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NAMIS 

Aus dem Zoologischen Forschungsinstitut und Museum 
.c"\: 

Aktionsraum und Anpassung des N 
rugatipennis (HAAG, 1875) (Col.: Tenebrionidae, Adesmiini) 

TrockenfluBbett des Kuiseb in Stidwestafrika 

Areas and Adaptation of the Namih Desert Beetle Onymarcris r. rugatipennis (HAAG, 
1875) (Col.: Tenebrionidae, Adesmiini) to the Kuiseb river bed in Southwest-Africa 

Von HuBERT RoER 

Mit 10 Abbildungen 

Abstract 

The flightless and day-time Onymacris r. rugatipennis (Tenebrionidae, Adesmiini), inhabiting the 
lower courses of the Kuiseb and Swakop river beds, in the Central Namib, -according to markings 
carried out in Gobabeb - does not migrate on a larger scale. (This does not allply to the related 0. 
plana, inhabiting the margins of the dunes of the Kuiseb area.) Its area is limited to appr. 1.5 km. 
Beetles released outside the Kuiseb tend to return to the river bed either immediately after their 
transport or, mostly after passing a diapause, at a later period. Part of the beetles occupying the Kui-
seb change daily between feeding and breeding zones in the river bed, and roosting areas at higher 
river banks, Possibilities of adaptation to an existence in this unstable habitat are being discussed 

I. Einleitung 

In der naheren Umgebung der am mittleren Kuiseb in der zentralen Namib gelegenen 
·wustenforschungsstation Gobabeb (Er. 23 o 34' S; L. 15 o 03' E, 408 m) kommen 4 Ver-
treter der Gattung Onym,acris vor, 0. laeviceps GEBIEN, 0. unquicularis (HAAG), 0. p. 
plana (P:ERINGUEY) und 0. r. ruqatipennis (ScHULZE). Wahrend die beiden erstgenann-
ten psammophile Diinenbewohner sind, deren Nahrung iiberwiegend aus Detritus be-
steht, werden die beiden anderen Species den Pflanzenfolgern zugeordnet (KocH 1962). 
0. plana erreicht seine hochste Populationsdichte in den Randgebieten des Kuiseb, 
wahrend 0. rugatipennis weitgehend an den Kuiseb-Trockenflu.B selbst gebunden ist. 
Neben der Stammform 0. r. rugatipennis fiihrt PENRITH (1975) als Neuheit fiir das Ge-
biet die Subspecies albotessellata an, deren Verbreitung von der Koichab Pan bis zum 
Kuiseb reichen soli. Nach PENRITH ist labotessellata ein reiner Diinenbewohner, der so-
mit in die Gruppe der psammophilen N amib-Tenebrioniden einzuordnen ware. 

Die Zone sympatrischen Vorkommens von 0. plana und 0. r. ruqatipennis beschrankt 
sich im wesentlichen auf die obere Kuisebterrasse und den Diinenrandstreifen. 0. plana 
meidet zwar das Trockenflu.Bbett, erreicht jedoch in den kuisebnahem Naras ( Acantho-
sicyos horrida)-Diinen eine hohe Populationsdichte. 

In einer friiheren Arbeit habe ich die Biologie von 0. plana naher untersucht, wobei 
dem Migrationsverhalten der Kafer besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Es 
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konnte der Nachw,eis erbracht werden, daB einzelne Kafer in den Sommcrmonaten 
10-20 km weite FuBwanderungen parallel zum Kuiseb zuriicklegen konnen.,Ausgchend 
von der Dberlegung, daB fiir Detritusfresser eine gewisse Mobilitat notwendig erscheint, 
weil ergiebige Nahrungsquellen nicht an permanenten Lokalitaten oberfH.ichlich lagern, 
sondern in Abhangigkeit von der jeweiligen ·windrichtung an der Leeseite von Diinen-
hangen zur Ansammlung kommen, interessiert die Frage, mit welchem Aktionsraum wir 
bei 0. r. rugatipennis rechnen konnen. Ferner sollte der Versuch unternommen werden, 
die Auswirkung von Dberflutungen des Kuiseb auf die Populationsdichte dieses FluB-
bettbewohners zahlenmaBig zu erfassen und gegebenenfalls nachweisbare Anpassungs-
phanomene an das Dasein in diesem labilen Biotop aufzuzeigen. 

\Vesentliche Unterstiitzung erfuhr ich bei diesen Untersuchungen durch Herrn Dr. CH. KocH (t), 
Tenebrionidenspezialist und Griinder der Namib-Forschungsstation Gobabeb, sowie Frau Dr. M. 
SEELY, Direktor dieser Station. Ihnen wie auch dem Direktor des Nature Conservation and Tourism 
in Windhoek, Mr. B. J. G. DE LA BAT, gilt mein herzlicher Dank. 

2. Untersuchungsgebiet und Klima 

In Gobabeb treffen 3 Landschaftstypen zusammen: Die nahezu vegetationslose Stein-
wiiste im Norden, ausgedehnte Barchan-Diinenfelder im Siiden, und dazwischen schiebt 
si eh das Kuiseb-TrockenfluBbett mit seinem stellenweise galerieartigen Baumbestand. 
In diesem Galeriewald dominieren Acacia yiraffae und A. albida. Dariiber hinaus trifft 
man am Kuiseb vereinzelt ·wildfeigen (Ficus sycomorus) an, so z.B. gegeniiber der Sta-
tion Gobabeb. Abgesehen von diesen Baumen und einigen Straucharteu (Salvadora 
persica und Tantarix usneoides) ist die natiirliche Vegetation in dies em Bereich des Kui-
seb \vegen Uberbeweidung durch Ziegen, den dominierenden Haustieren der hi er an-
sassigen Bevolkerung, erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Stark ausgebreitet hat sich 
jedoch die aus Siidamerika eingeschleppte, auf hohere Bodenfeuchtigkeit angewiesene 
Nicotiana glauca, ein maximal etwa 3 m hoher lichter S.trauch. Im iibrigen wird das 
FlnBbett beherrscht von der Graminee Eragrostis spinosa, die etwa 40 cm hohe und dichte 
Horste bildet und sornit Kafern wie Kleinsaugern vorziiglichen Schutz vor Feinden ge-
wahrt (Abb. 1). 

Der Kuiseb, dessen Quell en im Khomashochland (1900 m ii. d. M.) liegen, ist als Folge 
rela.tiv starker .Xiederschlage in seinem Oberlauf der erste groBe FluB Siidwestafrikas 
nordlich des Oranje, der den Atlantik erreicht. Nach STENGEL (1964) kam er von1837 his 
1963 jedoch nur fiinfzehnmal his zum Meer ab. In aller Regel versickert das OberfH.i-
chenwasser nach. Niederschlagen im Hochland bereits in seinem Mittellauf. In Gobabeb 
fiihrt er wahrend der Sommermonate November his Marz unregelmaBig und meist nur 
fiir einige Tage \'T ass er, wobei die Fluthohe stark en Schwankungen unterworfen ist. 
Einen Eindruck von den Ausvvirkungen der zu Tal stromenden Wassermassen auf die 
Pflanzendecke des FluBbetts vermittelt Abb. 2. Bei Gobabeb wurden Stromungsge-
schwii1digkeiten von 2,25 mjSec. gemessen. Am 27. 2. 1969 ergoB sich eine iiber 1 m hohe 
Flutwelle durch das Kontrollgebiet. Unter dem Druck des \¥ assers wurden A. albida 
37 Zoo!. Jb. Syst. Bd. 104 
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Abb. 2. Kuisebflut in Gobabeb am 27. 2. 1969. 

Tabelle 1. Durchschnittliche Monatsmitteltemperaturen in Gobabeb nach Messungen von 1962 bis 
1972 (nach SEELY and SruART 1976) 

Mona.t Luft (Temperatur CC) 

Bodenoberflache -10 cm - 20 cm 

8.00 Uhr 
Januar 1G,1 17,2 26,3 30,9 
Februar 16,4 19,1 26,6 31,2 
l\farz 17,3 18,4 26,G 30,7 

14.00 Uhr 
Januar 32,3 61,0 33,0 30,3 
Februar 30,2 61,6 33,0 30,5 
M:arz 30,8 59,7 33,1 30,3 

20.00 Uhr 
Januar 24,9 28,4 37,8 33,0 
Februar 25,2 29,0 38,2 33,3 
Marz 26,5 28,1 37,1 33,1 
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Abb. 4. Markierte 0. rugatipennis. 

(Abb. 4). Einzelheiten diesn speziell fur tagaktive ,Laufki:ifer" entwickelten Markierungsmethode 
habe ich in einer friiheren Arbeit mitgeteilt (RoER 1973). 

Die ersten, zahlenmaBig umfangreichsten Freilandversuche wurden in der Zeit von Ende Dezem-
ber 1968 bis 1\'[itl e Marz 1969 durchgefiihrt, cine Wiederholung einzelner Experimente schloB si eh im 
gleic hen Zeitra um des Sommers 197 4/75 an. Insgesamt wurden in beiden J ahren 1825 ruga fipe11uis 
indiYiduell und weitere 700 mit Gruppenzeichen signiert und in Serien von je 40-100 Exemplaren 
freigelassen. Die AuflaBorte Iiegen teils im an die Forschungsstation angrenzenden TrockenfluBbett, 
teils, und hier handelt es sich nm Yerfrachtungsexperimente, im nur spi:irlich von rugabpennis besie-
delten Diimnrandgebiet siidlich des Kuiseb (vgl. Abb. 6 und 7). 

Bis auf wenige Ausnahmen beruhen die Wiederfunde auf eigenen Kontrollen; einige weitere Yer-
danke ich Bodenfallenfangen, die mir Herr E. HoLM freundlicherweise Yon einem Diinenrandgebiet 
meldete. V on den individuell markierten Kiifern konnten wir 1022 (oG %) wiihrend der angegebenen 
Yersuchszeit wiederfangen. 

4. Lebensweise der Kafer 

Im Gegensatz zu 0. laeviceps und 0. ist 0. rugatipennis ·wie seine Yer-
wandte 0. plana tagaktiv. Beide weisen in den Sommcrmonaten 2 Aktivit&tsphasen anf; 
die erste fallt in die Vormittag-, die and ere in die X achmittag- bis Abendstunden. In 
den hei13en Mittagstunden halten sich die Kafer im Schatten der Vegetation und hier 
vorzugsweise im Sand verborgen. HoLM und EDNEY (1973) untersuchten das Mikroklima 
wahrend 24 Std. vom 5.-6. 2. 1969 in einem 1·ug·atipennis-Biotop. Danach erreichte die 
Bodentemperatur an sonnenexponierten Stellen gegen 13 Uhr 66 o C, wahrend gleich-
zeitig im Schatten von Eragrostis an der Erdoberflache 42 o C und in 10 cm Tiefe nur 
32 oc gemessen wurden. Nach EDNEY (1971) liegt die obere Letalgrenze des Kafers bei 
30 o C. Es ist daher verstandlich, da13 Kafer, die in den Mittagstunden in ihren Verstecken 
gestort und iiber den hei13en Sand zu laufen gez\"\'ungen vvcrden, nach kurzer Sonnen-
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Abb. 5. Im Schatten von Eragrostis spinosa Schutz vor der Sonnenhitze suchende Versuchstiere 

lichtexposition der Hitze erliegen, wenn es ihnen nicht gelingt, rechtzeitig schattige 
Stellen zu erreichen (Abb. 5). In Notsituationen verlieren die normalerweise fliichtigen 
Tiere ihre Scheu vor dem Menschen und konnen ihm sogar nachlaufen, urn unter seinen 
Schuhen Schutz zu suchen. 

Charakteristisch fiir rugatipennis ist sein ausgepragtes Sozialverhalten. Die Kafer 
verteidigen ihre N ahrungsplatze nicht, und die verhalten sich auch ihren Artgenossen 
gegeniiber indifferent; demgegeniiber suchen jedoch paarungsbereite r3 Nebenbuhler 
von ,ihrem" fe rnzuhalten. HAMILTON III und BusKIK (1976) glauben darin Anfange eines 
temporaren Territorialverhaltens zu erkennen (,These beetles share some behavioral 
characteristics with birds and other territorial animals"). Tagsiiber kann es in geeigneten 
Nahrungsbiotopen zu beachtlichen Kaferkonzentrationen kommen. Vberschreitet man 
jedoch die obere Kuisebterrasse in siidlicher Richtung, so nimmt die Populationsdichte 
rasch ab, und einen Kilometer vom Trockenflu.Bbett entfernt findet sich rugatipennis 
mu noch vereinzelt. Ebenso erlischt sein Vorkommen oberhalb von Gobabeb wo sich das 
Flu.Bbett zu einem Canyon verengt. Im Sommer 1968/69 erreichte rugatipermis im Kon-
trollgebiet von 3 Beobachtungsjahren seine hochste Dichte, weil in dicsem Jahr der Bio-
top durch reichliches Nahrungsangebot sowie eine weitgehend sandige Bodcnoberflache 
gekennzeichnet war. Zonen lehmhaltigen Bodens, die nach einer Flut mit fortschreiten-
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5. Markierungsexperimente 

5.1. Versuchsserie l 
Von 460 im Sommer 1968/69 im Kuiseb-Rivier ausgesetzten Kafern wurden 276 

(60 %) wiedergefangen, darunter einzelne an 15-20 von 30 Kontrolltagen. W eitere 580 
am Rande des Trockenflusses freigelassene ergaben 377 Riickmeldungen. Die maximale 
Aktionsdistanz liegt bei den letztgenannten unter 200 m, ¥vahrend von den im Rivier 
selbst ausgesetzten 131 Individuen auBerhalb des Startgebietes jedoch im Kuisebtal 
nachgewiesen werden konnten. Kein Kafer dieser V ersuchsserie hat si eh mehr als 750 m 
in der Luftlinie vom Startplatz entfernt (Abb. 6). 

5.2. Versuchsserie 2 

Vom 9.- 22. 1. 1969 wurden in einem siicllich des Riviers gelegenen Diinenrandge-
biet in mehreren Einzelversuchen insgesamt 400 Kafer ausgesetzt; von ihnen sin cl :21-i 
(68 %) wiedergefangen worden. 

Am 9. 1. lieBen wir 100 Individuen etwa 400 m vom Kuisebtal entfernt unter einem 
soli tar stehenden Kameldornbaum frei; von ihnen liegen 68 Riickmeldungen vor (6-! 0. 
4 37 wurden wahrend der bis Mittc Marz durchgefiihrten Kontrollen nur am Anfla13-
ort nachgewiesen, wahrend 25 in die Randzonen des Tales und 6 ins FluBbett abwander-
ten (Abb. 7). Samtliche auBerhalb des Startgebietes wiedergefundenen Tiere weisen anf 
die dem Kuiseb zugewandte Richtung hin. Diineneinwarts konnten keine markierten 
Kafer nachgewiesen werden. Die lVIehrzahl der am Rande des Kuiseb-Griingiirtels znr 
Ansiedlung gekommenen Versuchstiere wurden in Narasdiinen (10 Ex.) und unter Ka-
meldornbaumen (12 Ex). festgestellt, 6 (5 c3', 1 siedelten si eh im Kuiseb-Hi vier selbst 
an. Die maximale Distanz zwischen Start- und vViederfundort betragt bei diesen Frei-
landversuchen 1250 m. 

In Ab b. 8 sind samtliche in der Zeit vom 9. 1. bis 15. 3.1969 an 28 Kontrolltagen erfaB-
ten Versuchstiere getrennt nach Funden am Freilassungsort und auBerhalb desselben 
zusammengefaBt. Daraus geht hervor, daB die Startplatzwiederfange im Laufe der 
chen zuriickgehen und Nachweise aus anderen Teilen des Kontrollgebietes in der 3.-5. 
W oche ein erhebliches AusmaB erreichen. Versuchstiere, die ihren Startplatz einmal ver-
lassen haben, kehren nicht wieder zu ihm zuriick. Bemerkenswert ist, daB die am Start-
platz zuriickgebliebenen rugatipennis zu den normalen taglichen Aktivitatszeiten nnr 
zu einem geringen Prozentsatz an cler Sandoberflache anzutreffen waren; der iiberwie-
gende Teil hielt sich - wie Ausgrabungen ergaben - diapausierend im Sand verborgen. 

In einem weiteren Versuch wurclen in der Zeit vom 19.-22. Januar zusammen 
unter dem oben genannten Kamelclornbaum freigelassen. 66 Wiederfunde liegen vor, 
wobei sich 28 auf am Startplatz zuriickgebliebene Stiicke beziehen: Im Februar wurclen 
hier noch 15 und Mitte Marz 2 nachgewiesen. Eines dieser beiclen 
dessen Ovarien unentwickelt waren, hielt sich diapausierend im Sand verborgen. Samt-
liche Wiederfunde der 36 nachweislich abgewanderten liegen im Bereich des Kuisebs, 
und zwar ebenfalls an der dem Startplatz zugewandten Seite. Demgegeniiber fehlen 
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' etwa 100 m vom FluEbett entferntcn Naraschinen weiterc 385 individuell signierte ruga-
tipennis freigelassen. An 12 Kontrolltagen, davon entfallen 5 auf die Zeit vom 26. 12. 
1974 bis 1. 1. 1975 und 9 auf den 11.-23. 2. 1975, konnten 93 Individuen (24 %) zum Teil 
'viederholt kontrolliert werden. Abgesehen von 2 Ri:tckmeldungcn aus dem angrenzenden 
FluErevier blieben samtliche Kafcr im Bcreich dcr N arasdiinen. 

5.4. Chorenwcchsel und Auswirkungcn dcr Ubcrflutung auf die Population 
Weitere im Sommer 1968/69 und 1974/75 durchgefiihrte Untersuchungen waren den 

tagiichen Ortsbewegungen im FluBbett ansassiger Kafer gewidmet. Diese ergaben, daE 
ein Teil der Population einen taglichcn Chorcnwechsel vornimmt. Spatnachmittags stre-
ben Kafer sonnenbeschienenen Uferhangcn zu, klettern vor Sonnenuntergang besonders 
an hoch aufragenden Diincnhangen oft mchrere Meter hoch, um sich hier mit Einbrnch 
der Dunkelheit im Sand einzugrabcn. Am folgenden Morgen kehren sie ins FluEbett zu-
riick. An diesem Ortswechsel beteiligcn sich bcidc Gcschlechter. Hier stellt sich die Frage, 
ob dieser Standortwechsel die iTberlcbcnschanccn der rnarttipennis-Population des FlnE-
betts bei Uberflutungen des Kuiscbs nachhaltig zu bccinflusscn vermag. Zu diesem 
Zweck sollten zahlenmaEige Nachwcisc nach cincr t Tberflutung unseres Kontrollgebietes 
erbracht werden. Wenn dieser Versuch kein zufriedenstcllendes Ergebnis brachte, so 
deshalb , weil zwischen der Freilassung der signierten Ka.Jer und dem Abkommen des 
Kuiseb 1969 etwa 2 Monate vergangen warcn und infolgcdcssen die Zahl der noch leben-
den Versuchstiere zum entscheidenden Zeitpunkt bcrcits zu stark reduziert war (im 
Sommer 1974/75 kam der Kuiseb wahrcnd mcincs Aufenthaltes in der Kamib nich t ab) 
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Abb. 9. Wiederfunde im Kuiseb-FluBbctt am 2G. 12. 1968 ausgesetzter Kiifer vor und nach der Flut 
vom 27. 2. 19G9. 
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Abb. 10. In einem Eragrostis-Horst haben Kiifer vor der hereinbrechenden Flut Schutz gesucht (alle 
Fotos v. Verf.). 

Obwohl der Kuiseb bei Gobabeb ziemlich regclmaBig nur fUr einige Tage im Sommcr 
abkommt und dabei in sehr unterschiedlicher Pegelhohc W ass er fiihrt, miissen wir da-
von ausgehen, daB diese Wassereinbriiche die rugatipennis-Population bei Gobabeb nach-
haltig treffen konnen, weil von den Fluten erfaBte Tiere vernichtet werden. Eine hohe 
Flutwelle ist dariiber hinaus stets mit einer betrachtlichen temporaren Zerstorung wich-
tiger Futterpflanzenbiotope verbundcn. Wir miisscn uns daher fragen, ob und gegebenen-
falls wie diese Species dieser Gefahr begegnen kann. Gibt es Anpassungsphanomene an 
diese Uberflutungen? Da sich die Kafer wegen der hohen Stromungsgeschwindigkeiten 
des Wassers nicht durch Anklammern an iiberflutete Baumstamme, Steine und derglei-
chen im FluBbett halten konnen, blieben ihnen nur die Moglichkeiten, 1. an Pflanzen 
emporzuklettern, urn aus der Gefahrenzone herauszugelangen, oder (und) 2. durch recht-
zeitige Abwanderung in hoher gelegene Uferregionen auszuweichen. 

Die in den Morgenstunden des 27. 2. 1969 ins Untersuchungsgebiet hereingebrochene 
Flut erreichte nur mittlere Pegelhohe. Sie wurde von zahlreichen im FluBbett bereits 
umherlaufenden Kafern dadurch iiberstanden, daB diese rechtzeitig an Pflanzen der 
Krautschicht emporklettern konnten. Abb. 10 zeigt einen Ausschnitt aus einem Horst 
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