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Phanologie und Lebenszyklus von Woltspinnen 
(Araneae: Lycosidae) aut Wirtschaftswiesen des 
AltmOhltals/Bayern 

Detlev CORDES 

Abstract. Phenology and life cycle of wolf spiders (Araneae: Lycosldae) from meadows 
ofthe AHmOhl Valley (Bavaria, Southern Germany). A faunistic study was carried out for two 
years in the valley of the river Aftmuhl In 1986 and 1987. With the help of 57 BARBER-traps in 
9 meadow habitats near WelBenburg-Gunzenhausen more than 14500 adult and noo young 
wolf spiders were caught. 13 species were found in total: A/opecosa pulveru/enta (CLERCK). 
Arctosa /eopardus (SUNDEVALL). Au/onla slblmana (WALCKENAER). Pardosa agrestis 
(WESTRING). Pardosa amentata (CLERCK). Pardosa pa/ustris (LlNNE). Pardosa pullata 
(CLERCK). Pirata hygrophilus THORELL. Pirata Iatitans (BLACKWALL). Pirata piratieus 
(CLERCK). Plrata piscstorius (CLERCK). Trochosa rurieo/a (DE GEER) and Troehosa 
splnlpS/pls (F.P.-CAMBRIDGE). The pit-fail traps were installed throughout the"year and were 
controlled every two weeks. The resulting data allow a detailed description of the life cycle of 
seven species: A1opecosa pulverulent a, Pardosa amentata, Pardosa palustris, Pardosa 
pullata, Plrata /atitans, Plrata plratieus and Troehosa spinipa/pis. The life cycle of Alopecosa. 
Pardosa and Pirata species was found to last one year. Troehosa 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 I ndividuenzahlen von 
Wolfspinnen aller Entwicklungsstadien gefangen. Einige der nach
gewiesenen Arten traten so haufig aut, 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 Bodenfallen 
standen aut unterschiedlich feuchten WiesenflAchen im Oberschwem
mungsgebiet der Altmuhl in der NAhe des Altmuhlsp$ichersees. Da der 
Schwerpunkt dieses Beitrages aut 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 GebietschlieBt sudlich an das NSG "Kappe/wasen" in der 
Gemarkung Ornbau an. Die Vegetation entsprichtweitgehend derwohl 
ursprunglichen und naturlichen Vegetation des Talgrundes der AltmOhl.: 
Kohldistel-NaBwiesen, MadesuB-Hochstaudenfluren und. Seggen
bestAnde. Das Gebiet 1st durch elnen Entwasserungsgraben vom NSG 
getrennt. Auf der FIAche waren12 Fal,len dauerhaft tangig . .Die Flache 
sollte als naturnahe Verglelchsparzellegegenuber den z.T. intensiv 
bewirtschafteten Wiesen (B) dlenen. 

B: Alle ubrigen Fangstandorte sind sich hlnsichtlich der sie umgebenden 
Vegetation relativ ahnlich. Es sind intensiv (gedungt mit Guile, zwei- bis 
dreimal jahrlich gemaht) oder extensiv (keine Dungung, nur eine Mahd 
ab JulQ 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 Hlrschlach ·6 Fallen 
Sehr nasse Fettwiese mit Flutmulden; Standorte an nicht staunassen 
Stellen 

B.2 Gemarkung Gern • 3 Fallen 
Trockener Standort; erhOhte Lage dlrekt 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, aut 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 aut 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 erfolgte die Bewirtschaftung mit Rucksicht 
aut WiesenbrUter. Die Feuchtwiesen sind wichtige Nahrungsgrunde fUr 
Uferschnepfe und GroBen Brachvogel. 

Das Wetter im Untersuchungsgebiet 

Abb. 1 zeigt die drei wetterbestimmenden Faktoren (Temperatur, Sonnen
scheindauer und Niederschlage) fUr den Untersuchungszeitraum. Die 
Auftragung basiert aut 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 20 und 
19° 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 JuniMlfte. 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 
die stark streuenden Sonnenstunden und Niederschlagswerte dem 
Gesamtbild des wechselhaften mitteleuropAischen Wetters. 

Abb. 1 Auftragung der Wetterdaten (Sonnenstunden. Temperatur. Niederschlige) fUr den 

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

Stalldardabweichung (±SO) aufgetragen. 
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24-Std. Sonnenscheinstundenmittel fur jeweils ein 2-Wochen Intervali 

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

MAR APR MAl JUN JUl AUG SEP OKT NOV APR MAl JUN JUl AUG SEP OKT 
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24-Std. Niederschlagsmittel fur jeweils ein 2-Wochen Intervall 
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MATERIAL UND METHODE 

Die 57 Bodenfallen (nach MOLLER 1983, leicht abgeandert) blieben die 
ganze Fangperiode uber installiert. Kleine mit Diethylenglykol gefUllte 
Gli:ischen standen in einem ca. 30 cm tiefen, in die Erde versenkten 
Kunststoffzylinder mit einem Durchmesser von 13 cm. Die in den Zylinder 
gefallenen Tiere 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; LUGETII & TONGIORGI (1969); KRONE
STEDT (1990) - Alopecosa; ENGELHARDT (1964); v.HELVERSEN & 
HARMS (1969); MICHELUCCI & TONGIORGI (1975) und FUHN & 
NICULESCU-BURLACU (1971) -Aulonia, Pirata, Trochosa ; bestimmt. 
(MI, 99 und 99 mit Kokon wurden getrennt registriert. Die Pulli wurden 
einzeln gewertet; ihre Aktivitats-Daten sind nicht direkt mit den Daten der 
ubrigen ausgewerteten Gruppen vergleichbar, da ihre Anzahl in den Fallen 
eigentlich die AktivitAtsdichte der MUtter widerspiegelt. Diese wurden nicht 
getrennt ausgezAhlt. Von Interesse ist jeweils nur die relative Haufigkeit der 
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 Fange 
allerrur die betreffende Art fangigen Fallen eines F angzeitraums sum m iert 
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 Populationen 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. Um die Aktivitatsspitzen der einzelnen Arten deutlich zu machen, sind 
zusatzlich die nichtlogarithmisch aufgetragenen Phanologien der Adulten 
vorangestellt (Abb. 2). 

ERGEBNISSE 

Die Fangergebnisse 

Insgesamt wurden Ober 14500 adulte und 7700 juvenile Individuen aus 
13 Arten gefangen.ln Tab. 1 sind die adulten Individuen tUr die einzelnen 
Wiesengebiete aufgetUhrt. Dabei sind die in einigen Gebieten durch
gefOhrten Probefange (hauptsachlich Gebiet A) vom Herbst 1985 mit 
berOcksichtigt. Der Vorkommensschwerpunkt der drei Arten Pardosa 
pullata, Pirata latitans und Trochosa spinipalpis lag in dem Gebiet A. 
Die anderen haufigen Arten, Alopecosa pulveruJenta, Pardosa amentata, 
P. paJustris und Pirata piraticus wurden hauptsachlich in den Gebieten 
B.1 bis B.5 gefunden. 

Die Lage der Aktivitatsspitzen in beiden Jahren 

Vollstandige Jahreszyklen konnten tUr die folgenden Arten ermittelt werden: 
Alopecosa pulverulenta, Pardosa amentata, P. palustris, P. pullata, Pirata 
la titans, P. piraticus, Trochosa spinipalpis. In der Darstellung (Abb. 2) sind 
die Aktivitatsdichtemuster der Arten aufgetragen. Dabei wird nicht 
zwischen den Geschlechtern unterschieden; ci"d" und <;> <;> sind summiert 
worden und stellen die Gesamtaktivitat der jeweiligen Art dar. Die Grafiken 
zeigen de utlich , 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 
Trochosa spinipaJpis. 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 Trochosa ruricola auf 
(ohne Abbildung). Von 107Tieren (1986) wurden im Herbst 14lndividuen, 
von 20 adulten Tieren (1987) im Herbst fOnt 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 pulverulenfa 22 118 330 63 2 12 28 576 

Arcfosa 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 hygrophilus 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 

I I 2972 1076 2225 1360 3638 1461 705 293 842 14572 
--------



Abb.2 Phanologle der Men. An der Ordinate 1st die Gesamtzahl van cfb1' und <iI <illn Anzahl 

T1ere/1 0 Fallen aufgetragen. 

: : . 

5~ +-1 .,-,---1 .... 1. • 
Alopecosa pulverulenta 

Pardosa amentata 

9~~j~~i~~~~.~j~i~i ~'~'~'~'~'~'~'4i~~~~~~~ 
Pardosa paluSfris 

10 

0+-.-..-__ 

Pardosa pullata 

'~Ll~~~i.I"j .i~l".i~'~.~.~.~.~.~.~~ 
Pirata latitans 

2~+-j ..-.--............-I .... .I~~ ....... i ...... -r. "T'"I "'-" ..--• ..--. r-. ....--r""'pnqpnq.~I .. j ... , ..... n .... i ~'"T'""\ 
Pirata piraticus 

2~~ • i i • i , fR, . 1 •• , , 11. .. , 1 1 I I •• I 

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

- 1986 - - 1987 -
Trochosa spinipa/pis 
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Unter den Arten mit nur einer Aktivitatsspitze im Jahr waren 
Alopecosa pulverulenta, Pardosa amentata und P. pullata schon zeitig im 
FrOhjahr 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 Ober finden kann, wenn 
auch spater im Jahr nur in geringen Individuenzahlen. 

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

Die Zeitspanne, in der d'\:j'I aktiv sind, war sehr unterschiedlich. Sie ist 
sehr wahrscheinlich ein arttypisches Merkmal. Die groBte Differenz zur 
Aktivitatsspanne der 99 zeigten die <i'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 gegenOber 
10 Wochen). Geringere Unterschiede sind bei Pardosa amentata 
(Abb. 3b), P. palustrls (Abb. 3c), P. pullata (Abb. 3d) und Pirata piraticus 
(Abb. 31) zu erkennen. Dem durchschnittlich 18wochigen (min. 16, 
max. 22) Aktivitatszeitraum der ab" stand ein ca. 23wochiger 
(min. 20, max. 24) der 99 gegenOber. 

Die <i'cJ' von Trochosa spinipalpis (Abb. 3g) zeigten zwei Aktivitats
maxima im Jahresverlauf: eines im FrOhling und das zweite im Herbst. 
Beide Maxima wurden durch eine fortlaufende geringe Aktivitat verbunden. 
Die 99 waren die ganze Vegetationsperiode Ober relativ gleichmaBig 
aktiv. DaB die zwei Maxima (beiTrochosa 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 logarlthmlecher 

Ska .. die Anzahl gefangener Individuen pro zehn Fallen dargestellt. Als Beschriftung der 

Achse ist die logarithmische Skalierung weggelassen; an ihrer Stelle steht die Gesamtanzahl 

gefangener Tiere fur die JeweUlge Auftragung. In der zwelten Rubrik (9 9 ) sind die 9 9 mlt 

Kokon enthalten; diese werden In der drltten Rubrlk sep9rat dargestellt. Die Pull! sind einzeln 

gewertet. Juvenile sind die Summe aller selbststandlg lebenden Entwicklungsstadien. die 

junger als subadult sind. 

a Alopecosa pulverulenta 
n= 
475 

n= dd 
100 

n= QQ mitKokon 

217 
I-r~~~~ 

Pulli 
n= 
184 I-r~~~-.--l"," 

MAR APR MAl JUN JULAUG S!'iP OKT NOV APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT 

- 1986- Subadulte - 1987 -
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b Pardosa amentata 

n= 
2451 

n= 
992 

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

Subadulte 

c 
Pardosa palu.\"tri,\" 

n-I 
250 I---r-..--....-.--.--.--

QQ 

, , , : 
QQ mit Kokon 

n= 
835 

n= 
410 

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

Subadulte 
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e 
n= 
243 

I--r---.---.---,-

n= 
474 

n= 
486 I-T-.....-.~.......,.-i--

n= 
1411-T-~P,-IIII_ 

Pardosa pullata 

Pirata latitafls 

QQ mitKokon 

Pulli 

~~ LI -.-l1lI __________ _ 
MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT NOV APR MAl JUN JUL AUG SEP OKT 

Subadulte 
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f 

n= 
435 

n= 
80 

n= 
14641-r~-r-r-'-"""'-'''' 

n= 
463 

n= 
177 

Pirata piraticus 

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

Subadulte 

9 Trochosa ,\pillipalpis 
n= 
589 

n= 
129 

n= 
330 

n= 
225 !--r-.......... ..--I" .... 

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 gegenuber den 99 
oh ne Kokon unterscheiden sich 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(32Fangperioden) nurein, bzw. vier 99 mitKokon in die Fallen 
gingen. Geht man davon aus, daB die Individuendichte der 9 9 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 ffihren wohl ein weniger mobiles 
Leben wahrend dieser Zeit. 

Die ab Mitte Juni haufig 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 hauflgsten 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 wiricten wohl der Aktivitat der Individuen die 
langsam kOhler werdenden Witterungsbedingungen des Spatsommers 
und Herbstes entgegen, so daB der Maximalwert der Aktivitat der 
Subadulten erst im darauffolgenden Fruhjahr erreicht wurde. 

DISKUSSION 

EinfluB des Wetters 

DaB das Wetter die Aktivitat der Wolfspinnen beeinfluBt, laBt sich anhand 
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
phanomene fallen zusam men mit den Aktivitatsmaxima der Arten Pardosa 
palustris, P. pullata, Pirata latitans und P. piraticus. Auch Pardosa 
amentata zeigte am Ende ihrer Fortpflanzungszeit noch einen Zuwachs an 
Aktivitat (hierzu siehe auch Abb. 2). Dieses Phanomen laBt sich auch durch 
die Jahreszyklen der Jungtiere hindurch verfolgen (siehe Abb. 3 a-g). 
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Jeweils das w~hrend dieser auBergewohnlich gunstigen Witterungs
bedingungen aktive Entwicklungsstadium zeigte hier einen Anstieg der 
Aktivitat; bei Trochosa spinipalpis waren es besonders die Subadulten. 

Das Wetter ist auch Ursache von Lucken in {jer Darstellung der 
Jahreszyklen: Bei Pardosa pullata und Trochosa spinipalpis (Abb. 3 d,g), 
deren haupts~chliches Vorkommen bei den Fallenstandorten im Gebiet A 
lag, fehlt der Wert fUr die erste Julihalfte 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 fUr die im AltmOhltal vorkommenden Arten wie folgt 
einordnen (nach TRETZEL 1954 und SCHAEFER 1976). Alopecosa 
pulverulenta, Pardosa amentata, P. palustris, P. pullata, Pirata latitans und 
P. piraticus gehOren dem "stenochronen" Typ mit einer Fortpflanzungs
periode von FrOhjahr bis Sommer an. T. spinipalpis tritt im Jahr mit zwei 
Fortpflanzungszeiten aut. Ein Zeitraum liegt im FrOhjahr (Apr.-Mai), einer 
mit kleinerer Aktivitatsdichte im Herbst (Aug.-Okt.). Ein ahnlicher Jahres
zyklus wurde auch bei Trochosa ruricola gefunden. TRETZEL (1954) und 
SCHAEFER (1976) benannten diesen Typ Jahreszyklus "diplochron". 
Dabei ist zu beachten, daB diese Definition keine Aussage Ober die 
Lebenszyklen macht. 

Die Lebenszyklen 

Bei alien in dieser Untersuchung gefundenen Wolfspinnenarten auBer den 
Vertretern der Gattung Trochosa kann ein Lebenszyklus von einem Jahr 
Dauer angenommen werden. Dies gilt nur fUr den GroBteil der Population. 
Bei den PareJosa-Arten ist allgemein eine zweite Eiablage im Spatsommer 
bekannt. Individuen, die aus diesen Kokons hervorgehen, k6nnen 11/2 bis 
2 Jahre Entwicklungszeit bis zur ReifehSutung ben6tigen (CANARD 1990). 

Die Lebenszyklen sehen fUr 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 99 . Diese kann man durchschnittlich drei Monate lang 
finden. Ab Ende Juni sind pullitragende 99 haufig. 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 

15 



Fallen. Bei den Pardosa- und Pirata-Arten geht ein Teil der Juvenilen (meist 
vor der Subadult-Hautung stehend) in den Winter. Bei Alopecosa 
pulverulent a dagegen endete die Aktivitat der Juvenilen zum Herbst hin. Da 
im kommenden Fruhjahr keine Juvenilen mehr nachweisbar waren, ist 
anzunehmen, daB sie si ch vor der Diapause zu Subadulten gehautet 
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 Oberwintern. 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 Junl (Po latitans) zum Adultstadium. Die Reifehautungszeitpunkte 
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 ab" waren auch im Sommer aktiv, die 99 in hoher 
Aktivitatsdichte das ganze Jahr Ober in den Fallen vertreten. Dies gait auch 
fOr die Juvenilen, die in relativ gleichmaBig hoher Dichte das ganze Jahr 
Ober auftraten. Die Fangergebnisse zeigen, daB bei Trochosa spinipalpis 
neben Adulten auch Juvenilstadien Oberwintern. 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 zurOckzuziehen und den Kokon am Ausgang des . 
Gespinstes zu sonnen und zu pflegen. 

Eine Erklarung fOr die beobachteten Phanomene, 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 
erwartet werden kann. Die Juvenilen aus diesen Kokons erreichen bis zum 
kommenden Winter nicht das Subadult-Stadium und Oberwintern als 
"groBe Juvenile" zusammen mit den adult gehauteten Individuen des 
Vorjahres. Im kommenden FrOhjahr beginnen sich die "groBen Juvenilen" 
ab Mai zu hauten und erreichen als Subadulte zum Spatsommer und 
Herbst den Zeitpunkt der Reifehautung. Zum Adultus gehautet gehen die 
Tiere in den Winter und schlieBen den Zyklus im kommenden FrOhjahr mit 
der Eiablage im MaVJuni. Die Hauptpaarungszeit liegt nach ENGELHARDT 
(1964) im frOhen FrOhjahr; wenige 99 sind bereits seit dem vergangenen 
Herbst begattet. I m Herbst gefundene Adulte haben sich also nicht aus den 
Eiern von 99 des vorangegangenen Fruhjahres entwickelt, sondern sind 
Nachkommen der FrOhjahresgeneration des Vorjahres. Die Mannchen des 
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Herbstes 1987 entstammen den Kokons vom FrOhling 1986. Mannchen 
des FrOhjahres 1987 sind seit dem Herbst 1986 adult und entstammen 
Kokons vom FrOhjahr 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 si ch urn eine lang
gestreckte Fortpflanzungszeit einer Generation rnit zwei Aktivitatsmaxima 
handeln. Hinter dem "diplochronen" Jahreszyklus verbirgt si ch jedoch in 
diesem 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 
AltmOhltal (Bayern) er1auben detaillierte Aussagen zu Phanologie und 
Lebenszyklus einiger Lycosiden-Arten. Mit Hilfe von 57 Barberfallen an 
mehreren Standorten im Bereich der Landkreise Ansbach und WeiBenburgl 
Gunzenhausen wurden mehr als 14500 adulte und 7700 juvenile Indivi
duen der folgenden Arten gefangen: Alopecosa pulverulent a (CLERCK), 
Arctosa leopardus (SUNDEVALL), Aulonia albimana (WALCKENAER), 
Pardosa agrestis (WESTRING), Pardosa amentata (CLERCK), Pardosa 
paJustris (UNNE), Pardosa pullata (CLERCK), Pirata hygrophilus THORELL., 
Pirata latitans (BLACKWALL), Pirata piraticus (CLERCK), Pirata 
piscatorius (CLERCK), Trochosa ruricola (DE GEER) und Trochosa 
spinipalpis (F.O.P.-CAMBRIDGE). RegelmaBige Leerung der dauerhaft 
installierten Fallen in kurzen Intervallen (2wochig) ergab die Grundlage fOr 
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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