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Der Einfluß des Kormorans Phalacrocorax carbo sinensis 
auf die Fischbestände ausgewählter bayerischer Gewässer 

unter besonderer Berücksichtigung fischökologischer 
und fischereiökonomischer Aspekte

Von Thomas Keller, Thomas Vordermeier, Mathias von Lukowicz 
und  Manfred Klein

Summary

I m p a c t  of C o rm o ran ts  P h a la cro co ra x  carbo s in en sis  on th e  f ish  s to ck s  of sev e ra l 
B a v a ria n  w a te r  bo d ies  w ith  sp ec ia l em p h asis  on th e  eco lo g ica l an d  econom ical

a sp ec ts  of fish e rie s

The increasing presence of C orm orants in B avaria has caused considerable concern among anglers, 
comm ercial fisherm en and fish farm ers. The B avarian  M inistry for Food, A griculture and Forestry 
jointly  w ith the B avarian  M inistry  for S tate  D evelopment and E nvironm ental A ffairs therefore 
in itia ted  a th ree-year study into the im pact of Corm orants on the fish stocks of B avarian  w aters. 
The B avarian In s titu te  for F ishery  w as in Charge of the research  program m e w hich started  in 
D ecem ber 1991. Study sites com prised the most im portan t types of B avarian  w aters: two large pre- 
alpine lakes (Chiemsee and Ammersee), a reservoir (Altmühlsee), a gravel p it (near the city of 
Bamberg), th ree large rivers (Danube, Inn and Lech), two sm all rivers (Alz and Maisach) and an 
aquacultu re  facility  producing carp  (H aundorfer W eiher in the vicinity  of lake Altmühlsee). The 
food of the C orm orants w as stud ied  by pellet analysis, num bers of b irds were recorded (e.g. 
synchronous roost counts, etc.) a t study sites and fish stocks were investigated  (e.g. by net fishing, 
electric fishing and by analysing fishery yields). At carp ponds exclosure system s were also tested. 
The final report of this w ork w as com pleted in November 1994. H ere follows a synthesis of the most 
im portan t ornithological and fisheries results of the full paper (K e l l e r  &  V o r d e r m e ie r  1994). 
Based on the experiences and resu lts of th is study, advice is given, w hich m ay be used as an aid in 
fu ture decision m aking processes. H owever th is is not in tended to replace a check up of individual 
cases as they occur.
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The estab lishm ent of new  breeding colonies in the  centres of the B avarian  carp  production  areas 
should not be perm itted . U nder certain  circum stances such control m ay also be necessary in the 
vicinity of ind iv idual ponds and uncontrolled  rivers w ith  T rout and G rayling populations.
No considerable effect of C orm orant p redation  on fish stocks and fisheries yields could be 
dem onstrated  a t the  studied  pre-alp ine lakes (Ammersee, Chiemsee), a rtific ia l lakes (Altmühlsee, 
gravel p it Ochsenanger), and large rivers (Danube, Inn, Lech). The results of th is study suggest th a t 
there is no need for actions to pro tect such fisheries a t present. But, a t isolated sm aller lakes and 
gravel pits, and a t single im portan t fish w intering  sites in backw ater areas of rivers, considerable 
im pacts on fish stocks seem possible. In controlled, im pounded rivers p redation  problem s also may 
arise am ong G rayling w ith in  the flow section of the  lake heads. Thus, there  m ight be a need to use 
frightening techniques in special cases.
Due to the  specific behaviour of the G rayling, C orm orant p redation  is believed to have a 
considerable im pact on the already sm all popu la tion  of th is species a t the sm aller rivers studied  
(Alz, Maisach). Thus, actions to deter C orm orants from  sections of uncontrolled  rivers su itab le  for 
the n a tu ra l rep roduction  of G rayling are endorsed.
To avoid C orm orant dam ages a t aquacu ltu re  facilities the constan t use of a com bination of 
prim ary non -le tha l deterrence m easures is recom m ended under the consideration of legal 
regulations. If corm orants get used to or do no t respond positively to the actions taken, the selective 
shooting of indiv iduals m ust be considered.

1. Einleitung

Das verstärk te  A uftreten  von K orm ora- 
nen in B ayern h a t in  den letzten  Jahren  für 
erhebliche K onflik te zw ischen Fischerei 
und  N atu rschu tz  gesorgt. F ischer und 
Teichw irte sehen die heim ischen Fischbe
stände zunehm end gefährdet und dam it 
ihre fischereilichen E rträge eingeschränkt. 
A ndererseits ist der K orm oran durch ge
setzliche Regelungen besonders geschützt. 
Um den E influß des K orm orans auf die 
F ischbestände und  die Fischerei darzustel
len, b eau ftrag ten  das Bayerische S taatsm i

n isterium  fü r E rnährung, L andw irtschaft 
und  Forsten  und das Bayerische S ta a ts 
m inisterium  fü r Landesentw icklung und 
U m w eltfragen die Bayerische L andesan
sta lt fü r Fischerei m it der D urchführung 
eines Forschungsvorhabens. Die U ntersu 
chungen h ierzu w aren auf drei Jah re  be
grenzt.

Die vorliegende A rbeit ste llt eine Z usam 
m enfassung der Ergebnisse der um fangrei
chen S tud ie  (K ell e r  & V o r d erm eier  1994) 
dar.

2. Material und Methoden

An ausgew ählten  bayerischen Gewässern 
w urden im Z eitraum  D ezem ber 1991 bis Novem
ber 1994 ornithologische und fischereibiologi
sche U ntersuchungen zum E influß des K orm o
rans auf F ischbestände un te r besonderer Be
rücksichtigung fischökologischer und fischerei
ökonom ischer A spekte durchgeführt.

Als U ntersuchungsgew ässer dienten zwei gro
ße V oralpenseen (Chiemsee und Ammersee), zwei 
künstlich  angelegte Seen (Altmühlsee und Bag
gersee Ochsenanger), drei freifließende oder 
staugeregelte große Fließgew ässer (Donau, Lech

und U nterer Inn), zwei kleine Fließgew ässer (Alz 
und M aisach) sowie eine K arpfenteichanlage 
(H aundorfer W eiher). Ihre geographische Lage 
ist Abb. 1 zu entnehm en. Die in das P ro jek t 
aufgenom m enen U ntersuchungsgew ässer w u r
den ste llvertre tend  fü r die in B ayern am häufig 
sten vorkom m enden G ew ässertypen ausgew ählt. 
Als A usw ahlkriterien  standen  dabei vor allem  
der G ew ässertypus, die fischereiliche N utzung 
und die K orm oranpräsenz im V ordergrund. E i
nen Ü berblick  über die U ntersuchungsgew ässer 
g ib t Tabelle 1. H insichtlich der N utzung sind
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sowohl die Belange der Fluß- und  Seenfischerei 
als auch die A ngelfischerei und die K arpfen
teichw irtschaft in den Untersuchungen vertreten.

Ammersee, A ltm ühlsee und neuerdings auch 
der Chiemsee weisen K orm oranbrutkolonien  
auf. Die H aundorfer W eiher liegen im unm itte l
baren  E inzugsbereich der B rutkolonie des 
Altm ühlsees. Die übrigen G ewässer w erden zu 
Zug- und  z. T. zu Ü berw interungszeiten  von 
K orm oranen genutzt. Teilweise kom m t es im 
Umfeld dieser G ewässer zu r A usbildung von 
Schlafplätzen.

Für qualita tive N ahrungsuntersuchungen  an 
K orm oranen w urde die Speiballenanalyse ange
w andt, da m it ih r keine negativen E inw irkungen 
auf die Vögel verbunden sind, sie le ich t rep ro 
duzierbar ist, und Speiballen  einfach zu sam 
meln sind (V a n  D o b b e n  1952, D u f f y  &  J a c k s o n  

1986, M ü l l e r  1986, M o r e l  &  H a u s m a n n  1989, 
W o r t h m a n n  &  S p r a t t e  1990, S u t e r  1991, S c h r a t -  

t e r  &  T r a u t t m a n s d o r f f  1993, D iR K S E N et al. 1995).
Von D ezem ber 1991 bis A ugust 1994 w urden 

insgesam t 2.944 Speiballen gesam m elt. An den 
beiden Fließgew ässern M aisach und Lech w aren 
Probenahm en n ich t möglich. Z usätzlich  w urden 
noch die D aten von 1.753 Speiballen, die aus 
einer im W inter 1990/91 am Chiemsee und am

U nteren  Inn durchgeführten  U ntersuchung 
stam m en (K e l l e r  1993,1995), in die A usw ertung 
einbezogen. Es w urden insgesam t 9.587 F isch
individuen in den Speiballen  identifiziert, wobei 
fü r 8.177 Fischlänge und  -gew icht berechnet 
w erden konnten. Auf der Basis der K orm oran
bestandszahlen  (K orm orantage) w urden die 
jährlich  von den Vögeln entnom m enen F isch
mengen abgeschätzt.

Bei den fischereibiologischen U ntersuchungen 
der G ewässer w urden  Boden- und Schw ebnetze 
untersch ied licher M aschenw eiten sowie ver
schiedene E lektrofischfanggeräte eingesetzt. 
D arüber h inaus w urden  z. T. auch Fische berück
sichtigt, die die jew eiligen B ew irtschafter m it 
ihren  eigenen G eräten  (z. B. Trappnetze) gefan
gen hatten .

Insgesam t w urden im  Rahm en der Versuchs
befischungen 32.273 Fische gefangen. 20.977 F i
sche w urden einzeln verm essen und gewogen, 
und bei 4.796 Fischen erfolgten A ltersbestim 
m ungen anhand  von Schuppenproben. Neben 
den eigenen U ntersuchungsergebnissen  w urden 
die Fangaufzeichnungen der G ew ässerbew irt
schafter ausgew ertet, die z. T. über einen Z eit
raum  von m ehr als 20 Jah ren  vorliegen.

Abb. 1:
G eographische Lage der U ntersuchungsgew ässer in Bayern. - Fig. 1: Location o f studied  waters in 
Bavaria, Southern Germany.
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T ab .l: Ü berblick über die U ntersuchungsgew ässer (D/R = D urchzugs- und R astbestand; B = B ru t
bestand, * = im U ntersuchungsbereich). - Survey o f stud ied  w aters (status: D /R  = m igrating and 
wintering; B  -  breeding, * = section stud ied  only).

Gewässer Gewässertyp Dimension Fischereiliche
Nutzung

Kormorane

Fläche
(haj

max. 
Tiefe [mj

mittL 
Breite [m]

regelm. da 
seit

Status

Ammersee Voralpensee 4.660 81,1 hpts. Berufsfischerei 1967 D/R, B

Chiemsee Voralpensee 7.990 73,4 hpts. Berufsfischerei 1980 D/R, B

Altmühlsee Stausee 477 2,7 Angelfischerei 1981 D/R, B

Ochsenanger Baggersee 10 6 Angelfischerei 1992 D/R

Donau freifließendes Fließgewässer 506* 10* 230* hpts. Berufsfischerei 1988 D/R

Unterer Inn staugeregeltes Fließgewässer 620* 12* 430* Angelfischerei 1978 D/R

Lechstaustufe 11 staugeregeltes Fließgewässer 93* 9,7* 230* Angelfischerei 1988 D/R

Alz bedingt natumahes Fließgew. 22* 1,6* 72* Angelfischerei 1980 D/R

Maisach verbautes Fließgewässer 5* 1,2* 10* Angelfischerei 1992 D/R

Haundorfer

Weiher

Karpfenteichanlage 1,5 1,5 Teichwirtschaft 1986 D/R

3. Ornithologische Aspekte

3.1 V e r  b r  e i t  u n g d e s
K o r m o r a n s  i n  B a y e r n

D er K orm oran ist ein fester Bestandteil 
der bayerischen A vifauna. Die ältesten  be
kannten  E rw ähnungen stam m en aus dem 
1 7 . Jah rh u n d ert (H il l e r  pers. Mitt.). Lange 
Zeit tra t  der K orm oran als unregelm äßiger 
G ast in verhältn ism äßig  geringer Anzahl 
auf.

Im W inter 1973/74 setzte eine exponen
tielle Zunahm e durchziehender und über
w in ternder K orm orane in Bayern ein 
(B e z z e l  &  E n g l e r  1985). Insgesam t nehm en 
die K orm oranbestände heute noch immer 
zu. Dabei is t eine A usbreitungs- und 
V erlagerungstendenz m it einer Zunahm e 
der Schlafplätze und  einer verstärk ten  N ut
zung von kleineren G ew ässern erkennbar 
(B e z z e l  1989, 1992). N ur in Oberbayern 
sind die K orm oranbestände rückläufig, 
was p rim är auf den starken  Rückgang der 
R astbestände an den drei großen süd
bayerischen S chlafplätzen Ism aninger 
Speichersee, Ammersee und Chiemsee zu
rückzuführen  ist.

Im W inter 1988/89 w urde bei m onatli
chen Z ählungen verw eilender K orm orane 
in Bayern ein M axim um  von 2.822 Vögeln 
festgestellt. D er D urchschnitt der M onate 
O ktober bis M ärz lag bei 2.062 K orm ora
nen. Die A nzahl der K orm oranschlafplätze 
betrug  35 (Abb. 2). Die Schlafplätze kon
zen trierten  sich im w esentlichen auf den 
südbayerischen Raum. D er einzige größere 
S chlafp latz in N ordbayern m it im M ittel 
m ehr als 100 Tieren w ar am A ltm ühlsee in 
M ittelfranken  zu finden (F r a n z  & S o m -
BRUTZKI 1 9 9 1 ) .

Mit durchschn ittlich  7.096 K orm oranen 
im W inter 1993/94 haben sich die R ast
bestände gegenüber der ersten  bayern 
w eiten Schlafplatzzählung 1988/89 m ehr 
als verdreifacht. Rechnerisch en tsprich t 
dies einer jährlichen  Zunahm e von 28%. 
Das W interm axim um  w urde m it 8.362 K or
m oranen festgestellt, das M inimum m it 
4.675 K orm oranen. Im W inter 1993/94 w a
ren  bayernw eit 76 Schlafplätze bekann t 
(Abb. 2). D am it h a t sich deren Zahl gegen
über der Z ählung von 1988/89 m ehr als 
verdoppelt. Die M ehrzahl der Schlafplätze
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konzentriert sich w eiterhin  auf den süd- 
und m ittelbayerischen Raum. In N ordbay
ern h a t sich jedoch seit dem W inter 1988/89 
eine kleine Zahl von zum  Teil sehr großen 
Schlafplatzgesellschaften neu e tab liert. Im 
M aintal en tstanden  die beiden größten 
Schlafplätze Bayerns m it durchschnittlich  
780 bzw. 1.000 Korm oranen.

Der Erstnachweis einer erfolgreichen 
Kormoranbrut in Bayern konnte 1977 am 
Ismaninger Speichersee bei München ge
führt werden. Drei Jahre später etablierte 
sich dort die erste bayerische Brutkolonie 
(von Krosigk 1980). Im Jahr 1988 folgte die 
Neugründung einer weiteren Kolonie am 
Altmühlsee in Mittelfranken (Ranftl & 
Dornberger 1989). Die dritte bayerische 
Brutkolonie entstand 1990 im Süden des 
Ammersees (Strehlo.w 1992), und im Früh
jahr 1994 erfolgte am Chiemsee die jüngste 
Koloniegründung (Lohmann 1995). In Bay
ern brüteten 1994 insgesamt 267 Paare.

3.2 N a h r u n g  d e r  K o r m o r a n e

An allen sieben un tersuch ten  Schlaf
plätzen bzw. G ew ässern w aren Cypriniden, 
m eist Rotauge (R utilus rutilus), Rotfeder 
(Scardinius erythrophthalm us), Brachse 
(Abramis brama) und A itel (Leuciscus 
cephalus) der H aup tbestand te il der K or
m orannahrung. M it A usnahm e der U nter
suchungen am Ammersee im Som m er lagen 
nicht näher bestim m bare Reste dieser 
F ischarten  am häufigsten  in den Speiballen 
vor. In den großen Voralpenseen Ammersee 
und Chiemsee b ildeten  Renken (Coregonus 
spec.) einen w eiteren  w ichtigen Bestandteil 
der N ahrung. Am Ammersee und  A lt
mühlsee sowie an den F lüssen D onau und 
Inn w urden Barsche (Perca fluvia tilis) häu 
fig gefressen, an der D onau auch K aul
barsche (G ym nocephalus cernua). An der 
schneller fließenden Alz spielten dagegen 
Äschen (Thym allus thym allus) und andere

1988/89 1993/94

O

Abb. 2:
K orm oranschlafplätze in  B ayern. D urchschnittsbestände in den W intern  1988/89 und 1993/94 
(Graphik: nach LBV). - Fig.2: Corm orant roosts and average Corm orant num bers in Bavaria in the  
w inters 1988/89 and 1993/94 (graphs after LBV).
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Salm oniden eine größere Rolle. Von Aalen 
(Anguilla anguilla) , H echten (Esox lucius) 
und Z andern  (S tizosted ion  lucioperca) 
w urden insgesam t n u r wenige Reste in den 
Speiballen angetroffen. Eine Ausnahme 
bildete der Ammersee, wo im W inter 1991/ 
92 und im Som m er 1992 der Anteil der Aale 
20% der N ahrungsm enge überschritt.

Die Größe der B eutefische variierte stark. 
Es w urden sowohl kleine Fischindividuen, 
z. B. C ypriniden und Barsche m it nur 3 cm 
Länge als auch bis über 70 cm lange Aale 
gefressen. Das G ew ichtsspektrum  reichte 
von 1 g bis 900 g. G elegentlich w urden noch 
schw erere Fische erbeutet.

Da sich die von K orm oranen täglich auf
genommene N ahrungsm enge anhand  der 
Speiballen n u r grob bestim m en läßt (M ü l 
ler  19 8 6, D ir k se n  et a l. 19 9 5), w urde an fünf 
im Zoo gehaltenen T ieren und an fünf Vö
geln im F re iland  der tägliche Energieum 

satz m ittels Schw erw asser-U ntersuchun
gen bestim m t und daraus die benötigte 
Fischm enge berechnet. Schw erw asser-U n
tersuchungen w urden im Rahm en der vor
liegenden S tudie weltw eit erstm als an K or
m oranen (Phalacrocorax spec .) durchge
fü h rt (K e l l e r  im Druck). D er tägliche 
N ahrungsbedarf der im Zoo gehaltenen 
Tiere betrug  durchschnittlich  325 g Fisch, 
w ährend  der Bedarf der Freilandvögel bei 
521g  pro Tag lag. Der tägliche F ischbedarf 
pro kg K orm orangew icht betrug  dem nach 
158 g/kg fü r die Zoovögel bzw. 249 g/kg für 
die freilebenden Vögel. Im W inter kann  d a 
her von einem N ahrungsbedarf von etw a 
500 g Fisch pro Tag ausgegangen w erden. 
N ach U ntersuchungen in Schlesw ig-H ol
stein  reduziert sich dieser W ert im Som m er 
auf ca. 400 g Fisch täglich (G rem il le t  et al. 
1995).

4. Ergebnisse der fischereilichen Untersuchungen

4.1 F i s c h e r  e i 1 i c h e S i t u a t i o n  
i n  d e n  o f f e n e n  U n t e r 
s u c h u n g s g e w ä s s e r n

Die Fangergebnisse der Berufs- und A n
gelfischerei können von Ja h r zu Jah r z. T. 
erheblich schw anken. H ierfür sind ver
schiedene U m w eltfaktoren  wie E utroph ie
rung und V erbauung der Gewässer, Schiff
fah rt und F reizeitnu tzung  verantw ortlich. 
In einigen Fällen  sind die Fänge der letzten  
Jah re  an angelfischereilich genutzten Ge
w ässern m it dem  E insatz fangfähiger F i
sche zu begründen.

Einen Ü berblick  über die F ischbestände 
der U ntersuchungsgew ässer und die Trends 
im F ischereiertrag  g ib t Tabelle 2. In den 
großen V oralpenseen Ammersee und 
Chiemsee ist die Renke die w ichtigste 
F ischart fü r die Berufsfischerei.

Bem erkensw ert ist, daß sich die einzelnen 
F ischbestände des A ltm ühlsees seit dem 
A nstau im Jah re  1985 ohne w eitere Besatz

m aßnahm en entw ickelt haben. In dem eu- 
trophen  See überw iegen Cypriniden. D age
gen w ird  der Baggersee O chsenanger sehr 
in tensiv  besetzt. Die eingesetzten K arpfen 
(Cyprinus carpio) und Z ander weisen dabei 
hohe Stückgew ichte auf.

W ährend an der D onau die A ltw asser fü r 
die E ntw icklung der m eisten C ypriniden 
eine herausragende Rolle spielen, tre ten  in 
den Fließstrecken vor allem  Barsch, Aal 
und  Aitel in großen B eständen auf. Insge
sam t sind die B estandsdichten in den A lt
w assern  deutlich  höher und die fische
reilichen Bedingungen entsprechend bes
ser. Im U nteren Inn w ar der Zusam m en
hang zw ischen starkem  Besatz und  Fang 
von K arpfen, Hecht, Regenbogenforelle 
und  Z ander besonders deutlich. In der 
L echstaustufe  11 w ird  die zeitw eise hohe 
B estandsdichte der Regenbogenforelle (On- 
corhynchus m yk iss ) ausschließlich durch  
Besatzmaßnahmen bewirkt. Der Äschenbe
stand der Alz w ird u. a. auch m aßgeblich
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Tab. 2: Ü berblick über die F ischbestände (B ) und deren E ntw ick lung  (T Trends) in den 
U ntersuchungsgew ässern, basierend auf den Ergebnissen der V ersuchsfischereien und/oder 
den Fängen der B erufs- und A ngelfischerei (Bestände (B ): 1 = gering, 2 = m ittel, 3 = hoch, 
T rends (T): + = steigend, + = neu tra l, - = fallend). - Survey o f the fish  stocks (B) and their trends 
(T) in the stud ied  waters, based on the experim ental fishery and/or the yields o fth e  commercial 
and recreational fishery (stocks (B): 1 -  low, 2 = m edium , 3 = high; trends (T): + -  increasing, 
±=  neutral - = decreasing).

Art Amm ersee Chiemsee AltmOhlsee Ochsenanger Donau Inn Lech Alz Maisach
Name Wiss. Nam e B T B T B T B T B T B T B T B r B T

Aal Anguilla anguilla 2 ± 2 ± 1 ± 1 + 2-3 ± 2 ± 1-2 ±

Aitel Leuciscus cephalus 2-3 ± 1 ± 3 ±

Äsche Thymallus thymallus 1 - 1 ± 1 -
Bachrarelle Salmo trutta f. fario 1 + 2-3 ±

Barbe Barbus barbus 1-2
Barsch Perca ßuviatilis 1 ± 1 + 1-2 - 1 2-3 ±

Brachse Abramis brama 2 ± 3 ± 1 ± 2 ± 2 ±
G üster Blicca bjoerkna 3 ±

Hecht Esox lucius 1 ± 1-2 ± 1-2 ± 1-2 ± 1-2 ± 1 ±
Karpfen Cyprinus carpio 3 ± 2 ± 1 ±

Nase Chondrostoma
nasus

2 ± 2

Regenbogenforelle Oncorhynchus
mykiss

2 ±

Renke Coregonus spec. 3 ± 1 ±

Rotauge Rutilus rutilus 1-2 - 2 ± 2-3 ± 2 ±
Schneider Alburnoides

bipunctatus
2 ±

sonstige
Cypriniden

Cyprinidae 1-2 2

Zander Stizostedion
lucioperca

2-3 + 2-3 ± 1 ± 1-2

durch die hohen W assertem peraturen im 
Sommer beeinflußt. In der M aisach w ird die 
hohe B estandsdichte der B achforelle (Sal- 
mo tru tta  f. fario) durch  m assive B esatz
m aßnahm en gestützt.

4.2 V e r s u c h e  in  e i n e r  f r ä n k i s c h e n  
K a r p f e n t e i c h w i r t s c h a f t

In der K arpfen teichw irtschaft H aundorf, 
die sich in u nm itte lbarer N ähe zu der 
K orm oranbrutkolonie des A ltm ühlsees be
findet, ergab die A usw ertung von früheren 
Abfischungsergebnissen, daß die m ittlere 
V erlustrate in der Satzfischproduktion  {K J  
K2) vor dem A uftreten  des K orm orans bei 
10,7% lag. Sie erhöhte sich auf 56,2%, seit 
K orm orane die K arpfen teichanlage anflie
gen. D araufh in  w urde die P roduktion  von

zweisöm m erigen K arpfen (K2) eingestellt. 
In der Speisefischproduktion (K3) stiegen 
die m ittleren  V erlustra ten  von 12,0% auf 
26,4%.

In derselben Teichw irtschaft w urden 
Versuche zur A bw ehr von Korm oranen 
durch Ü berspannung eines 1,5 ha großen 
Teiches durchgeführt. Im ersten Jah r wurde 
der Teich n ich t überspann t. In den beiden 
darauffolgenden Jah ren  w urde er dann mit 
K unststoffschnüren bzw. M etalldrähten  in 
un tersch ied licher Form  überspannt. Die 
Verluste bei der P roduktion  von K x auf K2 
lagen in allen drei Jah ren  bei einheitlich 72 
-75%.  Die Ü berspannungen brach ten  somit 
nicht den e rw arte ten  Erfolg. Demgegen
über liegen allerdings auch positive E rfah 
rungen aus der U m gebung des Altmühlsees 
und aus den USA vor (s. K ell e r  1996 in 
diesem Heft).
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5. Bewertung der Auswirkungen von Kormoranen auf die untersuchten Fischbestände

Beim Vergleich der fischereilichen Fang
erträge m it der F ischentnahm e durch K or
m orane zeigte sich eine große B andbreite 
(Tab. 3). K orm orane nu tzten  je nach 
U ntersuchungsgew ässer eine Fischmenge, 
die 20 180% des jährlichen  Fischerei
ertrages entsprach. Lediglich an Alz und 
M aisach w ird ein Zusam m enhang zwischen 
der Zunahm e der K orm orane und den nied
rigen B eständen einzelner F ischarten  wie 
Äsche und B arbe (Barbus barbus) gesehen.

Auf der Basis der D aten  aus den Tabellen 
2 und 3 w urden die A usw irkungen auf die

w ichtigsten  F ischarten  und deren E rträge 
in den U ntersuchungsgew ässern abge
schätzt. Die Ergebnisse fü r die offenen Ge
w ässer sind in der Tabelle 4 zusam m enge
faßt.

Die U ntersuchungen der im Um feld der 
K orm oranbrutkolonie des A ltm ühlsees 
gelegenen V ersuchsteichanlage H aundorf 
belegen, daß es in der K arpfen teichw irt
schaft bei regelm äßiger K orm oranpräsenz 
zu erheblichen Verlusten kommen kann, 
insbesondere bei der Satzfischproduktion 
(K /K ,).

6. Schlußfolgerungen und Empfehlungen

Nach der derzeitigen Rechtslage sind 
A usnahm en von den Schutzvorschriften 
des A rtenschutzrechts u n te r anderem  zur 
A bw endung erheblicher fischereiw irt
schaftlicher Schäden möglich. A nhand der 
an den beisp ielhaft un tersuchten  Gewäs

sern gew onnenen Ergebnisse lassen sich 
die folgenden Em pfehlungen ableiten, die 
als O rientierungshilfe für Entscheidungen 
herangezogen w erden können. Sie können 
jedoch keinesfalls die konkrete E inzel
fallp rü fung  ersetzen.

T ab.3: Vergleich der F ischentnahm e durch K orm orane (K) m it den Fangerträgen  der Berufs- (BF) und 
A ngelfischerei (AF). A ngaben jeweils in kg /ha (k. D. = keine Daten). - Comparison o f Cormorant 
food consum ption  (K) and yields o f commercial (BF) and recreational (AF) fisheries. Data in  
kg /ha  (k. D. -  no data).

Art Amm ersee Chiemsee AltmOhlsee Ochsenanger Donau Unterer Inn Lech A ll Maisach
Name Wiss. Nam e K B F K B F K A F K A F K B F K A F K A F K A F K A F

Aal Anguilla anguilla 0,4 0,5 0,1 1.1 0,03 0,1 1,0 0,7 0,6 3,3 0,3 2,2 k. D. 2,8
Aitel Leuciscus cephalus 1,5 0.6 1,2 0,2 k. D. 1,7
Asche Thymallus thymallus k. D. 0,2 k. D. 0 k. D. 3.1
Bachforelle Salmo Irulla f .  fario k. D. 0,6 k. D. 17,2
Barbe Barbus barbus k. D. 3,5
Barsch Perca fluvialilis 0,2 0,2 0,1 0,2 0,7 0,05 1,4 0,4 2.7 0,6
Brachse Abramis brama 0,02 5,0 9,9 k. D. 12,7 k. D. 0,04 3,0 1.2 5,1
G üster Blicca bjoerkna 1,2 k. D.
Hecht Esox lucius 0,2 0,3 0,2 7,9 0.4 0,7 0,2 2,0 k. D. 2,5 k. D. 4,9
Karpfen Cyprinus carpio 0 48,6 k. D. 5,9 0 10,3
Nase Chondrostoma

nasus
2,1 0,2 2,6 1.0

Regenbogen
forelle

Oncorhynchus
mykiss

k. D. 11,1

Renke Coregonus spec. 1,4 2,0 0,3 3,5
Rotauge Rutilus rutilus 2,0 k. D. 19,8 k. D. 3,4 1.3 0,8 1.0
Schneider Album oides

bipunctatus
0 k. D.

sonstige
Cypriniden

Cyprinidae 2,1 3.3 1,2 0,3

Z ander Stizostedion
lucioperca

0,1 0,5 0,4 3,6 1.0 2,6 0,8 1,2
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Tab. 4: E influß des K orm orans auf die F ischbestände (B) und  F ischereierträge (E) der 
U ntersuchungsgew ässer (n. n. = n ich t nachw eisbar, 1 = gering, 2 = m ittel, 3 = hoch, * = 
C ypriniden ohne Brachse). - Im pact o f Cormorants o n fish  stocks (B) and fisheries yields (E) 
at the stud ied  w aters (n. n. = no t quantifiable, 1 = low, 2 = m edium , 3 = high, * = Cyprinids 
w ithou t bream).

Gewässer große Voralpenseen künstliche Seen Flüsse kle ine Fließgewdsser
Fließstr. + Altw. mit Stauhaltungen

Getvässerbe- 
mrtschaftung

Berufsfischerei Angelfischerei Berufs und 
Angelfischerei

Angelfischerei Angelfischerei

Ammersee Chiemsee Altmühlsee Baggersee
Ochsenanger

Donau Unterer Inn Lechstau AU Maisach

Art B E B E B E B E B E B E B E B E B E
Renke n. n.
Barsch 1 -2 1 -2 2 n. n. 1 -2 n. n. 2 1 1 -2
Hechl 1 -2 n. n. n. n. n. n. 1 -2 1 n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.
Zander n. n. n. n. 1 n. n. n. n. n. n. 1 -2 1
Aal n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.
Cypriniden 2 n. n. 1 -2*

Rotauge 1 -2 n. n. 2 n. n. 1 1 -2 n. n. n. n.
Brachse n. n. 2 n. n. 1 -2 n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.
Karpfen n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.
Güster n. n.
Nase 1 n. n. 1 -2 2
Aitel n. n. n. n. n. n. n. n. 1 n. n.
Barbe 2 - 3 2
Schneider n. n. n. n.

Äsche 1 -2 1 -2 3 3 2 - 3 2
Bachforelle n. n. n. n. 1 -2 1 -2
Regenbogen
forelle

1 n. n.

6.1 B r u t k o l o n i e n

Die N eugründung einer B rutkolonie in 
den Z entren der K arpfen teichw irtschaft 
sowie un ter bestim m ten U m ständen im u n 
m itte lbaren  E influßbereich von E inzel
teichen und Fließgew ässern m it Forellen- 
und Ä schenpopulationen sollte verh indert 
werden. In einem derartigen  Fall w ird  em p
fohlen, eine A nsiedlung durch  gezielte S tö
rungen in der Phase des H orstbaus zu ver
hindern. Wenn B rutkolonien in  anderen 
Bereichen neu entstehen, ist gleicherm aßen 
im Einzelfall zu prüfen, in  wie w eit im 
Fouragierradius der K orm orane liegende, 
fischereilich ähnlich sensible G ew ässer be
troffen sein können. Die A nzahl in Bayern 
übersom m ernder, n ich t b rü ten d er K orm o
rane ist derzeit n ich t bezifferbar. E ine ste i
gende Tendenz ist jedoch zu beobachten.

6.2 D u r c h z ü g l e r  u n d  
Ü b e r w i n t e r e r

Im Zeitraum  von Septem ber bis M ärz h a 
ben durchziehende und überw in ternde  Vö

gel den höchsten A nteil an  den in Bayern 
anzutreffenden K orm oranen. Ih r m öglicher 
Einfluß auf F ischbestände und Fischerei 
bildete den Schw erpunkt des Forschungs
vorhabens und w ird  nachfolgend kurz d a r
gestellt.

Große Voralpenseen 
(Ammersee, Chiemsee)

Es w ar kein E influß des K orm orans auf 
F ischereierträge erkennbar. Rückgänge der 
E rträge w aren n ich t u rsächlich  auf den 
K orm oran zurückzuführen. E ine N otw en
digkeit von A bw ehrm aßnahm en kann aus 
den U ntersuchungen daher n ich t abgeleitet 
werden.

S tauseen und Baggerseen 
(Altmühlsee, Baggersee Ochsenanger)

Ein E influß des K orm orans auf den 
F ischereiertrag  w ar n ich t erkennbar. E in
w irkungen auf B estände von Cypriniden 
und Barsch als H aup tbeu tearten  sind je
doch grundsätzlich  zu erw arten . Eine N ot
w endigkeit von A bw ehrm aßnahm en zum 
Schutz der F ischerei kann  aus den U ntersu
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chungen n ich t abgeleitet werden. Bei iso
lierten, k leineren  stehenden Gewässern, 
besonders, w enn diese keine ständige oder 
zeitweilige A nbindung an  Fließgewässer 
haben, ist bei hoher K orm oranpräsenz aber 
ein n ich t unerheblicher Einfluß auf F isch
bestände möglich. Im belegten E inzelfall 
können M aßnahm en zur Abwehr von K or
m oranen angebracht sein.

Große Fließgew ässer 
(Donau, U nterer Inn, Lech)

In der D onau als freifließendem  Fluß m it 
A ltw assern w ar ein größerer Einfluß des 
K orm orans auf F ischbestände oder den 
F ischereiertrag  n ich t nachw eisbar. Die 
fehlende D ifferenzierung zwischen A lt
w assern und  Fließstrecke bezüglich der 
K orm oranfrequenz erschw erte die E in 
schätzung. F ü r das G ew ässer als Ganzes ist 
nach den U ntersuchungsergebnissen eine 
N otw endigkeit zur A bw ehr von K orm ora
nen derzeit n ich t gegeben. Aus fischerei
ökonom ischer S icht könnten künftig  je
doch, bei konzen trie rter Befischung beson
ders w ichtiger F ischeinstände durch den 
K orm oran im W inter, punk tuell an A lt
w assern M aßnahm en zur Korm oranabw ehr 
angebracht sein. E ine E inzelfallprüfung 
muß dabei auch m ögliche A usw irkungen 
auf andere G ew ässer einbeziehen.

In staugeregelten  F lüssen (U nterer Inn, 
Lech) können im  Fließbereich der S ta u 
w urzel Problem e bei der Äsche auftreten.

Kleine Fließgew ässer (Alz, M aisach)

B edingt auch durch die spezifischen Ver
haltensw eisen der Äsche w ird  von einem 
erheblichen E influß des K orm orans auf die 
bereits n iedrigen Bestände dieser A rt aus
gegangen. Dies gilt in geringerem  U m fang 
auch fü r die Barbe. E inflüsse auf n ich t 
rheophile F ischarten  w aren gering. Die 
Genehm igung von M aßnahm en zur Korm o- 
ranvergräm ung ist daher an den fü r die 
R eproduktion der Äsche geeigneten Fließ
gew ässern m it K orm oranfraßdruck zu be
fürw orten , wobei aber auch sonstige M aß
nahm en zur ökologischen V erbesserung 
dieses G ew ässertyps anzustreben sind.

T eichw irtschaft

Insbesondere bei der P roduktion  von 
Satzfischen weisen K arpfenteiche eine 
hohe A ttrak tiv itä t fü r K orm orane auf,  w o
durch es zu erheblichen fischereiw irt
schaftlichen Schäden kommen kann. Z ur 
Abw ehr von K orm oranschäden kann  der 
nachhaltige kom binierte E insatz n ich t
le ta le r V ergräm ungsm aßnahm en und  m it 
E inschränkung eine Ü berspannung von 
W asserflächen em pfohlen w erden. H aben 
sich einzelne Korm orane an die V er
gräm ungsm aßnahm en gewöhnt, kom m t in 
der Zeit von Anfang Septem ber bis Ende 
F eb ruar auch ein Abschuß dieser speziali
sierten  Vögel in Betracht.

7. Ausblick

Im Rahm en der U ntersuchungen hat sich 
fü r eine Reihe von Fragestellungen w eiterer 
Forschungsbedarf ergeben:
-  w eitere E rfassung der K orm oranbe

stände in  Bayern, in die künftig  auch 
übersom m ernde Vögel verstärk t einbezo
gen w erden

-  w eitere w issenschaftliche U ntersuchun
gen zur Q uantifizierung des K orm oran
einflusses auf F ischbestände un ter be

sonderer B erücksichtigung von F orellen- 
und Ä schengewässern

-  w eitere E ntw icklung und E rprobung von 
M aßnahm en zu r K orm oranabw ehr, in s
besondere auch im H inblick auf die V er
hältn isse in  der Teichw irtschaft.
Auf der Basis der durchgeführten  U n te r

suchungen und in A nbetracht der derze iti
gen rech tlichen  Gegebenheiten, zeichnen 
sich lokal begrenzte M aßnahm en zur M in
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derung des Einflusses des K orm orans auf 
die Fischbestände und die Fischerei in  Bay
ern ab. Die S ituation  in Bayern steh t jedoch 
in einem engen Zusam m enhang m it der 
europaw eiten Entw icklung, u n te r anderem  
in den H auptbru tgeb ieten  der Korm orane.

Eine nachhaltige Lösung der auftretenden  
Problem e und K onflikte ist daher durch 
örtliches oder regional begrenztes Vorge
hen n icht zu erreichen. M ittel- und langfri
stig sind Lösungsansätze auf europäischer 
Ebene anzustreben.

8. Dank

An dieser S telle sei allen P rivatpersonen , Ver- w ährte  U nterstü tzung  bzw. M itarbeit am
einen, V erbänden und In stitu tionen  fü r die ge- Forschungsprojekt gedankt.

Zusammenfassung

Das verstärk te  A uftreten  von K orm ora
nen in Bayern ha t in den le tz ten  Jah ren  für 
erhebliche K onflikte zw ischen Fischerei 
und N aturschutz gesorgt. F ischer und 
Teichwirte sehen die heim ischen F ischbe
stände zunehm end gefährdet und dam it 
ihre fischereilichen E rträge  eingeschränkt. 
Andererseits ist der K orm oran durch  ge
setzliche Regelungen besonders geschützt. 
Um den Einfluß des K orm orans auf die 
Fischbestände und die Fischerei darzuste l
len, beauftrag ten  das Bayerische S taa tsm i
nisterium  fü r E rnährung, L andw irtschaft 
und Forsten und das Bayerische S taa tsm i
nisterium  für L andesentw icklung und  Um 
w eltfragen die Bayerische L andesansta lt 
für Fischerei m it der D urchführung  eines 
Forschungsvorhabens. Die U ntersuchun
gen hierzu w aren auf drei Jah re  begrenzt. 
Das Projekt w urde im  D ezem ber 1991 be
gonnen. Da angesichts der starken  perso
nellen und zeitlichen E ingrenzung des P ro
jektes eine flächendeckende bayernw eite 
B earbeitung nich t zu realisieren  w ar, w u r

den die U ntersuchungen an ausgew ählten 
Gewässern durchgeführt, die für die große 
V ariationsbreite  der bayerischen V erhält
nisse bezüglich der G ew ässertypen und de
ren fischereiliche N utzung typisch sind. In 
das U ntersuchungsprogram m  w urden des
halb zwei große V oralpenseen (Chiemsee, 
Ammersee), ein S tausee (Altmühlsee), ein 
Baggersee (Ochsenanger), drei große Fließ
gewässer (Donau, Lech, U nterer Inn), zwei 
kleine Fließgew ässer (Alz, M aisach) sowie 
eine K arpfenteichanlage (H aundorfer Wei
her) aufgenommen. Zum  Program m  des 
Forschungsprojektes „K orm oran“ gehör
ten  sowohl U ntersuchungen zur N ahrungs
w ahl und B estandsentw icklung der Kormo
rane als auch um fangreiche E rhebungen zu 
den F ischbestandsverhältn issen  der ausge
w ählten  Gewässer. Die dabei gewonnenen 
Ergebnisse w urden in  einer Studie zusam 
mengefaßt, die zum Ende des Jahres 1994 
vorgelegt w urde. Die w ichtigsten  Ergebnis
se dieser S tudie w erden dargestellt.
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