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M . W a l l a s c h e k

Insektenfunde (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) 
in Mitteldeutschland. II.

Z u s a m m e n f a s s u n g  Aus Mitteldeutschland wurden Nachweise von vier Ohrwurm-, vier Schaben-, 14 Lang
fühlerschrecken- und 23 Kurzfühlerschreckenarten erbracht. Zu allen Arten wurden Beobachtungen zur Zoogeo
graphie oder zur Biotopbindung angeführt.

S u m m a r y  Insect records (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) in Central Germany II. - New
sites of 4 species Dermaptera, 4 Blattoptera, 14 Ensifera and 23 Caelifera in Central Germany are recorded. Distri
bution and habitat preferences of all species are described.

1. Einleitung

Der vorliegende Beitrag bildet die Fortsetzung einer lo
sen Serie, in der Funde von Ohrwürmern, Schaben so
wie Lang- und Kurzfühlerschrecken, die als Geradflüg
ler oder Orthopteren zusammengefaßt werden können, 
aus Mitteldeutschland mitgeteilt werden (vgl. W a l l a 
s c h e k  1997c). Diese aus Exkursionen und Museums
sammlungen gewonnenen Daten können als Basisinfor
mationen für die verschiedenen Arbeitsrichtungen der 
Zoogeographie dienen.
Auch diesmal soll nicht versäumt werden, den Museen 
und Entomologen zu danken, die durch die Gewährung 
von Einblick in ihre Sammlungen bzw. die Überlassung 
von Funden diese Arbeit erst ermöglicht haben. Dank 
gebührt ebenfalls den für einzelne Gebiete zuständigen 
Naturschutzbehörden für die Genehmigung zum Betre
ten von Naturschutzflächen und die Erlaubnis zur Ver
öffentlichung der Daten.

2. Untersuchungsraum und M ethoden

In diesem Beitrag werden einige Orthopterenfunde aus 
Sachsen, Thüringen und Niedersachsen mitgeteilt. Die 
meisten Fundorte liegen jedoch in Sachsen-Anhalt. Be
sonders aus dem Harz und dessen Vorländern konnte 
eine Reihe von Daten zusammengestellt werden.
Viele der Nachweise wurden durch die Auswertung von 
M useumssammlungen erbracht: Museum für Natur
kunde und Vorgeschichte Dessau (Mus. Dessau, durch
gesehen vom Verf. im Februar/M ärz 1992), Entomolo
gische Sammlung des Instituts für Zoologie der Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg (Mus. Halle, 
durchgesehen vom Verf. am 18.11.1991 ), Kulturhistori
sches Museum Magdeburg (Mus. Magdeburg, durchge
sehen vom Verf. am 20.1.1992). Tiere wurden durch 
folgende Erfassungsmethoden (E) erlangt: Bodenfallen 
(BF), standardisierte Kescherfänge (KF), Lichtfang 
(LF), Kombination von optischer und akustischer Be
obachtung, Hand- und Kescherfang, Klopfen sowie

Steinewenden (QM). In Folge prinzipieller Schwierig
keiten bei der Erfassung bestimmter Geradflügler und 
dem Umstand geschuldet, daß nicht immer nach allen 
Orthopterengruppen gesucht wurde, kann kein An
spruch auf Vollständigkeit der Artenlisten erhoben wer
den. In vielen Fällen erfolgte eine rein qualitative Auf
nahme der Arten, aber es wurden auch, insbesondere 
für Heuschrecken, halbquantitative Abschätzungen 
[Häufigkeitsklassen (HK) nach W a l l a s c h e k  (1996a)] 
vorgenommen. Bei Museumstieren und Individuen aus 
Bodenfallen- und standardisierten Kescherfängen wird 
die absolute Anzahl und das Geschlecht der Tiere ange
geben (z.B.: 1,1 = ein Männchen, ein Weibchen; L = 
Larve). Bei Museumstieren konnte der Sammler nicht 
immer ermittelt werden. Bei anderen Funden wird der 
Sammler stets genannt, sofern sie nicht vom Verfasser 
stammen.

3. Ergebnisse

Zunächst wird die Lage und Seehöhe (mNN) der ein
zelnen Fundorte (FO) beschrieben. Sie werden Na
turräumen (N) nach M eynen et al. (1953-1962) zuge
ordnet. Des weiteren erfolgt, soweit Informationen ver
fügbar sind, eine kurze Schilderung der Verhältnisse in 
den bearbeiteten Lebensräumen (Untergrund, Relief, 
Boden, Klima, Vegetation, Nutzung). Außerdem wird 
das Untersuchungs- oder Fangdatum (D) genannt. Dem 
schließt sich eine systematische Liste der festgestellten 
Arten an. Systematik, Reihenfolge und Nomenklatur 
richten sich nach Harz (1969, 1975) und Harz & Kal
tenbach (1976). Für die Heuschrecken findet Detzel 
( 1995) Berücksichtigung. Zu jeder Art werden die 
Nummern der Fundorte genannt, in der sie festgestellt 
werden konnte. Soweit verfügbar, erfolgen Häufig
keitsangaben. Es schließen sich Bemerkungen zur Zoo
geographie oder zur Biotopbindung an.
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3.1. Die Fundorte

1. Carlsfeld: O rtschaft ca. 6 km S Eibenstock, 840-920 mNN; N: 
Oberes Westerzgebirge; M us. D essau; D: 30.7.1963 (leg. W a l l i s ) .
2. Ilmwand: 2 km O Leutenberg im Ilmtal, U m gebung der Ilm 
wand, ca. 480 mNN; N: Thüringer Schiefergebirge; Rand eines 
W aldweges mit Stauden; D: 20.7.1992; E: QM.
3. Löhma: Ortschaft 3 km N Leutenberg, 520 mNN; N: O stthürin
gisch-vogtländische H ochflächen; trockene, südostexponierte 
Bergwiese; D: Septem ber 1992; E: BF (leg. H. S c h ö p k e ,  det. 
Verf.).
4. Großer Brand/M ittel-Berg: 2 km S G rumbach bei W urzbach 
zwischen G roßer Brand und M ittelberg, 670 m NN; N: Thüringer 
Schiefergebirge; Rand eines W aldweges mit Stauden; D: 21.7. 
1992; E: QM.
5. Lengfeld: Ortschaft ca. 7 km W  Schleusingen, 3,5 km NO T he
mar/W erra, 400 mNN; N: Südliches Vorland des Thüringer Waldes; 
M us. M agdeburg; D : 4.9.1972 (leg. D o b e r i t z ) .
6. Jena: K ernberge im Stadtteil W öllnitz rechts der Saale, 200-391 
mNN; N: M ittleres Saaletal/Ilm -Saale- und O hrdrufer Platte; Mus. 
D essau; D: 24.9.1961 (leg. W a l l i s ) .
7. Bad Frankenhausen: Ortschaft am Südfuß des K yffhäuser- 
Gebirges, 200 mNN; N: H elm e-Unstrutniederung/K yffhäuser-Ge- 
birge; Mus. M agdeburg; D: 30.6.1978 (leg. B e h n e ) .
8. Kyffhäuser-Gebirge: 200-477 mNN; N: Kyffhäuser-Gebirge; 
M us. M agdeburg; D : 5.8.1979 (leg. D o b e r i t z ) .
9. Harz-Gebirge: ohne nähere Fundortangabe; N: Harz; Mus. 
Halle (leg. I. G r e b e n s c ik o v ) .
10. Sankt Andreasberg: ca. 600-700 mNN; N: M ittelharz; H ang
wiese mit staunassen und trockeneren Stellen sowie fast geschlos
sener und niedriger bis m ittelhoher Vegetation; D: 25.7.1990; E: 
KF (leg. W. W i t s a c k ,  det. Verf.).
11. Brocken: Brockenberg (1141 mNN) SW  W ernigerode; N: M it
telharz; Mus. Halle; D: 26.8.1950 (leg. I. G r e b e n s c ik o v ) .
12. Ilsenburg: O rtschaft ca. 7 km W N W  W ernigerode, 280-300 
mNN; N: M ittelharz/H arzrandm ulde; M us. M agdeburg; D: Sep
tem ber 1910.
13. Elend: Ortschaft ca. 11 km SSW  W ernigerode, 500 mNN; N: 
M ittelharz; M us. M agdeburg; D: 27.6.1925.
14. Benneckenstein: Um gebung des Ortes, 500-560 mNN; N: 
U nterharz; 14a) W iese O Benneckenstein, etwas feuchte, arten
reiche, geschlossene, 30-60 cm hohe G oldhaferw iese auf N ord
hang, 14b) W iese W  Benneckenstein, kurzrasige, nahezu ge
schlossene Borstgrasw iese auf einem  nord- bis nordostexponierten 
Hang; D: 24.7.1990; E: K F (50 Schläge; leg. W. W i t s a c k ,  det. 
Verf.).
15. W ieda: Ortschaft 4 km NNO Bad Sachsa, 400 mNN; N: U nter
harz; Mus. M agdeburg.
16. Forst Rübeland: Rübeland ca. 2,5 km OSO Elbingerode, ca. 7 
km SW  Blankenburg am Harz, 400-520 mNN; N: U nterharz; Mus. 
Halle (leg. I. G r e b e n s c ik o v ) .
17. H asselfelde: O rtschaft ca. 16 km S S O  W ernigerode, 460-480 
mNN; N: Unterharz; Mus. Halle (leg. H. v. O e t t i n g e n ) .
18. Stiege: O rtschaft ca. 3 km SO Hasselfelde, ca. 14 km SSW 
Blankenburg am Harz, 480-500 mNN; N; U nterharz; W iese; Mus. 
Halle; D: 13.9.1947 (leg. H. v. O e t t i n g e n ) .
19. Stecklenberg: O rtschaft ca. 3 km OSO Thale, 200 mNN; N: 
U nterharz; M us. H alle; D: 1 5 .9 .1 9 5 1  (leg. I. G r e b e n s c ik o v ) .
20. M ägdesprung: O rtschaft ca. 3 km N Harzgerode, 300 mNN; 
N: Unterharz; M us. Halle; D: 24.6.1951 (leg. I. G r e b e n s c ik o v ) .
21. Stolberg: 280-320 mNN ; N: Unterharz; Callunetum; Mus. 
Halle; D: 25.8.1949 (leg. H. v. O e t t i n g e n ) .
22. Hainfeld: Ortschaft W  Stolberg, 440-460 mNN; N: Unterharz; 
leg. N. G r o s s e r ,  det. Verf.
23. W ettelrode: O rtschaft N Sangerhausen, 320-340 mNN; N: Ö st
liche Harzabdachung; Laubm ischw ald und mesophile Wiesen; D: 
30.5.1992; E: LF (leg. N. G r ö s s e r ,  det. Verf.).
24. Blankenheim : 800 m SO K irche Blankenheim, 300 mNN; N: 
U nteres U nstrut-Berg- und Hügelland; Rand eines Forstweges zw i
schen Eichenw ald und Lärchen-Eichen-A ufforstungsfläche; D: 
15.9.1993; E: QM.
25. NSG „Trockenrasenflächen bei K arsdorf“ : 2500 m SO der 
Kirche von Karsdorf/U nstrut au f dem  südwestlich geneigten M it
tel- und Oberhang sowie dem  Plateau der Stufe im U nteren M u
schelkalk, 160-220 mNN; N: Unteres Unstrut-Berg- und H ügel
land; steinige, stellenw eise verbuschte Kalktrocken- und K alkhalb
trockenrasen; D: 15.10.1991; E: QM.

26. NSG „N eue G öhle“ : 2300 m N Kirche Freyburg auf dem slid- 
exponierten Oberhang einer Stufe im Unteren M uschelkalk, 190 
mNN; N: Q uerfurter Platte und U ntere Unstrutplatten; K alkm ager
rasen; D: 1994-1995; E: BF (leg. T. P i e t s c h ,  det. Gryllidae T. 
P i e t s c h ,  det. Rest Verf.).
27. NSG „Schafberg“ : 900 m W NW  K irche Zscheiplitz auf einer 
SSW -exponierten Stufe im Unteren M uschelkalk links der Unstrut; 
N: Q uerfurter Platte und U ntere Unstrutplatten; 27a) K alkm agerra
sen am H ang, 175 mNN, 27b) Kalkm agerrasen auf dem Plateau, 
200 mNN; D: 1994-1995; E: BF (leg. T. P i e t s c h ,  det. Gryllidae T. 
P i e t s c h ,  det. Rest Verf.).
28. NSG „Tote T äler“ : 1300 m W G roßw ilsdorf auf einer Stufe im 
U nteren M uschelkalk rechts des Hasselbaches (28a 2000 m S K ir
che Großwilsdorf), 140-250 mNN; N: Q uerfurter Platte und Untere 
Unstrutplatten; 28a) Sandgrube, 250 mNN, 28b) Hasseltalsohle, 
140 mNN, 28c) Steinbruch, 150 mNN, 28d) G rünland/Hecke, 150 
mNN, 28e) Steilhang (verbuschter Trockenrasen), 170m, 281) 
Kalkm agerrasen auf dem Plateau, 190 mNN, 28g) Haselstock-N ie- 
derw ald, 160 mNN, 28h) Lindenniederwald bis Rotbuchenw ald, 
170 mNN, 28i) Robinien-Birkenwald mit Ü bergang zu H alb
trockenrasen, 170 mNN, 28j) abgeholzter N iederwald, 200 mNN, 
28k) Eichentrockenw ald bis -niederwald, 180 mNN, 281) H alb
trockenrasen, 180 mNN; D: 1995; E: BF (leg. T. P i e t s c h ,  det. 
Gryllidae T. P i e t s c h ,  det. Rest Verf.).
29. NSG „Forst B ibra“ : 1000 m OSO Kirche Bad Bibra auf dem 
Stufenhang im Unteren M uschelkalk rechts des Biberbaches, 200- 
280 mNN; N: Q uerfurter Platte und U ntere Unstrutplatten; 29a) 
Saum eines Eschen-H ainbuchenw aldes im Übergang zu H alb
trockenrasen, 29b) Haselniederwald, 29c) Birkenbestand, 29d) 
Schlehen-W eißdornbestand, 29e) Erosionsschlucht am W aldrand; 
D: 1992; E: BF (leg., det. T. P ie t s c h ) .
30. M ansfeld: Schloßpark M ansfeld 300 m SW  Schloß, 240-260 
mNN; N: Ö stliches Harzvorland; trockene W iese mit lückig und 
niedrig bew achsenen Stellen; D: 20.8.1992; E: QM.
31. Sandgrube Unterrißdorf: 1000 m NW  der K irche von U nter
rißdorf bei Eisleben an der Südwestseite des Goldberges im M ittel
hangbereich, 140 mNN; N: Östliches Harzvorland; offenbar in 
größeren Zeitabständen abschnittsw eise kleinflächige Sandabgra- 
bungen, daher Gelände stark gegliedert; G rubensohle mit größeren 
vegetationslosen und -armen Abschnitten sowie ruderalen Sand
trockenrasen, O berkante der Böschungen mit Agropyron repens- 
Flur, besonders im Südosten größere Stipa capillata-Bestände, e i
nige kleinflächige trockene Hochstaudenfluren in der Sandgrube 
und ihrem Randbereich; U m gebung: Sauerkirschplantage, am süd
w estlichen Hangfuß des Goldberges M ülldeponie; D: 23.07.1992; 
E: QM.
32. Um gebung Eisleben: N: Östliches Harzvorland; M us. Halle.
33. Seeburg am Süßen See bei Eisleben: Nordufer des Süßen Sees 
1000 m W NW  K irche Seeburg; N: Östliches Harzvorland; 33a) 
H ochstaudenflur vor Gehölzen in G artensiedlung, 100 mNN; D: 
3.10.1991 ; E: QM; 33b) Trockenhänge nördlich der G artensiedlung 
im Unteren Buntsandstein, 120-140 mNN; D: 1.5.1990; E: QM 
(vid. K. R e i n h a r d t ) .
34. Um gebung R ollsdorf am  Süßen See bei E isleben: N ordw est
licher Ortsrand Rollsdorf, Bungalowsiedlung an einem südlich ge
neigten Hang im U nteren Buntsandstein, 120 mNN; N: Ö stliches 
H arzvorland; ruderaler Halbtrockenrasen und G ras-Staudenflur; D: 
3.10.1991; E: QM.
35. A ufgefüllter Tagebau A m sdorf bei E isleben: Südlich A m s
dorf, östlich Schraplau, mit Abraum aufgefüllte und z.T. als H och
kippe angelegte älteste Teile des B raunkohletagebaues A m sdorf 
(Paläogen), 100-200 mNN; N: Östliches Harzvorland; 35a) Feucht
gebiet ca. 1 km SW  Kirche Amsdorf, 100 mNN, Schilfröhrichte, 
Rohböden an Tüm pelufern und Q uecken-Staudenfluren, 35b) O st
seite des aufgefüllten Tagebaues, ca. 3,5 km S K irche Amsdorf, 150 
mNN, Um feld eines wasserlosen Grabens mit Röhrichten, R ied
stellen und ruderalen lückigen Staudenfluren sowie ostexponierter 
Hang der A braum kippe w estlich des Grabens mit M osaik aus vege
tationsarm en Stellen und ruderalen Staudenfluren auf sandig-kiesi
gem  Substrat, 35c) Plateau der H ochkippe, ca. 3 km S K irche A m s
dorf, 180-200 mNN, mit kleinflächigen ruderalen Staudenfluren 
durchsetzte vegetationsarme, wellige Fläche mit sandig-kiesigem  
Substrat, 35d) Westseite des aufgefüllten Tagebaues, ca. 4,5 km 
SSW  K irche Amsdorf, 180 mNN, mit kleinflächigen ruderalen 
Staudenfluren durchsetzte vegetationsarm e, wellige F lächen mit 
sandig-kiesigem  Substrat um mehrere Tüm pel; D: 10.9.1991; E: 
QM.
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36. Teutschenthal: Ortschaft ca. 6 km W SW  Halle (Saale), Pap- 
pelgrund (wassergefüllter, aufgelassener Braunkohletagebau) zw i
schen Teutschenthal und Zscherben, 120 mNN; N: Ö stliches H arz
vorland; teilw eise verbuschte Hänge mit H albtrockenrasen im 
nördlichen Teil; D; 19.9.1993 (leg., det. M. J e n t z s c h ) .
37. Halle (Saale): 75-135 mNN; N: Östliches Harzvorland; Mus. 
Halle.
38. Landsberg: O rtschaft ca. 11 km NO Halle (Saale), 100-148 
mNN; N: Östliches H arzvorland/Leipziger Land; Mus. D essau; D: 
26.8.1959 (leg. H. Z ö r n e r ,  det. Verf.).
39. Landsberg: Pfarrberg 1400 m W SW  K irche Landsberg, 110 
mNN; N: Östliches Harzvorland; Trockenrasen; Mus. D essau, D: 
16.10.1979 (leg. H. Z ö r n e r ,  det. Verf.).
40. W ettin: Ortschaft ca. 10 km NW  Halle (Saale), 80-100 mNN; 
N: Ö stliches Harzvorland; D: 11.5.1952 (leg. I. G r e b e n s c i k o v ,  det. 
Verf.).
41. Trebnitz: O rtschaft 3 km NW Könnern, rechtes Saaleufer, 80 
mNN; N: Östliches Harzvorland; südexponierter Trockenhang im 
U nteren Buntsandstein, unter liegendem  Baum stamm mit A m ei
sennest; D: 26.3.1992 (leg., det. E. G r i l l ) .
42. Rote W elle bei Sandersleben: A bschnitt des Bachtales ca. 
2 km S Sandersleben; N: Ö stliches Harzvorland; 42a) Streuobst
wiese, 185 mNN, 42b) H albtrockenrasen am Hang, 175 mNN; D: 
1995; E : BF (leg. T . P i e t s c h ,  det. Verf.).
43. Brehna: Ortschaft ca. 8 km SW  Bitterfeld, 95 mNN; N: Leip
ziger Land; Mus. D essau; D: 23.8.1959 (leg. H. Z ö r n e r ) .
44. W olfen: Ortschaft 3 km NW  Bitterfeld, 80-90 mNN; N: Dah- 
len-Dübener Heiden, B itterfelder M uldetal; M us. D essau; D: O kto
ber 1942 (leg. F r a n k e ) .
45. Lubast: Ortschaft 3 km S Kemberg, 100 mNN; N: Dahlen- 
D übener Heiden, D iibener Heide; Rand eines Kiefernforstes am 
Boden; D: 6.3.1995.
46. Edderitz: O rtschaft ca. 6 km SSW  Köthen, Edderitzer Rest
loch, 90 mNN; N: Köthener Ebene; unter Steinen an sandigem Süd
hang; D: 23.7.1989 (leg., det. E. G r i l l ) .
47. Leau: O rtschaft ca. 7 km SSO Bernburg, Leauer Tonlöcher, 
70 mNN; N: Nordöstliches Harzvorland; unter Steinen an sandi
gem Südhang; D: 15.6.1989 (leg., det. E. G r i l l ) .
48. Strenzfeld: O rtschaft ca. 3 km N NW  Bernburg, 70 mNN; N: 
N ordöstliches Harzvorland; A ckerflur auf Löß-Schwarzerde: 48a) 
W intergerstenfeld, 48b) Luzernefeld, 48c) H ecke, 48d) ruderaler 
H albtrockenrasen mit einzelnen Büschen; D: 1991; E: BF (leg. E. 
G r i l l ,  det. Verf.).
49. Hohenerxleben: O rtschaft ca. 4 km O Staßfurt, 80 m NN; N: 
N ordöstliches H arzvorland; Steinbruch im Unteren M uschelkalk; 
D. 1991; E: BF (leg. E. G r i l l ,  det. Verf.).
50. Gatersleben: Ortschaft ca. 9 km NO Quedlinburg, 110-120 
mNN; N: N ordöstliches Harzvorland; Mus. Halle (leg. meist I. 
G r e b e n s c i k o v  =  I .G .) .
51. Hakel: SO Heteborn ca. 16 km O Halberstadt, 160-241 mNN; 
N: N ordöstliches H arzvorland; M us. Halle (leg. meist I. G r e b e n 
s c i k o v  =  I .G .) .
52. U m gebung Quedlinburg: N: Harzrandm ulde; Mus. Halle (leg. 
I. G r e b e n s c ik o v ) .
53. Barby/W alternienburg: Barby/Elbe ca. 11 km SO Schöne
beck, W alternienburg ca. 10 km W  Zerbst, rechtes Elbeufer, 50 
mNN; N: Elbe-Elster-Tiefland, M agdeburger Elbtal; unter Steinen 
im feinen Sand; D: 28.8.1990 (leg., det. E. G r i l l ) .
54. Um gebung M agdeburg: 40-70 mNN; N: Elbe-Elster-Tiefland, 
M agdeburger Elbtalabschnitt; Mus. M agdeburg.
55. Rogätz: Ortschaft ca. 12 km NO W olmirstedt, 40-60 mNN; N: 
M ärkische Elbtalniederung; Mus. M agdeburg; D: 1908.
56: Haldensleben: O rtschaft an der Ohre, 45-60 mNN; N: Letzlin- 
ger Heide; Mus. M agdeburg.
57. Buchhorst/Dannefeld NO O ebisfelde: Friedrichskanal zwi
schen Buchhorst und Dannefeld, 57 mNN; N: Drömling; südexpo
nierte, grasbew achsene Böschung des Friedrichskanals; D: 5.6. 
1992.
58. Etingen/M ieste O Oebisfelde: Ohre am Fahrw eg zwischen 
Etingen und M ieste, 55 mNN; N: D römling; südexponierte, grasbe
wachsene Böschung der Ohre; D: 5.6.1992.
59. Schollene: O rtschaft ca. 19 km SSO Havelberg, 30 mNN; N: 
Land Schollene; M us. M agdeburg; D : 12.8.1976 (leg. D o b e r i t z ) .
60. U m gebung Dessau: N: W ittenberger E lbniederung, Mus. D es
sau (M D) und M us. M agdeburg (M M).
61. Dessau-M ildensee: M ildensee im O von Dessau, rechts der 
M ulde, 1 km S des Ortes, 63 mNN; N: Elbe-Elster-Tiefland, W it

tenberger E lbniederung; stark versum pfte Stelle auf Feuchtwiese in 
M uldeaue; D: 1986 bis 1988 jährlich (leg., det. H. S c h ö p k e ) .
62. Seegrehna bei W ittenberg: N SG  „Crassensee“ 2,5 km NW 
K irche Seegrehna, 63 mNN; N: W ittenberger Elbeniederung; D: 
6.8.1989 (leg. W. B ä s e ,  det. Verf.).
63. W ittenberg: 65-100 mNN; N: W ittenberger Elbeniederung; D: 
27.9.1988 (leg. W. B ä s e ,  det. Verf.).
64. R einsdorf: Ortschaft NW  W ittenberg, 90-120 mNN; N: 
Roßlau-W ittenberger Vorfläming; leg. W. B ä s e ,  det. Verf.
65. Teuchel: O rtschaft N W ittenberg, 90-100 mNN; N: Roßlau- 
W ittenberger Vorfläming; leg. W. B ä s e ,  det. Verf.
66. Jahm o: O rtschaft ca. 10 km NNO W ittenberg, 130-140 mNN; 
N: Roßlau-W ittenberger Vorfläming; D: 2.10.1988 (leg. W. B ä s e ,  
det. Verf.).

3.2. Artenliste

Dermaptera
Labiidae
Labia minor ( L i n n é ,  1758), Kleiner Zangenträger 
FO: 37 (Ulestraße 17, 27.7.1896), 50 (1,0: 26.7.1947; 
0,1: 8.6.1949; 3,2: Lichtfang, 8.8.1949; 0,2: Lichtfang, 
September 1951), 54 (1,0: Magdeburg-Neustadt, 
26.7.1907; 3,4: Magdeburg-Herrenkrug, 23.8.1913)
Es handelt sich durchweg um ältere Funde aus Ort
schaften. Das Tier aus der M agdeburger Neustadt hat 
möglicherweise bereits W e i d n e r  (1938) Vorgelegen, da 
er einen Fund in einem Garten dieses Stadtteils nennt. 
Bemerkenswert ist, daß in Gatersleben mehrere Tiere 
beim Lichtfang erbeutet worden sind. Einschlägige Be
obachtungen wurden bereits von M e in e k e  (1990) zu
sammengestellt und mitgeteilt. Die Auslassung von 
H a r z  (1957), daß ein entsprechendes Verhalten der Art 
nicht bekannt sei, wurde von ihm selbst ( H a r z  1960, S. 
223) korrigiert („kommt nachts ans Licht“) und ist da
mit sowie in Anbetracht des o.g. Tatsachenmaterials 
hinfällig.

Labiduridae
Labidura riparia ( P a l l a s ,  1773), Sandohrwurm 
FO: 46 (> 20 Tiere, seither mehrfach beobachtet), 47 
(ca. 10 Tiere, seither mehrfach beobachtet), 53 (> 20 
Tiere)
Die Art wurde jeweils unter Steinen in sandigem Sub
strat gefunden. Zwei Standorte sind sekundäre Lebens
räume.

Forficulidae
Chelidurella acanthopygia (Géné, 1832), Wald-Ohr
wurm
FO: 51 (1,0: 26.4.1953)
Es handelt sich bei dem Fundort um den nördlichsten 
bisher aus Sachsen-Anhalt publizierten. Allerdings 
kommt die Art auch in Mecklenburg-Vorpommern 
( G ü n t h e r  1971) und Brandenburg (R a m m e  1936) vor. 
Sie findet ihre Polargrenze in Südschweden und Nor
wegen ( H a r z  &  K a l t e n b a c h  1976). Deshalb ist die 
obige Feststellung als Folge mangelnder Untersu
chungstätigkeit im Norden Sachsen-Anhalts zu werten.
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Forficula auricularia L in n é , 1758, Gemeiner Ohrwurm 
FO: 3 (4,5), 12 (0,1), 13 (0,1), 15 (1,2: September 1908; 
1,0: 16.7.1928), 23 (0,1), 31, 37 (2,2: Halle-Lettin, 
Lunzberge, 16.8.1983, leg. M. D orn), 45, 48a (2,0), 
48b (66,66,L12), 48c (60,45,L32), 48d (19,33,L7), 49 
(16,28,L5), 50 (LI: 25.6.1930; L I: 30.6.1947; 1,0: 
3.8.1947; 0,1: 11.8.1947; 0,1: Juli 1949; L I: 25.6.1950;
0,1: 1.4.1951; 1,1: Park, April 1952), 51 (LI: 
29.6.1947), 54 (1,0: Magdeburg-Neustadt, 25.5.1909), 
60 (1,1: Milkwitzlinien zwischen Dessau-Waldersee 
und Vockerode, Auwald, Dez. 1986, leg. H. Z örner , 
MD)
Die Art wurde auf einer trockenen, südostexponierten 
Bergwiese, in einem ruderalen Halbtrockenrasen mit 
einzelnen Büschen, einem Luzernefeld, einem W inter
gerstenfeld, einer Hecke, einem Kiefernforst am Bo
den, einem Park, einem Auwald, einer Sandgrube und 
einem Kalksteinbruch gefunden. Bemerkenswert er
scheint die Beobachtung, daß die Art nachts ans Licht 
kommt.

Blattoptera
Blattidae
Periplaneta americana (L in n é , 1758), Amerikanische 
Schabe
FO: 54 (Magdeburg-Neustadt, 1894)
Es handelt sich um einen der wenigen publizierten 
Nachweise der Art in Mitteldeutschland. W eidner  
(1938) nannte die Zuckerfabrik als Fundort der Art in 
Magdeburg.

Blattellidae
Blattella germanica (L in n é , 1767), Deutsche Schabe 
FO: 44, 60 (Dessau, 3.6.1902, MM)
Von dieser Art werden in der faunistischen Literatur nur 
wenige genauere Fundorte genannt. Nach Vater et al. 
(1992) ist sie in W estsachsen unter den synanthropen 
Schaben die weitaus häufigste und zudem in zusagen
den Lebensstätten fast flächenhaft verbreitet. Schon al
lein auf Grund ihrer hygienischen Bedeutung (Vater et 
al. 1992) wäre eine intensivere Beschäftigung mit der 
Zoogeographie dieser Schabenart im mitteldeutschen 
Raum wünschenswert.

Ectobiidae
Ectobius sylvestris (P o d a , 1761), Podas Waldschabe 
FO: 1
Aus der Umgebung von Carlsfeld ist das Vorkommen 
dieser Schabenart bereits geläufig. Nach S chiem enz 
(1966) ist der von ihm genannte Fundort Hochmoor 
Weiters Glashütte in der Nähe des Ortes mit 910 mNN 
der am höchsten gelegene bekannte im Erzgebirge.

Ectobius lapponicus (L inné , 1758), Gemeine Wald
schabe
FO: 2, 4, 60 (1,0: Dessau, leg. F ra nk e , MD; 1,0: Des
sau, 2.6.1964, leg. W allis , MD; 1,0: Dessau, 8.8.1967, 
leg. W allis , MD)

Mit 670 mNN stellt der Fundort am Großen Brand und 
Mittelberg im Thüringer Schiefergebirge den höchsten 
aus Thüringen publizierten der Art dar (vgl. W alla- 
schek  1997a). Sie wurde im genannten Gebirge in 
Gras-Staudenfluren an den Rändern von Waldwegen 
gefunden.

Ensifera
Tettigoniidae
Meconema thalassinum  (D e  G eer , 1773), G em eine E i
chenschrecke
FO: 9 (16.8.1947), 21 (0,1), 28a (1,0), 28c (1,0), 28e
(1,0), 28f (0,1), 28g (0,1), 28h (1,0), 28i (1,0), 54 (0,4: 
Magdeburg-Werder, 25.9.1951, leg. G aede), 56 (0,1: 
1.9.1953, leg. E.K.?)
Die Art wurde in einem Callunetum, einer Sandgrube, 
einem Steinbruch, einem verbuschten Trockenrasen an 
einem Steilhang, einem Kalkmagerrasen, einem Hasel- 
stock-Niederwald, einem Lindenniederwald bis Rotbu
chenwald und einem Robinien-Birkenwald mit Über
gang zu Halbtrockenrasen gefunden. Besonders bemer
kenswert erscheint die Tatsache, daß es sich bei den 
Funden im NSG „Tote Täler“ sämtlich um Bodenfal
lenfänge handelt. Offenbar suchen die vagilen erwach
senen Tiere gelegentlich auch die Krautschicht auf. Der 
Fund in dem Callunetum bei Stolberg und entspre
chende eigene Beobachtungen aus Halle, Chemnitz und 
der Dübener Heide stützen diese Aussage. O schmann  
(1969) schrieb hingegen, daß in der Krautschicht nur 
ausnahmsweise Larven gefunden werden können.

Conocephalus dorsalis (L atreille, 1804), Kurzflüg- 
lige Schwertschrecke
FO: 32 (2,0: Aseleben, Salzwiese, 29.8.1956, leg. B. 
M essner), 35a, 35b
Die Art kam auf einer Salzwiese am Süßen See sowie in 
einem Schilfröhricht eines Feuchtgebietes und in einem 
Mischbestand aus Röhricht, Ried und Stauden an einem 
Grabenrand auf einer Bergbauhochkippe vor. Als Be
siedlungsquelle für das letztere Gebiet kommt das 
Gelände des ehemaligen Salzigen Sees, vermittelt über 
das Weidatal, in Frage.

Tettigonia viridissima L in n é , 1758, Grünes Heupferd 
FO: 31, 35a, 50 (1,0: August 1947; 0,1: August 1949; 
1,0: 17.8.1949; 0,1: September 1949; 1,0: Versuchsfeld, 
5.9.1949; 0,1: 9.8.1950; 0,1: Versuchsfeld, August 
1951; 0,1: September 1951; 1,0: 6.9.1951; 0,1: Septem
ber 1952; alle Tiere leg. I.G.)
Die Funde stammen aus einer Sandgrube (in Stauden
beständen), einer Gras-Staudenflur eines Feuchtgebie
tes in einem Tagebaugelände und von einem Versuchs
feld.
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Tettigonia cantans ( F u e s s l y ,  1775), Zwitscherschrecke 
FO: 22 (L 0,1: 24.6.1992), 50 (1,0: 13.8.1950; 1,0: Juli. 
1951; 1,0: 31.8.1951; alle Tiere leg. I.G.), 51 (1,1:
27.7.1947, leg. I.G.), 52 (0,1: Quedlinburg, VIII. 1949) 
Interessant ist, daß S c h ie m e n z  (1981) im Bereich des 
Nordöstlichen Harzvorlandes lediglich Funde von Tetti
gonia vividissima verzeichnete. Hier sollten genauere 
Untersuchungen vorgenommen werden.

Decticus verrucivorus ( L i n n é ,  1758), W arzenbeißer 
FO: 55 (0,1), 56 (1,2: 4.7.1953, leg. E.K.?)
Der nächste publizierte Fundort der Art befindet sich in 
Magdeburg-Rothensee ( O h s t  1993), also räumlich in 
benachbarter Lage zu den hier genannten. Nachsuche 
an den alten Fundorten wäre wünschenswert.

Platycleis albopunctata ( G o e z e ,  1778), Westliche 
Beißschrecke
FO: 25, 26 (0,2), 27a (32,85), 27b (7,12), 28a (1,0), 28c
(1.0), 28e (1,3), 28f (3,12), 281 (24,36), 31, 35c, 35d, 49 
(2,4;L1,6), 52 (0,1: Quedlinburg, VIII.1949; 7L 0,1: 
Quedlinburg, 26.6.1947)
Die Art fand sich in Kalktrocken- und -halbtrockenra
sen, einem Kalksteinbruch, in Sandgruben und lückigen 
Gras-Staudenfluren einer Braunkohlenbergbauhalde. 
Als Besiedlungsquelle für das letztere Gebiet dürften 
die Bestände der Art in den Magerrasen des Weidatales 
gedient haben.

Metrioptera brachyptera ( L in n é ,  1761), Kurzflügelige 
Beißschrecke
FO: 10 (L0,1), 14a (0,1), 17 (0,1: Moorwiese, 10.9. 
1947; 1,0: Bismarckturm, 9.8.1948; 0,1: 11.8.1948)
Die Funde stammen von verschiedenen Wiesentypen 
des Mittel- und Unterharzes. In Mitteldeutschland zeigt 
die Art einen Vorkommensschwerpunkt in der submon
tanen und montanen Stufe ( W a l l a s c h e k  1996b).

Metrioptera roeselii ( H a g e n b a c h ,  1822), Roesels 
Beißschrecke
FO: 10 (0,1;L0,1), 34, 35a, 35b, 35d, 66 (1,0)
Die Art wurde auf einer Hangwiese im Mittelharz, in 
einem ruderalen Halbtrockenrasen sowie in Gras-Stau
denfluren einer Braunkohlenbergbauhalde gefunden.

Pholidoptera griseoaptera (D e  G e e r ,  1773), Gewöhn
liche Strauchschrecke
FO: 16 (L I: 22.7.1951), 22 (L2,0: 24.6.1992), 24, 25, 
26 (4,4), 28b (2,3), 28e (0,1), 28g (0,1), 28h (1,0), 28j
(4.0), 281 (1,0), 33a, 48c (0,1), 48d (0,2), 50 (1,0: 
16.7.1950, leg. I.G.)
Die Funde konnten am Rand eines Waldweges, in un
terschiedlich stark verbuschten Kalktrocken- und -halb
trockenrasen, einer Staudenflur, einer Hecke, einem ab
geholzten Niederwald, einem Haselstockniederwald 
und einem Lindenniederwald getätigt werden. Die enge 
Bindung dieser Art an den Wald, insbesondere an die 
Übergangszone zwischen Wald und Grasland, wird of
fenkundig.

Gryllidae
Gryllus campestris L i n n é ,  1758, Feldgrille
FO: 19 (L4), 26 (379), 27a (66), 27b (238), 28a (11),
28c (7), 28e (36), 28f (350), 28j (31), 28k (28), 281
(934), 33b, 40 (0,1), 52 (1,0: Halberstädter Mulde,
16.5.1954)
Die Art fand sich in einer Sandgrube, einem Kalkstein
bruch, Kalktrocken- und -halbtrockenrasen, einem ab
geholzten Niederwald sowie einem Eichentrocken
wald. Besonders bemerkenswert ist die sehr hohe Fang
zahl der Art in dem Halbtrockenrasen im NSG „Tote 
Täler“ Solche Lebensräume scheinen der Art optimale 
Bedingungen zu bieten. Allerdings stellt auch das Vor
kommen in dem Eichentrockenwald keine alltägliche 
Erscheinung dar, ist aber wohl mit den hohen Populati
onsdichten im Gebiet des NSG zu erklären, was offen
bar zur Nutzung suboptimaler Lebensstätten führt.

Acheta domesticus L i n n é ,  1758, Heimchen 
FO: 31, 50 (1,0: Versuchsfeld, 1946; L I :  September 
1949; 1,0: 9.9.1949; 0,1: Zimmer, 14.7.1960; alle Tiere 
leg. I.G.), 54 (1,0: Magdeburg, 15.8.1976, leg. D o b e 
r i t z )

Die Funde in der Sandgrube und dem Versuchsfeld stel
len weitere Belege für das schon mehrfach beschrie
bene Vorkommen der synanthropen Art außerhalb von 
Gebäuden im mitteldeutschen Raum dar.

Nemobius sylvestris (Bose, 1792), Waldgrille 
FO: 26 (478), 27a (6), 28a (74), 28c (28), 28d (6), 28e 
(91), 28f (97), 28g (20), 28h (6), 28i (4), 28j (105), 28k 
(480), 281 (69), 29a (93), 29b (17), 29c (5), 29d (19), 
29e (17)
Im Bereich des Naturraumes Querfurter Platte und Un
tere Unstrutplatten findet die Art nach eigenen Erfah
rungen eine Vielzahl geeigneter Lebensräume. Die in 
diesem Beitrag beschriebenen Funde stammen aus ei
ner Sandgrube, einem Kalksteinbruch, Kalktrocken- 
und -halbtrockenrasen sowie verschiedenen Wald- und 
Gebüschtypen. Besonders optimale Bedingungen 
scheinen der Eichentrockenwald im NSG „Tote Täler“ 
und der Kalkmagerrasen im NSG „Neue Göhle“ zu bie
ten, wobei letzterer jedoch an einen Trockenwald an
grenzt und von Trockengebüschen durchsetzt wird, also 
wohl deshalb eine so hohe Fangzahl aufweist. Nach den 
Fangzahlen zu urteilen, bestehen zwischen den einzel
nen Wald- und Gebüschtypen erhebliche Unterschiede 
in der Eignung, wobei hierzu systematische Untersu
chungen wünschenswert wären. Vorkommen in Gras
land (z. B. 28e, 28f, 281) sind offenbar immer an die 
Nachbarschaft von existenzökologisch geeigneten W äl
dern oder Gehölzen gebunden. Das Vordringen in das 
Grasland und die hier nicht geringen Fangzahlen schei
nen auf eine erhebliche Mobilität der Tiere zu deuten.

M yrmecophilus acervorum  ( P a n z e r ,  1799), Ameisen
grille
FO: 25, 41 (2 Tiere), 49 (0,1)
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Die Funde bei Trebnitz und Hohenerxleben schließen 
an die bekannten im Östlichen und Nördlichen Harz
vorland ( S a c h e r  1996, W a l l a s c h e k  1996a) an. Die 
Art wurde in einem Kalktrockenrasen unter einem Stein 
bei Ameisen, in einem Kalksteinbruch und auf einem 
südexponierten Trockenhang im Unteren Buntsand
stein unter einem liegenden Baumstamm mit einem 
Ameisennest gefunden.

Gryllotalpidae
Giyllotalpa giyllotalpa  ( L in n é ,  1758), Maulwurfsgrille 
FO: 50 (0,1: Mistbeet, 6 .9.1947; 0 ,2 : Mistbeet, Mai 
1952; L I :  Mistbeet, Mai 1952; alle Tiere leg. I.G.) 
Dieser Fundort stellt einen der wenigen publizierten in 
Sachsen-Anhalt dar ( W a l l a s c h e k  1996c ). Faunistische 
Untersuchungen wären schon wegen der wirtschaftli
chen Bedeutung der Art wünschenswert.

Caelifera
Tetrigidae
Tetrix subulata ( L i n n é ,  1758), Säbeldornschrecke 
FO: 35a, 50 (1,0: April 1948; 1,0: 7.4.1950; 1,0: 
20.5.1951; alle Tiere leg. I.G.), 64 (0,1: 18.4.1987), 65 
(0,1: 11.4.1992)
Die Art kam auf Rohböden am Ufer von Tümpeln in ei
nem Feuchtgebiet im Bereich einer Braunkohletage
bauhalde bei Amsdorf vor. Als Besiedlungsquelle 
kommt wie bei Conocephalus dorsalis das Gelände des 
ehemaligen Salzigen Sees, vermittelt über das Weida
tal, in Frage.

Tetrix undulata ( S o w e r b y ,  1806), Gemeine Dorn- 
schrecke
FO: 4, 17 (1,0: 5.9.1947), 18 (0,1), 25, 51 (1,0:
13.7.1947, leg. I.G.)
Die Art wurde am Rand eines Waldweges im Thüringer 
Schiefergebirge, auf einer Wiese im Unterharz und in 
einem Kalkhalbtrockenrasen im Unstruttal gefunden.

Tetrix bipimctata ( L i n n é ,  1758), Zweipunkt-Dorn- 
schrecke
FO: 7 (0,1), 20 (0,1), 28c (3,2), 28e (2,1), 28f (11,3), 28j
(1,1), 281(14,13)
Die Funde stammen aus einem Kalksteinbruch, Kalk
trocken- und -halbtrockenrasen und einem abgeholzten 
Niederwald. Im NSG „Tote Täler“ kam sowohl die f. 
brachyptera S a h l b e r g ,  1893 (8,11) als auch die f. 
kraussii S a u l c y ,  1888 (23,9) vor. In den Untersu
chungsflächen 28c, 28e, 28f und 281 traten beide For
men gemeinsam auf, in 28j nur die letztere. Beide wur
den von HARZ (1975) als ökologische Rassen bezeich
net, wobei erstere überwiegend „boreoalpin“ (besser 
boreomontan) sei und letztere „die anderen Gebiete“ 
(gemeint sind wohl tiefere Lagen) besiedele.

Tetrix tenuicornis S a h l b e r g ,  1893, Langfühler-Dorn- 
schrecke
FO: 25, 26 (3,6), 28a (1,3), 28c (4,0), 28e (0,1), 28j

(5,4), 281 (1,1), 48d (1,0), 49 (2,0), 50 (0,1: 27.5.1951, 
leg. I.G.)
Die Art kam in einer Sandgrube, Kalksteinbrüchen, 
Kalktrocken- und -halbtrockenrasen und einem abge
holzten Niederwald vor.

Acrididae
Psophus stridulus (L i.n n é , 1758), Rotflügelige Schnarr- 
schrecke
FO: 5 (1,0), 6 (1,0), 8(1 ,0)
Interessant ist, daß die Art auch von O s c h m a n n  (1966) 
für die Kernberge bei Jena genannt wurde. K ö h l e r  
(1987) führte folgende Daten von einem Belegexem
plar an: „coll. O s c h m a n n  (... 24.9.61, Kernberge, 
M ännchen)“ . Möglicherweise ist das Tier aus dem M u
seum Dessau mit diesem identisch oder stammt aus ei
ner gemeinsamen oder zeitgleichen parallelen Exkur
sion. K ö h l e r  (1987) verzeichnete übrigens mehrere 
Fundstellen der Art auf den Kernbergen, so daß ihr dor
tiges Vorkommen über einen Zeitraum von mindestens 
20 Jahren belegt ist.

Oedipoda caerulescens ( L in n é ,  1758), Blauflügelige 
Ödlandschrecke
FO: 25, 27a (0,1), 27b (1,0), 31, 35b, 35c, 36 (1 Tier), 
50 (0,1: Juli 1947, leg. I.G.), 51 (0,1: 27.7.1947, leg.
I.G.), 54 (0,1: Magdeburg-Diesdorf, 27.8.1930; 0,1: 
Wahlitz, 20.7.1975, leg. D o b e r i t z ) ,  59 (0,1), 64 (2,1:
14.9.1991), 65 (1,1: 12.7.1992)
Nach O h s t  (1993) kommt die Art derzeit an mehreren 
Stellen in Magdeburg vor. W a l l a s c h e k  (1997b) fand 
sie an einigen Stellen im Land Schollene. Damit ist die 
Art für Magdeburg seit ca. 60 Jahren, für das Land 
Schollene seit 20 Jahren belegt.
Die Art wurde in einer Sandgrube, Kalktrocken- und 
-halbtrockenrasen sowie in vegetationsarmen Flächen 
mit sandig-kiesigem Substrat auf dem Gelände einer 
Hochkippe des Braunkohlenbergbaues angetroffen.

Sphingonotus caerulans ( L in n é ,  1767), Blauflügelige 
Sandschrecke
FO: 54 (1,0: Wahlitz, 20.7.1975, leg. D o b e r i t z ;  0,1: 
M agdeburg, 17.10.1976, leg. D o b e r i t z )
O h s t  (1993) berichtete von einem inzwischen vernich
teten Vorkommen auf einer Industriebrache in M agde
burg und schrieb, daß die Art mit hoher Wahrschein
lichkeit in der Stadt ausgestorben sei. Immerhin gibt es 
nun zwei Nachweise für die Stadt mit einem zeitlichen 
Abstand von ca. 15 Jahren.

Stethophyma grossum  ( L in n é ,  1758), Sumpfschrecke 
FO: 61 (HK2), 62(1 ,1), 63 (1,0)
Aus Wittenberg ist das Vorkommen der Art bereits 
durch Funde von H. Z ö r n e r  aus dem Jahr 1964 ( W a l 
l a s c h e k  1992), also nach 24 Jahren erneut belegt. Bei 
Dessau-M ildensee wurde sie auf einer stark versumpf
ten Stelle in einer Feuchtwiese der Muldeaue gefun
den.
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Chrysochraon dispar (G erm ar , 1831-1835), G roße
Goldschrecke
FO: 57 (6,0), 58 (4,0)
Das Vorkommen der Art im Drömling wurde bereits 
von M üller & W alter (1993) publiziert. Die im vor
liegenden Beitrag beschriebenen Funde stammen von 
südexponierten, mit hohem Gras bewachsenen Partien 
der Uferböschungen von Friedrichskanal und Ohre.

Omocestus haemorrhoidalis (C h a rp e n t ie r ,  1825),
Rotleibiger Grashüpfer
FO: 31, 39 (0,2), 42a (2,0), 42b (1,2)
Die Art fand sich in einer Sandgrube, einem Trockenra
sen, einem Halbtrockenrasen und einer Streuobstwiese.

Omocestus viridulus (L in n é , 1758), Bunter Grashüpfer 
FO: 4, 9 (0,1: 16.8.1948), 10 (1,1), 14a (0,5), 14b (3,6), 
16 (0,1: 22.9.1951), 17 (1,0: Bismarckturm, 9.8.1948), 
22 (2,0: 18.6.1992)
Sämtliche Funde stammen aus Mittelgebirgen. Es sei 
darauf hingewiesen, daß die Art in Mitteldeutschland 
den Verbreitungsschwerpunkt in der submontanen und 
montanen Stufe besitzt (W allaschek  1996b). Hin
sichtlich der o.g. Fundorte, von denen Biotopangaben 
Vorlagen, handelte es sich um einen mit Gras und Stau
den bestandenen W aldwegrand und um verschiedene 
Wiesentypen.

Stenobothrus lineatus (Panzer , 1796), Heidegrashüpfer 
FO: 17 (1,0: Trockenwiese, 5.8.1948), 19 (0,1), 25, 26 
(0,1), 27a (0,4), 27b (6,21), 28a (0,5), 28f (2,16), 281 
(2,60), 31, 32 (0,1: Eisleben, alte Halde, 2.7.1948, leg. 
H .v.O ettingen), 42a (0,1), 50 (0,1: 3.8.1947, leg. I.G.), 
65 (0,1: 12.7.1992)
Die Art kam auf einer alten Halde (vermutlich des Kup
ferbergbaues), in Sandgruben, einer Streuobstwiese und 
Kalktrocken- und -halbtrockenrasen vor.

Stenobothrus nigromaculatus (H e rrich -S ch ä ffe r , 
1840), Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer 
FO: 26 (1,0), 27a (25, 128), 27b (13,11), 281 (7,14) 
Besonders bemerkenswert erscheint, daß die Art im 
NSG „Neue Göhle“ seit den Untersuchungen von 
Schiemenz (1969) in den Jahren 1963-66 wieder in dem 
Gebiet nachgewiesen werden konnte, also ca. 30 Jahre 
später. Die Art wurde an den bezeichneten Fundorten in 
niedrigwüchsigen, fast geschlossenen Kalkmagerrasen 
gefangen. Auffällig erscheint die geringe Fangzahl von 
Stenobothrus lineatus in der Untersuchungsfläche 27a, 
also dort, wo Stenobothrus nigromaculatus außeror
dentlich hohe Fangzahlen aufweist. Nach allen Erfah
rungen präferieren beide Arten eine niedrige, fast ge
schlossene, am Boden dichte Pflanzendecke, wobei Ste
nobothrus lineatus im Gegensatz zu Stenobothrus ni
gromaculatus mittelhohe Vegetation toleriert. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, daß der optimale Lebens
raum der letzteren Art einen Konkurrenzvorteil gegenü
ber der Schwesterart verschafft, der sich in den unter
schiedlichen Fangzahlen äußert.

Stenobothrus stigmaticus (R a m bur , 1838), Kleiner
Heidegrashüpfer
FO: 3 (0,2), 30, 39 (2,2)
Die Art wurde auf einer trockenen, südostexponierten 
Bergwiese, einer trockenen Wiese mit niedrig-lückigen 
Stellen und einem Trockenrasen angetroffen. Sie 
konnte 1990 noch auf dem Pfarrberg bei Landsberg, 
also 11 Jahre nach Z ö rner , nachgewiesen werden 
(Wallaschek  1991).

Gomphocerippus rufus (L inné , 1758), Rote Keulen
schrecke
FO: 17 (L1,0: Bärenhöhe, 9.8.1948), 26 (6,11), 28e 
(0,1), 28f (1,5), 28j (0,2), 28k (0,1), 281 (0,5)
Die Funde stammen aus Kalktrocken- und -halb
trockenrasen, einem abgeholzten Niederwald und ei
nem Eichentrockenwald.

M yrmeleotettix maculatus (T hunberg , 1815), Ge
fleckte Keulenschrecke
FO: 11 (1,0), 16 (1,0: 22.7.1951), 25, 27b (2,4), 30, 31, 
32 (1,0: Seeburg, Trockenhang, 4.7.1956; 1,0: Seeburg, 
7.7.1956; 0,1: Seeburg, 16.10.1956; alle Tiere leg. B. 
M essner), 52 (0,2: Quedlinburg, 26.6.1947)
Die Art wurde in einer Sandgrube, Kalktrockenrasen 
und einer trockenen Wiese mit lückig-niedrigen Stellen 
gefunden. Wegen seiner Höhenlage bemerkenswert ist 
der Fund auf dem Brocken im Harz.

Chorthippus apricarius (L inné , 1758), Feld-Grashüp
fer
FO: 27b (0,1), 35a, 35c, 37 (0,1: Halle-Wörmlitz, 
26.6.1967)
Die Art kam in einem Kalkmagerrasen sowie in Gras- 
Staudenfluren vor.

Chorthippus mollis (C harpentier , 1825), Verkannter 
Grashüpfer
FO: 19 (2,2), 25, 26 (17,21), 27a (14,20), 27b (16,25), 
28a (0,6), 28c (1,0), 28e (15,11), 28f (3,5), 281 (0,2), 31, 
32 (0,1: Seeburg, 18.9.1956; 0,1: Seeburg, 16.10.1956; 
alle Tiere leg. B. M essner), 34, 35b, 35d, 38 (0,2), 42b
(1,3), 49 (3,2), 50 (1,0: Juli 1949; 1,1: 31.8.1952; 0,1: 
September 1953; alle Tiere leg. I.G.), 51 (0,1: 
27.7.1947; 0,1: 14.8.1949; alle Tiere leg. I.G.), 64 (0,2:
14.9.1991)
Funde stammen aus Sandgruben, Kalksteinbrüchen, 
unterschiedlichen Kalktrocken- und -halbtrockenrasen 
sowie von vegetationsarmen Flächen auf sandig-kiesi
gem Substrat einer Braunkohlenbergbauhalde.

Chorthippus bntnneus (T hunberg , 1815), Brauner 
Grashüpfer
FO: 2, 9 (0,2: Harz-Ilsetal, 7.8.1949), 24, 25, 26 (0,1), 
27a (0,1), 28e (0,2), 28f (0,1), 28j (2,0), 31, 35a, 35b, 
35c, 35d, 48b (1,0), 51 (0,2: 13.7.1947; 0,1: 27.7.1947; 
alle Tiere leg. I.G.), 65 (0,1: 12.7.1992)

© Entomologische Nachrichten und Berichte; download unter www.biologiezentrum.at



218 Entom ologische N achrichten und Berichte, 42 ,1998 /4

Die Art wurde auf mit Gras und Stauden bewachsenen 
Waldwegrändern, in einer Sandgrube, unterschiedli
chen Kalktrocken- und -halbtrockenrasen, einem Lu
zernefeld, einem abgeholzten Niederwald sowie auf 
Rohboden an Tümpeln und auf vegetationsarmen 
Flächen auf sandig-kiesigem Substrat einer Braunkoh
lenbergbauhalde nachgewiesen.

Chorthippus biguttulus (L in n é , 1758), Nachtigall- 
Grashüpfer
FO: 3 (43,18), 11 (1,0), 24, 25, 26 (6,17), 27a (3,12), 
27b (45,42), 28a (40,41), 28e (0,1), 28f (6,11), 28j 
(0,1), 281 (9,11), 30, 31, 32 (Rollsdorf, 19.9.1899; 1,0: 
Seeburg, 18.9.1956, leg. B. M e s s n e r ), 34, 35a, 35b, 
35c, 35d, 42a (1,2), 42b (2,2), 48b (5,1), 48c (1,0), 48d
(2,2), 49 (1,2), 50 (0,1: 3.8.1947; 1,0: Juli 1949; alle 
Tiere leg. I.G.), 51 (1,1: 14.8.1949, leg. I.G.)
Funde konnten in einem Kalksteinbruch, Sandgruben, 
auf einem mit Gras und Stauden bewachsenen Wald
wegrand, einer trockenen, südostexponierten Berg
wiese, unterschiedlichen Trocken- und -Halbtrockenra
sen, Gras-Staudenfluren, einer Streuobstwiese, einem 
Luzernefeld, einem abgeholzten Niederwald und an ei
ner Hecke getätigt werden.

Chorthippus albomarginatus (D e  G e e r , 1773), 
W eißrandiger Grashüpfer
FO: 22 (0,2: 24.6.1992), 28a (3,3), 31, 35a, 35b, 38
(3,4), 39 (0,2), 50 (1,0: 25.6.1950, leg. I.G.)
Die Art fand sich in Sandgruben, Gras-Staudenfluren in 
einem Braunkohlenbergbaugelände und in einem 
Trockenrasen.

Chorthippus ciorsatus (Z e t t e r s t e d t , 1821), W iesen
grashüpfer
FO: 42a (1,1), 42b (0,1)
Die Fundstellen befinden in einer Streuobstwiese und 
einem Halbtrockenrasen, die an den Hängen eines 
Bachtales liegen.

Chorthippus parallelus (Z e t t e r s t e d t , 1821), Gemei
ner Grashüpfer
FO: 3 (1,0), 28a (6,3), 28d (0,2), 31, 35a, 35d, 43 (1,0), 
62(1 ,0)
Die Art wurde auf einer trockenen, südostexponierten 
Bergwiese, in Sandgruben, Gras-Staudenfluren in ei
nem Braunkohlenbergbaugelände und einem Grün- 
land/Hecken-Komplex in einem Bachtal nachgewiesen.

4. Schlußbemerkungen

Im vorliegenden Beitrag konnten Fundorte von vier 
Ohrwurm-, vier Schaben-, 14 Langfühlerschrecken- 
und 23 Kurzfühlerschreckenarten zusammengestellt 
werden.

Für den Naturschutz ist von Interesse, daß drei nach 
der Bundesartenschutzverordnung „besonders ge
schützte“ Arten, nämlich Psophus stridulus, Oedipoda 
caerulescens und Sphingonotus caerulans, im Unter
suchungsraum nachgewiesen werden konnten. Elf 
Arten (C. dorsalis, D. verrucivorus, M. acervorum, P. 
stridulus, O. caerulescens, S. caerulans, S. grossum, O. 
haemorrhoidalis, S. nigromaculatus, S. stigmaticus, C. 
apricarius) gehören der Roten Liste der Heuschrecken 
der Bundesrepublik Deutschland (B e l l m a n n  1993) an. 
Die Auswertung dreier Museumssammlungen hat eine 
Reihe historischer Belege zutage gefördert. Dies er
möglichte es bei einigen Arten (P. stridulus, O. caerule
scens, S. caerulans, S. grossum, S. nigromaculatus, S. 
stigmaticus), aus dem Vergleich mit den Datierungen 
aktueller Funde Zeiträume anzugeben, die zwischen 
den Nachweisen vergangen sind. Vermutlich sind die 
recht individuenarmen Bestände von Stenobothrus ni
gromaculatus in den nur wenige Hektar großen Kalk
magerrasen der Neuen Göhle bzw. von S. stigmaticus in 
den nur einige hundert Quadratmeter großen Trocken
rasen auf dem Pfarrberg vollständig von anderen der
selben Art isoliert. In den genannten Zeiträumen (30 
bzw. 11 Jahre) überleben konnten beide wohl deshalb, 
weil die existenzökologisch erforderlichen Lebensbe
dingungen stets gewährleistet waren. Für den Natur
schutz bedeutet das, daß es sich lohnt, Pflegemaßnah
men auch für kleine Populationen gefährdeter Heu
schreckenarten in kleinflächigen Schutzgebieten zu er
greifen bzw. daß die Sicherung solcher Flächen und 
Tierbestände durchaus sinnvoll sein kann.
Insbesondere bei den Ohrwürmern und Schaben sind 
gravierende Mängel in der zoogeographischen Feldfor
schung in Mitteldeutschland deutlich geworden. Aber 
auch hinsichtlich der Heuschrecken fehlt es vielfach an 
entsprechenden systematisch angelegten Untersuchun
gen. Dieser Mißstand wird sich erst dann grundlegend 
ändern, wenn genügend Mittel für derartige Forschun
gen bereitgestellt werden. Begründung findet sich 
genügend in der Bedeutung dieser Tiergruppen für 
Landwirtschaft, Hygiene und Epidemiologie, Land
schaftsplanung und Naturschutz.
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BEOBACHTUNGEN

97.
Schistomelie eines Hinterbeines von Chaetarthria se- 
minulum  (H e r b st , 1797) (Col., Hydrophilidae)

Berichte über Teratologien (Mißbildungen an Lebewe
sen) sind in den einschlägigen Literaturen der Vergan
genheit und der Gegenwart immer wieder zu finden. 
Wie zahlreiche Veröffentlichungen bezeugen, scheint 
gerade die Klasse der Insekten für solche Anomalien 
besonders anfällig zu sein. Mißbildungen an Käfern 
sind unter anderem in den umfangreichen Werken von 
Balazuc (1948), M ocquerys (1880) und Sokoloff 
( 1972) beschrieben worden. Ergänzende bibliographi
sche Hinweise zu diesem Thema findet man bei G ra
ser (1986). In den Publikationen von Schaeflein 
( 1986, 1987) und Stöckel, G. & G. Tschuch (1993) 
werden speziell die aquatisch lebenden Coleoptera be
handelt, im besonderen die Käfer aus der Familie der 
Dytiscidae. Beschreibungen von Teratologien an Kä
fern aus den übrigen aquatilen Familien gibt es meines 
W issens nach nicht. Deshalb soll hier die Schistomelie 
(Spaltung oder Doppelung in zwei oder mehr Äste) ei
nes Hinterbeines an einem Käfer aus der Familie der 
Hydrophilidae vorgestellt werden. Gefangen wurde das 
Exemplar im Juli 1996 von Herrn B. Degen in Nord
deutschland; Bundesland Mecklenburg / Vorpommern 
im Müritzlandkreis, am Ufer des Drewitzer Sees. An 
dieser Stelle nochmals meinen herzlichen Dank an 
Herrn Degen für die Überlassung des Belegexemplars 
(coll. A. Lebenhagen).
Bei dem angesprochenem Tier handelt es sich um ein 
Exemplar der Art Chaetarthria seminulum (H erbst, 
1797). Der Käfer hat an der Basis der linken hinteren 
Tibia ein neues zusätzliches Hinterbein ausgebildet 
(Abb. 1). Das Bein liegt auf gleicher Ebene wie das ei
gentliche Hinterbein und befindet sich an dessen Innen
seite. Obwohl merklich schlanker als das Original, be
sonders im basalen Bereich, ist es vollständig ausgebil
det. Die fünf Tarsenglieder, die Endklauen sowie die 
Apikaldornen der Schiene sind an diesem „M iniatur
bein“ normal ausgebildet. Das außenliegende, eigentli
che Hinterbein weist in seinem Bau keinerlei Abnor
mitäten auf, auch bei einem Größenvergleich mit sei
nem rechten Gegenüber konnten keine Unterschiede 
festgestellt werden. Um die zusätzliche Gewichtsbela
stung der linken hinteren „Haupttibia“ zu kompensie
ren, ist sicher eine strukturelle Verstärkung eben dieser 
erforderlich. Sie konnte bei der mir möglichen Ver
größerung allerdings nicht erkannt werden. Wie wichtig 
aber eine stärkere, aus verschiedenen Blickwinkeln er
folgende Betrachtungsweise sein kann, ist anschaulich 
in der Arbeit von S tö c k e l, G. & G. T schuch  (1993) 
beschrieben worden.
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