die im Untersuchungsgebiet gefangenen Kafer in 
ihrer systematischen Reihenfolge aufgefiihrt. 

Wahrend bei den meisten Insekten eine allgemeine Haufigkeitsangabe erfolgt, wird die 
Fanghaufigkeit der Kafer durch Zahlen dargestellt : 

1 = sehr selten ( 1 bis 2 Individuen gefangen) 
2 = selten ( 3 bis 4 Individuen) 
3 = nicht selten ( 5 bis 10 Individuen) 
4 = haufig (1 1 bis 20 Individuen) 
5 = sehr haufig (mehr als 20 Individuen) 

Tabelle 8 

Hiufigkeit des Auftretens 

Carabidae 
Carabus auronitens Fbr, 
Carabus silvestvis Panz. 

Leistus piceus Frol. 

Notiophilus biguttatus F. 
Lorocera pilicornis Fbr. 
Dyscl9iuius globosus Hrhst. 
Bembidion lampros Hrbst. 
Bembidion tibiale DuR. 

Bembidion nitidulum Mrsh. 
Patrobus assimilis Chaud. 

Tetraplatypus siniilis Dej. 
Pterostichus oblongo- 

Ptevostichus nigrita F. 
Ptcrostichus diligens Strm. 

Calathus micropierus Dfi. 
Agonum sexpunctatum 
5. montanum Heer 

Agonum ericeti Pam. 

punctatus F. 

Europhilus fuliginosus Pz. 

2 
5 

1 

5 2 
3 1 

1 
1 
1 

2 

1 
2 

5 1 5  
4 1 4  

3 1 3  
3 

2 

1 1 2  

2 
1 3  

1 2  
2 

1 

1 

1 4  
1 

1 2  

1 

3 
5 

1 

5 
4 
1 
1 
1 

1 
2 

1 
3 

5 
5 

4 
3 

2 

3 

subalpin bis 
alpin (Hold- 
haus) 
montan 
(Horion) 

boreomontan 
(Horion) 

horeoalpin 
(Holdhaus) 

tyrphophil 
(Burmeister) 

boreal, 
tyrphobioii t 
(Horion) 
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Fortsetzung Tabelle 8 

Dromius agilis F. 
Dromius fenestratus F. 
Dromius quadrinotatus Pz. 1 

Dytiscidae 
Hydroporus tristis Payk. 
Hydroporus obscurus Strm. 
Hydroporus melanocephalus 

Hydroporus longicornis Shp. 
Gyll. 

Hydroporus melanarius 
Strm. 

Hydroporus ferrugineus Stp. 
Agnbus guttatus Payk. 
Aaabus melanarius AubC 
Agabus bipustulatus L. 
llybius aenescens Thom. 

Staphyliaidae 
Micropeplus Murietti Duv. 
Phloeocharis subtilissimu 

Megarthrus depressus I'ayk. 
Proteinus ovalis Steph. 
Phyllodrepa linearis Zett. 1 

Pbyllodrepa ioptera Steph. 

Phyllodrepa wilis Er. 
Omalium rivulare Payk. 
Omalium cuesum Grav.  
Omalium rugatum Rey. 
Phloeonomus monilicornis 

Phioeonomus pusillus Grav.  
Olophvum rotundicolle Shlb. 

Acidota cyenata F. 1 
Acidotn cruentatu Mannh. 1 

h t e w a  pubescens Mannh. 
Coryphium angusticolie 

Lesfewa nivicolu FAUX-. 1 
Oxytrlus laqueatus Marsh. 1 

Mannh. 

Gvll. 

Stcph. 

3 

2 

1 
2 

3 

3 

3 
1 

2 
1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

4 
1 

1 3 1  

2 2 3  

1 2 1  

1 2 1  
1 

1 
3 

5 

(1E) 

1 

1 

1 
2 
1 

1 

1 
3 
3 
1 
2 

1 

I 

4 
1 
4 

Wasserkafer 
1 
2 acidophil 
1 nordeuro- 

paisch-boreal 
3 boreomontan 

erster sicherer 
Nachweis in 
Mittelpuropa 

1 

1 
4 

1 
1 
2 boreomontan 

(Horion) 
4 

5 
3 boreomontan 

(Scheerpeltz) 
3 
2 ,,Wintertier" 

(Horion) 
2 
I L 

4 
1 boreomontanc 

Dbergangsart 
(Horion) 

1 
3 
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Grav. 
1 Othius mvrmecoohilus 

Fortsetzung Tabelle 8 

1 Kiesw.- 
Philonthus chalceus Steph. i Philonthus rectangulus Shp. 
Philonthus varius Gyllh. 
Philonthus nigrita Grav. 
Staphylinus fossor Scop. 
Creophilus rnaxillosus I>. 
Sipalia circellaris Grav. 
Quedius rnesomelinus Mrsh. 
Quedius cinctus Payk. 

Bemerkungen 

Stenus picipennis Er. 2 1  
Stenus impressus Germ. 1 
Euaesthetus laeviusculus 2 

Stilicus rufpes Germ. 1 1 
Domene scabricollis Er. 2 1 
Lathrobium elongatum L. 2 1  
Lathrobium fulvipenne 1 1 1 2  

Lathrobium letzneri Gerh. 1 
Lathrobium brunnipes F. 1 1 1 

Mannh. 

Grav. 

Nudobius lentus Grav. 
Baptolinus pilicornis Payk. 

Baptolinus affnis Payk. 
Othius punctulatus Goeze 
Othius melanocenbalus 

3 1  
3 4  

2 2  
1 

1 

1 3 1 

2 2 

3 
1 
2 

2 
2 
2 
3 

4 

1 

1 
3 

1(A) 1 

1 1 
2 2 

4 1 
1 

4 
1 

1 1  1 
1 1 5  5 

1 1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 3 1 3 
2 1  3 

1 1 
1 I 1 
1 1 1 

1 1 
I 1 

1 1 
1 1 1  3 3 

I 1  5 2 1  1" 5 

I 1 
(El  

1 1 1  2 

tyrphophil 
(Peus) 

tyrphophil 
(Peus) 

boreomontan 
(Puthz) 

in Fichreii- 
zapfen 
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Fortsetzung Tabelle 8 

Amischa analis Grav. 1 
Atheta melanocera Thorns. 1 
Atheta hygrotopora Kr. 1 1 1  
Atheta aequata Er. 1 
Atheta linearis Grav. 2 2 5 4  

Atheta arcana Er. 
Atheta waga Heer 
Atheta tibialis Heer 4 
Atheta subtilis Scriba 
Atheta gagatina Baudi 1 
Atheta sodalis Er. 
Atheta crassicornis F. 
Atheta juluipennis Muls. Rey. 
Atheta aquatilis Thorns. 
Atheta Wiisthoffi G. Benick 1 
Atheta atramentaria Gyll. 1 
,4theta picipennis Mannh. 
Atheta putrida Kr. 1 
Astilbus canaliculatus F. 3 
Mniusa incrassata Rey. 1 

Oxypoda vittata Markel 1 
Oxypoda elongatella AubC 1 
Oxypoda alternans Grav. 
Oxypoda rufa Kr. 
Oxypoda annularis Mannh. 
Ischnoglossa prolixa Grav. 
Aleochara lanuginosa Grav. 

Ptiliidae 
Pteryx suturalis Heer 
Acrotrichis rugulosa Rof .  

1 

2 
1 1 

4 
2 2 

1 1 
1 

1 1 2 
2 1 1  3 4 

1 1 
1 

1 2 3 
1 1 

1 
3 

’j in Fichten- 
zapfen 

I 3 1  1 :i 4 

1 
2 3 
2 3 4 
1 1 1 
1 1 

1 1 1 
1 1 

1 
1 

Pselaphidae 
Plectophloeus fischeri AubC 1 
Bibloporus bicolor Den. 1 
Bythinus puncticollis Den. 1 

Silphidae 
Necrophorus investigator 

Zctts. 
Necrodes Littoralis L. 
Thunatophilus rugosus I.. 
OeLcwptoma thoracica L. 

1 
1 

1 
1 
1 

Liodidae 
Anisotoma cmtanea Hbst. 
Aguthidium seminulum L. 
Agathidiurn rnandibularc. 

Stu rm.  

3 1  3 
1 1 

1 1 1  1 
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Fortsetzung Tabelle 8 

Name der Art 

Clambidae 
Clambus armadillo Deger 

Scydmaenidae 
Neuraphes elongatulus Mull. 

Histeridae 
Plegaderus vulneratus Pam. 

Hydrophilidae 
Cevcyon impressus Sturm. 
Anacaena globulus Payk. 

Lycidae 
Dictyopterus aurora Hbst. 
Platycis minuta F. 

Cantharidae 
Podabrus alpinus Payk. 
Cantharis quadripunctata 

Cantharis paludosa Fall. 
Rhagonycha testacea L. 
Podistra pilosa Payk. 
Podistra prolixa Mark. 
Malthodes guttifer Kiesw. 
Malthodes fuscus Waltl. 
Malthodes maurus Cast. 

Malthodes spec. 

Malachidae 
Charopus flavipes Payk. 

Cleridae 
Thanasimus formicarius L. 

Coryner idae 
nlecrohia rufipes Degeer. 
Vecrobia violacea L. 

Lymexilidae 
F-lylccoctur dermestoides L. 

Mull. 

a. misellus Kiesw. 

Clateridae 
Flater m th iops  L. 
Flzti,r nigrintis Payk. 
. I le/ur~otus rufjpes Hrbs t .  
" h c l c i c s  Jenroniger Dc-g. 

1 1 1  
1 

1 

1 
1 

1 4  
1 
1 

1 4  
1 2 
2 2 
1 2 

2 

1 

4 2 4  

1 

1 

1 

1 1  
1 1  

4 

1 
1 

1 

5 

5 

1 5  
2 
2 

1 

1 

1 

4 4 
1 

2 
7 
L 

1 
1 

4 
1 
1 
5 
3 
4 
3 

2 

5 meist Larven 

im Holz n u r  
Larven 

5 
2 
L 

1 boreo-dis- 
,111lC t- Ill on t d ! 1  

(Horion) 
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Fortsetzung Tabelle 8 

Athous subfuscus Mull. 
Corymbites affinis Payk. 

Agriotes sputator L. 
Dascillidae 
Dascillus cervinus L. 
Helodidae 
Cyphon varinbilis Thunb. 

Byrrhidue 
Simplocaria semistriata F. 
Cytilus serireus Forst. 
Byrrhus pilula L. 
Ostomidae 
Thymalus limbatus F. 
Niiidulidae 
Epuraea borcella Zett. 

Epwaea angustula Strm. 

Epuraea pygmaea Gyll. 
Epuraea pusilla Illig. 
Epuraea thorucica Tourn. 
Meligethes aeneus F. 
Glischrochilius quadri- 

Rhizophagidae 
Rhizophagus grandis Gyll. 
Rhizophagus ferrugineus 

Rhizophagus dispar Payk. 
Cryptophagidae 
Cyyptophagus scanicus L. 
Atomaria linearis Steph. 
Lafhridiidae 
Lathridius nodifer Westw. 
Colydiidae 
Colytlium elongaturn F. 
Coccinellidae 
Adonid variegatu Goeze 

a .  constellatu Laich 
Aphidectu obliterata L. 
Adiilia decrmpunctata L. 
CoccineIla septcsrnpuncta ta 

Neornysiu oblongoguttat~ I 

punctatus L. 

Payk. 

L. 

2 3 5  
3 1 3  

1 

4 2  

1 
1 1  

1 

4 
1 

5 

3 

1 

1 

1 

2 4 

1 1 4  

1 
4 

4 5  

3 

2 

5 
3 
2 

1 4  

1 

1 

1 

5 5  
1 
-5 

2 

1 

5 
5 im Holz u. 

unter Rinde 
rneist Larven, 
boreoalpin 
(Holdhaus) 

1 

1 

5 

1 
3 
1 

3 

2 boreomontan 
(Horion) 

2 3 boreomontan 
(Horion) 

3 5 
3 0  

L 
5 
4 

1 
4 

3 3  5 

1 
1 

1 4 

I 
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Fortsetzung Tabelle 8 

Anatis  oce!lata L. 
Anthicidae 
Anthicus floralis L. 
Cisidae 
Cis nitidus F. a. glabratus 

Mell. 
Cis dentatus Mell. 
Oedemeridae 
Chrysanthia viridisrima L. 
Pythidae 
Rbinosimus ruficollis L. 
Mordellidae 

Serropalpidae 
Hallomenus binotatus Qu.  
Scarabaeidae 
Geotrupes stercoyosus Scriba 1 
Geotrupes stercorosus 
a. prussicus Czwal. 

Aphodius depressus Kug. 
a. caminarius Fald. 

Aphodius ater v. convexus 
Er. 

Aphodius putridus Hrbst .  
Melolontha melolontha L. 
Ceram bycidae 
Tetropium castaneum L. 
Tt,tropium fuscum F. 
Harpium inquisitor L. 
Oxymirus cursor L. 
Leptura rubra L. 
Caenoptera minor L. 

Chrysomelidae 
Pluteumaris sericea L. 
Lema cjianellu L. 
Lema mclunopa L. 
Cryptocephalus labiatus L. 

Chrvsomela geminata Payk 
Chrysomela brunsvicensis 

Sdsti-oidca polygoni L. 
;‘ast,-oide‘r viridula Deg. 
r’huetton cochlrariae F. 
r’lijltodectu quinquepunc- 

T’inurcba metallica Laicli. 
:;ale)-uca tanaceti L. 

Anaspis rufilabris Gyll. 1 

a. diagi-ammus S. 

Grav.  

tuta F. 

3 

1 

I 

1 

3 3  
3 

2 
3 - 

1 

1 

3 
1 
1 

1 

I 
1 

4 

5 

2 3  

1 

1 

1 3  

3 

4 

1 

5 

4 

1 

1 

4 

3 

1 5 5  
2 2  
5 

1 
1 

3 

1 

5 meist Larven 
3 meist Larveii 
5 meist Larven 
1 
1 
1 in abgestor- 

benen Asten 

4 
3 
2 

1 
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Fortsetzung Tabelle 8 

Aphtona euphorbiae Schr. 
Haltica spec. 
Ctlrctllionidae 
Otiorrhynchus niger F. 
Otiorrhynchus dubius Strom. 
Polydrosus atomarius 01. 
Polydrosus amoenus Ger. 
Sitona lineatus I.. 
Eremotes ater L. 
Pissodes scabricollis Mill. 
Ceutorrhynchus turbatus 

Ceutorrhynchus erysimi F. 
Ceutorrhynchus contractus 

Rhynchaenus fagi L. 
Ipidae 
Dendroctonus micans Kugel. 
Hylurgops glabratus Zetts. 
Hylurgops palliatus Gyll. 
Hylastes cunicularius Er. 
Crypturgus pusillus Gyll. 
Cryphalus abietis Rtzb. 
Dryocoetes autographus 

Polygraphus polygraphus L. 
Xyioterus lineatus 01. 
Pztyogenes chalcographus L. 
I p s  amitinus Eichh. 
I p s  typographus L. 

Schultze 

Mrs. 

Rtzb. 

2 

1 
1 

1 
1 

5 

1 
1 3  
3 1  

1 

1 

3 
4 

1 

4 

1 
2 

1 

1 

1 
4 5  

1 

5 

2 
5 

5 
4 
5 

1 
5 boreomontan 
1 
1 
4 
5 
1 
1 

1 
1 

5 

2 
4 boreomoncan 
5 
5 
4 
4 
5 

2 
5 
5 
4 
5 

2. Homoptera 

Cixius cunicularius L. 
Cixius heydeni Kirschb. 
Javesella (= Criomorphus) borealis 

Siiroma bicarinata H. S.  
Philaenus spumarius L. 

Neophilaenus lineatus L. 

Vlopa  reticulata F. 

Erythroneusa mandesstjernia 

Sahlb. 

Kirsch b . 

Ein Exemplar an  Fichte 
Eiii Exemplar an  Fichte 
Selten an Molinia coerulea 

Ein Exemplar an Bodenvegetation 
Sehr hzufig an Bodenvegetation in1 
Hochmoor 
Sehr haufig an  Bodenvegetation iIn 
Hochmoor 
Ein Exemplar im Boden zwischen 
Vaccinium wurzeln 
Sehr haufig auf der Bodenoberfliiche 
und an Moosen in1 Fichtenwdld 
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Aphrodes  bifasciatus L. 
Al lygus  mix tus  F. 

Psamrnotettix rhombifer  Fieb. 

Errastunus ocellaris Fallen 

In Bodenfallen im Hochmoor, selten 
An Fichten im Hochmoor, ein 
Exemplar 
Selten im Boden zwischen Vaccinium- 
wurzeln und in Bodenfallen im Moor 
Ein Exemplar an Molinia coerdea  

sens. Then. 

3 .  Heteroptera 

Acompocoris alpinus Reutt. 

Anthocoris nemorum L. 

Cyllocoris histrionicus L. 

Atractotomus rnagnicornis Fall. 

Haufig an Fichten, nordisch-alpin 
nach GULDE, rauberisch! 
Ein Exemplar an Bodenvegetation, 
rauberisch 
Ein Exemplar an Molinia coerulea, 
rauberisch 
Haufig an Fichten, einmal in Falle 
am Waldstandort 

Exolygus pratensis L. 
Exolygus rugalipennis Popp. 
Leptopterna dolabrata L. 
Orthops  foreli Fieb. 

Psallus piceae Rt. 
Stenodernna holsatum F. 

Saldula pallipes F. 
Troilus luridus F. 

Nabis  l imbatus Dhl. 

Nabis  pseudofexus Pem. 
Ternnostbetus gracilir Horv. 

Gerris gibbifer Schr. 

Velia caprai Tam. 

Selten in Fichten 
Ein Exemplar an Molinia coerulea 
Ein Exemplar an Fichten 
Unter Fichtenrinde im mulmigen 
Kambialraum (4. Stadium) 
Nicht selten an Fichten 
Sehr haufig an Molinia coerulea und 
Calarnagrostis villora 
Selten auf der Bodenoberflache 
Ein Exemplar am Vacciniurn rnyrtil- 
lus, rauberisch 
An Bodenvegetation im lichten 
Fichtenwald 
Selten an Fichten 
Nicht selten an und unter Fichten- 
rinde, in Gangen von Paururus ju- 
vencus (raubensch von Insekten le- 
bend) 
Nicht selten in Moorgewassern, 
rauberisch 
PEUS: arealbedingt tyrphophil 
In  fliet3enden Gewassern nicht selten, 
rauberisch 

4 .  Diptera 

Erinna spec., Therioplectes aterrimus Mg., Anacrostichus bistortae Meig., 
Ernpis bowalis L., Dolichopus discijer Stam., Rhapb lum caliginosum Mg., 
Medeterus obscurus Zett., Orthoneura plurnbago Loew., Platychirus albl- 
manus F., Platychirus immarginatus Zett., Melanostomu rncllinum L., Mel'i- 
nostoma scalare Fabr., Epistrophr balteata Deg., E p i s t r o p h  cinctelia Zert ., 
Epistrophe wittigera Zett., Didea fasciata Meig., Syrphus  ribesii L., Syrph1i.i 
luniger Meig., Syrphus torvus 0st.-Sack., Syrphtts venusttts Meig., Sphaero- 
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phoria scripta L., Chrysotoxum fasciolatum Deg., Cinxia lappona L., C y -  
norrhina fallax L., Sepsis violacea Meig., Scopeuma stercorarium L., Me- 
sembrina mystacea L. 

Sehr haufig traten verschiedene Tipuliden auf; die Larven wurden in 
Mulm, Modcr und Torfmoos sowie in zerfallendem Holz und Streu ge- 
funden. 

5.  Lepidoptera 

Pieris napi L., Vanessa io L., Erebia ligea L., Lygris populata L., Larentia 
truncata Hfn., Larentia caesiata Lang., Larentia flavicincta Hb., Larentia 
hastata L., Parasemia plantaginis L., Epichnopteryx pulla Esp., Tortrix vi- 
burnjana F., Tortrix rusticana Tr., Olethreutes bipunctana F., Olethreutes 
sauciana Hb., Ancylis siculana Hb., Elachista bifarciella Tr., Incurvaria 
oehlmanniella Tr. 

Bezeichnend ist die groi3e Zahl der in den Jugendstadien an Vaccinium 
myrtillus fressenden Arten. Zwei Larcntien, Larentia caesiata Lang. und 
Larentia jlavicincta Hb., konnen nach den Verbreitungsangaben von SPULEK 
(1910) als boreomontane Arten bezeichnet wcrdcn. Eine ebenfalls im Ober- 
harz vorkommende, bei den Untersuchungen aber nicht gefundene boreo- 
montane Art ist Agrotis speciosa. 

6 .  Hymenoptera 

Tenthredinidae Rhogogaster viridis L., 
Cephalcia arvensis Panz. v. pseudalpina Ensl., 
Tenthredo livida v. dubia, 
Selandria serva F .  

Myrmica ruginodis Ny., 
Formica fusca L. v. lemani Bon., 
Camponotus herculeanus L. 

Formicidae Leptothorax acervorum F., 

Siricidae Paururus juvencus L. 
Ichneumonidae Rhyssa persuasoria L. 

Auffallig erschien die groi3c Zahl in Fichtcnrindc und 
im Fichtenholz uberwintcrndcr Artcn. 
Ichneumon culpator Schrank., 
Ichneumon extensorius L., 
Ichneumon gracilentus Wesm., 
Ichneumon haereticus Wesm., 
Ichneumon insidiosus Wcsm., 
Ichneumon ligatorius Thnbg., 
Ichneumon maeklini Holmgr., 
Ichneumon septentrionalis Holmgr., 
Ichneumon walkeri Wesm. boreoalpin 

(HINZ, briefl. Mitteilung) 
Cratichneumon YufiJYons Grav., 
Stenichneumon lineator F., 
Amhlyteles pulchellus Christ. 
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C. Die riumliche Verteilung der irn Untersuchungsgebiet beobachteten Insekten 

1. Die Coleopteren der Bodenoberflache 

Es werden hier lediglich die wichtigsten und  auffalligsten Coleopteren naher 
besprochen. 

Die Fangmethoden wurden bereits weiter oben geschildert. In den Tab. 9, 10 und 11 
werden alle in Bodenfallen gefangenen Carabiden und Staphyliniden dargestellt. Ange- 
horige anderer Familien werden angefiihrt, wenn sie Tiere der Bodenoberflache sind, oder 
wenn der Fang nicht bodenbewohnender Arten in Bodenfallen auf eine groBe Aktivitat 
hinweist. 

Jeder gefangene Kafer wird durch einen Punkt in der entsprechenden Fangperiode dar- 
gestellt, man kann so sehr leicht Fanghaufigkeit und Aktivitatsperiode aus der Darstellung 
ablesen. 

Tabelle 9 

Fangergebnisse der Bodenfallen - Carabidae - 

D a t u m  der Leerungen 21.5. 4 . b .  18.6. 2 .7 .16 .7 .30 .7  13.8.27.8.10.9.24.9. 5.11. $ 9 6 3  

Abt. 1 Hochrnoor 
Patrobus assirnilis Chaud. 
Pterostichus nigrita F. 
Pterostichus diligens Strm. 
Agonurn sexpunctaturn L. 

Patrobus assirnilis Chaud. 
Pterostichus nigrita F. 
Pterostichus diligens Strm. 
Calathus rnicropterus Dftsch. 

Abt. 21 Sterbehorst 

Abt. 13 Fichtenwald 
Carabus auronitens F. 
Carabus silvestris Panz. 
Leistus piceiis Fro]. 
Notiophilus biguttatus F. 
Ptcrosticbus oblongopunctatus F. 
Pterostichus diligens Strm. 
Calathus rnicropterus Dflsch. 

Carabiciar 
Carubus auronitens F. Im Untersuchungsgebiet kam dieser Kafer nur  i n  

den Fichtenwaldern der Hanglagen vor und wurde dort  je 3mal in Boden- 
fallen ~ i n d  in stark zersetztem Lagerholz gefunden. 

C. auvonitens uberwintert in stark zersetzteni, rotbrauiiem Fichtenlager- 
holz oder unter Moospolstern am Stamnifufl stehender Fichten. Verstecke. 
die auch wahrend der Aktivitatsperiode tagsiiber aufgesucht werden. 

NIEMANN (1960) konnte nachweisen, dafi C.  uuronitens in Kiefernbestiin- 
den der Luneburger Heide und der Allerniederung niedrigere Temperaturen 
uiid geringere Temperaturextrenie bevorzugt; daher lag dort  die Zeit dci- 
griiflteii AktivitLit auch jahreszeitlich fruher als am Bruchbcrg. 

Carabus silvestris P a m .  gehort zu den haufigsten Carabiden des U n t e r -  
such~uigsgebietes. E r  wurde haufig in Bodenfallen im Fichtenwald u n d  111 
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stark zerfallendem, rotbraunem Lagerholz, mehrmals im moosuberwucher- 
ten Moder am Stammfufl stehender Fichten und einmal irn Mulm unter der 
lockeren Rinde eines Fichtenstockes gefangen. Nach BLUMENTHAL (aus MANDL 
1963) ist die im Harz anzutreffende Nominatform in warmeren Nachten 
aktiv uiid zeigt bei Temperaturen von 6 bis 10°C keine nennenswerte Ak- 
tivitat mehr. In Fallen wurde das erste Individuum in der 2. Maihalfle, das 
letzte Mitte September gefangen, die hochste Aktivitat konnte im Juli und 
in der ersten Augusthalfte festgestellt werden. In einem n i t  Fichten locker 

Tabelle 10 

Fangergebnisse der Bodenfallen - Staphylinidae - 

Datum der Leerungen 2 1 . 5 . 4 . 6 . 1 8 . 6 .  2 .7 .  16 .7 .30 .7 .13 .8 .27 .8 .10 .9 .24 .9 ,  5.11. 1963 

Abt. 1 Hochmoor 
Acidota crenata F. 
Oxytelus  rugosus F. 
Stenus picipcnnis Er. 
Euasthetus laeviusculus Mannh. 
Domene scabricollis Er. 
Philonthus nigrita Grav. 
Staphylinus fossor Scop. 
Quedius picipennis Payk. 
Quedius attenuatus Gyll. 
Astilbus canaliculatus F. 

Phloeocharis subtilissima Mannh. 
Omalium cuesum Gravh. 
Olophrum rotundicolle Sahlb. 
Lesteva nivicola Fauv. 
Lesteva pubescens Mannh. 
Domene scabricollis Er. 
Quediuj  picipennis a. rnolocbinus ( 

Atheta tibralis Hcer. 

Micvopeplus M.rrietti Duval. 
Phloeocharis subtilissima Mannh. 
Omalium caesum Grav. 
Acidota crenata F. 
Acidota crucntata Mannh.  
Coryphium angusticollc Steph. 
Lestee.a niz.rcoIil Fauv. 
Lesteva pubescens Mannh. 
Lathrobium fulvipennc Grav. 
0 t /7 1 U S  p M nc t tl la t i t s  G uezc . 
Oihius rnyrrnecophrlus Kiesw. 
Bryoporus cernltus Gray. 
~ryochar is  iriclinans Grnv.  
Tachyporus nitidulus F. 
Hd~tochara Iunulsta Pn y k .  
Athcta mclanoceril Thorn. 
Atbeta hyg).otopora Kr. 
Atheta t ibidis  Hecr. 

,Vfmusu incrasssta Mulb. Re?. 

Aht.  21 Sterbehorst 

A h .  13 Fichtenwald 

Aihct'r W'Ci.d7/Jjfi c,. t;i.niJ, 

Ox.~poda vi:tatn Maerk. 
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Tabelle 11 

Fangergebnisse der Bodenfallen - Helodidae, Elateridae, Chrysomelidae, Curculionidae, 
Ipidae - 

Datum der Leerungen 2 1 . 5 . 4 . 6 . 1 8 . 6 ,  2.7.16.7.30.7.13.8.27.8.10.9.24.P. 5.11. 1963  

Abt. 1 Hochmoor 
Cyphon varinbilis Thunbg. 
Plateumaris sericea L. 

Abt. 21 Sterbehorst 
Plateumaris sericea L. 
Otiorrhynchus dubius Strom. 
Eremotes ater L. 
Hylurgops palliatus Gyll. 

Abt. 1 3  Fichtenwald 
Athous srrbfuscus Miill. 
Otiorrhynchus dubius Strom. 
Eremotes ater L. 
Hyfastes cunictdarius Er. 
Hylurgops palliatus Gyll. 

bestockten Scirpus-caespitosus-Hochmoov, in Abt. 66, wurde im September 
ein einzelnes sehr kleines mannliches Tier gefangen; die Nominatform ist 
jedoch, von diesem verirrten Stuck abgesehen, eine typische Fichtenwaldart. 

Die von BLUMENTHAL in den letzten Jahren in offenen Hochmooren am Bruchberg und am 
Torfhaus im Oberharz gefangene und von MANDL (1963) neu beschriebene Unterrasse Cavabus 
sihestris blumenthalianus Mandl, ein Hochmoortier mit geringeren Warmeanspruchen als 
die Nominatform, konnte w;ihrend der Untersuchungszeit nicht gefunden werden. Nach 
MANDL (1963) handelt es sich bei dieser Unterrasse um ein Eiszeitrelikt mit geringeren 
Warmeanspruchen als die Nominatform. 

Leistus piceus Frol. wurde in einem Exemplar in den Bodenfallen am 
Waldstandort gefangen. 

Nach BURMEISTER (1939), HOLDHAUS (1954) und HORION (1941) handelt es sich urn 
eine montane Art der Alpen und Mittelgebirge, die aus der collinen bis in die alpine Zone 
emporsteigt. 

Notiophilus biguttatus F. gehort zu den auffalligsten Coleopteren des 
Untersuchungsgebietes. Er  konnte von Mai bis Oktober tagsuber auf der 
Bodenoberflache und auf Lagerholz herumlaufend beobachtet werden. Einige 
Imagines und Puppen wurden in stark zersetztem Fichtenholz und Linter 
m u 1 m i g e r Fi ch t en r i n d e 1 ie gen d e r S t a m m e g e f u n d e n . 

Das wenig haufige Auftreten in  den Bodenfallen gibt nicht die tatsach- 
liche Aktivitat und Haufigkeit dieses Kafers wieder (vgl. auch Loroceva pili- 
cornis F.). 

Loroceru pilicornis F. war an allen Standorten im Untersuchungsgebiet 
tagsuber, besonders bei Sonnenschein, aktiv. Aufierdem wurden uberwin- 
ternde Imagines in mehr oder weniger stark zerfallenem Fichtenlagerholz, 
in1 Moder unter Moospolstern am Stammfui3 stehender Fichten und i l l  

S p h a gn um po I s t e rii ge f u n den. 
N ach G K LEN s L ADL ( 1 96 3 )  kijn n e n tag a k ti v e Co 1 eo p t eren Bode n f a 1 I e n e r - 

Iiell!,en ynd weichen ih~ieii. oil aus. Im Untersuchungsgebiet triR dies auf 
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Lorocera pilicornis zu, die trotz grofler Haufigkeit und Aktivitat wahrend 
der Tagesstunden niemals in Fallen gefangen wurde. 

Nach BURMEISTER (1939) lebt Lorocera pilicornis vorwiegend in moorigen Gegenden. 

Dyschirius g l O b O S u 5  Hrbst. wurde vereinzelt aus dem Wurzelwerk von 
Vaccinien an trockeneren Stellen des Hochmoores und aus den Wurzelballen 
von Scirpus caespitosus gesiebt. 

Nach PEUS (1932) ist diese Art in Hochmooren wie in Flachmooren gleich haufig, be- 
vorzugt aber, dem Bodentyp und der Bodenvegetation gegeniiber nicht wahlerisch, trok- 
kenere Stellen und gleicht hierin dem an gleichen Orten gefundenen Bembidion lampro3 
Hrbst., das zusammen init jencm von HEYDEMANN (1953) haufig in Feldern sandiger Boden 
in Norddeutschiand gefunden wurde. 

Bembidion tibiale Dft. Eine Imago wurde im Juli auf der Bodenoberflache 
laufend angetroffen. Nach HORION (1941) hat diese Art in ihrer Verbrei- 
tung boreornontanen Charakter. 

Patrobus assirnilis Chaud. Ende Juli bis Mitte August wurde der Kafer in 
Fallen am Hochmoorstandort gefangen, Mitte September ein Exemplar in 
dem versumpfenden Sterbehorst in Abt. 21. Nach BURMEISTER (1939) ist 
diese Art in der norddeutschen Ebene ein typischer Bewohner der glacialen 
Randrnoranensump fe und Hochrnoore. 

Nach HOLDHAUS (1955) ist dieser Kafer boreoalpin (in Nordeuropa hochboreal, beson- 
ders im Nadelwaldgebiet), und ist in Mitteleuropa, abgesehen von den bereits angefuhrten 
Vorkommen in der Norddeutschen Ebene, sporadisch in den hoheren Mittelgebirgen und in 
den Alpen verbreitet. 

Pterostichur nigrita F. war der haufigste Carabide des Untersuchungs- 
gebietes. Imagines wurden hauptsachlich in den Bodenfallen des Hochmoores 
gefangen, wo sie auch aus Sphagnum- und Polytrichum-Polstern gesiebt und 
geschiittelt werden konnten. Bereits bei der ersten Fallenleerung wurden in 
Abt. 1 11, in Abt. 21 2 Imagines gefangen. Die Zahl der gefangenen Tiere 
stieg in der nachsten Fangperiode noch weiter an und blieb dann bis Ende 
Juli hoch, um plotzlich stark abzusinken. NIEMANN (1960) konnte in der 
Luneburger Heide und der Allerniederung den Beginn der Aktivitat bereits 
in1 Marz feststellen (ebenso bei Ptevostichus diligens), zu einer Zeit, in der 
auf dem Bruchberg noch Schnee liegt. Der Hohepunkt der Aktivitat wurde 
Ende April/Anfang Mai erreicht, um dann vollig zuruckzugehen. Im Ober- 
harz erstreckte sich die Aktivitat uber einen weiteren Zeitraum. Die letzten 
Fallenfange wurden in der Fangperiode von Ende September bis Anfang 
November gemacht. NIEMANN (1960) beobachtete diese Art in Bestanden 
mit den hochsten und extremsten Temperaturen an Standorten mit hochstem 
Grundwasserstand. Diese Beobachtung kann durch die eigenen nur gefestigt 
wcrden. Sehr haufig war Ptevostichus nigrita am Bruchberg im Hochmoor. 
In dem versumpfenden Sterbehorst in Abt. 21 ist die Zahl der gefangenen 
Tiere schon sehr vie1 niedriger, und am Waldstandort in Abt. 13 mit zwar 
hollerem Lufiteniperaturniveau aber niedrigeren Bodenextrenitemperaturen 
ais cfas Hochmoor konnte diese Art nicht nach, vewiesen werden. 

1111 Somnier wurden Imagines vereinzelt, im Herbst und Fruhwinter hau-  
fig i n  stark zersetztem, gelbbraunem oder haufiger rotbraunem, nassem Fich- 
tenlagerholz und linter der lockeren, mulmigen Kinde liegender Stamrne ge- 
salll111clt. An diesen Orten scheinen die Kafer zu uberwintern. I17 schwarz- 
braunem Holzmoder wurden Mitte August Puppen gefunden, aus  denen 
Ende August die Imagines schlupften. 



184 A .  Klein 

Die Art fiihrt eine vorwiegend nachtliche Lebensweise, gelegentlich wur- 
den aber im Sonimer tagsuber Imagines auf der Bodenoberflache, besonders 
auf besonntem Torfmoos beobachtet oder von der Bodenvegetation ge- 
kaschert. 

Pterostichus diligens Strm. ist im Untersuchungsgebiet ebenfalls sehr 
haufig und wurde zusammen mit Pterostichus nigrita besonders im Hoch- 
moor gefunden. In Bodenfallen wurde dieser Kafer weitaus seltener als 
Pterostichus nigrita gefangen, in gleicher Haufigkeit wurde er aber aus 
Sphagnum- und Polytrichum-Polstern geschuttelt und gesiebt. Die niedrigeren 
Fangzahlen der Bodenfallen sind auf die gegenuber Pterostichus nigrita ge- 
ringere Aktivitat und den kleineren Aktionsradius zuruckzufuhren. Einzelne 
Imagines konnten auch in den Bodenfallen am Waldstandort, in morschem, 
stark zersetztem Fichtenlagerholz und unter Quarzitbrocken gesammelt wer- 
den. 

Trotz des gehauften Auftretens an den nassen Moorstandorten und der 
Seltenheit im Fichtenwald konnen beide Arten nicht als typische Moortiere 
angesehen werden, da sie in anderen Gegenden haufig im geschlossenen Wald 
auftreten. Die groi3e Haufigkeit an den Moorstandorten durfte auf die gun- 
stigeren kleinklimatischen Verhaltnisse und die besseren Ernahrungsbedin- 
gungen zuruckzufuhren sein. 

Pterostichus oblongopunctatus  F. kann als ein Waldtier angesehen wer- 
den; im Juni wurde der Kafer in Bodenfallen im Fichtenwald und vereinzelt 
in zerfallendem Lagerholz gefunden. 

gerholz. 

Calathus micropterus Dftsch. ist im ganzen Untersuchungsgebiet verbrei- 
tet, ohne Vorliebe fur einen bestimmten Biotop zu zeigen. Juni bis Septem- 
ber wurden auf der Bodenoberflache laufende Imagines beobachtet oder 
konnten aus Dicranum-Moospolstern am Stammfui3 stehender Fichten, aus 
Sphagnum- und Polytrichum-Moospolstern des Hochmoores, aus zerfallender 
Fichtenrinde und gelb- bis rotbraunem Fichtenlagerholz gesammelt werden. 

SCHIMITSCHEK (1953) fand im Urwald Rotwald den Kafer hiufig in zerfallendem La- 

Nach HORION (1941) hat diese in ganz Mittel- und Nordeuropa verbreitete Art, typisch 
nordischen Verbreitungscharakter. In Norddeutschland wurde sie in der Tiefebene nach- 
gcwiesen, in Suddeutschland als montanes Tier haufiger in hoheren Gebirgen. 

Agonum ericeti Panz. wurde von Ende Mai bis Ende Oktober im Hoch- 

Die der Bodenbeschaffenheit gegeniiber wenig wahlerische Art uberwin- 
moor gefangen. 

tert im gefrorenen Sphagnum-Rasen. 

Nach H O R I O N  (1941) isr Agonum ericeti eine boreale Art und hat irn Gcgensatz zu Mit- 
teleuropa, wo sich sein Vorkonirnen auf  Hochrnoore beschrinkt, in Nordeuropa, besonder\ 
irn hijchsten Norden eilie weite Verbreitung. Nach PEUS (1932) ist der Kiifer auch in deli 
Alpen weniger stenijk als in den tieferen Lagen Mitteleuropas. 

H O K ~ O N  (1941), der eingehende Untersuchungen in Mooren Nordwest- 
deutschlands anstellte, sieht das i n  Mitteleuropa tyrphobionte (tyrphobiont: 
ausschlieNich in  Hochmooren lebend) Agonum eviceti Panz .  als ein Leittiel- 
f u r  das glaciale und  postglaciale A f t e r  eines Hochmoores an, i n  erdgeschiclit- 
lich jiingeren Mooren konnte der Autor diesen Kafer niemals finden. Dicsc, 
Tatsache k a n n  als ein Beweis f u r  das hohe A l t e r  der Bruchbergverrnoorurig 
herangezogen werden .  



Studien  Z U Y  Kenntn is  der Insek ten  bestimmtev Standovte 185 

Staphyl in idae  
Olophrum rotundicolle Sahlb. war im Mai, als stellenweise noch Schnee 

lag, auf der Bodenoberflache und in Sphagnen aktiv. Im Juli wurden 2, im 
September 4 Exemplare in den Bodenfallen des Sterbehorstes in Abt. 21 ge- 
fangen. Ein Exemplar wurde im August aus rotbraun zerfallendem Fichten- 
holz gesiebt. 

Nach HORION (1963), HOLDHAUS (1955) und SCHEERPELTZ (1963, mundl. Mitteilung) 
ist dieser Kafer ausgesprochen boreomontan. 

Im Norden von Runland, Finnland und der Skandinavischen Halbinsel ist er weit ver- 
breitet, im Siiden sporadisch in Gebirgswaldern; in Mitteleuropa beschrankt sich das Vor- 
komrnen auf wenige Stellen in den ostlirhen Mittelgebivgen (Hurz,  Erzgebirge, Sudeten, 
Bohmerwald), im Alpengebiet fehlt es nach Mitteilung von SCHEERPELTZ vollig. 

Am Bruchberg wurde das Tier am haufigsten in dem Sterbehorst in Abt. 21 
gefunden, an dem gleichen Standort wie der ebenfalls als Eiszeitrelikt anzu- 
sehende Hydroporus longicornis Sharp. Vielleicht ist dieses besondere Vor- 
kommen auf den weniger strahlungsgepragten Kleinklimacharakter des 
,, Waldsumpfes" zuriickzufiihren. 

Gebirgshorhmooren. 
Nach PEUS (1932) ist 0. votundicolle ein hochnordisches Element in mitteleuroptiischen 

Acidota crenata F. und AciLota cruentata Mannh. Beide Arten wurden 
vereinzelt in Fallen und fliegend gefangen. Wahrend -4. crenata wahrend der 
ganzen Vegetationsperiode aktiv war, kann die im allgemeinen seltenere 
A. cruentata als ,, Wintertier" bezeichnet werden (HORION 1963), das im 
Spatherbst auftritt, bisweilen sogar noch im Winter auf frisch gefallenem 
Schnee uniherlauft. In den Bodenfallen des Fichtenwaldes fingen sich einige 
A. cruentata im Oktober, eine fliegende Imago konnte noch am 5. November 
beobachtet werden. Beide Arten leben in Moosen und unter feuchtem Laub, 
A .  crenat,a ist in Moorgebieten sehr haufig (HORION 1963). 

Lesteva nivicolu Fauvel fehlte in den Fallen des Hochmoores, selten war 
sie in denen des Sterbehorstes und haufiger im Fichtenwald. Gelegentlich 
konnte sie auch fliegend und in morschem Fichtenholz gefangen werden. Die 
montane bis subalpine Art ist aus allen Gebirgen Mitteleuropas gemeldet 
worden (HORION 1963). 

Euasthetus laeviusculus Mannh. wurde in 4 Exemplaren in den Fallen des 
Hochmoores gefangen. 

Die nach PEUS (1932) tyrphophile (tyrphophil: vorzuglich in Hochmooren lebend) Art 
(in Mitteleuropa) mit nordpaliarktischer Verbreitung (HORION 1963) bevorzugt in West- 
dcutschland Moorgebicte. 

Philonthus nigvita Grav. Vereinzelt konnte dieser Staphylinide in Fallen 
des Hochmoores gefangen und aus Moospolstern (Sphagnum und Polytri- 
chum) gesiebt werden. 

Nnch PUTHZ (1963) i s t  die Art an Moorstnndorte gebunden, wo sic Boden und Bodcn- 
xrei:ctation gegenuber gleichgultig i s t  (PEUS 1932). 

Gattung Quedius. Von den zahlreichen irn Untersuchungsgebiet lebenden 
QucJdius-Arten wurden einige unter Fichtenrinde, eine andere in zerfallen- 
dem Fichtenlagerholz und mehrere auf der Bodenoberflache und in den Moo- 
s~ des Hochmoores gefangen. Nach PEUS (1932) ist Quedius picipennij 
Payk. (auch als v. rnolochinus Grav. gefunden) eine den1 Substrat gegenuber 
d e i  ch gu 1 ti ge Hoch moor art . D a s g 1 eich e g i 1 t im U n t er su ch un gs g eb i e t n ach 
eigenen Beobachtungen fur  Quedius attenuatuj Gyll., der mehrmals in Fallti? 
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des Hochmoores, haufiger in Polytrichum-Moospolstern, seltener in Dicva- 
num und Sphagnum sowie in stark zersetztem Fichtenholz gefunden wurde. 

Gattung Atheta. Die uberaus artenreiche Gattung Atheta wurde im Unter- 
suchungsgebiet durch 17 Arten vertreten, die in allen Habita.ten vorkamen. 
Nach SCHEERPELTZ (1948) sind die Atheten nicht rauberisch und ernahren 
sich von faulenden Vegetabilien und tierischen Abfallstoff en. 

Zu den Bodenoberflachenbewohnern gehoren folgende Arten: Atheta me- 
lanocera Thorns., hygrotopora Kr., linearis Er., tibialis Heer, gagatina 
Baudi (Pilztier !), crassicornis F .  (Pilztier!), fulvipennis Muls. Rey., Wiist- 
hoff;  G. Benick, atramentavia Gyll. 

Von diesen Arten wurde haufig Atheta tibialis Heer  von Anfang Juli bis 
Ende August in den Falfen des Fichtenwaldstandortes gefangen. 

Nach REITTER (1909), dessen Fundortangaben nur mit Vorbehaltcn verwendet werden 
durfen, kommt die Art haufig in Hochgebirgen an Schneerandern vor, es kann sich hier 
durchaus um eine montune Art handeln. 

Astilbus canaliculatus F. wurde nur in den Fallen im Hochmoor gefangen. 
Nach REITTER ist dicse Art in Europa gemein und lcbt vorwiegend unter Steincn und 

abgefallenem Laub. ADELI fing im ,,Urwald" Sababurg diese Art nur am Standort ,,Eichen- 
hutewald". NIEMANN (1960) konnte eine gronere Aktivitat an trockenen und warmeren 
Standorten feststellen, er spricht von einer Bindung an  hohe uiid extreme Temperaturen. 
HEYDEMANN (1953, aus NIEMANN 1960) fing A .  cunuliculutus haufiger auf trockeneren san- 
digen Boden als auf lehmigen Standorten, PRILOP (1954 aus NIEMANN 1960) in der Um- 
gebung von Gottingen haufiger auf flachgriindigen Lehmboden iiber Muschelkalk als an tief- 
grundigeren Lofilehmstandorten. RABELER (1947 nach NIEMANN 1960) bezeichnet ihn als 
den stetigsten und haufigsten Staphyliniden der trockenen Calluna-Heide in Nordwest- 
deutschland. 

Diese Angaben stehen in scheinbarem Widerspruch zu den eigenen Beob- 
achtungen. Wahrend vorgenannte Autoren den Kafer an trockeneren, war- 
men Standorten haufiger fangen konnten, wurde er am Bruchberg nur an dein 
Standort mit dem niedrigsten Niveau der Lufttemperaturen, jedoch hoheren 
Extremen der Luft- und Bodentemperaturen wahrend des Sommers und 
etwas niedrigerer relativer Luftfeuchte gefangen. Meines Erachtens sucht 
diese Art kleinklimatisch bevorzugte Stellen innerhalb des nicht einheitlicheii 
Hochnioores auf, z. B. Vaccinium- oder Calluna-bewachsene Biilten, und 
dehnt zur Zeit der hochsten Lufttemperaturen die Aktivitat iiber die warmc- 
ren Kleinstaiidorte hinaus aus. Dafiir spricht, dai3 die Art nur i n  den warm- 
sten Monaten, Juni, Juli und August, in den Fallen gefangen wurde, wah- 
rend NIEMANN (1960) eine im Marz beginnende, sich bis in den Oktober hin- 
ziehende Aktivitat im warmeren Forstamt Fuhrberg feststellen konnte. 

Byrrhidae 
Die im Untersuchungsgebiet gefundenen Arten Sirnplocavia semistriata F., 

Cytilus sericeus Forst. und Byvrhus pilufa L. gehoren zii den i n  Mitteleuropa 
nicht seltenen Arten der Familie und sind unter Steinen, an niedriger Boden- 
vegetation und in Moosrasen anzutreffen. Haufigste Art ini  Untersuchungs- 
gebiet war Cytilus seviccus Forst., dessen Larve und Imago i n  rotbraunem, 
stark zersetztem Fichtenlagerholz gefunden wurde. Die Verpiippiing erfolgtc. 
Ende August, die Imago schlupfte in1 September mid scheint, ohne die Pup- 
penwiege zu verlassen, im Holz zu uberwintern. 

,\ cd,.dJaeidae 

Iniago wurde unter eineni Dicvanum-Moospolster gefunden, 
Melolontha rnelolontha L. Eine einzelne, a u s  tiefereii Lagen angeflogeni. 
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Curculionidae 
Otiorrhynchus dubius Strom. ist ein ausgesprochenes Waldbodentier, des- 

sen Vorkommen sich auf die wenig vernai3ten Fichtenwalder der Hanglagen 
beschrankt. Dort  finden sich die Imagines im von Dicranum-Moosen uber- 
deckten Moder, der sich an den Stammfui3en der Fichten angesammelt hat. 
Gelegentlich auch tags aktiv, hat dieser trage Kafer eine nachtliche Lebens- 
weise. In  den ausgestellten Fallen fingen sich 39 Imagines, davon 27 in der 
Zeit vom 21. Mai bis zuin 18. Juni. Der Aktivitatsbeginn kann fur Mitte Mai, 
der Hohepunkt fur Ende Mai/Anfang Juni angenommen werden. Nach dein 
18. Juni wurden nur noch wenige Exemplare gefangen. 

Nach PETRY (1914) ist diese Art im Brockengebiet und in anderen Moorgebieten des 
Oberharzes verbreitet. Nach HOLDHAUS (1954) ist der Kafer ausgesprochen boreoalpin. I n  
Nordeuropa kommt die Art sudlich des hochborealen Nadelwaldgebietes nur noch selten 
vor, wohl als ReIikt. In den mitteleuropaischen Gebirgen ist die Art in der subalpinen bis 
alpinen Zone besonders oberhalb der Baumgrenze an vielen Fundstellen haufig. Wahrend 
der Eiszeit war diese Art auch in anderen Teilen Deutschlands weit verbreitet, was aus 
fossilen Funden in Gegenden, wo der Kafer recent nicht mehr anzutreffen ist, hervorgeht, 
z. B. in der Sachsischen Ebene. 

2. Die Insekten der Baum-, Strauch- und Krautschicht 

Die Baumschicht und die schwach ausgepragte Strauchschicht bestehen nur aus Fichten, ganz 
selten kommen Ebereschen und Birken vor. 

Die Krautschicht ist etwas vielseitiger und abwechslungsreicher, aber immer noch sehr 
arm an Arten. Die Blattfresser mussen sich in ihrer Ernahrung auf die verschiedenen Graser 
(im wesentlichen Molinia coerulea, Calamagrostis villosa, Scirpus cuespitosus), Vaccinium 
myrtillus und andere, weniger haufige Vaccinien und Culluna vulguris beschrinken. Cul- 
lunu vulgaris ist so ziemlich die einzige Blutenbesuchern zur Verfiigung stehende Pflanze, 
wenn man von den ganz vereinzelten Orchis rnaculata, Me lampyrum silvaticum und Juncus 
conglomeratus absieht. 

Die Grenze zwischen Moosschicht und Krautschicht kann an den ausgesprochenen Moor- 
standorten nicht scharf gezogen werden, da z. B. die Biilten von Scirpus cuespitosus von 
Torfmoosen durchsetzt sind. 

Die Tierwelt dieser Straten kann als ausgesprochen artenarm bezeichnet 
werden. Unter den Kafern finden sich nur sehr wenige Pflanzenfresser, meist 
sind es Arten, die nur im Imaginaistadium die Pflanzen aufsuchen, sei es als 
Rastplatze wahrend der Flugzeit, sei es, urn rauberisch anderen Insekten 
nachzustellen. 

Die meisten der im Untersuchungsgebiet gefundenen endemischen Lepid- 
opteren ernahren sich als Raupe von Vaccinium myrtillus. 

a.  Coleoptera 

fiillig" an niederen Bodenpflanzen gefunden. 

CJnthavidne 
Die Flugzeit der meisten nachgewieseiien Arten erstreckte sich iiber dic 

Monate Juni u n d  Juli ,  in dieser Zeit wurden Imagines OR in  grofler Zahl flie- 
gcnd oder an Fichteiizwcigen und besonders hiiufig an der Bodenvegetation 
sitzend gefangen. 

Cavabiden, Staphyliniden und Hydvophiliden wurdeii vereinzelt ,,zu- 

Die I>ari.cn der  CCinrharidcii lebi.11 nach ESCHERICH (1923) h i u f i g  voti tierischer Kosr. 
Ei 11 i: e,  11 och n i ch t be\ t im 111 t e 1.a r \, e n  w u rdeii ill ro tb r.i ~i ncni , ni o r schc' i i i  Fich t eii I age rho1 7 

gcf~ lnden .  Die Larveii de r  .WJlthodes-Arren leben nach SAM AS ( a u h  F.;.ICHTKICH 1923) 
raubcrisch unter Rindrn in den G i n g c n  \.oil Borken-, Pr'icht- u n d  Bockliiiferii; nacli gleicheiu 
Autor  sollei1 aucli die Im'iginc\ cine rduberische Lcbenrwei\e fuhrcti .  
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Sehr haufig wurden Podistra prolixa Mark., Cantharis paludosa Fall., 
Malthodes gut t i fer  Kiesw., Malthodes fuscus Waltl., Malthodes maurus a. 
misellus Kiesw. gefangen, seltener Rhagonycha testacea L., Podistra pilosa 
Payk., Podabrus alpinus Payk., Cantharis quadripunctata Mull. und Mal- 
thodes spec. 

P. alpinus, C. quadripunctata und P. proltxa werden von HORION als montane Arten 
bezeichnet, nach PEUS (1932) sind die Malthodes-Arten stetige Moorbewohner, ebenso 
Canthurts paludosa Fall., die nach HORION (1953) als hochboreale Art in sudlicheren Ge- 
genden montanen Charakter hat. 

Elateridae 
Die meisten Elateriden, deren Flugzeit von Ende Mai bis etwa Mitte Juli 

dauerte, werden bei den lagerholzbewohnenden Insekten besprochen. 
Pheletes aeneoniger Degeer konnte Anfang Juli vereinzelt von Molinia 

coerulea gekeschert werden. HORION bezeichnet diesen Kafer als eine boueo- 
montane  Ubergangsart. Athous  s u b f u ~ c u s  Mull. fie1 durch starken Flug von 
Ende Mai bis Mitte Juli auf. Die karnivore Larve lebt im Moder am Stamm- 
fui3 von Fichten; nach liurzer Puppenruhe schlupft die Imago im August. 

HeEodidae 
C y p h o n  variabilis Thunb. Im Fruhjahr und im Herbst konnten zahlreiche 

Imagines in den Fallen des Hochmoores gefangen und aus Sphagnumrasen, 
dem Uberwinterungsort, gesiebt oder geschuttelt werden. Im Sommer trieben 
sich die Imagines in Massen auf den Zweigen der im Hochmoor wachsenden 
Fichten umher. Die Larven leben in kleinen Moorgewassern. Eigene Beob- 
achtungen zur Lebensweise dieser in Mooren allgemein verbreiteten Art 
konnten nicht angestellt werden. 

Nittdultdae 
Meligether aeneus F. Starker Flug dieser Art konnte im Mai/Juni im gan- 

zcn Harz festgestellt werden, am Bruchberg gefangene Imagines sind biotop- 
fremd. 

Chrysomelidae 
Plateumaris sericea L. Die nach PEUS (1932) in Hochmooren stetige A r t  

wurde im Fruhjahr und Herbst in Bodenfallen an moorigen Standorten, ini 
Sommer haufig an Eriophorum, Sciupus caespitosus und an den untersten 
Zweigen im Moor stehender Fichten gefangen. Plateumaris sericea ist in1 
Untersuchungsgebiet am Bruchberg ein typischer Moorkafer, der den ge- 
schlossenen Fichtenwald eindeutig meidet. 

Die ubrigen Chrysomelidenarten wurden nur vereiiizelt gefangen, und 
man kann annehmen, dai3 der grogere Teil von ihnen biotopfreind ist. 

Coccinellidae 
In? Untersuchungsgebiet wurden ausschlieglich Angehorige der karnivoren 

Unterfamilie Coccirzellirzae angetrofien. Sehr haufig war die auch als LarLrc 
gefundene Aphidecta obliterata L., die unter Fichtenrinden und Kinden- 
schuppen uberwintert. Nur  als Imagines traten in  geringerer Haufigkeit 
Coccinella septempunctata L., Anatis  ocellata L. und selten Neomysia ob- 
longoguttata L., Adonia  uariegata Goeze u n d  Adalia deceriipunctata L. auf.  
Die rauberische Lebensweise der Coccinellen ist schon lange bekannt u n J  
wurde auch zur biologischen Schadlingsbekanipfung ausgenutzt (ESCHEI<I(:!-~ 
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1923 u. a.). Die Hauptnahrung stellen Blatt- und Schildlause dar, daneben 
werden auch Milben, Blasenfiifie und Larven anderer Insekten verzehrt. Am 
Bruchberg konnten besonders in der 2 .  Junihalfke verschiedene Cinarinen 
an den Maitrieben der Fihten beobachtet werden. Nach sehr starken Regen- 
fallen Ende Juni/Anfang Juli wurden jedoch kaum noch Lause an den Fich- 
ten gefunden (es ist anzunehmen, dai3 sie durch die starken Regenfalle von 
den Zweigen abgespult wurden), die Zahl der Coccinellen nahm aber eher 
noch zu. Beobachtungen im Freiland zeigten, dai3 sich die Kafer vorwiegend 
von den sehr haufigen Psociden ernahren; Imagines von Aphidecta obli- 
terata L. und Anatis ocellata L. wurden beobachtet, wie sie behende die doch 
inimerhin sehr fluchtigen Psociden ergriff en und in kurzester Zeit verzehrten. 

Die haufigste im Untersuchungsgebiet heimische Art, Aphidecta obli- 
terata L., konnte aus Larven gezogen werden. Bei manchen Arten mui3 ange- 
nommen werden, dai3 es sich wenigstens zum iiberwiegenden Teil um zuge- 
wanderte Tiere handelt, da niemals Larven oder Uberwinterer festgestellt 
werden konnten. 

WILLIAMS (1961) gibt eindrucksvolle Beispiele von Massenwanderungen einiger Coccinel- 
len und bezeichnet C. septempunctata, die im Untersuchungsgebiet zweithaufigsre Art, als 
einen ausgesprochenen Wanderer. 

Curculiontdae 
Auch unter den Riii3lern finden sich zahlreiche biotopfremde Arten. Mit 

grofler Sicherheit kann angenommen werden, dai3 der im Sommer haufig an 
Fichten und sonstigen Pflanzen gefundene Buchenspringriifller Rhynchaenus 
fagi L. aus den Winterquartieren in Buchenwaldern der tieferen Lagen zuge- 
flogen ist. 

b. Homoptera 

Von Juni an fielen an den Pflanzen der Krautschicht des offenen Hoch- 
moores iiberaus zahlreiche Schaumnester der Zikaden Neophilaenus linea- 
tus L. und Philaenus spumarius auf. Beide Arten hatten Vaccinium rnyrtillus, 
Vacciniurn uliginosus, Eriophorum vaginatum und Scirpus caespit,osus be- 
fallen. Von Mitte Juli an wurden die Imagines von der Bodenvegetation ge- 
keschert. Die groi3e Haufigkeit beider Arten am gleichen Biotop und an den 
gleichen Pflanzen steht im Widerspruch zu den Angaben von PLUS (1932), 
der N. lineatus als haufigcs Moortier angibt und P.  spumarius als dem Moor 
fast vollig fehlend bezeichnet. 

Heidetiere, die im Hochmoor zwar auftreten, aber keine besondere Pra- 
ferenz fur dieses zeigen, sind die Zikaden Aphrodes bifasciatus L. (Aphro- 
didae) und Ulopa veticulata F., die besonders im Stadium der Verheidung 
des Moores an Ericaceen anzutreffen sind (PEUS 1932). 

Eine nur an den Waldbodennioosen gefundene Art ist Erythroneura man- 
derstjernia Kirschb., die besonders wahrend der Herbstmonate bis weit in  
den November hinein sehr haufig gefangen werden konnte u n d  auch bei 
Tcmpcraturen iiahe dem Gefrierpunkt noch eine auffallende Aktivitat zeigte. 

C .  Jjeteroptera 

Nur wenige der bereits aufgefuhrten Wanzenarten treten in groi3erer 
HLiufigkeit auf oder haben einen okologischen Zeigerwert. Stenoderna holsa- 
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tum F. (Miridae) fand sich haufig an Molinia coerulea, wo sie durch ihr 
eigenartiges ,,Versteckspiel" auffiel. 

(Bei Annaherung drehten sich die in Langsrichtung der  Blutenstengel sitzenden Tiere 
sehr schiiell auf die dem Beobachter abgewandtc Seite des Halmes.) Nach GULDE lebt die 
Art  an Grasern auf Waldloi3en. 

An Fichte wurden die rauberischen Arten Psallus piceae Rt., Orthops 
foreli Fieb. und Atractotomus magnicornis Fall. gefangen. 

Die sehr haufig an  Fichten gefangene Ar t  Acompocoris alpinus Reutt. 
wird von GULDE (1933-56) als eine nordisch-alpine, also boreomontane Art 
der Nadelholzer bezeichnet. 

d.  Diptera 

Asiliden, Syrphiden und Culiciden. 
Auffallig war  der zeitweise sehr starke Flug von Tipuliden, Empiden, 

Nach LINDNER (1949) ist das haufige Auftreten der Empiden,  Asiliden, Mesembrina 
mystacea und Scopeuma charakteristisch fur die subalpine Hohenstufe. 

3.  Copyophage Coleopteren 

Der wahrend der Sommermonate hohe Rotwildbestand des Bruchberggebie- 
tes (im Winter wandert das Rotwild in tiefere Lagen ab) bietet zahlreichen 
coprophagen Insekten, besonders Dipteren und Coleopteren geniigend Nah- 
rung. Dieses hohe Nahrungsangebot kann aber nur von solchen Tieren ausge- 
nutzt werden, die in oder an der Losung leben und fressen oder ihre Larval- 
entwicklung durchlaufen. Coprophage Coleopteren, die unter den Losungs- 
haufen Gange in den Boden graben und in Brutkammern herabgetragenen 
Kot fullen, konnten nicht oder nur zufallig gefunden werden. Die sehr hohe 
Bodenfeuchtigkeit behindert die Anlage von Gangen, und die Brut wurde 
sehr bald iin einsickerndeii Wasser ertrinken. So ist es bezeichnend, daf3 die 
i n  der Erde ihre Brutkammern anlegenden Geotrupes-Arten nur sehr selten, 
entweder fliegend oder auf der Bodenoberflache laufend, angetroffen wurden. 
Sie waren vertreten durch die Art Geotrupes stercorosus Scriba und Geo- 
trupes stercorosus a. prussicus Czwal. In oder an Losung wurden gefunden: 

Staphylinidae: Megarthrus depressus Payk., Oxytelus laqueatus Marsh., 
Platysthetus arenarius Fourcr., Tachinus laticollis Grav., Atheta atramen- 
taria Gyllh., Aleochara lanuginosa Grav. 

Es ist anzunehmen, dat3 sich unter den Staphyliniden rauberische Arten 
befinden. 

Hydrophilidae: Cercyon impressus Strm. 
Scarabaeidae: Aphodius depressus a. carninarius, Aphodius putridui 

Hrbsr. uiid Aphodius ater v. convexus Er. (v. convexus ist eine seltene mon- 
tane Aberration der Staniniform!). 

4 .  Coleopteren an Aas 

Wihrend der Untersuchungen wurde ini Juni ein verendetes Alttier auf einer 
vergr'isten Blot3e gefunden. Innerhalb von 14 Tagen wurde der Kadavcr 
vori einer Unzahl Dipterenlarven, die ihn i n  einer inehr als 10 cm starkcii 
Schicht bedeckten, bis auf die Knochen und einige Deckenfetzen beseitigt. 
Necrophage Coleopteren traten den Dipteren gegeniiber weniger in Erschci- 
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nung. Es wurden folgende necrophage Silphiden gefunden: Necrophorus 
investigator Zett., Necrodes littoralis L., Tanatophilus rugosus L., Oeceop- 
toma thoracica L. Als Rauber der Dipterenlarven wurden die Staphyliniden 
Philonthus rectangulus Shp. und Creophilus maxillosus L. und die Coryne- 
tiden Necrobia rufipes Deg. und Necrobia violacea L. in grofler Anzahl auf 
den trockenen Knochen und Deckeiifetzen umherlaufend gefangen. 

Nach HORION (1953) sind die beiden Nccrobia-Arten Kosmopoliten, die rauberisch von 
den an Aas und trockenen Tierhauten fressenden Insektenlarven, besonders Dipterenlarven, 
Ieben. 

5. Wasserinsekten 

Groflere Gewasser fehlen im Untersuchungsgebiet vollig. Es finden sich ledig- 
lich einige alte Torfstiche, die periodisch austrocknen. 

Besonders nach der Schneeschmelze waren Moor und Wald reich an 
Schlenken, Tiimpeln und kleinen Wasserlaufen. Die Entwasserung des Bruch- 
berges erfolgt durch OR im Sommer versiegende kleine Wasserlaufe und 
durch kunstliche Entwasserungsgraben, die aber durch Zerfall und Zuwachsen 
haufig ihre Wirksamkeit verloren haben und nur no& das in der Torfschicht 
hangabwartsziehende sauere Moorwasser auffangen. Auflerdem flieflen unter 
der Torfschicht kleine Wasserlaufe, die durch gelegentliche Deckeneinsturze 
sichtbar werden. 

Entsprechend den Boden ist auch das Wasser auflerordentlich sauer. In  
einer im Juli austrocknenden Schlenke des Hochmoores, nahe der Wetter- 
hutte, wurden im Mai pH-Werte von 3 , s  bis 4 gemessen, im nassen Sha- 
gnum im Sterbehorst, dem Fundort von Hydroporus longicornis Sharp., 
lagen die Werte zwischen 3,4 und 3,s. Das an den Stichwanden der Entwas- 
serungsgraben abtropfende Wasser wies pH-Werte um 3,4 auf. Es laflt sich 
bei derartigen Sauregraden eine acidophile Wasserfauna, die sich im wesent- 
lichen aus typischen Moortieren zusammensetzt, erwarten. 

Es werden hier nur die Coleopteren und Heteropteren behandelt. 
Neben Arten ohne besonders enge oder charakteristische Anspruche, wie 

die in rasch fliei3enden Gewassern zienilich gemeine Velia caprai Tam. (Velii- 
dae, Heteroptera), dem nach HORION (1941) uber gaiiz Deutschland ver- 
breitet im Sphagnum schattiger Waldtumpel lebenden Hydroporus mela- 
narius Strm., Agabus melanarius Aub4, Agabus bipustulatus L. und dem 
besonders in Quellbachen oder kleinen Wasserlaufen in gebirgigen Gegenden 
beobachteten Agabus guttatus Payk., konnten einige Arten gefunden wer- 
den, denen ein besonderer Zeigerwert fur sauere Hochmoore und zugleich 
eine geschichtliche Bedeutung als Eiszeitrelikte zukommt. 

So wurde der ,, Wasserschneider" Gerris gibbifer Schr. (Gerridae, Heter- 
optera)  haufig auf Tiimpeln im Moor und im lichten Wald gefangen. Nach 
P~.us  (1932) ist diese Art in der Norddeutscheii Tiefebene anscheinend areal- 
bedingt tyrphophil. Als sehr ergiebige Sammelstelle erwies sich eine austrock- 
nende Schlenke iin Hochmoor. Hier konnten in  dein irnmer feuchten Spha- 
gnum mehrerc Dytisciden-Arten gefangen werden, so Hydroporus mrla- 
narius Strm., Hydroporus tvist is  Payk., der ebenso wie Hydroporus obscu- 
~5 Strm. Moorgewasser bevorzugt (HORION 1941). Dies gilt auch fur den 
ausgesprochen acidophilen Ilybius aenescens Thorns., der aber wie viele in  
Mitteleuropa tyrphophile oder tyrphobionte Arten im Norden Europas cine 
weite Ltnd allgemcine Vcrbreitung hat. Charakteristisch fiir das Unter- 
SuchL1ngsgebiet ist  auch das bcreits yon BORCHEKT (nach HORION 1941) bei 
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Altenau (wahrscheinlich auch auf dem Bruchberg) festgestellte Vorkommen 
von Hydroporus melanocephalus Gyll., einer nordeuropaischen, borealen 
Art, die in Mitteleuropa sporadisch in der Norddeutschen Tiefebene und in 
den mittel- und suddeutschen Geb,irgen gefunden wurde, wo sie an Moor- 
standorten lebt. Man kann mit Sicherheit annehmen, dai3 es sich bei Hydro-  
porus melanocephalus Gyll. um ein Glazialrelikt handelt. 

Besonders wertvolle und bezeichnende Fange konnten in dem Sterbehorst 
in Abt. 21, etwa 830 m u. N. N., am Nordwesthang des Bruchberges gemacht 
werden. Wahrend der ersten Fangperiode liefen die in dem Sphagnum-Rasen 
zum Fang der Bodenoberflachenkafer aufgestellten Barberfallen bei starken 
Niederschlagen bis zum Rande voll Wasser. Bei der ersten Fallenleerung am 
21. Mai befanden sich in den Dosen zahlreiche Hydroporus-Imagines, die 
zum Teil noch lebten. Darunter mehrere Imagines von Hydroporus ferru- 
gineus Steph., einem montanen Kafer aus Quelltumpeln und Gebirgsbachen, 
der sogar in unterirdischen Gewassern gefunden wurde (HORION 1941), und 
ein bemerkenswerter Neufund,  Hydroporus longicornis Sharp. (in 7 Exem- 
plaren). 

Fur die Determination dieser Art wie auch der ubrigen Dytisciden danke 
ich herzlich Herrn HANS SCHAEFLEIN, Straubing. 

Nach HORION (1941) ist Hydroporus longicornis Sharp. eine nordeuro- 
paisch-boreale Art, die in Skandinavien und Finnland, nach BURMEISTER 
(1939) und anderen Autoren auch in Nordrd land ,  Nordsibirien, Kanada 
und Labrador, ebenso in Schottland und in hoheren Gebirgen Nordenglands 
vorkommt, wo einschliefilich der Type nur 8 Exemplare gefangen wurden. 
Aite Meldungen aus Sachsen und Savoyen werden angezweifelt (HORION 
1941). 

1921 sol1 IHSSEN bei Neudorf in der Pfalz nahe bei Ludwigshafen ein 
Exemplar gefangen haben. HORION nimmt an, dai3 es sich urn ein verschla- 
genes Tier handelt. SCHAEFLEIN (brieflich) schliei3t eine Fundortverwechslung 
nicht aus, zumal IHSSEN in dieser Zeit auch im Harz Hydroporus-Arten ge- 
sammelt hat (HORION 1941, S. 394), und die warme Pfalz (Jahresmittel der 
Lufttemperaturen in Ludwigshafen 10,5O, Bruchberg etwa 4,5O C) uberhaupt 
nicht klimatisch in das Verbreitungsgebiet dieser Art pai3t. Es erscheint mir 
bemerkenswert, dai3 diese Art nicht im offenen Hochmoor gefunden wurde, 
sondern in dem nicht so strahlungsbetonten Sterbehorst in Abt. 21, dessen 
Temperaturextreme etwas ausgeglichener als die des Hochmoores sind. 

In  den Fallen dieses Standortes wurde auch das ex trem boreomontane Olophrurn 
rotundicolle Sahib. gefangen. (Es ist jedoch wahrscheinlich, dai3 beide Arten auch noch an 
anderen Standorten, vielleicht auch an beschatteten Stellen des Hochmoores, gefunden wer- 
den konnen, wie ich es auch fur nicht ausgeschlossen halte, da13 sich Exemplare des sehr 
schwer von H .  melanairius und H .  melanocephalus zu unterscheidcnden H .  longicornis uner- 
hnnnt in i l reren H a r z s ~ n ~ m l u n g c n  befinden.) 

Dieses erste bewiesene endemische Vorkommen von Hydroporus longi- 
cornis Sharp. in Mitteleuropa berechtigt, diese Art als ein boreomontanes 
Glazialrelikt anzusehen und kann als ein Beweis f u r  das hohe Alter der Ver- 
moorung der hoheren Lagen des Oberharzes angesehen werden. Dieser Fund 
bestatigt die von HOLDHAUS (19JJ), dern besten Kenner des boreomontaneti 
Verbreitungstypes, ausgesprochene Vermutung, da /I sich in den Gebirgen 
Mittel- und Siideuropas noch boreomontane Hydroporus-Arten findel: 
wiirden. 

11. Tcil folgt iin nbchsten Hcfi 


