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Kurzmlttellungen 

Norbert HOSER: Befunde zur Habltatpriferenz der Wespenspinne, 
Argfope bruennfchl 

Im Zuge Ihrer Ausbreltung In M-Europa (u.a. SACHER & BLISS 1990) hat 
die Wespensplnne, Argiope bruennichi (SCOPOLl, 1772). in Mittel
deutschland 1986 auch das Altenburger LoBhOgelland am SOdrand der 
Leipzlger Tleflandsbucht errelcht. 1990 konnte hier eine sprunghafte 
Bestandszunahme festgestellt werden. Die Vorkommen wurden im 
Herbst/Winter 1990/91 quantitativerfaBt. Dabei zeigte sich eine auffallige 
Bezlehung zwlschen Wespenspinnen-Standorten und Bodenrelief, die 
mitteilenswert erschien. 

Das untersuchte Geblet umfaBt mehr als 300 km2 Flache und liegt im 
Hohenberelch zwischen 150 und 300m O.NN im LoBgOrtel. In den unteren 
Bereichen mlt durchschnlttlich 560 mm Jahresniederschlag (Jahres
temperatur 8,6°C) herrschen LOB-Parabraunerden vor. Mit zunehmender 
Hohenlage steigen die Niederschlage auf etwa 700 mm an und LoB
Staugleye treten auf. 

Die Vorkommen der Wespenspinne wurden durch den Nachweis ihrer 
Kokons erfaBt. Es wurden insgesamt 171 Fundpunkte ermittelt und 
kartiert. Sle lagen Im allgemeinen mindestens 100 m voneinander entfemt. 
Die Zahl der Kokons pro Standort variierte von einigen wenigen bis mehr 
als 100. 

Die Gelandeuntersuchungen fUhrten zu der Vermutung, daB die Wes
pensplnne an den Hangen der Bachtaler ins LOBhOgelland eingedrungen 
seln durfte. Die hOchsten Fundpunkte lagen bel 220 m u.NN. Oberwlegend 
ackerbaulich genutzte Hochflachen und Hohenrucken (Riedel> besledelte 
die Wespenspinne nlcht. Dlese ''VerbreitungslQcken" decken sich in der 
Regel mit dem Vorkommen von Staugley-Boden (z.B. Berelch um die 
Eschefelder Teiche). 

Von den 171 Fundpunkten befanden sich 112 an Hangen und 
Boschungen und 22 an weniger geneigten Standorten. Die restlichen 
37 Vorkommen lagen auf ebener Flache, jedoch nlcht In Senken und 
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Tieflagen der Talauen. 85 Fundpunkte, also die Halfte aller festgestellten, 
befanden sich an Oberhangen, nur 11 an UnterMngen und HangfOBen. 
16 weitere Fundpunkte lagen an der Oberkante von Grabenboschungen, 
wobel die Mehrheit der so besiedelten Greben in der FluBaue der PleiBe 
liegt und dort Fettwiesen (Arrhenathereten) durchzieht. Funde aUf Feucht
wiesen gab es 1990 nlcht Im Geblet. 

Unterschledllchste Hangexpositionen waren an den Kokon-Standorten 
festzustellen, doch dominierten die nach Westen, Suden und Sudwesten 
geneigten Hange. Das zweitgroBte Vorkommen befand slch an einem 
nach Norden geneigten Hang In einem engen Trockental, das nach Westen 
ausmundet (bel Frohburg). 

An 77 Fundpunkten waren Konkons an Dactylis g/omerata geheftet, 
Quecken (Agropyron) trugen an 73, Arrhenatherum e/atius an 30 und 
Agrostis tenuis an 15 Fundpunkten Kokons. Standorte mit dichten 
Untergrasern oder uppige, eutrophe Wuchsbereiche wurden gemieden. 
Offenbar bevorzugt die Wespenspinne gut durchluftete, relativ warme
begOnstigte Standorte, die frel von Staunasse slnd. DafOr spricht, daB die 
Art im Geblet aUf Staugley und In Senken des Talbodens fehlt und die 
Oberhange besledelt. An diesen OberMngen und den Obrlgen nachgewie
senen Standorten herrschen In der Vegetation Frischezelger vor, die aUf 
mittelfeuchte VerMltnlsse hlndeuten, so daB A. bruennich/bestenfalls als 
hemihygr einzustuten ware. MARTIN (1991) ordnet sle feuchteren Berei
chen zu (hemlhygr und hygr), was fOr die Altenburger Region nlcht zutrifft. 
Denn an den bevorzugten Oberhangen Ober LOB tritt nur zeitweise 
Hangwasser aut. Es 1st anzunehmen, daB die Art hier an ihrer Aus
breitungsfront reglonale Stenokie zeigt, indem sie die Valenzen des 
Oberhanges nutzt: warmes, maBig feuchtes Mikroklima, gut durchlOftete 
aufragende Strukturen und wahrscheinlich weitere, noch nicht erkannte 
Faktoren. 

Atmllche Bedingungen bieten vermutlich auch andere gemeldete Habitate 
wie z.B. lockeres Schilfrohr mit eingestreuten Sumpf-Kratzdisteln 
(BIERWIRTH 1991) oder Feuchtwiesen und inselartige Riedbiotope mit 
Graser-und Seggen-Horsten In Norddeutschland (GI LLANDT & MARTENS 
1980). Aut den norddeutschen SandbOden sind Oberhange moglicherwei
se zu trocken fOr die Wespenspinne. Das konnte erklaren, weshalb in 
Nordostdeutschland Feuchtgebiete, In Mitteldeutschland aber Trocken
standorte (SACHER & BLISS 1990) deutllch bevorzugt werden. 

Die Im AltenburgerGebiet beobachteten Habitatpraterenzen derWespen
spinne sprechen dafOr, daB bislang die Habitatgrenzen der Art, auch aut 
Feuchtwiesen, zu welt gezogen wurden: Der Feuchtbereich des Grabens 
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gehOrt offenbar nlcht zum Habitat Im engeren Sin ne. Die bevorzugte 
Hangposition, besonders aber die Bindung an die Oberkante der 
GrabenbOschungen InAuen, zelgt, daB Kaltluftlagervon derWespenspinne 
gemieden werden. Kann die Kaltluft - wie In Hangpositionen • abflieBen, 
konnen solche Standorte besiedelt werden. So wird auch die dichte 
Besledlung eines nordexponlerten Hanges im engen Trockental verstand
lich, da das Wespenspinnen-Habitat dort im Bereich der Warmestrahlung 
des Gegenhanges liegt. 
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