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Phanologie und Lebenszyklus von Wolfspinnen 
(Araneae: Lycosidae) aUf Wirtschaftswiesen des 
AltmOhltals/Bayern 

Detlev CORDES 

Abstract. Phenology and life cycle of wolf spiders (Araneae: Lycosldae) from meadows 
oftheAHmQhl Valley (Bavaria, Southern Germany). A faunistic study was carried out for two 
years in the valley of the river A/tmiihl In 1986 and 1987. With the help of 57 BARBER-traps in 
9 meadow habitats near WelBenburg-Gunzenhausen more than 14500 adult and 7700 young 
wolf spiders were caught. 13 species were found in total: Alopecosa pulvefUlenta (CLERCK). 
Arctosa leopardus (SUNDEVALL), Aulonia atblmana (WALCKENAER). Pardosa agrestis 
(WESTRING), PBldosa amentata (CLERCK). Pardosa palustris (LlNNE). Pardosa pullata 
(CLERCK). Pirata hygrophilus THORELL. Pirata latitans (BLACKWALL). Pirata piraticus 
(CLERCK), Plrata piscatorlus (CLERCK). Trochosa fUricola (DE GEER) and Trochosa 
splnlpSlpls (F.P.-CAMBRIDGE). The pit-fail traps were installed throughout the'year and were 
controlled evary two weeks. The resulting data allow a detailed description of the life cycle of 
seven species: A1opecosa pulverulenta, Pardosa amentata, Pardosa palustrls, Pardosa 
pullata, Plrata latitans, Plrata piraticus and Trochosa spinipalpis. The life cycle of Alopecosa. 
Pardosa and Pirata species was found to last one year. Trochosa species need almost two 
years to reach maturity. 

Key words: Lycosidae, phenology, life cycle 

EINLEITUNG 

In den Jahren 1986 und 1987 wurden im Rahmen einer faunistischen 
Kartierung im Altmuhltal die Bodenarthropoden untersucht. Mit Hilfe von 
Bodenfallen wurden unter anderem auch hohe Individuenzahlen von 
Wolfspinnen aller Entwicklungsstadien gefangen. Einige der nach
gewiesenen Arten traten so haufig auf, daB nahere Angaben zu ihrem 
Lebenszyklus moglich sind. 
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DAS UNTERSUCHUNGSGEBIET 

Das Untersuchungsgebiet liegt in den Talniederungen der mittleren 
Altmuhl in den Landkreisen Ansbach und WeiBenburg/Gunzenhausen 
zwischen den Ortschaften Ornbau und Muhr am See. Die BodenfalJen 
standen auf unterschiedlich feuchten WiesenflAchen im Oberschwem
mungsgebiet der AHmuhl in der NAhe des AltmOhlspeichersees. Da der 
Schwerpunkt dieses Beitrages auf den Lebenszyklen der dort 
vorkommenden Lycosiden-Arten liegt, sollen die Standorte hier nur kurz 
charakterisiert werden. Ihre Beschreibung ist angelehnt an den 
AbschluBbericht der faunistischen Arbeit (KOLBECK 1988). 

Die Fallenstandorte 

A: Das Gebiet schlieBt sudlich an das NSG "Kappelwasen" in der 
Gemarkung Ornbau an. Die Vegetation entsprichtweitgehend derwohl 
ursprOnglichen und natUrlichen Vegetation des Talgrundes der Altmuhl.: 
Kohldistel-NaBwiesen, MadesOB-Hochstaudenfluren und Seggen
bestande. Das Gebiet ist durch einen EntwAsserungsgraben vom NSG 
getrennt. Auf der FIAche waren 12 Fallen dauerhaft fangig. Die Flache 
sollte als naturnahe Vergleichsparzelle gegenOber den z.T. intensiv 
bewirtschafteten Wiesen (B) dienen. 

B: Alle ubrigen Fangstandorte sind sich hinsichtlich der sie umgebenden 
Vegetation relativ Ahnlich. Es sind intensiv (gedungt mit GOlle, zwei- bis 
dreimal jahrlich gemaht) oder extensiv (keine Dungung, nur eine Mahd 
ab Juli) genutzte Fettwiesen. Die Fangstandorte liegen in unter
schiedlichen Bereichen dieser Flachen und unterscheiden sich 
hauptsachlich bezuglich der Bodenfeuchtigkeit und der Lage 
(= Abstand) zu Entwasserungsgraben. Eine kurze Charakterisierung 
dieser Standorte, auf denen 45 Bodenfallen dauerhaft fangig waren 
(= B.1 bis B.8) folgt: 

B.1 Gemarkung Hirschlach - 6 Fallen 
Sehr nasse Fettwiese mit Flutmulden; Standorte an nicht staunassen 
Stellen 

B.2 Gemarkung Gern - 3 Fallen 
Trockener Standort; erhOhte Lage direkt am Entwasserungsgraben 

B.3 Gemarkung Gern - 3 Fallen 
Relativ trockener Standort, ubergehend zu unbewirtschaftetem 
Bachufer 
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B.4Gemarkung Gern· 9 Fallen 
Standorte in Flutmulde, auf erhohten Flachen und an Entwasserungs 
graben 

B.5 Gemarkung Morsach ·9 Fallen 
Standorte an Grabenrand, Flutmulde und in Wiesenflache 

B.6 Gemarkung Streudorf • 6 Fallen 
Standorte dicht am Graben und auf Wiesenflache; intensive Bewirt
schaftung 

B.7 Geinarkung Streudorf· 6 Fallen 
Standorte dicht am Graben und aUf Wiesenflache; intensive Bewirt
schaftung 

B.8 Gemarkung Hirschlach ·3 Fallen 
Fallen an feuchtem Grabenrand, Standort mit sandigen und offenen 
Bereichen 

An den Standorten B.1 bis B.5 ertolgte die Bewirtschaftung mit Riicksicht 
aut Wiesenbriiter. Die Feuchtwiesen sind wichtige Nahrungsgriinde fur 
Uferschnepfe und GroBen Brachvogel. 

Das Wetter im Untersuchungsgebiet 

Abb. 1 zeigt die drei wetterbestimmenden F aktoren (T emperatur, Sonnen
scheindauer und Niederschlage) fUr den Untersuchungszeitraum. Die 
Auftragung basiert auf MeBdaten des Deutschen Wetterdienstes, 
MeBstation Gunzenhausen. Die berechneten Werte sind dem AbschluB
bericht der faunistischen Kartierung (KOLBECK 1988) entnommen. 

Die Tages-Temperaturmittelwerte schwankten 1986 zwischen 2° und 
190 C. Ab Anfang April stiegen die Werte kontinuierlich bis zum Spitzenwert 
des Jahres in der zweiten Junihalfte an. Eine Ausnahme bildete der Wert 
fUr die erste Junihalfte. Die zweite Mai- und erste Junihalfte war durch 
vergleichsweise starke Temperaturschwankungen gekennzeichnet. 
Weitere vier sehr warme Wochen lagen in der zweiten Juli- und ersten 
Augusthalfte. Ab diesem Zeitpunkt fielen die Temperaturwerte wieder 
kontinuierlich. Interessant fUr die Beurteilung von Aktivitatsphanomenen 
bei den untersuchten Wolfspinnenpopulationen ist besonders die zweite 
Junihalfte: Diese zwei Wochen waren konstant sehr warm mit 
durchschnittlich streuenden Sonnenstundenwerten und annahernd 
niederschlagsfrei. Ein weiterer Zeitraum mit geringen Niederschlagen war 
die zweite SeptemberMlfte 1986. Hier lagen die durchschnittlichen Tem
peraturen bei ca. 11 0 C mit relativ geringer Streuung und einem 
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Nebenmaximum in den Sonnenstundenwerten. Insgesamt entsprechen 
~ie stark streuenden Sonnenstunden und Niederschlagswerte dem 
Gesamtbild des wechselhaften mitteleuropAischen Wetters. 

Abb. 1 Auftragung der Wetterclaten (Sonnenstunden. Temperatur. Niederschlilge) fUr den 

Untersuchungszeltraum. Zum Tagesmlttelwert fUr eln 2-Wochen-lntervall ist jeweils die 

Stalldardabweichung (±SD) aufgetragen. 

(Sid.] 
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24-Std. Sonnenscheinstundenmittel fur jeweils ein 2-Wochen Interval! 

24-Std.-Temperaturmittel fur jeweils ein 2-Wochen Intervall 

I~lli ,elf Ylfi, 
t ' tIt, 

-2 1 ;11 
MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT NOV 

1 I I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 

APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT 

- 1987 -

(mm] 

10 

-4 

- 1986-
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MATERIAL UND METHODE 

Die 57 Bodenfallen (nach MULLER 1983, leicht abgeandert) blieben die 
ganze Fangperiode Ober installiert. Kleine mit Diethylenglykol gefOllte 
Glaschen standen in einem ca. 30 cm tiefen, in die Erde versenkten 
Kunststoffzylinder mit einem Durchmesser von 13 cm. Die in den Zylinder 
gefallenen liere glitten Ober einen Pulvertrichter in das Konservierungs
Glaschen. Diese Technik ermoglichte ein rasches Auswechseln der 
Glaschen, ohne die Falle ausgraben zu mOssen und damit die direkte 
Umgebung der Falle zu beeinflussen. Die Fangglaschen wurden in 
14- bis 18tagigen Abstanden ausgetauscht. Die Winterpause reichte von 
Dezember 1986 bis Marz 1987. 

Die Lycosiden wurden bei kleiner VergroBerung des Binokulars 
aussortiert und nach LUGETTI & TONGIORGI (1965); TONGIORGI 
(1966) - Arctosa, Pardosa; LUGETTI & TONGIORGI (1969); KRONE
STEDT (1990) - A/opecosa; ENGELHARDT (1964); v.HELVERSEN & 
HARMS (1969); MICHELUCCI & TONGIORGI (1975) und FUHN & 
NICULESCU-BURLACU (1971) -Au/onia, Pirata, Trochosa ; bestimmt. 
d'\:i", 99 und 99 mit Kokon wurden getrennt registriert. Die Pulli wurden 
einzeln gewertet; ihre Aktivitats-Daten sind nicht direkt mit den Daten der 
Obrigen ausgewerteten Gruppen vergleichbar, da ihre Anzahl in den Fallen 
eigentlich die Aktivitatsdichte der MUtter widerspiegelt. Diese wurden nicht 
getrenntausgezahlt. Von Interesse istjeweils nurdie relative Haufigkeitder 
Pulli. Da sie den ROcken der MUtter sukzessive verlassen, ist ihre Prasenz 
und Haufigkeit in den Fallen ein Zeiger fOr den jeweiligen Stand des 
Lebenszyklus'. Die Jungtiere wurden in "subadult" (= letztes Entwicklungs
stadium vor der Reifehautung) und "juvenil" (= jOnger als subadult, aber 
schon von der Mutter getrennt lebend) unterschieden. 

Zur Darstellung der Phanologien der einzelnen Arten wurden die F ange 
allerfiir die betreffende Artfangigen Fallen eines Fangzeitraums summiert 
und die daraus erhaltenen Individuenzahlen der einzelnen Fangzeitraume 
gegeneinander zur gleichen Fangdauer (= 15 Tage Standzeit) und zur 
gleichen Fallenanzahl normiert. Dabei ergeben die Fangzahlen beider 
Jahre (1986 und 1987) zusammen 100 %, so daB Unterschiede in der 
Aktivitat zwischen beiden Jahren in den Grafiken ersichtlich sind. Da man 
in diesem kleinraumigen Gebiet wohl davon ausgehen kann, daB in 
verschiedenen Habitaten die Lebenszyklen der Population en einer Art 
einander sehr ahnlich sind, wurden die Ergebnisse aller Standorte 
gemittelt. Zur besseren Auflosung der Information in den Grafiken sind die 
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Darstellungen der Jahreszyklen halblogarithmisch aufgetragen 
(Abb. 3 a-g), so daB die bei einigen Arten (z.B. Pardosa amentata, 
P. palustris) aufgetretene hohe Aktivitatsdynamik die kleinen Aktivitats
werte nicht in den unteren Auflosungsgrenzen der Grafik verschwinden 
laBt. Urn die Aktivitatsspitzen der einzelnen Arten deutlich zu machen, sind 
zusatzlich die nichtlogarithmisch aufgetragenen Ph8nologien der Adulten 
vorangestellt (Abb. 2). 

ERGEBNISSE 

Die Fangergebnisse 

Insgesamt wurden uber 14500 adulte und 7700 juvenile Individuen aus 
13 Arten gefangen. In Tab. 1 sind die adulten IndMduen fUr die einzelnen 
Wiesengebiete aufgefUhrt. Dabei sind die in einigen Gebieten durch
gefUhrten Probefange (hauptsachJich Gebiet A) vom Herbst 1985 mit 
berucksichtigt. Der Vorkommensschwerpunkt der drei Arten Pardosa 
pullata, Pirata latitans und Troehosa spinipalpis lag in dem Gebiet A. 
Die anderen haufigen Arten, Alopecosa pulverulent a, Pardosa amentata, 
P. palustris und Pirata piratieus wurden hauptsachlich in den Gebieten 
B.1 bis B.5 gefunden. 

Die Lage der AktMtatsspitzen in beiden Jahren 

VolIstandige Jahreszyklen konnten fUr die folgenden Arten ermittelt werden: 
Alopeeosa pulveru/enta, Pardosa amentata, P. palustris, P. pullata, Pirata 
latitans, P. piratieus, Troehosa spinipalpis. In der Darstellung (Abb. 2) sind 
die Aktivitatsdichtemuster der Arten aufgetragen. Dabei wird nicht 
zwischen den Geschlechtern unterschieden; ci'\j'I und <;1 <;1 sind summiert 
worden und stellen die Gesamtaktivitat der jeweiligen Art dar. Die Grafiken 
zeigen deutlich, daB Hohe und Breite der Aktivitatsspitzen der Arten im 
Vergleich beider Jahre sehr unterschiedlich waren. Generell lag die 
Aktivitat aller Arten 1987 etwa zwei Wochen spater als im Vorjahr. 

Mit hohen Aktivitatswerten im April begann der Jahreszyklus von 
Troehosa spinipalpis. Sie war die am frOhesten aktive Art in diesem Gebiet 
und zeigte einen zweiten kleinen Anstieg der Aktivitatsdichte im August und 
September. Zwei Aktivitatsmaxima traten auch bei Troehosa rurleola auf 
(ohne Abbildung). Von 107 Tieren (1986) wurden im Herbst 14lndividuen, 
von 20 adulten Tieren (1987) im Herbst funf Individuen gefangen. 
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Tabelle 1. Fangdaten 

IART\ STANDORT A B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 ~ 

Alopecosa pulverulenta 22 118 330 63 2 12 28 576 

Arctosa leopardus 1 

Aulonia albimana 2 2 2 8 

Pardosa agrestis 1 5 1 1 1 3 12 
Pardosa amentata 130 12 988 421 798 806 56 28 274 3513 

...... Pardosa palustris 1 881 1043 589 2009 447 545 138 361 6014 
Pardosa pullata 899 13 4 2 30 7 9 964 

Pirata hygrophifus 1 
Pirata la titans 1126 1 18 4 62 7 1 6 1225 
Pirata piraticus 92 164 9 6 670 156 98 79 121 1395 
Pirata piscatorius 1 1 

Trochosa ruricola 42 6 5 3 33 38 127 
Trochosa spinipalpis 700 1 34 735 

II 2972 1076 2225 1360 3638 1461 705 293 842 14572 



Abb.2 Phiinologle der Men. An der Ordinate 1st die Gesamtzahl von a'r:J" und <;1 <;1 In Anzahl 

TlereI1 0 Fallen aufgetragen. 

: : : 
ALopecosa puLveruLenta 

, . , , , , , , , i _"""IIII~j --.-,.....,-.-...... , ...-. r-o 

Pardosa ameli la la 

Pardosa paLuslris 
10 

0+--.-.-__ 

Pirala piralicus 

2~~ l , I • , i '"' •• , , , , 11. .. , . , , , , ; , 
MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT NOV APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT 

-1986- -1987-
Trochosa spillipaLpis 
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Unter den Arten mit nur einer Aktivitatsspitze im Jahr waren 
Alopecosa pulverulenta, Pardosa amentata und P. pullata schon zeitig im 
Fruhjahr aktiv. P. pullata wich von den zwei anderen Arten durch das 
langere Andauern der erhohten Aktivitat von Anfang Mai bis Mitte August 
ab. Pardosa palustris erreichte den Hohepunkt der Fortpflanzungszeit 
ungefahr zwei bis vier Wochen spater. Beide Pirata-Arten erreichten die 
Geschlechtsreife ab Ende MaVAnfang Juni. Pirata latitanswar besonders 
1987 mit hohen Aktivitatswerten bis weit in den Spatsommer hinein aktiv. 

Die Jahreszyklen der Arten 

Die in Abb. 3 verwendete halblogarithmische Darstellung der Aktivitats
dichtedaten laBtdeutlich erkennen, daB man adulte Individuen (auch d'\:j'I ) 

einiger Arten fast die ganze Vegetationsperiode uber finden kann, wenn 
auch spater im Jahr nur in geringen I ndividuenzahlen. 

Betrachtet man vergleichend die Aufeinanderfolge des Auftretens der 
einzelnen Entwicklungstadien im Jahresverlauf, so fallen einige Gemein
samkeiten, aber auch arttypische Unterschiede aut: Bei den meisten Arten 
begann die Aktivitat der Geschlechtstiere im April und Mai; Trochosa 
spinipalpis (Abb. 3g) war die Art, die am fruhesten aktiv wurde; fUr Pi rata 
latitans (Abb. 3e) beg ann die Fortpflanzungszeit erst Ende MaVAnfang 
Juni. Der Zeitpunkt der Hautung zum Adultus scheint bei alien Arten fUr 
beide Geschlechter deutlich synchronisiert zu sein. 

Die Zeitspanne, in der d'I:3" aktiv sind, war sehr unterschiedlich. Sie ist 
sehr wahrscheinlich ein arttypisches Merkmal. Die groBte Differenz zur 
Aktivitatsspanne der 99 zeigten die ci"cJ' von Alopecosa pulverulenta 
(Abb. 3a) und Pirata latitans (Abb. 3e). Bei diesen Arten waren die 99 
doppelt so lange aktiv wie die d'\:j'I (durchschnittlich 20 gegenuber 
10 Wochen). Geringere Unterschiede sind bei Pardosa amentata 
(Abb. 3b), P. palustris (Abb. 3c), P. pullata (Abb. 3d) und Pirata piraticus 
(Abb. 31) zu erkennen. Dem durchschnittlich 18wochigen (min. 16, 
max. 22) Aktivitatszeitraum der d'\:j'I stand ein ca. 23wochiger 
(min. 20, max. 24) der 99 gegenuber. 

Die ci"cJ' von Trochosa spinipalpis (Abb. 3g) zeigten zwei Aktivitats
maxima im Jahresverlauf: eines im Friihling und das zweite im Herbst. 
Beide Maxima wurden durch einefortlaufende geringe Aktivitat verbunden. 
Die 99 waren die ganze Vegetationsperiode uber relativ gleichmaBig 
aktiv. DaB die zwei Maxima (bei Trochosa spinipalpis wie auch bei 
T. ruricola) zwei Fortpflanzungszeiten im Jahr entsprechen, zeigt die 
Analyse des Lebenszyklus' (siehe Diskussion). 
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Abb. 3 a - 9 Jahreszyklen der gefundenen Arten. Aut der Ordinate slnd mlt logarlthmlacher 

Slta .. die Anzahl gefangener Individuen pro zehn Fallen dargestellt. A1s Beschrlftung der 

Achse ist die logarlthmische Skalierung weggel88sen; an Ihrer Stelle steht die Gesamtanzahl 

gefangener TIere fur die jeweUige Auftragung. In der zwelten Rubrik (9 9 ) sind die 9 9 mlt 

Kokon enthalten; dlese warden In der dritten Rubrik S8p9rat dargestellt. Die Pulll slnd elnzeln 

gewertet. Juvenile slnd die Summe aller selbststindlg lebenden Entwicklungsstadien. die 

junger als subadult slnd. 

a Alopecosa pulverulenta 
n= 
475 

n= 
100 

n= 
217 
I-r~~~~ 

n= 
1841-r~~~~'" 

dd 

QQ mitKokon 

Pulli 

MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT NOV APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT 

- 1986- Subadulte - 1987 -
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b Pardosa alllelltata 
n= 

2451 

dd 
n= 
992 

~~III~,._,~, ~QQ~~ ___ i. 
..... QQ mit Kokon 

I-.---,-----,-~_ i • " 11 I " 
Pull! 

MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT NOV APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT 

Subadulte 

c 
Pardosa palustrh; 

MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT NOV APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT 

Subadulte 
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n= 
509 

n= 
384 

n= 
347 

n= 
161 

n= 
243 

d Pardosa pullata 

QQ mit Kokon • 

1-1""'-'--.--.--,-, --.., -.,~,---",....,--~ --.,~--, 

MAR APR MAl JUN JUl AUG SEP OKT NOV APR MAl JUN JUl AUG SEP OKT 

Subadulte 

e Pirata tatitalls 

\-'-~-r-T-

n= 
474 

n= 
QQ mitKokon 

486 I-r~'-'--r-.....-""""" 
Pulh 

n= 
141 \-,-~........,._ 

~~ LI --.---. ______ _ 

Juvenile 

MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT NOV 

Subadulte 
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f Pi rata piraticus 

n= 
435 

n= 
80 

n=· 
1464 l--.,--r--.--.~--r--i'" 

n= 
463 

n= 
177 

MAR APR MAl JUN JUl AUG SEP OKl NOV APR MAl JUN JUl AUG SEP OKT 

Subadulte 

9 Trochosa ,\pinipalpis 

n= 
589 

n= 
129 

n= 
330 

n= 
225 I-r-~,,--JI"" 

MAR APR MAl JUN JUl AUG SEP OKT NOV APR MAl JUN JUl AUG SEP OKT 

Subadulte 
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Hinsichtlich der Aktivitat der kokontragenden 99 gegeniiber den 99 
oh ne Kokon unterscheiden si ch Trochosa spinipalpis (Abb. 3g) und 
Alopecosa pulverulenta (Abb. 3a) deutlich von den Arten der anderen 
Gattungen. Es ist auffallig, daB wahrend des gesamten Untersuchungs
zeitraumes (32 Fangperioden) nurein, bzw. vier 99 mit Kokon in die Fallen 
gingen. Geht man davon aus, daB die Individuendichte der 99 in diesem 
Zeitraum weitgehend konstant war, muB man annehmen, daB die kokon
tragenden 99 dieser zwei Arten sich in ihrer Lebensweise deutlich von den 
anderen Gattungen unterscheiden; sie fiihren wohl ein weniger mobiles 
Leben wahrend dieser Zeit. 

Die ab Mitte Juni Mufig werdenden pullitragenden 99 waren durch
schnittlich 14 Wochen lang aktiv. Die Aktivitatsspanne reichte von Mitte 
Juni bis September/Oktober. Die Aktivitatsdichtemaxima der Juvenilen 
lagen generell ca. sechs bis acht Wochen vor dem haufigsten Auftreten der 
Subadulten. Gut erkennbar ist dieses Phanomen in den Jahreszyklen von 
Alopecosa pulverulenta, Pardosa amentata und Pirata piraticus. Bei 
Pirata latitans und besonders bei Pardosa palustris und P.pullata, den 
Arten, die spater im Jahr adult werden, ist dieses Phanomen nicht so 
deutlich erkennbar. Hier wirkten wohl der Aktivitat der Individuen die 
langsam kiihler werdenden Witterungsbedingungen des Spatsommers 
und Herbstes entgegen, so daB der Maximalwert der Aktivitat der 
Subadulten erst im darauffolgenden Friihjahr erreicht wurde. 

DISKUSSION 

EinfluB des Wetters 

DaB das Wetter die Aktivitat der Wolfspinnen beeinfluBt, laBt sich an hand 
einiger MeBpunktekombinationen in Abb. 1 und den dazugehOrigen 
Phanologiezeitraumen (Abb. 3 a-g) zeigen. Das Jahr 1986 fallt zum 
Beispiel durch einen Extremwert im Tagestemperaturmittel und in den 
mittleren Niederschlagsmengen pro Tag auf. Dieser Wert liegt Ende Juni. 
Er ist ein echtes Temperatur-Maximum mit geringer Streuung; auBerdem 
gingen im MeBzeitraum fast keine Niederschlage nieder. Diese Wetter
phanomenefallen zusammen mit den Aktivitatsmaxima der Arten Pardosa 
palustris, P. pullata, Pirata fatitans und P. piraticus. Auch Pardosa 
amentata zeigte am Ende ihrer Fortpflanzungszeit noch einen Zuwachs an 
Aktivitat (hierzu siehe auch Abb. 2). Dieses Phanomen laBtsich auch durch 
die Jahreszyklen der Jungtiere hindurch verfolgen (siehe Abb. 3 a-g). 
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Jeweils das wAhrend dieser auBergewohnlich gunstigen Witterungs
bedingungen aktive Entwicklungsstadium zeigte hier einen Anstieg der 
AktivitAt; bei Troehosa spinipalpis waren es besonders die Subadulten. 

Das Wetter ist auch Ursache von Lucken in der Darstellung der 
Jahreszyklen: Bei Pardosa pullata und Troehosa spinipalpis (Abb. 3 d,g), 
deren hauptsAchliches Vorkommen bei den Fallenstandorten im Gebiet A 
lag, fehlt der Wert fUr die erste JuliMlfte 1987. In diesem Zeitraum waren 
die Fallenstandorte wegen einiger Sommergewitter langere Zeit uber
schwemmt. 

Die Jahreszyklen 

Die Jahreszyklen (Verteilung der AktivitAtsdichtemuster aut das Kalender
jahr) lassen sich fOr die im Altmuhltal vorkommenden Arten wie folgt 
einordnen (nach TRETZEL 1954 und SCHAEFER 1976). Alopeeosa 
pulverulenta, Pardosa amentata, P. palustris, P. pullata, Pirata latitans und 
P. piratieus gehOren dem "stenochronen" Typ mit einer Fortpflanzungs
periode von Fruhjahr bis Sommer an. T. spinipalpis tritt im Jahr mit zwei 
Fortpflanzungszeiten auf. Ein Zeitraum liegt im Fruhjahr (Apr.-Mai), einer 
mit kleinerer Aktivitatsdichte im Herbst (Aug.-Okt.). Ein ahnlicher Jahres
zyklus wurde auch bei Trochosa rurleola gefunden. TRETZEL (1954) und 
SCHAEFER (1976) benannten diesen Typ Jahreszyklus "diplochron". 
Dabei ist zu beachten, daB diese Definition keine Aussage uber die 
Lebenszyklen macht. 

Die Lebenszyklen 

Bei alien in dieser Untersuchung gefundenen Wolfspinnenarten auBer den 
Vertretern der Gattung Troehosa kann ein Lebenszyklus von einem Jahr 
Dauer angenommen werden. Dies gilt nur fur den GroBteil der Population. 
Bei den Pardosa-Arten ist allgemein eine zweite Eiablage im Spatsommer 
bekannt. Individuen, die aus diesen Kokons hervorgehen, konnen 11/2 bis 
2 Jahre Entwicklungszeit bis zur Reifehautung benotigen (CANARD 1990). 

Die Lebenszyklen sehen fOr die beiden Artengruppen also wie folgt aus: 
FOr die sechs stenochron frOhjahrsreifen Arten mit einem einjahrigen 
Lebenszyklus beginnt der Zyklus im Juni mit dem Auftreten von 
kokontragenden Q Q . Diese kann man durchschnittlich drei Monate lang 
finden. Ab Ende Juni sind pullitragende Q Q Mufig. Sie sind im Schnitt drei 
bis dreieinhalb Monate lang prasent, also bis September. Ab Juni sind auch 
bereits die ersten selbstandig lebenden Juvenilen dieser Generation in den 
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Fallen. Bei den Pardosa- und Pirata-Arten gehtein Teil der Juvenilen (meist 
vor der Subadult-Hautung stehend) in den Winter. Bei Alopecosa 
pulverulent a dagegen endete dieAktivitat der Juvenilen zum Herbst hin. Da 
im kommenden FrOhjahr keine Juvenilen mehr nachweisbar waren, ist 
anzunehmen, daB sie sich vor der Diapause zu Subadulten geMutet 
haben. Der Zeitpunkt, an dem die ersten Subadulten dieser Generation in 
den Fallen auftauchen, ist aus den Grafiken nicht eindeutig zu ersehen; ihr 
Aktivitatsmaximum erreichen sie in der zweiten Halfte des September und 
alle Subadulten uberwintern. Nach der Diapause hauten sich die Juvenilen 
und Subadulten im Zeitraum von Mitte April (Alopecosa pulverulenta, 
Pardosa amentata, P. pullata), Mai (P. palustris, Pirata piratic'us) bis 
Anfang Juni (P. latitans) zum Adultstadium. Die ReifeMutungszeitpunkte 
beider Geschlechter waren bei alien Arten synchronisiert. Einen guten 
Monat spater schlieBt sich der Zyklus mit der Eiablage. 

Bei Trochosa spinipalpis ist der Jahreszyklus schwieriger zu inter
pretieren. Wenige o"d" waren auch im Sommer aktiv, die 99 in hoher 
Aktivitatsdichte das ganze Jahr uber in den Fallen vertreten. Dies gait auch 
fur die Juvenilen, die in relativ gleichmaBig hoher Dichte das ganze Jahr 
uber auftraten. Die Fangergebnisse zeigen, daB bei Trochosa spinipalpis 
neben Adulten auch Juvenilstadien uberwintern. Das Fehlen der Fang
daten von 99 mit Kokon und Pulli interpretiere ich mit der Eigenart dieser 
Lycosiden-Gruppe, ahnlich manchen Vertretern der Gattung Alopecosa, 
sich in ein Gespinst zuruckzuziehen und den Kokon am Ausgang des . 
Gespinstes zu sonnen und zu pflegen. 

Eine Erklarung fUr die beobachteten PMnomene, die wahrscheinlich 
bei beiden Trochosa-Arten auftraten, bietet die Annahme eines 2jahrigen 
Lebenszyklus'. Zyklusbeginn ist das bei diesen Arten mit Barberfalle kaum 
zu erfassende Stadium 99 mit Kokon, welches mit Sicherheit ab Mai 
erwartetwerden kann. Die Juvenilen aus diesen Kokons erreichen bis zum 
kommenden Winter nicht das Subadult-Stadium und uberwintern als 
"groBe Juvenile" zusammen mit den adult geMuteten Individuen des 
Vorjahres. Im kommenden Fruhjahr beginnen sich die "groBen Juvenilen" 
ab Mai zu hauten und erreichen als Subadulte zum Spatsommer und 
Herbst den Zeitpunkt der Reifehautung. Zum Adultus geMutet gehen die 
Tiere in den Winter und schlieBen den Zyklus im kommenden Fruhjahr mit 
der Eiablage im Mai/Juni. Die Hauptpaarungszeit liegt nach ENGELJ-iARDT 
(1964) im frOhen Fruhjahr; wenige 99 sind bereits seit dem vergangenen 
Herbst begattet.1 m Herbst gefundene Adulte haben sich also nicht aus den 
Eiern von 99 des vorangegangenen FrOhjahres entwickelt, sondern sind 
Nachkommen der FrOhjahresgeneration des Vorjahres. Die Mannchen des 

16 



Herbstes 1987 entstammen den Kokons vom Fruhling 1986. Mannchen 
des Fruhjahres 1987 sind seit dem Herbst 1986 adult und entstammen 
Kokons vom Friihjahr 1985. Im Laufe einer Vegetationsperiode sind also 
nacheinander zwei Generationen adult. Durch die Oberschneidung der 
Aktivitatsmusterdieser beiden Generationen hat rnan beirn Betrachten der 
phanologischen Darstellung den Eindruck, es konnte sich urn eine lang
gestreckte Fortpflanzungszeit einer Generation rnit zwei Aktivitatsmaxirna 
handeln. Hinter dem "diplochronen" Jahreszyklus verbirgt sich jedoch in 
diesern Fall ein 2jahriger Lebenszyklus. Auch ENGELHARDT (1964) fand 
bei alien Vertretern der Gattung Trochosa einen Lebenszyklus von zwei 
Jahren Dauer. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Ergebnisse einer 2jahrigen faunistischen Studie im mittleren 
Altmiihltal (Bayern) erlauben detaillierte Aussagen zu Phanologie und 
Lebenszyklus einiger Lycosiden-Arten. Mit Hilte von 57 Barberfallen an 
rnehreren Standorten im Bereich der Landkreise Ansbach und WeiBenburgl 
Gunzenhausen wurden mehr als 14500 adulte und 7700 juvenile Indivi
duen der folgenden Arten gefangen: Alopecosa pulverulenta (CLERCK), 
Arctosa leopardus (SUNDEVALL), Aulonia albimana (WALCKENAER), 
Pardosa agrestis (WESTRING), Pardosa amentata (CLERCK), Pardosa 
pa/ustris (UNNE), Pardosapullata (CLERCK), Pirata hygrophilus THORELL, 
Pirata latitans (BLACKWALL), Pirata piraticus (CLERCK), Pirata 
piscatorius (CLERCK), Trochosa ruricola (DE GEER) und Trochosa 
spinipalpis (F.O.P.-CAMBRIDGE). RegelrnaBige Leerung der dauerhaft 
installierten Fallen in kurzen Intervallen (2wochig) ergab die Grundlage fUr 
phanologische Darstellungen, die die Dauer der einzelnen Entwicklungs
stadien der Wolfspinnen-Arten erkennbar machen. Moglich war diese 
nahere Auswertung bei sieben Arten: Alopecosa pulverulenta, Pardosa 
amentata, P. palustris, P. pullata, Pirata latitans, P. piraticus und 
Trochosa spinipalpis. Die Trochosa-Arten benotigen fast zwei Jahre, urn 
ihre Entwicklung zum Adultus abzuschlieBen. Bei alien anderen Arten 
dauert der Lebenszyklus ein Jahr. 
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Arachnol. Mitt. 2: 20-30 Basel, Dezember 1991 

Die eplgaische Splnnenfauna elnes Auwaldgebietes der 
Donau im Landkreis Dillingen/Donau (Deutschland, 
8ayern). 

Elisabeth BAUCHHENSS 

Abstract. Ground-lJvlng spiders In a bo1tomland area of the Danube river In Bavaria 
(Germany). The ground-living spider fauna of a drained bottom land forest area was 
Investigated at 5 sites in the vicinity of the Danube river near Dillingen/Bavaria. Four series of 
pltfail traps were set up In the bottom land forest area, while a fdth series was Installed in a dry, 
sunny clearing. Observation period was from early April through late November 1985. A total 
number of 1447 adult spiders belonging to 94 species were caught. The main result was that the 
small, dry clearing area harbors a rather specifiC spider community that is distinctly different 
from those of the neighbouring wet areas In the forest. 

Key words: Araneae, faunistics, bottom land forest 

EINLEITUNG 

Charakteristischer Strukturbestandteil in den Auegebieten groBer Strome 
sind neben Auwaldern und Altwassern KiesaufschOttungen in alten FluB
schleifen, normalerweise oberhalb des Hochwasserpegels gelegen. 
Solche Kies"inseln" im Auwald werden im Untersuchungsgebiet als 
"Brennen" bezeichnet. Diese Lokalbenennung wird im folgenden beibe
ha/ten. Wegen der sehr geringen Humusautlage entwickelt sich aut 
Brennen in der Regel eine magere (Halbtrockenrasen-) Vegetation mit . 
lockerer Bestockung, v.a. aus Kiefern. Die groBen Brennen sind bei uns 
heute aut weite Strecken zerstort oder nur in kleinen Resten erhalten, da 
sie seit vielen Jahrzehnten als Kiesabbaustellen dienen. Mit der· 
vorliegenden kursorischen Bestandsaufnahme sollte geprOft werden, in 
welchem MaBe solche verstreuten Restinselchen mitten im Auwald eine 
eigenstandige Spinnengesellschaft bewahrt haben. 
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Die Untersuchung wire nlcht zustande gekommen ohne die Hilfe von Wolfram DEHLER 
(Gremhelm), dem Ich an dleser Stelle herzllch danken m6chte. Er wahlte die Probestellen aus 
und besorgte die Leerungen. Eben80 danke ich Dr. Gunter SCHOLL (Schweinfurt), der mir von 
alien 5 Standorten Handaufsammlungen zur VerfUgung stellte. die er mlt Studenten auf elner 
Exkurslon vom 28.-30.8.1987 machte. 

UNTERSUCHUNGSGEBIET UNO METHODIK 

Die Untersuchung wurde in einem abgedam mten Auwaldgebiet der Donau 
bei Gremheim (Lkr. Dillingen/Donau) durchgefuhrt. Das Gesamtgebiet hat 

. einschlieBlich der Altwasser eine Flache von ca. 100 ha, die Meeresh6he 
betragt ca. 400 m NN. An funf Standorten waren je zwei Barber-F alien (4% 
Formalin als Konservierungsflussigkeit) von Mitte April bis Mitte November 
1985 exponiert. Sie wurden einmal monatlich geleert. 

Standort A,: 
Geschlossener Altbestand von Zltterpappel und Graupappel, direkt an die Brenne 
anschlleBend (Entfemung der Fallengruppen A, und B ca. 50 m). Sehr geringe Krautschicht; 
machtige Fema; dunkel und feucht. 

Standort Aa: 
Uferbereich eines Altwasserarmes. Beherrschende Baumart ist die Esche (mittelalter 
Bestand), daneben vor a1lem Silberweide. Geschlossene Krautschicht, charakteristiert 
z.B. durch Carex brlzoldes, Aconitum napellus, Thalictrum aquilegifolium, Astrantla major, 
Lathraea squamarla. Eine der Fallen am westexponierten Bestandsrand, eine im Phragmites
Gurtel (Phragmites communis, Carex vulpina) , letztere haufig durch Uberflutung bzw. 
Unterwlihlung gestOrt. 

Standort Aa: 
Frlscher bis feuchter Stlelelchen-Eschen-Bestand mlt Mitlelwaldcharakter. Im Unterwuchs 
Kratzbeere (Rubus caeslus). Charakteristisch 1st die uppige Frlihjahrs-Geophyten-Vegetation, 
u. a. Arum maculatum, ScIlla bIfol/a, LeucoJum ~vmum, Anemone nemorosa, A. ranunculoldes, 
PrImula elatlor, Pulmonar/a officina/is. 

Standort B: 
Bl'8nne mltschlitterem Bewuchs von K1efer (Pinus silvestris) und Hangebirke (Betula pendula). 
Horstige, aber stark verfllzte Krautschicht mit jahreszeitlich wechselnder Bestandshohe, cha
rakterlsiert durch Catax montana, C. pilulifera, Bromus erectus, Avena pubescens, Koelerla 
pyramldata. In den verschledenen Bluhaspekten charakteristisch z.B. Allium carinatum, 
Gymnadenla conopea, PImp/ne/la saxifraga, Origanum vulgare, Thymus serpyllum, lnu/a 
sa/lcIfolla, Carflna vulgaris. 
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Der Bereich des eigentJlchen Halbtrockenrasens 1st sehr kleinraumig, ca. 30)(40 m. Nach 
Suden 1st er durch elnen Altwasserarm m It Weldengebusch begrenzt, nach Osten durch elnen 
Zltterpappel-/ Graupappel-Bestand (Standort A,). Nach Norden verzahnt slch der Halbtrocken
rasen mit Klelnabbaustellen von ca. 1 m Tiefe, die selt Jahrzehnten aufgelassen slnd. 
Charakterlstlsch fur dlase Mulden slnd z.B. Molinla coeru/ea, Faulbaum - und Weldengebusch. 
Nach Wasten Obergang zu geschlossenem Wald, In dem zu den Geholzarten der Brenne 
StIeleiche, Esche und Zitterpappel hlnzu1reten. 

Standort F: 
Klelnas Elchen-Halnbuchen-Feldgeh'olz In typlscher Ausblldung In ca. 1 km Entfemung vom ge
schlossenen Auwaldberelch. Oomlnante Baumarten slnd Halnbuche, Stlelelche, Esche. Im 
Saumberelch u.a. Feldahom, Seldelbast. Relche Friihjahra-Geophyten-VegetatJon ahnllch wle 
In ~, zusalzllch u.a. Allium urslnum, UNum martagon, Asarum europaeum. 

ARTENLlSTE 

In insgesamt 2252 Fallentagen wurden in den Bodenfallen 1731 Individuen 
(ohne Pulli von Lycosiden) erbeutet, 1447 davon adult. Die determinierten 
Tiere gehOren zu 86 Arten aus 18 Familien. Sie sind in der Liste nach 
Geschlechtern aufgeschlusselt und fur die einzelnen Standorte getrennt 
aufgeffihrt (Tab. 1). Ourch Handaufsammlungen (28.-30.8.1987, G. SCHOLL) 
wurden weitere 8 Arten (+ 2 Familien) aus hOheren Strata nachgewiesen. 
Handaufsammlungen sind an den einzelnen Standorten als "H" aufgefUhrt, 
sofern die Art nicht bereits in Bodenfa"en nachgewiesen ist. 

Taxonomische Bemerkung zu den Arten 67/68: Es hat sich gezeigt, daB 
sich unter der Sammelart "Pardosa lugubris' neben P. lugubris s.str. 
und der bereits 1984 ausgegliederten P. pseudolugubris WUNOERLlCH 
zwei weitere Arten verbergen, die bisher nicht beschrieben sind 
("C", "0": TCPFER 1990). Die hier unter 68 aufgefuhrten MAnnchen 
gehOren zur TCPFERschen Art "0", 67 ist P. lugubris s.str. Die Weibchen 
der vier Arten sind morphologisch nicht unterscheidbar. Oa an A1 zwei 
Arten syntopisch vorkommen, sind die Weibchen fur diesen und den 
benachbarten Standort B summarisch als 'Weibchen der lugubris-Gruppe" 
aufgefUhrt. 
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KURZCHARAKTERISIERUNG DER SPINNENGEMEINSCHAFTEN 

In die quantitativen Angaben zu den Spinnengemeinschaften der Einzel
standorte sind nur die BodenfaUenfange deteminierter Arten aufge
nommen. Durch Handautsammlung zusatzlich nachgewiesene Arten! 
Familien aus hOheren Strata sind in Klammern angefUgt. 

Brenne (Standort B) 
301 Individuen; 39 (+ 7) Arten; 13 (+ 2) Familien. 
Famillenapektrum Qn %): Lycosldae 25,6; Erigonldae 20,5; Unyphildae 12,8; Gnaphosidae 
10,3; Theridiidae 7,7; Tetragnalhldae 5,1; Atypidae, Hahniidae, Uocranidae, Zoridae, 
Thomlsidae, Phllodromidae, SaItIcldae, 2,6. 

Die Arten, die wahrend der Vegetationsperiode nachgewiesen wurden, 
sind zu 75% habitatspezifisch. Vor aUem die in hOherer Individuenzahl 
gefangenen Arten 1 A. piceus, 22 S. bonessi, 63 A. lutetiana, 
64 A. albimana sind charakteristisch fur schOtter bestockte Freiflachen mit 
weitgehend geschlossener, horstiger Vegetation aUf dOnner 
Humusautlage - Standorte, die groBeren Schwankungen von Boden
temperatur und Luttteuchtigkeit im Tages- wie im Jahresgang ausgesetzt 
sind. Ausdem direkt benachbarten Auwald streuen vor aUem groBere, 
bewegungsaktive Arten wie Lycosiden in Einzelindividuen in die Brenne 
ein. Von 67 P. I ugubris, einer Qkotonart feuchter und mesophiler Walder, 
wurden zwar 411ndividuen nachgewiesen, bis aut 1 Individuum aber nur 
Weibchen. Diese konnen durchaus als "standortsgemaS" interpretiert 
werden, da die Weibchen wahrend der Eireife aus dem Bestandesinneren 
in die angrenzenden, besonnten Freiflachen auswandern (EDGAR 1971; 
entsprechende Beobachtungen von WEISS 1975 und HEUBLEIN 1982 
beziehen sich wohl auf P. pseudolugubris). 

Die Fundevon 1 A. piceusstOtzen die Vermutungvon MAURER (1975), 
daB die Art gOnstige Lebensbedingungen nicht nur an exponierten Hang
lagen, sondern generell in extensiv genutzten Gebieten und Brachflachen 
findet. MAURER, der MAnnchen in mehreren Seggenriedern fing, muBte 
die Frage often lassen, ob er damit auch den Wohnbereich der Art erfaBt 
hatte. Eine intensive Nachsuche an den Grenzen der Brenne zeigte nun, 
daB FangschlAuche im wechselfeuchten Molinietum und unter Weiden
gebOsch bis nahe an den Rand der Altwasser angelegt werden. Die 
Besiedlungsdichte nimmt aUerdings stark ab. Wahrend im Zentrum der 
Brenne aut einer FIAche von 30x30 cm durchschnittlich 25 Schlauche 
gezahlt wurden, findet sich im Uferbereich noch ein Schlauch aut 3-4 m2 . 

. (Vgl. die uuntypischen" Fundortangaben in der "Harten Aue" bei THALER 
& STEINER 1989). 
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Tab. 1 Artenliste. Bodenfallenfange (cf1 .9 . imm) und Handfange (H) an den 5 Probestellen 

B A, ~ ~ F 

Atypidae 
Atypus piceus (SULZER, 1 n6) 14.0.2 
Dictynidae 

2 Dictyna uncinata THORELL, 1856 1.0 
Theridiidae 

3 Enoplognatha ovata (CLERCK, 1757) 0.1 1.0 
4 Enoplognatha thoracica (HAHN, 1833) 0.1 
5 Robertus livid us (BLACKWALL, 1836) 1.0 
6 Robertus naglactus (O.P.-CAMBRIDGE,1871) 1.0 6.1 3.0 

~ Erigonidae 
7 Araeoncus humilis (BLACKWALL, 1841) 1.0 
8 Ceratinella brevipes (WESTRING,1851) 1.0 
9 Ceratinella brevis (WIDER, 1834) 1.0 2.0 
10 Ceratinellascabrosa (O.P.-CAMBRIDGE,1871) 1.1 
11 Diplocepha/us latifrons (O.P.-CAMBRIDGE,1863) 37.20 3.0 32.16 47.15 
12 Diplocepha/us picinus (BLACKWALL, 1841) 5.3 0.2 7.3 
13 Erigonella hiema/is (BLACKWALL, 1841) 1.0 0.1 1.0 2.3 
14 Glyphesis servulus (S/MON, 1881) 0.1 1.1 1.2 
15 Gonatium rubellum (BLACKWALL, 1841) 0.1 0.1 
16 Gongylidium rufipes (SUNDEVALL, 1829) 1.0 
17 Maso sundevalli (WESTRING, 1851) 2.0 1.0 
18 Micrargus herbigradus (BLACKWALL, 1854) 1.1 6.3 12.3 3:4 4.0 
19 Pelecopsis radicicola (L KOCH, 1875) 2.0 1.0 
20 Peponocranium orbiculatum (O.P.-CAMBRIDGE,1882) 1.2 



B Al ~ ~ F 

21 Pocadicnemis carpathica (CHYZER. 1894) 1.0 1.0 
22 Silometopus bonessi CASEMIR. 1970 37.17 
23 Tiso vagans (BLACKWALL. 1834) 0.1 
24 Trichoncus hackmani MIWDGE. 1955 5.1 
25 Walckenaeriaacuminata BLACKWALL, 1833 1.2 0.1 
26 Walckenaeria alticeps (DEN IS. 1852) 0.1 
27 Walckenaeriaatrotibialis (O.P.-CAMBRIDGE.1878) 4.0 
28 Walckenaeriadysderoides (WIDER. 1834) 1.0 1.0 0.2 

Linyphiidae 
29 Agyneta ramosa JACKSON. 1912 6.2 4.0 3.0 
30 Bathyphantes gracilis (BLACKWALL, 1841) 1.0 
31 Bathyphantes nigrinus (WESTRING. 1851) 1.1 0.3 1.1 

~ 32 Bolyphantes alticeps (SUNDEVALL, 1832) 1.0 (]I 

33 Centromerus leruthi FAGE.1933 1.0 1.1 
34 Centromerus sylvaticus (BLACKWALL.1841) 7.2 23.6 18.2 2.4 12.2 
35 Diplostyla concolor (WIDER. 1834) 25:21 25.20 36.20 50.23 
36 Drapetisca socialis (SUNDEVALL, 1835) H H 0.1 1.0 
37 Floronia bucculenta (CLERCK, 1758) 1.1 
38 Helophora insignis (BLACKWALL. 1841) H 1.0 3.3 8.4 
39 Lepthyphantes cristatus (MENGE. 1866) 1.2 1.3 
40 Lepthyphantes flavipes (BLACKWAlL, 1854) 1.0 3.5 
41 Lepthyphantes mengei KULCZVNSKI.1887 0.1 
42 Lepthyphantes minutus (BLACKWALL, 1833) 0.1 
43 Lepthyphantes pallidus (O.P.-CAMBRIDGE.1871) 1.0 7.4 2.0 5.0 4.1 
44 Lepthyphantes tenebricola (WIDER. 1834) 9.10 
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45 Unyphia hortensis SUNDEVALL,1829 0.1 
46 Unyphia triangularis (CLERCK, 1757) H H H H H 
47 Macrargus rufus (WIDER, 1834) 0.1 
48 Microneta viaria (BLACKWALL, 1841) 2.0 6.5 2.1 
49 Neriene clathrata (SUNDEVALL, 1829) 1.0 1.0 
50 Neriene montana (CLERCK, 1758) 1.0 
51 Porrhomma lativela TRETZEL, 1956 0.1 
52 Saaristoaabnormis (BLACKWALl, 1841) 1.0 
53 Syedra gracilis (MENGE, 1866) 6.1 2.2 8.6 4.0 

Araneidae 

~ 
54 Araneus marmoreus CLERCK, 1757 (f. pyramidatus) H 
55 Argiope bruennichi (SCOPOU, 1772) H 

Tetragnathidae 
56 Pachygnatha clercki SUNDEVALL,1823 0.1 4.2 2.2 
57 Pachygnathalisteri SUNDEVALL, 1830 15.14 4.12 4.8 1.0 
58 Tetragnatha montana SIMON, 1874 0.1 

Metidae 
59 . Metellina segmentata (CLERCK, 1757) 0.2 H H 

Hahniidae 
60 Hahnia pusilla C.L KOCH, 1841 3.1 8.5 12.2 6.0 

Pisauridae 
61 Pisaura mirabilis (CLERCK, 1757) 0.1 

Lycosidae 
62 Alopecosa pulverulenta (CLERCK, 1758) 8.1 0.1 
63 Arctosa lutetiana (SIMON, 1876) 10.4.2 



B A, ~ Aa F 

64 Aulonia albimana (WALCKENAER, 1805) 43.13 
65 Hygrolycosa rubrofasciata (OHLERT, 1865) 1.0.1 13.1 11.2 
66 Pardosa amentata (CLERCK, 1757) 0.1 18.9 8.4 1.0 
67 Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802) 1.0 12.0 2.4 
68 Pardosa lugubris - Gruppe 4.0 

Pardosa "Iugubris" - Weibchen 0.40 0.3 
69 Pardosa palustris (UNNAEUS, 1758) 1.0 
70 Pardosa pullata (CLERCK, 1757) 1.0 6.0 
71 Pirata hygrophilus THORELL, 1872 4.1 3.0 130.29 2.0 
72 Pirata latitans (BLACKWALL, 1841) 0.2 
73 Pirata piraticus (CLERCK, 1757) 0.1 2.2 
74 Pirata piscatorius (CLERCK, 1757) 0.1 

N 75 Trochosa spinipalpis (F.O.P.-CAMBRIDGE, 1895) 2.0 '-...I 
76 Trochosa terricola THORELL, 1856 5.6 13.1 2.0 1.0 5.2 

Anyphaenidae 
77 Anyphaena accentuata (WALCKENAER, 1802) 0.0.1 

Eusparassidae 
78 Micrommata virescens (CLERCK, 1757) H 

Gnaphosidae 
79 Drassodes pubescens (THORELL, 1856) 3.0 1.0 
80 Zelotes latreillei (SIMON, 1878) 2.1 
81 Zelotes petrensis (C.L KOCH, 1839) 2.2 
82 Zelotes subterraneus (C.L KOCH, 1833) 2.1 3.0 

Clubionidae 
83 Clubiona germanica THORELL, 1871 H 
84 Clubiona lutescens WESTRING, 1851 2.0 1.0 



B A1 ~ ~ F 

Liocranida~ 

85 Agroeca brunnea (BLACKWALL, 1833) 0.1 5.2 4.3 3.3 
Zoridae 

86 Zora spinimana (SUNDEVALL, 1833) 2.2 2.0 1.1 
Thomisidae 

87 OxyiXila atomaria (PANZER,1810) 1.0 
88 Oxyptila praticola (C.L KOCH, 1837) 3.0 
89 Oxyptila trux (BLACKWALL, 1846) 5.1 7.0 2.1 
90 Xysticus cristatus (CLERCK, 1757) 0.1 

Philodromidae 

~ 
91 Thanatus formicinus (CLERCK, 1757) 1.0 

Salticidae 
92 Evarcha arcuata (CLERCK, 1758) H 
93 Evarcha flammata (CLERCK, 1758) H 
94 Phlegra fasciata (HAHN, 1826) 0.0.1 



Waldstandorte 

Standort A
1

: 

313 IndMduen; 41 (+ 3) Arten; 11 Famlllen. 
Famlllenspeldrum On %): Erigonidae 26,8; Unyphiidae 24,4; Lycosidae 19,5; Tetragnathidae 
7,3; Gnaphosldae, Thomisidae 4,9; Theridiidae, Hahniidae, Clubionidae, Uocranidae, 
Zoridae, 2,4. 

Standort A2: 
383 Indivlduen; 38 (+ 4) Men; 11 (+ 2) Famllien. 
Famillenspeldrum Qn %): Erigonidae 31,6; Unyphiidae 23,7; Lycosidae 21,1; Tetragnathidae 
5,3; Dictynldae, TheridIIdae, Hahnlldae, Plsaurldae, Uocranidae, Zorldae, Thomlsidae 2,6. 

Standort Aa: 
222 Individuen; 32 (+ 2) Men; 9 (+ 1) Familien. 
Familienspeldrum Qn %): Unyphiidae 43,8; Erigonfdae 21,9; Lycosidae 12,5; Thomisidae 6,3; 
Theridiidae, Tetragnathfdae, Hahnlidae, Clubfonldae, Uocranidae 3,1. 

Standort F: 
235 IndMduen; 25 (+ 1) Arten; 6 Famlllen. 
Famillenspeldrum Qn %): Unyphlidae 56; Erlgonfdae 24; Lycosldae 8; Theridiidae, 
Tetragnathidae, Anyphaenldae 4. 

Die Spinnengemeinschaften der vier Waldstandorte sind grob als "Feucht
waldzonosen" zu charakterisieren, spiegeln aber im einzelnen recht 
differenziert die unterschiedlichen Feuchtigkeits- und Belichtungs
verMltnisse wider. Bel Beriicksichtigung der Belichtungsverhaltnisse Ahneln 
sich die Faunulae von ~ und Aa (z.B. Auftreten von 56 P. c/ercki, 
66 P. amentata, 70 P. pullata) , ~ei BerOcksichtigung des Feuchte
gradienten die von Al und ~ einerseits (hOhere Feuchtigkeit, z.B. 
14G. servu/us, 65 H. rubrofasciata, 73 P. piraticus), von Aa und F anderer
seits (z.B. 38 H. insignis, 40 L. flavipes). EinigeArtenwurden inAl-~' nicht 
aber im FeldgehOlz, dem trockensten Standort, nachgewiesen (z.B. 
29 A. ramosa, 31 B. nigrinus, 85 A. brunnea, 89 O. trux). 

Bemerkenswert ist das Auftreten von 53 S. gracilis an alien 
Waldstandorten. Die meisten Funde dieser Art stammen von "Xerotherm
standorten", THAlER (1983) gibt Felsenheide als charakteristischen 
lebensraum an. Im Maingebiet hat Vert. die Art ebenso wie in 
vorliegender Untersuchung in einer Hartholz-Aue nachgewiesen. 

Die Spinnengemeinschaften der drei Auwaldstandorte lassen kaum 
Ahnlichkeiten mit denen anderer untersuchter Auwalder erkennen: sowohl 
die "intakten" Auwalder in Niederosterreich (THAlER et. al. 1984), 
Nordtirol (STEINBERGER & THAlER 1990) und in der Schweiz 
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(MAURER 1989), wie auch die abgedammten Auwalder der Donau bei 
Wien (THALER & STEINER 1989) beherbergen von Artenspektrum und 
Dominanzstruktur her andersartige Spinnengemeinschaften. 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Die Ergebnisse vorliegender Kurzuntersuchung zeigen erneut, daB 
Spinnengemeinschaften mit groBer Trennscharfe Unterschiede in 
Habitatstruktur und Mikroklima widerspiegeln. Sie zeigen Oberdies, 
daB Spinnen durch ihre Verbreitung am FadenfloB auch kleinste 
Inselhabitate spezifisch nutzen kOnnen. 
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Arachnol. Mitt. 2: 31-37 Basel, Dezember 1991 

Kurzmlttellungen 

Theo BUCK: Bathyphantes eumenls, neu fur Deutschland und 
Frankrelch, sowle Lepthyphantes notabllls aus Blockhalden 
(Araneae: Llnyphlldae) 

Roland MOLENDA, JOlich, der die Coleopterenfauna "kaltlufterzeugender 
Blockhalden" im Schwarzwald und ,in den Vogesen untersuchte 
(MOLENDA 1989, 1991), stellte mir freundlicherweise einen Teil seiner 
Spinnenbeifange zurVerfOgung. Sie stammen ausdersOdwestexponierten 
Blockhalde am Scheibenfelsen (590 m) im Zastlertal im Schwarzwald 
(Baden-WOrttemberg, Deutschland) und aus der nordostexponierten 
Blockhalde La Glaciere (680 m) an der Westabdachnung der Vogesen 
(Frankreich). Es wurden Fange auf und In den Blockhalden (Methodik nach 
RUZICKA 1988b) sowie in angrenzenden Bereichen durchgefOhrt. 

Von Bathyphantes eumenis (L. KOCH, 1879) - synonym mit 
B. simillimus (L. KOCH,1879) und B. eumenoides HOLM,1967; vgl. 
WOZNY & CZAJKA 1985 - bestimmte ich aus der Blockhalde La Glaciere 
5 db'" /4 99 (und einige Jungtiere, die wohl der Art zuzurechnen sind) und 
aus der Blockhalde am Scheibenfelsen 1 9 . Die Art ist in Mitteleuropa bisher 
ausschlieBlich in Blockhalden gefunden worden; es scheint sich urn eine 
glaziale Reliktart zu handeln (RUZICKA 1988a). B. eumenis ist holarktisch 
verbreitet; in Europa ist er bisher aus Skandinavien, Polen und der CSFR 
bekannt (Verbreitungskarten bei RUZICKA 1988a). 

Als weitere bemerkenswerte Art konnte ich Lepthyphantes notabilis 
KULCZVNSKI,1887, der vorwiegend alpin verbreitet ist, mit 2 99 am 
Scheibenfelsen und 4 d'a'/9 99 in La Glaciere nachweisen. Vie le der bisher 
bekannten Fundorte sind Blockhalden oder Hohlen (THALER 1982; 
RUZICKA 1990a, 1990b; jeweils mit Verbreitungskarten). 

Beide Arten wurden vor allem in gen Blockhalden gefangen. Die hOheren 
Fangziffern von B. eumenis und.L. notabilis in der Blockhalde La Glaciere 
lassen vermuten, daB die Arten entweder in der kalteren nordexponierten 
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Halde haufiger vorkommen oder in der sudexponierten Halde am 
Scheibenfelsen vor allem in tieferen nicht befangenen Schichten zu finden 
sind. 
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Gaby TOPFER-HOFMANN & Jurgen FISCHER: Wlederfunde der 
Sprlngsplnne CsrrhotuB xsnthogrsmms (LATREILLE,1819) In 
Bayern 

Oer letzte Nachwels der Springspinne Carrhotus xanthogramma 
(LATREILLE,1819) aus Bayern stammt von STAOLER & SCHENKEL 
(1940), die die Art unter Philaeus bicolorfOr WOrzburg angeben. Oiesen 
Fundort nannte bereits DAHL (1925). 

Nach 50 Jahren Iiegen nun neue bayerische Funde vor, die in Mittelfran
ken gelangen : Ein adultes at von C. xanthogramma wurde am 27.4.1991 
bei Greding (Lkr. Roth) am sOdexponlerten Rand eines Eichen-Buchen
Waldes aut Fallaub gefangen (coli. TOPFER-HOFMANN). Weitere Tiere 
sind am 15.5.1991 bei Bad Windsheim (Lkr. NeustadtlAisch - Bad 
Windsheim) in WestmitteHranken in einem lichten Mittelwald von Eichen
buschen geklopft worden (1 at /1 9 , coli. FISCHER). 

Als Lebensraum fOr C. xanthogramma werden trocken-warme, lichte 
Laubwalder angegeben. Er scheint auf BAumen und StrAuchern, vor aUem 
aut niedrigen Zweigen sowie im unteren Stammbereich vorzukommen 
(MAURER & HANGGI1990; BELLMANN 1991). Seine Reifezeit liegt im 
Fruhjahr (April- JunO. In dieser Zeit findet man vor aUem die vagabundie
renden a'a" . Ansonsten ist die Biologie dleser Art weitgehend unbekannt. 

C. xanthogramma ist palaarktisch verbreitet und gilt als sudliches 
Faunenelement, wie zahlreiche Nachweise aus SOdeuropa belegen (MOLLER 
& SCHENKEL 1895: Frankreich, Italien, Ungarn; BEIER et a!. 1958: 
Griechenland; FUHN & OL TEAN 1970: Rumanien; NICOLlC & POLENEC 
1981: Jugoslawien). Die Arttrittjedoch auch in Warmeinseln Mitteleuropas 
aut. So sind Funde durch BRAUN (1956, 1958, 1960) aus dem Rhein-Main
Gebiet, der Rheinpfalz und Hessen sowie MOLLER & SCHENKEL (1895) 
und BOSENBERG (1901-1903) aus Baden-WOrttemberg bekannt. 
Nachweise liegen auch aus der Schweiz (MAURER 1978; MAURER & 
HANGGI 1990), Osterreich (KRITSCHER 1955), der CSFR (MILLER 
1971) und Polen (PROSZVNSKI & STAREGA 1971 - ausnahmslos altere 
Belege; nach 1937 kein Fund) vor. 
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Peter SACHER: Funde von Zyglells stroem/ln Csterrelch 

Von den Zygiella-Arten ist Z stroemi (THORELL, 1870) in Mitteleuropa in 
den Jetzten 50 Jahren nur vereinzelt gefunden wordem. WIEHLE (1931) 
nennt zwar eine ganze Reihe von Nachweisen, doch liegen diese ahnlich 
lange zurOck wie jene aus Polen, die PROSZVNSKI & STAREGA (1971) 
angeben. 

In Deutschland konnte Z stroemi in jOngerer Vergangenheit offenbar 
nur vom Verfasser nachgewiesen werden, der sie im MOritz-National park 
in Mecklenburg-Vorpommern fand (Bruchwald am alten MOritzufer: 11.8.1977, 
zahlreiche Netze am Stamm einiger sehr alter Kiefern, Tlere im Schlupf
winkeJ unter Borke; 299 in coli. P. SACHER - vg/. auch MARTIN 1983). 

Neben MILLER (1971) und PROSZVNSKI & STAREGA (1971) geben 
auch schon die von WIEHLE (1931) zitierten alteren Autoren solche 
Fundumstande an, doch werden andererseits auch Felsen und Mauern 
genannt. 

1990 entdeckte Verfasser ein Vorkommen von Z stroemi in der 
Stelermark, das dies bestatigt: Die Art wurde am 12.8.1990 an AuBenwan
den des Stifts Rein b. Gratwein, nordwestlich von Graz, 480 m ONN, 
gefunden (Beleg: 1 9 in coli. P. HORAK, Nr. A90-027). Ein weiterer 
Nachweis geJang im Folgejahr in Niederosterreich: Verfasser und P. 
FREUDENTHALER fanden am 10.8.1991 an AuBenfassaden des Stifts 
Zwettl zahlreiche Exemplare, von denen einige wenige geschlechtsreif 
waren (Belege in coli. P. SACHER bzw. in coli. P. FREUDENTHALER). Die 
Spinnen hielten sich - wie schon im Stift Rein beobachtet - in den 
Hohlkehlen von angeputzten Fassadenvorsprungen (horizontalen 
Gliederungsbandern des Sockelgeschosses) auf. 

Bel elner Nachsuche an Gebauden in der Innenstadt von Linz (Ober
osterreich) wurde dagegen ausschlieBlich Z x-notata angetroffen (ferner 
ne ben Steatoda bimaculata auch 1 unreifes 9 von S. triangulosa: 
9.8.1991, in Gewolbewinkel eines Durchgangs am BOrgerhaus). 

Z stroemi war fur Niederosterreich bereits bekannt (Lunz - vgl. 
THALER 1963). Ein noch alterer Nachweis stammt aus Nordtirol 
(Hintertux - vg/. KRITSCHER 1955). Wie Doz. Dr. K. THALER (I nnsbruck; 
in litt. 1991) mitteilte, Iiegen inzwischen weitere Nachweise aus Nordtirol 
vor, so aus Inzlng nahe Innsbruck (Wande eines Holzstadels in den Ufer
wiesendes Inn; 5 <ftjf,2 99, THALER leg. 22.5.1962) undTarrenz nahe 
Imst (an Fohre; 1 9 I MAHNERT leg. 8.9.1968). Zudem wurden in Osttirol 
Einzelexemplare festgestellt Oe 1 9 Lienz/Flugplatz, 11.4.1970 bzw. 
Obles, 14.5.1978 - beide NachweiseA. KOFLER, Lienz). 
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Die jOngsten Funde aus der Steiermark und aus Niederosterreich 
schienen auch deshalb mitteilenswert, weil sie daran erinnern; daB nicht 
jede Zygiella, die an GebAuden angetroffen wird, Z. x-notata sein muB. 
Auch alle anderen Arten dieser Gattung konnen hier siedeln (vgl. 
Olskussion bel SACHER 1983)1 
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GOmer SCHMIDT: Geh6rt Hasarlusadansonlzur deutschen Fauna? 

In "Kommentierte Artenliste der Spinnen Bayerns (Araneae)" - siehe 
Arachnol. Mitt. 1 (1991) - bezeichnen BLlCK & SCHEIDLER Hasarius 
adansoni (AUDOUIN,1827) (unter Nr. 716, gefunden von P. BECK in 
Oberfranken) als "naufOr SOddeutschland". Es handeltsich jedoch um eine 
synanthrope kosmopolitische Spezies, die Oberall in warmen Uindern 
beider HemisphAren anzutreffen ist und regelmABig nach Deutschland 
eingeschleppt wird (SCHMIDT 1991). Bereits 1952 konnte ich sie als 
"Bananenspinne" in Hamburg nachweisen (SCHMIDT 1953). Stabile 
Populationen der Art sind in Deutschland jedoch nicht bekannt. 

Wollte man dlese Spezies der deutschen Fauna zurechnen, so muBte 
man das auch mll mlndestens 18 weiteren Arten tun, die ebenfalls 
regelmABig mll Waren unterschiedlichster Art zu uns gelangen. Daher 
halte ich es fUr sinnvoller, in der hier diskutierten Angelegenheit dem 
Beispiel von LOCKET, MILLlDGE & MERRETT (1974) zu folgen, die 
H. adansoni zusammen mit 5 weiteren nach GroBbritannien 
eingeschleppten Arten aus der Liste der britischen Spinnen gestrichen 
haben, "because they can hardly be regarded as part of our natural fauna". 
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Arachnol. Mitt. 2: 38-39 Basel, Dezember 1991 

Kurzreferate von Arbeiten aus dem Hochschulbereich 

Peer HaJo SCHNITTER (1991): Untereuchungen ausgewihlter 
Arthropodenz6n08en von Saumblotopen zwlschen Trockenrasen
und Agrar6k08yatemen. - Dissertation, Piidagog. Hochschule 
Halle-Kothen, FB-Biologie, 127 S. & Anhang 

Das 195 ha umfassende Naturschutzgebiet "Porphyrlandschaft bei 
Gimritz" nordlich von Halle/Saale beherbergt ein reprasentatives 
Vegetationsmosaik des Saaletales. Nasse, feuchte, frische, trockene und 
sehr trockene, feinerdereiche bis -arme sowie verschieden exponierte 
Standorte sind vielfach mit der umgebenden Agrarlandschaft verzahnt 
Landwirtschaftlich genutzte Fliichen ragen in Kerbtiilern kleinriiumig z.T. 
weit in die geschUtzte Felslandschaft hinein. In ihren Randpartien 100en 
sich die Phorphyrkomplexe mit ihren Silikat-Felsfluren, Trocken-, 
Halbtrocken- und Magerrasen sowie Zwergstrauchheiden zu kleineren 
Kuppen aut, die inselartig aus den Ackerfliichen herausragen. Der Umfang 
derGrenzlinien zwischen den Okosystemen und ihre speziellen Strukturen 
pradestinieren die Gimritzer Porphyrlandschaft als Untersuchungsraum. 
Als Vergleichsfliiche wurde das NSG "Schauchenberg bei Kollme" 
(sOdwestl. Halle) ausgewAhIt, das durch elnen Muschelkalkhang (3,2 ha) 
gekennzeichnet ist 

Der Autor ging folgenden Fragen nach: 
- E'<istieren eigenstandige Arthropodenzonosen mit spezifischen Faunen

elementen in den Obergangszonen? 
- Fungieren die Saumblotope als ROckzugs- bzw. Oberwinterungsstiitten? 
- Welche faunistischen Beziehungen bestehen zwischen den Kernzonen 

der Trockenrasen und den intensiv bewirtschaftetetn Ackerfliichen? 
- Welche Bedeutung haben die Saumbiotope fOr den Artenschutz? 

Zum Einsatz kamen Bodenfallen (fransekte) - z.T. kombiniert mit 
Barrieren - und als ergiinzende Methoden Handfang, Quadratfiinge, Licht
und KOderfang. Aus dem Tiermaterial (356000 IndMduen) der Jahre 1987 
und 1988 wurden die Insektentaxa Carabidae (Schwerpunkt), Collembola, 
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Curculionidae und Formicidae bearbeitet, von den Arachniden die 
Opiliones. (Die Determination der Spinnen erfolgt derzeit durch den 
Rezensenten.) Die Auswertung beschrAnkt sich rnethodisch weitgehend 
aut eine Analyse der taxozonotischen Strukturen und den Vergleich der 
Biotope/Fallenstandorte mittels Arten- und DominanzidentitAt 
(Dendrogramme). 

In den 5-7 m breiten Obergangszonen wurden generell vergleichsweise 
groBeArten- und Individuenzahlen festgestellt, wobei deren Taxozonosen 
meist durch euryOke und mobile Arten geprAgt sind. Die hier beobachteten 
Oszillationen der Fangzahlen werden als Folgen von Populationsdichte
schwankungen, Ein-/Durch- und Ruckwanderung interpretiert. Fur die 
Carabiden beschreibt der Autor eine diagnostische Artengruppe, die sich 
weiter in Arten trockener bzw. feuchter Bereiche unterteilen IABt. Die 
charakteristlschen Arten sind vor aUem im rezedenten bis sporadischen 
Dominanzniveauvertreten. Mit Panageusbipustulatus, Bradycellus-Arten, 
Lebia chlorocephala, Cymindis humeralis, Brachinus crepitans im 
trockenen sowie Ophonus nitiduluS und Panageus crux-major im feuchten 
Milieu sind auch faunistisch bemerkenswerte Spezies prAsent. 

Die mit 10 Arten (1987) vertretenen Opiliones zAhlen zu den rezedenten 
Gruppen lm Bodenfallenmaterial. Aus den Dendrogrammen lassen sich 
deutliche Unterschiede zwischen den Untersuchungsgebiete,n Gimritz und 
KoUme hinsichtlich der Artengarnituren und DominanzverhAltnisse 
ablesen, vor all em wegen des Fehlens von Ri/aena triangularis,· 
Astrobunus laevipes, Leiobunum blackwalli, L. rotundum und Nelima 
semproni irn Muschelkalkgebiet. Aut dem Kalkhang, fUr den Trogu/us 
tricarinatus charakteristisch ist, konnten nur 5 Arten gefunden werden. 
Faunlstisch bemerkenswert sind Opilio canestrinii (Arealexpansion, 
Vordringen In die Agrarlandschaft), Nemastoma dentigerum und 
Astrobunus laevipes (beide nOrdliche Arealgrenze). 

Bei den AgrarflAchen handelt es sich meist urn Grenzertragsstandorte. 
Nach Jahrzehnten relativ intensiver Bewirtschaftung sind diese Flachen 
jetzt als Folge des Strukturwandels in der Landwirtschaft der ostlichen 
BundeslAnder zum groBen Teil brachgefallen oder wurden gezielt 
stiJIgelegt. Damit ergeben sich fUr den Naturschutz neue Chancen und 
Probleme, die ohne begleitende okofaunistische Forschung kaum wahrzu
nehmen bzw. zu 100en sind.ln dervorliegenden Dissertation konnte der 
okologische "Status quo" wenigstens fragmentarisch noch rechtzeitig vor 
dem Einsetzen der VerAnderungen beschrieben werden. 

Peter Bliss 

39 



Arachnol. Mitt. 2: 40-44 Basel, Oezember 1991 

Buchbesprechungen 

H. HEIMER & W. NENTWIG (Hrsg.): Splnnen Mitteleuropas. 
Ein Bestlmmungsbuch.- Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg 1991. 
543 S., 244 Tafeln (mit 4163 Einzeldarstellungen) und 3 Abb. ISBN 
3-489-53534-0. OM 78,00. 

Oas einbandige Bestimmungswerk schlieBt in erfreulicher Weise eine seit 
langem bestehende empfindliche LOcke in der deutschsprachigen 
Bestimmungsliteratur. Oas Anliegen der Herausgeber und Autoren ist es, 
fOr alle Spinnenarten Mitteleuropas einerseits eine Bestimmung zu 
ermoglichen, die nicht nur dem "Spezialisten" gelingt, andererseits ab er 
auch die zahlreichen taxonomischen und systematischen .A.nderungen der 
letzten 3 bis 4 Jahrzehnte vollstandig zu erfassen und nicht zuletzt auch 
noch Vorkommen und PhSnologie zu berOcksichtigen. Ein solches 
Vorhaben muB im Grundsatz begrOBtwerden, birgt aber die Gefahr in sich, 
daB moglicherweise (und nicht nur aus RaumgrOnden) unvertretbar hohe 
Kompromisse eingegangen werden mOssen. Dessen sind sich die 
Herausgeber in ihrem Vorwort denn auch durchaus bewuBt. 
Kompromisse konnen z.B. dann akzeptiert werden, wenn sie der 
praktischen Handhabe dienen. Das Buch ist ja vor allem auch fOr 
diejenigen Benutzer gedacht, die in der Praxis Spinnen bestimmen wollen 
oder mOssen. Ihnen gerecht zu'Werden, ist im wesentlichen gelungen. 

Die Bestimmungstabellen der Familien, Gattungen und Arten sind nach 
relativ leicht erkennbaren Merkmalen aufgebaut und fOhren mit Hilfe 
der Abbildungen meist sicher zum richtigen Ergebnis. So gut und grOndlich 
die textliche Bearbeitung ist, so reichlich Kritik verdient aber leider in Teilen 
die zeichentechnische Wiedergabe der wichtigen taxonomischen 
Merkmale (mannlicher Taster, weibliche Geschlechtsorgane, Habitus
bilder z.B. von Araneidae, Thomisidae, Philodromidae, Theridiidae usw.). 
Gerade sie sind es aber, die dem Benutzer - abgesehen vom einge
arbeiteten Arachnologen - die notige Sicherheit der Informationsabfrage 
ermoglichen. Dies urn so mehr, als in den textlich knapp gehaltenen 
Bestimmungstabellen sehr haufig das Merkmal "wie in Abb." erfragt wird. 
So kann und muB der Benutzer zeichnerische Qualitat erwarten. Leider 
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haben aber die oft hervorragenden Abbildungsvorlagen der einschlagigen 
Fachliteratur bei der Wiedergabe wesentlich an QualitAt verloren. So 
entsteht der Elndruck, daB zeitliche und finanzielle ZwAnge fur die Unter
schiede in der QualitAt der Zeichnungen verantwortlich zu machen sind. 
Dieser Mangel wird durch den gewAhlten VerkleinerungsmaBstab leider 
noch verstArkt. Schadel Hilfreich sind hingegen in jedem Falle die den 
Abbildungen elngetOgten Hinweispfeile aut das gefragte Bestimmungs
merkmal. 

Taxonomie und Systematik sind aut den neuesten Stand gebracht und 
ermOglichen die Bestimmung eines groBen Teils der Arten Ober den 
mitteleuropAischen Raum hinaus. Bei einer Neuauflage sonte man aber 
vielleicht doch die Gelegenheit wahmehmen, fOr die Gattungs- und 
Artnamen auch Autor und Jahreszahl zu zitieren. Dies erscheint in diesem 
Zusammenhang nicht nur als eine Formsache systematisch
taxonomischer Arbeiten, sondem wOrde den Gebrauchswert des 
Buches und damit seinen Anspruch als wissenschaftliches Arbeltsmittel 
wesentlich erhohen, denn nicht jeder Benutzer hat elnen BRIGNOLl/ 
PLATNICK oder BONNET zur Hand, wenn er - aus welchen GrOnden auch 
immer - nomenklatorischen Fragen nachgehen muB. 

Die Gesamtkonzeption des Buches ist ausgesprochen 
benutzerfreundlich, da Text und Abbildungen jeweils gegenObergestel1t 
slnd. Eln wenig storend wirkt die nicht durchgAngige Paginierung, die nicht 
nur aut den Bildtafeln aussetzt, sondem auch aut den mit einer neuen 
Famille beginnenden Textseiten. Innerhalb der Familien sind die 
Gattungen alphabetisch geordnet abgehandelt. FOr den Elngearbeiteten 
mit reichlicher Formenkenntnis elne Erleichterung zum schnellen 
Nachschlagen, fOr den Praktlker aus dem gewOnschten breiten Benutzer
spektrum aber erschwerend, da fOr ihn der hilfreiche bildliche Vergleich 
nahe verwandterTaxa (Gattungen) mit oft ahnlicher Merkmalsausbildung 
wegfallt. Ganz besonders kraB empfindet man dies im Komplex 
Baldachinspinnen-Zwergspinnen. , 

Einige wahrend der ersten Benutzung des Buches aUfgefundene 
Druck- und Verwechslungsfehler, die bei einer solch umfangreichen und 
daher schwierigen kompilatorischen Arbeit immer auftreten dOrften, 
schmalem in keiner Weise den Wertder griindlichen Aufbereitung all jener 
Oaten, die fOr die Bestimmung der Arten eines Gebietes notwendig sind, 
das nicht unwesentlich Ober die Grenzen Mitteleuropas hinausreicht. Das 
Buch wird daher die arachnologische Forschungsarbeit in Europa 
wesentlich und nachhaltig fordemd beeinflussen. 

Manfred Moritz 
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Asta VILBASTE: Eestl Ambllkud (Aranel). Annoteerltud nlmestlk. 
Estonian spiders (Aranel). An annotated check list. Hrsg.' Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia - Verlag Valgus, Tallinn 1987. 113 S. und 512 
Verbreitungskarten aUf 64 Abbildungsseiten (unpaginiert). 

Arachnologische eaten aus dem Baltikum standen bisher nur sehr 
bagrenzt zur VerfOgung. Rezensent halt es daher fUr sinnvoll, das 
vorliegende Werk auch 4 Jahre nach dem Erscheinen vorzustellen, zumal 
es in Mitteleuropa kaum Beachtung fand: Neben derSprachbarriere waren 
es in der Vergangenheit vor allem politisch bedingte Hemmnisse, die den 
normalen wissenschaftlichen InformationsfluB erheblich einschrankten. 
Doch wissen wir nlcht erst seit Erscheinen dieser Checklist, daB in Estland 
- insbesondere durch die Verfasserin - intensiv arachnofaunistisch 
gearbeitet wird. 

A. V1LBASTE gibt einleitend einen Oberblick zur Geschichte der 
arachnologischen Forschung in Estland, die mit GRUBE (1859) beginnt, 
der 98 Arten nachwies. Ende der 30er Jahre unseres Jahrhunderts waren 
bereits 312 Arten bekannt, doch wurde fast dasgesamte Belegmaterial im 
2. Weltkrieg zerstOrt. Mit der Grundung des Instituts fOr Biologie der 
Akademie der Wissenschaften der Estnischen S.S.R. Oetzt Institut fUr 
Zoologie und Botanik) im Jahre 1947 wurde die arachnologische 
Erforschung Estlands intensiviert. Das dabei angefallene Sammlungs
material (etwa 41 000 adulte Spinnen) wurde von der Verfasserin 
ausgewertet; die Resultate hat sie in einer Reihe von Arbeiten (VILBASTE 
1957-1982) publiziert. 

Dem historischen Oberblick folgt die Checklist, die 516 Arten enthalt. 
FOr jede Art werden neben Quellenangabe(n) und Charakterisierung der 
HabitatansprOche auch phBnologische Oaten sowie die Fangziffer, die der 
Beurteilung zugrunde liegt, aufgefOhrt. Hinzu kommen im Anhang 
Punktkarten, die auBer den von der Verfasserin ermittelten Vorkommen 
auch die von frOheren Autoren angegebenen Nachweise enthaiten 
(unterschiedliche Symbole). 

Die enorme Punktdichte bei kommunen Arten laBt erkennen, daB 
Estland in arachnologischer Hinsicht als recht gut untersucht gelten kann. 

Das Erschlie8en von Detailinformationen zu jeder Art wird leider 
dadurch erschwert, daB die Checklist In estnischer Sprache verfaBt ist. Die 
jeweils 3seitige Zusammenfassung in Russisch und Deutsch schafft da nur 
bedingt Abhilfe - ein WOrterbuch ist unumganglich. Schade, denn die 
oftmals im Vergleich mit mitteleuropaischen VerMltnissen abweichenden 
Habitatangaben zu manchen Arten waren von groBem Interesse. So sind 
sie jedoch nur mit erheblichem Zeitaufwand nutzbar. 

Peter Sacher 
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Hanne KULESSA (Hrsg.): Die Splnne. Schaurige und schone 
Geschlchten mlt Oberlegungen zur Splnnenfurcht. - Inselverlag, 
Frankfurt und Leipzig 1991 (InselTaschenbuch 1338). 214 S., OM 12,00. 

Hanne KULESSA hatfiir ihre AnthoJogie "Die Spinne" 37 Texte ausgewahlt 
und sie in runf Kapitel gegliedert: 1. Arachne oder die Kunst des Spinnens; 
2. Spinnenleben und -lieben; 3. Spinnenmusik, Marchen, Tod und Teufel; 
4. Schwarze Spinne: Wollust und Wahn; 5. Die prophetische Spinne. 
Einige der ausgewAhlten Texte sind auch in der Sammlung "Lauter 
schwarze Spinnen" von Klaus LlNDEMANN und Rainer ZOMS 
(vg!. Buchbesprechung in Arachnol. Mitt. 1, Seite 92) enthalten. Da sich 
Frau KULESSA nicht auf die deutschsprachige Literatur beschrankt hat, 
finden wir in dieser Anthologie belspielsweise H. G. WELLS' "Das Tal der 
Spinnen" oder "Der Auszug der Spinnen" von Jean-Henri FABRE. Daher 
ergAnzen sich beide Textsammlungen. 

In ihren -im Nachwort -ausgefuhrten "Oberlegungen zurSpinnenfurcht" 
analysiert sie zunAchst die Einleitung populArer SpinnenbOcher und zeigt, 
daB sich alle zunAchst mit "Angst- und EkelgefOhlen beschAftigen, die das 
achtbeinige ungeheuer - sympathische Tier beim Menschen auslosf', die 
dem Leser gefade mit diesem oder jenem Buch genommen werden soli. 
Sie stellt in Frage, ob diese einleitende Beschaftigung mit der Furcht das 
probate Mittel ist, diese zu nehmen. Weiterhin stellt sie fest, daB die 
Autoren dieser BOcher nicht im Stande sind "ihre Freunaschaft, ihre Uebe 
zu den flinken Achtbeinern wirklich zu definieren. Faszination ist hier das 
SchlUsselwort oder auch die verbale Sackgasse, in der die Begeisterung 
endet." Soweit mag ich Hanne KULESSA noch zustimmen, nur ihren 
weiteren Oberlegungen mag ich nicht widerspruchslos folgen. Die Autorin 
zieht aus literarischen Belegen den SchluB: "Die Spinne wird '" mit 
Weiblichkeit, mit der Frau assoziert oder gleichgesetzt." und "die schwarze 
Spinne ist in uns, wie die SexualitAt" und fOhrt weiter aus "daB die Angst vor 
Spinnen auch etwas mit SexualitAt zu tun hat, mit SexualitAt allgemein, mit 
der Kraft eines Triebes, einer Energie, die der Mensch (das meint beide 
Geschlechter) zwar manipulieren, aber letztlich doch nie vollstAndig 
kontrollieren kann." Viele Fragen drAngen sich da aut, die ich gerne 
diskutieren mochte. Nur eine soli hier angesprochen werden. In dem von 
Hanne KULESSA gezeichneten Bild der Spin ne, aus dem sie ihre Schllisse 
ableitet, Oberwiegt das "Bose". In vielen Kulturen Oberwiegt jedoch das 
"Gute" in der Spinne. Legt man dieses Bild zugrunde, kommt man dann zu 
dem gleichen SchluB? Nach der LektOre des Nachwortes ergeht es mir so 
wie es Hanne KULESSA mit den Spinnen ergeht: "Ich weiB einfach nicht, 
woran ich bei ihr bin". 
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Dennoch ernpfehle ich dieses Such alien Arachnologen zur Lekture aus 
rnindestens drei GrOnden: 
1. Es erganzt die bereits erschienene Textsarnrnlung und bietet neue 

interessante und spannende Spinnentexte zur LektOre. 
2. Alien Autoren von kOnftigen SpinnenbOchern sollte das Nachwort 

Anregung sein, ihre Faszination "wirklich zu definieren". 
3. Weil das Nachwort mit seinen Schlussen genug Diskussionsstoff 

bietet, urn einiga Arachnologen-Treffen zu bereichern. 
Franz Renner 
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Arachnol. Mitt. 2: 45-48 Basel, Dezember 1991 

Diversa 

Manfred Moritz 60 Jahr. alt 

Am 12. September 1991 beging Dr. Manfred MORITZ (Berlin) seinen 
60. Geburtstag. Sein langjAhriges Wirken als Kustos am Museum 
fOr Naturkunde der Humboldt-UniversitAtzu Berlin ist uns, nicht zuletzt 
durch seine wissenschaftllchen Publlkationen und umfangreiche 
Korrespondenz, so gegenwArtig, daB es keiner Erinnerung bedarf. 

Viele Kollegen des In- und Auslandes werden pers6nlich Gelegenheit 
gehabt haben, sein profundes Wissen und sein integres Wesen kennen 
und schatzen zu lernen. Kleiner jedoch wird die Zahl derer sein, die die 
Freude hatten, mit Manfred MORITZ vor seiner Berliner Zeit zusammen 
arbeiten zu k6nnen. Wem das verg6nnt war, der wird sich erinnern: 

MORITZ erfuhr seine akademische Ausbildung als Biologe an der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universitst Greifswald zu Beginn der fOnfziger Jahre. 
FrOhzeitig wurde sein Interesse an zoologischer Arbeit deutlich, deren 
erstes wissenschaftlich hochwertiges Ergebnis sich in seiner Examens
arbeit zur Entwicklungsbiologie van Opiliones dokumentierte (1956). Die 
Jahre der Assistenz am Zoologischen Institut der Universitat Greifswald 
waren - neben den Tagespflichten der Ausbildung von Studenten - einer 
erstaunlich vielseitlgen Arbeit Ober Spinnentiere im weitesten Sinne 
gewidmet. Manfred MORITZ hat durch seine Untersuchungen Ober 
Oribatiden sowohl aus systematisch-morphologischer wie auch aus 
6kologischer Sichtwesentlich zur Kenntnis dieserTiergruppe beigetragen. 
Wichtige Ergebnisse dieser Anstrengungen sind in seiner Dissertation 
zusammengefaBt Nach der Promotion zum Dr. rer. nat. im Jahre 1961 
folgten Arbeiten Ober Araneen und Weberknechte, die vor allem die 
Kenntnisse Ober die norddeutsche Spinnenfauna erweiterten, darOber 
hinaus aber auch Impulse fOr weitergreifende 6kofaunistische Unter
suchungen in Mecklenburg-Vorpommern gaben. 1967folgte MORITZ dem 
Rut an die Spinnenabteilung des Museums fOr Naturkunde in Berlin. 

Wer sich wie der Verfasser dieser Zeilen gern an Jahre enger und 
gedeihlicher Zusammenarbeit mit Manfred MORITZ erinnert, weiB auch, 
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daB der Ratsuchende in ihm einen stets geduldigen und hilfsbereiten 
Kollegen fand und findet. Denkfehler oder Irrtiimer erfahren im Gesprach 
mit ihm eine taktvolle und giitige Korrektur, gegebenenfalls unterstiitzt von 
einem unaufdringlichen Humor, wie er vielen Norddeutschen eigen ist 
(MORITZ ist in Pommern gebOrtig). Viele Kollegen, darunter auch der 
Verfasser, sind ihm von Herzen dankbar fOr gute Zusammenarbeit, 
Hilfsbereitschaft und die Erfahrung wissenschaftlicher und personlicher 
Lauterkeit. 

Wir wOnschen unserem geschatzten Kollegen Gesundheit, Schaffens
kraft und Wohlergehen und erhoffen uns von seinerweiteren Tatigkeit noch 
viele Jahre Anregung und wissenschaftlichen Gewinn. 

Bodo von Broen 

Nachtrag zur Bibliographle Herbert CASEMIR 

Die in Heft 1 (1991) der Arachnol. Mitt. zusammengestellte Publikations
Iiste H. CASEMIRs ist in folgenden Punkten zu erganzen/korrigieren: 

Auch die 1955 erschienene Arbeit "Arachnologische Studien in den 
DOrren Maarchen ... "tragt den Obertitel"Untersuchungen Ober die noch 
vorhandenen deutschen Eifelhochmoore." (vgJ. Folgezitat "Arachno
logische Beobachtungen ... ',. 

- FOr die 1980 erschienene Arbeit "Ober die Zusammensetzung und 
Besonderheiten ... " ist die Bandzahl zu korrigieren und die Seiten
angabe nachzutragen: Niederrhein. Jahrb. 14: 9-18. 
Nachzutragen ist die Arbeit 1963: Spinnen an niederrheinischen 
Gewassern. - Niederrhein. Jahrb. 6: 91-100. 
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Uteraturhlnwels: BLISS, P. & P. SACHER (Im Druck): Bibllographle 
zur Splnnenfauna der 08tdeutschen Bundeslinder (Arachnida: 
Araneae, Oplllones, Pseudoscorplones). 2. Nachtrag. • 
Ent.Nachr.Ber. 36(1) 

In Heft 1/1992 der in Dresden erscheinenden "Entomologischen 
Nachrichten und Berichte" (Ent.Nachr.Ber.) publizieren P. BLISS und 
P. SACHER den 2. Nachtrag einer Bibliographie, aut die hier kurz 
hingewiesen werden soli: Sie enth~Ut alle den Verfassern bekannt 
gewordenen bis Ende 1990 vorliegenden Arbeiten mit arachnofaunisti
schen Angaben, sofern sich diese aut das Gebiet der ehemaligen DDR 
beziehen. 

Von dieser fOr Literaturrecherchen sehr hilfreichen Publikation 
erschienen bisher: 

BLISS, P. & H. HIEBSCH (1982): Blbliographle derfaunlstischen Weberknecht-Uteraturfiirdas 
Gablet der DDR (Arachnida, Oplllones). - Ent.Nachr.Ber. 26(6): 271-273 

BLISS, P. & P. SACHER (1986),: Blbllographle zur Splnnenfauna der Deutschen Demo
kratischen Republlk (Arachnida: Araneae). - Hercynla N.F. 23(1): 55-71 

BLISS, P. & P. SACHER (1989): Bibliographle zur Spinnenfauna der Deutschen Demo
kratischen Republlk (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones). 1. Nachtrag. 
- Hercynla N.F. 26(2): 182-189 

FOr die kommenden Jahre ist vorgesehen, die Bibliographie um die fUr die 
alten Bundeslander vorliegenden Zitate zu erweitern. 
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Suchanzeigen: 

Zu Vergleichs- und Intormationszwecken suche ich im Rahmen meines 
Promotionsvorhabens "Die Bedeutung der Weinbergsmauern in einer 
Biozonose, dargestellt am Beispiel der Bodenspinnen" alle "graue 
Uteratur" (Diplomarbeiten, Gutachten etc.) zum Themenkreis "Spinnen in 
Weinbergen, LesesteinwAllen, Gerollfluren, Schotterhalden" u.a .. 

Ich freue mich Ober jede Mitteilung und Anregung; der Ersatz 
antallender Kopier- und Portokosten ist dabei selbstverstandlichl 

Frank-Oliver Vytrisal, Spinnereistr. 16, Postfach 3541, 
D-W-8520 Erlangen, Tel. 09131/208745 (bitte nach 1800). 

Bitte urn Oaten und Tiermaterial von Enoplognatha ovata und 
E. lat/mana (Araneae: Theridiidae) 
Ich arbeite an einer populationsgenetischen (Diplom-) Arbeit Ober 
Enoplognatha ovata und E. latimana. Beide Arten zeigen aut 
dem Opisthosoma einen Farb- und Punktierungspolymorphismus 
(3 Farbmorphen: ganz gelb, 2 rote Streiten, groBer ovaler roter Fleck; 
mehrere Punktierungsmorphen: von 0 -14 schwarzen Punkten). FOr die 
Analyse und Interpretation meiner Daten suche ich (wenn moglich, bis 
Ende Januar 1992): 

a) Vergleichsdaten Ober 
- Fundgebiete der beiden Arten, evtl. mit Habitatbeschreibung 
- Frequenzen der Farb- und Punktierungsmorphen sowie 
- Geschlechterverhaltnis in den gefundenen Populationen. 

b) Vergleichsmaterial. Das Tiermaterial wird nur leihweise benotigt und 
nach AbschluB der Bearbeitung zurOckgesandt. 

Ober Ihre kollegiale UnterstOtzung wOrde sich freuen: 

Robert Engel, Zoologisches Institut Univ. MOnchen, Seidlstr. 25, 
D-W-8000 MOnchen 2. Tel.: 089/5902-492; Fax: 089/5902-461. 
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Hinweise fur Autoren 

Die Arachnologlachen Mlttellungen verOffenUlchen achwerpunktmiBlg Arbe~n zur Faunlstik und Okologle wn 
Splnnenlleren (auBer Acari) BUS Mltteleuropa. 

Manusloip18 alnd 2-m1l1g geachrieben In 3-fachar Ausfertlgung bel alnem der belden Schriftlelter elnzurelchen. 
Nach Mcigllchkeltsell elne DIskette (MS-DOS) mltgeschlcktwerden, aufder des Manuskriptwenn Immer m6glich 
a1s unformaUene ASCB-Datel oder In den folgenden Textverarbeltungsprogrammen gespelchert 1st: WOR) fiir 
DOSIWINOOWS, WordPerfect (4.1,4.2,5.0), WordStar (3.3, 3.45, 4.0), DCAIRFT, Windows Write. Tabellen, 
Karten, Abblldungen slnd aut gesonder18n Selten anzufiigen. Die Text-, Abblldungs- und Tabellensei18n sellen 
durchlaufend mlt Blela1lft numeriert seln. 

Form des ausgedruck1Bn Manuekriptes: Tltel, Verfasserzelle, alle Uberschriften, Legenden etc. Iinksbundig. 
11tel fett In Normalschrlft (ohne Kurslvachrlftund ohne Versallen). HauptUberschrlften In Versallen (GroBbuchsta
ben). Abs81ze mIt 1 cm Elnzug beglnnen. Leerzellen nur bel groBen gedankllchen Absa1zen. Gattungs- und 
Artnamen kurslv (oder unterwellQ, sBrntllche Peracnennamen In Versallen. Abstract, Danksagung und Uterstur
wrzelchnls IIOlIen mltelnereenkrechten Unle am Ilnken Rand und dem Vermerk'petif marklertseln. Strichzelch
nungen und Tabellen werden dlrektvon der Vorlage des Au1Drs koplert. El lit drlngend daraut zu achten, daB 
die Tabellen belVerklelnerung aut DIHAA noch deutllch lelbarllnd. Legenden slnd In normaler Schrlftuber 
den Abblldungenrrabellen anzuordnen (Abb. 1rrab. 1). Fo1Dvcrlagen werden nur akzeptiert, wenn ein Sechver
halt anders nlcht dars18l1bar 1st In dlesen AusnahmefaJlen sellen Fotos als kontrastreiche sw-Vorlagen zur Wie
dergabe 1:1 elngerelcht werden. Die S18l1en, an denen Tabellen und Abblldungen elngefligt werden sellen, s1nd 
am IInken Rand mlt Blela1lft zu kennzelchnen. FuBnoten konnen nlcht beruckslchtlgt werden. 

Utereturzltate: Im Textwlrd ab 3 Au1Dren nur der Erstautor zillert (MEI ER et al. 1984a). Im Llteraturverzelch
nls werden die Albeiten a1phabetlach nach Autoren geordne\ Innerhalb Jedes Autors chronologlsch, unabhanglg 
vcn der Anzahl der Coau1Drenl Arbelten aus demselben Jahr werden mlt a, b, c ... gekennzelchnet Uteraturver
zelchnls ohne Leerzellen, ab Jewells 2. lelle des Zitats 1 cm Elnzug. 

SCHULZE, E. (1971): Tltel des ArtIkels. - Senckenberglana bIoi. 6: 1-13 
SCHULZE, E., G. MULLER & H. MEIER (1974a): Tltel des Buches. Bd. 2/1. 2. Aufl., Parey, 

Hamburg u. Berlin. 236 S. 
SCHULZE, E. & W. SCHMIOT (1974b): Tltel des Artikels. In: F. MULLER (Hrsg): Tltel des 

Buches. Ulmer, Stuttgart. S. 136-144 
WOLFEL, C. (1990): Tltel der Arlbelt. Olss. Unlv. x:r, Zool.lnst. I. 136 S. 

Gllederung: Auf den knapp-prizise gehaltenen Tltel tolgt In der nachsten leile der Autor mit vollem Namen 
(Nachnameln GroBbuchsteben) . DarunterbellangerenOriginalarbelten eln englischsprachiges Abstract, des mit 
der Wiederholung des Tltels beglnnt Darunterwenlge, prizise key words. Elne eventuell notwendige Zusammen
fessung In deutscher Sprache steht am Ende der Albeit vcr dem Utersturverzelchnis. Dam Uteraturverzeichnis 
folgen der volle Name und die Anschrlft des Verfassers. 

Fur Kurzmittellungen, Kurzrefera18 usw. sellte die auBere Form aktueller Hefte dieser Zeitschrlft a1s Muster 
dlenen. Falls alch die technlschen Erfordemlsse fiir die lierstellung der Zeltschrift andem, werden Schrlftleitung 
und Aedakllon dlese Autorenhlnwelse den Jewelllgen Gegebenhelten anpassen. 

Furden Inhaltder ArtIkDl tragtJeder Autor die a1lelnlge Verantwortung. Dar Herausgeber ubemlmmt kelne Gewihr 
fiirdle Rchtlllk!llt, Genaulgkelt und VoBstandigkeltder Angaben aowIe fUr die Beachtung priva18r Rechte Dritter. 
Redakllonelle Anderungen blelben vorbehalten. 

Sonderdrucke: Autoren von Hauptartlkeln erhalten 3 Gratlsexemplere des Heftes 
Autoren von Kurzmlt18l1ungen erhalten 1 Gratlsexemplar des Heftes 

Redaktlon8schluB fur Heft 3: 30.4.1992 
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