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�2�U�Q�L�W�K�R�O�R�J�L�V�F�K�H���(�U�H�L�J�Q�L�V�V�H���Q�D�F�K���G�H�U���h�E�H�U�À�X�W�X�Q�J���G�H�V��
�(�O�E�H���6�D�D�O�H���:�L�Q�N�H�O�V���X�Q�G���G�H�U���8�P�J�H�E�X�Q�J���G�H�U���6�W�D�G�W���$�N�H�Q��
�L�P���-�D�K�U������������

Ingolf Todte

TODTE, I. �����������������2�U�Q�L�W�K�R�O�R�J�L�V�F�K�H���(�U�H�L�J�Q�L�V�V�H���Q�D�F�K���G�H�U���h�E�H�U�À�X�W�X�Q�J�����G�H�V���(�O�E�H���6�D�D�O�H���:�L�Q�N�H�O�V���X�Q�G���G�H�U��
�8�P�J�H�E�X�Q�J���G�H�U���6�W�D�G�W���$�N�H�Q���L�P���-�D�K�U���������������$�3�8�6��������������������

Extreme Niederschläge in den Einzugsgebieten der Oberläufe von Elbe und Saale führten am 8. und 9. 
�-�X�Q�L�� ���������� �]�X�� �]�Z�H�L�� �'�H�L�F�K�E�U�•�F�K�H�Q�� �L�P�� �0�L�W�W�H�O�H�O�E�H�J�H�E�L�H�W�� �E�H�L���$�N�H�Q�� �X�Q�G�� �%�U�H�L�W�H�Q�K�D�J�H�Q���� �1�D�F�K�� �G�H�P���$�E�À�L�H�‰�H�Q��
�G�H�U�� �:�D�V�V�H�U�P�D�V�V�H�Q�� �H�Q�W�V�W�D�Q�G�H�Q�� �D�W�W�U�D�N�W�L�Y�H�� �5�D�V�W�À�l�F�K�H�Q�� �I�•�U�� �:�D�W���� �X�Q�G�� �:�D�V�V�H�U�Y�|�J�H�O���� �5�H�J�L�R�Q�D�O�H�� �X�Q�G�� �W�H�L�O�Z�H�L��
se überregionale Bedeutung erreichten Rastbestände von Krickente, Silberreiher, Graureiher, Seidenrei��
�K�H�U���� �6�F�K�Z�D�U�]�V�W�R�U�F�K�����:�H�L�‰�V�W�R�U�F�K���� �6�F�K�Z�D�U�]�P�L�O�D�Q���� �'�X�Q�N�O�H�U���:�D�V�V�H�U�O�l�X�I�H�U���� �*�U�•�Q�V�F�K�H�Q�N�H�O�����:�D�O�G�Z�D�V�V�H�U�O�l�X�I�H�U����
�.�D�P�S�À�l�X�I�H�U���X�Q�G���0�H�K�O�V�F�K�Z�D�O�E�H�����'�L�H���J�U�R�‰�H���|�N�R�O�R�J�L�V�F�K�H���%�H�G�H�X�W�X�Q�J���Y�R�Q���Q�D�W�X�U�Q�D�K�H�Q���)�O�X�V�V�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q���Z�L�U�G��
�L�P���=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J���P�L�W���)�U�D�J�H�Q���G�H�V���+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]�H�V���G�L�V�N�X�W�L�H�U�W����  

TODTE, I. �����������������2�U�Q�L�W�K�R�O�R�J�L�F�D�O���U�H�F�R�U�G�V���D�I�W�H�U���W�K�H���À�R�R�G�L�Q�J���D�W���W�K�H���(�O�E�H���6�D�D�O�H���F�R�U�Q�H�U���D�Q�G���V�X�U�U�R�X�Q�G�L�Q�J�V��
�Q�H�D�U���W�K�H���F�L�W�\���R�I���$�N�H�Q���L�Q���������������$�S�X�V��������������������

Extreme rainfall in the catchment area of the rivers Elbe and Saale led to two dyke breaks in the middle 
Elbe area near Aken and Breitenhagen on 8th and 9th June 2013. Attractive resting areas for waders and 
waterfowl developed after the water had receded. Resting populations of Eurasian Teal, Great White Egret, 
�*�U�H�\�� �+�H�U�R�Q���� �/�L�W�W�O�H�� �(�J�U�H�W���� �%�O�D�F�N�� �6�W�R�U�N���� �:�K�L�W�H�� �6�W�R�U�N���� �%�O�D�F�N�� �.�L�W�H���� �6�S�R�W�W�H�G�� �5�H�G�V�K�D�Q�N���� �*�U�H�H�Q�V�K�D�Q�N���� �*�U�H�H�Q��
�6�D�Q�G�S�L�S�H�U�����5�X�I�I���D�Q�G���+�R�X�V�H���0�D�U�W�L�Q���Z�H�U�H���U�H�F�R�U�G�H�G���L�Q���Q�X�P�E�H�U�V���R�I���U�H�J�L�R�Q�D�O���D�Q�G���S�D�U�W�L�D�O�O�\���R�I���Q�D�W�L�R�Q�D�O���L�P�S�R�U��
tance. The great ecological importance of natural alluvial landscapes is discussed in context with questions 
�R�I���P�H�D�V�X�U�H�V���D�E�R�X�W���À�R�R�G���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q��

�,�Q�J�R�O�I���7�R�G�W�H�����(�U�Z�L�W�W�H�U���6�W�U�D�‰�H���������������������$�N�H�Q���(�O�E�H�����(���0�D�L�O�����L�Q�J�R�O�I���W�R�G�W�H�#�W���R�Q�O�L�Q�H���G�H

�������(�L�Q�O�H�L�W�X�Q�J

�)�O�X�V�V�O�l�X�I�H�� �V�L�Q�G�� �H�L�Q�H�U�� �G�X�U�F�K�� �G�D�V�� �:�D�V�V�H�U�U�H��
gime bestimmten Dynamik ausgesetzt. Ein 
�X�Q�U�H�J�H�O�P�l�‰�L�J�H�U�� �:�H�F�K�V�H�O�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� �7�U�R�F�N�H�Q��
�S�H�U�L�R�G�H�Q�� �X�Q�G�� �h�E�H�U�À�X�W�X�Q�J�H�Q�� �E�U�L�Q�J�W�� �I�•�U�� �G�L�H�� �L�Q��
�G�H�Q���)�O�X�‰�D�X�H�Q���O�H�E�H�Q�G�H�Q���7�L�H�U�����X�Q�G���3�À�D�Q�]�H�Q�J�H��
�P�H�L�Q�V�F�K�D�I�W�H�Q���9�R�U���� �X�Q�G���1�D�F�K�W�H�L�O�H���P�L�W���V�L�F�K���� �,�Q��
�Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H�Q�� �)�O�X�‰�D�X�H�Q�� �K�D�E�H�Q�� �V�L�F�K�� �G�L�H�� �/�H�E�H�Q�V��
�J�H�P�H�L�Q�V�F�K�D�I�W�H�Q���G�L�H�V�H�P���:�H�F�K�V�H�O���L�P���/�D�X�I�H���G�H�U��
Zeit angepasst. In Gebieten, welche schon 

seit langer Zeit durch Deiche dem natürlichen 
�:�H�F�K�V�H�O�� �Y�R�Q�� �+�R�F�K���� �X�Q�G�� �1�L�H�G�U�L�J�Z�D�V�V�H�U�� �� �H�Q�W��
zogen wurden, sieht es anders aus. Werden 
�V�R�O�F�K�H���*�H�E�L�H�W�H���•�E�H�U�À�X�W�H�W�����N�R�P�P�W���H�V���]�X���H�U�K�H�E��
lichen Beeinträchtigungen. Andererseits ent��
�V�W�H�K�H�Q�� �D�E�H�U�� �Q�D�F�K�� �G�H�P���$�E�À�L�H�‰�H�Q�� �G�H�V���:�D�V�V�H�U�V��
�L�G�H�D�O�H���%�U�X�W�����X�Q�G���5�D�V�W�P�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q���I�•�U���D�Q�J�H��
passte Vogelarten. 

In den letzten 20 Jahren nahm die Anzahl 
der sogenannten „Jahrhunderthochwasser“ 
weltweit zu. In Deutschland kam es vor allem 
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�D�Q���G�H�Q���)�O�•�V�V�H�Q���'�R�Q�D�X�����(�O�E�H�����0�X�O�G�H�����2�G�H�U���X�Q�G��
�6�D�D�O�H�� �]�X�� �V�F�K�Z�H�U�H�Q�� �+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�H�U�H�L�J�Q�L�V�V�H�Q����
Im Jahr 1997 führte ein schweres Oderhoch��
wasser zu einem Deichbruch auf deutscher 
�X�Q�G�� �]�X�� �J�U�R�‰�À�l�F�K�L�J�H�Q�� �h�E�H�U�À�X�W�X�Q�J�H�Q�� �D�X�I�� �S�R�O��
nischer Seite.

Im Jahr 2002 gab es an der Elbe und Mul��
�G�H�����Y�R�U���D�O�O�H�P���L�Q���6�D�F�K�V�H�Q���X�Q�G���6�D�F�K�V�H�Q���$�Q�K�D�O�W������
�P�H�K�U�H�U�H���'�H�L�F�K�E�U�•�F�K�H���P�L�W���J�U�R�‰�À�l�F�K�L�J�H�Q���h�E�H�U��
�À�X�W�X�Q�J�H�Q���� �0�L�W�W�H�� �0�D�L�� ���������� �¿�H�O�H�Q�� �L�P�� �%�H�U�H�L�F�K��
der Oberläufe von Elbe, Mulde und Saale so��
�Z�L�H�� �L�K�U�H�U�� �1�H�E�H�Q�À�•�V�V�H�� �H�[�W�U�H�P�H�� �1�L�H�G�H�U�V�F�K�O�l�J�H����
welche die Wasserführung von Elbe und Saale 
�D�X�I���E�L�V�K�H�U���V�H�O�W�H�Q���H�U�U�H�L�F�K�W�H���+�|�F�K�V�W�V�W�l�Q�G�H���V�W�H�L�J�H�Q��
�O�L�H�‰�H�Q�����(�V���N�D�P���D�Q���P�H�K�U�H�U�H�Q���=�X�V�D�P�P�H�Q�À�•�V�V�H�Q��
�I�D�V�W���J�O�H�L�F�K�]�H�L�W�L�J���]�X���+�|�F�K�V�W�V�W�l�Q�G�H�Q�����,�Q�I�R�O�J�H���G�H�V��
�V�H�Q���J�D�E���H�V���Y�R�U���D�O�O�H�P���L�Q���6�D�F�K�V�H�Q���$�Q�K�D�O�W�����'�H�L�F�K��
brüche, u.a. bei Bitterfeld, Aken, Breitenhagen 
�X�Q�G�� �)�L�V�F�K�E�H�F�N���� �P�L�W�� �V�H�L�W�� �•�E�H�U�� �������� �-�D�K�U�H�Q�� �Q�L�F�K�W��
�P�H�K�U�� �J�H�N�D�Q�Q�W�H�Q�� �h�E�H�U�À�X�W�X�Q�J�H�Q�� �•�E�H�U�� �P�H�K�U�H�U�H��
hundert km². Besonders betroffen waren der 
�(�O�E�H���6�D�D�O�H�����X�Q�G���G�H�U���(�O�E�H���+�D�Y�H�O���:�L�Q�N�H�O����

Am 8. Juni 2013 kam es zu einem Deich��
bruch zwischen Aken und Dessau im Kreis 
�$�Q�K�D�O�W���%�L�W�W�H�U�I�H�O�G�����L�Q�I�R�O�J�H���G�H�V�V�H�Q���H�W�Z�D���������N�P�ð��
�|�V�W�O�L�F�K�� �X�Q�G�� �V�•�G�O�L�F�K�� �G�H�U�� �6�W�D�G�W�� �$�N�H�Q�� �•�E�H�U�À�X��
tet wurden. Am 9. Juni morgens brach ein 
weiterer Deich zwischen Breitenhagen und 
Klein Rosenburg im Salzlandkreis. Durch die 
Bruchstelle drangen gewaltige Wassermas��
�V�H�Q���� �G�L�H�� �]�X�� �J�U�R�‰�À�l�F�K�L�J�H�Q�� �h�E�H�U�À�X�W�X�Q�J�H�Q�� �Y�R�Q��
�H�W�Z�D�� ������ �N�P�ð�� �L�P�� �.�U�H�L�V�� �$�Q�K�D�O�W���%�L�W�W�H�U�I�H�O�G�� �X�Q�G��
im Salzlandkreis führten. Durch beide Deich��
brüche wurde die Stadt Aken vom Wasser ein��
�J�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�� �X�Q�G�� �H�L�Q�H�� �)�O�l�F�K�H�� �Y�R�Q�� �L�Q�V�J�H�V�D�P�W��
�H�W�Z�D�����������N�P�ð���P�L�W���F�D�������������0�L�O�O�����P�ñ���(�O�E�H�����X�Q�G��
�6�D�D�O�H�Z�D�V�V�H�U���•�E�H�U�À�X�W�H�W�����-�����.�D�U�G�R�V�����P�G�O�����0�L�W�W��������
�'�L�H�� �O�H�W�]�W�H�� �J�U�R�‰�H�� �h�E�H�U�À�X�W�X�Q�J�� �G�L�H�V�H�V�� �*�H�E�L�H�W�H�V��
�H�U�I�R�O�J�W�H�� ���������� �X�Q�G�� �(�L�Q�G�U�•�F�N�H�� �G�D�Y�R�Q�� �Z�X�U�G�H�Q��
auch von Carl Andreas Naumann beschrieben 
��BEICHE 1985������ �'�D�P�L�W���H�U�I�R�O�J�W�H���Q�D�F�K���•�E�H�U����������
�-�D�K�U�H�Q���Z�L�H�G�H�U���H�L�Q�H���h�E�H�U�À�X�W�X�Q�J���Y�R�Q���7�H�L�O�H�Q���G�H�V��
�/�|�G�G�H�U�L�W�]�H�U�� �)�R�U�V�W�H�V���� �G�H�V�� �)�R�U�V�W�H�V�� �2�O�E�H�U�J���� �G�H�V��
�'�L�H�E�]�L�J�H�U���)�R�U�V�W�H�V�����G�H�V���2�V�W�H�U�Q�L�H�Q�E�X�U�J�H�U���7�H�L�F�K��
�J�H�E�L�H�W�H�V���� �G�H�U�� �1�L�H�G�H�U�X�Q�J�H�Q�� �X�P���$�N�H�Q�� �X�Q�G�� �6�X��
sigke sowie des Wulfener Bruches. 

�'�L�H�� �Q�H�X�� �H�Q�W�V�W�D�Q�G�H�Q�H�Q�� �:�D�V�V�H�U�À�l�F�K�H�Q�� �Z�X�U��
�G�H�Q�� �V�R�I�R�U�W�� �D�O�V�� �%�U�X�W���� �X�Q�G�� �5�D�V�W�J�H�E�L�H�W�� �Y�R�Q�� �Y�H�U��

schiedenen Vogelarten genutzt. Die Ereignisse 
�]�H�L�J�W�H�Q�� �V�H�K�U�� �G�H�X�W�O�L�F�K���� �Z�H�O�F�K�H�V�� �|�N�R�O�R�J�L�V�F�K�H��
�3�R�W�H�Q�]�L�D�O�� �L�Q�� �Q�D�W�•�U�O�L�F�K�H�Q�� �)�O�X�V�V�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q��
steckt, wenn sie sich den ihnen entzogenen 
Raum wieder nehmen. Aus diesem Grund 
wird hier über wesentliche ornithologische 
�(�U�H�L�J�Q�L�V�V�H���G�H�V���+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�V�������������E�H�U�L�F�K�W�H�W��

�������*�H�E�L�H�W�����0�D�W�H�U�L�D�O���X�Q�G���0�H�W�K�R�G�H

�'�L�H���6�W�D�G�W���$�N�H�Q���E�H�¿�Q�G�H�W���V�L�F�K���D�P���0�L�W�W�H�O�O�D�X�I���G�H�U��
�(�O�E�H���]�Z�L�V�F�K�H�Q���G�H�U���0�X�O�G�H�����X�Q�G���6�D�D�O�H�P�•�Q�G�X�Q�J����
�6�L�H���Z�L�U�G���Q�|�U�G�O�L�F�K�����Z�H�V�W�O�L�F�K���X�Q�G���|�V�W�O�L�F�K���G�X�U�F�K��
�G�D�V�� �(�8�� �6�3�$�� �Ã�0�L�W�W�O�H�U�H�� �(�O�E�H�� �H�L�Q�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K��
�6�W�H�F�N�E�\���/�|�G�G�H�U�L�W�]�H�U�� �)�R�U�V�W�¶�� �E�H�J�U�H�Q�]�W���� �6�•�G�O�L�F�K��
�G�H�U���6�W�D�G�W���E�H�¿�Q�G�H�W���V�L�F�K���G�D�V���(�8���6�3�$���Ã�:�X�O�I�H�Q�H�U��
�%�U�X�F�K���X�Q�G���7�H�L�F�K�J�H�E�L�H�W���2�V�W�H�U�Q�L�H�Q�E�X�U�J�¶����MAM-
MEN���H�W���D�O�������������������'�L�H���X�Q�P�L�W�W�H�O�E�D�U�H���8�P�J�H�E�X�Q�J��
�O�L�H�J�W�� �L�P�� �8�U�V�W�U�R�P�W�D�O�� �G�H�U�� �(�O�E�H���� ��ROCHLITZER et 
�D�O����������������

�'�H�U�� �(�O�E�H���6�D�D�O�H���:�L�Q�N�H�O�� �Z�L�U�G�� �Q�R�U�G�Z�H�V�W�O�L�F�K��
�Y�R�Q���G�H�U���6�D�D�O�H�����Q�R�U�G�|�V�W�O�L�F�K���Y�R�Q���G�H�U���(�O�E�H�����V�•�G��
�|�V�W�O�L�F�K�� �Y�R�Q�� �G�H�U�� �6�W�D�G�W�� �$�N�H�Q�� �X�Q�G�� �G�H�P�� �2�V�W�H�U��
nienburger Teichgebiet sowie südlich vom 
�.�|�W�K�H�Q�H�U���$�F�N�H�U�O�D�Q�G���E�H�J�U�H�Q�]�W�����$�E�E��������������

�'�H�U�� �'�H�L�F�K�E�U�X�F�K�� �|�V�W�O�L�F�K�� �Y�R�Q�� �$�N�H�Q�� �Z�X�U�G�H��
nach 3 Tagen geschlossen. Der Deichbruch 
bei Breitenhagen konnte nicht geschlossen 
werden. Erst durch zwei „Entlastungsspren��
gungen“ und einen sinkenden Wasserstand der 
Elbe und Saale konnte nach etwa einer Wo��
�F�K�H�� �G�H�U�� �:�D�V�V�H�U�]�X�À�X�V�V�� �J�H�V�W�R�S�S�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �(�L�Q��
merklicher Rückgang des Wassers erfolgte im 
Bereich Aken nach etwa einer Woche und im 
Wulfener Bruch nach etwa 2 Wochen, an an��
deren Stellen zog er sich teilweise über vier 
Wochen hin. Dies konnte durch Abpumpen 
�X�Q�G���6�F�K�O�L�W�]�H�Q���Y�R�Q���6�W�U�D�‰�H�Q���V�R�Z�L�H���G�X�U�F�K���Q�D�W�•�U��
�O�L�F�K�H�Q���$�E�À�X�V�V���H�U�U�H�L�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q�����'�L�H���:�D�V�V�H�U�W�L�H��
�I�H�Q�� �G�H�U�� �•�E�H�U�À�X�W�H�W�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �V�F�K�Z�D�Q�N�W�H�Q�� �Y�R�Q��
�Z�H�Q�L�J�H�Q���=�H�Q�W�L�P�H�W�H�U�Q���E�L�V���]�X�����������P���7�L�H�I�H����

An den tiefsten Stellen hielten sich länger��
�I�U�L�V�W�L�J�� �J�U�|�‰�H�U�H���:�D�V�V�H�U�À�l�F�K�H�Q���� �V�R�� �E�H�L�� �6�X�V�L�J�N�H��
���6�X�V������ �E�H�L�� �2�E�V�H�O�D�X�� ���2�E�V���� �X�Q�G�� �L�P�� �:�X�O�I�H�Q�H�U��
�%�U�X�F�K�����:�%�Z���X�����:�E�|�������Z�H�O�F�K�H���W�H�L�O�Z�H�L�V�H���Q�R�F�K��
���������� �Y�R�U�K�D�Q�G�H�Q�� �Z�D�U�H�Q���� �L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H�� �D�X�V��
diesen Bereichen stammen die meisten der 
�K�L�H�U�� �H�U�Z�l�K�Q�W�H�Q�� �%�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�H�Q���� �%�H�L�� �J�U�R�‰�H�Q��
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Niederschlagsmengen entstehen auf einigen 
�)�O�l�F�K�H�Q�� �D�X�F�K�� �K�H�X�W�H�� �V�R�I�R�U�W�� �Z�L�H�G�H�U�� �Ä�6�H�H�Q�O�D�Q�G��
schaften“. Durch anhaltend warme Witterung 
�W�U�R�F�N�Q�H�W�H�Q���G�L�H���K�|�K�H�U���J�H�O�H�J�H�Q�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q���U�H�O�D��
tiv schnell ab und es entstanden sukzessive 
�L�G�H�D�O�H�� �5�D�V�W���� �X�Q�G�� �1�D�K�U�X�Q�J�V�E�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q�� �I�•�U��
�]�D�K�O�U�H�L�F�K�H�� �:�D�W���� �X�Q�G�� �:�D�V�V�H�U�Y�R�J�H�O�D�U�W�H�Q���� �'�L�H��
�V�H�� �I�•�U�� �9�|�J�H�O�� �J�X�W�H�Q�� �%�H�G�L�Q�J�X�Q�J�H�Q�� �E�H�V�W�D�Q�G�H�Q��
vor allem im Juli und August. Ab September 
�Z�D�U�H�Q���G�D�Q�Q���Q�X�U���Q�R�F�K���G�L�H���W�L�H�I�V�W�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q���G�H�V��
Wulfener Bruchs unter Wasser.

�(�L�Q���*�U�R�‰�W�H�L�O���G�H�U���R�U�Q�L�W�K�R�O�R�J�L�V�F�K�H�Q���%�H�R�E�D�F�K��
�W�X�Q�J�H�Q���H�U�I�R�O�J�W�H���L�Q���Y�L�H�U���*�H�E�L�H�W�H�Q�����V�����$�E�E�����������L�P��
Juli und August 2013. In den Arttexten sind 
den Bebachtungen jeweils die entsprechenden 
�*�H�E�L�H�W�H���G�X�U�F�K���H�L�Q�H���$�E�N�•�U�]�X�Q�J���]�X�J�H�R�U�G�Q�H�W����
WBw��� ���:�X�O�I�H�Q�H�U���%�U�X�F�K���Z�H�V�W�O�����7�H�L�O������
WBö��� ���:�X�O�I�H�Q�H�U���%�U�X�F�K���|�V�W�O�����7�H�L�O������
�6�X�V��� ���6�X�V�L�J�N�H����
Obs = Obselau. 

Die meisten Daten stammen aus dem Wulfe��
�Q�H�U���%�U�X�F�K�����'�L�H���)�O�l�F�K�H�Q���E�H�L���$�N�H�Q�����2�E�V�H�O�D�X�����X�Q�G��
�6�X�V�L�J�N�H���Z�X�U�G�H�Q���L�P���/�D�X�I�H���G�H�U���=�H�L�W���L�P�P�H�U���W�U�R��
ckener und damit für die Vogelwelt unattraktiv. 

�1�D�F�K�� �0�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�� �E�H�J�L�Q�J�� �L�F�K�� �P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V��
�H�L�Q�P�D�O�� �Z�|�F�K�H�Q�W�O�L�F�K�� �G�L�H�� �*�H�E�L�H�W�H���� �$�X�‰�H�U�G�H�P��
�•�E�H�U�O�L�H�‰�H�Q���P�L�U���H�L�Q�L�J�H���2�U�Q�L�W�K�R�O�R�J�H�Q���L�K�U���0�D�W�H�U�L��
al, weitere Daten wurden aus ornitho.de über��
�Q�R�P�P�H�Q�����9�R�U���D�O�O�H�P���N�X�U�]���Q�D�F�K���G�H�Q���h�E�H�U�À�X�W�X�Q��
�J�H�Q���Z�D�U�H�Q���Y�L�H�O�H���)�O�l�F�K�H�Q���Q�R�F�K���Q�L�F�K�W���]�X�J�l�Q�J�O�L�F�K����
Dadurch konnten nicht alle im Gebiet vorhan��
�G�H�Q�H�Q���9�R�J�H�O�D�U�W�H�Q���V�R�Z�L�H�����D�Q�V�D�P�P�O�X�Q�J�H�Q���H�U�I�D�V�V�W��
und Zahlen zum Teil nur geschätzt werden. Es 
�L�V�W���D�X�F�K���Q�L�F�K�W���D�X�V�]�X�V�F�K�O�L�H�‰�H�Q�����G�D�V�V���E�H�L���G�H�U���*�U�|��
�‰�H�� �G�H�V�� �*�H�E�L�H�W�H�V�� �V�R�Z�R�K�O�� �Z�H�F�K�V�H�O�Q�G�H�� �6�F�K�Z�l�U��
me doppelt gezählt, als auch andere übersehen 
wurden. Es erfolgten auch mehrere nächtliche 
�(�[�N�X�U�V�L�R�Q�H�Q�����Y�R�U���D�O�O�H�P���X�P���U�X�I�H�Q�G�H���:�D�F�K�W�H�O�N�|��
nige und Tüpfelsumpfhühner zu erfassen. 

�������'�D�Q�N

�(�F�N�D�U�G�� �*�U�D�Y�H���� �'�L�H�W�U�L�F�K�� �6�H�O�O�L�Q�� �X�Q�G�� �+�D�U�W�P�X�W��
�6�S�R�W�W�� �•�E�H�U�O�L�H�‰�H�Q�� �P�L�U�� �L�K�U�H�� �%�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�V�G�D�W�H�Q����
Aus ornitho.de übernahm ich Angaben von 
�6�W�H�I�D�Q�� �)�L�V�F�K�H�U���� �.�O�D�X�V���'�L�H�W�H�U�� �+�D�O�O�P�D�Q�Q���� �)�U�D�Q�N��
�.�R�F�K�����8�Z�H���3�D�W�]�D�N�����$�Q�G�U�H�D�V���5�|�‰�O�H�U�����)�U�D�Q�N���9�R�U��
�Z�D�O�G�����+�H�Q�U�L�N���:�D�W�]�N�H���X�Q�G���7�R�P���:�X�O�I�����$�O�O�H�Q���G�D�Q��

ke ich für die Überlassung ihrer Beobachtungen. 
�:�H�L�W�H�U�K�L�Q�� �G�D�Q�N�H�� �L�F�K�� �+�H�U�U�Q�� �3�U�R�I���� �'�U���� �-�R�K�D�Q�Q�H�V��
�.�D�U�G�R�V���I�•�U���G�L�H���W�H�F�K�Q�L�V�F�K�H�Q���$�Q�J�D�E�H�Q���]�X�P���+�R�F�K��
�Z�D�V�V�H�U�� �V�R�Z�L�H�� �+�R�O�J�H�U�� �1�D�X�P�D�Q�Q�� �X�Q�G�� �$�Q�Q�H�J�U�H�W��
�6�F�K�|�Q�E�U�R�G�W���I�•�U���G�L�H���(�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�U���.�D�U�W�H��

�������(�U�J�H�E�Q�L�V�V�H

�����������%�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�H�Q
Höckerschwan Cygnus olor
Bei Obs hielten sich vom 20.8. bis 12.10. zwi��
�V�F�K�H�Q�������X�Q�G���������9�|�J�H�O���D�X�I�����7�R�G�W�H����

Saatgans Anser fabalis
�$�P���������������N�R�Q�Q�W�H�Q���L�P���:�%�Z���H�L�Q�P�D�O�L�J�������9�|�J�H�O��
�J�H�V�H�K�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����6�H�O�O�L�Q����

�*�U�D�X�J�D�Q�V��Anser anser
�*�U�D�X�J�l�Q�V�H���E�L�O�G�H�W�H�Q���L�P���*�H�E�L�H�W���H�U�V�W�P�D�O�V���J�U�R�‰�H��
�6�R�P�P�H�U�W�U�X�S�S�V�����)�R�O�J�H�Q�G�H�Q���=�D�K�O�H�Q�����Z�X�U�G�H�Q���U�H��
�J�L�V�W�U�L�H�U�W�����+�D�O�O�P�D�Q�Q�����6�H�O�O�L�Q�����7�R�G�W�H����

�*�H-
biete WBw WBö WBö WBö WBö �6�X�V

�'�D-
�W�X�P 13.8. ���������� 13.7. 28.7. ���������� ����������

�,�Q�G�� ������ 130 ������ ������ 900 29

�(�L�Q�H�� �J�U�|�‰�H�U�H���$�Q�]�D�K�O�� �Z�X�U�G�H�� �G�D�Q�Q�� �H�U�V�W�� �Z�L�H�G�H�U��
�Q�D�F�K���O�l�Q�J�H�U�H�U���3�D�X�V�H���D�P���������������P�L�W�����������,�Q�G�����L�P��
�:�%�|���E�H�R�E�D�F�K�W�H�W��

Nilgans Alopochen aegyptiaca
�,�P���:�%�Z���X�Q�G���:�%�|�� �K�L�H�O�W�H�Q���V�L�F�K���Y�R�P������������ �E�L�V��
�]�X�P���������������]�Z�L�V�F�K�H�Q�������X�Q�G���������1�L�O�J�l�Q�V�H���D�X�I��������
�D�P���������������E�H�L���6�X�V�������+�D�O�O�P�D�Q�Q�����7�R�G�W�H��

Brandgans Tadorna tadorna
�9�R�P�� ���������� �E�L�V�� ������������ �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� ���� �X�Q�G�� �������� �]�X�P��
�*�U�R�‰�W�H�L�O�� �G�L�H�V�M�l�K�U�L�J�H���9�|�J�H�O�� �L�P���:�%�Z���� ���*�D�U�Y�H����
�+�D�O�O�P�D�Q�Q�����7�R�G�W�H��

Schnatterente Anas strepera
�,�P���:�%�Z���Y�R�P�������������E�L�V���������������]�Z�L�V�F�K�H�Q���������X�Q�G��
�������X�Q�G���L�P���:�%�|���������D�P���������������%�H�L���2�E�V���Y�R�P��������������
�E�L�V�����������������]�Z�L�V�F�K�H�Q���������X�Q�G�������������*�D�U�Y�H�����+�D�O�O��
�P�D�Q�Q�����6�H�O�O�L�Q�����7�R�G�W�H����
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�$�E�E�����������.�D�U�W�H���G�H�U���'�H�L�F�K�E�U�X�F�K�V�W�H�O�O�H�Q���Y�R�P���������X�Q�G���������������������V�R�Z�L�H���G�H�U���I�R�O�J�H�Q�G�H�Q���h�E�H�U�À�X�W�X�Q�J�H�Q�����6�F�K�U�D�I�I�X�U����
�P�L�W���G�H�Q���Y�L�H�U���+�D�X�S�W�E�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�Q�����/�X�I�W�E�L�O�G���G�H�V���/�$�8��������������
Fig. 1:���0�D�S���R�I���G�\�N�H���E�U�H�D�N�V���D�Q�G���W�K�H���I�R�O�O�R�Z�L�Q�J���À�R�R�G�L�Q�J�V���Z�L�W�K���W�K�H���I�R�X�U���P�D�L�Q���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���D�U�H�D�V����

�%�O�D�X�H�U���.�U�H�L�V�������:�%�Z�����5�R�W�H�U���.�U�H�L�V�������:�%�|�����*�U�•�Q�H�U���.�U�H�L�V�������6�X�V�����*�H�O�E�H�U���.�U�H�L�V�������2�E�V���� 
�%�O�D�X�H�U���3�I�H�L�O�������'�H�L�F�K�E�U�X�F�K���E�H�L���%�U�H�L�W�H�Q�K�D�J�H�Q�����5�R�W�H�U���3�I�H�L�O�������'�H�L�F�K�E�U�X�F�K���]�Z�L�V�F�K�H�Q���$�N�H�Q���X�Q�G���'�H�V�V�D�X
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�$�E�E���� ������Überschwemmungs��
�À�l�F�K�H�Q���D�P���V�•�G�|�V�W�O�L�F�K�H�Q���6�W�D�G�W��
�U�D�Q�G�� �Y�R�Q�� �$�N�H�Q���� ����������������������
�)�R�W�R�����+�����0�D�F�]�X�O�D�W����
Fig. 2: Flooded areas at the 
�V�R�X�W�K���H�D�V�W�H�U�Q���H�G�J�H���R�I���$�N�H�Q��

�$�E�E���� ������Überschwemmungs��
�À�l�F�K�H�Q�� �Q�|�U�G�O�L�F�K�� �6�X�V�L�J�N�H����
���������������������)�R�W�R�����7�+�:���'�H�V�V�D�X��
Fig. 3: Flooded areas north of 
�6�X�V�L�J�N�H����

�$�E�E���� ������Überschwemmungs��
�À�l�F�K�H�Q�� �E�H�L�� �0�H�Q�Q�H�Z�L�W�]����
�����������������������)�R�W�R�����-�����.�D�U�G�R�V����
Fig. 4: Flooded areas near 
�0�H�Q�Q�H�Z�L�W�]����
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�3�I�H�L�I�H�Q�W�H��Anas penelope
�,�P�� �:�%�Z�� ���� �D�P�� ���������� �� �X�Q�G�� �E�H�L�� �2�E�V�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q��
�G�H�P���������������X�Q�G���������������E�L�V���P�D�[���������������+�D�O�O�P�D�Q�Q����
�7�R�G�W�H��

Krickente Anas crecca
�,�P���:�%�Z���Y�R�P���������������E�L�V���������������E�L�V���P�D�[������������������
���)�L�V�F�K�H�U�����+�D�O�O�P�D�Q�Q�����6�H�O�O�L�Q�����7�R�G�W�H��
�%�H�L���2�E�V���]�Z�L�V�F�K�H�Q���G�H�P���������������X�Q�G�����������������P�D�[����
�������������7�R�G�W�H��

Stockente Anas platyrchynchos
�,�P�� �:�%�Z�� �Y�R�P�� ���������� �E�L�V�� ������������ �P�D�[���� ��������������
���*�D�U�Y�H�����+�D�O�O�P�D�Q�Q�����6�H�O�O�L�Q�����7�R�G�W�H����
�%�H�L���2�E�V���]�Z�L�V�F�K�H�Q���G�H�P���������������X�Q�G�����������������P�D�[����
�������������7�R�G�W�H����

Knäkente Anas querquedula
�9�R�P���������������E�L�V���������������L�P���:�%�Z���]�Z�L�V�F�K�H�Q�������X�Q�G��
�������������*�D�U�Y�H�����6�H�O�O�L�Q�����7�R�G�W�H��
�%�H�L���2�E�V���Y�R�P�������������E�L�V���������������P�D�[���������������7�R�G�W�H��

�/�|�I�I�H�O�H�Q�W�H Anas clypeata
�,�P���:�%�Z���Y�R�P���������������E�L�V���������������P�D�[���������������+�D�O�O��
�P�D�Q�Q�����6�H�O�O�L�Q�����7�R�G�W�H�������,�P���:�%�|���Y�R�P���������������E�L�V��
�������������]�Z�L�V�F�K�H�Q���������X�Q�G���������������+�D�O�O�P�D�Q�Q�����7�R�G��
�W�H�������0�D�[�������������D�P���������������E�H�L���2�E�V�������7�R�G�W�H����

Reiherente Aythya fuligula
�,�P���:�%�Z���������D�P���������������+�D�O�O�P�D�Q�Q����

Schellente Bucephala clangula
�$�P���������������K�L�H�O�W���V�L�F�K���E�H�L���2�E�V�������:�H�L�E�F�K�H�Q���P�L�W��
�����Q�R�F�K���Q�L�F�K�W���À�•�J�J�H�Q���-�X�Q�J�H�Q���D�X�I�������7�R�G�W�H��

�=�Z�H�U�J�W�D�X�F�K�H�U���7�D�F�K�\�E�D�S�W�X�V���U�X�¿�F�R�O�O�L�V
������ �,�Q�G���� �D�P�� ������������ �L�P�� �:�%�|�� �X�Q�G�� �P�D�[���� ������ �D�P��
�����������E�H�L���2�E�V�������7�R�G�W�H��

�6�F�K�Z�D�U�]�K�D�O�V�W�D�X�F�K�H�U��Podiceps nigricollis
�9�R�P������������ �E�L�V�������������� �L�P���:�%�Z�����P�D�[���� ������ ���+�D�O�O��
�P�D�Q�Q�����7�R�G�W�H��

Silberreiher �&�D�V�P�H�U�R�G�L�X�V���D�O�E�X�V
�)�R�O�J�H�Q�G�H���%�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�H�Q���J�H�O�D�Q�J�H�Q�����)�L�V�F�K�H�U����
�+�D�O�O�P�D�Q�Q���� �6�H�O�O�L�Q���� �7�R�G�W�H������ �Z�R�E�H�L�� �V�L�F�K�� �Q�X�U�� ����
�D�P���������������E�H�L���2�E�V���D�X�I�K�L�H�O�W�H�Q�����D�O�O�H���D�Q�G�H�U�H�Q��
�L�P���:�%�Z����

�'�D�W�X�P 7.7. 13.7. 23.7. ����������

�,�Q�G�� 12 �� ���� 27

�'�D�W�X�P 22.8. 7.9. ���������� 27.10.

�,�Q�G�� ���� ���� 27 ����

�*�U�D�X�U�H�L�K�H�U��Ardea cinerea
�)�R�O�J�H�Q�G�H�� �%�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�H�Q�� �H�U�I�R�O�J�W�H�Q�� ���*�D�U�Y�H����
�+�D�O�O�P�D�Q�Q�����5�|�‰�O�H�U�����6�H�O�O�L�Q�����7�R�G�W�H����

�*�H-
biete WBw WBw WBw WBw WBw WBw

�'�D-
�W�X�P23.7. 30.7. �������� 10.8. 13.8. ����������

�,�Q�G�� 89 ���� ���� 88 120 92

�*�H-
biete WBw WBö WBö WBö �6�X�V �6�X�V

�'�D-
�W�X�P 7.9. �������� 13.7. 28.7. 7.7. 10.7.

�,�Q�G�� 39 132 210 37 18 28

Seidenreiher Egretta garzetta
Im WBw wurden 2 am 10.8. und 13.8. beobachtet 
���$�E�E�������������D�E���G�H�P���������������Z�D�U�H�Q�������9�|�J�H�O���G�R�U�W�����'�L�H��
�����9�|�J�H�O���N�R�Q�Q�W�H�Q���E�L�V���]�X�P���������������P�H�K�U�P�D�O�V���Y�R�Q���D�O��
len genannten Beobachtern gesehen werden. Die 
�O�H�W�]�W�H���)�H�V�W�V�W�H�O�O�X�Q�J�����H�L�Q���9�R�J�H�O���J�H�O�D�Q�J���D�P���������������'�L�H��
Nachweise wurden durch die AKST anerkannt. 

Schwarzstorch Ciconia nigra
�0�D�[�L�P�D�O�� �Z�X�U�G�H�Q�� ������ �6�F�K�Z�D�U�]�V�W�|�U�F�K�H�� �D�P�� ����������
�L�P���:�%�Z���Q�R�W�L�H�U�W�����+�D�O�O�P�D�Q�Q�������)�R�O�J�H�Q�G�H���%�H�R�E��
�D�F�K�W�X�Q�J�H�Q���J�H�O�D�Q�J�H�Q�����+�D�O�O�P�D�Q�Q�����.�R�F�K�����6�H�O�O�L�Q����
�9�R�U�Z�D�O�G�����7�R�G�W�H������

�*�H-
biete WBw WBw WBw WBw WBw WBö

�'�D-
�W�X�P23.7. 3.8. 13.8. ���������� 22.9. 13.7. 

�,�Q�G�� 3 32 �� 12 7 21

�*�H-
biete WBö WBö WBö �6�X�V �6�X�V Obs

�'�D-
�W�X�P29.7. 20.8. 8.9. ���������� 7.7. ����������

�,�Q�G�� 7 �� 31 �� 10 1

Ringablesungen zeigten, dass es sich bei den 
�9�|�J�H�O�Q���]�X�P���J�U�|�‰�W�H�Q���7�H�L�O���L�P�P�H�U���X�P���G�L�H���V�H�O�E�H�Q��
handelte.
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�,�P���-�D�K�U�������������K�L�H�O�W�H�Q���V�L�F�K���D�X�I���G�H�Q���H�K�H�P�D�O�V���•�E�H�U��
�V�F�K�Z�H�P�P�W�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q���E�H�L���0�H�Q�Q�H�Z�L�W�]�����6�X�V�L�J�N�H��
�X�Q�G���2�E�V�H�O�D�X���L�P���$�X�J�X�V�W���6�H�S�W�H�P�E�H�U���Z�L�H�G�H�U���E�L�V��
�]�X�������� �6�F�K�Z�D�U�]�V�W�|�U�F�K�H���D�X�I���� �'�L�H���9�|�J�H�O���V�W�D�Q�G�H�Q��
�M�H�W�]�W���D�X�I���W�U�R�F�N�H�Q�H�Q���$�F�N�H�U�À�l�F�K�H�Q�����2�I�I�H�Q�E�D�U���Z�D�U��
�G�L�H�V���H�L�Q���Ä�/�H�U�Q�H�I�I�H�N�W�³���Y�R�P���-�D�K�U���]�X�Y�R�U��

�:�H�L�‰�V�W�R�U�F�K��Ciconia ciconia
�)�R�O�J�H�Q�G�H�� �%�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�H�Q�� ���+�D�O�O�P�D�Q�Q���� �� �6�S�R�W�W����
�5�|�‰�O�H�U�����7�R�G�W�H���� �Z�X�U�G�H�Q�� �U�H�J�L�V�W�U�L�H�U�W�� ���V�����$�E�E���� ��������
�0�D�[�L�P�D�O�� �Z�X�U�G�H�Q�� �������� �:�H�L�‰�V�W�|�U�F�K�H�� �Q�D�F�K�J�H��
�Z�L�H�V�H�Q�����7�R�G�W�H�������5�L�Q�J�D�E�O�H�V�X�Q�J�H�Q���H�U�J�D�E�H�Q�����G�D�V�V��
�H�V���V�L�F�K���]�X�P���J�U�|�‰�W�H�Q���7�H�L�O���L�P�P�H�U���X�P���G�L�H���V�H�O�E�H�Q��
�9�|�J�H�O���K�D�Q�G�H�O�W�H��

�*�H-
biete WBw WBw WBw WBw WBö WBö

�'�D-
�W�X�P���������� 23.7. 30.7. 2.8. 29.7. 20.8.

�,�Q�G�� 12 ���� ������ ������ ������ 10

�*�H-
biete �6�X�V �6�X�V �6�X�V �6�X�V �6�X�V

�'�D-
�W�X�P���������� ������������ 7.7. 10.7. 21.7.  

�,�Q�G�� 22 ���� 118 137 227

Fischadler Pundion haliaetus
�$�E�� ������������ �Z�X�U�G�H�� �H�L�Q�� �Q�H�X�H�U�� �+�R�U�V�W�� �D�X�I�� �H�L�Q�H�P��
�+�R�F�K�V�S�D�Q�Q�X�Q�J�V�P�D�V�W�� �H�U�U�L�F�K�W�H�W���� �G�H�U�� �L�Q�� �H�L�Q�H�U��
�•�E�H�U�I�O�X�W�H�W�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�� �E�H�L�� �$�N�H�Q�� �V�W�D�Q�G���� �'�D�V��
Gebiet war während der Überflutung durch 
�:�D�V�V�H�U�� �X�Q�G�� �6�W�U�D�‰�H�Q�V�S�H�U�U�X�Q�J�H�Q�� �X�Q�]�X�J�l�Q�J��
�O�L�F�K���� �Z�D�V�� �Y�H�U�P�X�W�O�L�F�K�� �G�L�H�� �)�L�V�F�K�D�G�O�H�U�� �]�X�U��
Ansiedlung bewogen hat. Das Männchen 
stammte aus der Nähe von Wittenberg, das 
ebenfalls beringte Weibchen konnte nicht 
abgelesen werden. Es erfolgte keine Brut 
mehr. Das Männchen war noch bis Ende 
September anwesend. 

Schlangenadler Circaetus gallicus
�(�L�Q���L�P�P�D�W�X�U�H�U���9�R�J�H�O���Z�X�U�G�H���Y�R�Q���8�����3�D�W�]�D�N���D�P��
18.8. bei Obs entdeckt und konnte bis zum 
31.8. von mehreren Beobachtern ausgiebig be��
obachtet werden. Der Nachweis wurde durch 
die AKST anerkannt und der DAK zur Bestäti��
�J�X�Q�J���H�L�Q�J�H�U�H�L�F�K�W�������V�����G�D�]�X���G�H�Q���%�H�L�W�U�D�J��PATZAK  
& WEIHE 2014 �L�Q���G�L�H�V�H�P���+�H�I�W���D�X�I���6������������������

Rohrweihe Circus aeruginosus
�(�L�Q�]�H�O�Y�|�J�H�O���Z�D�U�H�Q���V�W�l�Q�G�L�J���•�E�H�U���G�H�Q���J�H�À�X�W�H�W�H�Q��
�)�O�l�F�K�H�Q�� �G�H�V�� �:�%�Z�� �D�Q�Z�H�V�H�Q�G���� �� �0�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V�� ����
�%�U�X�W�H�Q�� �H�U�O�L�W�W�H�Q�� �7�R�W�D�O�Y�H�U�O�X�V�W�H���� �E�H�L�� �Z�H�L�W�H�U�H�Q�� ����
Bruten blieb der Verlauf unklar.

�5�R�W�P�L�O�D�Q���0�L�O�Y�X�V���P�L�O�Y�X�V
�$�P�� ������������ �Z�X�U�G�H�Q�� ������ �5�R�W�P�L�O�D�Q�H�� �E�H�L�� �0�H�Q�Q�H��
�Z�L�W�]�� �D�P�� �:�%�Z�� �E�H�R�E�D�F�K�W�H�W���� �'�L�H�� �9�|�J�H�O�� �I�U�D�‰�H�Q��
�W�R�W�H���)�L�V�F�K�H�����Z�H�O�F�K�H���]�X���+�X�Q�G�H�U�W�H�Q���D�X�I���G�H�Q���W�U�R��
�F�N�H�Q���I�D�O�O�H�Q�G�H�Q���)�H�O�G�H�U�Q���O�D�J�H�Q�����������9�|�J�H�O���Z�D�U�H�Q��
am 27.7. bei Aken auf Nahrungssuche.

�6�F�K�Z�D�U�]�P�L�O�D�Q���0�L�O�Y�X�V���P�L�J�U�D�Q�V
�$�P���������������Z�D�U�H�Q���������6�F�K�Z�D�U�]�P�L�O�D�Q�H���E�H�L���0�H�Q��
�Q�H�Z�L�W�]���D�P���:�%�Z�����D�X�F�K���V�L�H���I�U�D�‰�H�Q���W�R�W�H���)�L�V�F�K�H����
�G�L�H�� �]�X�� �+�X�Q�G�H�U�W�H�Q�� �D�X�I�� �G�H�Q�� �W�U�R�F�N�H�Q�� �I�D�O�O�H�Q�G�H�Q��
�)�H�O�G�H�U�Q���O�D�J�H�Q��

Seeadler Haliaeetus albicilla
�����6�H�H�D�G�O�H�U���D�P�������������L�P���:�%�Z�����+�D�O�O�P�D�Q�Q�������'�D�V��
Revierpaar mit seinen Jungen konnte fast täg��
lich im WBw gesehen werden.

�:�D�Q�G�H�U�I�D�O�N�H��Falco peregrinus
�$�P�� ���������� �E�H�G�U�l�Q�J�W�H�� ���� �:�D�Q�G�H�U�I�D�O�N�H�� �L�P�� �:�%�Z����
�D�Q�Z�H�V�H�Q�G�H���/�L�P�L�N�R�O�H�Q��

Kranich Crus grus
�(�U�V�W�P�D�O�L�J���Z�X�U�G�H�Q���������9�|�J�H�O���D�P�������������L�P���:�%�Z��
�J�H�]�l�K�O�W���� �'�L�H�� �$�Q�]�D�K�O�� �V�W�L�H�J�� �E�L�V�� �]�X�P�� ������������ �D�X�I��
180 und es bestand ein Schlafplatz auf den 
überschwemmten Wiesen südwestlich von 
�'�L�H�E�]�L�J���� �/�H�W�]�W�P�D�O�L�J�� �Z�X�U�G�H�Q�� ������ �.�U�D�Q�L�F�K�H�� �D�P��
1.9. gesehen. Bei Sus bestand kurzzeitig ein 
Schlafplatz vom  2.7. bis zum 12.7 mit max. 
�������9�|�J�H�O�Q�����%�H�L���2�E�V���Z�D�U�H�Q���Y�R�P���������������E�L�V��������������
ständig 18 Kraniche anwesend.

Wachtelkönig Crex crex
�(�L�Q���S�D�D�U���7�D�J�H���Q�D�F�K���G�H�Q���K�|�F�K�V�W�H�Q���:�D�V�V�H�U�V�W�l�Q�G�H�Q��
�N�R�Q�Q�W�H�Q�� �G�L�H�� �H�U�V�W�H�Q�� �:�D�F�K�W�H�O�N�|�Q�L�J�H�� �Y�H�U�K�|�U�W�� �Z�H�U��
�G�H�Q���� �]���%���� �]�Z�L�V�F�K�H�Q���$�N�H�Q�� �X�Q�G�� �6�X�V�� �D�P�� ������������ �H�L�Q��
�5�X�I�H�U�����%�L�V���]�X�P���������������N�R�Q�Q�W�H�Q���P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V�������5�X�I�H�U��
�D�X�I�����•�E�H�U�À�X�W�H�W�H�Q���*�H�W�U�H�L�G�H�I�H�O�G�H�U�Q���E�H�V�W�l�W�L�J�W���Z�H�U�G�H�Q����
�%�H�L�� �D�Q�V�F�K�O�L�H�‰�H�Q�G�H�Q�� �0�l�K�D�U�E�H�L�W�H�Q�� �Z�X�U�G�H�Q�� �D�X�F�K��
�9�|�J�H�O���D�X�I�J�H�V�F�K�H�X�F�K�W�����7�H�L�O�Z�H�L�V�H���U�L�H�I�H�Q���G�L�H���9�|�J�H�O��
�Q�X�U���H�W�Z�D���������P���Y�R�Q���H�L�Q�H�P���3�O�D�W�W�H�Q�E�D�X���:�R�K�Q�J�H�E�L�H�W��
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�$�E�E���� �������h�E�H�U�À�X�W�H�W�H�� �)�O�l�F�K�H�Q��
bei Diebzig im westlichen 
Teil des Wulfener Bruchs.  
�����������������������)�R�W�R�����,�����7�R�G�W�H����
Fig. 5: Flooded areas in the 
�:�X�O�I�H�Q�� �P�H�D�G�R�Z�V�� �Q�H�D�U�� �'�L�H�E-
�]�L�J��

�$�E�E���� �������h�E�H�U�À�X�W�H�W�H�� �)�O�l�F�K�H�Q��
bei Diebzig im westlichen 
Teil des Wulfener Bruchs.  
�����������������������)�R�W�R�����,�����7�R�G�W�H����
Fig. 6: Flooded areas in the 
�:�X�O�I�H�Q�� �P�H�D�G�R�Z�V�� �Q�H�D�U�� �'�L�H�E-
�]�L�J��

�$�E�E���� �������5�H�W�W�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V�� �+�H�F�N��
rindes bei Wulfen im west��
lichen Teil des Wulfener 
�%�U�X�F�K�V���� ���������������������� �)�R�W�R���� �,����
Todte. 
Fig. 7: Rescue of a Heck cow 
�L�Q�� �W�K�H�� �:�X�O�I�H�Q�� �P�H�D�G�R�Z�V�� �Q�H�D�U��
�:�X�O�I�H�Q��
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�$�E�E����������Seidenreiher im westli��
chen Teil des Wulfener Bruchs. 
�����������������������)�R�W�R�����,�����7�R�G�W�H��
Fig. 9: Little Egret in the Wul-
�I�H�Q���P�H�D�G�R�Z�V����

�$�E�E���� �������:�H�L�‰�V�W�|�U�F�K�H���•�E�H�U���D�E��
trocknenden Äckern bei Men��
�Q�H�Z�L�W�]�� �L�P�� �|�V�W�O�L�F�K�H�Q�� �7�H�L�O�� �G�H�V��
Wulfener Bruchs. 28.7.2013. 
�)�R�W�R�����+�����6�S�R�W�W������
Fig. 8: �:�K�L�W�H�� �6�W�R�U�N�V�� �À�\�L�Q�J��
�R�Y�H�U�� �D�� �G�U�\�L�Q�J�� �¿�H�O�G�� �Q�H�D�U�� �0�H�Q-
�Q�H�Z�L�W�]����

�H�Q�W�I�H�U�Q�W�����E�H�L���$�N�H�Q���������,�P���:�%�Z���Z�X�U�G�H�Q���Q�X�U�������5�X�I�H�U��
�I�H�V�W�J�H�V�W�H�O�O�W�����Y�H�U�P�X�W�O�L�F�K���Z�D�U�H�Q���D�E�H�U���L�P���:�%�Z�����X�Q�G��
�D�X�F�K���L�Q���G�H�Q���D�Q�G�H�U�H�Q���*�H�E�L�H�W�H�Q���� �Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K���P�H�K�U��
�:�D�F�K�W�H�O�N�|�Q�L�J�H���D�Q�Z�H�V�H�Q�G�����'�X�U�F�K���G�L�H���*�U�|�‰�H���X�Q�G��
teilweise Unzugänglichkeit bzw. durch Zeitman��
gel wurden sicher nicht alle Rufer erfasst.

�7�•�S�I�H�O�V�X�P�S�I�K�X�K�Q��Porzana porzana
Auch für die Erfassung dieser Art gilt das 
�E�H�L�P���:�D�F�K�W�H�O�N�|�Q�L�J���J�H�l�X�‰�H�U�W�H�����,�P���:�%�Z�������5�X��
�I�H�U���Y�R�P�������������E�L�V�������������������E�H�L���$�N�H�Q�������5�X�I�H�U���D�P��
������������

�%�O�l�V�V�K�X�K�Q��Fulica  atra  
Bei Obs max. 110 am 20.8. 

Kiebitz �9�D�Q�H�O�O�X�V�����Y�D�Q�H�O�O�X�V
Evtl. waren noch mehr Kiebitze anwesend, konnten 
aber nicht erfasst werden. Am 20.8. rasteten bei Obs 
�������.�L�H�E�L�W�]�H�����*�U�|�‰�H�U�H���$�Q�V�D�P�P�O�X�Q�J�H�Q���H�Q�W�V�W�D�Q�G�H�Q���V�R��
�I�R�U�W���Q�D�F�K���G�H�Q���h�E�H�U�V�F�K�Z�H�P�P�X�Q�J�H�Q���L�P���:�%�Z��

�'�D�W�X�P ���������� �������� 13.7. 21.7. 23.7.

�,�Q�G�� 1.000 2.300 2.000 �������� ����������

�'�D�W�X�P 11.8. ������������ ���������� 22.8. ����������

�,�Q�G�� ���������� ���������� ���������� 1.300 ������

�)�O�X�V�V�U�H�J�H�Q�S�I�H�L�I�H�U��Charadrius dubius
�$�X�I�� �W�U�R�F�N�H�Q�I�D�O�O�H�Q�G�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �L�P�� �:�%�Z�� �•�E�H�U��
�O�l�Q�J�H�U�H���=�H�L�W�����P�D�[�����������D�P���������������V�R�Z�L�H���������D�P����������



12                                                                                                                       Apus 19 (2014)

�6�D�Q�G�U�H�J�H�Q�S�I�H�L�I�H�U��Charadrius hiaticula
�$�P���������������L�P���:�%�Z�������6�D�Q�G�U�H�J�H�Q�S�I�H�L�I�H�U�����.�R�F�K����
�9�R�U�Z�D�O�G����

�*�U�R�‰�H�U���%�U�D�F�K�Y�R�J�H�O���1�X�P�H�Q�L�X�V���D�U�T�X�D�W�D
Im WBw traten ab Mitte Juli ständig Brach��
�Y�|�J�H�O���D�X�I��

�'�D�W�X�P 13.7. 10.8. 13.8. ����������

�,�Q�G�� 2 12 8 ����

�'�D�W�X�P 20.8. 22.8. ���������� 3.9

�,�Q�G�� 17 18 ���� ��

�8�I�H�U�V�F�K�Q�H�S�I�H���/�L�P�R�V�D���O�L�P�R�V�D
�����D�P�����������������6�H�O�O�L�Q����

Bekassine Gallinago gallinago
Die Angaben sind nur Minimalzahlen, die 
�Z�L�U�N�O�L�F�K�H�� �$�Q�]�D�K�O�� �G�•�U�I�W�H�� �Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�� �K�|�K�H�U��
gelegen haben. Im WBw waren ab Ende Juli 
�V�W�l�Q�G�L�J���%�H�N�D�V�V�L�Q�H�Q���D�Q�Z�H�V�H�Q�G��

�'�D�W�X�P 30.7. 11.8. ���������� ���������� 22.9.

�,�Q�G�� ������ ���� 18 180 8

Odinshühnchen Phalaropus lobatus
���� �D�G���� �:�� �D�P�� ������������ �L�P�� �:�%�Z�� �E�H�L�� �0�H�Q�Q�H�Z�L�W�]��
���7�R�G�W�H����

�)�O�X�V�V�X�I�H�U�O�l�X�I�H�U��Actitis hypoleucos
�����9�|�J�H�O���D�P���������������L�P���:�%�Z�����+�D�O�O�P�D�Q�Q����

�'�X�Q�N�O�H�U���:�D�V�V�H�U�O�l�X�I�H�U��Tringa erythropus
�$�E�� �$�Q�I�D�Q�J�� �-�X�O�L�� �Z�D�U�H�Q�� �V�W�l�Q�G�L�J�� �9�|�J�H�O�� �L�P��
�:�%�Z��

�'�D�W�X�P �������� 10.8. ������������ ���������� ����������

�,�Q�G�� 2 �� 18 ���� ����

Rotschenkel Tringa totanus
���� �D�P������������ �X�Q�G������ �D�P�������������� �L�P���:�%�Z���V�R�Z�L�H��������
�D�P���������������X�Q�G�������D�P���������������E�H�L���2�E�V����

�*�U�•�Q�V�F�K�H�Q�N�H�O��Tringa nebularia
�$�E���$�Q�I�D�Q�J���-�X�O�L���Z�D�U�H�Q���V�W�l�Q�G�L�J���9�|�J�H�O���L�P���:�%�Z��
�D�Q�Z�H�V�H�Q�G��

�'�D�W�X�P �������� 9.7. 13.7. ������������

�,�Q�G�� ���� 21 �� ����

�'�D�W�X�P ���������� 28.8. 7.9.

�,�Q�G�� ���� ���� 10

�:�D�O�G�Z�D�V�V�H�U�O�l�X�I�H�U��Tringa ochropus
�'�L�H���$�U�W���K�L�H�O�W���V�L�F�K���U�H�J�H�O�P�l�‰�L�J���L�P���:�%�Z���D�X�I��

�'�D�W�X�P �������� 13.7. 19.7. ������������

�,�Q�G�� 2 �� 9 ��

�'�D�W�X�P ���������� 20.8. ���������� 22.9.

�,�Q�G�� 8 8 23 ��

�%�U�X�F�K�Z�D�V�V�H�U�O�l�X�I�H�U��Tringa glareola
In unzugänglichen Gebietsteilen blieben si��
cher viele Bruchwasserläufer unentdeckt. Von 
Anfang Juli bis Ende August folgende Beob��
�D�F�K�W�X�Q�J�H�Q���L�P���:�%�Z����

�'�D�W�X�P �������� 8.7. 9.7. 13.7. 30.7.

�,�Q�G�� 270 ���� 108 ���� 181

�'�D�W�X�P ���������� ������������ ���������� 28.8.

�,�Q�G�� 110 180 ���� 23

�.�D�P�S�À�l�X�I�H�U���3�K�L�O�R�P�D�F�K�X�V���S�X�J�Q�D�[
�%�H�L���2�E�V���Z�X�U�G�H�Q���������9�|�J�H�O���D�P�������������� �J�H�V�H�K�H�Q����
In unzugänglichen Gebietsteilen waren sicher 
�Z�H�L�W�H�U�H���9�|�J�H�O���D�Q�Z�H�V�H�Q�G�����9�R�Q���$�Q�I�D�Q�J���-�X�O�L���E�L�V��
�0�L�W�W�H�� �6�H�S�W�H�P�E�H�U�� �Z�D�U�H�Q�� �V�W�l�Q�G�L�J�� �.�D�P�S�À�l�X�I�H�U��
�L�P���:�%�Z����

�'�D-
�W�X�P �������� 7.7. 9.7. 13.7. ���������� ������������

�,�Q�G�� 290 28 233 ���� 20 ����

�'�D-
�W�X�P���������� ������������ 28.8. 2.9. 7.9. 13.9. 

�,�Q�G�� 18 ���� ������������������ ���� 8 8

�.�Q�X�W�W��Calidris canutus
�����D�P�������������L�P���:�%�Z�����:�X�O�I����

�6�L�F�K�H�O�V�W�U�D�Q�G�O�l�X�I�H�U��Calidris ferruginea
�-�H�� ���� �D�P�� ������������ �X�Q�G�� ���������� �L�P�� �:�%�Z�� ���7�R�G�W�H����
�:�X�O�I����
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�/�D�F�K�P�|�Z�H��Larus ridibundus
Von Mitte Juli bis Mitte August im WBw und von 
�(�Q�G�H���-�X�Q�L���E�L�V���0�L�W�W�H���-�X�O�L���N�O�H�L�Q�H�U�H���7�U�X�S�S�V���E�H�L���6�X�V����

�*�H�E�L�H�W�HWBw WBw WBw WBw

�'�D�W�X�P �������� 9.7. 28.7. 10.8.

�,�Q�G�� ���������� ���������� ������ ����������

�*�H�E�L�H�W�HWBw �6�X�V �6�X�V �6�X�V

�'�D�W�X�P ���������� ���������� ���������� ������������

�,�Q�G�� 20 ������ ������ 800

�6�W�X�U�P�P�|�Z�H��Larus canus
�������D�P���������������L�P���:�%�Z���U�D�V�W�H�Q�G�����7�R�G�W�H����

�6�L�O�E�H�U�P�|�Z�H��Larus argentatus
�������D�P���������������X�Q�G���������D�P���������������L�P���:�%�Z�����+�D�O�O��
�P�D�Q�Q�����7�R�G�W�H����

�6�W�H�S�S�H�Q�P�|�Z�H��Larus cachinnans
�����D�P���������������L�P���:�%�Z�����+�D�O�O�P�D�Q�Q����

�+�H�U�L�Q�J�V�P�|�Z�H��Larus fuscus
�����D�P���������������L�P���:�%�Z�����+�D�O�O�P�D�Q�Q����

�:�H�L�‰�E�D�U�W���6�H�H�V�F�K�Z�D�O�E�H��Chlidonias hybrida
���� �D�P�� ���������� �X�Q�G�� ���� �D�P�� ������������ �L�P�� �:�%�Z�� ���+�D�O�O��
�P�D�Q�Q����

�7�U�D�X�H�U�V�H�H�V�F�K�Z�D�O�E�H��Chilidonias  niger
������ �D�P�� �D�P�� ���������� �X�Q�G�� ������ �D�P�� ������������ �L�P�� �:�%�Z��
���+�D�O�O�P�D�Q�Q����

�)�O�X�V�V�V�H�H�V�F�K�Z�D�O�E�H��Sterna  hirundo
�-�H�� ���� �D�P�� ���������� �X�Q�G�� ������������ �X�Q�G�� ������ �D�P�� ������������ �L�P��
�:�%�Z�����+�D�O�O�P�D�Q�Q�����3�V�F�K�R�U�Q�����:�D�W�]�N�H����

�8�I�H�U�V�F�K�Z�D�O�E�H��Riparia  riparia
Von Mitte bis Ende August wurden im WBw 
�J�U�R�‰�H���$�Q�V�D�P�P�O�X�Q�J�H�Q���W�D�J�V�•�E�H�U���M�D�J�H�Q�G���•�E�H�U��
den überschwemmten Wiesenflächen ge��
�V�H�K�H�Q���� �G�L�H�� �8�I�H�U�V�F�K�Z�D�O�E�H�Q�� �•�E�H�U�Q�D�F�K�W�H�W�H�Q��
�L�P�� �6�F�K�L�O�I�� �G�H�U�� �D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�Q���7�H�L�F�K�H�� ���6�H�O�O�L�Q����
�7�R�G�W�H����

�'�D�W�X�P ���������� 20.8. 21.8. ����������

�,�Q�G�� 2.000 3.000 8.000 ����������

�5�D�X�F�K�V�F�K�Z�D�O�E�H��Hirundo rustica
Von Mitte bis Ende August wurden im WBw 
�J�U�R�‰�H�� �$�Q�V�D�P�P�O�X�Q�J�H�Q�� �W�D�J�V�•�E�H�U�� �M�D�J�H�Q�G�� �•�E�H�U��
�G�H�Q���•�E�H�U�V�F�K�Z�H�P�P�W�H�Q���:�L�H�V�H�Q�À�l�F�K�H�Q���J�H�V�H�K�H�Q����
die Rauchschwalben übernachteten im Schilf 
�G�H�U���D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H�Q���7�H�L�F�K�H�����6�H�O�O�L�Q�����7�R�G�W�H����

�'�D�W�X�P ���������� 20.8. 21.8. ����������

�,�Q�G�� 1.000 1.000 2.000 2.000

�0�H�K�O�V�F�K�Z�D�O�E�H���'�H�O�L�F�K�R�Q���X�U�E�L�F�X�P
�,�P���:�%�Z���������������D�P�����������������6�H�O�O�L�Q����

Schlagschwirl  �/�R�F�X�V�W�H�O�O�D�����À�X�Y�L�D�W�L�O�L�V
�'�L�H�V�H���$�U�W���W�U�D�I���G�D�V���+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U���P�L�W���D�P���K�l�U�W�H�V��
ten. Im Elbebereich gingen sämtliche Bruten 
verloren. Einige Männchen hielten sich um 
Aken teilweise mehrere Tage singend in der 
�I�U�H�L�H�Q���)�H�O�G�À�X�U���D�X�I�����7�R�G�W�H�������V�L�H�K�H���X�Q�W�H�U���%�H�U�L�Q��
gung.

Star �6�W�X�U�Q�X�V�����Y�X�O�J�D�U�L�V
�������������D�P���������������L�P���:�%�Z�����D�X�I���G�H�Q���6�F�K�O�D�P�P�À�l��
chen Nahrung suchend.

�����������%�H�U�L�Q�J�X�Q�J�V�H�U�J�H�E�Q�L�V�V�H
�9�R�U���D�O�O�H�P���G�L�H���J�U�R�‰�H�Q���6�W�R�U�F�K�H�Q�D�Q�V�D�P�P�O�X�Q�J�H�Q��
�E�R�W�H�Q�� �G�L�H�� �0�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�� �D�X�I�� �E�H�U�L�Q�J�W�H�� �9�|�J�H�O�� �]�X��
�D�F�K�W�H�Q�����(�V���N�R�Q�Q�W�H�Q�������6�F�K�Z�D�U�]�����X�Q�G���������:�H�L�‰��
�V�W�|�U�F�K�H�� �D�E�J�H�O�H�V�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q�� ���7�D�E���� �������� �0�L�Q�G�H�V��
�W�H�Q�V���������Z�H�L�W�H�U�H���6�W�|�U�F�K�H���W�U�X�J�H�Q���H�E�H�Q�I�D�O�O�V���5�L�Q��
ge, konnten aber nicht abgelesen werden. Ein 
�*�U�R�‰�W�H�L�O�� �G�H�U�� �9�|�J�H�O�� �Z�D�U�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� �H�L�Q�H�P�� �X�Q�G��
drei Jahre alt, also noch nicht geschlechtsreif. 
Ein Schwarzstorch aus Tschechien wurde zu��
vor im Mai in den Niederlanden abgelesen. 
�'�L�H���$�Q�V�D�P�P�O�X�Q�J�H�Q�� �V�H�W�]�W�H�Q�� �V�L�F�K�� �]�X�P�� �J�U�R�‰�H�Q��
�7�H�L�O�� �D�X�V�� �Q�R�F�K�� �Q�L�F�K�W�� �J�H�V�F�K�O�H�F�K�W�V�U�H�L�I�H�Q���9�|�J�H�O�Q��
bzw. Nichtbrütern zusammen. Viele der abge��
�O�H�V�H�Q�H�Q���6�W�|�U�F�K�H���V�W�D�P�P�W�H�Q���D�X�V���H�L�Q�H�P���8�P�N�U�H�L�V��
von 10 bis 100 km. 

�%�H�L���G�H�P���)�L�V�F�K�D�G�O�H�U�S�D�D�U���W�U�X�J�H�Q���E�H�L�G�H���9�|�J�H�O��
�.�H�Q�Q�U�L�Q�J�H���� �/�H�L�G�H�U�� �N�R�Q�Q�W�H�� �Q�X�U�� �G�D�V�� �0�l�Q�Q�F�K�H�Q��
abgelesen werden, es wurde im Jahr 2007 
�Q�H�V�W�M�X�Q�J���E�H�L���$�S�R�O�O�H�Q�V�G�R�U�I�����:�%�����E�H�U�L�Q�J�W��

Interessante Vergleiche ergaben sich auch 
beim Teichrohrsänger, da mein langjähriger 
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�)�D�Q�J�S�O�D�W�]�� �E�H�L�� �0�H�Q�Q�H�Z�L�W�]�� �N�R�P�S�O�H�W�W�� �•�E�H�U�À�X�W�H�W��
wurde. Das Schilf war zwischen  einem halben 
�E�L�V���H�L�Q�H�P���0�H�W�H�U���K�|�K�H�U���•�E�H�U�À�X�W�H�W���D�O�V���E�H�L�� �Q�R�U��
malem Wasserstand. Die Nester der Schilfbrü��
ter waren damit fast alle verloren. Anhand der 
�)�D�Q�J�]�D�K�O�H�Q���N�R�Q�Q�W�H���H�L�Q���I�D�V�W���N�R�P�S�O�H�W�W�H�U���$�X�V�I�D�O�O��
der ersten Teichrohrsängerbruten nachgewie��
�V�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q�� ���7�D�E���� �������� �0�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V�� ���� �3�D�D�U�H�� �L�Q��
unmittelbarer Umgebung der Netzschneisen 
�I�•�K�U�W�H�Q���(�U�V�D�W�]�����E�]�Z�����6�S�l�W�E�U�X�W�H�Q���G�X�U�F�K���X�Q�G���G�L�H��
�O�H�W�]�W�H�Q���-�X�Q�J�Y�|�J�H�O���À�R�J�H�Q���H�U�V�W���(�Q�G�H���6�H�S�W�H�P�E�H�U��
�D�X�V�������,�Q���7�D�E���������V�L�Q�G���G�L�H���-�X�O�L���)�D�Q�J�]�D�K�O�H�Q���I�•�U������
�Q�R�U�P�D�O�H���-�D�K�U�H���X�Q�G���G�D�V���Ä�+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U���$�X�V�I�D�O�O��
jahr“ 2013 gegenüber gestellt. Das Verhältnis 
�Y�R�Q�� �$�O�W���� �]�X�� �-�X�Q�J�Y�|�J�H�O�Q�� �V�F�K�Z�D�Q�N�W�H�� ���������� �E�L�V��
�����������Y�R�Q���������������E�L�V�����������������X�Q�G�����O�D�J���L�P���-�D�K�U������������
�E�H�L���������������G���K�����H�V���N�R�Q�Q�W�H���E�H�L���H�L�Q�H�P���)�D�Q�J�H�L�Q�V�D�W�]��
�D�P�����������������������N�H�L�Q���H�L�Q�]�L�J�H�U���-�X�Q�J�Y�R�J�H�O���J�H�I�D�Q�J�H�Q��

werden. Auch beim Drosselrohrsänger fütterte 
�Q�R�F�K���H�L�Q���3�D�D�U���D�P���������������H�E�H�Q���À�•�J�J�H���-�X�Q�J�Y�|�J�H�O����

Beeindruckend war auch das Zurückwei��
�F�K�H�Q�� �G�H�U�� �6�F�K�O�D�J�V�F�K�Z�L�U�O�H�� �Y�R�U�� �G�H�P�� �D�X�À�D�X��
fenden Wasser. Mindestens 3 farbberingte 
�0�l�Q�Q�F�K�H�Q�� �D�X�V�� �G�H�U�� �(�O�E�D�X�H�� �X�Q�G�� ���� �X�Q�E�H�U�L�Q�J��
te Männchen sagen in nicht arttypischen 
�/�H�E�H�Q�V�U�l�X�P�H�Q���� �]���%���� �L�P�� �.�L�H�I�H�U�Q�Z�D�O�G���� �L�Q��
�(�V�F�K�H�Q�E�l�X�P�H�Q�� �L�Q�� �G�H�U�� �)�H�O�G�I�O�X�U���� �L�P�� �6�F�K�L�O�I��
eines Teichgebietes, allerdings meist nur 
kurzzeitig für einen Tag. Nach dem Tro��
�F�N�H�Q�I�D�O�O�H�Q�� �G�H�U�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �N�R�Q�Q�W�H�Q�� �L�Q�� �G�H�U��
Elbaue keine Schlagschwirle mehr nachge��
wiesen werden. 

Der Schwalbenfang am Schlafplatz im 
angrenzenden Teichgebiet erbrachte eini��
ge Wiederfunde von Rauchschwalben.  So 
konnten je ein nestjung beringter Vogel aus 

�7�D�E�����������5�L�Q�J�D�E�O�H�V�X�Q�J�H�Q���E�H�L���6�W�|�U�F�K�H�Q�������"��������N�H�L�Q�H���Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J�H���$�E�O�H�V�X�Q�J������
Tab. 1: �5�L�Q�J���Q�X�P�E�H�U�V���R�I���6�W�R�U�N�V�����"��������U�L�Q�J�V���Q�R�W���F�R�P�S�O�H�W�H�O�\���U�H�D�G������

�$�U�W �Q�H�V�W�M�X�Q�J���E�H�U�L�Q�J�W�+�H�U�N�X�Q�I�W �$�Q�]�D�K�O

Schwarzstorch 2011
2011
2012
2013

�6�X�P�P�H

�)�O�l�P�P�L�Q�J�����$�%�,����
�(�U�]�J�H�E�L�U�J�H�����0�:��

Tschechien 
�/�D�X�V�L�W�]�����%�=��

2
1
2
1
��

�:�H�L�‰�V�W�R�U�F�K 2007
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
�"�
�"�
�"�

�6�X�P�P�H

�1�L�H�G�H�U�V�D�F�K�V�H�Q�����%�6��
�6�D�F�K�V�H�Q���$�Q�K�D�O�W�����:�%��
�6�D�F�K�V�H�Q���$�Q�K�D�O�W�����-�/��
�%�U�D�Q�G�H�Q�E�X�U�J�����+�9�/��

�6�D�F�K�V�H�Q���$�Q�K�D�O�W�����6�/�.��
�6�D�F�K�V�H�Q���$�Q�K�D�O�W�����%�g��

�0�H�F�N�O�H�Q�E�X�U�J���9�R�U�S�������3�&�+��
�%�U�D�Q�G�H�Q�E�X�U�J�����+�9�/��
�6�D�F�K�V�H�Q���$�Q�K�D�O�W�����'�(��

�%�D�G�H�Q���:�•�U�W�W�H�P�E�H�U�J�����8�/��
�6�D�F�K�V�H�Q���$�Q�K�D�O�W�����6�'�/��

�3�R�O�H�Q
Tschechien 
�)�U�D�Q�N�U�H�L�F�K

1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
����
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�G�H�P�� �Q�|�U�G�O�L�F�K�H�Q�� �6�D�F�K�V�H�Q���$�Q�K�D�O�W�� �X�Q�G�� �D�X�V��
�'�l�Q�H�P�D�U�N�� �N�R�Q�W�U�R�O�O�L�H�U�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �$�X�‰�H�U�G�H�P��
�J�H�O�D�Q�J�H�Q�� �:�L�H�G�H�U�I�X�Q�G�H�� �Y�R�Q�� �6�F�K�O�D�I�S�O�D�W�]�Y�|��
geln aus der näheren Umgebung. 

�������'�L�V�N�X�V�V�L�R�Q

�,�Q���G�H�U���9�H�U�J�D�Q�J�H�Q�K�H�L�W���E�O�L�H�E�H�Q���D�X�F�K���L�Q���6�D�F�K�V�H�Q��
�$�Q�K�D�O�W�� �G�L�H�� �)�O�X�V�V�Q�L�H�G�H�U�X�Q�J�H�Q�� �P�L�W�� �L�K�U�H�Q�� �H�K�H��
mals periodischen Überschwemmungen nicht 
von einer nahezu vollständigen Umgestaltung 
�Y�H�U�V�F�K�R�Q�W���� �+�H�X�W�H�� �V�L�Q�G�� �D�O�O�H�� �J�U�|�‰�H�U�H�Q�� �)�O�•�V�V�H��
�X�Q�V�H�U�H�V���%�X�Q�G�H�V�O�D�Q�G�H�V�����P�H�L�V�W�����P�H�K�U���R�G�H�U�����V�H�O��
�W�H�Q���� �Z�H�Q�L�J�H�U�� �H�L�Q�J�H�G�H�L�F�K�W���� �'�L�H�� �D�Y�L�I�D�X�Q�L�V�W�L�V�F�K�H��
�%�H�G�H�X�W�X�Q�J�� �G�L�H�V�H�U�� �*�H�E�L�H�W�H�� �I�X�‰�W�� �M�H�G�R�F�K�� �J�D�Q�]��
�Z�H�V�H�Q�W�O�L�F�K�� �D�X�I�� �U�H�J�H�O�P�l�‰�L�J�H�Q�� �h�E�H�U�À�X�W�X�Q�J�H�Q��
��HAUPT & NOAH ���������������,�Q���G�H�U���5�H�J�H�O���W�U�H�W�H�Q���G�L�H��
�+�R�F�K�Z�l�V�V�H�U���L�P���:�L�Q�W�H�U���X�Q�G���)�U�•�K�M�D�K�U�����V�H�O�W�H�Q�H�U��
im Sommer auf.

Ornithologische Berichte über Ereignisse 
bei Sommerhochwässern liegen von 1977 und 
���������� �I�•�U�� �G�L�H�� �2�G�H�U�� ��DITTBERNER et al. 1981, 
DITTBERNER 1998, HAUPT & NOAH�� ������������ �X�Q�G��
�Y�R�Q�� ���������� �I�•�U�� �G�L�H�� �6�S�U�H�H�� ��HAUPT & SCHMIDT 
������������ �Y�R�U�� Bei diesen Ereignissen handelte 
�H�V�� �V�L�F�K�� �X�P�� �3�R�O�G�H�U�À�X�W�X�Q�J�H�Q���� �Q�X�U�� �L�Q�� �G�H�U�� �=�L�O��
tendorfer Niederung kam es 1997 zu einem 
�'�H�L�F�K�E�U�X�F�K�� �E�]�Z���� �L�P�� �6�S�U�H�H�W�D�O�� �]�X�� �h�E�H�U�À�X�W�X�Q��
�J�H�Q���� �'�D�V�� �(�O�E�H�J�H�E�L�H�W�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� �0�X�O�G�H���� �X�Q�G��
Saalemündung blieb beim Sommerhochwas��
�V�H�U�� ���������� �Y�R�Q�� �J�U�|�‰�H�U�H�Q�� �h�E�H�U�À�X�W�X�Q�J�H�Q�� �Y�H�U��
�V�F�K�R�Q�W�����G�D�V���V�D�K���L�P���-�D�K�U�������������J�D�Q�]���D�Q�G�H�U�V���D�X�V����
Es kam im Bereich Aken und Breitenhagen zu 

Deichbrüchen. Vom Charakter und der Inten��
sität der Ereignisse im Jahr 2013 gab es in den 
�O�H�W�]�W�H�Q�� �������� �-�D�K�U�H�Q�� �L�Q�� �6�D�F�K�V�H�Q���$�Q�K�D�O�W�� �Q�L�F�K�W�V��
�9�H�U�J�O�H�L�F�K�E�D�U�H�V���� �,�P�� �(�O�E�H���6�D�D�O�H���:�L�Q�N�H�O�� �S�U�D�O�O��
�W�H�Q���G�L�H���+�|�F�K�V�W�V�W�l�Q�G�H���Y�R�Q���6�D�D�O�H���X�Q�G���(�O�E�H���I�D�V�W��
gleichzeitig aufeinander und die Scheitelwelle 
der Elbe erreichte eine bisher nicht gekannte 
�/�l�Q�J�H���Y�R�Q���������N�P�����'�D�V���I�•�K�U�W�H���D�X�F�K���E�H�L���)�L�V�F�K��
beck zu einem Deichbruch mit riesigen Über��
�V�F�K�Z�H�P�P�X�Q�J�H�Q�� �L�P�� �(�O�E�H���+�D�Y�H�O���:�L�Q�N�H�O���� �,�Q��
beiden Gebieten entwickelten sich innerhalb 
�N�X�U�]�H�U�� �=�H�L�W�� �D�W�W�U�D�N�W�L�Y�H�� �5�D�V�W�À�l�F�K�H�Q�� �I�•�U�� �:�D�W����
�X�Q�G���:�D�V�V�H�U�Y�|�J�H�O�����)�•�U���G�H�Q���(�O�E�H���6�D�D�O�H���:�L�Q�N�H�O��
wurde versucht die ornithologischen Ereignis��
se fest zu halten. Bei einigen Arten erreichten 
�G�L�H�� �5�D�V�W�E�H�V�W�l�Q�G�H�� �K�H�U�D�X�V�U�D�J�H�Q�G�H�� �*�U�|�‰�H�Q�R�U�G��
nungen. Während bei den Sommerhochwäs��
sern an der Oder 1977, 1997 und 1981 an der 
�6�S�U�H�H�����0�L�W�W�H���-�X�O�L���$�Q�I�D�Q�J���$�X�J�X�V�W�����G�L�H���%�U�X�W�]�H�L�W��
�]�X�P�� �J�U�|�‰�W�H�Q���7�H�L�O�� �V�F�K�R�Q�� �Y�R�U�•�E�H�U�� �Z�D�U���� �E�H�J�D�Q�Q��
�L�P�� �(�O�E�H�J�H�E�L�H�W�� �G�D�V�� �+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�� ���������� �V�F�K�R�Q��
Mitte Juni und hatte dadurch sehr wahrschein��
�O�L�F�K���H�U�K�H�E�O�L�F�K���K�|�K�H�U�H���9�H�U�O�X�V�W�H���Y�R�Q���%�R�G�H�Q�����X�Q�G��
�6�F�K�L�O�I�E�U�•�W�H�U�Q���]�X�U���)�R�O�J�H��������������������

Im Vergleich zur regionalen Avifauna  für 
�G�D�V���*�H�E�L�H�W���.�|�W�K�H�Q����ROCHLITZER���H�W���D�O�����������������H�U��
geben sich durch die Beobachtungen von 2013 
einige Besonderheiten. So gelang der Erst��
�Q�D�F�K�Z�H�L�V���I�•�U���À�X�J�I�l�K�L�J�H���6�D�D�W�J�l�Q�V�H���L�P���6�R�P�P�H�U��
�X�Q�G���G�L�H���%�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J���G�H�U���E�L�V�K�H�U���J�U�|�‰�W�H�Q���6�R�P��
meransammlung von Graugänsen. Es wurden 
auch die bisher kopfreichsten Ansammlungen 
von Krickenten, Silberreihern, Seidenreihern, 

�7�D�E�����������7�H�L�F�K�U�R�K�U�V�l�Q�J�H�U�����%�H�U�L�Q�J�X�Q�J�V�G�D�W�H�Q���Y�R�P���)�D�Q�J�S�O�D�W�]���0�H�Q�Q�H�Z�L�W�]��������L�P���-�X�O�L�������������N�H�L�Q���)�D�Q�J�H�L�Q�V�D�W�]������
Tab. 2: �5�H�H�G���:�D�U�E�O�H�U�����5�L�Q�J�L�Q�J���G�D�W�D���I�U�R�P���U�L�Q�J�L�Q�J���V�L�W�H���0�H�Q�Q�H�Z�L�W�]��������Q�R���F�D�W�F�K�L�Q�J���L�Q���-�X�O�\��������������

�-�D�K�U �$�O�W�H�U�����D�G���$�O�W�H�U�����G�L�H�V�M��Fangtage �9�H�U�K�l�O�W�Q�L�V���$�O�W���-�X�Q�J

2008
2009

�����������������
2011
2012

2013

 9
20
��

����
  9

12

38
29
��

13
����
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�*�U�D�X�U�H�L�K�H�U�Q�����:�H�L�‰�V�W�|�U�F�K�H�Q�����6�F�K�Z�D�U�]�V�W�|�U�F�K�H�Q����
Schwarzmilanen,  Dunklen Wasserläufern, 
Grünschenkeln, Waldwasserläufern, Kampf��
läufern und Mehlschwalben beobachtet. Eine 
�J�U�|�‰�H�U�H�� �$�Q�]�D�K�O�� �U�D�V�W�H�Q�G�H�U�� �*�U�D�X�U�H�L�K�H�U�� ������������
���� ���������� �X�Q�G�� �6�F�K�Z�D�U�]�V�W�|�U�F�K�H�� ������������ ���� �������� �Z�X�U��
de im Mittelelbegebiet bei Dessau letztmalig 
�����������X�Q�G�������������E�H�R�E�D�F�K�W�H�W ��SCHWARZE & KOL-
BE������������������������

Kraniche bildeten erstmals einen Som��
�P�H�U�V�F�K�O�D�I�S�O�D�W�]�� �L�P�� �.�|�W�K�H�Q�H�U�� �$�O�W�N�U�H�L�V���� �%�H�L�P��
Odinshühnchen gelang der erste Juninachweis 
und die insgesamt 17. Beobachtung in diesem 
�5�D�X�P���� �7�•�S�I�H�O�V�X�P�S�I�K�•�K�Q�H�U�� �X�Q�G�� �:�D�F�K�W�H�O�N�|�Q�L��
�J�H�� �H�U�U�H�L�F�K�W�H�Q�� �=�D�K�O�H�Q�� �Z�L�H�� �V�H�L�W�� ������ �-�D�K�U�H�Q�� �Q�L�F�K�W��
mehr. Die Schlangenadlerbeobachtung war der 
���������1�D�F�K�Z�H�L�V�����G�H�U���O�H�W�]�W�H���J�H�O�D�Q�J���Y�R�U���������-�D�K�U�H�Q����
Im Gegensatz zur Mehlschwalbe erreichten die 
�5�D�X�F�K���� �X�Q�G�� �8�I�H�U�V�F�K�Z�D�O�E�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �G�L�H�� �I�•�U�� �G�D�V��
�*�H�E�L�H�W���E�H�N�D�Q�Q�W�H�Q���0�D�[�L�P�D�O�]�D�K�O�H�Q����TODTE et al. 
���������������G�L�H�V���N�|�Q�Q�W�H���H�Y�W�O�����D�X�F�K���P�L�W���G�H�P���V�F�K�O�H�F�K��
ten Bruterfolg des Jahres 2013 zusammenhän��
�J�H�Q�����V�S�l�W�H�V���)�U�•�K�M�D�K�U�����N�D�O�W�H�U���0�D�L������

�)�•�U���G�D�V���(�8���6�3�$���Ã�0�L�W�W�O�H�U�H���(�O�E�H���H�L�Q�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K��
�6�W�H�F�N�E�\���/�|�G�G�H�U�L�W�]�H�U�� �)�R�U�V�W�¶�� �I�D�Q�G�� �V�L�F�K�� �I�•�U�� �5�D�V�W��
�E�H�V�W�l�Q�G�H�� �Z�H�U�W�J�H�E�H�Q�G�H�U�� �$�U�W�H�Q�� �Q�X�U�� �H�L�Q�H�� �K�|�K�H�U�H��
�=�D�K�O���I�•�U���G�H�Q���:�H�L�‰�V�W�R�U�F�K����MAMMEN �H�W���D�O������������������

�)�•�U���G�D�V���(�8���6�3�$���:�X�O�I�H�Q�H�U���%�U�X�F�K���X�Q�G���2�V�W�H�U��
nienburger Teiche ergaben sich als Rastbestände 
�Z�H�U�W�J�H�E�H�Q�G�H�U���$�U�W�H�Q���K�|�K�H�U�H���=�D�K�O�H�Q���D�O�V���E�H�L��MAM-
MEN�� �H�W���� �D�O���� �������������� �D�Q�J�H�J�H�E�H�Q�� �I�•�U�� �%�U�D�Q�G�J�D�Q�V����
�.�U�L�F�N�H�Q�W�H���� �6�W�R�F�N�H�Q�W�H���� �.�Q�l�F�N�H�Q�W�H���� �6�L�O�E�H�U���� �X�Q�G��
�*�U�D�X�U�H�L�K�H�U���� �6�F�K�Z�D�U�]���� �X�Q�G�� �:�H�L�‰�V�W�R�U�F�K���� �5�R�W��
�P�L�O�D�Q���� �*�U�R�‰�H�U�� �%�U�D�F�K�Y�R�J�H�O���� �%�H�N�D�V�V�L�Q�H���� �*�U�•�Q��
schenkel, Waldwasserläufer Bruchwasserläufer, 
�.�D�P�S�À�l�X�I�H�U�����/�D�F�K�P�|�Z�H���X�Q�G���7�U�D�X�H�U�V�H�H�V�F�K�Z�D�O��
�E�H�����)�•�U���G�D�V���7�•�S�I�H�O�V�X�P�S�I�K�X�K�Q���Z�X�U�G�H���H�L�Q�H���K�|�K�H��
re Revierzahl festgestellt.

Die teilweise sehr unterschiedlichen Zahlen 
�G�H�U�� �5�D�V�W�Y�|�J�H�O�� �E�H�L�� �G�H�Q�� �+�R�F�K�Z�l�V�V�H�U�Q�� �L�P�� �2�G�H�U����
bzw. im Spreebereich ergeben sich aus einer 
�D�Q�G�H�U�H�Q�� �-�D�K�U�H�V�]�H�L�W�� ���)�O�X�W�X�Q�J�� �2�G�H�U�S�R�O�G�H�U�� ����������
ab Mitte August, Überschwemmung Ziltendor��
�I�H�U���1�L�H�G�H�U�X�Q�J�������������D�E���0�L�W�W�H���-�X�O�L�����X�Q�G���D�X�V���H�L�Q�H�U��
�D�Q�G�H�U�H�Q�� �/�D�J�H�� �G�H�U�� �*�H�E�L�H�W�H�� ���G�D�V�� �2�G�H�U�W�D�O�� �L�V�W�� �H�L�Q��
�E�H�G�H�X�W�H�Q�G�H�U�H�V���'�X�U�F�K�]�X�J�V�J�H�E�L�H�W�������:�H�L�W�H�U�K�L�Q���K�D�W��
�V�L�F�K���L�Q���G�H�Q���3�R�O�G�H�U�Q���G�H�U���2�G�H�U���G�L�H���7�L�H�U�Z�H�O�W���V�L�F�K�H�U��
�E�H�V�V�H�U���D�X�I���H�S�L�V�R�G�L�V�F�K�H���)�O�X�W�X�Q�J�H�Q���H�L�Q�J�H�V�W�H�O�O�W�����,�P��

�K�L�H�U���Y�R�P���(�O�E�H���6�D�D�O�H���:�L�Q�N�H�O���E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�H�Q���)�D�O�O��
�J�D�E���H�V���V�H�L�W���•�E�H�U���K�X�Q�G�H�U�W���-�D�K�U�H�Q���N�H�L�Q�H���h�E�H�U�À�X��
�W�X�Q�J�H�Q���P�H�K�U�����'�L�H���J�U�R�‰�H�Q���=�D�K�O�H�Q���G�H�U���6�F�K�Z�D�U�]����
�X�Q�G���:�H�L�‰�V�W�|�U�F�K�H�� �E�H�J�U�•�Q�G�H�Q�� �V�L�F�K�� �Z�R�K�O�� �D�X�V�� �G�H�U��
�I�U�•�K�H�Q���-�D�K�U�H�V�]�H�L�W�����Q�R�F�K���N�H�L�Q���=�X�J������

Einige Arten zeigten interessante Verhaltens��
�Z�H�L�V�H�Q���� �'�L�H�� �*�U�X�S�S�H�� �G�H�U�� �6�F�K�Z�D�U�]�V�W�|�U�F�K�H�� �Z�X�U�G�H��
mehrmals in der Mittagszeit rastend an kleinen 
�5�H�V�W�W�•�P�S�H�O�Q�� �L�Q�� �G�H�U�� �I�U�H�L�H�Q�� �)�H�O�G�À�X�U�� �E�H�R�E�D�F�K�W�H�W����
�)�U�•�K���X�Q�G���D�E�H�Q�G�V���Y�H�U�W�H�L�O�W�H�Q���V�L�F�K���G�L�H���9�|�J�H�O���P�H�L�V�W��
�L�Q�� �N�O�H�L�Q�H�Q�� �*�U�X�S�S�H�Q�� �D�X�I�� �G�D�V�� �J�H�V�D�P�W�H�� �h�E�H�U�À�X��
�W�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W���� �'�L�H�� �:�H�L�‰�V�W�|�U�F�K�H�� �Z�X�U�G�H�Q�� �G�D�J�H�J�H�Q��
�L�P�P�H�U���L�Q���J�U�|�‰�H�U�H�Q���7�U�X�S�S�V���D�Q�J�H�W�U�R�I�I�H�Q�����'�L�H���6�W�|�U��
�F�K�H�� �•�E�H�U�Q�D�F�K�W�H�W�H�Q�� �D�X�V�Q�D�K�P�V�Z�H�L�V�H�� ���W�H�L�O�Z�H�L�V�H����
�L�Q�� �G�H�Q�� �X�P�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q�� �'�|�U�I�H�U�Q�� �D�X�I�� �'�l�F�K�H�U�Q���� �(�L�Q��
Schlafplatz befand sich über 2 Wochen in einer 
�3�D�S�S�H�O�U�H�L�K�H���E�H�L���6�X�V�L�J�N�H�����(�L�Q���Z�H�L�W�H�U�H�U���E�H�I�D�Q�G���V�L�F�K��
über 3 Wochen in einem Resttümpel in der freien 
�)�H�O�G�À�X�U���L�P���:�%�Z���E�H�L���'�L�H�E�]�L�J�����:�H�L�‰�V�W�|�U�F�K�H���V�W�H�O��
�O�H�Q���V�L�F�K���U�H�O�D�W�L�Y���V�F�K�Q�H�O�O���X�Q�G���L�Q���J�U�R�‰�H�U���$�Q�]�D�K�O���D�X�I��
günstige Nahrungsbedingungen ein, dies konnte 
auch in anderen Gebieten beobachtet werden, z. 
�%�����D�P���V�•�G�O�L�F�K�H�Q���2�E�H�U�U�K�H�L�Q����RUPP����������������

Die �.�D�P�S�À�l�X�I�H�U�W�U�X�S�S�V���E�H�V�W�D�Q�G�H�Q���K�D�X�S�W�V�l�F�K��
�O�L�F�K�� �D�X�V�� �0�l�Q�Q�F�K�H�Q���� �W�H�L�O�Z�H�L�V�H�� �Q�R�F�K�� �L�P�� �3�U�D�F�K�W��
�N�O�H�L�G���� �V�L�H�� �U�D�V�W�H�W�H�Q�� �]�X�P�� �J�U�|�‰�W�H�Q�� �7�H�L�O�� �D�X�I�� �G�H�Q��
�•�E�H�U�V�F�K�Z�H�P�P�W�H�Q���:�L�H�V�H�Q���L�P���:�%�|���E�H�L���0�H�Q�Q�H��
�Z�L�W�]�����'�L�H���J�U�R�‰�H�Q���$�Q�V�D�P�P�O�X�Q�J�H�Q���Y�R�Q���5�R�W�����X�Q�G��
Schwarzmilanen bestanden nur etwa eine Wo��
�F�K�H�����6�L�H���H�U�Q�l�K�U�W�H�Q���V�L�F�K���Y�R�Q���W�R�W�H�Q���)�L�V�F�K�H�Q�����Z�H�O��
�F�K�H�� �D�X�I�� �G�H�Q�� �D�E�W�U�R�F�N�Q�H�Q�G�H�Q�� �)�H�O�G�H�U�Q�� �D�Q�� �H�L�Q�H�P��
�7�H�L�F�K���E�H�L���0�H�Q�Q�H�Z�L�W�]���L�P���:�%�|���]�X�U�•�F�N���E�O�L�H�E�H�Q����

�9�H�U�O�X�V�W�H���E�H�L���%�R�G�H�Q�E�U�•�W�H�U�Q���N�|�Q�Q�H�Q���Q�X�U���H�U�D�K�Q�W��
�Z�H�U�G�H�Q�����'�D���H�L�Q���*�U�R�‰�W�H�L�O���G�H�U���%�U�X�W�]�H�L�W���E�H�U�H�L�W�V���Y�R��
�U�•�E�H�U���Z�D�U�����N�|�Q�Q�W�H�Q���G�L�H���9�H�U�O�X�V�W�H���E�H�L���G�H�Q���%�R�G�H�Q��
brütern evtl. nicht ganz so gravierend gewesen 
sein. Verluste gab es auch bei den Schilfbrütern, 
speziell bei Zwergdommeln, Rohweihen und 
Rohrsängern. Mindestens eine Eisvogelbrut 
�Z�X�U�G�H���E�H�L���$�N�H�Q���Y�H�U�Q�L�F�K�W�H�W�����%�H�L���G�H�Q���6�l�X�J�H�U�Q���¿�H��
�O�H�Q���Y�R�U���D�O�O�H�P���M�X�Q�J�H���5�H�K�N�L�W�]�H���G�H�P���+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U��
zum Opfer. Auch das Beweidungsprojekt des 
�1�$�%�8�� �L�P�� �:�X�O�I�H�Q�H�U�� �%�U�X�F�K�� �K�D�W�W�H�� �5�L�Q�G�H�U���� �X�Q�G��
�3�I�H�U�G�H�Y�H�U�O�X�V�W�H���]�X���E�H�N�O�D�J�H�Q�����V�����$�E�E����������

Vergleicht man die aktuellen Zahlen aus dem 
Jahr 2013 mit älteren Angaben, gewinnen die 
im Akener Gebiet ermittelten Daten an Bedeu��
tung und beweisen erneut, in welchen ansonsten 
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�X�Q�E�H�P�H�U�N�W�H�Q���*�U�|�‰�H�Q�R�U�G�Q�X�Q�J�H�Q���G�L�H���D�X�I���)�H�X�F�K�W��
�O�H�E�H�Q�V�U�l�X�P�H�� �D�Q�J�H�Z�L�H�V�H�Q�H�Q�� �9�|�J�H�O�� �X�Q�V�H�U�H�� �*�H��
�E�L�H�W�H���•�E�H�U�À�L�H�J�H�Q���P�•�V�V�H�Q�����Z�H�L�O���H�V���D�Q���J�H�H�L�J�Q�H�W�H�Q��
�5�D�V�W�S�O�l�W�]�H�Q�� �P�D�Q�J�H�O�W���� �'�L�H�� �Q�D�F�K�� �G�H�P�� �+�R�F�K�Z�D�V��
ser 2013 erfassten Rastbestände der Krickenten, 
�6�L�O�E�H�U�U�H�L�K�H�U���� �*�U�D�X�U�H�L�K�H�U���� �:�H�L�‰���� �X�Q�G�� �6�F�K�Z�D�U�]��
�V�W�|�U�F�K�H�� �G�R�N�X�P�H�Q�W�L�H�U�H�Q�� �•�E�H�U�U�H�J�L�R�Q�D�O�� �E�H�G�H�X�W�H�Q��
de Konzentrationen für den Wegzug. Neben der 
�J�H�Q�H�U�H�O�O�H�Q���%�H�G�H�X�W�X�Q�J���Q�D�W�X�U�Q�D�K�H�U���)�O�X�V�V�D�X�H�Q���I�•�U��
�G�H�Q���+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U�V�F�K�X�W�]���� �I�•�U���G�L�H���S�R�V�L�W�L�Y�H���%�H�H�L�Q��
�À�X�V�V�X�Q�J�� �G�H�V�� �*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U�K�D�X�V�K�D�O�W�H�V���� �D�O�V�� �:�D�V��
serreservoir, als Erholungslandschaften usw., ist 
der ornithologische Wert wieder vielfach belegt 
�Z�R�U�G�H�Q����HAUPT & NOAH 1������������ �� �'�L�H���K�H�U�D�X�V�U�D��
gende ornithologische Bedeutung der Mittleren 
�(�O�E�H�� �X�Q�G�� �G�D�V�� �Ä�5�H�V�W�� �3�R�W�H�Q�W�L�D�O�³�� �G�H�V�� �:�X�O�I�H�Q�H�U��
�%�U�X�F�K�H�V�� �E�H�V�W�l�W�L�J�W�H�Q�� �V�L�F�K�� �H�U�Q�H�X�W���� �:�H�L�W�H�U�H�� �)�O�l��
�F�K�H�Q�����G�L�H���]�X�U���(�U�K�|�K�X�Q�J���G�H�V���5�H�W�H�Q�W�L�R�Q�V�U�D�X�P�H�Q�V��
�G�H�U�� �(�O�E�H�� �S�U�l�G�H�V�W�L�Q�L�H�U�W�� �Z�l�U�H�Q���� �V�L�Q�G�� �G�H�U�� �)�R�U�V�W��
�2�O�E�H�U�J�� �X�Q�G�� �G�L�H�� �.�•�K�Q�D�X�H�U�� �+�H�L�G�H�� �|�V�W�O�L�F�K�� �Y�R�Q��
Aken, das Wulfener Bruch und der Bereich der 
�6�D�D�O�H�P�•�Q�G�X�Q�J�����+�L�H�U���N�|�Q�Q�W�H�Q���G�X�U�F�K���V�F�K�R�Q�H�Q�G�H��
�%�R�G�H�Q�Q�X�W�]�X�Q�J�� �X�Q�G�� �H�L�Q�� �J�H�]�L�H�O�W�H�V�� �+�R�F�K�Z�D�V�V�H�U��
management, u.a. Deichrückverlegungen sowie 
�1�H�X�E�D�X�� �Y�R�Q�� �5�L�Q�J�G�H�L�F�K�H�Q���� �O�D�Q�J�I�U�L�V�W�L�J�� �Q�H�X�H�� �/�H��
bensräume für eine Vielzahl  bedrohter Vogelar��
�W�H�Q���G�H�U���)�H�X�F�K�W�J�H�E�L�H�W�H���H�Q�W�V�W�H�K�H�Q����

�(�V���E�O�H�L�E�W���]�X���K�R�I�I�H�Q�����G�D�V�V���G�L�H���Q�l�F�K�V�W�H�Q���+�R�F�K��
wasserwellen nicht nur auf die sanierungsbe��
�G�•�U�I�W�L�J�H�Q���'�H�L�F�K�H���|�V�W�O�L�F�K���X�Q�G���Z�H�V�W�O�L�F�K���$�N�H�Q���X�Q�G��
�G�L�H�� �L�P�� �(�O�E�H���6�D�D�O�H���:�L�Q�N�H�O�� �G�U�•�F�N�H�Q���� �V�R�Q�G�H�U�Q��
�D�X�F�K���G�L�H���$�P�W�V�V�W�X�E�H�Q���Y�R�Q���3�R�O�L�W�L�N�H�U�Q���X�Q�G���3�O�D�Q�H�U�Q��
erreichen, um endlich die Vorraussetzungen und 
�0�L�W�W�H�O���E�H�U�H�L�W�]�X�V�W�H�O�O�H�Q�����G�L�H���Q�L�F�K�W���Q�X�U�����Z�L�H���R�I�W���E�H��
�K�D�X�S�W�H�W���� �H�L�Q�� �S�D�D�U�� �1�D�W�X�U�V�F�K�•�W�]�H�U�Q�� �G�L�H�Q�H�Q�� �Z�•�U��
den, sondern vielmehr allen Betroffenen, wie es 
die Ereignisse im Sommer 2013 eindrucksvoll 
und unmissverständlich belegen.     
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Längerer Aufenthalt eines Schlangenadlers Circaetus 
gallicus bei Kühren

Uwe Patzak & Frank Weihe

PATZAK , U. & F. WEIHE  (2014): Längerer Aufenthalt eines Schlangenadlers Circaetus gallicus bei 
Kühren. Apus 19: 18-22.

Nach Deichbrüchen im Verlauf des Juni-Hochwassers 2013 im Elbe-Saale-Winkel hielt sich vom 18.8. bis 
31.8.2013 ein immaturer Schlangenadler bei Kühren auf. Einzelheiten der Beobachtungen werden mit-
geteilt.    

PATZAK , U. & F. WEIHE  (2014): Longer stay of a Short-toed Eagle Circaetus gallicus near Kühren. 
Apus 19: 18-22.

An immature Short-toed Eagle occurred near Kühren from 18th to 31st August 2013, after dyke breaks 
�G�X�U�L�Q�J���W�K�H���F�R�X�U�V�H���R�I���W�K�H���-�X�Q�H���À�R�R�G�������������L�Q���W�K�H���(�O�E�H���6�D�D�O�H���F�R�U�Q�H�U�����'�H�W�D�L�O�V���R�I���W�K�H���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���D�U�H���V�X�E�P�L�W�W�H�G��

Uwe Patzak, Neue Reihe 178, 06785 Oranienbaum-Wörlitz. E-Mail: uwe.patzak@web.de  
Frank Weihe, Hinter dem großen Dorfe 104, 38822 Aspenstedt. E-Mail: pauli-ehiew@t-online.de   

Einleitung
Nach Deichbrüchen beim Junihochwasser 
2013 an Elbe und Saale (siehe auch TODTE 
2014 in diesem Heft, S. 3-17) erfolgten ab Au-
�J�X�V�W���D�Q���5�H�V�W�H�Q���G�H�U���h�E�H�U�V�F�K�Z�H�P�P�X�Q�J�V�À�l�F�K�H�Q��
im Bereich des Elbe-Saale-Winkels Kontrol-
len zum Rast- und Durchzugsgeschehen. Im 
Rahmen dieser durch den WWF Deutschland 
beauftragten ornithologischen Erfassungen 
gelang der Nachweis eines Schlangenadlers, 
der sich mind. 13 Tage im Raum Aken – Ob-
selau – Kühren aufhielt (Abb. 1). Dem WWF 
Deutschland danken wir für die Zustimmung 
zur Veröffentlichung der Beobachtung.

Beobachtungen
Der erste Nachweis gelang am 18.8.2013. An 
diesem Tag wurde eine vor einem Deichneubau 
�E�H�¿�Q�G�O�L�F�K�H���:�D�V�V�H�U�À�l�F�K�H���E�H�L���2�E�V�H�O�D�X���D�X�I���G�H�P��
Deichverteidigungsweg per PKW angefahren. 

Auf einem abgestorbenen Baum bemerkte 
ich (U. Patzak) einen Greifvogel, welcher 
sofort wegen seiner Größe und kompakten 
�*�H�V�W�D�O�W���D�X�I�¿�H�O�����(�U���Z�L�U�N�W�H���G�H�X�W�O�L�F�K���J�U�|�‰�H�U���D�O�V��
�H�L�Q���0�l�X�V�H�E�X�V�V�D�U�G�����$�X�V���G�H�P���V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���$�X�W�R��
�K�H�U�D�X�V���N�R�Q�Q�W�H���G�H�U���9�R�J�H�O���]�X�Q�l�F�K�V�W���P�L�W���H�L�Q�H�P��
Fernglas aus ca. 50 m Entfernung betrachtet 
werden, wobei er sofort als Schlangenadler 
Circaetus gallicus erkannt wurde. Die Art ist 
mir (U. Patzak) aus Ungarn gut bekannt. Ne-
ben einem hellen Gesamteindruck waren die 
großen gelben Augen sowie der dicke Kopf 
�P�D�U�N�D�Q�W�����.�X�U�]���G�D�Q�D�F�K���À�R�J���G�H�U���6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�D�G-
ler auf und landete nach ca. 200 m am Rand 
des Lödderitzer Forstes vor dem Deich. Ich 
(U. Patzak) fuhr auf der anderen Deichseite 
�E�L�V���D�X�I���+�|�K�H���G�H�V���9�R�J�H�O�V���X�Q�G���N�R�Q�Q�W�H���]�X�Q�l�F�K�V�W��
aus dem Auto Belegfotos anfertigen (Abb. 2) 
sowie den Schlangenadler nochmals in Ruhe 
�E�H�R�E�D�F�K�W�H�Q�����E�H�Y�R�U���H�U���Z�L�H�G�H�U���D�X�I�À�R�J���X�Q�G���V�L�F�K��
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�N�U�H�L�V�H�Q�G�� �L�Q�� �G�H�Q�� �Y�R�U�� �G�H�P�� �'�H�L�F�K�� �E�H�¿�Q�G�O�L�F�K�H�Q��
Auwald entfernte. Dabei gelangen weitere 
�)�R�W�R�V���Y�R�P���À�L�H�J�H�Q�G�H�Q���$�G�O�H�U�����$�E�E���������X������������

Am 20.8. konnte der Schlangenadler von 
Ingolf Todte und Hartmut Spott und am 24.8. 
wieder von Hartmut Spott im selben Gebiet 
�E�H�V�W�l�W�L�J�W���Z�H�U�G�H�Q��

Am 30.8. gelang mir (U. Patzak) die erneu-
te Beobachtung des Adlers im selben Gebiet. 
An diesem sonnigen Tag saß der Adler zu-
�Q�l�F�K�V�W�� �D�X�I�� �H�L�Q�H�U�� �-�D�J�G�N�D�Q�]�H�O�� �H�W�Z�D�� ���� �N�P�� �V�•�G-
�O�L�F�K���Y�R�P���H�U�V�W�H�Q���%�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�V�R�U�W�����6�S�l�W�H�U���À�R�J��
er eine Baumhecke an. Etwa eine Stunde da-
nach saß der Adler auf der trockenen Spitze 
einer Baumweide, wo er aus 50 m gut zu be-
�W�U�D�F�K�W�H�Q���X�Q�G���]�X���I�R�W�R�J�U�D�¿�H�U�H�Q���Z�D�U��

Am 31.8. stellte der Zweitautor (Frank 
Weihe) fest, dass der Adler noch immer im 
Gebiet weilt. Auch F. Weihe gelangen eini-
�J�H���%�H�O�H�J�I�R�W�R�V���X�Q�G���9�L�G�H�R�D�X�I�Q�D�K�P�H�Q�����=�X�V�l�W�]-
lich wurden folgende Beobachtungen zum 
Verhalten, zum Nahrungserwerb und zur 
Interaktion mit anderen Greifvögeln notiert: 
In den frühen Vormittagstunden saß der Ad-
ler abwechselnd auf einer Jagdkanzel oder 
im obersten Kronenbereich einer niedrigen 
Gebüschhecke inmitten der angrenzenden 
�)�H�O�G�À�X�U�� �H�W�Z�D�� �������� �P�� �Y�R�P�� �2�U�W�� �.�•�K�U�H�Q�� �H�Q�W-
fernt. Da Schlangenadler als ausgezeichnete 
�6�H�J�H�O�À�L�H�J�H�U�� �•�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q�G�� �G�L�H�� �7�K�H�U�P�L�N�� �E�H�L��
�L�K�U�H�Q���-�D�J�G�À�•�J�H�Q���E�H�Q�|�W�L�J�H�Q���� �Z�L�G�P�H�W�H���H�U���V�L�F�K��
in dieser stundenlangen Ruhephase am Vor-
�P�L�W�W�D�J���D�X�V�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K���G�H�U���*�H�¿�H�G�H�U�S�À�H�J�H�����$�E��
Mittag, begünstigt durch die deutliche Er-
�Z�l�U�P�X�Q�J���G�H�U���/�X�I�W�����V�W�U�L�F�K���G�H�U���6�F�K�O�D�Q�J�H�Q�D�G�O�H�U��
�P�L�W�� �U�X�K�L�J�H�P�� �N�U�D�I�W�Y�R�O�O�H�P�� �5�X�G�H�U�À�X�J�� �D�E���� �O�L�H�‰��
sich anschließend schleifenförmig von der 
Thermik nach oben tragen und patrouillierte 
�G�D�Q�D�F�K�� �•�E�H�U�� �H�L�Q�H�� �Y�H�U�O�D�Q�G�H�W�H�� �5�H�V�W�Z�D�V�V�H�U�À�l-
che. Bei Sichtung von jagdbaren Beutetieren 
�O�L�H�‰���H�U���V�L�F�K���S�O�|�W�]�O�L�F�K���L�P���6�W�X�U�]�À�X�J���K�H�U�D�E���X�Q�G��
�U�•�W�W�H�O�W�H�� �P�L�W�� �K�l�Q�J�H�Q�G�H�Q�� �%�H�L�Q�H�Q�� �X�Q�G�� �G�H�X�W�O�L�F�K��
�Y�R�U�J�H�V�F�K�R�E�H�Q�H�P�� �.�R�S�I�� �•�E�H�U�� �G�H�U�� �)�O�l�F�K�H���� �%�H�L��
�G�H�Q�� �E�H�R�E�D�F�K�W�H�W�H�Q�� �-�D�J�G�À�•�J�H�Q�� �Z�X�U�G�H�� �N�H�L�Q��
Beutetier geschlagen. Zweimal wurde der 
�$�G�O�H�U���Y�R�Q���G�H�X�W�O�L�F�K���V�F�K�Z�l�F�K�H�U�H�Q���*�U�H�L�I�Y�|�J�H�O�Q��
���0�l�X�V�H�E�X�V�V�D�U�G�� �X�Q�G�� �5�R�K�U�Z�H�L�K�H���� �D�Q�J�H�J�U�L�I�I�H�Q��
und erfolgreich vertrieben.

Nachdem eine Schlechtwetterfront mit böi-
gem Wind und Regenschauern einsetzte, zog 
sich der Schlangenadler in ein nahegelegenes 
�)�H�O�G�J�H�K�|�O�]�� �]�X�U�•�F�N���� �Z�H�O�F�K�H�V�� �H�U�� �E�L�V�� �]�X�U�� �'�l�P-
merung nicht mehr verließ. Vermutlich ver-
brachte er auch dort die Nacht.

Nach dem 31.08. wurde der Vogel nicht 
mehr im Gebiet gesehen.

Der Schlangenadler hat sich also mind. 13 
Tage im Dreieck der Orte Aken - Obselau - 
Kühren (bis südlich der Straße Aken-Kühren) 
aufgehalten (s. Abb. 1). 

Die zahlreichen mosaikartig angeordneten 
�5�H�V�W�Z�D�V�V�H�U�À�l�F�K�H�Q�� �X�Q�G�� �G�L�H�� �L�Q�I�R�O�J�H�� �G�H�U�� �h�E�H�U-
�À�X�W�X�Q�J�� �H�L�Q�J�H�W�U�H�W�H�Q�H�� �9�H�J�H�W�D�W�L�R�Q�V�I�U�H�L�K�H�L�W�� �Q�D�F�K��
Absterben zahlreicher Ackerkulturen entspra-
chen offenbar dem Habitatschema der Art und 
führten gleichzeitig zu einer guten Nahrungs-
verfügbarkeit (Abb. 5 u. 6).

Beschreibung
Der Kopf des Adlers war sehr hell. Nur die 
Region zwischen Augen und Schnabel war 
dunkel. Am Hinterkopf war eine feine brau-
ne Strichelung vorhanden, die sich hinter dem 
Auge streifenartig verdichtete, was aus der 
�1�l�K�H�� �D�Q�� �H�L�Q�H�Q�� �)�L�V�F�K�D�G�O�H�U�� �H�U�L�Q�Q�H�U�W�H���� �1�D�F�N�H�Q����
Mantel und Rücken waren braun, wobei diese 
�)�l�U�E�X�Q�J���M�H���Q�D�F�K���(�Q�W�I�H�U�Q�X�Q�J���X�Q�G���%�H�O�H�X�F�K�W�X�Q�J��
�G�X�Q�N�O�H�U�� �X�Q�G�� �J�U�D�X�H�U�� �R�G�H�U�� �K�H�O�O�H�U�� �X�Q�G�� �Z�l�U�P�H�U��
wirkte. Randdecken und Schulterfedern wie-
sen den gleichen Farbton auf. Durch sehr brei-
�W�H�� �K�H�O�O�H�� �6�l�X�P�H�� �X�P�� �N�O�H�L�Q�H�U�H�� �G�X�Q�N�O�H�� �=�H�Q�W�U�H�Q��
waren die Mittleren und Großen Armdecken 
viel heller und hoben sich dadurch von den 
deutlich dunkleren Arm- und Handschwingen 
ab, wobei die Handschwingen durch schmale 
�U�R�V�W�E�U�D�X�Q�H�� �)�H�G�H�U�V�l�X�P�H�� �Q�R�F�K�� �H�W�Z�D�V�� �K�H�O�O�H�U�� �D�O�V��
die Handschwingen wirkten. Der Schwanz 
erschien beim sitzenden Vogel oberseits dun-
kelbraun. Beim Kreisen waren 3-4 dunkle 
�%�L�Q�G�H�Q���]�X���V�H�K�H�Q�����$�X�I�I�l�O�O�L�J���Z�D�U���G�D�V���$�E�V�W�H�K�H�Q��
�G�H�U���U�H�F�K�W�H�Q���l�X�‰�H�U�H�Q���6�W�H�X�H�U�I�H�G�H�U�����Z�R�G�X�U�F�K���G�H�U��
�$�G�O�H�U�� �D�X�F�K�� �N�Q�D�S�S�� �]�Z�H�L�� �:�R�F�K�H�Q�� �V�S�l�W�H�U�� �Q�R�F�K��
individuell erkennbar war. Die Unterseite war 
�V�R�Z�R�K�O�� �E�H�L�P�� �V�L�W�]�H�Q�G�H�Q�� �D�O�V�� �D�X�F�K�� �À�L�H�J�H�Q�G�H�Q��
Vogel sehr hell. Flanken und Bauch waren 
braun gepunktet, ebenso die unteren Flügel-
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Abb. 1: „Schlangenadlerrevier“, Abgrenzung vom 18.-31.8.2013. Karte: A. Stephani; Luftbild des LAU.
Fig. 1: Short-toed Eagle “territory”, boundary from 18th to 31st August 2013.
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Abb. 2 (oben): Aufgebaumter Schlangenadler. 
18.8.2013. Foto: U. Patzak.
Fig. 2: Short-toed Eagle on a tree. 

Abb. 3 u. 4 (links): Kreisender Schlangenadler. 
18.8.2013. Fotos: U. Patzak.
Fig. 3 (left): Circling Short-toed Eagle.
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Abb. 6: �%�O�L�F�N���•�E�H�U���H�L�Q�H�Q���L�P���-�X�Q�L���•�E�H�U�À�X�W�H�W�H�Q���5�•�E�H�Q�D�F�N�H�U���E�H�L���.�•�K�U�H�Q���L�P���6�•�G�H�Q���G�H�V���Ä�5�H�Y�L�H�U�V�³����������������������������
Fotos: U. Patzak.
Fig. 6:���9�L�H�Z���R�Y�H�U���D���À�R�R�G�H�G���W�X�U�Q�L�S���¿�H�O�G���Q�H�D�U���.�•�K�U�H�Q���L�Q���W�K�H���V�R�X�W�K���R�I���W�K�H���³�W�H�U�U�L�W�R�U�\�´��

Abb. 5: Nordteil des „Schlangenadlerreviers“ mit dem Lödderitzer Forst im Hintergrund. 23.08.2013.
Fig. 5:���1�R�U�W�K�H�U�Q���S�D�U�W���R�I���W�K�H���6�K�R�U�W���W�R�H�G���(�D�J�O�H���³�W�H�U�U�L�W�R�U�\�´���Z�L�W�K���W�K�H���/�|�G�G�H�U�L�W�]���I�R�U�H�V�W���L�Q���W�K�H���E�D�F�N�J�U�R�X�Q�G��
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decken. Ein Brustband war angedeutet, aber 
�Q�L�F�K�W�� �G�X�U�F�K�J�l�Q�J�L�J�� �D�X�V�J�H�S�U�l�J�W���� �.�H�K�O�H�� �X�Q�G��
Steißbereich waren ungezeichnet hell. Beine 
�X�Q�G�� �)�•�‰�H�� �Z�D�U�H�Q�� �X�Q�E�H�¿�H�G�H�U�W�� �X�Q�G�� �G�X�Q�N�H�O�J�U�D�X��
�J�H�I�l�U�E�W�����'�H�U���6�F�K�Q�D�E�H�O���Z�D�U���L�Q�V�J�H�V�D�P�W���J�U�D�X���P�L�W��
hellerer blaugrauer Basis und dunkler Spitze. 
Die Spitze wirkte sehr lang und spitz.

Beim kreisenden Vogel waren Verschleißer-
scheinungen der Handschwingenspitzen deut-
lich sichtbar. Er befand sich offensichtlich in 
der Mauser, worauf auch die abstehende Steu-
erfeder hinwies. Das Flugbild war adlerartig 
mit vorgestrecktem Kopf, langem Schwanz 
und langen Flügeln. Beim Kreisen zeigte 
der Adler am hinteren Flügelansatz bzw. der 
Schwanzwurzel oberseits beidseitig helle Fle-
cken. 

�'�L�H�� �L�Q�V�J�H�V�D�P�W�� �V�H�K�U�� �K�H�O�O�H�� �*�H�V�D�P�W�I�l�U�E�X�Q�J��
weist auf einen immaturen Vogel hin (Abb. 4 
bis 6).

Diskussion
Innerhalb Deutschlands wurden seit der Grün-
dung der Deutschen Seltenheitenkommission 
(DSK) im September 1990 bis 2009 120 Nach-
weise dieser Art anerkannt bzw. veröffentlicht, 
davon 46 vor 2000 und 74 für den Zeitraum 
2000 bis 2009. Die Deutsche Avifaunistische 
Kommission (DAK) erkannte bisher 6 für 
2010, 13 für 2011 und 12 für 2012 Schlangen-
adler-Nachweise an (DAK 2013), so dass bis 
2012 deutschlandweit insgesamt 151 Nach-
weise ausreichend dokumentiert worden sind. 

�'�D�E�H�L���Z�X�U�G�H�Q���P�H�K�U�I�D�F�K���D�X�F�K���O�l�Q�J�H�U�H���$�X�I�H�Q�W-
halte belegt. Auch für 2013 liegen der DAK 
bereits wieder 13 Schlangenadler-Meldungen 
�Y�R�U���� �6�R�P�L�W���I�l�O�O�W���G�L�H���%�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�� �L�Q���H�L�Q�H���=�H�L�W��
zunehmender Artbeobachtungen in Deutsch-
land. Dabei gelangen die meisten Feststel-
lungen in Bayern, Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen. Der Schlangenadler 
�N�|�Q�Q�W�H�� �P�|�J�O�L�F�K�H�U�Z�H�L�V�H�� �Y�R�Q�� �G�H�U�� �.�O�L�P�D�H�U�Z�l�U-
�P�X�Q�J���S�U�R�¿�W�L�H�U�H�Q�����(�U���E�H�Q�|�W�L�J�W���]�X�U���$�X�V�E�U�H�L�W�X�Q�J��
in früher besiedelte Gebiete jedoch auch Bio-
topstrukturen, die in Deutschland infolge der 
Intensivnutzung immer seltener werden. 

�7�U�R�W�]�� �G�H�V�� �U�H�O�D�W�L�Y�� �U�H�J�H�O�P�l�‰�L�J�H�Q�� �$�X�I�W�U�H�W�H�Q�V��
der Art in Deutschland liegt für Sachsen-
Anhalt aus neuerer Zeit nur ein anerkannter 
Nachweis vor. Am 9.5.2000 beobachtete NO-
ACK (DSK 2006) einen Schlangenadler bei 
Söllichau in der Dübener Heide. Der Vogel 
zog vor einer Gewitterfront nach Nordosten. 
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Haubenmeise Parus cristatus brütet in Halle auf dem 
Gertraudenfriedhof

Dave Bird

BIRD, D. (2014): Haubenmeise Parus cristatus brütet in Halle auf dem Gertraudenfriedhof. Apus 19: 
23-25.

Nach zwei Einzelbeobachtungen in den Jahren 2008 und 2011 konnten seit Oktober 2012 und im Jahr 2013 
wiederholt Haubenmeisen auf dem Gertraudenfriedhof in Halle beobachtet werden. Im Mai 2014 gelang es 
�G�L�H���%�U�X�W�K�|�K�O�H���]�X���¿�Q�G�H�Q���X�Q�G���I�X�W�W�H�U�W�U�D�J�H�Q�G�H���$�O�W�Y�|�J�H�O���]�X���E�H�R�E�D�F�K�W�H�Q�����(�V���E�O�L�H�E���R�I�I�H�Q�����R�E���-�X�Q�J�Y�|�J�H�O���D�X�V�À�R�J�H�Q��

BIRD, D. (2014): European Crested Tit Parus cristatus breeds in Halle at the cemetery Gertrauden-
friedhof. Apus 19: 23-25.

�$�I�W�H�U���W�Z�R���V�L�Q�J�O�H���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�V���L�Q������������ �D�Q�G�������������� �D���S�D�L�U���R�I�� �&�U�H�V�W�H�G���7�L�W�V���K�D�V���E�H�H�Q���S�U�H�V�H�Q�W���D�W���W�K�H���F�H�P�H�W�H�U�\��
�*�H�U�W�U�D�X�G�H�Q�I�U�L�H�G�K�R�I���V�L�Q�F�H���2�F�W�R�E�H�U���������������,�Q���0�D�\�������������W�K�H���E�U�H�H�G�L�Q�J���V�L�W�H���Z�D�V���G�L�V�F�R�Y�H�U�H�G���D�Q�G���D�G�X�O�W�V���Z�H�U�H���V�H�H�Q��
�F�D�U�U�\�L�Q�J���I�R�R�G���W�R���W�K�H���Q�H�V�W�����,�W���L�V���X�Q�F�O�H�D�U���Z�K�H�W�K�H�U���W�K�H���\�R�X�Q�J���À�H�G�J�H�G���R�U���Q�R�W��

�'�D�Y�H���%�L�U�G�����+�H�J�H�O�V�W�U�D�‰�H�����������������������+�D�O�O�H�����(���0�D�L�O�����G�D�Y�H���E�L�U�G�#�D�E�O�H���K�D�O�O�H���G�H

Seit einigen Jahren beobachte ich auf dem 
Gertraudenfriedhof in Halle. Zu jeder Jahres��
�]�H�L�W���J�L�E�W���H�V���L�Q�W�H�U�H�V�V�D�Q�W�H���%�U�X�W�����X�Q�G���=�X�J�Y�|�J�H�O���]�X��
sehen.

Meine erste Begegnung mit der Hauben��
meise auf dem Gertraudenfriedhof war am 
3.10.2008. Damals habe ich den Vogel nur ge��
�K�|�U�W�����%�H�L�P���]�Z�H�L�W�H�Q���0�D�O�����D�P�������������������������N�R�Q�Q��
te ich eine Haubenmeise sehr gut und lange 
beobachten. Beides waren Einzelbeobachtun��
�J�H�Q�����$�P�������������������������N�D�P���H�V���]�X�U���Q�l�F�K�V�W�H�Q���%�H��
�J�H�J�Q�X�Q�J�� �P�L�W�� �G�L�H�V�H�U���$�U�W�� �X�Q�G�� �H�U�V�W�P�D�O�V�� �D�E�� �G�H�P��
10.11.2012 konnte ich zwei Haubenmeisen 
zusammen beobachten. Seitdem sind sie auf 
�G�H�P�� �)�U�L�H�G�K�R�I�� �]�X�� �¿�Q�G�H�Q���� �D�P�� �E�H�V�W�H�Q�� �D�Q�K�D�Q�G��
�L�K�U�H�V�� �F�K�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�V�F�K�H�Q�� �5�X�I�V�� ���� �H�L�Q�H�P�� �Z�H�L�F�K��
�V�F�K�Q�D�U�U�H�Q�G�H�Q���Ä�7�6�(�(�µ���L�µ�L���S�U�U�X�O�X�O�X�O�O���7�6�(�(�¶�L�¶�L��
�S�U�U�X�O�X�O�X�O�O�������³����

Oft trifft man beide Vögel auf dem Fried��
�K�R�I�� �D�Q���� �G�D�Q�Q�� �Z�L�H�G�H�U�X�P�� �V�L�Q�G�� �V�L�H�� �I�•�U�� �P�H�K�U�H�U�H��

�:�R�F�K�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �]�X�� �V�H�K�H�Q�� �X�Q�G�� �]�X�� �K�|�U�H�Q���� �Z�D�V��
�E�H�V�R�Q�G�H�U�V���L�P���)�U�•�K�O�L�Q�J���G�H�U���)�D�O�O���L�V�W�����6�R���J�D�E���H�V��
���������� �L�P�� �=�H�L�W�U�D�X�P�� �Y�R�P�� ������������ �E�L�V�� ������������ �N�H�L�Q�H��
�1�D�F�K�Z�H�L�V�H���� �(�V�� �E�O�H�L�E�W�� �R�I�I�H�Q���� �R�E�� �G�L�H�� �+�D�X�E�H�Q��
�P�H�L�V�H�Q���E�U�•�W�H�W�H�Q���R�G�H�U���Q�L�F�K�W�����-�H�G�R�F�K���N�R�Q�Q�W�H���L�F�K��
�D�P���������������D�O�V���L�F�K���Z�L�H�G�H�U�������D�G�����O�D�Q�J�H���E�H�R�E�D�F�K�W�H��
�W�H�����N�H�L�Q�H�Q���-�X�Q�J�Y�R�J�H�O���H�Q�W�G�H�F�N�H�Q�����=�X���H�U�Z�l�K�Q�H�Q��
�V�H�L�����G�D�V�V���H�V���L�P���)�U�•�K�V�R�P�P�H�U�������������H�L�Q�H���3�H�U�L�R�G�H��
mit sehr viel Regen gab.

���������� �E�H�J�D�Q�Q�� �l�K�Q�O�L�F�K�� �Z�L�H�� ������������ �)�D�V�W�� �M�H�G�H��
�:�R�F�K�H���E�L�V���]�X�P�����������������������J�H�O�D�Q�J�H�Q���%�H�R�E�D�F�K��
tungen. Dann keine mehr bis zum 3.5.2014; 
�H�U�V�W���D�Q���G�L�H�V�H�P���7�D�J���K�|�U�W�H���L�F�K���Z�L�H�G�H�U���V�H�K�U���O�H�L�V�H��
�5�X�I�H�� �G�H�U�� �+�D�X�E�H�Q�P�H�L�V�H�Q���� �$�P�� �Q�l�F�K�V�W�H�Q�� �7�D�J����
�G�H�P�� �������������������� �N�R�Q�Q�W�H�� �L�F�K�� �G�D�Q�Q�� �H�L�Q�H�Q�� �9�R�J�H�O��
�L�P���V�H�O�E�H�Q���*�H�E�L�H�W���E�H�R�E�D�F�K�W�H�Q���X�Q�G���L�K�P���I�R�O�J�H�Q����
bis er in einem Baumloch verschwand! Etwa 
�H�L�Q�H���6�W�X�Q�G�H���E�H�R�E�D�F�K�W�H�W�H���L�F�K���G�D�V���%�U�X�W�S�D�D�U�����G�D�V��
�P�L�W�� �)�X�W�W�H�U�� �L�P�� �6�F�K�Q�D�E�H�O�� �N�D�P���� �X�P�� �V�H�L�Q�H�� �-�X�Q��
�J�H�Q���]�X���I�•�W�W�H�U�Q�����'�L�H���+�D�X�E�H�Q�P�H�L�V�H�Q���E�U�•�W�H�W�H�Q���L�Q��
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�G�H�U���$�E�W���� ������ �D�X�I�� �G�H�P���*�H�U�W�U�D�X�G�H�Q�I�U�L�H�G�K�R�I���� �'�H�U��
�%�U�X�W�S�O�D�W�]���E�H�I�D�Q�G���V�L�F�K�������E�L�V�������P���K�R�F�K���L�Q���P�R�U��
schem Holz in einer ca. 12 m hohen Birke (s. 
�$�E�E������������

�$�P�������������������� �]�H�L�J�W�H���L�F�K���5�R�E�H�U�W���6�F�K�|�Q�E�U�R�G�W��
�G�H�Q���%�U�X�W�S�O�D�W�]�����:�L�U���E�H�R�E�D�F�K�W�H�W�H�Q���G�D�V���%�U�X�W�S�D�D�U��
�D�P���1�H�V�W���X�Q�G���V�W�H�O�O�W�H�Q���I�H�V�W�����G�D�V�V���G�L�H���'�D�X�H�U���]�Z�L��
�V�F�K�H�Q���G�H�Q���)�•�W�W�H�U�X�Q�J�H�Q���U�H�F�K�W���O�D�Q�J���H�U�V�F�K�L�H�Q�����E�L�V��
zu 30 Minuten. Die in der selben Birke etwas 
tiefer nistenden Blaumeisen kamen alle 2 bis 3 
�0�L�Q�X�W�H�Q���]�X�P���)�•�W�W�H�U�Q�����$�X�F�K���D�P�������������V�W�H�O�O�W�H���L�F�K��
�Q�X�U���Z�H�Q�L�J�H���$�N�W�L�Y�L�W�l�W�H�Q���I�H�V�W�����$�P�������������K�|�U�W�H���5����
�6�F�K�|�Q�E�U�R�G�W�� �E�H�L�� �H�L�Q�H�U�� �H�L�Q�V�W�•�Q�G�L�J�H�Q�� �.�R�Q�W�U�R�O�O�H��
�Q�R�F�K���5�X�I�H���L�P���%�U�X�W�U�H�Y�L�H�U�����U�H�J�L�V�W�U�L�H�U�W�H���D�E�H�U���N�H�L��
�Q�H���)�•�W�W�H�U�X�Q�J���P�H�K�U�����Q�X�U���������������8�K�U���O�D�Q�G�H�W�H���H�L�Q�H��
ad. Haubenmeise ohne Futter nochmals dicht 
�Q�H�E�H�Q�� �G�H�P�� �%�U�X�W�S�O�D�W�]�� �L�Q�� �G�H�U�� �%�L�U�N�H�� �X�Q�G�� �S�X�W�]�W�H��
�V�L�F�K���� �G�D�E�H�L�� �V�W�l�Q�G�L�J�� �U�X�I�H�Q�G�����$�E�� �G�H�P�� ������������������

habe ich am Nest keine Haubenmeisen mehr 
beobachten können. Waren die Jungen schon 
�D�X�V�J�H�À�R�J�H�Q���R�G�H�U���L�V�W���G�L�H���%�U�X�W���H�U�I�R�O�J�O�R�V���Y�H�U�O�D�X��
fen? Leider habe ich keine Jungvögel mit den 
�$�O�W�Y�|�J�H�O�Q�� �E�H�R�E�D�F�K�W�H�Q�� �N�|�Q�Q�H�Q���� �1�R�U�P�D�O�H�U�Z�H�L��
�V�H�� �Z�H�U�G�H�Q�� �-�X�Q�J�Y�|�J�H�O���� �Q�D�F�K�G�H�P�� �V�L�H�� �D�X�V�J�H�À�R��
�J�H�Q���V�L�Q�G�����Q�R�F�K���H�L�Q�L�J�H���=�H�L�W���J�H�I�•�K�U�W���X�Q�G���J�H�I�•�W��
tert. Die beiden ad. Haubenmeisen waren im 
Oktober 2014 immer noch anwesend.

�:�l�K�U�H�Q�G�� �O�D�Q�J�M�l�K�U�L�J�H�U�� �3�O�D�Q�E�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�H�Q��
auf dem Gertraudenfriedhof in den Jahren 
���������� �E�L�V�� ���������� ���:�X�O�I�� �3�R�K�O�H������ ���������� �X�Q�G�� ����������
���:�L�H�O�D�Q�G���%�H�U�J�����V�R�Z�L�H�������������X�Q�G���������������.�O�D�X�V��
�3�H�W�H�U���%�O�D�Q�N�H�Q�E�H�U�J���X�����5�R�E�H�U�W���6�F�K�|�Q�E�U�R�G�W�����J�H��
�O�D�Q�J���Q�X�U���:�����3�R�K�O�H���D�P�����������������������G�L�H���%�H�R�E�D�F�K��
�W�X�Q�J���H�L�Q�H�U���V�L�Q�J�H�Q�G�H�Q���+�D�X�E�H�Q�P�H�L�V�H�����$�X�F�K���D�X�I��
�G�H�P���6�•�G�I�U�L�H�G�K�R�I���J�H�O�D�Q�J��R. GNIELKA �����������������L�Q��
�������%�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�V�M�D�K�U�H�Q���Y�R�Q�������������E�L�V�������������Q�X�U��

Abb. 1: Birke mit Bruthöhle im obersten morschen 
Bereich. 5.5.2014. 
Fig. 1: Birch-tree with nest-hole in the highest rotten area. 

Abb. 2: �+�D�X�E�H�Q�P�H�L�V�H�����D�G�������Y�H�U�O�l�V�V�W���G�L�H���%�U�X�W�K�|�K�O�H����
������������������
Fig. 2: Crested Tit (ad.) leaves the nest-hole.
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Abb. 3:�� �+�D�X�E�H�Q�P�H�L�V�H�� ���D�G������ �Y�R�U�� �G�H�U�� �%�U�X�W�K�|�K�O�H����
���������������������)�R�W�R�V�����'�����%�L�U�G��
Fig. 3: Crested Tit (ad.) in front of the nest-hole.

die Feststellung eines einzelnen Vogels vom 
4.8. bis zum 13.12.2005.   

�,�Q�� �G�H�U���$�Y�L�I�D�X�Q�D�� �Y�R�Q�� �+�D�O�O�H�� �X�Q�G�� �8�P�J�H�E�X�Q�J��
zitiert GNIELKA  (1983���� �l�O�W�H�U�H�� �/�L�W�H�U�D�W�X�U�D�Q�J�D��
�E�H�Q���� �Q�D�F�K�� �G�H�Q�H�Q�� �Q�H�E�H�Q�� �H�L�Q�L�J�H�Q�� �+�H�U�E�V�W���� �X�Q�G��
�:�L�Q�W�H�U�G�D�W�H�Q�� �Z�H�Q�L�J�H�� �%�U�X�W�H�Q�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q�� ����������
und 1932 im Stadtforst der Dölauer Heide 
vermutet werden (s. auch KUMMER 1983�������6�R��
wohl die Brutvogelkartierung von Halle und 
�8�P�J�H�E�X�Q�J���L�Q���G�H�Q���-�D�K�U�H�Q������������������������SCHÖN-
BRODT & SPRETKE �������������D�O�V���D�X�F�K���G�L�H���G�H�V���6�•�G��
�W�H�L�O�V���Y�R�Q���6�D�F�K�V�H�Q���$�Q�K�D�O�W���L�Q���G�H�Q���-�D�K�U�H�Q������������
1995 (GNIELKA  & ZAUMSEIL ������������ �E�U�D�F�K�W�H�Q��
keine Hinweise auf Bruten in oder um Halle. 
�'�L�H�� �Q�l�F�K�V�W�H�Q�� �%�U�X�W�Y�R�U�N�R�P�P�H�Q�� �O�L�H�J�H�Q�� �P�L�Q�G����
������ �N�P�� �Y�R�Q�� �+�D�O�O�H�� �H�Q�W�I�H�U�Q�W���� �]���%���� �L�Q�� �Z�H�V�W�O�L�F�K�H�U��
Richtung im Harzvorland und nordöstlich in 
�G�H�U���'�•�E�H�Q�H�U���+�H�L�G�H������
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Ein Vergleich phänologischer Daten zum Heimzug der 
Nachtigall Luscinia megarhynchos im Raum Zeitz und 
bei Magdeburg.  

Rolf Weißgerber

WEISSGERBER, R. (2014): Ein Vergleich phänologischer Daten zum Heimzug der Nachtigall Luscinia 
megarhynchos im Raum Zeitz und bei Magdeburg. Apus 19: 26-30. 

Der Vergleich von Heimzugdaten der Nachtigall aus Fangereignissen in der Elbeaue bei Magdeburg und 
im ‚Dreiländereck’ im südlichsten Zipfel Sachsen-Anhalts bei Zeitz ergab für den Zeitraum 1990 bis 2009 
nur sehr geringe Unterschiede. So differieren Mittelwert und Median, die aus dem jeweiligen ersten Fang 
der Art im Jahr für beide Gebiete ermittelt wurden, nur um einen Kalendertag. Die beiden Mediane aller in 
20 Jahren bis zum 10. Mai erzielten Erstfänge liegen drei Kalendertage auseinander. Diese spätere mittlere 
Ankunft in der Elbeaue resultiert aus deren 130 km nördlicheren Lage zu den Zeitzer Fangplätzen. Für die 
ermittelten Heimzugtrends konnte, außer für den Trend des jährlich ersten Nachtigallenfanges im Magde-
�E�X�U�J�H�U���*�H�E�L�H�W�����N�H�L�Q�H���6�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�]���Q�D�F�K�J�H�Z�L�H�V�H�Q���Z�H�U�G�H�Q��

WEISSGERBER, R. (2014): Comparison of phenological data of spring migration of the Nightingale 
Luscinia megarhynchos in the Zeitz and Magdeburg area. Apus 19: 26-30.

The comparison of data of spring migration from ringing results in the Elbe lowlands near Magdeburg 
and in the southern corner of Saxony-Anhalt near Zeitz showed only small differences from 1990 to 2009. 
�0�H�D�Q�V���D�Q�G���P�H�G�L�D�Q�V���R�I���W�K�H���D�Q�Q�X�D�O���¿�U�V�W���G�D�W�D���R�Q�O�\���G�L�I�I�H�U�H�G���R�Q�H���G�D�\�����7�K�H���P�H�G�L�D�Q�V���R�I���D�O�O���¿�U�V�W���F�D�S�W�X�U�H�V���X�Q�W�L�O�������W�K��
�0�D�\���L�Q���D�O�O���������\�H�D�U�V���G�L�I�I�H�U�H�G���R�Q�O�\���E�\�������G�D�\�V�����7�K�H���O�D�W�H�U���D�U�U�L�Y�D�O���L�Q���W�K�H���(�O�E�H���À�R�R�G�S�O�D�L�Q�V���L�V���F�D�X�V�H�G���E�\���L�W�V���V�L�W�X�D�W�L�R�Q��
130 km to the north of the Zeitz area. 

Rolf Weißgerber, Herta-Lindner-Straße 2, 06712 Zeitz

Einleitung

STEIN (2013) stellt in einem interessanten 
und ausführlichen Beitrag das Zugverhalten 
der Nachtigall Luscinia megarhynchos und 
der Heckenbraunelle Prunella modularis im 
Zeitraum von 1990 bis 2009 für die Elbtal-
niederung nördlich von Magdeburg dar. Das 
Fanggebiet, in dem die Daten erhoben wur-
den, liegt im nördlichen Teil Sachsen-Anhalts, 
vor der nordöstlichen Verbreitungsgrenze der 
Nachtigall zur Ostsee hin und nahe der Grenze 

einer Mischzone mit dem Sprosser, Luscinia 
luscinia (vgl. NICOLAI 1993). 

Die südliche Verbreitungsgrenze der Nach-
tigall in Ostdeutschland verläuft ca. 150 km 
von den Fangplätzen bei Magdeburg entfernt, 
vor dem Thüringer Wald und dem Erzgebir-
ge, und schließt auch das Altenburg-Zeitzer-
Lößhügelland noch mit ein (HÖSER 1987, 
NICOLAI 1993). Auch hier, am südlichen Are-
alrand, sind an zwei Fangplätzen in der Tage-
baufolgelandschaft (bei Luckenau/BLK, im 
südlichsten Zipfel Sachsen-Anhalts und bei 
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Lucka/ABG an der ostthüringer Grenze zu 
Sachsen-Anhalt), 1990 bis 2009 Fänge der Art 
erzielt worden. Die beiden Fangplätze liegen 
nur 18 km voneinander entfernt auf derselben 
�J�H�R�J�U�D�¿�V�F�K�H�Q���%�U�H�L�W�H���������ƒ�����µ���1������

Ein Vergleich einiger ausgewerteter Heim-
zugdaten der Nachtigall aus der Magdeburger 
und der Zeitzer Region bot sich deshalb nach 
den von STEIN 2013 veröffentlichten Daten an.

Diskutierte Parameter

In den Vergleich einbezogen sind: Trend, Mit-
telwert und Median des jeweils ersten Fanges 
im Jahr sowie Trend, Mittelwert und Median 
aller Erstfänge (ohne Kurzzeit-Wiederfänge) 
bis zum 10.5. eines jeden Jahres im Zeitinter-
vall 1990 bis 2009 aus den beiden Regionen. 
Zudem werden veröffentlichte mittlere Erst-
Ankunftszeiten aus weiteren ostdeutschen 
Gebieten mit in der Diskussion berücksichtigt. 
Der 10. Mai wird hier als der Tag angesehen, 
an dem, von Nachzüglern abgesehen, alle resi-
denten Brutvögel der Art in die Magdeburger 
Region zurückgekehrt waren (s. STEIN 2013).

Ergebnisse und Diskussion

Der in der Tagebaufolgelandschaft geringere 
�)�D�Q�J�H�U�I�R�O�J�� ���Q�X�U�� ������ �)�l�Q�J�H�� �J�H�J�H�Q�•�E�H�U�� �Y�R�Q�� ��������
im Magdeburger Raum) ist vermutlich darauf 
zurückzuführen, dass Flussauen bevorzugte 
Lebensräume der Nachtigall sind und die El-
be-Niederung als Vogelzugstraße in stärkerem 
Maße als Leitlinie genutzt wird als die Tagebau-
folgelandschaften im Süden Sachsen-Anhalts. 
Ein weiterer Minderungsgrund ist, dass die 
�)�D�Q�J�S�O�l�W�]�H���D�X�I���G�H�Q���H�K�H�P�D�O�L�J�H�Q���7�D�J�H�E�D�X�À�l�F�K�H�Q��
am äußeren südlichen Arealrand der Art liegen.

Der Trend  der 20 Jahreserstfänge (1990-
2009) zeigt für die Elbtalniederung bei Mag-
deburg im Gegensatz zur Zeitzer Region eine 
�V�W�D�U�N�H�� ���V�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�W�H���� �9�H�U�I�U�•�K�X�Q�J�� �L�Q�� �G�H�U�� �$�Q-
kunftszeit (vgl. Abb. 1 u. 2). Er lässt ohne die 
Betrachtung weiterer Parameter zunächst auf 
eventuell deutliche Unterschiede im Heimzug-
verhalten der Nachtigall an den beiden Areal-
grenzen in den genannten Jahren schließen. 

Die aus den Jahreserstfängen errechneten 
�0�L�W�W�H�O�Z�H�U�W�H�� ���0�D�J�G�H�E�X�U�J���� �������������� �=�H�L�W�]���� ��������������
�X�Q�G���0�H�G�L�D�Q�H�����0�D�J�G�H�E�X�U�J�������������������=�H�L�W�]������������������
zeigen jedoch nur eine Abweichung von je-
weils einem Kalendertag (Tab. 1). BRUNS & 
NOCKE (1959) berechneten als Zehnjahres-
�P�L�W�W�H�O�� ������������������������ �I�•�U�� �G�L�H�� �(�U�V�W�D�Q�N�X�Q�I�W�� �G�H�U��
�1�D�F�K�W�L�J�D�O�O�� �L�Q�� �'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G�� �G�H�Q�� ������������BRIESE-
MEISTER et al. (1982) geben als Tag der Erst-
beobachtung / des Erstgesangs aus 23 Jahren 
�I�•�U���G�D�V���*�H�E�L�H�W���0�L�W�W�H�O�H�O�E�H���%�|�U�G�H���G�H�Q���������������D�Q����
Der Median der Erstfeststellung der Nachti-
gall im Altkreis Wittenberg von 1975 bis 2005 
fällt nach SCHÖNFELD ���������������D�X�I���G�H�Q���������������(�U-
hobene Daten  zum Erstgesang der Art 1989 
�E�L�V�� ���������� �L�P�� �=�H�L�W�]�H�U�� �+�•�J�H�O�O�D�Q�G�� �H�U�J�H�E�H�Q�� �D�O�V��
�P�L�W�W�O�H�U�H�Q�� �(�U�V�W�E�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�V�W�D�J�� �G�H�Q�� ������������ �X�Q�G��
�D�O�V�� �0�H�G�L�D�Q�� �G�H�Q�� ������������ ��WEISSGERBER & HÖSER 
2015). Damit liegen alle diese mittleren Heim-
zugwerte mit nur sehr geringer Abweichung 
in der 3. Aprildekade. Dieser Vergleich liefert 
also, auf der Basis Erstfang, Erstgesang bzw. 
Erstbeobachtung im Jahr, eine gute Überein-
stimmung der für beide Regionen errechneten 
und der zum Vergleich aus anderen Gebieten 
ausgewählten Mittelwert-Parameter bezüglich 
ihrer Heimkehr.

Die Heimzug-Erstnachweise (Fang, Beob-
achtung oder Gesang) einer Art sind jedoch 
stark von zahlreichen Faktoren abhängig (z. B. 
Populationsdichte im Gebiet, Habitatqualität, 
Bewegungsaktivität der Art, Beobachtungsin-
tensität, Fangplatzwahl, Abstand und Zahl der 
Fangtage, Witterung etc.). Sie können deshalb 
mitunter sehr unterschiedlichen Datums sein. 
So liegen z. B. zwischen dem frühesten und 
dem spätesten Jahreserstfang in 20 Jahren im 
Magdeburger Raum 26 Tage und im Zeitzer 
Hügelland 23 Tage (Tabelle). Aus der starken 
Trendverfrühung des jährlichen Magdeburger 
Erstfanges der Art (Abb. 1) kann keinesfalls 
sicher geschlossen werden, dass auch die ge-
samte Brutpopulation dieser Region ebenfalls 
früher im Gebiet erscheint. So lagen 2009 hier 
19 Tage zwischen dem Erstfang und den  Fol-
gefängen (vgl. Abb. 3, Jahr 2009), obwohl es 
in diesen 19 Tagen ohne Nachtigallnachweis 
Fangaktivitäten gab. Ein jährlicher Erstfang-/ 
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Abb. 1: Erster Nachtigallen-
Fang im Jahr (Kalendertag) 
und Trend im Heimzuginter-
vall 1990 bis 2009 im Mag-
deburger Gebiet (nach STEIN 
���������������7�U�H�Q�G���V�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�W����
Fig. 1: First annual captures 
of Nightingale and trend in 
Spring migration from 1990 to 
2009 in the Magdeburg area 
(according to STEIN 2013). 
�7�U�H�Q�G���V�L�J�Q�L�¿�F�D�Q�W��

1989 1994 1999 2004 2009

100

105

110

115

120

125

130

135 f (x) = -0,098x + 311,293
R² = 0,009

Kalenderjahre

T
a

g
e

 im
 J

a
h

r
1

1
5

. =
 2

5
.0

4
.

Abb. 2: Erster Nachtigallen-
Fang im Jahr (Kalendertag) 
und Trend im Heimzuginter-
vall 1990 bis 2009 bei Zeitz 
(Luckenau/BLK und Lucka/
�$�%�*�������7�U�H�Q�G���Q�L�F�K�W���V�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�W����
Fig. 2: First annual captures 
of Nightingale and trend in 
Spring migration from 1990 to 
2009 near Zeitz. Trend not si-
�J�Q�L�¿�F�D�Q�W��
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Abb. 3: Fangereignisse 
���Q� ���������� �E�L�V�� �]�X�P�� �������������� �X�Q�G��
Heimzugtrend der Nachtigall 
im Heimzugintervall 1990 bis 
2009 bei Magdeburg (nach 
STEIN 2013). Trend nicht sig-
�Q�L�¿�N�D�Q�W��
Fig. 3: Catches (n = 184) 
up to 10th May and trend in 
Spring migration from 1990 to 
2009 in the Magdeburg area 
(according to STEIN 2013). 
�7�U�H�Q�G���Q�R�W���V�L�J�Q�L�¿�F�D�Q�W��
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Abb. 4 : Fangereignisse 
(n=68) bis zum 10.05. und 
Heimzugtrend der Nachtigall 
im Heimzugintervall 1990 bis 
2009 bei Zeitz (Luckenau/
BLK und Lucka/ABG). Trend 
�Q�L�F�K�W���V�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�W��
Fig. 4: Catches (n = 68) up to 
10th May and trend in Spring 
migration from 1990 to 2009 
�Q�H�D�U���=�H�L�W�]�����7�U�H�Q�G���Q�R�W���V�L�J�Q�L�¿�F�D�Q�W��
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Abb. 5: Median (rot) und Mit-
telwert (blau) aller Erstfänge der 
Nachtigall bis zum 10.05. jeden 
Jahres und Trend im Heimzug-
intervall 1990 bis 2009 bei Mag-
deburg (nach STEIN 2013). Beide 
�7�U�H�Q�G�V���V�L�Q�G���Q�L�F�K�W���V�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�W.
Fig. 5: Median (red) and mean (blue) 
of all first Nightingale captures up to 
10th May from every year and trend in 
Spring migration  from 1990 to 2009 
in the Magdeburg area (according to 
Stein 2013). Both trends not significant.

Abb. 6: Median (rot) und Mit-
telwert (blau) aller Erstfänge der 
Nachtigall bis zum 10.05. jeden Jah-
res und Trend im Heimzugintervall 
1990 bis 2009 bei Zeitz (Lucke-
nau/BLK und Lucka/ABG). Beide 
Trends sind nicht signifikant.
Fig. 6: Median (red) and mean 
���E�O�X�H�����R�I���D�O�O���¿�U�V�W���1�L�J�K�W�L�Q�J�D�O�H���F�D�W-
ches up to 10th May  from  every 
year and trend in  Spring migrati-
on  from 1990 to 2009 near Zeitz. 
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Erstbeobachtungstag in einem gewählten 
Zeitraum ist demnach kein absolut sicherer 
Parameter zur Beurteilung von Verlauf und 
Veränderungen im Heimzuggeschehen einer 
Art.

Für das betrachtete Beispiel Nachtigall ist 
die von STEIN (2013) gewählte Methode, alle 
erzielten Erstfänge (ohne Kurzzeitwiederfän-
ge) bis zum 10.5. in jedem der Jahre des Zeit-
intervalls, die den Großteil der im jeweiligen 
Fanggebiet ansässigen Brutvögel erfassen, in 
die Bewertung einzubeziehen, eine besser ge-
eignete Beurteilungsbasis.

Der auf dieser Grundlage verglichene Heim-
zugtrend der Art liefert für beide Regionen 
�H�L�Q�H�� �l�K�Q�O�L�F�K�� �J�H�U�L�Q�J�H�� ���Q�L�F�K�W�� �V�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�W�H���� �9�H�U-
frühung um nur zwei Tage (Magdeburg, Abb. 
������ �E�]�Z���� �H�L�Q�H�Q�� �7�D�J�� ���=�H�L�W�]���� �$�E�E���� �������� �'�L�H�� �G�H-
ckungsgleichen Mediane und Mittelwerte der 
einzelnen Fangjahre (Abb. 5 u. 6) weisen im 
20jährigen Zeitabschnitt erhebliche Schwan-
kungen auf. Sie zeigen aber ebenfalls nur den 
�V�F�K�Z�D�F�K���Y�H�U�I�U�•�K�W�H�Q�����Q�L�F�K�W���V�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�W�H�Q���7�U�H�Q�G����

Die aus allen bis zum 10.5. erzielten Nach-
tigallerstfängen des Zeitintervalls 1990-2009 
errechneten Mediane und Mittelwerte der 
Magdeburger und Zeitzer Region differieren 
�X�P�� �G�U�H�L�� �7�D�J�H���� ������������ �>�=�H�L�W�]�@�� �]�X�� ���������� �>�0�D�J-
�G�H�E�X�U�J�@�� ���7�D�E���� �������� �'�L�H�� �X�P�� �G�L�H�V�H�� �=�H�L�W�V�S�D�Q�Q�H��
frühere mittlere Ankunft an den ca. 130 km 
Luftlinie südlicher von Magdeburg gelege-
nen Zeitzer Fangplätzen ist, wenn man die bei 
GATTER (2000) genannten durchschnittlichen 
Tageszugleistungen von Langstreckenziehern  
(ermittelt für den Wegzug) auch als groben 
Richtwert für den Heimzug der Nachtigall an-
nimmt, aber durchaus realistisch.

Resultierend aus dem hier angestellten klei-
nen Vergleich zum Trend, Mittelwert und Me-
dian an den Arealgrenzen ist wahrscheinlich, 
dass sich im gesamten ostdeutschen Verbrei-
tungskorridor zwischen Mecklenburger Seen-
platte und dem Hügelland vor dem Thüringer 
Wald/Erzgebirge (ca. 250-300 km) das Heim-
zugverhalten der Nachtigall in den genannten 
20 Jahren nicht wesentlich verändert hat. 
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Parameter/Gebiet Elbe-Aue bei Magdeburg Tagebaufolgelandschaft bei Zeitz 

Kontrollzeitraum 1990-2009 1990-2009

Anzahl der Fänge gesamt ������ 68

Frühester Jahreserstfang in 20 Jahren 12. April 13. April

Spätester Jahreserstfang in 20 Jahren 08. Mai 06. Mai

Differenz frühester u. spätester EF 26 Tage 23 Tage

Verfrühung der Ankunft (Erstfangtage) 13 Tage (Abb. 1) 2 Tage  (Abb. 2)

�7�U�H�Q�G�S�U�•�I�X�Q�J�������W���9�H�U�W�H�L�O��������� �����������6�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�W�����$�E�E���������Q�L�F�K�W���V�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�W�����$�E�E��������

Mittelwert aus 20 jährl. Erstfangtagen 25. April ���������$�S�U�L�O

Median aus 20 jährlichen Erstfangtagen 23. April ���������$�S�U�L�O

Mittlerer Fangtag aller Fänge bis 10.05.02. Mai 29. April

Median aller Fänge bis zum 10.05. 02. Mai 29. April

Heimzug-Trend aller Fänge bis 10.05. 2 Tage früher (Abb. 3) �����7�D�J���I�U�•�K�H�U�����$�E�E��������

�+�H�L�P�]�X�J���7�U�H�Q�G�S�U�•�I�X�Q�J�����W���9�H�U�W��������� ���������Q�L�F�K�W���V�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�W�����$�E�E����3) �Q�L�F�K�W���V�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�W�����$�E�E��������

Heimzug-Trend jährlicher Mw. u. Med. je 2 Tage früher (Abb. 5) 2 bzw. 3 Tage früher (Abb. 6)

�+�H�L�P�]�X�J���7�U�H�Q�G�S�U�•�I�X�Q�J�����W���9�H�U�W��������� ���������Q�L�F�K�W���V�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�W�����$�E�E����5) �Q�L�F�K�W���V�L�J�Q�L�¿�N�D�Q�W�����$�E�E��������

Tab. 1: Vergleich von Heimzug-Fangdaten der Nachtigall nahe deren nördlicher und südlicher Arealgren-
ze in Ostdeutschland.
Tab. 1: Comparison of catching data during Spring migration of the Nightingale, near the northern and 
southern limits of its distribution area in eastern Germany.

Eine um drei Tage verspätete mittlere An-
kunftszeit an den Magdeburger Fangplätzen 
gegenüber den ca. 130 km südlicher gelege-
nen Zeitzer Fangplätzen kann durch die in 
20 Jahren erzielten Nachtigall-Fänge bis zum 
10.5. und die daraus resultierenden Mittelwer-
te und Mediane belegt werden. 

Eine wesentliche Verfrühung in der An-
kunftszeit der gesamtem Brutpopulation des 
Langstreckenziehers Nachtigall in den be-
trachteten Gebieten und im genannten Zeitin-
tervall, die möglicherweise als Folge von an-
genommenen Klimaveränderungen zu werten 
wäre, ist aus den hier ausgewerteten Daten je-
doch nicht ersichtlich und nicht nachweisbar.
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Während vierjähriger Beringungsarbeiten von 2007 bis 2010 wurden mit Hilfe eines standardisierten 
Beringungsprogramms phänologische Daten von Schilfvogel-Arten an einem Abgrabungsgewässer bei 
Pakendorf im Zerbster Ackerland (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ermittelt. An jeweils einem Fangtag pro 
Pentade zwischen dem 1. März und dem 30. Oktober wurden 7.221 Vögel von 68 Arten beringt und 950 
davon durch eigene Wiederfänge kontrolliert. Die Fänge in ihren Beziehungen zur Erstberingung und den 
Mehrfachkontrollen ermöglichen zahlreiche Aussagen zur lokalen Jahresperiodik der Arten. Ergänzend 
werden Beobachtungen aus dem Untersuchungsgebiet mitgeteilt. Die Publikation ist als Prodromus für 
�Z�H�L�W�H�U�I�•�K�U�H�Q�G�H�� �S�K�l�Q�R���D�Y�L�I�D�X�Q�L�V�W�L�V�F�K�H�� �$�X�V�Z�H�U�W�X�Q�J�H�Q�� ���X���D���� �I�•�U�� �G�L�H�� �L�Q�� �$�U�E�H�L�W�� �E�H�¿�Q�G�O�L�F�K�H�� �/�D�Q�G�H�V�D�Y�L�I�D�X�Q�D��
Sachsen-Anhalt) zu sehen, deshalb wurde auf Ergebnisdiskussionen und Literaturauswertungen verzichtet. 

KOLBE, H. (2014): Phenological data of birds at a small body of water near Zerbst/Anhalt. Apus 19: 
31-70.

Phenological data of reed-living birds were studied at an excavation site with a body of water near Paken-
�G�R�U�I���R�Q���I�D�U�P�O�D�Q�G���Q�H�D�U���=�H�U�E�V�W���G�X�U�L�Q�J���I�R�X�U���\�H�D�U�V���R�I�����U�L�Q�J�L�Q�J���Z�R�U�N�����2�Q�F�H���L�Q���H�Y�H�U�\���¿�Y�H���G�D�\���S�H�U�L�R�G���E�H�W�Z�H�H�Q�����V�W��
March and 30th October a total of 7,221 birds of  68 species were ringed and 950 recovered.
Through ringing data and recaptures it is possible to make numerous statements on local annual periodicity 
of the species recorded. Additional observations from the study area are given. The paper is a contribution for 
further phenological analysis, for instance for the in-process avifauna of the federal state of Saxony-Anhalt.

Hartmut Kolbe, Bergstraße 47, 06862 Dessau-Roßlau; E-Mail: webmaster@kolbe-rund.de

Zielstellungen, Rahmenbedingungen, Me-
thode, Manuskriptdurchsichten
Bei der Erarbeitung der Lokalavifauna „Die 
Vogelwelt der zentralen Mittelelbe-Region“ 
(SCHWARZE & KOLBE 2006) hat sich gezeigt, 
dass trotz sehr langer Beobachtungsperioden 
und umfangreicher Beobachtungsdaten der 

Dessauer Ornithologen, Fragen der Jahresperi-
odik vieler Kleinvogelarten nur grob darzustel-
len waren. So lagen zwar zahlreiche Angaben 
über Erstankunft und Letztbeobachtung aus 
dem Gebiet vor, doch ließen sich daraus nur 
bedingt Aussagen über einen Bezug zu den 
lokalen Brutvögeln herstellen. Mit Hilfe eines 
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standardisierten Beringungsprogramms unter 
besonderer Nutzung der eigenen Wiederfän-
ge war es das Ziel, die Phänologie einzelner 
schilfbewohnender Kleinvogelarten näher zu 
untersuchen und für komplexere phäno-avifau-
nistische Auswertungen aufzubereiten. Auf 
Ergebnisdiskussionen und vergleichende Lite-
raturauswertungen wird hier verzichtet. Neben 
den Beringungsergebnissen von 68 Vogelarten 
liegen aus dem gleichen Zeitraum Beobach-
tungsaufzeichnungen aus dem Gebiet von wei-
teren 29 Arten vor, die ebenfalls unter phänolo-
gischen Aspekten zur Auswertung kamen. 

Ab 1. März 2007 bis 30. Oktober 2010 wur-
den in der ehemaligen Kiesgrube Pakendorf 
7.221 Vögel beringt und davon 950 als eige-
ne Wiederfänge z.T. mehrfach kontrolliert. 
Das ursprünglich für fünf bis sechs Fangpe-
rioden konzipierte Vorhaben konnte wegen 
zu hoher Wasserstände ab dem Frühjahr 2011 
nicht wieder aufgenommen werden. Der kurze 
Untersuchungszeitraum von nur vier Fangpe-
rioden unterlag einerseits nur begrenzten suk-
zessionsbedingten Habitatveränderungen, hat 
andererseits jedoch für einzelne Arten ein zu 
kleines Zahlenmaterial und einige unausgegli-
�F�K�H�Q�H���*�U�D�¿�N�H�Q���]�X�U���)�R�O�J�H�����'�H�U���D�Q�K�D�O�W�H�Q�G���K�R�K�H��
Wasserstand ab 2011 hat die Biozönose des 
Untersuchungsgebietes abrupt verändert, so 
dass es bei der Weiterführung des Projekts zu 
einer starken Verwischung der anfangs erziel-
ten Ergebnisse gekommen wäre. 

Neben den Kontrollfängen am selben Ort 
liegt eine große Anzahl von Nahfunden vor, 
die hier unerwähnt bleiben (u.a. Uferschwal-
ben zwischen Schlafplatz und den Brutkoloni-
en Bias und Zerbst; Teichrohrsänger zwischen 
den Schilffangplätzen bei Badetz, Steutz, 
Bone, Osternienburg, Trebbichau). Ringmel-
dungen ziehender Vögel werden als Fernfunde 
mitgeteilt, der zeitliche Rahmen ist bis 2013 
und der räumliche Bereich auf Boner Teich 
und Fangplatz Steutz erweitert. 

Für kritische Durchsichten des Manuskripts 
danke ich Dr. Max Dornbusch, Steckby, Dr. 
Ulrich Köppen, Greifswald und Andreas 
Pschorn, Wittenberg sowie Annegret Schön-
brodt, Magdeburg für das Layout.

Das Fanggebiet 
Das 7,3 ha große Untersuchungsgebiet liegt 
in einer aufgelassenen Kiesgrube am Ortsrand 
von Pakendorf, 4 km SE von Zerbst. Innerhalb 
des Grubengeländes füllten sich nach Beendi-
gung des Abbaus um 1997 die tief ausgekies-
ten Bereiche bis zu acht Metern mit Wasser. 
Diese Gewässerzonen sind zwischenzeitlich 
zu einem Angelteich umgestaltet worden. Der 
�À�D�F�K���D�X�V�J�H�N�L�H�V�W�H���%�H�U�H�L�F�K���O�D�J���Y�R�U���%�H�J�L�Q�Q���G�H�U��
Fangaktionen 2006 ganzjährig trocken und 
wurde für den Biotopschutz als Vogelbrutplatz 
und als Laichgewässer für Fische und Lurche 
vom Besitzer (Fam. Haberland) mit Gräben 
und Inseln gestaltet. Damals  waren etwa 
zwei Drittel von Phragmites- und Carex-Be-
ständen bedeckt, etwa ein Drittel wies offene 
�.�L�H�V�����X�Q�G���N�O�H�L�Q�H���:�D�V�V�H�U�À�l�F�K�H�Q���D�X�I�����$�O�V���)�R�O�J�H��
des langsam ansteigenden Wasserstandes war 
der Bereich um 2010 locker mit Phragmites 
und Carex überwachsen. Auf den höheren Be-
reichen (ehemals Abraumablagerungen) sie-
delt ein lichter Aufwuchs von Birken, Weiden 
und Robinien. Der Wasserstand der zu- und 
�D�E�À�X�V�V�O�R�V�H�Q���*�U�X�E�H���V�F�K�Z�D�Q�N�W���]�Z�D�U���M�D�K�U�H�V�]�H�L�W-
lich, war aber am Ende des Sommers 2011 
ca. 60 cm höher als im Sommer 2006 und 
überspannt ab 2013 ganzjährig den Flachwas-
serbereich. Das Erdreich der abgetragenen 
Bodendeckschicht wurde 2006 stark mit  in-
dustriell produziertem Kompost untermischt 
und grenzt das Gesamtgelände als eine drei 
Meter hohe Aufschüttung nach N und NE ein. 
Auf den anfänglichen Rohböden entwickel-
te sich in rascher Sukzessionsfolge eine seit 
2010 geschlossene Ruderalvegetation und 
bietet heute Brutplätze für Sumpfrohrsänger, 
Dorngrasmücke und Schwarzkehlchen so-
wie mit der Samenreife Nahrungshabitate für 
�*�U�•�Q�¿�Q�N���� �*�L�U�O�L�W�]���� �6�W�L�H�J�O�L�W�]���� �%�O�X�W�K�l�Q�À�L�Q�J�� �X�Q�G��
Rohrammer.   

Der Fangplatz liegt im südöstlichen Be-
reich des Zerbster Ackerlandes. Die nächsten 
Gewässer mit Schilfbestand sind der 6 km 
NNE gelegene Boner Teich, eine 5 km SW 
gelegene Abgrabung am Ortsrand von Steutz 
und die 3 km entfernte Kiesgrube zwischen 
Bias und Zerbst im NW.
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Abb. 2: Ehemalige Kies-
grube Pakendorf im August 
2013, heutiger Angelteich. 
Im Hintergrund die Röh-
richtzone mit dem Fangplatz.                                                                     
Foto: H. Kolbe
Fig. 1: Former gravel pit Pa-
kendorf in August 2013, today 
�D�� �¿�V�K�L�Q�J�� �S�R�Q�G���� �7�K�H�� �U�H�H�G�� �]�R�Q�H��
in the background  with the 
�U�L�Q�J�L�Q�J���V�L�W�H��

Abb. 1: Das anfangs struktur-
reiche Fanggelände, hier am 
18.7.2007, wies eine beson-
ders hohe Artenvielfalt auf.  
Foto: H. Kolbe 
Fig. 2:���7�K�H���U�L�F�K���V�W�U�X�F�W�X�U�H�G���U�L�Q-
�J�L�Q�J�� �D�U�H�D�� ���G�D�W�H���� ������������������������
�V�K�R�Z�H�G���D���K�L�J�K���E�L�R�G�L�Y�H�U�V�L�W�\��

Abb. 3 - 5: Von Jahr zu Jahr erhöhte sich der Wasserstand und verdichtete sich die aufwachsende Vegeta-
tion. Aufnahmen von links nach rechts: 18.7.2007, 1.7.2009 und 25.10.2013. Die Artenzahl der Gäste und 
Durchzügler ging ab 2011 deutlich zurück. Fotos: H. Kolbe. 
Fig. 3 - 5: �7�K�H���Z�D�W�H�U���O�H�Y�H�O���L�Q�F�U�H�D�V�H�G���D�Q�G���Y�H�J�H�W�D�W�L�R�Q���E�H�F�D�P�H���G�H�Q�V�H�U���I�U�R�P���\�H�D�U���W�R���\�H�D�U�����1�X�P�E�H�U�V���R�I���V�S�H�F�L�H�V��
�D�Q�G���U�H�V�W�L�Q�J���E�L�U�G�V���G�H�F�U�H�D�V�H�G���U�H�P�D�U�N�H�G�O�\���I�U�R�P�������������R�Q�Z�D�U�G�V��
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Gebietschronologie
�����������$�X�I�J�U�D�E�X�Q�J���H�L�Q�H�U���$�F�N�H�U�À�l�F�K�H���]�X�U���.�L�H�V-
gewinnung (Gesamtareal 7,3 ha).
���������������������.�L�H�V�D�E�E�D�X���E�L�V���������P���X�Q�W�H�U���2�E�H�U�À�l-
chenniveau.
2001-2008 Umgestaltung der Ufer- und Rand-
�À�l�F�K�H�Q�� �]�X�� �H�L�Q�H�P�� �$�Q�J�H�O�E�H�U�H�L�F�K�� ���������� �K�D���� �X�Q�G��
einem Schutzgebietsteil (1,5 ha), umgeben 
�Y�R�Q���$�X�I�V�F�K�•�W�W�X�Q�J�V�À�l�F�K�H�Q�������������K�D����
2009 Eröffnung des Angelteiches für gewerb-
liche Zwecke.

Fangmethodik
�‡���)�D�Q�J�W�D�J�I�R�O�J�H�����3�U�R���3�H�Q�W�D�G�H���H�L�Q���)�D�Q�J�W�D�J��
�‡���)�D�Q�J�G�D�X�H�U�����-�H���)�D�Q�J�W�D�J���H�W�Z�D�������6�W�X�Q�G�H�Q������
�‡�� �7�D�J�H�V�]�H�L�W�H�Q���� �,�P�� �X�Q�J�H�E�X�Q�G�H�Q�H�Q�� �:�H�F�K�V�H�O�� �]�Z�L-
schen Morgen- und Abendstunden.
�‡�� �1�H�W�]�W�H�F�K�Q�L�N���� ���������� �X�Q�G�� ���������� �I�•�Q�I�� ���J�H�V�D�P�W�� ������
m), ab 2009 zwei Japannetze (gesamt 30 m). 
�‡���*�H�S�O�D�Q�W�H�U���=�H�L�W�U�D�X�P�����)�•�Q�I���E�L�V���V�H�F�K�V���-�D�K�U�H��
�‡���$�X�V�J�H�I�•�K�U�W�H�U���=�H�L�W�U�D�X�P�����9�L�H�U���-�D�K�U�H��
�‡���)�D�Q�J�D�N�W�L�R�Q�H�Q���������3�U�R�E�H�I�l�Q�J�H���L�P���6�R�P�P�H�U��������������
von 2007 bis 2010 je 48 Fangtage zwischen dem 
1.3. und 30.10. und wenige Kontrollfangtage von 
November bis Januar.
�‡���*�H�V�D�P�W�]�D�K�O���G�H�U���)�D�Q�J�W�D�J�H���������������H�W�Z�D�����������6�W�X�Q-
den).
�‡���$�E���)�U�•�K�M�D�K�U�������������N�R�Q�Q�W�H���G�H�U���•�E�H�U�À�X�W�H�W�H���)�D�Q�J-
platz lediglich für Rauchschwalben-Fangaktio-
nen ab Juli genutzt werden.

Beringer und Helfer
Beringer: Hartmut Kolbe, während der 
Rauchschwalben-Abendfänge zusätzlich Dr. 
Jörg Graul.
Helfer: Dirk Meinhardt und Eckart Schwarze.

Untersuchungsziele
�‡�� �)�U�H�T�X�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V�� �U�H�O�D�W�L�Y�� �N�O�H�L�Q�H�Q���6�F�K�L�O�I-
gebietes in einem Agrargebiet durch Zugvö-
gel.
�‡���(�U�V�W�D�Q�N�X�Q�I�W���G�H�U���M�H�Z�H�L�O�L�J�H�Q���$�U�W���X�Q�G���$�Q�N�X�Q�I�W��
der lokalen Brutvögel.
�‡�� �3�K�l�Q�R�O�R�J�L�H�� �G�H�U�� �O�R�N�D�O�H�Q�� �%�U�X�W�Y�|�J�H�O�� �G�X�U�F�K��
�(�U�V�W�E�H�U�L�Q�J�X�Q�J�� �X�Q�G�� �.�R�Q�W�U�R�O�O�I�l�Q�J�H�� ���%�U�X�W�À�H�F�N-
�N�R�Q�W�U�R�O�O�H�Q���G�H�U���‚�����)�D�Q�J���Y�R�Q���-�X�Q�J�Y�|�J�H�O�Q�����(�L�Q-
setzen der Jugendmauser; Ausbleiben der ei-
genen Wiederfänge [EWF] ab Spätsommer als 
Kriterium des Abzuges der Lokalpopulation).
�‡�� �1�X�W�]�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V�� �6�F�K�L�O�I�N�R�P�S�O�H�[�H�V�� �D�O�V�� �6�F�K�O�D�I-
platz für Kleinvögel (insbesondere Rauch- 
und Uferschwalben, Stare, Bach- und Wiesen-
schafstelzen).

Fangprotokolle
Für die Tagesauswertungen wurden Fang-
protokolle angefertigt, die neben den 
Erstberingungen und den eigenen Wieder-
fängen auch Angaben zu Wetter, Schlaf-
�S�O�D�W�]�I�U�H�T�X�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J�� �X�Q�G�� �%�H�R�E�D�F�K�W�X�Q�J�H�Q��
enthielten. 

Fangprotokoll  Nr. ........................

Datum 
Tageszeit 
Wetter 
Fänge  gesamt

Fänge Beob./Bemerk.

Art FGL AD. 1.J. EWF Fremd-
ringe

���������������� �6�F�K�D�I�V�W�H�O�]�H�Q 13 ���� Schlaf:

Fang abends �=�L�O�S�]�D�O�S 1 �������������6�W�D�U�H
bedeckt, leichter 
Regen Fitis 2 200 

Rauchschwalben
�7�H�L�F�K�U�R�K�U�V�l�Q�J�H�U1 24 �� 1 ���������6�F�K�D�I�V�W�H�O�]�H�Q

�'�U�R�V�V�H�O�U�R�K�U�V�l�Q�J�H�U 1 2 2 Fischadler

���������� Rauchschwalben 3 49 1
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Verwendete Kürzel
Artenliste: BV  =  Brutvogel (35 Arten); ZG  
=  Zuggast (59 Arten); SG  =  Schlafgast, im 
Röhricht nächtigend (10 Arten); Jagdgast  =  
auf Kleinvögel, Lurche und Fische jagende 
Greifvögel (6 Arten); Tagesgast  =  kurzzei-
tiger Aufenthalt, umherwandernde Individuen 
im Untersuchungsgebiet (14 Arten). 
Fang- und Beobachtungsergebnisse: FGL = 
Fängling unbekannten Alters; ad. = Vogel im 
Alterskleid unbekannten Alters; juv. = Vogel 
im 1. Kalenderjahr; BV = Brutvogel; BP = 
�%�U�X�W�S�D�D�U���� �V�ƒ�� � �� �V�L�Q�J�H�Q�G�H�V�� �ƒ���� �‚�P�%�� � �� �‚�� �P�L�W��
�%�U�X�W�À�H�F�N���� �(�)�/�� � �� �H�E�H�Q�À�•�J�J�H�� 1.KJ =  Jung-

vogel im 1. Kalenderjahr; 1.J.  =  Jungvogel 
im 1. Kalenderjahr ohne Bezug zur Jugend-
mauser; 1.JJ = Jungvogel im 1. Kalender-
jahr vor Beginn der Jugendmauser; 1.JT = 
Jungvogel im 1. Kalenderjahr in oder nach 
der Jugendmauser; 2.KJ = Vogel im 2. Kalen-
derjahr; EWF = eigener Wiederfang; Beob. = 
Beobachtung(en); Ind. = Individuen; UG = 
Untersuchungsgebiet.
Ringfundmitteilungen: o = Beringung, + = 
Totfund, v = Kontrollfang. Stundenangaben 
der Fangzeiten werden nur im Zusammenhang 
mit Gewichtsangaben genannt, DEH = Berin-
gungszentrale Hiddensee.

Artenliste

Tab. 1: Im Untersuchungsgebiet zwischen 1.3.2007 und 30.10.2010 durch Beringungen und Beobachtun-
gen nachgewiesene Vogelarten.
Tab. 1: �%�L�U�G���V�S�H�F�L�H�V���G�H�W�H�F�W�H�G���L�Q���W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D���E�\���U�L�Q�J�L�Q�J���D�Q�G���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q���I�U�R�P���������������������W�R������������������������

Nr. Art Status
Erstberingungen und Kontrollfänge

FGL ad. 1.KJ �� EWF
1 Amsel BV 0 11 10 21 8
2 Bachstelze BV; ZG; SG 2 101 101 204 12
3 Bartmeise ZG 7 0 0 7 0
4 Baumfalke Jagdgast
5 Baumpieper ZG 1 3 17 21 0
6 Bekassine ZG
7 �%�H�U�J�¿�Q�N ZG 0 21 14 35 0
8 Beutelmeise BV; ZG 0 4 6 10 0
9 Blässhuhn BV
10 Blaukehlchen ZG 0 2 4 6 0
11 Blaumeise BV; ZG; SG 0 41 230 271 141  
12 �%�O�X�W�K�l�Q�À�L�Q�J Tagesgast 0 10 6 16 1  
13 Brachvogel ZG
14 Braunkehlchen ZG 0 1 0 1 0
15 �%�X�F�K�¿�Q�N BV; ZG 1 14 2 17 0
16 Buntspecht Tagesgast 0 1 1 2 0
17 Dorngrasmücke BV; ZG 0 29 45 74 7  
18 Drosselrohrsänger BV; ZG 0 27 24 51 50  
19 Eichelhäher Tagesgast 0 1 0 1 0
20 Eisvogel ZG 0 2 7 9 1
21 Erlenzeisig Tagesgast 0 5 0 5 0
22 Feldschwirl ZG 0 2 6 8 0
23 Feldsperling SG, Tagesgast 8 12 10 30 0
24 Fitis BV; ZG 7 50 107 164 25
25 Fischadler Jagdgast
26 Flussregenspfeifer ZG
27 Flussseeschwalbe ZG
28 Flussuferläufer ZG
29 Gartenbaumläufer Tagesgast 1 0 0 1 0
30 Gartengrasmücke BV; ZG 0 17 17 34 2
31 Gartenrotschwanz ZG 0 2 3 5 0
32 Gelbspötter ZG 0 2 4 6 0
33 Girlitz Tagesgast 2 11 24 37 1
34 Goldammer BV; Tagesgast 0 11 5 16 1



36                                                                                                                       Apus 19, Heft 1 (2014)

Nr. Art Status
Erstberingungen und Kontrollfänge

FGL ad. 1.KJ �� EWF
35 Goldregenpfeifer ZG
36 Graugans BV
37 Grauschnäpper ZG 0 0 2 2 0
38 �*�U�•�Q�¿�Q�N BV; ZG; SG 0 51 74 125 4
39 Haubenmeise ZG 0 0 1 1 0
40 Haubentaucher BV
41 Hausrotschwanz ZG 0 2 9 11 0
42 Haussperling SG; Tagesgast 0 7 6 13 1
43 Heckenbraunelle BV; SG; ZG 0 15 32 47 2
44 Höckerschwan Tagesgast
45 Jagdfasan BV?, Tagesgast
46 Kernbeißer Tagesgast 0 1 0 1 0
47 Klappergrasmücke BV; ZG 0 25 7 32 5
48 Kleinspecht Tagesgast 0 0 1 1 0
49 Knäkente ZG
50 Kohlmeise BV; ZG 0 57 93 150 35
51 Kormoran Tagesgast
52 Kuckuck BV
53 Löffelente ZG
54 Mehlschwalbe BV 0 12 4 16 0
55 Merlin Jagdgast
56 Mönchsgrasmücke BV; ZG 0 12 30 42 1
57 Nachtigall ZG 0 12 7 19 1
58 Neuntöter ZG 0 3 9 12 0
59 Nilgans Tagesgast
60 Pirol BV
61 Rauchschwalbe ZG; SG 0 531 2.856 3.387 103
62 Reiherente ZG
63 Rohrammer BV; ZG; SG 0 258 153 411 52
64 Rohrschwirl ZG 0 1 1 2 0
65 Rohrweihe BV 0 0 0 4 * 0
66 Rotdrossel ZG 0 0 1 1 0
67 Rotkehlchen BV; ZG 0 33 71 104 5
68 Schilfrohrsänger ZG 0 10 16 26 1
69 Schwanzmeise ZG 21 0 1 22 0
70 Schwarzkehlchen BV; ZG; SG 0 8 20 28 2
71 Singdrossel BV; ZG 0 3 16 19 0
72 Sperber Jagdgast
73 Sprosser ZG 0 0 2 2 0
74 Star SGV 0 39 1 40 0
75 Stieglitz Tagesgast 3 38 48 89 0
76 Stockente BV
77 Sumpfmeise BV?; ZG 2 0 1 3 0
78 Sumpfrohrsänger BV; ZG 0 15 11 26 0
79 Tannenmeise ZG 2 1 1 4 0
80 Teichhuhn BV 0 0 2 2 0
81 Teichrohrsänger BV; ZG 3 267 341 611 375
82 Trauerschnäpper ZG 0 6 2 8 0
83 Turteltaube ZG
84 Uferschwalbe SG 0 303 86 389 67
85 Waldbaumläufer Tagesgast 1 0 0 1 0
86 Waldkauz Jagdgast
87 Wasserralle BV
88 Weidenmeise ZG 1 2 1 4 0
89 Wendehals ZG 3 1 1 5 0
90 Wiesenschafstelze ZG; SG 19 104 137 260 11
91 Wiesenweihe Tagesgast
92 Wintergoldhähnchen ZG 2 0 1 3 0
93 Zaunkönig BV; ZG 5 6 3 14 3
94 Zilpzalp BV; ZG 81 48 106 235 33
95 Zwergschnäpper ZG 0 0 1 1 0
96 Zwergschnepfe ZG

Gesamt 172 2.251 4.798 7.221 950
*Vier nestjung beringte Rohrweihen erscheinen nur in der Summenspalte
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Fang- und Beobachtungsergebnisse 

Höckerschwan Cygnus olor
Zwei Beob.: 18.5.2007 - 1 und am 2.10.2009 
���� ���� �N�X�U�]�]�H�L�W�L�J�� �D�X�I�� �G�H�U�� �I�U�H�L�H�Q�� �:�D�V�V�H�U�À�l�F�K�H�� �G�H�V��
Angelteichbereiches. 

Graugans Anser anser
Ab Frühjahr 2009 Kurzaufenthalte eines Paa-
res; ab 2011 Brutverdacht; 2012 ein aufgegebe-
nes Gelege im Röhricht; 2013 erstmals Bruter-
folg, fünf juv. erlangten die Flugfähigkeit.

Nilgans Alopochen aegyptiaca
Ab März 2008 hielt sich jeweils im Frühjahr 
�H�L�Q���1�L�O�J�D�Q�V�S�D�D�U���L�P���*�H�O�l�Q�G�H���D�X�I�����'�L�H���+�l�X�¿�J�N�H�L�W��
der Beob. und die Länge der Tagesaufenthalte 
nahmen bis 2013 zu, ohne dass Brutaktivitäten 
nachzuweisen waren. Mit Sicherheit diente das 
Teichgelände aber dem Tagesaufenthalt. Im 
Mai 2013 und 2014 verweilte das Nilgans-Paar 
in Sichtweite zur Graugansfamilie mit wenige 
Tage alten Küken, ohne dass es zu gegenseiti-
gen Aggressionen kam.  

Stockente Anas platyrhynchos 
Zunehmend ab 2009 BV und Jahresgast. Kurz-
�]�H�L�W�L�J�H���(�L�Q�À�•�J�H���R�I�I�H�Q�E�D�U���Y�R�P�������N�P���H�Q�W�I�H�U�Q�W�H�Q��
Dorfteich Jütrichau erfolgten paarweise zu Be-
ginn der Brutzeit (u.a. 3 Paare am 2.3.2008, 4 
Paare am 15.3.2008) und im Sommer in Klein-
gruppen ab Juni/Juli (33 Ind. am 17.9.2010). 

Knäkente Anas querquedula
1 Beob.: Während des Heimzuges verweilte ein 
Paar am 19.4.2010 im UG.

Löffelente Anas clypeata
1 Beob.: Während des Heimzuges verweilte ein 
Paar am 24.3.2008 im UG.

Reiherente Aythya fuligula
1 Beob.: Ein Paar verweilte während des Heim-
zuges am 20.4.2007 im Gelände.

Jagdfasan, Phasianus colchicus 
Der Jagdfasan ist (wenn auch nicht alljährlicher) 
�%�U�X�W�Y�R�J�H�O���L�Q���G�H�Q���5�X�G�H�U�D�O�À�l�F�K�H�Q���G�H�V���8�P�I�H�O�G�H�V��

Haubentaucher Podiceps cristatus
Seit 2008 alljährlich 1 BP, überwiegend ge-
lingt die Aufzucht von 1-2 juv.; Jungenverlus-
te offenbar durch große Hechte. Trotz guten 
Fischbesatzes wurde das Gewässer in der 
Untersuchungszeit nicht von durchziehenden 
�+�D�X�E�H�Q�W�D�X�F�K�H�U�Q���E�H�À�R�J�H�Q����
2007: 18.5. - 1 Ind., keine weiteren Beob.
�������������������������%�3���$�Q�N�X�Q�I�W�����������������‚���E�U�•�W�H�W����������������
BP mit 1 pull.
2009: 3.3. bis 15.3. jeweils 1 Ind., 8.4. - 1 BP, 
�������������1�H�V�W�E�D�X�������������������‚���E�U�•�W�H�W��
2010: 1.5. - 1 BP, danach keine weiteren 
Beob., wohl nach Gelegeverlust abgezogen. 
Ab 2011 alljährlich ein BP. 

Kormoran Phalacrocorax carbo
�����%�H�R�E�������$�P�������������������������•�E�H�U�À�R�J�H�Q�������X�Q�G���D�P��
18.10.2010 eine Gruppe von 270 Ind. das UG. 
Trotz des Fischreichtums wird das Angelge-
wässer wohl nur in Ausnahmen und kurzzei-
tig von einzelnen Kormoranen zur Nahrungs-
suche genutzt. 

Fischadler Pandion haliaetus
Nachdem im Sommer 2009 Regenbogenforel-
len im Angelteich ausgesetzt wurden, konnten 
ab 25.8.2009 bis zum 16.9.2009 täglich bis zu 
3 Fischadler jagend am Gewässer festgestellt 
werden.

Wiesenweihe Circus pygargus
2 Beob.: Im unmittelbaren Umfeld des Ge-
�O�l�Q�G�H�V���M�D�J�W�H�Q���M�H���H�L�Q���ƒ���D�P���������������������� �X�Q�G���D�P��
8.5.2009. 

Rohrweihe Circus aeruginosus
Alljährlich ein BP, in der Regel mit Bruter-
folg. 
�����������������������$�Q�N�X�Q�I�W���ƒ���������������$�Q�N�X�Q�I�W���‚�����������������‚��
mit Baustoff,  20.4. BP balzt. 
�������������������������ƒ���������������%�3���•�E�H�U���5�|�K�U�L�F�K�W�����������������‚��
auf Nistplatzsuche, 14.7. 3 juv. im Nest.
�������������������������$�Q�N�X�Q�I�W���ƒ�����������������%�3���L�P���*�H�O�l�Q�G�H����
�������������‚���E�U�•�W�H�W�������������������������M�X�Y�����L�P���1�H�V�W������������������������
�M�X�Y�����À�L�H�J�H�Q���•�E�H�U���5�|�K�U�L�F�K�W��
������������ ������������ �ƒ���� ������������ �%�3�� �D�Q�Z�H�V�H�Q�G���� �� ������������ �‚��
mit Baustoff.
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Sperber Accipiter nisus
���� �%�H�R�E���� �E�H�L�� �-�D�J�G�À�•�J�H�Q�� �Q�D�F�K�� �.�O�H�L�Q�Y�|�J�H�O�Q�� �L�P��
Röhrichtbereich.
������������ �������������� ���� ���� �ƒ���� ������������ ������������ ���� ���� �ƒ�� �M�D�J�W��
�6�F�K�Z�D�O�E�H�Q�� �•�E�H�U�� �G�H�P�� �5�|�K�U�L�F�K�W���� ������������ �M�H�� ���� �ƒ��
�D�P���������������������������X�Q�G�������������������������������������������������‚��

Merlin  Falco columbarius
�����%�H�R�E�����•�E�H�U�Z�H�J�À�L�H�J�H�Q�G�H�U���,�Q�G�����D�P������������������������
und 18.10.2010.

Baumfalke Falco subbuteo
8 Beob. einzeln jagender Ind., Heimzug 
und BV im Umfeld: 27.4.2010;  7.5. und 
18.5.2009;  7.6.2008;  27.6. und 16.7.2009; 
Wegzug: 8.9.2008;  26.9.2009.

Wasserralle Rallus aquaticus
Im NE-Teil des Röhrichts alljährlich 2-3 BP, 
weitere im SE-Teil; gesamt 4-5 BP.
2007: 26.5. und 31.5. – je 2 rufend, 23.10. - 1 
Sichtbeob.
2008: 23.7. - 2 rufend, 2.8. - 2 oder 3 anhal-
tend rufend.
2009: 3.4. und 8.4. - 3 rufend, 13.4. >3 rufend, 
7.5. - 2 rufend.
2010: 3.4. und 8.4. - 3-4 rufend, 19.4. - 3 ru-
fend,  25.6. - 2 rufend, 11.8. Sichtbeob., meh-
rere juv. im Netzbereich.

Teichhuhn Gallinula chloropus
Alljährlicher Brutvogel mit einem, maximal 
zwei BP. Jeweils ein Ind. im Röhricht rufend: 
3.4. und 6.4.2007; 13.4.2009; 26.6.2010.
2 Beringungen (heranwachsende juv.). 
Fernfund: 
HA 00405  DEH (Hiddensee)  
o EFL, 3.7.2007, ehemal. Kiesgrube Pakendorf.
v 1.KJ, 15.11.2007, Herepian 2 km SW (He-
rault), 43°35‘ N 003°06‘ E, Frankreich, nach  
135 Tagen, 1.143 km SW (227,0°).

Blässhuhn Fulica atra
Der Teich wurde 2008 erstmals durch 3-4 Paa-
re besiedelt. Eine Brut erfolgte offenbar nicht. 
Erster Brutnachweis (2 Küken eines Paares) 
2009. Ab 2010 alljährlich bis zu 5 BP. 
2007: 8.3. - 1 Ind., danach keine weiteren Beob.

2008: 1.3. und 7.3. - 2 Ind., ab 15.3. - 2 Paare, 
7.4. - 3 Paare im UG, 18.4. - 4 Paare jeweils 
�D�X�I�� �G�H�U���I�U�H�L�H�Q���:�D�V�V�H�U�À�l�F�K�H���� �Z�R�K�O���R�K�Q�H���%�U�X�W-
aktivitäten. 
2009: 3.3. bis 15.3 - 1 Paar, 22.7. - 2 immat.
2010: 27.3. und  19.4. - je 3 Paare, 1.5. - 5 Paa-
re, 25.6. - 3 bis 5 Familien mit Küken.

Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria
1 Beob.: 12.10.2010 - 1 landete kurzzeitig auf 
dem kurzen Rasen im Angelbereich.

Flussregenpfeifer Charadrius dubius
3 Beob.: Durchziehende Einzelvögel verweil-
ten kurzzeitig auf anfangs noch vegetations-
losen Flächenteilen: 3.4.2007; 24.4.2008; 
22.4.2009. 

Großer Brachvogel �1�X�P�H�Q�L�X�V���D�U�T�X�D�W�D
2 Beob. durchziehender Tiere: 11.8.2009 - 4 
und 22.8.2010 - 1. 

Zwergschnepfe Lymnocrytes minimus
2 Beob. je eines Ind. während des Heimzuges 
am 3.4. und 8.4.2009. 

Bekassine Gallinago gallinago
2 Beob. je eines Tieres auf dem Heimzug am 
20.3.2009 und 29.3.2007.

Flussuferläufer Actitis hypoleucos 
Ein Tier verweilte während des Heimzuges am 
25.5.2010 im UG.

Flussseeschwalbe Sterna hirundo
���� �%�H�R�E���� �E�L�V�� �]�X�� �Y�L�H�U�� �,�Q�G���� �•�E�H�U�À�L�H�J�H�Q�G�� �R�G�H�U��
kurzzeitig jagend:
2007: 18.5. – 2; 2008: keine Beob.; 2009: 4.5. 
– 2, 14.6. – 2, 16.7. – 2; 2010: 2.5. – 1, 22.5. – 
4, 3.6. – 2, 17.6. – 2, 13.7. – 1.

Turteltaube Streptopelia turtur
3 Beob. durchwandernder Ind.: 15.8.2008 - 2;  
25.4.2010 – 1, 12.5.2010 – 2. 

Kuckuck Cuculus canorus
Alljährlicher Reproduktionsplatz mindestens 
eines Paares, zeitweilig >2 Tiere im Gelände. 
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Wirtsart mit Schwerpunkt Teichrohrsänger. 
�(�L�Q�]�H�O�E�H�R�E���������������������������������ƒ�������������������������J�H�V�W�H�L-
�J�H�U�W�H���$�N�W�L�Y�L�W�l�W�����P�L�Q�G���������ƒ���X�Q�G�������‚���L�P���*�H�O�l�Q-
�G�H�����������������������������������ƒ��

Waldkauz Strix aluco
1 Beob.: In der starken Abenddämmerung des 
���������������������•�E�H�U�À�R�J���H�L�Q���:�D�O�G�N�D�X�]���L�P���6�X�F�K�À�X�J��
�G�L�H���5�|�K�U�L�F�K�W�À�l�F�K�H����

Eisvogel Alcedo atthis
9 Beringungen (2 ad., 7 im 1. KJ), 1 EWF.
In Jahren mit mittlerem bis gutem Eisvo-
gelvorkommen halten sich im August und 
September ständig Ind. wegen der großen 
�-�X�Q�J�¿�V�F�K�G�L�F�K�W�H�� �L�P�� �$�Q�J�H�O�W�H�L�F�K�E�H�U�H�L�F�K�� �D�X�I����
die Fangplätze im Röhricht werden nur aus-
�Q�D�K�P�V�Z�H�L�V�H���•�E�H�U�À�R�J�H�Q����

Wendehals Jynx torquilla  
5 Beringungen, keine EWF.
Der Wendehals tritt als Zuggast nach der 
Auflösung der Brutreviere zwischen An-
fang Juli und Mitte September im Röhricht 
auf. 

Tab. 2: Im UG beringte Wendehälse von 2007 bis 
2010.
Tab. 2: Wrynecks ringed in the study area from 
�����������W�R������������

Ring-Nr. Beringung/
Fangzeit

Alter/
Sex

Gewicht 
(g)

PC 0027035 2.7.2007    9.00 �D�G���‚ 32,0
OA 0084901 12.9.2007  10.00 FGL 32,1
PC 0043841 23.7.2008  9.00 FGL 34,8
PC 0043872 28.8.2008  8.00 1.JT 32,9
PC 0043875 2.9.2008    7.00 FGL 33,2

Buntspecht Dendrocopos major
2 Beringungen, keine Kontrollfänge, wenige 
Beob.
Als Tagesgäste durchwandern einzelne Ind. 
die Baumgruppen des Geländes.

Kleinspecht Dendrocopos minor   
Von dieser Art liegt nur eine Beringung im UG 
vor: 
PC 46586  DEH (Hiddensee)  
o  1.JJ, 13.7.2009, 9.00, 22,3 g. 

Pirol  Oriolus oriolus
Brutvogel mit 1 bis 3 BP in den hohen Wei-
den und Birken am Ostrand des Geländes. Am 
���������������������G�U�H�L���V�ƒ���Y�H�U�K�|�U�W��

Neuntöter Lanius collurio
12 Beringungen (3 ad., 5 im 1.KJ, 4 Nestlin-
ge), keine EWF.
In gewisser Regelmäßigkeit durchstreifen 
Neuntöter die Röhrichte des UG. Erhöhte 
Beob. oder Fangzahlen ließen sich für den 
Heimzug nicht belegen. Die gefangenen drei 
�D�G���� �ƒ�� �G�•�U�I�W�H�Q�� �%�U�X�W�Y�|�J�H�O�� �G�H�V�� �G�L�U�H�N�W�H�Q�� �8�P�I�H�O-
des gewesen sein. Die Nestlinge (NFL) wur-
den im angrenzenden Ruderalbereich beringt. 
Wiederfänge nach dem Verlassen des Nestes 
erfolgten nicht. Die fünf Fänge diesjähriger 
Ind. zwischen 8. August (2008) und 22. Au-
gust (2010) belegen Zugbewegungen der 
Jungvögel in diesem Zeitabschnitt.

Tab. 3: Im UG beringte Neuntöter von 2007 bis 2010.
Tab. 3: Red-backed Shrikes ringed in the study area 
�I�U�R�P�������������W�R������������

Ring-Nr. Beringung/
Fangzeit

Alter/
Sex

Gewicht 
(g)

OA 84907 27.5.2008  7.00 �D�G���ƒ 27,3
OA 84912 28.6.2008  20.00 �D�G���ƒ 29,1
OA 84916 14.7.2008  8.00 �D�G���ƒ 26,1
OA 84921 8.8.2008    8.00 1.JT 26,0
OA 84954 22.7.2009  11.00 NFL
OA 84955 22.7.2009  11.00 NFL
OA 84956 22.7.2009  11.00 NFL
OA 84957 22.7.2009  11.00 NFL
OA 84963 18.8.2009  6.00 1.J 28,0
OA 84988 17.8.2010  5.00 1.J 24,2
OA 84989 17.8.2010  5.00 1.J 25,3
OA 84991 22.8.2010  7.00 1.J 27,9

Eichelhäher Garrulus glandarius
�,�P���6�S�l�W�V�R�P�P�H�U���•�E�H�U�À�L�H�J�H�Q���D�O�O�M�l�K�U�O�L�F�K���L�Q���G�H�Q��
Vormittagstunden in Nord-Süd-Richtung ein-
zeln oder in Kleinverbänden ziehende Eichel-
häher das Gelände. Herauszuheben sind zwei 
lockere Gruppen (Sichtzug) von 98 Ind. am 
19.9.2007 und 35 Ind. am 17.9.2010. 

Beutelmeise���5�H�P�L�]���S�H�Q�G�X�O�L�Q�X�V
10 Beringungen (4 ad., 6 im 1.KJ), keine 
EWF, 5 Fernfunde.
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Abb. 6: Im UG beringte und 
kontrollierte Blaumeisen von 
2007 bis 2010 (n= 412).
Fig. 6: �%�O�X�H�� �7�L�W�V�� �U�L�Q�J�H�G�� �D�Q�G��
retrapped in the study area 
�I�U�R�P�������������W�R���������������Q��� ������������

Abb. 7: Prozentanteile der in 
�-�X�J�H�Q�G�P�D�X�V�H�U�� �E�H�¿�Q�G�O�L�F�K�H�Q��
Blaumeisen (n= 149); blau im 
Jugendkleid (1.JJ), rot mit be-
gonnener Umfärbung in das 1. 
Alterskleid (1.JT). Trendlinien 
logarithmisch.
Fig. 7: �3�H�U�F�H�Q�W�D�J�H���R�I���%�O�X�H���7�L�W�V��
in juvenile moult; blue – in ju-
�Y�H�Q�L�O�H�� �S�O�X�P�D�J�H�� �������-�-������ �U�H�G�� �±��
with beginning change to the 
�¿�U�V�W���D�G�X�O�W���S�O�X�P�D�J�H���������-�7����

Abb. 8: Im UG beringte und 
kontrollierte Kohlmeisen von 
2007 bis 2010 (n= 185).
Fig. 8: �*�U�H�D�W�� �7�L�W�V�� �U�L�Q�J�H�G�� �D�Q�G��
retrapped in the study area 
�I�U�R�P�������������W�R���������������Q��� ������������
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Abb. 9: Im UG beringte und 
kontrollierte Uferschwalben 
von 2006 bis 2010 (n= 456).
Fig. 9: Bank Swallows rin-
ged and retrapped in the stu-
�G�\�� �D�U�H�D�� �I�U�R�P�� ���������� �W�R�� ���������� ���Q��
� ������������

Abb. 10: Mittelwerte der 
Beob.-Summen im UG näch-
tigender Rauchschwalben von 
2007 bis 2010.
Fig. 10: Mean numbers of 
roosting Barn Swallows in the 
�V�W�X�G�\���D�U�H�D���I�U�R�P�������������W�R������������

Abb. 11:  Im UG beringte und 
kontrollierte Rauchschwalben 
von 2007 bis 2010 (n= 3.501).
Fig. 11: Barn Swallows ringed 
and retrapped in the study area 
�I�U�R�P�������������W�R���������������Q��� ����������������
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Die entlang der Uferlinie oder in Wassernähe 
vorhandenen Bruchweiden und Birken stellen 
gemeinsam mit der strukturierten Röhrichtzone 
ein optimales Bruthabitat für die Art dar. Den-
noch weist nur der Fund eines begonnenen Nest-
baus im Henkelkorbstadium am 27.6.2007 auf 
eine lokale Brutaktivität hin. 
Fänge auf dem Heimzug: Je ein Ind. am 
20.5.2007 und 18.4.2008. 
Fänge auf dem Wegzug: Je ein Ind. im 1.KJ 
am 19.10.2007; 8.8. und 22.9.2008;  3.7. und 
7.7.2009. 
Fernfunde: 
CE 6600 ESI (ICONA)
�R���D�G���ƒ�����������������������������*�D�O�D�F�K�R���G�H���O�D���$�O�I�U�D�Q�F�D���&�D�V-
caro, Pastriz ES26 (Zaragoza), Spanien, 41°37‘ 
N 000°46‘ E.
�Y�� �D�G���ƒ���� ������������������������ �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E, nach 1.399 Tagen, 1.430 km NE 
(48,0°).

ZB 76132 DEH (Hiddensee)  
o 1.KJ, 28.6.2004, Bone 2 km E, 51°58‘ N 
012°09‘ E. 
v 1.KJ, 26.10.2004, Marais du Hode, Seine Ma-
ritime, Frankreich, 49°29‘N 000°19‘E, nach 120 
Tagen 876 km WSW (256°18‘).

ZC 29588 DEH (Hiddensee)
�R�� �D�G���ƒ���� ���������������������� �%�R�Q�H�� ���� �N�P�� �(���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°09‘ E. 
�Y�� �D�G���ƒ���� ���������������������� �/�L�V�G�R�U�I�� �'�H�G�R�� ���6�D�D�U�O�D�Q�G������
49°18‘ N 006°46‘ E, nach  515 Tagen,  482 km 
WSW (244,0°).

VF 20649 DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 7.7.2009, Pakendorf, 51°55‘ N 012°06‘ E.
v 1.KJ, 12.7.2009, Rietzer See, Potsdam-Mittel-
mark, Brandenburg, 52°22‘ N 012°39‘ E, nach 5 
Tagen, 63 km NE (51,0°).
�Y�������.�-���‚�����������������������������5�H�V�H�U�Y�H���1�D�W�X�U�H�O�O�H���G�X���%�D-
gnas, Agde FR84 (Hérault), Frankreich, 43°19‘ 
N 003°31‘ E, nach 479 Tagen, 1.151 km SW 
(225,0°).

63 17605 FRP (Paris)
�R�� �D�G���ƒ���� ������������������������ �0�L�U�H�Y�D�O�� �)�5������ ���+�p�U�D�X�O�W������
Frankreich, 43°30‘ N 003°48‘ E. 

�Y�� �D�G���‚���� ������������������������ �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E, nach 337 Tagen, 1.122 km NE 
(45,0°).

Blaumeise Parus caeruleus
271 Beringungen (41 ad, 230 im 1.KJ), 141 
EWF von 98 Ind.
Zuggeschehen: Die Abb. 6, S. 40 zeigt ei-
nen nur unbedeutenden Frühjahrszug und 
�H�L�Q�H���V�S�l�U�O�L�F�K�H���)�U�H�T�X�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J���G�H�U���5�|�K�U�L�F�K�W-
zone durch BV des näheren Umfeldes. Da-
gegen halten sich zahlreiche juv. ab Anfang 
Juli tagsüber und zur Nächtigung (hoher 
Fang anteil in den ersten Morgen- und letz-
ten Abendstunden) im Röhricht auf. 
Brutvögel ließen sich ab Anfang März 
(Beginn der Fangperiode) im Gebiet nach-
weisen. Die lokale Jungvogelpopulation 
verweilt hier bis Mitte Oktober, was die da-
nach abnehmenden EWF zeigen. 
In der zweiten Oktoberhälfte setzt der 
herbstliche Durchzug ein, die Zahl der Be-
ringungen steigt, die EWF minimieren sich 
weiter. Kontrollfänge im November und 
Dezember 2007 belegen aber auch länge-
re Verweildauern von juv. Ind. (30.6. bis 
9.12.2007;  2.7. bis 9.12.2007; 18.7. bis 
9.12.2007). 
Umfärbung immat. Blaumeisen in das 1. 
Alterskleid: Junge Blaumeisen der 1. Brut 
treten ab 2. Juni-Pentade im Röhricht des 
UG auf. Der Beginn der Kleingefiedermau-
ser (1.JT) zum 1. Alterskleid erfolgt von 
Anfang Juli bis gegen Ende August des ers-
ten KJ. Etwa 90 % der Tiere aus der 1. Brut 
beginnen mit der Mauser bis zum 20. Juli, 
aus der 2. Brut bis 10. August und aus der 
3. Brut nach dem 25. August des gleichen 
Jahres (s. Abb. 7, S. 40). 
Erstes Auftreten immat. Blaumeisen 
ab: 11.6.2007; 16.6.2008; 16.6.2009; 
25.6.2010.
Letztes Auftreten von Induvidien vor 
Mauserbeginn (1.JJ) am: 2.7.2007; 
27.7.2008; 7.7.2009; 22.7.2010. Erstes 
Auftreten mausernder immat. Individuen 
(1.JT) ab: 2.7.2007; 5.7.2008; 13.7.2009; 
17.7.2010. 
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Tab. 4: Durch EWF belegte Verweildauer der ad. 
Blaumeisen im UG. 
Tab. 4: �'�X�U�D�W�L�R�Q���R�I�� �V�W�D�\�� �R�I�� �%�O�X�H���7�L�W�V���D�F�F�R�U�G�L�Q�J���W�R��
�R�Z�Q���U�H�F�D�S�W�X�U�H�V��

Ring-Nr. Bering-
ung

Alter/
Sex

Wieder-
fang

Distanz 
(Tage)

VE 28450 4.3.2007  �D�G���‚  2.7.2007  120
15.11.2007  256

 1.7.2008  485
VE 28454 8.3.2007  �D�G���‚ 11.6.2007  95

 2.7.2007  116
VE 94195 7.3.2008  �D�G���‚  2.6.2008  87
VF 40506 3.9.2009  �D�G���‚  8.4.2010  217

12.6.2010  282
30.9.2010  392

VE 28473 11.4.2007  �D�G���ƒ 13.6.2008  429
VF 47107 27.3.2010  �D�G���ƒ26.10.2010  213

Tab. 5: Verweildauer von juv. Blaumeisen im Brut-
gebiet belegt durch EWF (n= 81).
Tab. 5: �'�X�U�D�W�L�R�Q���R�I���V�W�D�\���R�I���M�X�Y�H�Q�L�O�H���%�O�X�H���7�L�W�V���L�Q���W�K�H��
�E�U�H�H�G�L�Q�J���D�U�H�D���D�F�F�R�U�G�L�Q�J���W�R���R�Z�Q���U�H�F�D�S�W�X�U�H�V�����Q��� ����������

Lebensjahr n 
EWF

Mittelwert  
(Tage)

Maximal-
spanne (Tage)

EWF im 1.KJ 65   56,6 122 
EWF im 2.KJ 11  347 457 
EWF im 3.KJ 5  738 815 

Von den 230 gekennzeichneten juv. Blaumei-
sen konnten 28,2 % innerhalb des 1.KJ,  4,7 % 
im 2.KJ und 2,1 % im 3.KJ kontrolliert wer-
den. EWF älterer Tiere liegen nicht vor.

Kohlmeise Parus major
150 Beringungen (57 ad., 93 im 1.KJ), 35 EWF 
(Abb. 8, S. 40). 
Kohlmeisen sind Brutvögel des weiteren Um-
feldes (Dorfbereich, Feldalleen, nördlich vor-
gelagerter Kiefernwald). Sie nutzten das Röh-
richtareal zwar während der gesamten Fang-
zeit, jedoch in weitaus geringerer Anzahl als 
die Blaumeisen. Weder Heim- noch Wegzug 
ließen sich im UG durch Fangpiks klar bele-
gen. Lediglich die Beob. von sieben Kohlmei-
sen am 3.3.2009 (9.00 Uhr) kann als Zuggrup-
pe gewertet werden. Der relativ hohe und stark 
gestreute Anteil an Kontrollfängen zwischen 
Mitte März und Ende Oktober weist auf ge-
ringe Ortswechsel der Brutpopulation (ad. und 
juv.) in diesem jahreszeitlichen Abschnitt hin.  

Brutphänologie: Der Aufenthalt der späteren 
Brutvögel konnte durch EWF ab 8. März be-
legt werden (Tab. 6). Jungvögel  (1.JJ) traten 
ab 2.7.2007, 23.6.2008, 18.6.2009, 17.6.2010 
auf.
Ind. mit beginnender Teilmauser (1.JT) 
wurden ab 25.7.2007, 23.7.2008, 3.7.2009, 
27.7.2010 gefangen. Die leicht erhöhten 
Fangzahlen zwischen 4. Juni- und 5. August-
Pentade könnten einen Frühsommerzug der 
Jungvögel andeuten. 

Tab. 6: Jahreszeitlich früher Aufenthalt lokaler Brut-
vögel der Kohlmeise im UG, belegt durch EWF.
Tab. 6: �(�D�U�O�\���R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���R�I���O�R�F�D�O���E�U�H�H�G�L�Q�J���*�U�H�D�W���7�L�W�V��
�L�Q���W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D���D�F�F�R�U�G�L�Q�J���W�R���R�Z�Q���U�H�F�D�S�W�X�U�H�V����

Ring-Nr. Bering-
ung

Alter/
Sex

Wieder-
fang

Distanz 
(Tage)

VE 28455 8.3.2007  �D�G���‚ 26.9.2007  202
18.8.2008  529

VF 28456 8.3.2007  �D�G���ƒ  3.4.2007  26
VF 47103 8.3.2010  �D�G���ƒ  7.5.2010  60
VE 28465 3.4.2007  �D�G���ƒ26.5.2007  53

Tab. 7: Verweildauer ad. und juv. Kohlmeisen im 
UG, belegt durch EWF (n= 35).
Tab. 7: Duration of stay of adult and juvenile Great 
�7�L�W�V���L�Q���W�K�H���E�U�H�H�G�L�Q�J�� �D�U�H�D���D�F�F�R�U�G�L�Q�J�� �W�R���R�Z�Q���U�H�F�D�S-
�W�X�U�H�V�����Q��� ����������
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juv. im 
1.KJ

1.KJ 17 11,3 45,4 113 
2.KJ 3 2,0 402 
3.KJ 1 0,7 601 

ad. 
(FGL)

in Folge-
jahren

8 5,3 79,2 202 
6 4,0 529 

Haubenmeise Parus cristatus
Am 27.7.2008 wurde ein durchziehender 
Jungvogel im 1.KJ gefangen, weitere Beob. 
liegen nicht vor. 

Tannenmeise Parus ater
Die vier gefangenen Individuen belegen den 
Wegzug im September und in dieser Zeit 
auch die Nutzung atypischer Biotope in der 
Agrarzone für Rastaufenthalte und Nah-
rungsaufnahme. 
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Tab. 8: Im UG beringte Tannenmeisen von 2007 
bis 2010.  
Tab. 8: �&�R�D�O���7�L�W�V���U�L�Q�J�H�G���L�Q���W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D���I�U�R�P������������
�W�R������������

Ring-Nr. Beringung/
Fangzeit

Alter 
Sex

Gewicht 
(g)

ZD 048755 8.9.2008  7.00 ad. 9,7
ZD 048763 8.9.2008  9.00 FGL 8,9
ZD 048765 8.9.2008  9.00 FGL 8,9
VF 058344 22.9.2010  7.00 1.KJ 9,7

Sumpfmeise Parus palustris
Die Sumpfmeise ist ein seltener Zuggast im UG, 
neben drei Fängen liegen keine weiteren Beob. vor. 

Tab. 9: Im UG beringte Sumpfmeisen von 2007 bis 
2010.
Tab. 9: �0�D�U�V�K�� �7�L�W�V�� �U�L�Q�J�H�G�� �L�Q�� �W�K�H�� �V�W�X�G�\�� �D�U�H�D�� �I�U�R�P��
�����������W�R������������

Ring-Nr. Beringung/
Fangzeit

Alter 
Sex

Gewicht 
(g)

5X 04846   27.7.2010    6.00 1.KJ 10,3
6X 04735 13.10.2010  10.00 FGL 10,7
6X 04736 13.10.2010  10.00 FGL 10,5

Weidenmeise Parus montanus 
4 Beringungen (3 ad., 1 im 1.KJ), keine EWF. 
Die Weidenmeise wird als Zuggast für das UG 
eingestuft, obgleich Habitat und der Fang von 
�M�H�� �H�L�Q�H�P�� �‚�� �D�P�� �������������������� �X�Q�G�� ������������������ �H�L�Q��
Brüten im SE-Teil nicht völlig ausschließen.

Tab. 10: Im UG beringte Weidenmeisen 2007 bis 
2010.
Tab. 10: �:�L�O�O�R�Z���7�L�W�V���U�L�Q�J�H�G���L�Q���W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D���I�U�R�P��
�����������W�R������������

Ring-Nr. Beringung/Fangzeit Alter 
Sex

Gewicht 
(g)

VE 70958 18.7.2007     9.00 �D�G���‚ 10,0
VE 94317 1.7.2008 10.00 �D�G���‚  9,8
VF 40696 26.9.2009  10.00 FGL 11,1
5X 4887 22.8.2010   7.00 1.J  9,7

Uferschwalbe Riparia riparia
389 Beringungen (303 ad., 86 im 1.KJ), 67 EWF, 
4 Fern- u. 66 Nahfunde (<20 km), Abb. 9, S. 41.
[Die Daten für diese Art entstammen dem 
Probefangjahr 2006 und dem Fangjahr 2007. 
Nach Aufgabe der fangplatznahen Brutkoloni-
en auf dem UG-Vorplatz und bei Bias gelan-
gen ab 2008 nur noch vereinzelte Fänge.]

Uferschwalben nutzten gemeinsam mit 
Rauchschwalben zur Nächtigung das Röh-
richt im UG, ihre Zahl ließ sich in den ge-
mischten Schwärmen mit Rauchschwalben 
jedoch nicht genau ermitteln. Bis 2007 be-
standen Brutkolonien am Rande des UG (ca. 
15 Brutröhren) und 2 km westlich bei Bias 
(ca. 40 Brutröhren). Zumindest ein Teil die-
ser Altvögel traf zur Nächtigung oft erst bei 
starker Dämmerung ein, wie die Abendfänge 
belegen. 
Phänologische Daten: Altvögel wurden zwi-
schen 29. April (2007) und 7. September 
(2008), Jungvögel zwischen 28. Juni (2008) 
und 28. September (2009) am Schlafplatz an-
getroffen. Hervorzuheben sind die starke Fre-
�T�X�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J�� �G�H�V�� �6�F�K�O�D�I�S�O�D�W�]�H�V�� �Z�l�K�U�H�Q�G�� �G�H�U��
gesamten Brutzeit und das frühe Aufgeben 
des Schlafplatzes ab Mitte Juli.
Schlafplatznutzung im UG: Die Zeitspanne 
der Schlafplatznutzung durch ad. Ind. (67 
EWF) innerhalb eines Brutjahres ergab ei-
nen Mittelwert von 23,95 Tagen. Drei Ma-
ximalwerte betrugen 46 Tage (8.5.2006 bis 
23.6.2006), 66 Tage (13.5.2007 bis 18.7.2007) 
und 74 Tage (13.5.2007 bis 26.7.2007). Wie-
derfänge von im 1.KJ gekennzeichneten 
Uferschwalben liegen aus dem gleichen Jahr 
nicht vor, was mit einem raschen Abzug nach 
dem Flüggewerden zu erklären ist. Fünf EWF 
und acht als Jungvögel in umliegenden Ko-
lonien (Bias, Zerbst, Dessau-Großkühnau) 
gekennzeichneter Tiere konnten erstmals im 
Folgejahr im UG kontrolliert werden. Von 
120 Kontrollfängen als ad. gekennzeichneter 
Uferschwalben wurden im selben Jahr  59 (49 
%),  im Folgejahr 40 (33,3 %), im 3. Jahr 15 
(12,5 %), im 4. Jahr fünf (4,1 %) und im  5. 
Jahr eine (0,8 %) wiedergefangen. Von 13 im 
1.KJ beringten Ind. wurden 10 im 2.KJ (77 
%) und drei im 3.KJ (23 %) kontrolliert.

Fernfunde:   
XW 0488 DEH (Hiddensee) 
o 1.KJ, 5.7.2006, Röblingen 4 km NE, Mans-
feld-Südharz,  51°28‘ N 011°42‘ E.
v 2.KJ, 13.5.2007, Pakendorf, 51°55‘ N 
012°06‘ E, nach 312 Tagen, 56 km NE (42,0°).
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Tab. 11: Altersermittlungen an Uferschwalben durch Kontrollfänge. 
Tab. 11: �$�J�H���G�H�W�H�U�P�L�Q�D�W�L�R�Q���R�I���%�D�Q�N���6�Z�D�O�O�R�Z�V���D�F�F�R�U�G�L�Q�J���W�R���R�Z�Q���U�H�F�D�S�W�X�U�H�V��

Ring-Nr.
Beringung Kontrollfang Zeit-

differenzAlter Datum Ort Fangplatz Datum Ort Fangplatz Alter

ZC 07932 1.KJ 14.8.2004
Dessau-
Großkühnau

Brutkolonie 12.6.2006
Paken-
dorf

Schlafplatz 3.KJ  677 Tage

ZC 32540 1.KJ 11.7.2005
Dessau-
Großkühnau

Brutkolonie 11.6.2007
Paken-
dorf

Schlafplatz 3.KJ  700 Tage

ZC 60921 1.KJ 21.6.2006 Bias Brutkolonie 2.6.2008
Paken-
dorf

Schlafplatz 3.KJ  712 Tage

ZC 56542 ad. 10.7.2006 Pakendorf Schlafplatz 20.7.2009 Bone Schlafplatz 5.KJ * 1106 Tage
ZC 86956 ad. 29.5.2007 Pakendorf Schlafplatz 11.6.2010 Bone Schlafplatz 5.KJ * 1109 Tage
ZC 89141 ad. 2.7.2007 Pakendorf Schlafplatz 27.6.2011 Bone Schlafplatz 6.KJ * 1456 Tage

* Mindestalter

ZC 86944 DEH (Hiddensee)
o ad., 26.05.2007, Pakendorf, 51°55‘ N 012°06‘ E.
v ad., 16.9.2008, Porto di Massaciuccoli, IA26 
(Lucca & Pistoia), Italien,  43°50‘ N 010°20‘ E, 
nach 479 Tagen, 908 km SSW (192,0°).

AZ 91345 IAB (Bologna)
o ad., 16. 9.2008, Porto di Massaciuccoli, 
IA26 (Lucca & Pistoia), Italien, 43°50‘ N 
010°20‘ E. 
v ad., 14.9.2011, Bone 2 km E, 51°59‘ N 012°07‘ 
E, nach 1.093 Tagen, 916 km NNE (12,0°)

Rauchschwalbe Hirundo rustica 
2007 bis 2010: 3.366 Beringungen (510 ad., 
2.856 im 1.KJ), 135 EWF, 23 Fernfunde, 72 
Nahfunde <20 km.
Der Röhrichtbereich im UG ist seit 2005/2006 
der größte Rauchschwalben-Schlafplatz (bis 
2007 gemeinsam mit Uferschwalben) im Nee-
kener Ackerland mit >2.000 (Juli 2007) nächti-
genden Ind. Ein hoher Konkurrenzdruck geht 
von den ebenfalls im UG nächtigenden Staren 
aus, der ab 2010 deutlich zunahm und 2013 
(20. Juli ca. 10.000) zur zeitweiligen Aufgabe 
durch die Schwalben führte. Die Schätzung der 
abendlichen Schwalben-Gruppenstärken war 
nur annähernd möglich und auch nicht fehler-
frei. Dennoch zeigen die Schwankungen zwi-
schen Juli und Anfang September (Abb. 10, S. 
���������$�Q�V�W�L�H�J�H���G�X�U�F�K���I�U�L�V�F�K���D�X�V�J�H�À�R�J�H�Q�H���-�X�Q�J�Y�|-

gel, Abwanderungsphasen und Durchzugswel-
len. Zwischen den benachbarten Schlafplätzen 
(Boner Teich, Steutz, Trebbichau/Mennewitz) 
erfolgt ein regelmäßiger Wechsel von Einzel-
tieren und Gruppen. Rauchschwalben treffen 
nach den Staren und Stelzen in der Dämme-
rungsphase am Schlafplatz ein. Durch Beob. 
und Beringung (Abb. 11, S. 41) ist belegt, dass 
die Schlafplätze von der Rückkehr im April bis 
zum Abzug Ende September genutzt werden. 
Maximale Beob.-Zahlen:
2007: (mit Uferschwalben) 6.7. - 1.200, 
21.7. - 200, 26.7. - 1.500, 2.9. - 100.
2008: 23.6. - 500,  6.7. - 500,  2.8. - 600, 
28.8. - 500.
2009: 16.7. - 250,  6.8. - 200, 7.9. - 600.
2010:  7.7. - 300, 21.8. - 500, 29.8. - 600, 
12.9. - 700.

Jahresphänologie: 

Tab. 12: Erstfeststellungen der Rauchschwalbe im UG. 
Tab. 12: First data of Barn Swallow in the study 
�D�U�H�D��

Jahr
Erstbeob. 

lokale 
Ankunft )

Erstfänge am Schlafplatz
�D�G�����ƒ��
�X�Q�G���‚ 1.JJ* 1.JT** 

2007 4.4. 15.4. 14.6. 6.7.
2008 1.4. 12.4. 8.6. 14.7.
2009 6.4. 21.4. 23.6. 22.7.
2010 19.4. 27.4. 25.6. 28.7.

* vor Mauserbeginn, ** in Jugendmauser
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Tab. 13: Phänologische Abläufe der lokalen 
Brutpopulation der Rauchschwalbe auf Basis der 
Abendfänge.
Tab. 13: Phenology of the local Barn Swallow 
breeding population according to captures in the 
�H�Y�H�Q�L�Q�J��

Zeit-
bereich *

�)�R�U�W�S�À�D�Q�]�X�Q�J�V�J�H�V�F�K�H�K�H�Q���X�Q�G��
Schlafplatznutzung im Röhricht

bis 20. Mai

Vorbrutzeit mit relativ konstanten 
Altvogel-Fangzahlen bei 
weitgehend ausgeglichenen 
Geschlechtsverhältnissen. **

bis 10. Juni
Während der Bebrütungszeit des 1. 
Geleges gehen die Altvogelfänge 
zurück.

bis 20. Juni
Nach Ende der Bebrütungszeit des 1. 
Geleges nächtigen die Altvögel wieder 
vermehrt im Röhricht.

bis 1. Juli Juv. der 1. Brut erscheinen im Röhricht.

bis 15. Juli
Während der Bebrütungszeit des 2. 
Geleges erfolgt eine erneute Abnahme 
der Altvogelfänge im Röhricht.

bis 20. Juli

Ein deutlicher Anteil der Jungvögel 
aus der 1. Brut verlässt den Schlafplatz 
und wandert offenbar zu größeren 
Schlafplätzen (u.a. Trebbichauer Teiche) 
ab.

bis 10. Aug.
Am Ende der 2. Bebrütungszeit 
erscheinen Alt- und Jungvögel erneut im 
Röhricht.

bis 20. Aug. Altvögel betreuen 3. Gelege, Jungvögel 
der 2. Brut wandern anteilig ab. 

ab 20. Aug. Alt und Jungvögel der 3. Brut nächtigen 
im Röhricht.

ab  6. Sept. Endgültige Abwanderung der Alt- und 
Jungvögel bis Anfang Oktober.  

*   Die Datenangaben resultieren aus dem auf Pentaden 
aufgebauten Untersuchungssystem. 
** Generell nächtigen bei warmer und trockener Witte-
rung mehr Rauchschwalben im Röhricht als bei kaltem 
Regenwetter. 

Tab. 14: Altersstruktur der Rauchschwalben im 
UG * nach EWF (n= 192).
Tab. 14: Age structure of Barn Swallow in the study 
�D�U�H�D����

beringt
Kontrollfänge

�™im 1. 
KJ

im 2. 
KJ

im 3. 
KJ

im 4. 
KJ

im 1.KJ 70  
(55,1 %)

46 
(36,2 %)

10 
(7,8%)

1  
(0,8 %) 127

älter als 
1.KJ 
(ad.)

51** 
(78,4 %)

8**  
(12,3 %)

6**  
(9,2 %) 65

*  Auswertung: Beringungen 2006-2010, Kontrollfänge 
bis 2012.
** Mindestalter

Tab. 15: Mindestaufenthaltsdauer der Rauch-
schwaben im UG und im Nahbereich (Pakendorf, 
Bone, Steutz, Mennewitz/Trebbichau) anhand der 
EWF innerhalb des gleichen Fangjahres (n= 120).
Tab. 15: Minimum stay of Barn Swallows in the stu-
dy area and in the near surroundings (Pakendorf, 
�%�R�Q�H�����6�W�H�X�W�]�����0�H�Q�Q�H�Z�L�W�]���7�U�H�E�E�L�F�K�D�X�����D�F�F�R�U�G�L�Q�J���W�R��
�R�Z�Q���U�H�F�D�S�W�X�U�H�V���Z�L�W�K�L�Q���W�K�H���V�D�P�H���\�H�D�U�����Q��� ������������

Mindest-
aufenthalt

n EWF

Ind. im 1. KJ Ind. älter  
als 1. KJ (ad.)

bis 10 Tage 13 7
11-20 Tage 20 6
21-30 Tage 8 6
31-40 Tage 12 8
41-50 Tage 6 4
51-60 Tage 9 3
61-70 Tage 1 4
71-80 Tage 3
81-90 Tage 4
91-100 Tage 5

119 Tage 1

mind. 
mittlerer 

Aufenthalt
26,3 Tage 45,3 Tage

Tab. 16: Rauchschwalbe. Beispiele für Langzeitaufenthalt im Nahbereich <20 km.
Tab. 16: �%�D�U�Q���6�Z�D�O�O�R�Z�����(�[�D�P�S�O�H�V���R�I���O�R�Q�J���W�H�U�P���V�W�D�\���Z�L�W�K�L�Q���W�K�H���V�X�U�U�R�X�Q�G�L�Q�J���D�U�H�D�������������N�P��

Beringung Kontrollfang Tage
ZD 98050 1.JJ 25.6.2010 Pakendorf 1.JT 25.8.2010 Steutz 61
ZC 44197 Nestjung 1.6.2007 Rosefeld 1.JT 18.8.2007 Pakendorf 78
ZE 60322 1.JJ 8.8.2012 Steutz �D�G���ƒ 12.7.2014 Pakendorf 703
ZD 23175 �D�G���ƒ 5.7.2008 Pakendorf �D�G���ƒ 16.9.2010 Pakendorf 803
VE 28431 �D�G���‚ 2.6.2006 Pakendorf �D�G���‚ 8.9.2008 Pakendorf 829
ZD 23151 1.JJ 1.7.2008 Pakendorf �D�G���‚ 5.9.2011 Pakendorf 1161
ZD 73680 1.JT 6.8.2009 Pakendorf �D�G���ƒ 30.7.2013 Pakendorf 1454
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Die Fangstatistik in Abb. 11, S. 41 spiegelt 
zwar die zeitlichen Brutabläufe der lokalen 
Rauchschwalbenpopulation wider, erlaubt 
aber keinen Hinweis auf Abläufe zum Heim- 
oder Wegzug. Lediglich vom Boner Teich 
liegen relativ gesicherte Beob. aus der Weg-
zugphase vor.

Fernfunde (2000 bis 2013, Pakendorf, Bone, 
Steutz):

AH 92590 IAB (Bologna)
o 1.KJ, 9.9.2000, Alveo del Lago Porta, Ge-
nua, Carrara, La Spezia, Italien, 43°59‘ N 
010°09‘ E. 
v 4.KJ, 8.6.2004, Bone 2 km E, 51°59’ N 
012°08‘ E, nach 1.368 Tagen, 900 km N 
(008°47‘).

B 142794 HES (Sempach)
o 1.KJ, 10.9.2003, Marin, Neuchatel, 
Schweiz, 47°01‘ N 007°00‘ E. 
�Y�������.�-���ƒ�������������������������%�R�Q�H�������N�P���(���������ƒ�����¶���1��
012°08‘ E, nach 272 Tagen, 665 km NNE 
(031°57‘).

B 119526 HES  (Sempach)
o 1.KJ, 14.9.2003, Col de Jaman, Vaud, 
Schweiz, 46°27‘ N 006°59‘ E. 
�Y�� �����.�-�� �ƒ���� ���������������������� �%�R�Q�H�� ���� �N�P�� �(���� �����ƒ�����¶��
N 012°08‘ E, nach 648 Tagen, 720 km NNE 
(029°22‘).

ZC  05677 DEH (Hiddensee) 
o 1.KJ, 22.7.2004, Bone 2 km E, 51°59’ N 
012°08‘ E.
v 1.KJ, 19.9.2004, Canton Magistris-Ver-
bania IA0 (Alpina Area), Italien, 45°56‘ 
N 008°30‘, nach  59 Tagen, 722 km SSW 
(211,0°).

ZC 29553 DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 30.8.2004, Bone 2 km E, 51°59’ N 
012°08‘ E.
v 2.KJ, 8.5.2005, Gautegiz-Arteaga, Viscaya, 
Spanien, 43°20‘ N 002°40‘ W, nach 251 Ta-
gen, 1.463 km SW (234°49‘).

ZC 49034 DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 4.9.2005, Farsleben 1 km E, Bördekreis, 
Sachsen-Anhalt, 52°17‘ N 011°39‘ E. 
v 1.KJ, 15.9.2005, Bone 2 km E, 51°59’ N 
012°08‘ E, nach 11 Tagen, 50 km SE (134°58‘).

ZC 92027 DEH ( Hiddensee )
o 1.KJ, 14.9.2007, Pakendorf, 51°55‘ N 012°06‘ 
E.
v 4.KJ, 15.9.2010, Canton Magistris-Verbania 
IA0 (Alpina Area), Italien, 45°56‘ N 008°30‘ E, 
nach 1.097 Tagen, 715 km SSW (211,0°).

ZD 23218  DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 14.7.2008, Pakendorf, 51°55‘ N 012°06‘ 
E.
+ 6.KJ, 23.4.2013, Schleesen, Wittenberg, Sach-
sen-Anhalt, 51°47‘ N 012°29‘ E, nach 1.744 Ta-
gen, 30 km ESE (109,0°).

BE 74472  HRZ (Zagreb)
o 1.KJ, 14.9.2008, Vransko Lake, Pakostane, 
HR05 (Southern Croatian Coast), Kroatien, 
43°53‘ N 015°33‘ E.
�Y�������.�-���‚�������������������������3�D�N�H�Q�G�R�U�I���������ƒ�����µ���1���������ƒ�����µ��
E, nach 358 Tagen, 929 km NNW (337,0°).

ZC 58591  DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 9.9.2008, Bone 2 km E, 51°59 N 012°08‘ 
E.
�Y�� �����.�-�� �‚���������������������� �+�R�O�D�Q�\�� �&�H�V�N�D�� �/�L�S�D�� �&�=������
(Liberec), Tschechien, 50°37‘ N 014°30‘ E, 
nach 691 Tagen, 221 km ESE (120,0°).

ZD98310  DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 14.7.2010, Pakendorf, 51°55‘ N 012°06‘ 
E.
v 1.KJ, 21.9.2010, Locarno 2 km SSW, HETI 
(Ticino), Schweiz, 46°09‘ N 009°47‘ E, nach 69 
Tagen, 663 km SSW (202,0°).

ZD 98806  DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 20.8.2010, Bone 2 km E, 51°59 N 
012°08‘ E.
v 1.KJ, 3.10.2010, Nuova Olonio-Sorico, IA04 
(Como & Sondrio & Varese), Italien, 46°10‘ 
N 009°25‘ E, nach 44 Tagen, 675 km SSW 
(205,0°).
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1N 05917  ESI (ICONA)
o 1.KJ, 19.9.2010, Barcelona, Pantano del 
Foix ES30 (Barcelona), Spanien, 41°16‘ N 
001°38‘ E. 
�Y�� �����.�-�� �‚���� �������������������� �%�R�Q�H�� ���� �N�P�� �(���� �����ƒ������ �1��
012°08‘ E, nach 321 Tagen, 1.431 km NE (44,0°).

ZE 20565  DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 3.8.2011, Pakendorf, 51°55‘ N 012°06‘ E.
v 3.KJ, 4.9.2013, Bahnitz 1 km NE, Havel-
land, Brandenburg, 52°30‘ N 012°25‘ E, nach 
763 Tagen, 68 km NNE (28,0°).

ZE 65948  DEH (Hiddensee)
o NFL, 26.6.2012, Borne, Salzlandkreis, 
Sachsen-Anhalt, 51°57‘ N 011°33‘ E.

v 1.KJ, 2.8.2012, Pakendorf, 51°55‘ N 012°06‘ 
E, nach 37 Tagen, 38 km E (93,0°).

VF 74331  DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 9.9.2011, Bone 2 km E, 51°59 N 
012°08‘ E.
�Y�� �����.�-�� �‚���� ���������������������� �/�D�� �9�D�Q�H�O�O�H���� �5�R�P�D�Q�V��
sur-Isère, FR63 (Drôme), Frankreich, 45°02‘ 
N 004°59‘ E, nach 386 Tagen, 934 km SW 
(226,0°).

ZE 64230  DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 8.7.2012, Pakendorf, 51°55‘ N 012°06‘ E.
v 1.KJ, 24.9.2012, Le Paradou, FR82 (Bouches 
du Rhône), Frankreich, 43°43‘ N 004°47‘ E, 
nach 78 Tagen, 1.062 km SW (222,0°).

Abb. 12: Im UG beringte und 
kontrollierte Fitislaubsänger 
von 2007 bis 2010 (n= 189).
Fig. 12: Willow Warblers rin-
ged and retrapped in the stu-
�G�\�� �D�U�H�D�� �I�U�R�P�� ���������� �W�R�� ���������� ���Q��
� ������������

Abb. 13: Im UG beringte und 
kontrollierte Zilpzalpe von 
2007 bis 2010 (n= 268).
Fig. 13: Chiffchaffs ringed 
and retrapped in the study 
�D�U�H�D�� �I�U�R�P�� ���������� �W�R�� ���������� ���Q�� � ��
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ZE 64263  DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 15.7.2012, Pakendorf, 51°55‘ N 
012°06‘ E.
v 1.KJ, 18.9.2012, le Paradou, FR82 (Bouches 
du Rhone), Frankreich, 43°43‘ N 004°47‘ E, 
nach 65 Tagen, 1.062 km SW (222,0°).

ZE 64161  DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 23.7.2012, Pakendorf, 51°55‘ N 
012°06‘ E.
v 1.KJ, 15.9.2012, Le Paradou, FR82 (Bou-
ches du Rhône), Frankreich, 43°43‘ N 004°47‘ 
E, nach 54 Tagen, 1.062 km SW (222,0°).

VG 07004  DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 2.9.2012, Pakendorf, 51°55‘ N 
012°06‘ E.
v 1.KJ, 17.9.2012, Bahnitz 1 km NE, Havel-
land, Brandenburg, 52°30‘ N 012°25‘ E, nach 
15 Tagen, 68 km NNE (28,0°).

ZE 90294  DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 14.7.2013, Steutz 1 km NW, 51°53‘ N 
012°04‘ E.
v 1.KJ, 7.9.2013, Leipzig (Schönungsteiche), 
Sachsen, 51°17‘ N 012°20‘ E, nach 55 Tagen, 
69 km SSE (155,0°).

ZE 90469 DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 21.7.2013, Bone 2 km E, 51°59’ N 
012°08‘ E.
v 1.KJ, 6.9.2013, Plaue 2 km W, Brandenburg 
a.d. Havel, Brandenburg, 52°24‘ N 012°23‘ E, 
nach 47 Tagen, 50 km NNE (27,0°).

VF 51606  DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 7.9.2013, Bahnitz 1 km NE, Havel-
land, Brandenburg, 52°30‘ N 012°25‘ E.
v 1.KJ, 8.9.2013, Bone 2 km E, 51°59’ N 
012°08’ E, nach 1 Tag, 62 km SSW (205,0°)

Mehlschwalbe Delichon urbicum
16 Beringungen (12 ad., 4 im 1.KJ), keine 
EWF. 
Mehlschwalben sind BV in einem angren-
zenden landwirtschaftlichen Betrieb (Anzahl 
der Nester/Bruten unbekannt) und jagen der 
Witterungslage entsprechend hoch in der Luft 

(gemeinsam mit Rauch- und Uferschwalben) 
oder dicht über dem Röhricht. Die Fänge er-
�I�R�O�J�W�H�Q���E�H�L���G�H�Q���1�L�H�G�U�L�J�À�•�J�H�Q���]�Z�L�V�F�K�H�Q���������0�D�L��
und 15. August. 

Bartmeise Panurus biarmicus
7 Beringungen, keine EWF. 
Nicht alljährlicher Durchzügler im Frühjahr 
und Herbst. 
3 Beob./Fänge. Wegzug: 9.10.2007 - 12 bis 
15,  am 11.10.2007 (nächster Fangtag) bereits 
abgezogen; 19.10.2008 - 2.  
Heimzug: 7.4.2008 - 5, 12.4.2008 - 2.

Fernfund: 
VE 94216 DEH (Hiddensee)
�R�� �D�G���ƒ���� �������������������� �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E.
�Y�� �D�G���ƒ���� �������������������� �6�F�K�L�D�‰�H�U�� �6�H�H���� �7�H�O�W�R�Z���)�O�l-
ming, Brandenburg, 52°16‘ N 013°09‘ E, nach  
27 Tagen, 81 km ENE (72,0°).

Schwanzmeise Aegithalos caudatus
22 Beringungen, keine EWF.
In lockerer Regelmäßigkeit durchwandern 
Schwanzmeisen in kleinen Schwärmen oder 
Familienverbänden in den Herbstmonaten 
das UG. Die Fänge von jeweils 11 Ind. am 
22.9.2008 und 23.10.2008 erlauben keine 
avifaunistischen Ableitungen. 

Fitis Phylloscopus trochilus
164 Beringungen (57 ad, 107 im 1.KJ), 25 
EWF, 1 Fernfund, (Abb. 12, S. 48).
Neben vereinzelt früh ziehender Ind. erfolgt 
der eigentliche Heimzug der Fitislaubsänger 
im April, der dann in der ersten Mai-Pentade 
rasch abklingt. In dieser Zeit treffen auch die 
lokalen Brutvögel ein (Tab. 17). Zwischen 
zweiter Mai-Pentade und Ende Juni halten 
sich (wohl ausschließlich) die Brutvögel im 
�*�H�E�L�H�W���D�X�I�����(�U�V�W�H���‚���P�L�W���%�U�X�W�À�H�F�N���Z�X�U�G�H�Q���D�P��
27. Mai (2010), am 2. Juni (2008) und am 15. 
Juni (2007) gefangen. Anfang Juli setzt der 
Zug der Jungvögel ein und Anfang Septem-
ber ist der Wegzug der Art im Wesentlichen 
beendet. Das Ausbleiben der EWF ab Anfang 
August belegt den weitgehend beendeten Ab-
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zug der Brutpopulation und den Durchzug ge-
bietsfremder Tiere. Für fünf Altvögel konnte 
eine mittlere Verweildauer im Brutgebiet von 
57,4 Tagen (Maximum 91 Tage) ermittelt wer-
den (Tab. 19). Durch Kontrollfänge ließ sich 
von drei Individuen, die als Jungvögel beringt 
wurden, ein Mindestalter von drei Jahren er-
mitteln (Tab. 18).

Tab. 17: Fitislaubsänger. Ankunft der Brutvögel am 
Fangplatz, durch EWF als lokale Brutvögel belegt. 
Tab. 17: �:�L�O�O�R�Z���:�D�U�E�O�H�U�����$�U�U�L�Y�D�O���R�I���E�U�H�H�G�L�Q�J���E�L�U�G�V��
in the study area supported by own recaptures of 
�O�R�F�D�O���E�U�H�H�G�L�Q�J�V���E�L�U�G�V��

Ring-Nr. Beringung Alter/
Sex

Wieder-
fang

Distanz 
(Tage)

2X 3442 18.4.2009  �D�G���ƒ
14.6.2009  
19.4.2010 
7.5.2010  

57  
366 
384

2X 2343 18.4.2009  �D�G���‚����26.4.2009  8
XM 2995 27.4.2008  �D�G���ƒ27.7.2008  91
5X 4824 1.5.2010  �D�G���ƒ 2.7.2010  62

XK 1977 2.5.2007  �D�G���ƒ
8.6.2007 

11.6.2007  
37 
40

Tab. 18: Durch EWF belegte Höchstalter im 1. KJ 
beringter Fitislaubsänger.
Tab. 18: Highest ages of Willow Warblers ringed in 
�W�K�H���¿�U�V�W���\�H�D�U���D�F�F�R�U�G�L�Q�J���W�R���R�Z�Q���U�H�F�D�S�W�X�U�H�V������
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ex
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r/
S

ex
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 (
Ta

ge
)

XM 2903 11.7.2007  1.JJ 3.5.2008  2.KJ 297

2X 3312 1.7.2008 1.J 7.5.2010 3.KJ 
�‚ 675

12.5.2010 3.KJ 
�‚ 680

2X 2997 1.7.2008  1.J 1.5.2010  3.KJ 
�‚ 669

2X 3319 6.7.2008  1.JJ 18.4.2009  2.KJ 
�ƒ 287

22.5.2009 2.KJ 
�ƒ 320

7.5.2010 3.KJ 
�ƒ 671

7.6.2010 3.KJ 
�ƒ 702

17.6.2010
3.KJ 
�ƒ 711

Tab. 19: Maximale Verweildauer ad. Fitislaubsän-
ger im Fanggebiet innerhalb einer Brutperiode.
Tab. 19: Maximum duration of stay in the study 
area within one breeding period of adult Willow 
�:�D�U�E�O�H�U�V��
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XK 1977 2.5.2007 �D�G���ƒ 8.6.2007 �D�G���ƒ37
11.6.2007 40

2X 3442 18.4.2009 �D�G���ƒ14.6.2009 �D�G���ƒ57
5X 4824 1.5.2010 �D�G���ƒ 2.7.2010 �D�G���ƒ62  
XM 2995 27.4.2008 �D�G���ƒ27.7.2008 �D�G���ƒ91

Fernfund:
CE  57067 SVS (Stockholm Museum)  
o ad., 19.8.2007, Kläggeröd, Blentarp 2 km 
NE, SV63 (Skane), Schweden, 55°35‘ N 
013°32‘ E. 
v ad., 22.8.2010, Pakendorf, 51°55‘ N 012°06‘ 
E, nach 1099 Tagen, 419 km SSW (201,0°).

Zilpzalp  Phylloscopus collybita
235 Beringungen (81 FGL, 48 ad., 106 im 
1.KJ), 33 EWF, Abb. 13, S. 48. 
[Wegen der schwierigen Altersbestimmung 
�Q�D�F�K���G�H�U���.�O�H�L�Q�J�H�¿�H�G�H�U�P�D�X�V�H�U���L�P���+�H�U�E�V�W���Z�L�U�G��
ein hoher Anteil als FGL gesondert ausgewie-
sen.] 
Es ist offensichtlich, dass der Zilpzalp wäh-
rend des Heimzuges die Pakendorfer Röh-
�U�L�F�K�W�V�H�Q�N�H���Q�X�U���Z�H�Q�L�J�� �I�U�H�T�X�H�Q�W�L�H�U�W���� �(�L�Q���*�U�X�Q�G��
mögen die im UG fehlenden (in dieser Zeit 
blühenden) Salweiden mit ihren Kleininsekten 
sein. Auch Brut- und Revierpaare ließen sich 
�Q�L�F�K�W���D�O�O�M�l�K�U�O�L�F�K���E�H�O�H�J�H�Q�����‚���P�L�W���%�U�X�W�À�H�F�N���Z�X�U-
den am 18.6.2009 und am 23.8.2007 (EWF 
2.9.2007) gefangen. Flügge juv. traten erst-
mals auf: 27.6. (2009); 1.7. (2008);  2.7. (2007 
u. 2010). Die deutliche Zunahme der Fänge 
zwischen erster Juli- und erster August-Pen-
tade belegt einen regen Frühsommerzug der 
Jungvögel. Der eigentliche Wegzug erfolgt 
im September und ebbt ab zweiter Oktober-
Pentade deutlich ab. Die 16 Kontrollfänge juv. 
Ind. während dieser Zeitspanne lassen auf ei-
nen wenig hastigen Zug schließen. Zwischen 
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Fang und Kontrolle lagen  bis zu  41 (Ø 13,75) 
Tage.
Verglichen zum Fitis mit 189 Fängen (Erstbe-
ringungen und EWF) tritt der Zilpzalp mit 268 
Fängen in einem Verhältnis von etwa 40:60 
auf.
Aussagen zur Lebenserwartung ließen sich für 
den Zilpzalp nicht ermitteln. Vier Jungtiere 
konnten im 2. Kalenderjahr erneut kontrolliert 
�Z�H�U�G�H�Q�����'�D�V���ƒ�����;�������������K�D�W�W�H���H�L�Q���0�L�Q�G�H�V�W�D�O�W�H�U��
von drei Jahren.

Tab. 20: Durch EWF belegte Höchstalter beringter 
Zilpzalpe.
Tab. 20: Highest ages of Chiffchaffs according to 
�R�Z�Q���U�H�F�D�S�W�X�U�H�V��

R
in

g-
N

r.

B
er

in
gu

ng

A
lte

r/
S

ex

W
ie

de
rf

an
g

A
lte

r/
S

ex

D
is

ta
nz

 (
Ta

ge
)

4X 4157 11.9.2009 ad.
7.5.2010  

27.5.2010  
�D�G���ƒ��
�D�G���ƒ

238 
258

2X 3330 18.7.2008  1.JT 7.5.2009  �����.�-���ƒ 293
2X 3337 27.7.2008   1.JT 18.5.2009  �����.�-���‚ 295

4X 4163 16.9.2009  1.JT
22.8.2010  
17.9.2010  

2.KJ 
2.KJ

340 
366

4X 4104 16.7.2009 1.JJ 2.7.2010  2.KJ 351
4X 4164 16.9.2009 FGL 12.9.2010  ad. 359

Feldschwirl Locustella naevia
8 Beringungen (2 ad., 6 im 1.KJ), keine EWF. 
[Für den Schwirlfang standen die Netze gene-
rell zu hoch, so dass von einer etwas stärkeren 
�)�U�H�T�X�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J���G�H�V���8�*���D�X�V�]�X�J�H�K�H�Q���L�V�W���@����

Tab. 21: Im UG beringte Feldschwirle von 2007 
bis 2010.
Tab. 21: Common Grasshopper Warblers ringed in 
�W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D���I�U�R�P�������������W�R������������

Ring-Nr. Beringung/
Fangzeit

Alter/
Sex

Gewicht 
(g)

ZD 15067 23.8.2007 7.00 1.J 12,3

ZD 23783 15.8.2008 6.00 1.J 12,5
VF 20549 7. 5.2009 19.00 �D�G���‚ 15,0
VF 20620 21.6.2009 20.00 ad.�ƒ 13,5
VF 20656 13.7.2009 6.00 1.JT 13,2
VF 40379 25.8.2009 6.00 1.J
VF 58216 12.8.2010 6.00 1.J 13,5
VF 58321 13.9.2010 9.00 1.J 12,3

Alljährlicher BV in den Ruderal- und Flachwas-
�V�H�U�E�H�U�H�L�F�K�H�Q�����'�L�H���$�O�W�Y�R�J�H�O�I�l�Q�J�H���D�P�����������������������‚����
�X�Q�G�������������������������ƒ�����G�•�U�I�W�H�Q���D�X�I���H�L�Q���%�U�X�W�U�H�Y�L�H�U���Q�D�K�H��
dem Fangplatz zurückzuführen sein. Die weiteren 
sechs Fänge erfolgten zwischen 12. u. 28. August 
und sind in den Zeitraum des Wegzuges einzuord-
nen. 

Rohrschwirl Locustella luscinioides
2 Beringungen (1 ad., 1 im 1.KJ), keine EWF.
Der nur pessimale Lebensraum wird dennoch von 
durchziehenden Ind. aufgesucht. Beide Fänge lie-
gen im Zeitraum des Wegzuges. 

Tab. 22: Im UG beringte Rohrschwirle von 2007 bis 
2010.
Tab. 22: Savi’s Warblers ringed in the study area from 
�����������W�R������������

Ring-Nr. Beringung/
Fangzeit

Alter/
Sex

Gewicht 
(g)

VE 70946 18.7.2007  6.00 1.KJ 15,6
VF 20692 22.7.2009 6.00 ad.�‚ 15,2

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus
26 Beringungen (10 ad., 16 im 1.KJ), 1 EWF.
Der Schilfrohrsänger ist kein Brutvogel im UG. 
Die weitgehend geschlossenen Phragmites-
Bestände entsprechen nicht den Habitatansprü-
chen der Art. Sechs gefangene Ind. grenzen den 
Heimzug zwischen 18. April und 18. Mai ein. 
Am 18.5.2008 Fang eines �‚�� mit vergrößertem 
Abdomen (kurz vor Eiablage), ein �ƒ��wurde am 
7.5.2007 beringt und am 13.5.2007 wiedergefan-
gen (s. Abb. 14, S. 52).
Etwas zahlreicher erscheint die Art, vorwiegend 
juv. im 1.KJ, auf dem Wegzug zwischen 2. Juli-
Dekade und Anfang September mit dem Zughö-
hepunkt um die Juli-August-Wende. 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris
26 Beringungen (15 ad., 11 im 1.KJ), keine EWF, 
Abb. 15, S. 52.
Der Sumpfrohrsänger ist alljährlicher Brutvogel 
in der Hochstauden-Ruderalvegetation der rand-
lichen Wallaufschüttungen. Während Brut und 
Jungenaufzucht hält sich lediglich ein Teil der �ƒ 
kurzzeitig am Rande des Röhrichts an den Netz-
standorten auf, die �‚�� erscheinen hier erst nach 
�$�X�À�|�V�X�Q�J���G�H�U���%�U�X�W�U�H�Y�L�H�U�H���R�G�H�U���Q�D�F�K���%�U�X�W�Y�H�U�O�X�V�W��
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Abb. 14: Im UG beringte 
Schilfrohrsänger von 2007 bis 
2010 (n= 26).
Fig. 14: Sedge Warblers rin-
ged in the study area from 
�����������W�R���������������Q��� ����������

Abb. 15: Im UG beringte 
Sumpfrohrsänger von 2007 
bis 2010 (n= 26).  
Fig. 15: Marsh Warblers rin-
ged in the study area from 
�����������W�R���������������Q��� ����������

Abb. 16: Erstberingungen der 
Teichrohrsänger im UG von 
2007 bis 2010 (n= 611).
Fig. 16: Reed Warblers ringed 
�L�Q���W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D���I�U�R�P�������������W�R��
�������������Q��� ������������

��

��

��

��

��

��

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

�D�G�� �����.�-

��

��

��

��

��

��

��

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

�D�G�� �����.�-

��

����

����

����

����

����

����

����

����

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

�D�G�� �����.�-



Kolbe: Phänologische Daten von Vogelarten an Kleingewässer bei Zerbst       53

Abb. 17:  EWF von Teich-
rohrsängern innerhalb einer 
Brutsaison (n= 288).
Fig. 17: Own recaptures of 
Reed Warblers within one 
�E�U�H�H�G�L�Q�J���V�H�D�V�R�Q�����Q��� ������������

Abb. 18: Fänge juv. Teich-
rohrsänger von 2007 bis 2010 
vor Beginn der Jugendmau-
ser (1.JJ) und nach begonne-
ner Jugendmauser (1.JT), (n= 
207).
Fig. 18: Catches of juvenile 
Reed Warblers before begin-
�Q�L�Q�J�� �R�I�� �M�X�Y�H�Q�L�O�H�� �P�R�X�O�W�� �������-�-����
and after juvenile moult had 
�V�W�D�U�W�H�G���������-�7���������Q��� ������������

Abb. 19: Im UG beringte und 
kontrollierte Drosselrohrsän-
ger von 2007 bis 2010 (n= 
101).  
Fig. 19: Great Reed Warblers 
ringed and retrapped in the 
�V�W�X�G�\�� �D�U�H�D�� �I�U�R�P�� ���������� �W�R�� ����������
���Q��� ������������
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Reproduktionsphänologie: Durch Fän-
ge belegt: �‚��mit Brutfleck - 18.7.2007 u. 
17.7.2010; erstes Ind. im 1.KJ - 17.7.2010; 
erster juv in Teilmauser - 18.8.2008. Die 
Altvogelfänge zwischen 14. und 26. Juli 
zeigen offenbar die Auflösung der Brutre-
viere in den nahen Ruderalbiotopen.
Wegzug: Der Fang von sechs Ind. in der 
letzten Juli-Pentade sollte als Herbstzug 
gesehen werden, der in der letzten August-
Pentade ausläuft. 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus 
611 Beringungen (270 ad., 341 im 1.KJ), 375 
EWF von 98 Ind., 8 Fernfunde, Abb. 16-18, 
S. 52/53. 
Heimzug: Im Untersuchungszeitraum 2007 
bis 2010 trafen die ersten Teichrohrsän-
ger in der letzten April-Pentade ein. Der 
eigentliche Heimzug zeichnete sich zwi-
schen dem 10. Mai und dem 25. Juni mit 
einem Maximum vom 25. Mai bis 10. Juni 
�D�E�����'�L�H���$�Q�I�D�Q�J���0�D�L���H�L�Q�W�U�H�I�I�H�Q�G�H�Q���ƒ���Y�H�U�W�H�L-
len sich im Röhricht und versuchen durch 
anhaltenden Reviergesang Brutreviere zu 
besetzen. Ab der 2. Maihälfte zeigen die 
Ind. eine größere Arealflexibilität und Mo-
bilität, was zu erhöhten Fangzahlen führte 
(Abb. 16). Als Ursache können Revieraus-
einandersetzungen gesehen werden. 
Reproduktionsphänologie: Aus den Lang-
zeit-EWF der jeweiligen Brutsaison lässt 
sich belegen, dass sich unter den ersten 

Tab. 23: Jährliche Erstbeobachtungen und Erst-
fänge des Teichrohrsängers im UG von 2007 bis 
2010.
Tab. 23: �$�Q�Q�X�D�O���¿�U�V�W���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�V���D�Q�G���¿�U�V�W���F�D�S�W�X-
�U�H�V���R�I���5�H�H�G���:�D�U�E�O�H�U�V���L�Q���W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D���I�U�R�P������������
�W�R��������������

Jahr belegt durch 
Beob. belegt durch Fänge

2007 ���������������������V�ƒ����
���������������������ƒ�� 

(BV aus 2006)
�����������������������V�ƒ ���������������������‚

2008 �����������������������V�ƒ ���������������������‚
2009 �����������������������V�ƒ ���������������������‚
2010 �����������������������V�ƒ �����������������������ƒ

���������������������‚

�5�•�F�N�N�H�K�U�H�U���ƒ�� �E�H�U�H�L�W�V�� �%�9�� �E�H�I�L�Q�G�H�Q���� �'�H�U��
�+�D�X�S�W�D�Q�W�H�L�O�� �G�H�U�� �%�U�X�W���ƒ�� �W�U�L�I�I�W�� �D�E�� ������ �0�D�L��
Hälfte ein. Die Kennzeichnung von 19 der 
�L�Q�V�J�H�V�D�P�W�� ������ �P�X�W�P�D�‰�O�L�F�K�H�Q�� �%�U�X�W���ƒ�� ������������
%) mit langer Verweildauer (Tab. 24, grau) 
erfolgte zwischen 16. Mai und 10. Juni. Bei 
diesen Tieren wurde eine Mindestverweil-
dauer im Brutgebiet von 60,3 Tagen ermit-
telt. Die letzten Kontrollfänge im August 
belegen einen unerwartet frühen Wegzug 
�D�X�V���G�H�P���%�U�X�W�J�H�E�L�H�W�����9�R�Q���������%�U�X�W���‚�����������P�L�W��
Brutfleck) wurden  91,3 % zwischen 26. 
Mai und 25. Juni gekennzeichnet, ihre Min-
destverweildauer im Brutgebiet betrug 60,4 
Tage (Tab. 25, grau). Mit Brutfleck traten 
�G�L�H���‚���]�Z�L�V�F�K�H�Q�����������0�D�L���X�Q�G�����������$�X�J�X�V�W���D�X�I��
���7�D�E���������������'�H�U���:�H�J�]�X�J���G�H�U���‚���D�X�V���G�H�P���%�U�X�W-
gebiet vollzieht sich bis in die 5. August-
Pentade und liegt damit wenig nach dem 
�$�E�]�X�J���G�H�U���ƒ��

Tab. 24: Teichrohrsänger. Verweildauer der mut-
�P�D�‰�O�L�F�K�H�Q���%�U�X�W���ƒ���L�P���8�*���� �E�H�O�H�J�W���G�X�U�F�K���(�:�)�� �!������
Tage aus dem selben Jahr (n= 27).
Tab. 24: �5�H�H�G���:�D�U�E�O�H�U���� �'�X�U�D�W�L�R�Q���R�I�� �V�W�D�\�� �R�I�� �S�U�H�V�X-
med breeding males in the study area according 
to own recaptures after at least 30 days within the 
�V�D�P�H���\�H�D�U�����Q� ������������
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25.4.-30.4. 1 2.7. 64 3,7
1.5.-5.5. 1 6.6. 37 3,7

6.5.-10.5. keine
11.5.-15.5. 2 12.8. 91 7,4
16.5.-20.5. 6 24.8. 98 22,2
21.5.-25.5. 2 27.7. 66 7,4
26.5.-31.5. 3 23.7. 57 11,1

1.6.-5.6. 4 18.8. 77 14,8
6.6.-10.6. 4 2.8. 56 14,8

11.6.-15.6. 2 8.8. 56 7,4
16.6.-20.6. 1 8.8. 53 3,7
21.6.-25.6. 1 6.8. 43 3,7
26.6.-30.6. keine

���������� Ø    63,5
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Tab. 25: Teichrohrsänger. Verweildauer der mut-
�P�D�‰�O�L�F�K�H�Q���%�U�X�W���‚�� �L�P���8�*���� �E�H�O�H�J�W���G�X�U�F�K���(�:�)�� �!������
Tage aus dem selben Jahr (n= 22).
Tab. 25: �5�H�H�G���:�D�U�E�O�H�U���� �'�X�U�D�W�L�R�Q���R�I�� �V�W�D�\�� �R�I�� �S�U�H�V�X-
med breeding females in the study area according 
to own recaptures after at least 30 days within the 
�V�D�P�H���\�H�D�U�����Q��� ������������
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1.5.-5.5. keine

6.5.-10.5. keine
11.5.-15.5. keine
16.5.-20.5. keine
21.5.-25.5. keine
26.5.-31.5. 5 24.8. 89 22,7

1.6.-5.6. 4 21.8. 79 18,3
6.6.-10.6. 3 23.8. 76 13,6

11.6.-15.6. 3 1.8. 47 13,6
16.6.-20.6. 3 18.8. 61 13,6
21.6.-25.6. 3 2.8. 40 13,6
26.6.-30.6. keine

1.7.-5.7. 1 2.8. 31 4,5
�������� Ø    60,4

Tab. 26:�� �0�L�W�� �%�U�X�W�À�H�F�N�� �J�H�I�D�Q�J�H�Q�H�� �7�H�L�F�K�U�R�K�U�V�l�Q-
�J�H�U���‚�����Q� ����������
Tab. 26: Female Reed Warblers caught with a bree-
�G�L�Q�J���S�D�W�F�K�����Q� ��������

Fang-
Pentade

�‚���)�l�Q�J�H��
mit mB

Fang-
Pentade

�‚���)�l�Q�J�H��
mit mB

26.-31. 5. 1 11.-15.7. 0
6.-10. 6. 1 16.-20. 7. 1

21.-25. 6. 3 21.-25. 7. 2
26.-30. 6. 2 1.-5. 8. 2

1.-5. 7. 5 6.-10. 8. 1
6.-10. 7. 1 11.-15. 8. 1

�'�L�H�� �$�X�À�|�V�X�Q�J�� �G�H�U�� �H�Q�J�H�Q�� �)�D�P�L�O�L�H�Q�Y�H�U�E�l�Q�G�H��
nach dem Selbständigwerden der juv. konnte 
zwischen 7.Juli (2010) und 18.Juli (2007) und 
�G�D�V�� �(�L�Q�V�H�W�]�H�Q�� �G�H�U�� �.�O�H�L�Q�J�H�¿�H�G�H�U�P�D�X�V�H�U�� �]�Z�L-
schen 20. Juli (2009) und 25. Juli (2007) durch 
Fänge belegt werden (Tab. 27). 
Mittlere Mindestverweildauer von Ind. im 
1.KJ: 9,8 Tage (n= 90); Langzeit-EWF: 13,6 
Tage (n= 33), (Tab. 28). Maximale Mindest-

verweildauer von Ind. im 1.KJ: 
VF 58251 (DEH): 1.JT, o 21.8.2010, v  
17.9.2010 nach 27 Tagen und 
ZD 98140 (DEH): EFL, o 7.7.2010, v 
11.8.2010 nach 35 Tagen (Tab. 29).

Tab. 27: Erstfänge juv. Teichrohrsänger von 2007 
bis 2010.
Tab. 27: First captures of juvenile Reed Warblers 
�I�U�R�P�������������W�R������������

im Jugendkleid (1.JJ) in Teilmauser (1.JT)
  7.7.2010 20.7.2009
14.7.2008 23.7.2008
16.7.2009 23.7.2010
18.7.2007 25.7.2007

Tab. 28: Teichrohrsänger. Durch EWF belegte Min-
destverweildauer der Jungvögel im UG (n= 34).
Tab. 28: �5�H�H�G���:�D�U�E�O�H�U�����'�X�U�D�W�L�R�Q���R�I���V�W�D�\���R�I���M�X�Y�H�Q�L�O�H�V���L�Q��
�W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D���D�F�F�R�U�G�L�Q�J���W�R���R�Z�Q���U�H�F�D�S�W�X�U�H�V�����Q� ������������

Pentade
Beringungen 
mit späterem 

EWF 

letzter 
EWF im 
gl. Jahr 

Verweil-
dauer 
(Tage)     

11.7.-15.7. 3 23.7. 9
16.7.-20.7. 4  2.8. 15
21.7.-25.7. 5  2.8. 7
26.7.-30.7. 7 11.8. 15

1.8.-5.8. 1 12.8. 10
6.8.-10.8. 3 18.8.  12

11.8.-15.8. 2 28.8. 13

16.8.-20.8. 3   2.9. 15
21.8.-25.8. 6 17.9. 27 

34 Ø 13,6 

Tab. 29: Teichrohrsänger. Mindestverweildauer 
�H�E�H�Q���À�•�J�J�H�U���-�X�Q�J�Y�|�J�H�O�����(�)�/�����D�P���*�H�E�X�U�W�V�R�U�W��
Tab. 29: �5�H�H�G���:�D�U�E�O�H�U���� �0�L�Q�L�P�X�P���G�X�U�D�W�L�R�Q���R�I�� �V�W�D�\��
�R�I���Q�H�Z�O�\���À�H�G�J�H�G���M�X�Y�H�Q�L�O�H�V���D�W���W�K�H���E�U�H�H�G�L�Q�J���V�L�W�H�V����

Neuberingung letzter EWF Tage
18.8.2009 11.9.2009 24
18.8.2009 11.9.2009 24
 7.7.2010 11.8.2010 35

Fernfunde:
ZB 54589 DEH (Hiddensee)
o 1.KJ, 28.8.2002, Bone 2 km E,  51°57‘ N 012°09‘ E.
�Y�������.�-���������������������������/�H�E�E�H�N�H�����2�V�W�À�D�Q�G�H�U�Q�����%�H�O-
gien, 51°00‘ N 004°08‘ E, nach 13 Tagen, 565 
km W (262°11‘).
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8002964 BLB (Bruxelles) 
o 1.KJ, 17.8.2002, Lembeek, Vlaams Brabant, 
Belgien. 50°43‘ N 004°12‘ E. 
�Y�� �����.�-�� �‚���� ���������������������� �%�R�Q�H�� ���� �N�P�� �(�����������ƒ�����µ��
N 012°09‘ E, nach 311 Tagen 568 km ENE 
(072°46‘).

7443415  BLB (Bruxelles)
o 1.KJ, 9.8.2000, Awirs, BL24 (Liege), Belgi-
en, 50°36‘ N 005°24‘ E.
�Y�� �����.�-�� �ƒ���� �������������������� �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E, nach  2462 Tagen,  488 km E (79,0°).
�Y�� �����.�-�� �ƒ���� ���������������������� �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E, nach  2481 Tagen,  488 km E (79,0°).

ZC 10478  DEH (Hiddensee) 
o 1.KJ, 15.8.2004, Gülper See, Havelland, 
Brandenburg, 52°45‘ N 012°16‘ E.
�Y�� �����.�-�� �ƒ���� �������������������� �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E, nach  1027 Tagen, 93 km S (191,0°).
�Y�� �����.�-�� �ƒ���� ���������������������� �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E, nach  1067 Tagen,  93 km S (191,0°).
�Y�� �����.�-�� �ƒ���� ���������������������� �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E, nach  1401 Tagen,  93 km S (191,0°).

9376949  BLB (Bruxelles) 
o 1.KJ, 17.8.2005, Rijkevorsel, BL 20 (Antwer-
pen), Belgien, 51°21‘ N 004°46‘ E. 
�Y�� �����.�-�� �ƒ���� ���������������������� �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E, nach 646 Tagen, 509 km E (86,0°).
�Y�� �����.�-�� �ƒ���� �������������������� �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E, nach 660 Tagen, 509 km E (86,0°).
�Y�� �����.�-�� �ƒ���� ���������������������� �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E, nach 693 Tagen, 509 km E (86,0°).

VE 46016  DEH (Hiddensee) 
�R�� �D�G���ƒ������������������������ �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E.
v �D�G���ƒ���� �������������������� �3�R�R�U�W�X�J�D�D�O�� ���� �N�P�� �6���� �1�/������
(Zuid-Holland), Niederlande, 51°51‘ N 004°23‘ 
E, nach  350 Tagen,  528 km W (270,0°).

VF 2083  DEH (Hiddensee)
o 1.JT, 18.8.2008, Pakendorf, 51°55‘ N 
012°06‘ E.
v 1.KJ, 28.8.2008, Glesien, Delitzsch, Sachsen, 
51°27‘ N 012°14‘ E, nach 10 Tagen, 53 km 
SSE (164,0°).

11 678220  BLB (Bruxelles)
o ad., 21.8.2010, Chevron, BL24 (Liege), Bel-
gien, 50°23‘ N 005°44‘ E. 
�Y���D�G���ƒ�������������������������6�W�H�X�W�]���������ƒ�����µ���1���������ƒ�����µ���(����
nach 345 Tagen, 473 km ENE (77,0°).

Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus
51 Beringungen (27 ad., 24 im 1.KJ), 50 EWF.
Heimzug: Ankunft der Drosselrohrsänger im 
UG:  
2007:  29.4. Fang eines �ƒ (wohl Durchzügler) 
�������������������������]�Z�H�L���V�ƒ���L�P���5�|�K�U�L�F�K�W
2008:  13.5. erster Fang eines �‚ , weitere ab 22. 
Mai
���������������������������H�U�V�W�H�V���V�ƒ���L�P���5�|�K�U�L�F�K�W�������������������)�D�Q�J�������ƒ
���������������������������]�Z�H�L���V�ƒ���L�P���5�|�K�U�L�F�K�W��
�������������������������(�:�)���ƒ�����E�H�U����������������������
Zwischen dem 11. u. 31. Mai weisen erhöhte 
Fang- und Beobachtungszahlen den Frühjahrs-
�G�X�U�F�K�]�X�J���D�X�V�������������������������!�������V�ƒ��������������������������������
s�ƒ im Röhricht), s. Abb. 19, S. 53.
Reproduktionsphänologie auf der Basis der 
Fänge und der EWF:
�2�$�� ������������ ���'�(�+������ �R�� �‚���� ���������������������� �(�U�V�W�I�D�Q�J��
und Beringung. Wiederfänge - 18.5.2008 (mit 
vergrößertem Abdomen), 7.6. u. 13.6.2008 mit 
�%�U�X�W�À�H�F�N��
�2�$�� ������������ ���'�(�+������ �R�� �‚���� ���������������������� �(�U�V�W�I�D�Q�J��
und Beringung. EWF 26.6.2009. 
Fang von �‚ �� �P�L�W�� �%�U�X�W�À�H�F�N���� ���������� ���� �������-�X�Q�L������
2008 - 7., 13. u. 23. Juni;  2009 - 13. u. 26.Juli; 
2010 - 12. Juni u. 13.Juli. Frühestes Fangdatum 
eines juv. am 1.7.2008 u. EWF dieses Ind. am  
8.8.2008 sowie am 27.6.2009. Ab Mitte Juli 
verstärktes Auftreten von Jungvögeln, ab letz-
ter Juli-Pentade erste Ind. in Jugendmauser. 
Wegzug: Die erhöhten Fangzahlen zwischen 
Mitte Juli und Ende August können auf Weg-
zug basieren. Anhand der EWF erfolgt der 
Wegzug der Lokalpopulation in der ersten 
August-Hälfte, belegt mit drei Ind. im 1.KJ, 
beringt am 27.7.2010, und vier EWF bis 
12.8.2010. Danach verringert sich die Anzahl 
der EWF gegenüber den Beringungen. Von 12 
Beringungen im August wurden nur vier in-
nerhalb von 5 bis 11 Tagen wiedergefangen, 
was auf durchziehende Tiere mit kurzer Ver-
weildauer hinweist. 
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Abb. 22: Im UG beringte 
Klappergrasmücken von 2007 
bis 2010 (n= 32).
Fig. 22: Lesser Whitethroats 
ringed in the study area from 
�����������W�R���������������Q��� ����������

Abb. 20: Im UG beringte 
Mönchsgrasmücken von 2007 
bis 2010 (n= 42).
Fig. 20: Blackcaps ringed in 
�W�K�H�� �V�W�X�G�\�� �D�U�H�D�� �I�U�R�P�� ���������� �W�R��
�������������Q��� ����������

Abb. 21: Im UG beringte Gar-
tengrasmücken von 2007 bis 
2010 (n= 34).  
Fig. 21: Garden Warblers 
ringed in the study area from 
�����������W�R���������������Q��� ����������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

�D�G�� �����.�-

��

��

��

��

��

��

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

�D�G�� �������.�-

��

��

��

��

��

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

���
���

���
���

���
���

��

�D�G�� �������.�-



58                                                                                                                       Apus 19, Heft 1 (2014)

Gelbspötter Hippolais icterina 
6 Beringungen (2 ad., 4 im 1.KJ), keine EWF.
Der Gelbspötter ist BV im weiteren Umfeld 
des UG, durchstreift aber nur ausnahmsweise 
die röhrichtdominierten Fangplatzbereiche.

Tab. 31: Im UG beringte Gelbspötter von 2007 bis 
2010.
Tab. 31: Icterine Warblers ringed in the study area 
�I�U�R�P�������������W�R������������

Ring-Nr. Beringung/
Fangzeit

Alter/
Sex

Gewicht 
(g)

VF 02128 23.7.2008  10.00 �D�G���‚ 12,3
VF 20582 4.6.2009   6.00 �D�G���ƒ 13,5
ZD 23601 2.8.2008  8.00 1.KJ 12,3
ZD 23649 8.8.2008  8.00 1.KJ 11,8
VF 58068 23.7.2010  20.00 1.KJ 12,9
VF 58079 27.7.2010  6.00 1.KJ 12,7

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 
42 Beringungen (12 ad., 30 im 1.KJ), 1 EWF.
Die Mönchsgrasmücke bewohnt als BV die 
mit Baum- und Strauchwerk bewachsenen 
Randzonen, hält sich nach der Brutzeit aber 
auch in den gebüschdurchsetzten Röhricht-
bereichen des UG auf. Die geringen Fang-
zahlen ermöglichen keine Aussagen zu den 
�=�X�J�S�U�R�¿�O�H�Q�� ���$�E�E���� �������� �6���� ���������� �'�D�V���$�X�I�W�U�H�W�H�Q��
erster Jungvögel (1.JJ) konnte ab 26. Juni, 
das umfärbender Ind. (1.JT) ab 11. Juli belegt 
werden (Tab. 32).

Tab. 32: Jährliche Erstfänge von Mönchsgrasmü-
cken im 1.KJ.
Tab. 32: �$�Q�Q�X�D�O�� �¿�U�V�W�� �F�D�S�W�X�U�H�V�� �R�I�� �M�X�Y�H�Q�L�O�H�� �%�O�D�F�N-
�F�D�S�V��

Erstfänge im 
Jugendkleid (1.JJ)

Erstfänge in 
Jugendmauser  (1.JT)

27.6.2009 11.7.2007
 6.7.2007 18.7.2008
18.7.2008  6.8.2009
27.7.2010 16.8.2010

Gartengrasmücke Sylvia borin 
34 Beringungen (17 ad., 17 im 1.KJ), 2 
Kurzzeit-EWF, Abb. 21, S. 57.
�'�L�H���*�D�U�W�H�Q�J�U�D�V�P�•�F�N�H���L�V�W���%�9���L�P���8�*�����‚���P�%��
wurden am 12.6.2010  und 11.7.2007 gefan-
gen. Jungvögel traten erstmals zwischen 11. 
und 17. Juli, die letzten am 12. Sept. auf. 
Der jahreszeitlich letzte Altvogel wurde am 
3.9.2010 gefangen. Erkenntnisse über Ind.-
Zahlen als Zugindikatoren lassen die gerin-
gen Fangzahlen nicht zu.

Klappergrasmücke Sylvia curruca 
32 Beringungen (25 ad., 7 im 1.KJ), 5 Kurz-
zeit-EWF, Abb. 22, S. 57.
Die Klappergrasmücke ist alljährlicher BV 
im UG. Während der Kontrolljahre befan-
den sich Brutreviere in relativer Nähe der 
Fangplätze. Fänge belegen den Aufenthalt 
zwischen 14. April und 29. August. We-

Tab. 30: Drosselrohrsänger. Das Verweilen mutmaßlicher Brut- und Jungvögel im UG, belegt durch EWF 
(n= 26).
Tab. 30: �*�U�H�D�W���5�H�H�G���:�D�U�E�O�H�U�����7�K�H���V�W�D�\���R�I���S�U�H�V�X�P�H�G���E�U�H�H�G�L�Q�J���E�L�U�G�V���D�Q�G���M�X�Y�H�Q�L�O�H�V���L�Q���W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D���D�F�F�R�U-
�G�L�Q�J���W�R���R�Z�Q���U�H�F�D�S�W�X�U�H�V�����Q� ������������

Ankunft der Lokalpopulation Abzug der Lokalpopulation
Beringung Sex Brutzeitwiederfänge Beringung Alter/Sex Letztfänge

3.5.2008 �ƒ 13.5.2008; 18.5.2008 8.8.2008 �D�G���ƒ 18.8.2008
12.5.2010 �ƒ 27.5.2010; 17.7.2010 13.7.2009 �‚�P�% 22.7.2009
13.5.2008 �ƒ 22.5.2008; 1.7.2008 1.7.2008 1.JJ 8.8.2008

18.5.2009 �ƒ
22.7.2009; 6.8.2009; 12.6.2010; 
13.7.2010; 11.8.2010; 6.5.2012

14.7.2008 1.JJ 2.8.2008

18.5.2009 �ƒ 12.6.2009; 13.7.2009 23.7.2008 1.JJ 8.8.2008
13.5.2008 �‚ 18.5.2008; 7.6.2008; 13.6.2008 12.8.2007 1.J. 23.8.2007
22.5.2009 �‚ 26.6.2009 25.8.2009 1.J. 28.8.2009

27.7.2010 1.JT 12.8.2010
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nig erhöhte Fangzahlen in der 2. Maihälfte 
und im August beruhen vermutlich auf dem 
Heim- bzw. Wegzug der Art, für detaillier-
te Aussagen ist das Zahlenmaterial zu ge-
ring. Neben Kurzzeitwiederfängen von BV 
liegt ein überjähriger EWF vor: VE 70911 
���'�(�+���� �R�� �� �D�G���‚�P�%���� �������������������� �Y�� ����������������������
nach 321 Tagen.

Dorngrasmücke Sylvia communis
74 Beringungen (29 ad., 45 im 1.KJ), 7 
Kurzzeit-EWF, Abb. 23, S. 60.
Die Dorngrasmücke brütet alljährlich in 
den Hochstauden-Ruderalflächen des Um-
feldes (13.5.2008 - etwa 4 BP). In dieser 
Zeit werden die Röhrichtbereiche nur kurz-
zeitig zum Trinken und Baden aufgesucht. 
Die wenigen EWF lassen für die BV keine 
phänologischen Ableitungen zu. Dagegen 
verweilen die Ind. während des spätsom-
merlichen Wegzuges häufiger in der Röh-
richt- und Gebüschzone. Herbstliche Zug-
bewegungen der ad. lassen sich zwischen 
5. Juni- und 6. Juli-Pentade, die der juv. 
zwischen 1. Juli- und 5. August-Pentade 
belegen. 

Tab. 33: Aufenthalt der Dorngrasmücke als BV im 
UG, belegt durch EWF.
Tab. 33: �7�K�H���V�W�D�\���R�I���:�K�L�W�H�W�K�U�R�D�W�V���D�V���E�U�H�H�G�L�Q�J���E�L�U�G�V��
�L�Q���W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D���D�F�F�R�U�G�L�Q�J���W�R���R�Z�Q���U�H�F�D�S�W�X�U�H�V����
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PC 27013 26.5.2007 �D�G���ƒ 22.4.2009 697
VE 94394 14.7.2008

�D�G���ƒ
23.7.2008 9

34524.6.2009

VE 94241 18.5.2008 �D�G���‚
12.5.2010    

mB 22.5.2010 
724 
734

VF 2127 23.7.2008 ad. 8.8.2008 16

Wintergoldhähnchen Regulus regulus 
3 Beringungen, keine EWF.
Das Wintergoldhähnchen durchwanderte 
während des Wegzuges gelegentlich das 
UG. Neben wenigen Beob. liegen drei Fän-
ge vor.

Tab. 34: Im UG beringte Wintergoldhähnchen von 
2007 bis 2010.
Tab. 34: Goldcrests ringed in the study area from 
�����������W�R������������

Ring-Nr.
Beringung/

Fangzeit
Alter/
Sex

Gewicht 
(g)

XM 2985 2.10.2007  8.00 �����-���ƒ 5,6
6X  4726 13.10.2010  7.00 �)�*�/���ƒ 5,4
6X  4737 13.10.2010  10.00 �)�*�/�‚ 5,6

Waldbaumläufer Certhia familiaris 
Die Art durchwandert das UG nur ausnahms-
weise. Einziger Fang, 4X 4179: o FGL, 
22.9.2009.

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla                                      
Die Art durchwandert das UG nur ausnahms-
�Z�H�L�V�H���� �(�L�Q�]�L�J�H�U�� �)�D�Q�J���� �;�0�� ������������ �R�� �D�G���� �ƒ����
11.7.2007.

Zaunkönig �7�U�R�J�O�R�G�\�W�H�V���W�U�R�J�O�R�G�\�W�H�V��
14 Beringungen (5 FGL, 6 ad., 3 im 1.KJ), 3 
EWF.
Der Zaunkönig ist BV im UG, hatte in den Un-
tersuchungsjahren aber kein Brutrevier in den 
Netzbereichen. Die Fänge verteilen sich wie 
folgt: 1.-15.3. – 4,  15.11. – 2,  11.-22.9. – 2,  
2.-22.10. - 6. Bei den drei EWF ist von lokalen 
BV auszugehen.

Tab. 35: EWF des Zaunkönigs im UG.
Tab. 35: Own recaptures of the Wren in the study 
�D�U�H�D��
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XK 1942 ad. 4.3.2007 ad.   8.3.2007 4
XM 2989 ad. 1.3.2008 ad. 18.3.2008 17
5X 4817 ad. 2.3.2010 ad. 17.3.2010 15

Star Sturnus vulgaris 
40 Beringungen (39 ad, 1 im 1.KJ), keine 
EWF.
Stare nutzten das Röhricht als Schlafplatz bis 
2009 in nur sehr begrenzter Zahl (13.4.2009 
ca. 200), die Fänge beliefen sich 2007 auf 
sieben, 2008 auf neun und 2009 auf 24 Ind. 
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Abb. 23: Im UG beringte 
Dorngrasmücken von 2007 bis 
2010 (n= 74).
Fig. 23: Common Whitethro-
ats ringed in the study area 
�I�U�R�P�������������W�R���������������Q��� ����������

Abb. 24: Im UG beringte 
Schwarzkehlchen von 2007 
bis 2010 (n= 24).
Fig. 24: Stonechats ringed in 
�W�K�H�� �V�W�X�G�\�� �D�U�H�D�� �I�U�R�P�� ���������� �W�R��
�������������Q��� ����������

Abb. 25: Im UG beringte Rot-
kehlchen von 2007 bis 2010 
(n= 104).
Fig. 25: Robins ringed in the 
�V�W�X�G�\�� �D�U�H�D�� �I�U�R�P�� ���������� �W�R�� ����������
���Q��� ������������
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Ab 2010 bildeten sich zunehmend größere 
Schlafgesellschaften (27.7.2010 ca. 1.500), 
deshalb wurde auf die Beringung der „Zu-
fallsfänge“ aus den großen Schwärmen ver-
zichtet. In den Folgejahren nahmen die zur 
Nächtigung einfallenden Schwarmgrößen 
weiter zu (20.7.2013 ca. 10.000). Als erste 
Nächtigungen im Frühjahr wurden notiert: 
2007: 15.4. - 150;  2008: 18.4. - 60;  2009: 
13.4. - 200;  2010: 19.4. - 200. Die größ-
ten, vorwiegend aus Jungstaren bestehen-
den Schwärme nächtigten zwischen Anfang 
Juni und Mitte August im Röhricht. 

Amsel �7�X�U�G�X�V���P�H�U�X�O�D
21 Beringungen (11 ad, 10 im 1.KJ), 8 EWF.
Lokaler und stark ortstreuer BV (19 % der 
Erstfänge durch EWF kontrolliert). Erhöh-
te Fang- oder Beob.-Zahlen, die auf Heim- 
oder Wegzug hinweisen, ließen sich nicht 
belegen. 

Tab. 36: Amsel. Aufenthaltsdauer der BV im 
UG.
Tab. 36: �&�R�P�P�R�Q���%�O�D�F�N�E�L�U�G�����'�X�U�D�W�L�R�Q���R�I���V�W�D�\���R�I��
�E�U�H�H�G�L�Q�J���E�L�U�G�V���L�Q���W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D����
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NA 70153 1.4.2008  �D�G���ƒ 27.5.2008  �D�G���ƒ 56

NA 70160 22.5.2008  �D�G���‚��
mB 7.6.2008  �D�G���‚��

mB 16

23.6.2008  32
1.7.2008  40

14.7.2008  53
NA 12719 8.6.2007  �D�G���ƒ13.10.2008  �D�G���ƒ493
NA 12720 2.7.2007  1.JJ 2.10.2007  1.JT 92

18.5.2008  2.KJ 
�ƒ 321

Singdrossel �7�X�U�G�X�V���S�K�L�O�R�P�H�O�R�V��
19 Beringungen (3 ad., 16 im 1.KJ), keine 
EWF.
Die Singdrossel ist BV im weiteren Umfeld 
des UG. Aus der Zeit des Heimzuges liegen 
keine, vom Wegzug im Oktober 9 Fänge 
vor.

Tab. 37: Zeitliche Verteilung der Singdrossel-Fänge. 
Tab. 37: �7�H�P�S�R�U�D�O���G�L�V�W�U�L�E�X�W�L�R�Q���R�I���6�R�Q�J���7�K�U�X�V�K���F�D�S�W�X�U�H�V��

Fangzeit n  Ind. Fangtage Alter, Sex

Heimzug 
Brutzeit

1 
1

24.4.2008 
21.7.2007

2.KJ     
�‚�P�%

Sommer 8 17.6. - 17.9. alle im 1.KJ
Wegzug 9 3.10. - 23.10. 1 ad, 8 im 1.KJ

Rotdrossel �7�X�U�G�X�V���L�O�L�D�F�X�V��
Beringung eines durchziehenden Ind. wäh-
rend des Wegzuges; Ausnahmeerscheinung im 
Röhrichtbereich. 
Beringungsdaten, NA 12750 (DEH): o 1.KJ, 
19.10.2007, 18.00 Uhr, 69 g.

Grauschnäpper Muscicapa striata 
2 Beringungen, keine EWF.

Tab. 38: Fänge des Grauschnäppers im UG
Tab. 38: Captures of Spotted Flycatcher in the stu-
�G�\���D�U�H�D��

Ring-Nr. Beringung/
Fangzeit

Alter/
Sex

Gewicht 
(g)

VF 58199 7.8.2010  9.00 1.KJ 13,5
VF 58305 6.9.2010  19.00 1.KJ 14,2

Zwergschnäpper Ficedula parva
Beringung eines durchziehenden Ind. wäh-
rend des Wegzuges; keine weiteren Beob. 
Beringungsdaten, ZD 48898 (DEH): o  1.KJ, 
26.9.2008, 8.00 Uhr, 9,7 g.

Abb. 26: Fang eines Zwergschnäppers am 
26.9.2008 im Röhricht des UG. Foto: H. Kolbe.
Fig. 26: �7�U�D�S�S�L�Q�J���R�I���D���5�H�G���E�U�H�D�V�W�H�G���)�O�\�F�D�W�F�K�H�U���L�Q��
�W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D����������������������������
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Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 
8 Beringungen (6 ad., 2 im 1.KJ), keine EWF.
Diese Art durchwandert das Röhricht nur sehr 
sporadisch im Spätsommer. Es liegen 3 Juni- u. 
4 August-Fänge sowie 1 September-Fang vor. 

Braunkehlchen Saxicola rubetra
Nur eine Beringung am 1.7.2008, keine wei-
teren Beob. 

Schwarzkehlchen Saxicola torquatus 
28 Beringungen (8 ad., 16 im 1.KJ, 4 nest-
jung), 2 EWF.
Während der Untersuchungsjahre war das 
Schwarzkehlchen mit 1-2 BP im direkten 
Umfeld des UG ansässig. Am 2.5.2007 konn-
ten hier vier Nestlinge beringt werden, 2008 
fütterte um den 27. Mai ein BP Junge. Her-
�Y�R�U�]�X�K�H�E�H�Q���L�V�W���G�H�U���D�E�H�Q�G�O�L�F�K�H���(�L�Q�À�X�J���G�H�U���%�9��
und der selbständigen Jungvögel zur Nächti-
gung in den Röhrichtbereich. Am Abend des 
19.9.2007 erschien ein BP mit einem bering-
ten juv. im Röhricht.  

Tab. 39: Tagesfangzeiten der Schwarzkehlchen (n= 28)
Tab. 39: �&�D�S�W�X�U�H���W�L�P�H�V���R�I���6�W�R�Q�H�F�K�D�W�V�����Q� ����������

Fangzeiten n Ind.

5 - 6.00 5
Fang beim Verlassen der 
Schlafzone

7 - 8.00 2
9 -10.00 6

11 - 17.00 0
18 - 20.00 6

21 - 22.00 9
�)�D�Q�J���Z�l�K�U�H�Q�G���G�H�V���$�Q�À�X�J�V���]�X�U��
Schlafzone

Phänologische Daten: Heim- und Wegzug der 
Schwarzkehlchen ließen sich im UG durch 
Fang und Beringung nicht nachweisen. Erst-
beob. der späteren BV: 2007 - 8.3.;  2008 
- 27.3.;  2009 - 20.3. Bei den März/April-
Fängen handelt es sich bereits um die lokalen 
Brutvögel (belegt durch Beob. und den EWF, 
�9�)�� ������������ ���'�(�+������ �R�� �� �‚�� �L�P�� �����.�-���� ����������������������
v 8.4.2010, nach 12 Tagen). Der erste Jung-
vogel trat am 30.6.2007 auf. Ein am 7.7.2009 
�D�O�V�� �ƒ�� �����-�-�� �J�H�N�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�H�W�H�V�� �7�L�H�U�� �N�R�Q�Q�W�H�� �D�P��
18.8.2009 nach 42 Tagen erneut kontrolliert 
werden. Es ist davon auszugehen, dass es sich 

bei den Sommerfängen (Abb. 24, S. 60) um 
lokal ansässige Ind. handelt, die zur Nächti-
�J�X�Q�J���G�L�H���)�D�Q�J�S�O�D�W�]�E�H�U�H�L�F�K�H���E�H�À�R�J�H�Q������

Rotkehlchen Erithacus rubecula 
104 Neuberingungen (33 ad., 71 im 1.KJ), 5 
EWF, Abb. 25, S. 60.
Im UG hatte der Heimzug der Rotkehlchen 
mit Fangbeginn in der 1. März-Pentade bereits 
eingesetzt und endete um den 20. April. Brut-
reviere gab es im UG nicht, was die fehlenden 
Brutzeitfänge belegen. Während des Weg-
zuges wird das Röhricht besonders von den 
�M�X�Y�����V�W�D�U�N���I�U�H�T�X�H�Q�W�L�H�U�W�����,�Q���G�H�Q���-�D�K�U�H�Q�������������E�L�V��
2010 setzte der Zuzug Ende Aug. ein, erfuhr 
bis Ende Sept. seinen Höhepunkt und ebbte 
bis Ende Oktober deutlich ab. Kontrollfänge 
im November 2007 und Januar 2008 führten 
zu weiteren Belegen einer lokalen Überwinte-
rung (VE 94186: o im 1.KJ, 15.11.2007. v am 
13.1.2008 nach 59 Tagen und am 23.10.2008 
nach 343 Tagen). Die EWF während der 
Fangperiode belegen das Verweilen eines Ind. 
zwischen 3.3. u. 26.3.2009 (23 Tage) und vier 
Ind. während des Wegzuges zwischen 4 und 
9 Tagen. 

Sprosser Luscinia luscinia
2 Beringungen durchziehender Ind.; keine 
weiteren Beob.

Tab. 40: Im UG beringte Sprosser von 2007 bis 
2011.
Tab. 40: �7�K�U�X�V�K�� �1�L�J�K�W�L�Q�J�D�O�H�V�� �U�L�Q�J�H�G�� �L�Q�� �W�K�H�� �V�W�X�G�\��
�D�U�H�D���I�U�R�P�������������W�R������������

Ring-Nr. Beringung/
Fangzeit

Alter/
Sex

Gewicht 
(g)

PB 52390 2.9.2008  6.00 ad. 22,3 g
PC 43874 10.9.2011 20.00 ad. 24,0 g

Nachtigall Luscinia megarhynchos
19 Beringungen (12 ad., 7 im 1.KJ), 1 EWF.
Die Nachtigall ist im UG kein BV, wohl aber 
200 m entfernt in einer mit Althölzern be-
wachsenen Abgrabung. Mit einer Ausnahme 
(26.6.2008 ein Ind. 1.JJ) liegen alle weiteren 
Fänge im Zeitraum des Wegzuges, der sich 
zwischen letzter Juli- und zweiter August-De-
kade klar abzeichnet.



Kolbe: Phänologische Daten von Vogelarten an Kleingewässer bei Zerbst       63

EWF: PC 27048 (DEH): o 1.JJ, 2.8.2008. 
v 1.JT 15.8.2008, nach 13 Tagen.

Tab. 41: Im UG beringte Nachtigallen von 2007 bis 
2010.
Tab. 41: �1�L�J�K�W�L�Q�J�D�O�H�V���U�L�Q�J�H�G���L�Q���W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D���I�U�R�P��
�����������W�R������������

Fangzeit Zeitspanne n Ind.
Brutzeit     (1) 26.6.2008 1
Sommer    (2) 1.7.-15.7. 2
Wegzug  (16) 21.7.-31.7. 3

1.8.-10.8. 7
11.8.-20.8. 5
21.8.-31.8. 1

Blaukehlchen Luscinia svecica
6 Beringungen (4 ad., 2 im 1.KJ), keine EWF.
Vom Blaukehlchen liegen außer den Fängen 
keine weiteren Beob. vor. Neben dem bereits 
früh wandernden Jungvogel (30. Juni) zeich-
nen sich für den herbstlichen Durchzug der 
August und September ab.

Tab. 42: Im UG beringte Blaukehlchen von 2007 
bis 2012.
Tab. 42: Bluethroats ringed in the study area from 
�����������W�R������������

Ring-Nr. Beringung/
Fangzeit

Alter/
Sex

Gewicht 
(g)

VE 46094 30.6.2007  6.00 1.JJ 15,0
VE 72054 23.8.2007  7.00 1.J 16,6
VE 72078 7.9.2007  7.00 �D�G���ƒ 16,4
ZD 23603 2.8.2008  9.00 �����-�7���ƒ 15,7
VF 20467 22.9.2008  10.00 �D�G���ƒ 21,2
VG 07021 2.9.2012   21.00 �D�G���ƒ 21,2

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros
11 Beringungen (2 ad., 9 im 1.KJ), keine EWF.
Die Streuung der wenigen Beringungen zwischen 
April und Oktober belegen trotz Brutvorkommen 
�L�P���Q�D�K�H�Q���'�R�U�I���H�L�Q�H���J�H�U�L�Q�J�H���)�U�H�T�X�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J���G�H�V��
UG durch den Hausrotschwanz. Fünf Fänge zwi-
schen 3.9. und 22.9. deuten eine schwache Ind.-
Zunahme während des Wegzuges an.  

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus
5 Beringungen (2 ad., 3 im 1.KJ), keine EWF.
Die Verteilung der Fänge zwischen April und 
September lässt keine phänologischen Ablei-
tungen zu.  

Tab. 43: Im UG beringte Gartenrotschwänze von 
2007 bis 2010.
Tab. 43: Common Redstarts ringed in the study 
�D�U�H�D���I�U�R�P�������������W�R������������

Ring-Nr. Beringung/
Fangzeit

Alter/
Sex

Gewicht 
(g)

VE 28485 29.4.2007  17.00 �D�G���ƒ 19,5
VF 20426 8.9.2008 10.00 1.J 16,5
VF 20552 8.5.2009  8.00 �D�G���ƒ 15,8
VF 58044 13.7.2010  9.00 �����-�7���ƒ 15,8
VF 58200 7.8.2010   9.00 1.J 14,5

Heckenbraunelle Prunella modularis
47 Erstberingungen (15 ad., 32 im 1.KJ), 2 
EWF, Abb. 27, S. 64.
Die Heckenbraunelle erscheint im Röhricht 
des UG nur zu den beiden Zugzeiten. Die 
sechs Frühjahrsfänge umreißen das Ende des 
Heimzuges. Der herbstliche Wegzug zeichnet 
sich beginnend in der 2. September-Pentade, 
mit Höhepunkt um die September-Oktober-
Wende und ausklingend Ende Oktober ab. 
Zwei EWF nach 4 bzw. 6 Tagen.

Haussperling Passer domesticus 
13 Beringungen (7 ad., 6 im 1.KJ) 1 EWF. 
In den Jahren 2007 bis 2010 hielten sich aus 
der lokalen Dorfpopulation nur sporadisch 
einzelne Haussperlinge in den Fangbereichen 
des UG auf. Da keine phänologischen Er-
kenntnisse zu erwarten waren, wurde überwie-
gend von der Kennzeichnung der Zufallsfänge 
abgesehen. Ein verändertes Bild zeigte sich im 
Rahmen der Rauchschwalben-Beringungen in 
den Jahren 2012 und 2013. Im August und 
September verweilten in den Spätnachmit-
tagsstunden regelmäßig Jungvogelschwärme 
mit bis zu 100 oder mehr Ind. im Röhricht, 
Tagesfänge von 40 Jungvögeln waren nicht 
selten. Im Gegensatz zum Feldsperling konn-
ten keine Hinweise auf eine Nächtigung der 
Haussperlinge im Röhricht erbracht werden.

Feldsperling Passer montanus
30 Beringungen (8 FGL, 12 ad., 10 im 1.KJ), 
keine EWF.
�+�l�X�¿�J�H�U���%�9���L�P���Z�H�L�W�H�U�H�Q���8�P�I�H�O�G���G�H�V���8�*�����*�H-
�K�l�X�I�W�H�V���$�X�I�W�U�H�W�H�Q���E�H�J�L�Q�Q�W���P�L�W���G�H�U���)�U�H�T�X�H�Q�W�L�H-
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Abb. 28: Schlafplatznutzung 
durch die Wiesenschafstelze; 
Beob.-Summen von 2007 bis 
2010.
Fig. 28: Use of roosting area 
by Yellow Wagtails, totals from 
�����������W�R������������

Abb. 29: Im UG beringte 
Wiesenschafstelzen von 2007 
bis 2010 (n= 260), zzgl. 65 als 
FGL eingestufte nichtberingte 
Ind.
Fig. 29: Yellow Wagtails rin-
ged in the study area from 
���������� �W�R�� ���������� ���Q�� � �� ������������ �S�O�X�V��
������ �Q�R�W�� �D�J�H�G�� �D�Q�G�� �Q�R�W�� �U�L�Q�J�H�G��
�E�L�U�G�V��

Abb. 27: Im UG beringte He-
ckenbraunellen von 2007 bis 
2010 (n= 47).
Fig. 27: Dunnocks ringed in 
�W�K�H�� �V�W�X�G�\�� �D�U�H�D�� �I�U�R�P�� ���������� �W�R��
�������������Q��� ����������
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�U�X�Q�J���G�H�U���5�X�G�H�U�D�O�À�l�F�K�H�Q���Z�l�K�U�H�Q�G���G�H�U���6�D�P�H�Q-
reife im Juli durch Jungvogelschwärme als 
auch mit der Bildung von Schlafgesellschaf-
ten im Röhricht im Frühjahr und Herbst. 

Tab. 44: Schlafgesellschaften des Feldsperlings im 
Röhricht des UG
Tab. 44: �5�R�R�V�W�L�Q�J���F�R�P�P�X�Q�L�W�L�H�V���R�I���7�U�H�H���6�S�D�U�U�R�Z�V���L�Q��
�W�K�H���U�H�H�G���E�H�G�V���R�I���W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D��

Frühjahr Herbst
8.3.2007 25-30 18.10.2009 30

10.3.2009 15-20 22.10.2009 30-40
3.4.2009 10 23.10.2008 50

26.10.2009 30-40
31.10.2007 35-40

Baumpieper Anthus trivialis
21 Beringungen (1 FGL, 3 ad., 17 im 1.KJ), 
kein EWF.
Sporadischer Durchzügler und gelegentlicher 
Schlafgast im Röhricht (je 1 Fang morgens 
6.00 Uhr und abends 21.00 Uhr). Fänge: Wäh-
rend des Heimzuges ein Ind. am 15.4.2007; 
während des Wegzuges 19 Ind. zwischen dem 
2. Juli und 22. September; besondere Zugta-
ge am 18.7.2007 - 4 Fänge und 1.8.2007 - 5 
Fänge.

Wiesenschafstelze �0�R�W�D�F�L�O�O�D���À�D�Y�D
260 Beringungen (19 FGL, 104 ad., 137 im 
1.KJ) und 11 EWF, Abb. 28 und 29, S. 64. 
Weitere 65 Ind. wurden am 12.8.2007 (37) 
und 11.8.2009 (28) unberingt freigelassen.
Die Wiesenschafstelze ist ein BV der Agrar-
�À�l�F�K�H�Q���G�H�V���8�P�O�D�Q�G�H�V���X�Q�G���Q�l�F�K�W�L�J�W���K�D�X�S�W�V�l�F�K-
lich während des Wegzuges zwischen 1. Au-
gust- und 2. September-Pentade im Röhricht 
des UG. Als höchste Ind.-Zahlen wurden am 
11.8.2009 etwa 200 Ind. und bis zum 7.9.2009 
ca. 100 Ind. notiert. Der wesentlich schwäche-
�U�H���+�H�L�P�]�X�J���������������%�H�U�L�Q�J�X�Q�J�H�Q�����]�H�L�F�K�Q�H�W���V�L�F�K��
zwischen 3. April- und 2. Mai-Pentade mit 
�$�E�H�Q�G�H�L�Q�À�•�J�H�Q�� �Y�R�Q�� �Z�H�Q�L�J�H�U�� �D�O�V�� ������ �,�Q�G���� �D�E����
Als jahreszeitlich früheste Nächtigungen wur-
den notiert: 2007 - 15.4.; 2008 - 12.4.; 2009 
- 13.4.; 2010 - 24.4. Die ersten Fänge von Ind. 
im 1.KJ gelangen am: 2007 - 15.6.; 2008 - 
27.7.; 2009 - 16.7.; 2010 - 2.8.  

Verweildauer und Schlafplatztreue: Von den 
260 gekennzeichneten Ind. liegen 11 EWF vor 
(4,3 %). Darunter sind sieben aus der Zeit des 
Wegzuges im gleichen Jahr (Zeitdistanzen: 
4 mal bis 10 Tage, 2 mal bis 20 Tage, 1 mal 
35 Tage, Gesamtmittel 13 Tage) und drei im 
Folgejahr (1,15 % der Gesamtfänge). Weitere 
fünf EWF mit mehrjähriger Nutzung des glei-
chen Schlafplatzes liegen von den Fangplät-
zen Boner Teich und dem Stausee Ladeburg 
(JL) vor. Damit ist eine mehrjährige Treue 
zum Schlafplatz deutlich erkennbar. 

Tab. 45: EWF der Wiesenschafstelze im Folgejahr 
der Beringung als Belege für eine Schlafplatztreue.
Tab. 45: Yellow Wagtail recaptures in the following 
�\�H�D�U���G�R�F�X�P�H�Q�W�L�Q�J���U�R�R�V�W���V�L�W�H���O�R�\�D�O�W�\��
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VF 02038 1.KJ 8.8.2008 2.KJ 
�ƒ 24.6.2009 320

ZD 23822 1.JT 18.8.2008 2.KJ 11.8.2009 358
VF 40456 FGL 2.8.2009 FGL 21.8.2010 384
VF 28019 �D�G���ƒ11.9.2009 �D�G���ƒ14.8.2013 1433

Bachstelze Motacilla alba 
204 Beringungen (2 FGL, 101 ad., 101 im 
1.KJ), 12 EWF, Abb. 30, S. 66.
Die Bachstelze ist ein alljährlicher BV im 
unmittelbaren Umfeld des Fangplatzes. Der 
Heimzug zeichnet sich deutlich zwischen letz-
ter März- und 4. April-Pentade ab. Dagegen 
ergeben die Fangergebnisse für den Wegzug 
nur ein unklares Bild. Ursachen könnten die 
kurze Auswertungszeit von nur vier Fangperi-
oden und der unterschiedlich starke Störfaktor 
durch die ebenfalls im Röhricht nächtigenden 
Stare sein. Das erste Auftreten von Ind. im 
1.KJ: 2007 - 31.5.; 2008 - 23.6.; 2009 - 24.6.; 
2010 - 12.6.  
Als Schlafplatz nutzt die Art das Röhricht 
während der Zugzeiten im März/April sowie 
zwischen Mitte Juli und Ende Oktober, durch 
die Jungvögel ab Juni. An zahlreichen Tagen 
�H�U�I�R�O�J�W�H���N�H�L�Q���$�E�H�Q�G�H�L�Q�À�X�J�����$�O�V���K�|�F�K�V�W�H���%�H�R�E-
achtungszahlen wurden notiert: Während 
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VE 94209 �D�G���ƒ 1.4.2008  �D�G���ƒ22.5.2008 
21.6.2010 

51 
811

PC 65918 1.J 21.8.2009  2.KJ 
�ƒ 19.4.2010  241

VF 40423 1.J 26.7.2009  2.KJ 
�ƒ 1.5.2010  279

VF 20637 1.JJ 27.6.2009  2.KJ 
�ƒ 8.4.2010   285

VF 20605 �D�G���‚14.6.2009  �D�G���‚��21.6.2010  372

VE 94211 �D�G���ƒ 1.4.2008  �D�G���ƒ23.7.2010  843

PC 27058 1.J 12.8.2007  4.KJ 
�ƒ 7.6.2010  1030

Tab. 46: Überjährige Schlafplatztreue im UG be-
ringter und kontrollierter Bachstelzen.
Tab. 46: Roost site loyalty over years of ringed and 
�U�H�W�U�D�S�S�H�G���:�K�L�W�H���:�D�J�W�D�L�O�V��

des Heimzuges am 6.4.2007 und 3.4.2009 - je 
30; im Spätsommer am 6.7.2008 - 10 und am  
22.7.2007 – 25; während des Wegzuges am 
7.9.2009 - 50; 16.9.2008 - 60; 26.9.2009 - 50; 
18.10.2009 - 30; 30.9.2010 - 30; Abb. 31, S. 66.
Bemerkenswert hoch ist die Schlafplatztreue 
bei Jung- und Altvögeln. Von den 204 bering-
ten Ind. liegen 12 EWF vor (5,88 %), von 
sieben (3,4 %) überjährige. Als längste Ver-
weildauer innerhalb eines Jahres wurde ermit-
�W�H�O�W���� �9�)�� �������������� �R�� �D�G���� �ƒ���� �D�P�� �������������������� �Y�� �D�P��
7.7.2010, nach 90 Tagen.

Abb. 30: Im UG bering-
te Bachstelzen von 2007 bis 
2010 (n= 204).
Fig. 30: White Wagtails rin-
ged in the study area from 
�����������W�R���������������Q��� ������������

Abb. 31: Beim abendlichen 
�(�L�Q�À�X�J�� �H�U�I�D�V�V�W�H�� �%�D�F�K�V�W�H�O-
zen; Beob.-Summen 2007 bis 
2010.
Fig. 31: Use of roosting area 
by White Wagtails, totals from 
�����������W�R������������
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Abb. 32: Im UG beringte 
�*�U�•�Q�¿�Q�N�H�Q���Y�R�Q�������������E�L�V������������
(n= 125).
Fig. 32: �*�U�H�H�Q�¿�Q�F�K�H�V�� �U�L�Q�J�H�G��
�L�Q���W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D���I�U�R�P�������������W�R��
�������������Q��� ������������

Abb. 33: Im UG beringte 
Stieglitze von 2007 bis 2010 
(n= 89).
Fig. 33: �*�R�O�G�¿�Q�F�K�H�V�� �U�L�Q�J�H�G��
�L�Q���W�K�H���V�W�X�G�\���D�U�H�D���I�U�R�P�������������W�R��
�������������Q��� ����������

�%�X�F�K�¿�Q�N��Fringilla coelebs
17 Beringungen (1 FGL, 14 ad., 2 im 1.KJ), 
keine EWF.
In der ersten Oktober-Hälfte führen alljährlich 
auffällige Finkenzüge über das Gelände hin-
�Z�H�J�����/�H�G�L�J�O�L�F�K�������������U�D�V�W�H�W�H�Q���H�L�Q�]�H�O�Q�H���%�X�F�K�¿�Q-
�N�H�Q���X�Q�W�H�U���]�D�K�O�U�H�L�F�K�H�Q���%�H�U�J�¿�Q�N�H�Q���L�Q���)�D�Q�J�S�O�D�W�]-
nähe (7. bis 13. Oktober, vier Beringungen). 
Sieben Fänge zwischen 8.4. und 27.4. der Jahre 
2007 bis 2010 sind dem Heimzug zuzuordnen. 

�%�H�U�J�¿�Q�N Fringilla montifringilla
35 Beringungen (21 ad, 14 im 1.KJ).
�,�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �G�H�U�� �K�H�U�E�V�W�O�L�F�K�H�Q�� �%�X�F�K�¿�Q�N�H�Q���=�•�J�H����
die über das Fanggelände hinweg führen, 
�Z�D�U�H�Q�� �P�H�L�V�W�� �Q�X�U�� �H�L�Q�]�H�O�Q�H�� �%�H�U�J�¿�Q�N�H�Q�� �I�H�V�W�]�X-

stellen. Allein am Abend des 12.10.2010 und 
am Morgen des 13.10.2010 hielten sich gro-
�‰�H���0�H�Q�J�H�Q���%�H�U�J�������%�X�F�K�����X�Q�G���*�U�•�Q�¿�Q�N�H�Q���P�L�W��
Stieglitzen (vergl. dort) im Schilf auf, von ei-
nem Übernachten des Zugschwarms im Röh-
richt ist auszugehen.
�%�H�U�J�¿�Q�N�H�Q���)�l�Q�J�H�� ������������ ������������ ���� ������ ������������ ���� ������
12./13.10. - 28, 18.10. - 1,  25.10. - 1.

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes
Vom Kernbeißer liegt nur der Fang eines ver-
mutlichen Nichtbrüters vom 1.5.2010 vor. 

Girlitz Serinus serinus
37 Beringungen (2 FGL,11 ad., 24 im 1.KJ), kei-
ne EWF.
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�=�Z�L�V�F�K�H�Q�� �$�S�U�L�O�� �X�Q�G�� �-�X�O�L�� �E�H�À�L�H�J�H�Q�� �J�H�O�H�J�H�Q�W-
lich einzelne BP aus dem Umfeld des UG die 
Röhrichtbereiche (Gesamtfänge: 7). Ab Au-
gust nimmt die Anzahl der Fänge deutlich zu: 
August - 9; September - 15; Oktober - 6. Da 
kein EWF vorliegt, ist von weiter umherstrei-
fenden oder durchziehenden Ind. auszugehen, 
welche die Samenreife der Ruderalvegetation 
nutzen. 

�*�U�•�Q�¿�Q�N����Carduelis chloris 
125 Beringungen (51 ad., 74 im 1.KJ), 4 EWF.
�(�L�Q�]�H�O�Q�H�� �*�U�•�Q�¿�Q�N�H�Q�� �E�U�•�W�H�Q�� �D�O�O�M�l�K�U�O�L�F�K�� �L�P��
Baumaufwuchs auf den erhöht liegenden Tei-
�O�H�Q���G�H�V���8�*���X�Q�G���E�H�À�L�H�J�H�Q���D�X�F�K���G�L�H���)�D�Q�J�V�W�H�O�O�H�Q��
�L�P�� �5�|�K�U�L�F�K�W���� �9�H�U�S�D�D�U�W�H���7�L�H�U�H�� �X�Q�G�� �Q�H�X�Q�� �‚�P�%��
wurden zwischen 2. April (2010) und 28. Au-
gust (2008) kontrolliert.  Einen Zuzug von 
Jungvögeln ab 2. September-Pentade belegen 
Beob. und Fänge (Abb. 32, S. 67). 

Tab. 47:���)�D�Q�J�G�D�W�H�Q���Y�R�Q���*�U�•�Q�¿�Q�N�H�Q���‚���P�%����
Tab. 47: �5�L�Q�J�� �G�D�W�D�� �R�I�� �I�H�P�D�O�H�� �*�U�H�H�Q�¿�Q�F�K�H�V�� �Z�L�W�K��
�E�U�H�H�G�L�Q�J���S�D�W�F�K����
Fangmonat Fangdaten

April 2.4.2010; 24.4.2007; 26.4.2009; 
29.4.2007 

Mai 1.5.2010; 22.5.2008; 27.5.2008  
Juni 2.6.2008 

August 28.8.2008 
  
Tab. 48:���/�D�Q�J�]�H�L�W�Z�L�H�G�H�U�I�l�Q�J�H���Y�R�Q���D�G�����*�U�•�Q�¿�Q�N�H�Q��
Tab. 48: �/�R�Q�J���W�H�U�P�� �U�H�F�D�S�W�X�U�H�V�� �R�I�� �D�G�X�O�W�� �*�U�H�H�Q�¿�Q-
�F�K�H�V����

Beringung Kontrollfang
PC 27005 �D�G���ƒ20.4.2007 22.4.2009 733 Tage
PC 43853 �D�G���‚ 8.8.2008 26.4.2009 261 Tage

Fernfund:
OB 53526  DEH (Hiddensee)
�R�� �D�G���‚���� ������������������������ �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E.
�Y�� �D�G���‚���� ���������������������� �-�H�V�H�U�L�J�H�U�K�•�W�W�H�Q���� �3�R�W�V�G�D�P��
Mittelmark, Brandenburg, 52°04‘ N 012°27‘ 
E, nach 550 Tagen, 29 km ENE (67,0°).

Stieglitz Carduelis carduelis
89 Beringungen (3 FGL, 38 ad., 48 im 1.KJ), 
keine EWF (Abb. 33, S. 67).

Der Stieglitz ist BV in den Robinien im Um-
feld des UG. Dennoch besucht die Art wäh-
rend der Brutzeit zumeist paarweise die Röh-
richt-Randbereiche. Ab 2. Oktober-Dekade 
hielten sich an einzelnen Tagen auch kleine 
Gruppen im Fangbereich auf. Am 12.10. und 
���������������������� �E�H�À�R�J�H�Q�� �D�X�V�Q�D�K�P�V�Z�H�L�V�H�� �Y�L�H�O�H��
�6�W�L�H�J�O�L�W�]�H�����%�H�U�J�������%�X�F�K�����X�Q�G���*�U�•�Q�¿�Q�N�H�Q��������������
Fänge) das Röhricht, Ursachen dafür waren 
nicht erkennbar. 

Erlenzeisig Carduelis spinus
5 Beringungen
Hervorzuheben ist der Fang eines BP am 
���������������������� �G�D�V�� �‚�� �P�L�W�� �Y�R�O�O�H�P�� �%�U�X�W�À�H�F�N���� �'�D�V��
Neekener Ackerland (SE-Teil des Zerbster 
�$�F�N�H�U�O�D�Q�G�H�V�����L�V�W���H�L�Q���J�U�R�‰�À�l�F�K�L�J�H�V���D�W�\�S�L�V�F�K�H�V��
Erlenzeisig-Bruthabitat mit nur wenigen Ko-
niferen in den Hausgärten der Dörfer und ei-
nem Kiefernwald nördlich des Fangplatzes. 
�'�H�U�� �)�D�Q�J�� �H�L�Q�H�V�� �ƒ�� �D�P�� ������������������ �Z�H�L�V�W�� �H�E�H�Q-
falls auf einen BV aus der näheren Umge-
bung hin. 

�%�O�X�W�K�l�Q�À�L�Q�J��Carduelis cannabina
16 Beringungen (10 ad., 6 im 1.KJ), 1 EWF.
BV im Umfeld und gelegentlicher Besucher 
�G�H�U���5�|�K�U�L�F�K�W�]�R�Q�H�����)�D�Q�J���H�L�Q�H�V���‚���P�L�W���%�U�X�W�À�H�F�N��
am 22.4.2009. Ein gehäuftes Auftreten war 
�����������D�X�I���G�H�Q���.�X�U�]�Y�H�J�H�W�D�W�L�R�Q�V�À�l�F�K�H�Q���G�H�V���8�*��
während der Geländeumgestaltung (gemein-
�V�D�P���P�L�W���6�W�L�H�J�O�L�W�]�H�Q�����*�L�U�O�L�W�]�H�Q���X�Q�G���*�U�•�Q�¿�Q�N�H�Q����
�]�X�� �Y�H�U�]�H�L�F�K�Q�H�Q���� �*�U�|�‰�W�H�� �+�l�Q�À�L�Q�J�V�J�U�X�S�S�H�Q����
6.4.2007 - 35, 27.6.2007 - 23, 19.9.2007 - 10. 

Goldammer �(�P�E�H�U�L�]�D���F�L�W�U�L�Q�H�O�O�D 

16 Beringungen (11 ad., 5 im 1.KJ), 1 EWF.
Goldammern sind BV im weiteren Umfeld des 
UG. Die Fänge verteilen sich wie folgt: 
März, Mai, Juli - je 1 Fang; August, Oktober 
- je 2 Fänge; September - 4 Fänge; April - 5 
Fänge.
Da alle März- und April- sowie zwei Herbst-
Fänge in den Abendstunden erfolgten, ist von 
der Nächtigung in der Röhrichtzone auszuge-
hen. 
�(�:�)���� �3�&�� �������������� �R�� �D�G���‚�� �P�%���� ���������������������� �Y����
8.8.2009, nach 418 Tagen.
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Rohrammer �(�P�E�H�U�L�]�D���V�F�K�R�H�Q�L�F�O�X�V 
411 Neuberingungen (258 ad., 153 im 1.KJ), 
52 EWF, 4 Fernfunde, Abb. 34, S. 70.
Heimzug: 1.3.2008 - ca. 30 in lockeren Grup-
pen tagsüber im Ruderalbereich, nächtigen 
im Röhricht; 3.3.2010 - ca. 20 im Ruderalbe-
�U�H�L�F�K�����Y�L�H�O�H���ƒ���������������������������]�D�K�O�U�H�L�F�K�H���,�Q�G�����L�P��
Gelände, 7 Beringungen; 3.3. u. 10.3.2009 - 
keine Rohrammern im Gelände (kein Zug); 
24.3. bis 15.4.2008 - Zughöhepunkt, fast aus-
�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K���‚�����������������������������!�������5�R�K�U�D�P�P�H�U�Q��
wechseln während der Dämmerung aus dem 
Umfeld zur Nächtigung ins Röhricht.
�'�H�U���)�D�Q�J�E�H�J�L�Q�Q���D�P���������0�l�U�]���¿�H�O���J�H�Q�D�X���L�Q���G�L�H��
�=�X�J�]�H�L�W�� �G�H�U�� �5�R�K�U�D�P�P�H�U���ƒ���� �G�L�H�� �J�H�J�H�Q�� �0�R-
natsmitte abklang. Zwischen der 2. März- 
und 2. April-Hälfte erfolgte verstärkt der Zug 
�G�H�U���‚����
Sommer- und Spätsommeraufenthalt: Im Ge-
samtgelände, einschließlich angrenzender 
�5�X�G�H�U�D�O�À�l�F�K�H�Q���� �Z�D�U�H�Q�� �D�O�O�M�l�K�U�O�L�F�K�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q��
5 und 10 Rohrammer-BP ansässig. Sie niste-
ten etwas entfernt vom Fangbereich, so dass 
es ab letzter April-Pentade nur noch zu ge-
legentlichen Altvogelfängen kam. Auch die 
Jungvogelfänge blieben bis Mitte September 
auf niederem Niveau. 
Wegzug: Ab 2. September-Hälfte war eine 
deutliche Zunahme von Ind. im Röhricht und 
�L�Q�� �G�H�Q�� �X�P�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q�� �5�X�G�H�U�D�O�À�l�F�K�H�Q�� �Z�D�K�U-
nehmbar (u.a. höhere Bewegungsaktivitäten, 
aktivere Nahrungssuche); für den 19.9.2007 
wurde ein deutlicher Rohrammer-Zuzug 
vermerkt. Die vermehrten Beringungen von 
Alt- und Jungvögeln belegen den Zugbeginn 
ab 20. September (Abb. 34, S. 70). Nach 
vorliegenden Fangergebnissen ziehen beide 
Altersgruppen zeitgleich. Lokale Brut- und 
Jungvögel verlassen das Brutgebiet bis Ende 
September, was mit den ausbleibenden EWF 
belegt werden kann. Mit Ende der Fangpe-
riode am 30. Oktober war der Rohrammer-
Durchzug im UG nicht beendet, er klang aber 
nach Beob. im November rasch ab.
Reproduktionsphänologie: Folgender Ab-
lauf wurde dokumentiert: Am 7.3.2008 u. 
�������������������� �V�D�Q�J�H�Q�� �P�H�K�U�H�U�H�� �ƒ�� �Y�H�U�W�H�L�O�W�� �L�Q�� �G�H�U��
Schilfzone (Reviermarkierung), Ende Ap-

ril waren die engen Brutreviere bezogen, 
die Fänge gingen auf ein Minimum zurück. 
�(�L�Q�]�H�O�Q�H�� �‚�� �P�L�W�� �%�U�X�W�À�H�F�N�� �Z�X�U�G�H�Q�� �]�Z�L�V�F�K�H�Q��
18. Mai und 11. Juli gefangen. Erste Ind. im 
1.KJ (1.JJ) traten auf: 2009 am 27.6.; 2007 
am 2.7.; 2010 am 4.7.; Fang von Ind. mit ein-
setzender Jugendmauser: 2009 ab 22.7.; 2008 
ab 8.8.; 2010 ab 11.8. 

Tab. 49: Rohrammer. Frühjahrsankunft der BV im 
UG nach Beringungen und Kontrollfängen.
Tab. 49: �&�R�P�P�R�Q���5�H�H�G���%�X�Q�W�L�Q�J�����6�S�U�L�Q�J���D�U�U�L�Y�D�O���R�I��
breeding birds in the study area according to rin-
ging and recaptures
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PC 43764 2.KJ �ƒ 7.3.2008  12.4.2008  36
PB 97567 ad.�ƒ 8.3.2007  31.3.2009  754
PB 97570 ad.�ƒ 12.3.2007  2.5.2007  51
PB 97570 ad.�ƒ 12.3.2007  13.5.2008  428
PB 81209 2.KJ �ƒ 27.3.2010  22.5.2010  56
PB 97588 ad.�‚ 29.3.2007  23.8.2007  147
PC 97589 ad.�‚ 3.4.2009  22.4.2009  19
PC 97590 ad.�‚ 3.4.2009  18.5.2009  45
PC 46544 ad.�‚ 3.4.2009  30.5.2009 57
PB 81218 2.KJ �‚ 19.4.2010  22.5.2010  33

Verweildauer der Rohrammer im UG, belegt 
durch EWF (n= 33 ad., n= 19 im 1.KJ): Von 
den als ad. gekennzeichneten Ind. konnten im 
gleichen Jahr neben zehn kurzzeitigen EWF 
(<20 Tage) von 19 weiteren Ind. ein Mindest-
aufenthalt von 54,5 Tagen, darunter von 10 
�P�X�W�P�D�‰�O�L�F�K�H�Q�� �%�U�X�W�Y�|�J�H�O�Q�� ���‚�� �E�H�L�� �(�U�V�W�E�H�U�L�Q-
gung oder Kontrollfang mit mB) von 67,7 
Tagen im UG nachgewiesen werden. Bei 14 
kontrollierten Jungvögeln ließ sich im UG ein 
Mindestaufenthalt von 17 Tagen ermitteln. 
Der längste Aufenthalt zwischen Beringung 
(3.7.2009) und Kontrollfang (18.9.2009) be-
trug 77 Tage. EWF in den Folgejahren (4 ad., 
���� �L�P�� �����.�-���� �O�L�H�J�H�Q�� �Y�R�Q�� �D�F�K�W�� �ƒ�� �X�Q�G�� �H�L�Q�H�P�� �‚��
vor, was auf eine engere Brutplatzbindung der 
�ƒ���J�H�J�H�Q�•�E�H�U���G�H�Q���‚���K�L�Q�Z�H�L�V�W�����'�L�H���5�•�F�N�N�H�K�U-
rate von 411 beringten Rohrammern betrug 
2,18 %. 
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Tab. 50: Rohrammer. Durch EWF belegte Min-
destverweildauer im UG
Tab. 50: �&�R�P�P�R�Q���5�H�H�G���%�X�Q�W�L�Q�J�����0�L�Q�L�P�X�P���G�X�U�D�W�L-
�R�Q���R�I���V�W�D�\���D�F�F�R�U�G�L�Q�J���W�R���R�Z�Q���U�H�F�D�S�W�X�U�H�V��

Alter Zeitbereiche n Ind. Ø  Verweildauer 
* (Tage)

ad.

EWF innerhalb 
einer Brutsaison 19 54,5 

EWF ab folgender 
Brutsaison 4 521 

1.KJ

EWF innerhalb 
einer Brutsaison 14   17 

EWF ab folgender 
Brutsaison 5 275 

* nur Wiederfangdistanz >20 Tage

Tab. 51: Rohrammer. Maximal belegte Verweil-
dauer mutmaßlicher Brutvögel im UG. 
Tab. 51: �&�R�P�P�R�Q���5�H�H�G���%�X�Q�W�L�Q�J�����0�D�[�L�P�X�P���G�X�U�D�W�L-
on of stay of presumed breeding birds in the study 
�D�U�H�D��
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PB 97570 �D�G���ƒ12.3.2007  2.5.2007  51
PB 81209 �����.�-���ƒ 27.3.2010  22.5.2010  56
PC 27010 �D�G���ƒ20.5.2007  22.9.2007  125
PC 43827 �D�G���ƒ27.5.2008  28.8.2008  93
PB 97588 �D�G���‚ 29.3.2007  23.8.2007  147
PC 97589 �D�G���‚ 3.4.2009  18.5.2009  45
PC 46544 �D�G���‚ 3.4.2009  30.5.2009  57
PB 81218 �����.�-���‚ 19.4.2010  22.5.2010  33
PB 81224 �D�G���‚ 2.5.2010  7.6.2010  36
PC 46575 �D�G���‚ 18.6.2009  22.7.2009  34

Fernfunde:
PC 02491 DEH (Hiddensee)
�R�� �����.�-�� �‚���� ���������������������� �5�L�H�W�]�H�U�� �6�H�H���� �3�R�W�V�G�D�P��
Mittelmark, Brandenburg, 52°22‘ N 012°39‘ E.
�Y�� �����.�-�� �‚���� ���������������������� �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E, nach 1.350 Tagen, 62 km SW 
(231,0°). 

N 373089  ESI (ICONA)
o ad., 13.11.2006, Currizal de Sangarrén, ES22 
(Huesca), Spanien, 42°00‘ N 000°26‘ W. 
�Y���D�G���‚�������������������������3�D�N�H�Q�G�R�U�I���������ƒ�����µ���1���������ƒ�����µ��
E, nach 141 Tagen, 1.453 km NE (52,0°). 

VE 27977 DEH (Hiddensee)
�R�� �D�G���ƒ���� ���������������������� �2�S�S�H�U�V�K�D�X�V�H�Q�� ���� �N�P�� �1����
Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, 51°09‘ N 
010°27‘ E.
�Y�� �D�G���ƒ���� ���������������������� �%�R�Q�H�� ���� �N�P�� �(���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°09‘ E, nach 650 Tagen, 147 km ENE 
(65,0°).
�Y�� �D�G���ƒ���� �������������������� �%�R�Q�H�� ���� �N�P�� �(���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°09‘ E, nach 745 Tagen, 147 km ENE 
(65,0°).

6504600 FRP (Paris)  
o 1.KJ, 19.10.2010, La Vanelle, FR63 (Drô-
me), Frankreich, 45°02‘ N 005°03‘ E. 
�Y�� �����.�-�� �ƒ���� �������������������� �3�D�N�H�Q�G�R�U�I���� �����ƒ�����µ�� �1��
012°06‘ E, nach 660 Tagen, 924 km NE 
(46,0°).

Abb. 34: Im UG beringte und 
kontrollierte Rohrammern von 
2007 bis 2010 (n= 463). 
[Als Ursache für die unaus-
geglichenen Kurven während 
beider Zugperioden wird die 
relativ kurze  Bearbeitungszeit 
von nur vier Fangperioden ge-
deutet.]
Fig. 34: Reed Buntings rin-
ged and retrapped in the stu-
�G�\�� �D�U�H�D�� �I�U�R�P�� ���������� �W�R�� ���������� ���Q��
� ������������
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Erfolgreiche Brut einer Mandarinente Aix galericulata 
in einem Wohnhaus

Rudolf Ortlieb

ORTLIEB , R. (2014): Erfolgreiche Brut einer Mandarinente Aix galericulata in einem Wohnhaus. Apus 
19: 71-72.

Eine Mandarinente brütete 2014 erfolgreich und bis zum Schlupf unbemerkt auf dem Dachboden eines 
bewohnten Einfamilienhauses in Ahlsdorf, Lkr. Mansfeld-Südharz.

ORTLIEB , R. (2014): Successful breeding of a Mandarin Duck Aix galericulata in a residential build-
ing. Apus 19: 71-72.

In 2014 a Mandarin Duck bred successfully in the loft of a residential building in Ahlsdorf, county Mans-
feld-Südharz. The brood remained unnoticed until hatching.

Rudolf Ortlieb, Lehbreite 9, 06311 Helbra. E-Mail: ru-ortlieb@t-online.de

Eine Mandarinente brütete im Juni 2014 unbe-
merkt im Dachboden eines Einfamilienhauses 
in Ahlsdorf bei Helbra (MSH). Der Hausbesit-
zer stand am 3.7.2014 plötzlich einer Entenfa-
milie innerhalb des Hauses gegenüber, die aus 
der Luke vom Dachboden in den Flur purzelte. 

Vorher wunderte sich das Ehepaar, wieso 
im Kinderzimmer des dreijährigen Sohnes 

ein Entenküken herumlief. Ein weiteres Kü-
ken war in eine Dachschräge gerutscht und 
musste durch Entfernen einiger Dachziegel 
gerettet werden. Auf telefonische Anfrage riet 
ich dem Ehepaar Lichtenberg, das Muttertier 
und die verstreuten Küken unbedingt erst ein-
mal zusammenzubringen und im Hausgarten 
auszusetzen, was auch gelang. Ich ging von 

Abb. 1: Mandarinente mit 
3 Jungen im Vorgarten des 
Hauses. Foto: R. Ortlieb. 
Fig. 1: Mandarin Duck with 
3 juveniles in the front gar-
den of the house.
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einer Stockentenfamilie aus; doch wegen der 
Anmerkung von Frau Lichtenberg, es sei eine 
„besonders“ gemusterte Ente, begab ich mich 
vor Ort. Im Garten konnte sie als Mandarinente 
(Abb. 1) mit 5 oder 6 Küken bestimmt werden. 

Der Zugang zum Dachboden war durch ein 
�N�O�H�L�Q�H�V���)�H�Q�V�W�H�U���L�P���*�L�H�E�H�O���À�L�H�J�H�Q�G���H�U�U�H�L�F�K�E�D�U����
Auch im Umfeld stehen noch weitere Einfa-
milienhäuser dicht beieinander, so dass man 
vom Brutplatz „inmitten“ der Ortschaft spre-
chen kann. 

Am nächsten Tag (4.7.) war sie mit den 
Jungen aus dem Garten durch den Zaun ver-

schwunden. Mit diesem Datum übereinstim-
mend beobachteten Bürger in der 1,2 km nörd-
lich gelegenen Ortschaft Ziegelrode eine auf 
der Dorfstraße wandernde Ente mit Jungen. 
Sehr wahrscheinlich handelte es sich um die 
Ahlsdorfer Mandarinenten. 

Bemerkenswert ist, dass vor Ort keinerlei 
Teiche vorhanden sind, nur ein schmaler we-
nig Wasser führender Bach. 

Im Sommer 2013 und 2014 wurde auf ei-
nem kleinen See „Parkbad Anna“ am Ortsrand 
von Helbra ein Mandarinenten-Erpel gesehen, 
evtl. gehört er zur beschriebenen Brut?

BERNAU, H. (2014): Der Treuel - Eine altmär-
kische Kleinlandschaft. 2. vollständig über-
�D�U�E�H�L�W�H�W�H�� �$�X�À�D�J�H�� �L�P�� �(�L�J�H�Q�Y�H�U�O�D�J�� �G�H�V�� �$�X-
tors. Layout und Satz: A. Will, Tangerhütte. 
104 Seiten, gebunden, zahlreiche Farb- und 
Schwarz/Weiß-Abbildungen. 22,5x17 cm. 
Bezug: Tanger-Buchhandlung Albrecht 
Will, 39517 Tangerhütte, Bismarckstr. 19 
(Tel.: 03935-959770 od. E-Mail: tanger-
buchhandlung@t-online.de) (1).
Den meisten Ornithologen und Naturliebha-
bern dürfte das Gebiet des Treuel zumindest 
dem Namen nach bekannt sein. Das Gebiet 
liegt westelbisch an der Grenze der Landkreise 
Börde und Stendal. Durch die sehr abwechs-
lungsreich und stark strukturierten Land-
schaftsformen - Flachwasserzonen, Schilfgür-
�W�H�O���� �R�I�I�H�Q�H���:�D�V�V�H�U�À�l�F�K�H�Q�����:�L�H�V�H�Q���X�Q�G���)�H�O�G�H�U����
Buschgruppen, Feldgehölze und Kiefernwäl-
der - sind hier mittlerweile eine Vielzahl von 
Brut- und Rastvögeln auf verhältnismäßig 
kleinem Raum anzutreffen. Auf diese Prob-
lematik geht Hartmut Bernau, ein ehemaliger 
�/�H�K�U�H�U�� �I�•�U�� �*�H�R�J�U�D�¿�H���� �6�S�R�U�W�� �X�Q�G�� �%�L�R�O�R�J�L�H���� �L�Q��
seinem Buch aber nur am Rande ein. 

Vielmehr erzählt er sehr spannend und fes-
selnd, welche großen Gefahren für die in die-
sem Gebiet lebenden Menschen der Elbestrom 
mit sich brachte. Hochwasser waren an der 
Tagesordnung und dieser Umstand führte zu 
einer ersten einschneidenden Veränderung der 
gesamten Landschaft.

Im Sommer 1684 brach für den Treuel ein 
völlig neuer Abschnitt an. Auf Weisung des 
„Großen Kurfürsten“ Friedrich Wilhelm, 
Kurfürst von Brandenburg, wurde begonnen, 
eine Schleife der Elbe zu durchbrechen. Das 
brachte eine Verkürzung der Elbe von knapp 
sieben Kilometern und machte den Treuel ge-
wissermaßen zu einer Insel. Das hatte damals 
natürlich rein wirtschaftliche Hintergründe, an 
Naturschutzmaßnahmen aus unserer heutigen 
Sichtweise war zu dieser Zeit wohl nicht zu 
denken. Im Teil 1, ‚Der Treuel - Naturraum 
mit Vergangenheit’, befasst sich der Autor 
sehr intensiv und akribisch mit dieser eben 
angerissenen Problematik. In einzelnen Ka-
piteln geht es um Mensch und Natur, Leben 
mit dem Strom, Gesteinszusammensetzungen, 
geologische Verhältnisse, Elbeschifffahrt, Be-
wirtschaftung des Treuels, Bemühungen zu 
Elbregulierungen und deren Folgen sowie um 
den Fischfang; alles sehr aufschlussreiche und 
interessante Geschichten und Details.

Im Teil 2, ‚Der Treuel - Schatzkiste der 
Natur’, geht Hartmut Bernau auf die nächs-
te grundlegende Veränderung des Treuel vor 
mehr als 80 Jahren ein, als sich durch den Kies-
abbau das Gesicht dieses Gebietes ein zweites 
Mal einschneidend und drastisch änderte. Er 
schildert die Auskiesung vom Beginn bis 1945 
sowie die Neuanfänge nach dem zweiten Welt-
krieg und nach der Wiedervereinigung. 

(Forts. s. S. 74)
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Zur Jagdweise und Beutebehandlung des Sperbers 
Accipiter nisus - Ergänzung 

Helmut Stein

STEIN , H. (2014): Zur Jagdweise und Beutebehandlung des Sperbers Accipiter nisus – Ergänzung. 
Apus 19: 73-74. 

Ein weiterer Fall eines Ortswechsels mit geschlagener Beute wird erörtert.

STEIN , H. (2014): Hunting and prey treatment of the Sprarrowhawk Accipiter nisus – supplement. Apus 
19: 73-74. 

A further record of feeding site change with prey is discussed.

Helmut Stein, Raguhner Straße 5, 39114 Magdeburg. E-Mail: helmut-stein@t-online.de

Den in meinem Beitrag (STEIN 2011) auf eine 
gewisse Variabilität beim Umgang und Ver-
zehr geschlagener Beute hinweisenden Fall-
beispielen kann ein weiteres hinzugefügt wer-
den. 

Am Vormittag des 12.3.2014 geriet ein 
Sperbermännchen (Abb. 1) mit einer geschla-
genen immaturen weiblichen Kohlmeise bei 
Lostau, Landkreis Jerichower Land, in ein für 
den Kleinvogelfang zwecks Beringung aufge-
stelltes Japannetz. Er befand sich im untersten 
Fach des Netzes, war also dicht über dem Bo-
den unterwegs gewesen. Die fallen gelassene, 
auf dem Boden liegende Beute fühlte sich in 
der Hand noch warm an, war somit erst vor 
wenigen Minuten erbeutet worden. Die Kohl-
meise (Abb. 2) war am Kopf ‚angekröpft‘, 
wies sonst aber weder am Rumpf noch an den 
Extremitäten Spuren von Gewalteinwirkung 
�D�X�I���� �'�L�H�� �%�H�¿�H�G�H�U�X�Q�J�� �Z�D�U�� �Q�R�F�K�� �Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J��
erhalten und (außer am Kopf) in einem ta-
dellosen Zustand. Ganz anders der Kopf: Der 
Unterschnabel war vom Unterkiefer getrennt 
und mit weiteren Knochen- und Fleischfetzen 

quer über den Oberschnabel gezerrt; die Schä-
delkalotte größtenteils entfernt. Ausgefranste 
Ränder deuten auf ein Herausbrechen vieler 
kleiner Knochenstücke hin. Beide Augen und 
ein Teil des Gehirns fehlten. 

Der Sperber wird sogleich nach dem Schla-
gen der Beute mit ihr (am Boden?) gelandet 
sein und nach dem Töten (durch Reißbisse an 
Kinn und Kehle?) unverzüglich den Schädel 
geöffnet und einiges davon verzehrt haben. 
Dass dies hier, wie es die Formulierung bei 
GLUTZ V. BLOTZHEIM et al. (1971) nicht aus-
schließt, im Fluge geschehen ist, scheint wegen 
der stückweisen Entfernung des Schädeldaches 
recht unwahrscheinlich zu sein. Der Sperber ist 
dann, bevor er einen geeigneten Rupfungsplatz 
erreicht hat, in das Netz geraten. 

Literatur
GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. 

BEZZEL (1971): Handbuch der Vögel Mitteleuro-
pas. Bd. 4. Frankfurt a. Main.

STEIN, H. (2011): Zur Jagdweise und Beutebehand-
lung des Sperbers Accipiter nisus. Apus 16: 86-88.
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Abb. 1: Der Sperber zur Beute von Abb. 2
Fig. 1: Sparrowhawk of the prey shown in Fig. 2

Abb. 2: Die Sperberbeute: Kohlmeise.
Fig. 2: The Sparrowhawk’s prey: Great Tit. 

(Forts. von S. 72) 
Durch den Kiesabbau entstanden gro-

�‰�H���� �Z�H�L�W�H�� �:�D�V�V�H�U�À�l�F�K�H�Q�� �P�L�W�� �V�W�U�X�N�W�X�U�U�H�L�F�K�H�Q��
Rand- und Uferzonen und einer direkten Ver-
bindung zur Stromelbe.

In dem eigenständigen Kapitel ‚Blick in die 
Zukunft’ wagt der Autor die Prognose:

„Wenn 2046 die Produktion im Kieswerk 
Rogätz eingestellt wird, werden wir dort 
�N�H�L�Q�H�� �Ã�%�H�U�J�E�D�X�U�X�L�Q�H�¶�� �Y�R�U�¿�Q�G�H�Q���� �«�� �'�L�H�� �5�H-
kultivierung und die Renaturierung jetzt und 
in Zukunft beinhalten Maßnahmen, die der 
Schaffung von Rast- und Brutplätzen für die 
�9�R�J�H�O�Z�H�O�W���G�L�H�Q�H�Q�����«���'�L�H�V�H���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���G�L�H-
nen dem Schutz der Biosphäre als unser aller 
Lebensraum. Der Treuel ist ein kleiner aber 
wichtiger Teil davon in unserer Region.“ (Sei-
ten 92-93).

Da das sehr informative, detailgetreue und 
trotz des „trockenen“ Stoffes spannend er-
zählte Buch in Eigenregie des Autors als He-
�U�D�X�V�J�H�E�H�U�� �H�U�V�F�K�L�H�Q���� �V�L�Q�G�� �E�H�L�� �1�D�F�K�D�X�À�D�J�H�Q��
durchaus Veränderungen und Ergänzungen zu 
erwarten.

In konstruktiven Vorgesprächen wurde eine 
Ergänzung für den ornithologisch interessier-
ten Leserkreis diskutiert; eine „kommentierte 

Artenliste“ der Brut- und Rastvögel sowie der 
Nahrungsgäste einschließlich guter Farbauf-
nahmen wird dieses lesenswerte Buch noch 
weiter aufwerten.

Herbert Bilang
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Siebenter Bericht der Avifaunistischen Kommission 
Sachsen-Anhalt (AK ST)

Für die AK ST zusammengestellt

AK ST (2014): Siebenter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 
19: 75-94.  

Im 7. Bericht sind 133 Meldungen seltener Vogelarten bearbeitet; 72 Meldungen aus dem Jahr 2012, 55 aus 
dem Jahr 2013 und 6 Meldungen betreffen frühere Jahrgänge. Einige Meldungen, die in die Zuständigkeit 
der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) fallen, dennoch bereits von der AK ST geprüft und 
als gut dokumentierte und ausreichend belegte Nachweise (Fotos bzw. Tonaufnahmen) im Bericht zitiert 
wurden, sind mit einem Stern* gekennzeichnet.

18 Meldungen wurden zur endgültigen Beurteilung an die DAK übermittelt. Eindeutig belegte, im Internet 
erschienene Meldungen, die aus verschiedenen Gründen von den Entdeckern oder Beobachtern nicht an die 
Kommission weitergeleitet wurden, sind von der AK ST überprüft und mit Angabe der Quelle aufgeführt 
(z.B. in ornitho.de). 

Insgesamt 104 Meldungen von 42 Arten sind von der AK ST und DAK als Nachweise anerkannt. Nur 11 
Meldungen wurden „nicht anerkannt“, d.h. abgelehnt. Herausragend aus der Vielzahl interessanter Nach-
weise ist mit Sicherheit der 1. Nachweis einer Polarmöwe in Sachsen-Anhalt. Bemerkenswert sind auch 
die belegten dritten Nachweise von Berglaubsänger, Gelbbrauen-Laubsänger und Schneesperling sowie die 
seltenen Brutnachweise von Singschwan und Rotdrossel.

AK ST (2014): 7th report of the Rarities Committee in Saxony-Anhalt (AK ST). Apus 19: 75-94.

In the 7th report 133 observations of rare bird species are documented, 72 records from 2012, 55 records 
from 2013, and 6 records from earlier years. Some good documented observations fall within the respon-
sibility of the German Rarities Committee (DAK), and have already been checked by the AK ST (marked 
with an asterisk*).

�(�L�J�K�W�H�H�Q�� �R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�V�� �Z�H�U�H�� �V�X�E�P�L�W�W�H�G�� �W�R�� �W�K�H�� �'�$�.�� �I�R�U�� �¿�Q�D�O�� �D�V�V�H�V�V�P�H�Q�W���� �&�O�H�D�U�O�\�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�H�G�� �G�D�W�D���� �S�X�E-
lished in the internet but not submitted to the AK ST have been checked by the committee and are listed 
with their source (e.g. ornitho.de).

Altogether 104 observations of 42 species were accepted as proven by AK ST and DAK.

Only 11 observations were rejected as “not proven”. From all the interesting records some are particularly 
�Q�R�W�H�Z�R�U�W�K�\�����H�V�S�H�F�L�D�O�O�\���W�K�H���¿�U�V�W���U�H�F�R�U�G���R�I���W�K�H���,�F�H�O�D�Q�G���*�X�O�O���L�Q���6�D�[�R�Q�\���$�Q�K�D�O�W�����2�W�K�H�U���U�H�P�D�U�N�D�E�O�H���R�E�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�V��
�D�U�H���W�K�H���W�K�L�U�G���U�H�F�R�U�G�V���R�I���%�R�Q�H�O�O�L�¶�V���:�D�U�E�O�H�U�����<�H�O�O�R�Z���E�U�R�Z�H�G���:�D�U�E�O�H�U���D�Q�G���:�K�L�W�H���:�L�Q�J�H�G���6�Q�R�Z�¿�Q�F�K�����D�V���Z�H�O�O��
as the very rare breeding records of Whooper Swan and Redwing.

Avifaunistische Jahresberichte von seltenen 
Vogelarten stellen für viele Feldornithologen 
und Leser ornithologischer Schriften eine 
wichtige Informationsquelle dar. Gerade das 
außergewöhnliche, manchmal sensationelle 
Auftreten von Ausnahmeerscheinungen, übt 

auf viele Beobachter eine gewisse Faszina-
tion aus. Sie wirft jedoch gleichzeitig immer 
wieder Fragen nach der Herkunft oder dem 
Warum ihres „Gastspiels“ auf. Auch aus dem 
in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren ein-
gegangenen Datenmaterial ergeben sich viel-



76                                                                                                                       Apus 19 (2014)

fältige Erklärungsansätze zu einem bestimm-
�W�H�Q���$�X�I�W�U�H�W�H�Q���� �G�L�H�� �H�L�Q�� �]�X�I�l�O�O�L�J�H�V�� �Ä�9�H�U�À�L�H�J�H�Q�³��
bestimmter Seltenheiten nicht rechtfertigen. 
Damit gemeint sind Kombinationen verschie-
dener Mechanismen, wie beispielsweise das 
Verdriften abseits der normalen Zugrouten 
(Raubmöwen), Zugprolongation auf dem 
�+�H�L�P���� �X�Q�G�� �:�H�J�]�X�J�� ���9�|�J�H�O�� �À�L�H�J�H�Q�� �]�Z�D�U�� �L�Q��
die richtige Zugrichtung, aber deutlich über 
ihr eigentliches Ziel hinaus, wie Seidenreiher, 
Eistaucher) oder Zug in umgekehrte Richtung 
(Gelbbrauen-Laubsänger, Graubrust-Strand-
läufer). Das Erscheinen einiger ehemaliger 
Brutvögel Sachsen-Anhalts könnte auch ein 
möglicher Indikator für eine globale Klima-
�Y�H�U�l�Q�G�H�U�X�Q�J�� �V�H�L�Q�� ���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�Q�V�W�L�H�J���� �(�[��
tremwetterlagen), oder sich aus den starken 
Veränderung der Landschaftsnutzung ergeben 
(Triel, Blauracke und Rotkopfwürger). Man-
che seltenen Arten dehnen auch langsam ihr 
Verbreitungsgebiet immer weiter nach Mittel-
europa aus. So war der Grünlaubsänger noch 
vor wenigen Jahrzehnten eine große Rarität 
und ist jetzt hier zur alljährlichen Erscheinung 
geworden. Die wissenschaftliche Vogelberin-
gung, insbesondere die Telemetrie, neuere ge-
netische Untersuchungen und letztendlich das 
zukünftige Sammeln weiterer Daten, werden 
hoffentlich zur Klärung des Gesamtbildes zum 
Auftreten seltener Vogelarten beitragen. 

Im Vergleich zu den letzten Berichtszeit-
räumen ist die durchschnittliche Anzahl der 
eingegangenen Dokumentationen seltener 
Vogelarten pro Jahr in Sachsen-Anhalt und 
damit auch die Akzeptanz der Melder von Be-
obachtungen erneut gestiegen, sowohl in den 
publizierten Berichten „Seltene Vogelarten in 
Deutschland“, als auch in den AK ST Berich-
ten. Die jahrelange „Entwicklungshilfe“ der 
Kommissionen im Umgang mit Seltenheiten 
�K�D�W�� �V�L�F�K�� �Y�R�U�� �D�O�O�H�P�� �E�H�L�P�� �Q�X�Q�� �Ä�À�•�J�J�H�Q�³���� �D�N�W�L-
ven Ornithologennachwuchs in puncto Qua-
lität positiv bemerkbar gemacht. Auch die 
Anzahl der von „alten Hasen“ abgegebenen 
Meldebögen ist inzwischen größer geworden. 
Hinzu kommt noch ein weiterer, heutzuta-
ge vielleicht unschätzbarer Vorteil, nämlich 
die kostbare Ressource „Zeit“, die sie sinn-

voll beim Vogelbeobachten in der Natur zu 
nutzen wissen. Besonders erfreulich ist die 
Tatsache, dass viele Beobachter konsequent 
und überwiegend in vorbildlicher Form, die 
angebotenen Meldebögen auf den Webseiten 
der Kommissionen nutzen, oft begleitet von 
eindeutigen Fotobelegen. Ein unschätzbarer 
Verdienst, der nun den Aufwand an Koordina-
tionsarbeit senkt und damit die Arbeit der AK 
ST entlastet. Letztlich wird auch dem Wunsch 
nach einem schnelleren Rhythmus der Berich-
te entsprochen, immer jedoch unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen und druckspe-
�]�L�¿�V�F�K�H�Q���$�V�S�H�N�W�H�� �E�H�L�� �G�H�U�� �(�U�V�F�K�H�L�Q�X�Q�J�V�Z�H�L�V�H��
des Apus.

Um dennoch ornithologisch Interessierten 
�0�H�Q�V�F�K�H�Q���� �Y�L�H�O�H�Q�� �%�H�R�E�D�F�K�W�H�U�Q�� �X�Q�G�� �À�H�L�‰�L�J�H�Q��
Meldern vorab einen chronologischen Über-
blick über die eingegangenen Beobachtungen 
von Seltenheiten zu ermöglichen, ist seit Fe-
bruar 2014 auf der Homepage des Ornitho-
logenverbandes Sachsen-Anhalt unter www.
osa-internet.de eine Übersicht unter der Ru-
brik „Seltene Vögel/AK ST“-Beobachtungen 
2013 und 2014 einsehbar. Die AK ST weist 
ausdrücklich darauf hin, dass diese Mittei-
lungen nur eine Vorabinformation darstel-
len, da sie noch nicht durchgehend geprüft 
und somit nicht zitierfähig sind! Endgültig 
beurteilte Nachweise entnehmen sie bitte auch 
in Zukunft den publizierten Berichten der zu-
ständigen Kommissionen.

Eine weitere Neuerung auf der Homepage 
ist die aktuelle Liste der in Sachsen-Anhalt 
nachgewiesenen Vogelarten. Jeder Seltenhei-
tenkommission ist es möglich, außergewöhn-
liche alte Nachweise zu überprüfen. Beson-
ders Berichte oder Landeslisten, die schwer 
bestimmbare Arten oder seltene unbelegte 
Erstnachweise enthalten, können nach aktuel-
lem Stand der Bestimmungskriterien revidiert 
werden und danach evtl. auch keinen Eingang 
�L�Q�� �G�L�H�� �D�N�W�X�H�O�O�H�� �/�L�W�H�U�D�W�X�U���/�D�Q�G�H�V�D�Y�L�I�D�X�Q�D�� �¿�Q-
den (siehe Richtlinien der Association of Eu-
ropean Rarities Commitees, Internet www.
aerc.eu). Grundlage der Liste der Vögel Sach-
sen-Anhalts bilden die unter den strengen Kri-
terien der Kommission „Artenliste der Vögel 
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Deutschlands“ der Deutschen Ornithologen-
Gesellschaft (DO-G), der DAK und der AK 
ST geprüfte und anerkannte Nachweise. Dar-
gestellt sind alle nachgewiesenen Wildvögel 
der Kat. A bis D. Eine Erweiterung der Liste 
�G�H�U�� �]�D�K�O�U�H�L�F�K�H�Q�� �*�H�I�D�Q�J�H�Q�V�F�K�D�I�W�V�À�•�F�K�W�O�L�Q�J�H��
(Kat. E) ist vorgesehen. Durch neue Erkennt-
nisse und Beobachtungen können jederzeit 
weitere Arten hinzukommen. Deshalb wird 
die Liste in regelmäßigen Abständen aktuali-
siert. Auch wir sind sicherlich nicht fehlerfrei. 
Für Kritik sind wir daher stets offen und für 
jeden Hinweis zur Fortentwicklung der Liste 
der in Sachsen-Anhalt nachgewiesenen Vo-
gelarten dankbar (siehe www.osa-internet.de/
artenliste.htm). 

�1�H�X���D�X�I�J�H�Q�R�P�P�H�Q���L�Q���G�L�H���/�L�V�W�H���P�H�O�G�H�S�À�L�F�K-
tiger Vogelarten ist ab 1.1.2013 der Schrei-
adler. Die gegenwärtige Situation in unserem 
Bundesland ist durch eine starke Abnahme 
des ohnehin nur kleinen, inselartigen und da-
mit instabilen Vorkommens in Sachsen-An-
halt geprägt. Der Status dieser Greifvogelart 
könnte sich innerhalb der nächsten Jahre vom 
ehemals regelmäßigen Brutvogel, zu einer im 
Land ausgestorbenen Art entwickeln. Die Sel-
tenheit des Schreiadlers und die inzwischen 
größer gewordene Verwechslungsgefahr mit 
wandernden Schelladlern oder anderen brau-
nen Adlerarten rechtfertigen diesen Schritt.

Dank

Unser Dank gilt der Redaktion und der Schrift-
leitung des Apus für die hilfreiche Zusammen-
arbeit und Unterstützung. Für seine sachdien-
lichen Hinweise zur Bestimmungsproblematik 
bei speziellen Anatiden-Hybridverpaarungen 
und den Literaturverweisen sind wir Hartmut 
�.�R�O�E�H���]�X���K�H�U�]�O�L�F�K�H�P���'�D�Q�N���Y�H�U�S�À�L�F�K�W�H�W�����2�K�Q�H��
die aktive Beobachtertätigkeit der zahlreichen 
Melder, Fotografen und Beringer wäre die-
ser Überblick über die seltenen Vogelarten in 
Sachsen-Anhalt nicht möglich, auch ihnen gilt 
unsere uneingeschränkte Achtung und Dank-
barkeit!

Herzlich gedankt sei wieder einmal dem 
OSA-Mitglied und Webmaster Tobias Stenzel 

für seine zeitraubende Arbeit zur Aktualisierung 
und Umgestaltung der illustren Homepage! 

Wir bedanken uns auch für die kooperative 
Zusammenarbeit bei der Ergänzung und dem 
Austausch von eingehenden Dokumentatio-
nen bei der DAK und der Avifaunistischen 
Landeskommission Thüringens.

Erläuterungen zum 7. Bericht der 
AK ST

Der vorliegende Bericht erscheint als Doppel-
jahrgang. Er beinhaltet und wertet insgesamt 
133 Meldungen seltener Vogelarten. Darin 
enthalten sind 72 Meldungen aus dem Jahr 
2012 und 55 Meldungen aus dem Jahr 2013. 
Sechs Meldungen aus den Jahren 2010 und 
2011 sind als Nachmeldungen in diesen Be-
richt aufgenommen worden. Aus dem Jahr 
2013 sind bereits einige Meldungen enthalten, 
die in die Zuständigkeit der DAK fallen. Die 
AK ST hat diese Meldungen geprüft und als 
gut dokumentierte, ausreichend belegte Nach-
weise (Fotos, Videos, Tonbelege) im aktuellen 
Bericht zitiert, jedoch wie üblich mit einem 
Stern* bis zur endgültigen Anerkennung ge-
kennzeichnet. Vier Nachweise betreffen Ar-
ten, die wahrscheinliche oder sichere Gefan-
�J�H�Q�V�F�K�D�I�W�V�À�•�F�K�W�O�L�Q�J�H�� �R�G�H�U�� �D�X�V�J�H�V�H�W�]�W�H�� �9�|�J�H�O��
in Kat. D und E sind. 18 Meldungen wurden 
zur endgültigen Beurteilung an die DAK über-
mittelt. Insgesamt 104 Meldungen zu 42 Arten 
sind von der AK ST und der DAK als Nach-
weise anerkannt worden. Lediglich 11 Mel-
dungen wurden von den zuständigen Kom-
missionen als nicht ausreichend dokumentiert 
�H�L�Q�J�H�V�W�X�I�W�����V�L�H���¿�Q�G�H�Q���V�L�F�K���H�L�Q�V�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K���H�L�Q�H�U��
Begründung am Ende des Berichts.

�,�Q���6�\�V�W�H�P�D�W�L�N���X�Q�G���7�D�[�R�Q�R�P�L�H���I�R�O�J�W���G�L�H���$�.��
ST nach wie vor der Artenliste von BARTHEL & 
HELBIG 2005. Der Aufbau der Artabhandlun-
gen in der Kopfzeile beinhaltet den deutschen 
und wissenschaftlichen Namen jeder Vogel-
art. Die anschließende Zahl in der Klammer 
gibt Auskunft über die Summe der Einzel-
nachweise im Berichtszeitraum. Auf das Be-
obachtungsjahr und Datum folgen Angaben 
zur Anzahl der Individuen, sofern es mehr als 
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Abb. 1 a/b: Sichler. 28.9.2013, 
bei Lochau (s. S. 81). 
Fotos: E. Greiner.

Abb. 2: Zwerggans. 9.4.2013, 
bei Bösewig (s. S. 80/81). 
Foto: J. Steudner.
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Abb. 3: Seidenreiher. 19.7.2013, 
Seelschen Bruch (s. S. 81/82). 
Foto: R. Hort.

Abb. 4: Seidenreiher. 9.7.2013, 
bei Röpzig (s. S. 81/82). 
Foto: E. Greiner.

Abb. 5: Grönländische Bläss-
gans, K2 (Bildmitte). 19.3.2012, 
bei Bösewig (s. S. 81). 
Foto: J. Steudner.



80                                                                                                                       Apus 19 (2014)

ein Vogel war. Alter und Geschlechtsangaben 
wurden geprüft und nur übernommen, wenn 
sie aus den Dokumentationen eindeutig her-
vorgingen oder anhand der Belege zweifels-
frei bestimmt werden konnten. Danach schlie-
ßen sich Ort und Landkreis (nach Kfz-Kenn-
zeichen, s. unter Abkürzungen) entsprechend 
der 2007 erfolgten Neugliederung an (TÜK 
1:250.000, LVermGeo 2011; EU Vogelschutz-
gebiete in Sachsen-Anhalt, Berichte des Lan-
desamtes für Umweltschutz, Heft 10/2013). 
In Klammern erscheinen dann die Namen 
(Vornamen nur bei erster Nennung ausge-
schrieben) der Gewährsleute, wobei jeweils 
der Melder an erster Stelle steht. Bei mehr-
fach eingegangenen Meldungen sind die Na-
men sämtlicher Melder aufgeführt. Bei mehr 
als vier Beobachtern sind weitere Zeugen mit 
dem Zusatz „u.a.“ gekennzeichnet. Ebenfalls 
in der Klammer enthalten sind ergänzende An-
gaben zu den eingereichten Belegen. 

Zu den wichtigen Aufgaben der AK ST zählt 
weiterhin, gemäß den Richtlinien für Selten-
heitenkommissionen in Europa (AECR), alle 
in verschiedenen Medien bereits publizierten 
Belege aus dem Berichtszeitraum auf Nach-
vollziehbarkeit zu prüfen (z.B.: www.ornitho.
de; www.club300.de; u.a. Quellen). In diesen 
Fällen erfolgt die Kennzeichnung mit dem 
Kürzel AK ST oder DAK. Diese Handhabung 
verursacht einen erheblichen Mehraufwand 
und stellt eine Ausnahmeregelung dar. Wir 
weisen deshalb nochmals ausdrücklich darauf 
�K�L�Q�����D�O�O�H���D�O�V���P�H�O�G�H�S�À�L�F�K�W�L�J���H�L�Q�J�H�V�W�X�I�W�H�Q���$�U�W�H�Q��
auf den Meldebögen der Deutschen Avifau-
nistischen Kommission (DAK) oder den der 
zuständigen Länderkommissionen (AK ST, 
u.a.) zu dokumentieren! Die am Ende der 
Artabhandlungen gelegentlich erscheinenden 
Kommentare/Informationen sollen das Ver-
�V�W�l�Q�G�Q�L�V�� �]�X�U�� �Y�R�U�O�l�X�¿�J�H�Q�� �(�L�Q�R�U�G�Q�X�Q�J�� �H�U�O�H�L�F�K-
tern. 

Herausragend aus der Vielzahl interessan-
ter Beobachtungen dürfte mit Sicherheit der 
erste anerkannte Nachweis einer Polarmö-
we in Sachsen-Anhalt sein. Bemerkenswert 
sind auch die belegten dritten Nachweise von 
Berg laubsänger, Gelbbrauen-Laubsänger und 

Schneesperling sowie die seltenen Brutnach-
weise von Singschwan und Rotdrossel.

An den hier beurteilten und bearbeiteten 
Dokumentationen haben folgende Mitglie-
der der AK ST mitgewirkt: Johannes Braun 
���6�W�H�Q�G�D�O�������8�Z�H���3�D�W�]�D�N�����:�|�U�O�L�W�]�������$�[�H�O���6�F�K�R-
nert (Bleddin), Rainer Schneider (Oschers-
leben), Martin Wadewitz (Halberstadt) und 
Frank Weihe (Aspenstedt, Koordinator). 

Die Vorbereitung und Zusammenstellung 
der Meldungen für diesen 7. Bericht über-
nahm Frank Weihe. 

Abkürzungen

AK ST - Avifaunistische Kommission Sach-
sen Anhalt; DAK  - Deutsche Avifaunistische 
Kommission; M - Männchen; sM - singende(s) 
Männchen; W - Weibchen; BP - Brutpaar(e); 
ad. - Altvogel/Altvögel; immat. - nicht ausge-
färbt; juv. - Jungvogel/Jungvögel; KJ - Kalen-
derjahr; PK - Prachtkleid; SKl - Schlichtkleid; 
NP - Nationalpark Harz.

Landkreise und kreisfreie Städte (mit Größen-
angaben in km²): ABI  - Lkr. Anhalt Bitterfeld 
(1.453); BK - Bördekreis (2.366); BLK  - Bur-
genlandkreis (1.413); DE - kreisfreie Stadt 
Dessau-Roßlau (245); HAL  - kreisfreie Stadt 
Halle (135); HZ - Lkr. Harz (2.104); JL - Lkr. 
Jerichower Land (1.577); MD - kreisfreie Stadt 
Magdeburg (201); MSH - Lkr. Mansfeld-Süd-
harz (1.449); SAW - Altmarkkreis Salzwedel 
(2.293); SDL - Lkr. Stendal (2.423); SK - Saa-
lekreis (1.433); SLK - Salzlandkreis (1.426); 
WB - Lkr. Wittenberg (1.930).

Angenommene ausreichend doku-
mentierte Meldungen: 

Nonpasseriformes 

Zwerggans Anser erythropus (8) 
2012���� ������������ �� �D�G���� �)�H�O�G�À�X�U���E�H�L���$�N�H�Q���$�%�,�� ��UWE 
WIETSCHKE),17.-25.1.  2 ad. Drömling bei 
Breitenrode/BK (GERHARD BRAEMER, PETER 
WILHELM, GERD WENDE, Fotos). 2013: 25.1.  
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�D�G���� �)�H�O�G�À�X�U�� �E�H�L�� �+�R�U�V�W�G�R�U�I���:�%�� ��HARTMUT 
SPOTT���������������������D�G�����)�H�O�G�À�X�U���Q�|�U�G�O�L�F�K���:�H�J�H�O�H�E�H�Q��
HZ (FRANK WEIHE, RAINER SCHNEIDER, MICHAEL 
HELLMANN������ ������������ �� ���� �D�G���� �)�H�O�G�À�X�U�� �E�H�L�� �(�O�V�Q�L�J�N��
ABI (INGOLF TODTE, JÜRGEN STEUDTNER, Foto), 
1.2.  ad. Elbwiesen bei Bertingen/BK (ROLF 
HORT, Foto), 7.4. u. 9.4.  ad. NSG Alte Elbe 
Bösewig/WB (AXEL SCHONERT, FALK  RÖSSGER, 
J. STEUDTNER, Foto; s. Abb. 2), 25.12.  ad. süd-
östlich Micheln/ABI (ROBERTO WOLF). 
Eine Analyse älterer Daten hat ergeben, dass 
die skandinavischen Zwerggänse bereits früher 
auf dem Durchzug regelmäßig Norddeutsch-
land berührt haben. Unsere Nachbarn in Nie-
dersachsen haben inzwischen ein Projekt zur 
detaillierten Erforschung der gegenwärtigen 
Zugwege begonnen, um diese seltene Gans 
besser schützen zu können (H. Kruckenberg, 
schriftl. Mitt.). Vor allem in den großen win-
terlichen Gänseverbänden kann immer einmal 
mit dem Auftreten der Art auch in Sachsen-
Anhalt gerechnet werden. Dabei sollte beson-
ders auf markierte Vögel geachtet werden.

Grönländische Blässgans Anser albifrons 
�À�D�Y�L�U�R�V�W�U�L�V��(1)
2012: 2.-21.3.  2 im zweiten KJ NSG Alte 
Elbe Bösewig/WB (A. SCHONERT, J. STEUDT-
NER, THOMAS KÖSTER, I. TODTE, Foto; s. Abb. 
5), [DAK 2013: Seltene Vögel in Deutschland 
2011/2012: 7].
Im März 2012 hielten sich bis zu 8.000 nordi-
sche Gänse im NSG Alte Elbe Bösewig auf. Der 
Anteil rastender Blässgänse lag bei fast 90 %. 
Davon wiesen mehrere Blässgänse Merkmale 
der selten in Deutschland auftretenden Unter-
�D�U�W���Ä�À�D�Y�L�U�R�V�W�U�L�V�³���D�X�I�����/�H�G�L�J�O�L�F�K���]�Z�H�L���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O��
unterschiedliche Vögel konnten aufgrund von 
artdiagnostischen Merkmalen sicher von der 
Nominatform abgegrenzt werden. Anhand gu-
ter Fotos und unter Einbeziehung des Artspezi-
�D�O�L�V�W�H�Q���$�Q�W�K�R�Q�\���'�D�Y�L�G���)�R�[�����'�l�Q�H�P�D�U�N�����N�R�Q�Q�W�H��
die Unterartdiagnose und das Alter zweifelsfrei 
dokumentiert und bestätigt werden. Abseits der 
normalen Zugwege kam es auch im übrigen 
Europa zu zahlreichen Sichtungen von Grön-
ländischen Blässgänsen im Winterhalbjahr 
�����������������������$�����'�����)�R�[�����V�F�K�U�L�I�W�O�����0�L�W�W������

Eistaucher �*�D�Y�L�D���L�P�P�H�U (1) 
2012: 14.-15.1.  zweites KJ, Tagebaurest-
loch bei Völpke/BK (R. SCHNEIDER, F. WEIHE, 
Zeichnung).

Sichler Plegadis falcinellus (5)
2012: 1.5.  Helmestausee Berga-Kelbra/MSH 
(JOACHIM SCHEUER, Foto)*, 16.6.  immat. Raß-
nitz/SK (DAVE BIRD, REINHARD SCHWEMLER, 
Foto), 16.-17.6.  Insel im Geiseltalsee/SK (MI-
CHAEL SCHULZ u.a., Foto), [DAK 2013: Seltene 
Vögel in Deutschland 2011/2012: 10]. 2013: 
Vom 27.9.-7.10. konnte ein Sichler von vielen  
interessierten Beobachtern am Staubecken 
Schladebach/SK ausgiebig studiert und doku-
mentiert werden (SIMONE GRÜTTNER, THOMAS 
SCHÖN u.a., Fotos)*. Ein Trupp von sieben 
Vögeln, 3 ad. und 4 diesjährige Jungvögel, 
�U�D�V�W�H�W�H�Q�� �D�P�� �������� �X���� ������������ �D�Q�� �H�L�Q�H�U�� �•�E�H�U�À�X�W�H�W�H�Q��
Ackersenke bei Raßnitz/SK (ERICH GREINER, 
OLIVER RICHTER, Fotos; s. Abb. 1 a/b)*. 

Nachtreiher Nycticorax nycticorax (3)
2012: 1.5.  3 ad. u. 1 immat. Schachtteiche 
nordöstlich Calbe/SLK (AK ST, aus ornitho.
de, Fotos), 8.7.  juv. Feuchtgebiet nördlich 
Frose/SLK (UWE NIELITZ). 2013: 31.7.-1.8.  
juv. Fließgraben OT Dessau-Waldersee/DE 
(Abb. 6: Nachtreiher, juv. 1.8.2013. Foto: HEI-
KE SETZERMANN & DIRK VORWERK). 

Seidenreiher Egretta garzetta (11) 
2012: 30.4.  ad. PK Seelschen Bruch/BK (R. 
HORT, Foto), 8.5.  ad. PK Bergbausenkungsge-
biet westlich Liebehna/ABI (ANDREAS RÖSS-
LER, GERHARD HILDEBRANDT, GÜNTHER RÖBER, 
Foto), 24.-28.5.  ad. PK Alte Elbe bei Klieken/
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WB (UWE PATZAK, ANNE & RAINER HILLE-
BRAND�����)�R�W�R�������Y�H�U�P�X�W�O�L�F�K���G�H�U�V�H�O�E�H���9�R�J�H�O���¿�V�F�K-
te am 30.5. am Matzwerder westlich von Klie-
ken nach Nahrung (U. PATZAK), 14.8.  ad. SKl 
NSG Alte Elbe Bösewig/WB (A. SCHONERT, 
JENS NOACK, Foto). 2013: 8.-9.7.  2 ad. PK Saa-
leaue zwischen Rockendorf und Röpzig/SK 
(E. GREINER, RENÉ HÖHNE, Foto; s. Abb. 4), 19.-
21.7.  1 ad. PK u.1 immat. Seelschen Bruch/BK 
(R. HORT, TOM WULF, Fotos; s. Abb. 3), 21.7.  2 
ad. PK Cecilie im Geiseltalsee/SK (MARTINA 
HOFFMANN, MARTIN SCHULZE, T. SCHÖN, PETER 
TAMM), 10.-25.8.  3 ad. SKl und 28.8.  ad. SKl 
NSG Wulfener Bruchwiesen bei Diebzig/ABI 
(R. WOLF, ECKHARD GARVE, U. WIETSCHKE, I. 
TODTE u.a., Fotos; s. S. 11). Bei dem beobach-
teten Seidenreiher am 1.-2.9. auf einem wenige 
Kilometer entfernten, überschwemmten Acker 
zwischen Diebzig und Rajoch/ABI handelte es 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen 
der drei Vögel (T. WULF, Foto). Ausgesprochen 
wohl fühlte sich ein weiterer Seidenreiher, der 
auf den Tag genau, nur ein Jahr später, im sel-
�E�H�Q�� �5�D�V�W�J�H�E�L�H�W�� �L�Q�� �G�H�Q�� �(�O�E�Z�L�H�V�H�Q�� �D�X�I�¿�H�O���� ��������
15.8.  ad. SKl  NSG Alte Elbe Bösewig/WB 
(MARTIN STEINERT, A. SCHONERT, KATJA FACIUS, 
GERALD SCHULZ u.a., Fotos). 
Infolge des Hochwassers im Frühsommer 
2013 standen in einigen Teilen Sachsen-An-
�K�D�O�W�V�� �J�U�R�‰�À�l�F�K�L�J�� �$�F�N�H�U�� �X�Q�G�� �*�U�•�Q�O�D�Q�G�À�l�F�K�H�Q��
bis zum Herbst unter Wasser. Bemerkenswert 
viele dokumentierte Nachweise gelangen in 
den besonders betroffenen Gebieten des Elbe-
Saale-Winkels einschließlich des NSG Wul-
fener Bruchwiesen und in den Schutzgebie-
ten des EU SPA Mittlere Elbe. Diese, für das 
�9�R�U�N�R�P�P�H�Q�� �G�H�U�� �$�U�W�� �J�•�Q�V�W�L�J�W�H�� �6�L�W�X�D�W�L�R�Q�� �¿�H�O��
in den Zeitraum der jährlichen Wanderungen. 
Die zahlenmäßig überdurchschnittlichen Be-
obachtungen des Jahres 2013 spiegeln auch in 
Sachsen-Anhalt die weitere Ausbreitung der 
Art nordwärts in Europa wider, ähnlich wie das 
beim Silberreiher schon seit Jahren festgestellt 
wird. Der Seidenreiher brütet neuerdings in 
den Niederlanden, Belgien und Großbritanni-
en. Es ist daher nicht auszuschließen, dass zu-
künftig auch in unserem Bundesland eine Brut 
des grazilen Reihers möglich ist. 

Schlangenadler* Circaetus gallicus (1)
2013: 18.-31.8.  immat. am Rand des EU SPA 
Mittlere Elbe einschließlich Steckby Lödderit-
zer Forst im Umkreis von Aken, Obselau und 
Kühren/ SLK u. ABI (U. PATZAK , F. WEIHE, I. 
TODTE, H. SPOTT, Fotos, Videos), (s. Mitt. von 
U. PATZAK  auf S. 18-22 in diesem Heft).

Gänsegeier �*�\�S�V���I�X�O�Y�X�V��(3) 
Nachtrag 2011: 31.12.  immat. südöst-
lich von Belleben/SLK (MARKUS DEUTSCH), 
[DAK 2013: Seltene Vögel in Deutschland 
2011/2012: 12]. 2012: 6.1.  Stadt Halle (Saa-
le)/HAL (MARTIN KLUSCHKE, Foto). Dass der 
höchste Berg des Harzes nicht nur zur Wal-
purgisnacht seltene „Flugkünstler“ magisch 
anzieht, zeigt die Beobachtung von STEFAN 
HERRMANN, der nicht schlecht staunte, als er 
am 8.6. sieben Gänsegeier direkt über dem 
Brockengipfel im NP Harz/HZ kreisend beob-
�D�F�K�W�H�Q���X�Q�G���I�R�W�R�J�U�D�¿�H�U�H�Q���N�R�Q�Q�W�H�����Q�D�F�K�������������L�V�W��
das der zweite Nachweis im NP Harz.

Schreiadler �$�T�X�L�O�D���S�R�P�D�U�L�Q�D��(1)
2013: 5.6.  ad. nordöstlich Flugplatz Coch-
stedt/SLK (U. NIELITZ, Foto). 
Die Gründe, warum diese Art ab sofort neu in 
Sachsen-Anhalt zu melden ist, sind in der Ein-
leitung dargestellt.

Steinadler Aquila chrysaetos (1) 
2012: 1.3.  immat. Trübenbruch östlich Schön-
hausen/SDL (HERBERT MÜLLER).

Adlerbussard �%�X�W�H�R���U�X�¿�Q�X�V��(1) 
2012: 4.7.  zweites KJ Schafstädt/SK (ANDRÉ 
DITTMANN, JENS HALBAUER, Foto; s. Abb. 7), 
[DAK 2013: Seltene Vögel in Deutschland 
2011/2012: 15].   Der aktuell stark zuneh-
mende Bestand im südöstlichen Europa (u.a. 
alljährliche Brutvorkommen in Ungarn) hat 
möglicherweise zur Folge, dass Adlerbussarde 
zwar selten, aber regelmäßig in den Sommer-
monaten, in Mitteleuropa erscheinen. 

Würgfalke Falco cherrug (1) 
2012: 1.-2.4. u. 9.-12.4. W im zweiten KJ, 
nicht näher genannte Orte im Bundesland 
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Sachsen-Anhalt. Das in der Slowakei teleme-
trierte Weibchen „Slavka“ besuchte auf seiner 
Route durch Europa auch zwei mal für wenige 
Tage Deutschland und dabei auch nachweis-
lich Sachsen-Anhalt [DAK 2013: Seltene Vö-
gel in Deutschland 2011/2012: 16; nach www.
sakerlife.mme.hu/en/gmp].

Triel �%�X�U�K�L�Q�X�V���R�H�G�L�F�Q�H�P�X�V��(2) 
2012: 22.4.  ad. nördlich Langeneichstädt/SK 
(E. GREINER, HELMUT TAUCHNITZ, R. HÖHNE u.a., 
Foto; s. Abb. 12), 3.7.  Elbwiesen bei Schön-
feld/SDL (WIELAND KALOW, Foto), [DAK 2013: 
Seltene Vögel in Deutschland 2011/2012: 16].  
Nach dem Erlöschen der Brutvorkommen 
Ende der 1960er Jahre bei Burg (NICOLAI 
1970/71) und wenigen Einzelnachweisen, 
zuletzt 1981 aus der Saaleaue bei Zaschwitz 
(GNIELKA  1984), dauerte es über 30 Jahre, bis 
sich Triele wieder einmal in Sachsen-Anhalt 
zeigten. Beide Nachweise passen genau in 
die Phänologie der neueren Nachweise in 
Deutschland, mit einer deutlichen Häufung 
im April/Mai und Juli/August. Ob der Triel 
nach den unerwarteten Bruten in Baden-
Würtemberg 2011 und 2012 [DAK 2013, Sel-
tene Vögel in Deutschland 2011/12: 17] und 
der positiven Tendenz in Südengland, auch in 
Mitteldeutschland alte Lebensräume zurück-
erobert, bleibt für die Zukunft ein lohnenswer-
ter Ansatz für Brutzeitkontrollen in geeigneten 
Lebensräumen.

Stelzenläufer �+�L�P�D�Q�W�R�S�X�V���K�L�P�D�Q�W�R�S�X�V��(10) 
Eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von 
Nachweisen dieses seltenen aber regelmä-
ßigen Durchzüglers in ganz Deutschland, 
spiegelt sich auch in den folgenden Beobach-
tungsmeldungen für Sachsen-Anhalt wider. 
Dass Stelzenläufer unter günstigen Bedin-
gungen zur Heimzugzeit (Seichtwasserzonen 
mit anhaltendem Wasserstand) als Brutgäste 
eine große Anpassungsfähigkeit unter Beweis 
stellen, zeigen Beobachtungen aus dem Saa-
lekreis.
2012: 1.-7.5.  2 ad. M/W im Salzatal bei Lan-
genbogen/SK (E. GREINER, SVENJA SAMMLER, 
LOTHAR MÜLLER, MAIK  JURKE u.a., Fotos; s. 

Rücktitel), 5.5.  2 ad. M/W am benachbarten 
Salzigen See/MSH (S. SAMMLER, M. JURKE, 
FRANK STEINHEIMER, Foto), 1.-2.8.  2 ad. und 
4 juv. in der Grube Amsdorf/MSH südl. vom 
Salzigen See (L. MÜLLER, E. GREINER, Fotos), 
anhand der Hinweise aus der Dokumentation 
handelte es sich offensichtlich um ein erfolg-
�U�H�L�F�K�H�V�� �%�U�X�W�S�D�D�U�� �P�L�W�� �À�•�J�J�H�Q�� �-�X�Q�J�Y�|�J�H�O�Q���� �H�L�Q��
direkter Brutnachweis konnte leider im Gebiet 
nicht erbracht werden; betrachtet man hinge-
gen die dokumentierten Daten vom Mai, die 
günstige Situation aufgrund der Lage, sowie 
die optimale ökologische Lebensraumausstat-
tung zur Brutzeit im EU SPA „Salziger See und 
Salzatal“, so ist ein unbemerktes, erfolgreiches 
Brüten der Stelzenläufer wahrscheinlich.  
�����������������D�G�����0���:���D�Q���1�D�V�V�À�l�F�K�H���D�P���&�R�Q�F�R�U�G�L�D�V�H�H��
bei Schadeleben/SLK (YANNIK  OTTO, FRANK & 
AMANDA OTTO, Foto), zwei Tage später wur-
den beide Vögel unweit vom ersten Beobach-
tungsort am Concordiasee wieder entdeckt: 5.-
7.5.  2 ad. M/W Feuchtgebiet nördlich Frose/
SLK (T. WULF, KLAUS-JÜRGEN PAPKE, MATTHI-
AS BULL, U. NIELITZ, M. KLUSCHKE u.a., Fotos); 
4.5.  2 ad. Lebendorfer Lachen bei Könnern/
SLK (AK ST, aus ornitho.de, Foto), 8.5.  2 ad. 
M/W Flachwasserzone bei Mannhausen/BK 
(M. KLUSCHKE, OLIVER LINDECKE, ERIK WELK, 
Foto).
Brutnachweis 2012: 20.5.-24.6. - Brutpaar 
mit 4 Jungvögeln NSG Bergbaufolgeland-
schaft Geiseltalsee/SK (UDO SCHWARZ, MAT-
THIAS JUNGWIRTH u.a., Fotos). Bei Kontrollen 
�L�P�� �5�D�K�P�H�Q�� �G�H�V�� �0�R�Q�L�W�R�U�L�Q�J�V�� �0�L�W�W�H�O�K�l�X�¿�J�H�U��
Arten konnte durch einige Mitglieder der 
Fachgruppe Merseburg eine erfolgreiche Brut 
dieser hübschen Watvogelart im NSG Berg-
baufolgelandschaft Geiseltal nachgewiesen 
werden (in Sachsen-Anhalt letztmalig 1979). 
Der Nistplatz befand sich auf einer mit trocke-
ner Ruderalvegetation bestandenen Flachwas-
serinsel. Am 24.6. beobachtete M. JUNGWIRTH 
erstmals drei Jungvögel im Dunenkleid und 
die revierverteidigenden Eltern. Bei wieder-
holten Kontrollen wurde später die erfolgrei-
che Aufzucht von vier Jungvögeln bestätigt 
(dokumentiert durch U. SCHWARZ, FG Merse-
burg). Anschließend wechselte das Brutpaar 
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Abb. 7: Adlerbussard. 
4.7.2012, bei Schafstädt (s. S. 
82). Foto: A. Dittmann.

Abb. 9: Blauracke. 10.5.2013, 
bei Kusey (s. S. 87). 
Foto: R. Fonger.

Abb. 8: Graubrust-Strandläu-
fer. 21.9.2012, Grube Amsdorf 
(s. S. 86). Foto: E. Greiner.
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Abb. 10: Bonapartemöwe. 
16.5.2010, bei Langenbogen 
(s. S. 87). Foto: G. Struck.

Abb. 11: Skua. 20.10.2012, 
Geiseltalsee (s. S. 87). Foto: 
B. Franzke.

Abb. 12: Triel. 22.4.2012, bei 
Langeneichstädt (s. S. 83). 
Foto: E. Greiner.
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�P�L�W�� �G�H�Q�� �À�•�J�J�H�Q�� �-�X�Q�J�Y�|�J�H�O�Q�� �L�Q�� �G�D�V�� �F�D�������� �N�P��
nordöstlich vom Brutplatz liegende Feuchtge-
biet der Elster-Luppe Aue bei Burgliebenau/
SK. Dort verweilte die Familie nachweislich 
vom 26.6. bis 14.8. über insgesamt 50 Tage 
(D. BIRD, R. SCHWEMLER, JÜRGEN HEINRICH, 
WERNER & BRIGITTE WITTE, Fotos). Zeitweise 
hielten sich dort noch zwei weitere Stelzenläu-
fer zusammen mit dem erfolgreichen Brutpaar 
auf: 3.-26.7.  2 ad. M/W Kiesgrube Burgliebe-
nau/SK (D. BIRD, R. SCHWEMLER, J. HEINRICH 
u.a. Fotos). 
2013: 19.4.  ad. M auf überschwemmter 
�$�F�N�H�U�À�l�F�K�H�� �E�H�L�� �%�U�H�L�W�H�Q�K�D�J�H�Q���6�/�.�� ��I. TOD-
TE, H. SPOTT, Foto), 4.5.  ad. W Feuchtgebiet 
nördlich Frose/SLK (K.-J. PAPKE, M. BULL, 
JAN SOHLER u.a., Foto), 5.6.  2 ad. M/W im 
NSG Bergbaufolgelandschaft Geiseltal/SK 
(U. SCHWARZ, ARNULF RYSSEL), 15.8.  ad. Mar-
beteiche bei Staßfurt/SLK (U. NIELITZ, Foto). 

Seeregenpfeifer Charadrius alexandrinus (1)
2013: 10.5.  ad. W auf überschwemmter 
�$�F�N�H�U�À�l�F�K�H���V�•�G�O�L�F�K���G�H�U���0�D�U�E�H�W�H�L�F�K�H���E�H�L���6�W�D�‰-
furt/SLK (M. BULL, K.-J. PAPKE, T. WULF). 

Teichwasserläufer Tringa stagnatilis (6) 
2012: 23.4.  ad. PK Feuchtgebiet nördlich 
Frose/SLK (U. NIELITZ, Foto), 20.6.  ad. PK 
u. 23.6.  2 ad. PK Raßnitz/SK (D. BIRD, Foto), 
30.6.  ad. PK Wolmirstedt/BK (AK ST, aus 
ornitho.de, Fotos), 2.8.  erstes KJ Feuchtge-
biet nördlich Frose/SLK (AK ST, Fotos), 23.9.  
Kiesgrube Sachsendorf/SLK (U. WIETSCHKE). 
2013: 7.7.  überschwemmte Ackersenke bei 
Schkopau/SK (R. SCHWEMLER).
Teichwasserläufer bewohnen die Steppenzo-
nen Osteuropas über Sibirien bis Ostasien. In 
den letzten Jahrzehnten hat die Art ihr Brut-
gebiet jedoch weiter nach Westen und Norden 
ausgedehnt. Schon in den 1980er Jahren ge-
langen Brutnachweise in Polen, im Baltikum 
und in Skandinavien. Nun gelang 2012 Orni-
thologen bei Bliestorf/Schleswig-Holstein der 
erste erfolgreiche Brutnachweis in Deutsch-
land (KOOP & MORETH 2012).
Nach diesem Ereignis fallen auch die über-
durchschnittlichen Nachweise 2012 in Sach-

sen-Anhalt auf. Besonders die Anwesenheit 
mehrerer ad. Vögel zur Brutzeit im Juni in ver-
gleichbaren Lebensräumen (überschwemmte 
�6�W�D�X�À�l�F�K�H�Q���P�L�W���)�O�D�F�K�Z�D�V�V�H�U�]�R�Q�H�Q���� �V�R�O�O�W�H���]�X-
künftig Anlass geben, dieser Limikole mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

�6�X�P�S�À�l�X�I�H�U���/�L�P�L�F�R�O�D���I�D�O�F�L�Q�H�O�O�X�V��(3) 
2012: 13.5.  ad. Raßnitz/SK (D. BIRD, Foto), 
19.5.  ad. PK Wolmirstedt/BK (AK ST, aus or-
nitho.de, Fotos). 2013: 4.-5.7.  2 ad. an über-
�V�F�K�Z�H�P�P�W�H�U�� �$�F�N�H�U�À�l�F�K�H�� �V�•�G�O�L�F�K�� �Y�R�Q�� �$�O�V�O�H-
ben/SLK (J. SOHLER, T. WULF, K.-J. PAPKE, 
Foto).

Graubrust-Strandläufer �&�D�O�L�G�U�L�V���P�H�O�D�Q�R�W�R�V��(4) 
2012: 17.7.  Grube Amsdorf/MSH (L. MÜL-
LER), 20.-21.9.  erstes KJ ebenda (L. MÜLLER, 
E. GREINER, Foto; s. Abb. 8), 6.-11.10.  erstes 
KJ Seelschen Bruch/BK (R. HORT, F. WEI-
HE, M. HELLMANN, R. SCHNEIDER u.a., Fotos). 
2013: 2.5.  ad. Feuchtgebiet nördlich Frose/
SLK (U. NIELITZ, Foto).

Falkenraubmöwe Stercorarius longicaudus (2) 
2012: 23.-26.8.  erstes KJ Stausee Kelbra/
MSH (T. WULF, M. HOFFMANN, M. SCHULZE, 
HOLGER KIRSCHNER, Foto), 2.9. u. 9.-10.9.  2 im 
ersten KJ ebenda (U. SCHWARZ, M. JUNGWIRTH, 
P. TAMM u.a., Foto). 

Raubmöwe spec. Stercorarius spec. (1) 
2012: 23.-25.8.  3 immat. Stausee Kelbra/
MSH (T. WULF, M. SCHULZE, M. HOFFMANN). 
Alle drei beobachteten Vögel konnten nicht 
genau einer Art, einem Alter und der ent-
sprechenden Kleiderterminologie zugeordnet 
werden. Der Nachweis wird als Raubmöwen 
spec. geführt.
Im Spätsommer und Herbst 2012 kam es in 
mehreren Ländern Mitteleuropas zu einem 
außergewöhnlich starken Durchzug von 
Raubmöwen im Binnenland. Dieser Ein-
�À�X�J���� �E�H�V�R�Q�G�H�U�V�� �G�H�U�� �)�D�O�N�H�Q�U�D�X�E�P�|�Z�H���� �V�W�H�K�W��
offenbar in Zusammenhang mit einem sehr 
guten Brut erfolg in Skandinavien (bestes 
Lemmingjahr seit 1978, N. Orgland in www.
chclub300.ch). 
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Skua Stercorarius skua (1) 
2012: �$�P�����������������H�Q�W�G�H�F�N�W�H�Q���X�Q�G���I�R�W�R�J�U�D�¿�H�U�W�H�Q��
die Eheleute BÄRBEL & KLAUS-DIETER FRANZKE 
am Geiseltalsee/SK eine große Raubmöwe, die 
an einem toten Blässhuhn fraß. Bei der Iden-
�W�L�¿�]�L�H�U�X�Q�J�� �G�H�V�� �9�R�J�H�O�V�� �D�Q�K�D�Q�G�� �G�H�U�� �V�H�K�U�� �D�X�V�V�D-
gekräftigen Bilder konnten S. Ulbricht und F. 
Weihe den Vogel zweifelsfrei als Skua im ers-
ten KJ bestimmen. Die Raubmöwe konnte da-
nach bis zum 17.11. von zahlreichen Ornitho-
logen beobachtet werden. Die AK ST bedankt 
sich herzlich für die eingegangenen Dokumen-
tationen bei B. & K.-D. FRANZKE (Fotos; s. 
Abb. 11), SUSANNE ULBRICH, ANDREAS KRÜGER 
(Fotos), S. GRÜTTNER, MICHAEL VOLPERT, ECK-
HARD KÖHLER, T. SCHÖN, A. RYSSEL und weite-
ren Mitgliedern der FG Merseburg.

Bonapartemöwe Larus philadelphia (1) 
Nachtrag 2010: 16. u. 18.5.  ad. PK NSG 
Salzamäander bei Langenbogen/SK (AK ST, 
R. HÖHNE, GÜNTHER STRUCK, Foto; s. Abb. 
10), [DAK 2013: Seltene Vögel in Deutsch-
land 2011/2012: 13].
Nach einer Dokumentation der Beobachtung 
�G�X�U�F�K���G�L�H���$�.���6�7�����������������J�L�O�W���G�H�U���I�R�W�R�J�U�D�¿�V�F�K��
belegte Nachweis dieser seltenen, nordame-
rikanischen Ausnahmeerscheinung als aner-
kannter vierter Nachweis in Deutschland 
und als Erstnachweis in Sachsen-Anhalt 
(DAK 2013, AK ST 2014). 

Eismöwe Larus hyperboreus (1) 
2012: 17.-18.11.  ad. Wallendorfer See 
bei Raßnitz/SK (D. BIRD, M. SCHULZE, R. 
SCHWEMLER, Fotos, Video), [DAK 2013: Sel-
tene Vögel in Deutschland 2011/2012: 22].

Polarmöwe Larus glaucoides (1) 
2012: 7.3.  immat. Kiesgrube Burgliebenau/
SK (D. BIRD, Zeichnung), [DAK 2013: Selte-
ne Vögel in Deutschland 2011/2012: 23].
Die an den Küsten Grönlands und Kanadas 
brütende Polarmöwe überwintert im Nord-
atlantik und erscheint ausnahmsweise in der 
südlichen Nord- u. Ostsee.  Bis tief in das 
mitteleuropäische Binnenland verdriftete 
Vögel sind seltene Ausnahmen. Im Winter 

2012/2013 fand jedoch ein bisher beispiello-
�V�H�U���(�L�Q�À�X�J���L�Q���'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G���V�W�D�W�W���X�Q�G���E�H�V�F�K�H�U�W�H��
auch Sachsen-Anhalt den ersten Nachweis 
(STEFFEN & GOTTSCHLING 2013). 

Zwergseeschwalbe Sternula albifrons (3) 
2012: 21.-28.7.  erstes KJ NSG Alte Elbe Bö-
sewig/WB (J. NOACK, A. SCHONERT). 
2013: 4.5.  2 ad. NSG Alte Elbe Bösewig/WB 
(NICO STENSCHKE, NORA WUTTKE, JANINE HOY-
ER, Foto), 21.8.  ebenda (A. SCHONERT, PAUL 
LUBITZKI ).

Blauracke* Coracias garrulus (1) 
2013�������������������D�G�����)�H�O�G�À�X�U���Q�|�U�G�O�L�F�K���.�X�V�H�\���.�|�E�E�H-
litz/SAW (RENÉ FONGER, Video, Foto; s. Abb. 9). 

Passeriformes 

Rotkopfwürger Lanius senator (1) 
2012: 8.-10.6.  ad. südlich Gröningen-
OT Dalldorf/BK (LUKAS KRATZSCH, Foto), 
[DAK 2013: Seltene Vögel in Deutschland 
2011/2012: 27].
Aufgrund der stark gesunkenen Anzahl jährli-
cher Nachweise ist die Art seit dem 1.1.2011 
wieder bundesweit bei der DAK zu melden. 
Aktuell sind alle Brutplätze in Deutschland 
verwaist (letztmalig 2009 im saarländischen 
Bliesgau, DAK 2012 b: Seltene Vögel in 
Deutschland 2010: 30). 

Schwarzstirnwürger �/�D�Q�L�X�V���P�L�Q�R�U��(1) 
2012: 21.5.  EU SPA Aland-Elbe-Niederung/
SDL (RAINER & SILKE SOTTORF), [DAK 2013: 
Seltene Vögel in Deutschland 2011/2012: 27].

Berglaubsänger Phylloscopus bonelli (1) 
2012: 17.5.  ad. sM EU SPA Huy nördlich 
Halberstadt/HZ (MARTIN WADEWITZ, M. 
HELLMANN, Ton, Fotos; s. Abb. 13 u. III. 
US oben). Dieser sorgfältig dokumentierte 
und durch Fotos sowie Stimmenaufnahmen 
zweifelsfrei belegte dritte Nachweis in 
Sachsen-Anhalt ermöglichte eine genaue 
Artdiagnose und sichere Abtrennung zum 
östlich verbreiteten, inzwischen als eigene 
Art betrachteten, Balkanlaubsänger. 
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Abb. 13: Berglaubsänger. 
17.5.2012, Huy nördlich Hal-
berstadt (s. S. 87).
Foto: M. Hellmann.

Abb. 14: Grünlaubsänger. 
9.6.2012. NP Harz (s. S. 90). 
Foto: M. Wadewitz.

Abb. 15: Alpenbraunellen. 
20.4.2013, Brocken im NP 
Harz (s. S. 90). 
Foto: M. Hellmann.
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Abb. 16: Schneesperling. 
13.11.2012, Brocken im NP 
Harz (s. S. 90). Foto: M. Hell-
mann.

Abb. 17: Spornammer. 
27.10.2012, bei Frose (s. S. 91). 
Foto: M. Bull.

Abb. 18: Hausgimpel. 
19.5.2013, Roßlau (s. S. 92). 
Foto: B.-U. Rudolph.
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Grünlaubsänger Phylloscopus trochiloides (5) 
2012: 9.6.  ad. sM und 8.7.  1-2 warnende Alt-
vögel (Brut wahrscheinlich) NP Harz/HZ (M. 
WADEWITZ, Ton, Foto; s. Abb. 14), 9.6.-24.7.  
2 erfolgreiche Brutpaare mit Jungvögeln am 
Ortsrand von Schierke/HZ (M. WADEWITZ, 
M. HELLMANN, DETLEF GRUBER, FRANK WICH-
MANN u.a., Foto), 10.6.  sM und 17.6.  2 sM 
Brocken im NP Harz/HZ (M. WADEWITZ, M. 
HELLMANN, Ton), [DAK 2013: Seltene Vögel 
in Deutschland 2011/2012: 29-30].
Auch im Jahr 2012 kam es wieder zu einem 
�G�H�X�W�O�L�F�K�H�Q���(�L�Q�À�X�J���G�L�H�V�H�U���H�L�J�H�Q�W�O�L�F�K���R�V�W�H�X�U�R-
päisch verbreiteten Art. Dabei gelangen so-
gar zwei Brutnachweise. Näheres dazu und 
über die besondere Bedeutung der Hochlagen 
des Harzes für das Vorkommen in Deutsch-
land ist von WADEWITZ (2013) beschrieben 
worden. 

Gelbbrauen-Laubsänger Phylloscopus inornatus (1) 
2013: 28.9.  2 Flachwasserzone bei Mannhau-
sen/BK (PATRICK FRANKE, Ton, Sonogramm), 
dritter belegter Nachweis für Sachsen-An-
halt. 
Im Herbst 2013, besonders zur Monatswende 
September/Oktober, kam es zu einem über-
durchschnittlich starken Auftreten dieser sibi-
rischen Laubsängerart an den Küsten Deutsch-
lands (Tagessummen von bis zu 50 Vögeln auf 
Helgoland!). Einige der Vögel gelangten bis 
tief ins Binnenland. Die entdeckten Vögel im 
Drömling konnten vor allem durch die Ton-
aufnahmen sicher als Gelbbrauen-Laubsänger 
vom Tienschan-Laubsänger Phylloscopus hu-
�P�H�L differenziert werden. 

Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola (6) 
Nachtrag 2010: 15.9.  erstes KJ Burgliebe-
nau/SK (D. BIRD), [DAK 2013: Seltene Vögel 
in Deutschland 2011/2012: 31]. 2011: Alle 
bereits von der AK ST geprüften u. im sechs-
ten Bericht erwähnten Nachweise (gekenn-
zeichnet mit *), sind als anerkannte Nach-
weise durch die DAK bestätigt [APUS 17: 
94-95; DAK 2013: Seltene Vögel in Deutsch-
land 2011/2012: 30-31]. 2012: 3.8.  erstes KJ 
Fängling Feuchtgebiet nördlich Frose/SLK 

(U. NIELITZ, D. GRUBER, Foto), 12.8.  eben-
da (DETLEF PEPERNY), 25.8.  erstes KJ eben-
da (STEFAN HECHT, Foto), 8.9.  Wallendorfer 
See/SK (W. & B. WITTE), [DAK 2013: Sel-
tene Vögel in Deutschland 2011/2012: 31]. 
2013*: 30.8.  erstes KJ Fängling Kernersee 
nordöstlich Röblingen/MSH (H. TAUCHNITZ, 
Foto).

Alpenbraunelle Prunella collaris (2) 
2012: 28.3.-20.5.  1 bis 9 ad. Brocken im NP 
Harz/HZ, im einzelnen: 28.3.-28.4.  1 ad., 
29.4.  9 ad., 30.4.  1 ad., 3.5.  1 ad. (Kleiner 
Brocken), 14.5.  2 ad. , 20.5.  1 ad. (M. HELL-
MANN, BERND NICOLAI, U. NIELITZ, TORSTEN 
SPÄTH u.a., Fotos). Offenbar haben der Vogel 
(bzw. die Vögel) das Gebiet um den Brocken 
ab 20.5. endgültig verlassen, denn ab dem 
21.5. wurden bei weiteren Kontrollen keine 
Alpenbraunellen mehr nachgewiesen. Erst-
mals konnte am 29.4.2012 die beachtliche 
Anzahl von neun Individuen an einem Tag 
entdeckt werden! Einzig ein Brutnachweis 
steht bisher noch aus, obwohl am 14.5. auch 
�%�D�O�]�À�•�J�H�� �E�H�R�E�D�F�K�W�H�W�� �Z�X�U�G�H�Q���� �'�L�H�� �J�H�V�D�P�W�H��
Beobachtungsserie an neun verschiedenen 
Tagen wird als 19. Nachweis auf dem Bro-
cken zusammengefasst (Nachweise 1 bis 17 - 
s. HELLMANN 2009, Nachweis 18 - s. Apus 17: 
95). 2013: 20. u. 24.4.  2 ad. Brocken im NP 
Harz/HZ (M. HELLMANN, Fotos; s. Abb. 15). 
Dass die waldfreie Gipfelregion des Ober-
harzes eine gewisse Attraktivität und Anzie-
hungskraft auf diesen Hochgebirgsvogel aus-
übt, zeigt einmal mehr die Serie von Nach-
weisen auf dem Brocken. Abseits des Harz-
gipfels ist die Alpenbraunelle weiterhin eine 
Ausnahmeerscheinung in Sachsen-Anhalt 
(20 Nachweisen auf dem Brocken steht nur 
ein Nachweis im April 1996 im nördlichen 
Harzvorland bei Heteborn/HZ gegenüber; 
WEBER & HOFFMANN 1997). 

Schneesperling �0�R�Q�W�L�I�U�L�Q�J�L�O�O�D���Q�L�Y�D�O�L�V��(1) 
2012: 13.-26.11.  SKl Brocken im NP Harz/
HZ (M. HELLMANN, MARC KINKELDEY, F. WEI-
HE, U. NIELITZ u.a., Fotos; s. Abb. 16), dritter 
belegter Nachweis in Sachsen-Anhalt!  


















































































































