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First record of Alvamaja chlorometallica Rognes, 2010 (Di ptera: Polleniidae)  
in Italy (South Tyrol). Erstnachweis von Alvamaja chlorometallica Rognes, 2010 
(Di ptera: Polleniidae) für Italien (Südtirol).

In the course of the revision of unidentified specimens (Inserenda) of Di ptera in the 
Natural History Museum of Vienna (NHMW), Austria, one specimen that could not be 
identified with the aid of existing literature was found. The specimen possesses a stalked 
wing cell r4+5, elongated lower calypter diverging from the thorax, and the thoracic 
spiracle covered by fringes instead of lappets, pointing in favor of the Rhinophoridae. 
However, the slight swelling of the subscutellum, which is typical for the Rhinophoridae, 
was missing. Other characteristics indicating a calliphorid were the green metallic body 
color and the antenna with long plumose arista. Photos of the specimen were sent to 
Pierfilippo Cerretti (Sapienza University of Rome, Italy), a specialist in Rhinophoridae 
and Tachinidae, who promptly identified it as Alvamaja chlorometallica Rognes, 2010 
(Figs 1–4).

This genus and species were described based on three males from Vranjska Banja 
(Serbia), collected in 1963. It was not clear to Rognes (2010) in which family the new 
genus should be placed and based on a morphological phylogenetic analysis, it was 
included within the Rhinophoridae. However, four years later, a female was described 
from Romania (Moldova region, Comanesti – Bacau) and a total evidence analysis 
placed Alvamaja chlorometallica as a sister-species to the remaining species of Morinia 
Robineau-Desvoidy, 1830, nested within the Polleniidae (Cerretti et al. 2019).

Rognes (2010) honored his two granddaughters Alva and Maja with the name of the 
genus. The latinized word “chlorometallica” as the specific epithet denotes the green-
metallic coloration of this fly species.

The specimen found among the miscellaneous material in the Di ptera collection of the 
NHMW is a male and bears the label “Tirol Ratzes Kohl”. The collector Franz Friedrich 
Kohl (1851–1924) was an Austrian entomologist and folk song researcher (Wikipedia 
2023). Initially working as a teacher in South Tyrol and Innsbruck, he worked at the 
NHMW from 1880 to 1920, specializing in Hymeno ptera. The locality “Tirol Ratzes” is 
located in Kastelruth (Italian: Castelrotto) [N 46°34', E 11°34'] in South Tyrol, Italy. Al-
though, as on so many labels of that time, no date is noted, the specimen probably comes 
from Kohl’s time in South Tyrol and is about 150 years old. This is the third and most 
western record of this rare species found until now, and its first report from northern Italy. 
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Figs 1−4: Alvamaja chlorometallica Rognes, 2010. Male specimen from South Tyrol (Italy) deposited 
in the NHMW: (1) habitus, lateral view, (2) dorsal view, (3) anterior view of head, (4) labels. Scale: 
1 mm. / Alvamaja chlorometallica Rognes, 2010. Männchen aus Südtirol (Italien), in der Sammlung des 
NHMW: (1) Habitus, lateral, (2) dorsal, (3) Kopf, Vorderseite, (4) Etiketten. Maßstab: 1 mm. © A. Camargo.
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Ein Freilandfund von Tarsostenus univittatus (Rossi, 1792) (Coleo ptera:  
Cleridae) aus Wien. A field capture of Tarsostenus univittatus (Rossi, 1792)  
(Coleo ptera: Cleridae) from Vienna.

Der thermophile Buntkäfer Tarsostenus univittatus (Rossi, 1792) hat sich durch den 
Transport von Hölzern (sub-)kosmopolitisch verbreitet. Zur Biologie siehe zusammen-
fassend Niehuis (2013). Horion (1953, 1955) kannte nur wenige mitteleuropäische 
Funde von synanthrop verschleppten Tieren und hielt die Art daher für „nicht autoch-
thon“. In Deutschland wurde der erste Freilandfund 1962 gemacht (Wolf 1963), und 
seit den 1990er Jahren taucht die Art vermehrt in den wärmebegünstigten Gebieten 
der südlichen deutschen Bundesländer auf (Geis 1997, 2001; Niehuis & Seiler 2004; 
Flindt 2007; Reibnitz 2007; Benisch 2009; Brenner 2010, 2018; Roppel 2013; 
Fuchs & Bussler 2024). Aus der Tschechischen Republik meldet Habarta (2017) 
1995 gemachte Funde und Zucht aus indonesischen Holzpaletten, und Škorpík (2019) 
einen 2018 gemachten Freilandfund. Tarsostenus univittatus kann daher in Mitteleuropa 
als etabliert angesehen werden.

In Österreich wurde T. univittatus von sechs Orten bekannt: Für Wien melden Pittioni 
(1943) und Wettstein (1956) – Ersterer ein Exemplar (undatiert) aus dem 4. Gemein-
debezirk (Wieden); Letzterer berichtet, dass T. univittatus 1953 und 1954 „aus jugos-
lawischen Stieleichen-Brettern“, welche bei einer namentlich genannten Firma im 10. 
Gemeindebezirk (Favoriten) gelagert waren, in Anzahl schlüpften. Für das Burgenland 
meldet Franz (1964) Einzelexemplare aus einem Garten in Zurndorf (30. Mai 1924) und 
vom Leithagebirge bei Purbach (undatiert). Für die Steiermark meldet Holzer (2021) 
einen 2016 gemachten und gut georeferenzierten Fotobeleg durch Gernot Kunz. Für 
Oberösterreich ist ein rezenter Fundpunkt (1,2 km SW von Waldburg, 28. Juli 2022, 1 
Ex., leg., det. & coll. Karl Kremslehner jun. (St. Valentin)) in der Datenbank ZOBODAT 
gespeichert. Franz (1974) und Holzer (2021) sehen das Vorkommen in Ost-Österreich 
beide als „autochthon“ an.

Aus Wien liegt nun ein weiterer Freilandfund vor: Im 10. Gemeindebezirk (Favoriten) 
wurde im Erholungsgebiet Wienerberg, zirka bei den Koordinaten 48°09'52" N, 16°20'50" E, 
am 19. Juni 2024 ein Exemplar zufällig aufgesammelt (leg., det. & coll. I. Plonski).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass T. univittatus nun auch in Wien etabliert 
und ein Gewinner der globalen Erderwärmung ist.
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Wolf E. 1963: Beiträge zur Coleopteren-Fauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls IX. 
− Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz (N.F.) 8(3): 
431−438.
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Erstnachweise von Protocalliphora lii Fan, 1965 (Di ptera: Calliphoridae) und 
Sarcophaga ukrainica Rohdendorf, 1937 (Di ptera: Sarcophagidae) für Öster-
reich. First records of Protocalliphora lii Fan, 1965 (Di ptera: Calliphoridae) and Sar-
cophaga ukrainica Rohdendorf, 1937 (Di ptera: Sarcophagidae) for Austria.

Protocalliphora lii Fan, 1965

Bei der Revision bislang nicht identifizierter historischer „Inserenda“-Belege im Natur-
historischen Museum Wien (NHMW) entdeckte ich unter den Calliphoridae (Schmeiß-
fliegen) ein männliches Exemplar einer Art der Gattung Protocalliphora (Vogelblut-
fliegen), dessen Genitalien keiner in Zumpt (1956) und Rognes (1991) dargestellten 
paläarktischen Art entsprachen. Auch die mir persönlich von Rognes zur Verfügung 
gestellten Informationen über Protocalliphora führten zu keinem Ergebnis. In einem 
Artikel von Rognes über Calliphoriden der Schweiz (Rognes 1997) fand ich jedoch eine 
Art, die in Genitalskizzen und Beschreibung mit dem Beleg im NHMW vollkommen 
übereinstimmte. Diese Art wurde 1965 vom chinesischen Dipterologen Zide Fan als 
Protocalliphora lii beschrieben, die gleiche Art wenige Jahre später auch vom russischen 
Entomologen Grunin unter dem Synonym P. kaszabi (Grunin 1971, 1975). Nach Rog-
nes (1997) war Protocalliphora lii bislang nur aus Ostsibirien, der Mongolei und China 
bekannt, ehe von Rognes ein aus dem Jahr 1917 stammender Beleg aus dem Kanton 
Wallis (Schweiz) als zu dieser Art gehörig erkannt wurde. 2003 publizierte Rognes zwei 
weitere Nachweise aus der Schweiz, gesammelt 1964 und 1966 (Rognes 2003). Da Knut 
Rognes 2020 verstorben war, verwiesen mich Thomas Pape und Mehrdad Parchami 
Araghi zur Verifizierung meiner Bestimmung auf die beiden Spezialisten für Callipho-
ridae, Krzysztof Szpila (Nikolaus Copernicus University, Toruń) und Terry Whitworth 
(Washington State University). Während es Whitworth gelang, Genitalfotos meines 
historischen Beleges mit Originalskizzen von Fan zu vergleichen, kannte Szpila die Art 
bereits aus Sibirien. So konnten mir beide Dipterologen meine Bestimmung bestätigen. 

Das Etikett des Belegs im NHMW trägt die Bezeichnung „Achenthal 8.7.86 Mik“. Josef 
Mik (1839−1900) war ein bedeutender österreichischer Dipterologe mährischer Her-
kunft, der zahlreiche neue Fliegenarten beschrieb und der sich intensiv mit der Chaeto-
taxie der Insektenbeine befasste. Ein Großteil der Fliegenbelege im NHMW stammen 
aus der Sammlung Miks, viele Belege auch aus dem Tiroler Achental, wo Mik 1886 und 
1887 offenbar seine Sommerurlaube verbrachte.
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Die Determination der Sarcophagidae und Calliphoridae der Sammlung von Alois Kof-
ler (1932−2020) im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (SFZ) erbrachte noch zwei 
weitere Nachweise der Art aus Osttirol, beide aus neuerer Zeit:

Kals, Dabaklamm, 13.VII.1983, 1 ♂ und Tristach, Insteinalm, 1670 m, 18.VI.2007, 1 ♂. 

Die Larven der Vogelblutfliegen (Gattung Protocalliphora) zapfen Jungvögeln in Vogel-
nestern Blut ab, manchmal leben sie als Endoparasiten unter der Haut von Vögeln, die 
oft daran zugrunde gehen. Aus Österreich waren bisher sechs Arten bekannt, die Tiere 
werden aber nur selten gefangen. 

Sarcophaga (Sarcophaga) ukrainica Rohdendorf, 1937 (Abb. 1)

Unter den bislang nicht identifizierten 
„Inserenda“-Belegen der Sarcophagidae 
(Fleischfliegen) im NHMW befand sich 
ein männliches Exemplar der Art Sarco-
phaga (Sarcophaga) ukrainica. Pape (1996) 
gibt die osteuropäische Art für Ungarn, 
Rumänien, die Slowakei, die Ukraine und 
das ehemalige Jugoslawien an. Wie bei 
allen Arten der Untergattung Sarcophaga 
dürfte es sich auch bei S. ukrainica um 
einen Parasitoiden von Regenwürmern 
handeln. Der Fund ist undatiert, liegt 
jedoch mehr als hundert Jahre zurück. 
Oskar Simony (1852−1915), ein Sohn des 
Dachstein-Forschers Friedrich Simony, fing 
die Fliege am Schöpfl im Wienerwald. Für 

die Bestätigung meiner Bestimmung danke ich Krzysztof Szpila (Nikolaus Copernicus  
University, Toruń). 
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Corrigendum zu Wöss & Denner (2023): „(Wieder-)Entdeckung einer isolierten 
Population der Östlichen Sattelschrecke Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) in 
den Randalpen des Mostviertels, Niederösterreich (Ortho ptera: Tettigoniidae)“. 
Corrigendum to Wöss & Denner (2023): “(Re-)Discovery of an isolated population 
of the Eastern Saddle Bush-cricket Ephippiger ephippipger (Fiebig, 1784) in the Alpine 
foothills of the Mostviertel, Lower Austria (Ortho ptera: Tettigoniidae)“.

In der obengenannten Publikation (Wöss & Denner 2023) berichten die Autoren 
über einen Nachweis von Ephippiger ephippiger in Hohenberg bei Schrambach (Bezirk 
Lilienfeld, NÖ), den sie Richard Ebner zuschreiben und auf das Jahr 1955 schätzen: 
„Ein weiterer Fundort im Gebiet, von dem wir jedoch nur aufgrund einer handschriftlichen 
Notiz des beflissenen niederösterreichischen Orthopterologen Richard Ebner Kenntnis haben 
(Abb.1), ist „Hohenberg b. Schrambach“ (Bezirk Lilienfeld). Der undatierte Nachweis wird 
grob auf das Jahr 1955 geschätzt, da Ebner die Notiz in ein 1951 erschienenes Separatum 
(Ebner 1951) schrieb und er im Jahr 1961 verstarb. Der Fund stammt also etwa aus der-
selben Zeit wie Ressls Letztsichtung bei Schauboden.“

Diese Aussage muss hiermit revidiert werden. Während der Drucklegung des Artikels 
wurden in der Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien drei Belegtiere  
(2 Männchen, 1 Weibchen) entdeckt, auf deren Fundortetiketten als Lokalität „Hohenberg 
bei Schrambach“ vermerkt ist. Es kann als gesichert angesehen werden, dass sich Ebner 
in seiner Notiz auf diese Belegexemplare und nicht auf eigene Beobachtungen bezog. 
Gesammelt wurden die drei Tiere von Karl Brunner von Wattenwyl (1823–1914). Zwar 
weisen die Etiketten kein Funddatum auf, doch geht aus den handschriftlichen Aufzeich-
nungen Brunner von Wattenwyls hervor, dass die Aufsammlung im Jahre 1887 stattfand.
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First record of the ragweed leaf beetle, Ophraella communa LeSage, 1986  
(Coleo ptera: Chrysomelidae), in Austria. Erster Nachweis des Ambrosia-Blattkäfers, 
Ophraella communa LeSage, 1986 (Coleo ptera: Chrysomelidae), in Österreich.

The ragweed leaf beetle Ophraella communa LeSage, 1986, is native to North America, 
where it is distributed from Canada to Mexico. It has been introduced to Asia (Japan, 
Korea, China) and Europe and feeds on Asteraceae (e.g. Helianthus, Xanthium). However, 
it is most well known as a potential biocontrol agent of common ragweed Ambrosia 
artemisiifolia. This plant is native to North America and was introduced to Europe mul-
tiple times with seed imports (Essl et al. 2015) and subsequently spread naturally and 
anthropogenically over much of Europe, particularly along the transportation networks 
(roads, railways) and with contaminated bird feed, and is particularly abundant in the 
Pannonian Plain (Essl et al. 2015, Follak et al. 2018). It has highly allergenic pol-
len, causing a second wave of reactions in sensitive people later in the year, resulting 
in significant health issues and economic costs. Schaffner et al. (2020) calculated 
that the costs for treating Ambrosia-induced allergies in Europe amount to more than 
seven billion Euro per year and that the establishment of the ragweed leaf beetle could 
potentially reduce these costs by more than one billion Euro per year. In addition, Am-
brosia artemisiifolia has a negative impact as a weed in agricultural fields, particularly 
sunflower, maize, sugar beet, soya bean and oil-pumpkin, but also in potatoes, legumes 
and other vegetables (Essl et al. 2015). 

The ragweed leaf beetle was first detected in Europe in northern Italy and southern 
Switzerland in 2013 (Boriani et al. 2013, Bosio et al. 2014, Müller-Schärer et 
al. 2014) and has subsequently spread to the east and south-east of Europe (2017 
in Slovenia, Seljak 2017, Šipek et al. 2023; 2018 in Croatia, Zadravec et al. 2019, 
Lemic et al. 2023; 2019 in Serbia, Petrović-Obradović et al. 2020; and Roma-
nia, Ilie et al. 2021; 2020 in Hungary, Horváth & Lukátsi 2020, Kontschán et 
al. 2021; and Bosnia and Herzegovina, Karrer et al. 2020, Vidović et al. 2022,  
Bašić et al. 2024).

On the 31st of August 2024, I collected two specimens of Ophraella communa from Am-
brosia artemisiifolia in Siegendorf, Burgenland (Figs 1, 2), for the first time in Austria. 
No further specimens were collected and no damage to the host plant was observed. 

Locality: Burgenland, Siegendorfer Hügelgräber, road verge, 47°46'42.4" N / 16°34'31.5" E, 
2 specimens, leg., det. et in coll. W. Rabitsch. 
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The pathway of introduction to Europe is not known. Müller-Schärer et al. (2014) 
assume the beetle was introduced with airplanes to Milano (Italy) not before 2009. The 
dispersal capacity by active flying is high, with calculations of more than 20 km per day 
and more than 100 km per year in Japan (Tanaka & Yamaka 2009). Keszthelyi et 
al. (2022) suggested that the (more or less continuous) eastward spread of the species 
from Italy was driven by wind directions and the topography of the landscapes, whereas 
geographically isolated records suggest an anthropogenic translocation of the species, 
as suggested for the arrival in Croatia by Zadravec et al. (2019) and in Hungary by 
Kontschán et al. (2021). 

The question how (and when) the species arrived to where it was found in Austria, far 
from the known occurrences in the neighbouring countries, cannot be answered. The 
closest confirmed occurrences are around Budapest, Hungary, more than 200 km to the 
east, to where it probably was introduced accidentally by vehicles (Kontschán et al. 
2021). It cannot be ruled out that the species is more widely distributed in Hungary and 
that undocumented occurrences exist closer to the Austrian border. Although natural 
spread is possible, the records in south-eastern Europe are patchy and it is possible that 
the species is additionally translocated with luggage, equipment or clothing inside of 
vehicles. For the time being, and based on the current data, the latter hypothesis seems 
more plausible for the arrival in Austria as well, even if the collecting site is not situated 
along a major motorway. 

The adult beetle is approximately 3–4 mm long, and has a characteristic colour pattern. 
Head, pronotum and elytra are yellowish; the pronotum has three dark spots, that can 
form longitudinal stripes; the elytra have dark, longitudinal stripes of varying length that 
sometimes join at the apex; elytra have a moderately dense pubescence and scattered 
punctures; antennae are dark brown to black, with the first segment often being yellow-
ish; the legs are yellowish with the last tarsal segment darkened (e.g. Bosio et al. 2014). 

Eggs are pyriform and deposited on the leaves of the host plants and the species goes 
through three larval stages. Larvae and adults feed on the leaves and can completely 
defoliate host plants. The species has a very high reproductive capacity, with one female 
laying several hundreds of eggs, reaching even higher numbers in the laboratory (more 
than 2,700 eggs per female, Zhou et al. 2010) and probably two to four generations per 
year in Europe (Müller-Schärer et al. 2014, Zadravec et al. 2019). Adults hibernate 
in the litter and soil. 

It has been shown that in areas of high beetle density, common ragweed populations 
are suppressed (Zhou et al. 2014) and aerial pollen load is reduced by up to 80% (Au-
gustinus et al. 2020). There is some hope that the beetle will help reducing impacts of 
common ragweed on human health and agriculture, but considering how widespread and 
abundant the plant is in eastern Austria, the magnitude of the effect is probably small. 
Furthermore, high population densities are needed to have a significant control effect, 
and species distribution models indicate that the warm and dry Pannonian climate is 
not favourable for the beetle (Schaffner et al. 2020, Keszthelyi et al. 2022). Beside 
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the potential benefits of controlling or at least mitigating common ragweed impacts, 
there is also an agricultural risk associated with feeding on crop plants, especially sun-
flowers, and an environmental risk feeding on native plants (e.g. Cao et al. 2011, Zhou 
et al. 2011, Milković et al. 2022). Both risks, however, currently are considered low, 
especially considering the potential benefits of reducing common ragweed populations 
(Augustinus et al. 2020, Schaffner et al. 2020). 

The arrival of the species in Austria was to be expected and is no surprise. It is as-
sumed that the species is established and more widely distributed in the eastern parts 
of Austria and that it will spread in the coming years. Further field work is necessary 
and planned to document the actual distribution in eastern Austria, the population 
densities, life-history, interactions with native (e.g. Arma custos (Fabricius, 1794), 
Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)) and non-native (e.g. Harmonia axyridis (Pallas, 
1773), Perillus bioculatus (Fabricius, 1775)) predators and any possible damage to the 
host plants. Since the species can be identified (relatively) reliably on pictures, citizen 
science platforms such as iNaturalist (https://www.inaturalist.org/) should be screened 
for further records of the species, although the colonized habitats usually are of less 
interest to observers and therefore probably underrecorded.
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Beobachtungen zum Dämmerungsflug der Großen Quelljungfer Cordulegaster 
heros Theischinger, 1979. Observations on the crepuscular flight of the Balkan 
Goldenring Cordulegaster heros Theischinger, 1979.

In Österreich kommen alle drei in Mitteleuropa vertretenen Cordulegaster-Arten vor 
(Raab et al. 2006). Die Tagesphänologie der beiden weiter verbreiteten Arten Cordule-
gaster bidentata Selys, 1843 und Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) erstreckt sich 
im Allgemeinen bei ausreichender Lufttemperatur zwischen etwa 8 und 18 Uhr MESZ, 
in Einzelfällen auch bis nach 19 Uhr. Bezüglich der südosteuropäisch bis nach Süd- und 
Ostösterreich verbreiteten C. heros (Boudot & Kalkman 2015) gab es dazu bis zum 
Jahr 2020 aber kaum repräsentative Angaben.

Balázs et al. (2020) berichteten schließlich von erstmalig festgestelltem Abendflug von 
C. heros bis 20:42 Uhr an einem Bach in der Slowakei. Tatsächlich wurde aber Dämme-
rungsflug bis zumindest nach 20 Uhr bereits früher in Österreich bei C. heros festgestellt 
und publiziert: Die an diesem Tag tageszeitlich letzte fotografisch dokumentierte Pat-
rouille eines Männchens am Langegger Graben im Dunkelsteinerwald/Niederösterreich 
wurde am 28.7.2006 um 20:04 Uhr MESZ festgehalten und „anschließend der Bach 
deshalb verlassen, weil die Tiere kaum noch zu erkennen waren, nicht, weil der Flug 
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aufgehört hatte“ (Schweighofer 2008). In den nachfolgenden Jahren wurde dieser 
Abendflug wiederum am Langegger Graben gezielt beobachtet und Patrouillenflüge 
der Männchen am Bach noch bis etwa 21 Uhr MESZ registriert (Schweighofer unpubl.). 
Allerdings zeigen nicht alle Populationen von C. heros diesen Abendflug. An einem Bach 
im südlichen Waldviertel/Niederösterreich mit gemeinsamem Vorkommen von C. heros 
und C. boltonii, wobei letztere zahlenmäßig klar dominierte, kam es bei beiden Arten zu 
keinem feststellbaren Abendflug, die Patrouillenflüge wurden meist schon vor 18 Uhr, 
spätestens aber um 19:13 Uhr bei letztem Tageslicht eingestellt (Schweighofer 2008).

Am 10.7.2020 habe ich zuletzt den Abendflug von C. heros untersucht. Schauplatz war 
neuerlich der damals überwiegend von Laubwald beschattete Langegger Graben im 
Dunkelsteinerwald/Niederösterreich, aus dem ein kleiner Seitenbach in den größeren 
Aggsbach einmündet (48°19'08,7" N, 15°27'37,7" O, 330 m). Etwas bachaufwärts dieser 
Einmündung befand sich ein strömungsberuhigter, auf einen knappen Meter Breite 
aufgeweiteter Abschnitt des Baches, der sich besonders gut für fotografische Zwecke 
eignete. Dort versuchte ich über die Jahre, brauchbare Flugbilder von C. heros zu schie-
ßen. Während an Sommertagen an diesem Bachsystem untertags oft nur schwacher 
Flugbetrieb herrschte, intensivierte sich gegen Abend der Patrouillenflug der Männchen 
deutlich. Auch Eiablagen und Paarungen waren dann öfters zu beobachten. Wie an 
dem Standort in all den Jahren mit unregelmäßigen Begehungen zwischen 2008 und 
2020 üblich, gab es auch an diesem Abend intensiven Flugbetrieb mit guten Chancen, 
in kurzen Abständen vorbeifliegende Männchen fotografieren zu können. Bereits in 
dieser Phase fiel mir der an diesem Tag ungewöhnlich starke Flug einer Eintagsfliegen-
Art (Ephemera sp.) auf. Die heros-Männchen zeigten da aber noch normales Verhalten, 

Abb. 1: Männchen von Cordulegaster heros patrouilliert bachabwärts. Langegger Graben, NÖ, 10.7.2020, 
19:52 Uhr MESZ. / Male of C. heros patrolling downstream. Langegger Graben, Lower Austria, 10.7.2020, 
7:52 p.m. © W. Schweighofer.



144

Beiträge zur Entomofaunistik 25: 131–150

also typischen Patrouillenflug mit mehr oder weniger starken Aggressionen gegenüber 
begegnenden oder einholenden Männchen. Ich konnte gelegentlich Bilder machen, aus 
denen ersichtlich wurde, dass die heros-Männchen bei der Patrouille offenbar auch 
erfolgreiche Jagd auf die Eintagsfliegen machten, wobei zufälliger Beutefang bei der 
Patrouille als normal einzustufen ist (Pix et al. 2021). Gegen 20:45 Uhr MESZ wurde 
die Dichte der vor mir vorbeifliegenden Männchen allerdings immer höher. Ich sah nun 
bei ziemlicher Dunkelheit bis zu fünf Männchen gleichzeitig den nur wenige Meter lan-
gen, etwas erweiterten Bachabschnitt vor mir befliegen, wobei sie diesen Bereich nicht 
mehr verließen. Es war jetzt kein gerichteter Patrouillenflug mehr, vielmehr handelte 
es sich um gezielten Jagdflug auf die Eintagsfliegen über der Wasseroberfläche. Die 
anwesenden Männchen beachteten sich nun plötzlich gegenseitig nicht mehr, jegliche 
Aggressionshandlungen waren eingestellt worden.

Diese Phase dauerte knapp zehn Minuten an, dann verschwanden die Quelljungfern-
Männchen schlagartig, so schnell, wie sie aufgetaucht waren. Ebenso waren jetzt auch 
die Eintagsfliegen weitgehend verschwunden. Kurz darauf, um 20:53 Uhr, patrouillierte 
noch ein letztes Männchen bachabwärts an mir vorbei; damit war für diesen Tag der 
Flug am Bach beendet.

Derartigen spätabendlichen Jagdflug unmittelbar am Bach – wobei der übliche Patrouil-
lenflug der Männchen direkt in einen schwarmartigen Jagdflug überging – konnte ich 
bisher bei Cordulegaster noch nicht beobachten und er ist auch in der Literatur meines 

Abb. 2: Männchen von Cordulegaster heros mit Beuterest in der Mundöffnung verfolgt eine Eintags-
fliege (Ephemera sp.). Langegger Graben, NÖ, 10.7.2020, 19:59 Uhr MESZ. / Male of C. heros with prey 
remains in the mouth chasing a mayfly (Ephemera sp.). Langegger Graben, Lower Austria, 10.7.2020, 
7:59 p.m. © W. Schweighofer.
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Wissens so nicht dokumentiert. Nahrungserwerb von Cordulegaster kann üblicherweise 
tagsüber abseits des Baches etwa an Forststraßen oder über Wiesen in sonnigen Wald-
lichtungen beobachtet werden (z. B. Sternberg et al. 2000, Tamm & Dressler 2020, 
eigene Beobachtungen). Tamm & Dressler (2020) beobachteten schwarmartiges Jagen 
von C. bidentata untertags auf einem insektenreichen Asthaufen über einer Quelle, wobei 
auch hier die Männchen keinerlei Aggressionen untereinander zeigten.

Die Tagesaktivität am Bach kann nach meinen Beobachtungen durch zwei Faktoren been-
det werden. Sinkt die Lufttemperatur gegen Abend unter 18 °C, wird am Langegger Gra-
ben die Patrouillentätigkeit schlagartig vorzeitig eingestellt. Ansonsten führt offenbar zu 
geringe Tageshelligkeit zum Einstellen der Flugaktivität am Bach. Der 10.7.2020 war ein 
sehr warmer Sommertag. Beim Verlassen des Langegger Grabens nach 21 Uhr zeigte mein 
Autothermometer auch in dem kühlen bewaldeten Bachgraben noch immer über 20 °C an. 

Das tatsächliche Ende des Fluggeschehens hängt somit nicht nur von der Lufttemperatur, 
sondern auch von der jeweiligen Tageslänge ab. Am Beginn der saisonalen Flugzeit, etwa 
zur Zeit des höchsten Sonnenstandes, könnte der Flug am Bach bei optimalen Bedin-
gungen noch etwas länger, bis etwa 21 Uhr MESZ oder sogar knapp danach, andauern. 

Die in dieser Kurzmitteilung zusammengefassten Beobachtungen lassen darauf schlie-
ßen, dass C. heros im Vergleich mit den beiden anderen Quelljungfernarten daher das 
Potenzial hat, wesentlich länger bis in die beginnende Dunkelheit hinein am Bach zu 
fliegen.

Abb. 3: Männchen von Cordulegaster heros frisst erbeutete Eintagsfliege (Ephemera sp.). Langegger 
Graben, NÖ, 10.7.2020, 20:47 Uhr MESZ. / Male of C. heros feeding on captured mayfly (Ephemera sp.). 
Langegger Graben, Lower Austria, 10.7.2020, 8:47 p.m. © W. Schweighofer.
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Nachweise des Osterluzeifalters an einem neuen Fundort im Bezirk Mattersburg, 
Burgenland. A new record of Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775) 
in the district of Mattersburg, Burgenland.

Der Osterluzeifalter Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775), ein Schmet-
terling aus der Gruppe der Ritterfalter (Papilionidae), kommt in Österreich in den 
Bundesländern Niederösterreich, Wien, Burgenland und Steiermark vor, die damit die 
nordwestliche Verbreitungsgrenze dieser Art bilden (Höttinger 2003).

Die Lebensräume des Falters sind an die Vorkommen der Osterluzei (Aristolochia clema-
titis) gebunden, welche in Österreich in Auwäldern, an Straßen- und Wegrändern, auf 
Dämmen und Böschungen, aber auch in aufgelassenen Weingärten vorzufinden sind 
(Höttinger 2003). Die Osterluzei dient als Eiablagestelle und bildet die ausschließliche 
Nahrungsquelle für die Raupen.

Die Flugzeit des Falters erstreckt sich in Österreich von April bis Juni. Generell sind 
der Beginn und die Länge der Flugzeit von mehreren Parametern, wie zum Beispiel 
den Wetterbedingungen (Čelik 2012) und der Populationsgröße, abhängig. Für den 
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Osterluzeifalter vermutet Čelik (2012) einen Einfluss der Habitatheterogenität auf die 
Dauer der Flugzeit.

Die Daten zur Erhebung des Z. polyxena-Vorkommens wurden in Pöttsching (Bezirk 
Mattersburg) in mehreren Freilanderhebungen gewonnen, wobei der Fokus der Suche auf 
Faltern, Eiern und Raupen lag. In Pöttsching befinden sich Osterluzeipflanzen westlich 
des Wetterkreuzes (Abb. 1–2).

Von den einzelnen Fundstellen der Eier und Raupen wurde eine Fotodokumentation 
angefertigt. Die jungen Raupen haben eine schwarze Farbe, die späten Larvenstadien 
hingegen sind sehr auffällig und tragen orangefarbene behaarte Zapfen (SBN 1987).

Die Fundorte von Z. polyxena sowie dessen Gelegen und Raupen wurden mittels einer 
GPS-Ortung dokumentiert. Für das Burgenland ist von Höttinger (2003) eine Erhebung 
zur Verbreitung von Z. polyxena durchgeführt worden. Er konnte für das Burgenland 
anhand von Freilanduntersuchungen und mündlichen Mitteilungen von Experten für 
die Bezirke Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf und Güssing ein 
Vorkommen von Z. polyxena nachweisen. Die Verbreitung der Osterluzei in Pöttsching 
wurde von Höttinger (2003) fälschlicherweise unter dem Fundort Bad Sauerbrunn 
veröffentlicht, jedoch konnten bei einer Begehung des Areals am 26.5.2000 keine Eier, 
Raupen oder Falter gefunden werden. 

Die Flächen mit den Osterluzeipflanzen werden im Süden durch Weingärten begrenzt 
und bilden nach Norden hin mit den anliegenden Böschungen eine Übergangszone zu 
den darüber liegenden, meist baumlosen Vegetationsflächen. Die Böschungen sind mit 
Laubbäumen und Sträuchern bewachsen und die im Halbschatten liegenden Flächen 
werden von der Osterluzei gerne besiedelt. Die nicht landwirtschaftlich genutzten 
ansteigenden südseitigen Böschungsränder bieten der Osterluzei ideale Bedingungen, 

1 2

Abb. 1–2: Pöttsching, 1.5.2024: (1) südseitig exponierter Habitatsausschnitt in einem Böschungsrand-
bereich, (2) halbschattiger Böschungsstandort der Osterluzei. / Pöttsching, 1.5.2024: (1) habitat detail 
of the edge of a bank on the south side, (2) half-shady bank site with Aristolochia clematitis. © G. Schrot.
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um auch größere zusammenhängende Bestände zu bilden. Die Osterluzei kann daher 
in einem Umkreis von rund 500 Metern zum Teil sehr häufig gefunden werden. Die 
Vorkommen der Osterluzei in Pöttsching stehen aber in starker Konkurrenz zu anderen 
Pflanzen, insbesondere zu Neophyten wie der Riesen-Goldrute (Solidago gigantea) und 
dem Götterbaum (Ailanthus altissima), welche die Bestände der Osterluzei bedrohen. 

Bei den acht durchgeführten Begehungen in Pöttsching (Burgenland, Bezirk Mattersburg; 
47°47'12" N, 16°19'38" O, Seehöhe 290 Meter) konnten Fundorte erstmalig dokumentiert 
werden, welche in Tabelle 1 zusammengefasst sind. Insgesamt konnten sieben Beobach-
tungen von Faltern, 203 Eier an 23 Eiablagestellen und 24 Raupenfunde verzeichnet 
werden. 

Nachdem Höttinger (2003) keinen Nachweis des Falters oder dessen Raupenstadien 
erbringen konnte, erhebt sich die Frage, wie sich diese Population in Pöttsching etab-
lieren konnte. Entweder war das Jahr 2000 ein schwaches Falterjahr und es konnten 
deswegen keine Spuren von Z. polyxena gefunden werden oder es gab im Jahr 2000 

Tab. 1: Fundorte in Pöttsching (Wetterkreuz) von Faltern, Eigelegen und Raupen von Zerynthia polyx-
ena. / Localities of butterflies, clutches and caterpillars of Zerynthia polyxena in Pöttsching (Wetterkreuz).

Datum
2024

Anzahl
Falter

Anzahl
Eier

Anzahl Eiablagestellen 
und Eier pro Fund

Anzahl
Raupen

Koordinaten

27.04. 0 33 3 Eiablagestellen:
4, 14, 15 Eier

0 47°47'10" N, 16°19'34" O
Seehöhe 290 Meter

28.04. 1 0 0 0 47°47'11" N, 16°19'35" O
Seehöhe 290 Meter

28.04. 0 80 10 Eiablagestellen: 8, 
4, 8, 4, 3, 3, 2, 1, 17, 

30 Eier

1 47°47'12" N, 16°19'38" O
Seehöhe 290 Meter

01.05. 0 83 8 Eiablagestellen: 2, 4, 
9, 16, 17, 4, 27, 4 Eier

1 47°47'11" N, 16°19'33" O
Seehöhe 290 Meter

04.05. 3 0 0 0 47°47'12" N, 16°19'36" O
Seehöhe 290 Meter

04.05. 0 7 2 Eiablagestellen:
5 und 2 Eier

0 47°47'13" N, 16°19'31" O
Seehöhe 300 Meter

05.05. 2 0 0 0 47°47'10" N, 16°19'34" O
Seehöhe 290 Meter

09.05. 0 0 0 16 47°47'12" N, 16°19'38" O
Seehöhe 290 Meter

11.05. 1 0 0 0 47°46'12" N, 16°19'36" O
Seehöhe 250 Meter

11.05. 0 0 0 4 47°46'12" N, 16°19'37" O
Seehöhe 250 Meter

26.05. 0 0 0 2 47°46'12" N, 16°19'38" O
Seehöhe 270 Meter
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noch keine Population an diesem Standort, sodass eine Besiedelung zwischenzeitlich 
durch Migration erfolgte.

Die Tatsache, dass die Falter größere Strecken durch Migration zurücklegen können, 
wurde von Höttinger (2003) beschrieben. In einer Untersuchung einer slowenischen 
Population wurde das Migrationsverhalten von Z. polyxena näher beobachtet (Čelik 
2012). Die Ergebnisse zeigen, dass männliche Falter durchschnittlich 81 Meter (NEF, 
negative exponential function) vs. 1513 Meter (IPF; inverse power function) zurückle-
gen. Für weibliche Falter liegen diese Werte bei 115 Meter (NEF) vs. 2054 Meter (IPF). 
Außerdem werden die Wahrscheinlichkeiten berechnet, dass Falter zehn Kilometer 
zurücklegen könnten. Diese Wahrscheinlichkeit nach NEF liegt für männliche Falter 
bei 1,44 × 10-54 und für weibliche Falter bei 1,46 × 10-38. Die Autorin führt dazu aus, 
dass bis zu vier Weibchen pro Generation bis zu zehn Kilometer wandern könnten, die 
Männchen bis zu drei Kilometer. Bereits Höttinger (2003) wies darauf hin, dass die 
Überwindung von 10 km von einzelnen Individuen wohl möglich sei. 

Das einzig bekannte Vorkommen von Z. polyxena im Bezirk Mattersburg beschrieb 
Höttinger (2003) für Schattendorf, doch dieses war auf eine Freilassung von Z. poly-
xena zurückzuführen. Die Entfernung von Schattendorf zur nun beschriebenen Fund-
stelle beträgt rund 20 km, sodass eine Migration von Faltern aufgrund der Daten von  

3 4

5 6

Abb. 3–6: Pöttsching, 2024: (3) Eigelege mit 27 Eiern, 1.5., (4) Falter, 4.5., (5) Jungraupen, 9.5.,  
(6) spätes Larvenstadium, 26.5. / Pöttsching, 2024: (3) clutch with 27 eggs, 1.5., (4) Z. polyxena, 4.5., 
(5) young caterpillars, 9.5., (6) late larval instar, 26.5. © G. Schrot.
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Čelik (2012) eher unwahrscheinlich erscheint. Es gibt im Bezirk Mattersburg einige 
kleinere Bestände von Osterluzeipflanzen, die noch nicht näher auf das Vorkommen 
von Z. polyxena untersucht worden sind (Höttinger 2003), daher könnte auch eine 
Einwanderung aus unbekannten Vorkommen stattgefunden haben. Mit ziemlicher Si-
cherheit gibt es noch weitere bisher übersehene Vorkommen der Osterluzei im Bezirk; 
auch weitere Vorkommen des Falters sind möglich. Zudem erscheint eine Einwanderung 
aus Niederösterreich (z. B. aus den Leithaauen) möglich, da auch dort Vorkommen 
existieren könnten.

Letztendlich ist eine Freisetzung von Entwicklungsstadien oder Faltern durch eine un-
bekannte Person nicht auszuschließen, wenn wohl auch unwahrscheinlicher, als eine 
eigenständige Besiedelung aus einer nahegelegenen Population.

Die Frage, ob sich die Population in Pöttsching aufgrund von Faltermigration etablieren 
konnte, oder bereits existiert hat, kann Gegenstand zukünftiger Untersuchungen sein 
(z. B. durch gezielte Nachsuche von Osterluzei-Beständen in der Umgebung, auch in 
angrenzenden Bereichen in Niederösterreich).
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