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Herbstliche Zugplanbeobachtungen an Greifvögeln 
(Falconiformes) am Randecker Maar, Schwäbische Alb

V o n  W ulf Gatter

E i n l e i t u n g

Z u m  V e r la u f  d e s  Z u g g e s c h e h e n s  b e i  G r e ifv ö g e ln  f e h le n  a u s  d e r  B u n 
d e s r e p u b lik  m e h r jä h r ig e  P la n b e o b a c h tu n g e n  v o l ls tä n d ig  e r fa ß te r  Z u g 
p e r io d e n  w e itg e h e n d . In  d e r  v o r l ie g e n d e n  A r b e it  s in d  a u s  e in e m  g r ö ß e r e n  
Z e itr a u m  P la n b e o b a c h tu n g e n  z u m  W e g z u g  d er  G r e ifv ö g e l  a m  R a n d e c k e r  
M a a r  a u f  d e r  S c h w ä b isc h e n  A lb  z u s a m m e n g e fa ß t . E s s o l l  h ie r  v o r  a lle m  
d e r  p h ä n o lo g is c h e  A b la u f  d e s  G r e ifv o g e lz u g e s  d a r g e s te l l t  w e r d e n . M it  
e in e m  d ic h te r e n  N e tz  v o n  P la n b e o b a c h tu n g s -S ta t io n e n  w ir d  e s  u n te r  H e r 
a n z ie h u n g  v o n  B e r in g u n g s e r g e b n is s e n  v ie l le ic h t  m ö g lic h  s e in , ü b e r  d e n  
Z u g  v ie le r  A r te n  u n d  d e r e n  e in z e ln e n  P o p u la t io n e n  g e n a u e  A u s s a g e n  m a 
ch en  z u  k ö n n e n . A u f  d ie  g e n a u e  B e sc h r e ib u n g  v o n  D e ta i l fr a g e n , w ie  V e r 
h a lte n s w e is e n ,  Z u g h ö h e , T h e r m ik a b h ä n g ig k e it  u sw . w u r d e  b e w u ß t  w e i t 
g e h e n d  v e r z ic h te t , n a c h d e m  in  d e n  A r b e it e n  v o n  T h io l la y  (1967), F u c h s  
(1968) u n d  v o r  a lle m  im  „ H a n d b u c h “ ( G lu tz  v . B lo tz h e im , B a u e r  & B e z z e l

1971) d a fü r  b r e ite r  R a u m  z u r  V e r fü g u n g  g e s t e l l t  w o r d e n  w a r .

M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e

Im Jahr 1961 w urde m it W ochenend-Planbeobachtungen im Bereich von  
H ohenbol (siehe Abb. 1), Sattelbogen und B reitenstein  begonnen. D abei 
w urden vor allem  zur Erkundung unterschiedlicher Z ugbewegungen P latz
w echsel vorgenom m en. Auch W itterungseinflüsse, besonders N ebel, ließen  
die B eibehaltung m ehrerer Beobachtungspunkte zweckm äßig erscheinen.. 
Hier erw ies sich die unterschiedliche H öhelage der Stationen (Hohenbol 
und Sattelbogen 600 m, B reitenstein  811 m) als sehr günstig. 1967 wurde 
das Randecker Maar (9.31 E / 48.35 N) als bedeutendster Punkt für den 
K leinvogelzug erkannt.
Lage der Beobachtungspunkte und Beschreibung der im T ext auftreten
den Ortsbezeichnungen. D ie Albhochfläche (750 bis 820 m NN) ist punktiert. 
D ie untere H öhenlinie liegt auf etw a 600 m, das nördlich davon liegende  
Albvorland zwischen 300 und 400 m über dem Meer. Der Hohenbol (1), am  
w eitesten  ins A lbvorland ragender unbew aldeter Punkt. Das Teckm as
siv (2) und der B reitenstein  (4) um rahm en den 200 m tiefer liegenden Sat
telbogen (3) und leiten  den Zug durch den Paß. Der Pferch (5), eine nörd
lich der G em einde Ochsenwang gelegene Scharte im A lbsteilrand, und (6) 
der Auchtert, im Osten begrenzt durch den M örikefelsen. Im Süden des 
Randecker M aar-K raters die B eobachtungsstation (7). Im Osten der Schaf
buckel (8). Die P feile  w eisen  auf K analisationspunkte des Zuges. D er

G r e ifv o g e lz u g  d ü r fte  d a v o n  a lle r d in g s  n u r  g e r in g fü g ig  b e tr o ffe n  se in .
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Die B eobachtungen  w u rd e n  bis 1968 fo rtg e fü h rt, von J a h r  zu J a h r  in 
ten s iv ie r t u n d  durch  zeitlich  un tersch ied lich  geleg te  U rlau b sp e rio d en  e r 
gänzt. 1962, 1963 u n d  1967 k o n n ten  zusätzlich  die frü h e n  V o rm ittag ss tu n 
den  an  v ie len  W erk tag en  e rfa ß t w erden . D ie Z ugperioden  1969, 1970, 1971 
w u rden , abgesehen  von geringen , m eist w e tte rb ed in g ten  Lücken, täg lich  
erfaß t. In  den  J a h re n  1961 bis 1969 w u rd e  vom  V erf. w e itgehend  a lle in  ge
zäh lt. 1970 s tan d en  gelegentlich  w e ite re  B eobach ter zu r V erfügung , un d  
1971 ko n n te  e rs tm a ls  e in  aus d e r U m gebung stam m endes Z äh lteam  e in g e
se tz t w erden . 8 T age lang  w u rd e n  w ir durch  B eobach ter a n d e re r  A rb e its 
gem einschaften  u n te rs tü tz t, fü r  deren  V erm ittlu n g  ich H e rrn  H ö l z i n g e r  

rech t herzlich  danke. Im  H erb s t 1970 u n d  1971 w u rd e  d e r H ohenbo l an 
zah lre ichen  W ochenenden — in  F o rtse tzu n g  d e r u rsp rü n g lich en  P la n b e 
obach tung  — von H e rrn  R. R o c h a u  besetzt. 1971 konn te  w en ig stens an  den 
W ochenenden auch im  S a tte lbogen  gezäh lt w erden . E ine G eg en ü b ers te l
lung  des M ateria ls  d e r J a h re  1961 bis 1968 (einschließlich d e r n eu e ren  
W ochenendbeobachtungen  von H ohenbol) m it den  vo ll e rfa ß te n  J a h re n  
aus dem  R andecker M aar lie fe r te  du rchaus v erg le ichbare  E rgebnisse . A uf 
g e tre n n te  D ars te llu n g  w u rd e  deshalb  verzich tet. F aß t m an  die  B eobach
tu n g ss tu n d en  a lle r  J a h re  zusam m en, so d ü rf te  sich eine noch ausgegliche-

Abb. 2
L inks die jah resze itliche  V erte ilu n g  d e r B eobach tungss tunden  von  1970 
un d  1971 au f M onatsdekaden . D ie S tu n d en zah l vom  16.—20. A ugust w u rd e  
fü r  die D arste llu n g  v e rdoppe lt. R echts d ie tageszeitliche V erte ilu n g  der 
B eobach tungsstunden  am  B eisp iel 1971. O k tober (oben) m it 396 S tu n d en  

u n d  S ep tem b er m it 372 S tunden .
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nere K urve als in Abb. 2 abzeichnen. Der N ovem ber wurde erst in den 
letzten  3 Jahren besser erfaßt, w as nicht zuletzt auf das V orhandensein  
einer heizbaren U nterkunft und besserer W etterkleidung zurückzuführen  
ist. Trotz der geringen Stundenzahl in diesem  Monat, dürften die beiden  
ersten Dekaden w ohl repräsentativ erfaßt w orden sein, da an v ielen  Ta
gen w itterungsbedingt kein Zug, aber auch keine Beobachtung stattfinden  
konnte.

B ei der planm äßigen Erfassung von W interfluchten wurde folgenderm a
ßen vorgegangen: Nach Schneefällen oder Kälteeinbrüchen zählten w ir an 
frühen Tagesstunden die Schneeflucht der K leinvögel. B ei der Flucht von  
G reifvögeln schien es angebracht, Beobachtungsschwerpunkte zu setzen. 
G ezielt w urde w ährend der Stunden von 10— 14 (15) Uhr an Tagen nach 
Schneefällen beobachtet, sofern das W etter bezüglich B ew ölkung und  
Sicht Zug erw arten ließ. D am it ist zwar keine vollständige, aber doch eine 
repräsentative R egistrierung des Zugablaufs möglich.

D ie Zahl der bisher geleisteten  Zählstunden liegt bei etw a 3700, davon  
1608 in den beiden Zugperioden 1970 und 1971. A ls P lanbeobachtungsstun
de gilt eine Stunde, in der von einem  Punkt aus durch 1 oder m ehrere 
Zähler beobachtet wurde. B ei der tageszeitlichen Erfassung der ersten B e
obachtungsjahre lag das Schw ergewicht eindeutig auf den frühen T ages
stunden; G reifvögel w urden dadurch nur in geringem  Um fang bemerkt. 
Etwa die letzten 5 Jahre lassen sich in der tageszeitlichen A ktivität mit 
dem B eisp iel Septem ber, Oktober 1971 aus Abb. 2 vergleichen. D er M e
dianw ert (arithmetisches Mittel) w urde aus dem gesam ten Zeitraum  und 
der Zahl der beobachteten Vögel errechnet. B ei den R ichtungsm essungen  
w urde ein Kompaß m it 360°-E inteilung verw endet, w obei 180° Süd und 
270° W est bedeuten.

Einen Überblick über die V erteilung der 5217 beobachteten G reifvögel ver
m ittelt die folgende Tabelle:

Höchstzahl
eines

Herbstes

Gesam tzahl
1961— 1971

Prozentualer
A nteil M edianwert

Fischadler 7 37 0,8
W espenbussard 367 1289 24,5 29. Aug.
Schwarzm ilan 5 12 (0,2)
Rotm ilan 20 103 2,0 29. Sept.
Rohrweihe 48 150 2,9 19. Sept.
K ornw eihe 10 23 0,5
W iesenw eihe 2 3 (0,0)
Sperber 131 527 10,2 11. Okt.
Habicht 6 14 0,2
M äusebussard 673 2156 41,3 10. Okt.
Turm falke 253 773 14,8 5. Okt.
Merlin 13 30 0,6
Baum falke 17 90 1.7 13. Sept.
W anderfalke 4 10 0,2
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A n  d ie se r  S te l le  m ö c h te  ich  m ich  b e i  d e n  v ie le n  M ita r b e ite r n  fü r  d ie  
f le iß ig e  U n te r s tü tz u n g  d e r  P la n b e o b a c h tu n g  b e d a n k e n . H e r r  R . R ochau 
h ie l t  in  d e n  J a h r e n  1970 u n d  1971 d e n  H o h e n b o l b e se tz t . D a s  T e a m , d a s  
1971 e in e  f a s t  lü c k e n lo se  B e o b a c h tu n g  im  R a n d e c k e r  M a a r  e r m ö g lic h te , b e 
s ta n d  a u s  d e n  H e r r e n  H. B uchmann, R. E rtel, H. M attes, W . M üller u n d  
K . P enski. Z u r  Ü b e r b r ü c k u n g  v o n  E n g p ä s se n  sp r a n g e n  d a n k e n s w e r te r 
w e is e  d ie  H e r r e n  K . H u n d , R . P rinzinger u n d  M . M ickley fü r  e in ig e  T a g e  
e in . M e in e r  F r a u  d a n k e  ich  fü r  d ie  u n e r m ü d lic h e  H ilfe  b e i  d e r  A u s w e r 
tu n g  d e s  M a te r ia ls  u n d  n ic h t  z u le tz t  fü r  d ie  G e d u ld , d ie  s ie  m e in e r  A r b e it  
s e i t  J a h r e n  e n tg e g e n b r in g t . B e m e r k e n s w e r t  u n d  g e w iß  n ic h t  a lltä g lic h  w a r  
d ie  F r e u n d lic h k e it  d e r  H e r r e n  E berle u n d  F rank v o m  F lu r b e r e in ig u n g s a m t  
K ir c h h e im /T e c k . S ie  v e r le g te n  e in e  g e p la n te  W e g tr a sse , u m  u n s e r e  B e 
o b a c h tu n g s s ta t io n  v o r  B e u n r u h ig u n g  z u  sc h ü tz e n . In  d ie se m  Z u s a m m e n 
h a n g  d a r f  ich  a u ch  d e n  H e r r e n  S . K ehrer u n d  R. S chumann v o m  L a n d e s 
v e r b a n d  d e s  D B V  m e in e n  h e r z lic h s te n  D a n k  a u ssp r e c h e n .

F i s c h a d l e r  —  Pandion haliaetus

37 D aten durchziehender Fischadler verte ilen  sich wie folgt: 6 im 
August, 27 im Septem ber, 4 im  Oktober. D er H auptdurchzug findet 
zwischen dem  31. A ugust und M itte Septem ber sta tt, wobei die größ
ten  Tagessum m en auf den 6. und 7. Septem ber fallen. E x trem daten  
sind der 6. A ugust und der 14. Oktober. Die tageszeitliche V erteilung  
des Zuges erstreck t sich über 13 S tunden. Die frühesten  B eobachtun
gen stam m en von zwei am  7. 9. 71 um  5.40 bzw. 6.15 U hr durchgezo
genen A dlern. D er S päteste w anderte  am  4. 9. 1963 um  18.35 U hr 
durch. E in Z ughöhepunkt am  Spätnachm ittag  ist zu verm uten , da in 
dieser von uns am schwächsten erfaß ten  Z eitspanne auffallend  viele 
D aten  liegen (Abb. 11). D er tageszeitliche V erlauf des Zuges stim m t 
m it den von R o st r u p  (1969) pub liz ierten  W erten von den dänischen 
Inseln  gu t überein, w enn m an R o st r u ps  tageszeitliche A k tiv itä t (vor 
allem  M ittagsstunden) berücksichtigt. Die höchste Tagessum m e w a
ren  3 Ex. am 7. 9. 71, die innerha lb  von 50 M inuten durchzogen, an
sonsten zw eim al 2. Hoch Z iehende h alten  bei ih rem  beachtlich för
dernden  F lug R ichtungen von 220° bis 250° ein.

W e s p e n b u s s a r d  — Pernis apivorus  (Abb. 3)

Stichproben Ende Ju li zeigten, daß zu diesem  Z eitpunk t bereits die 
ersten  W espenbussarde ziehen. Zu Beginn der planm äßigen Beob
achtung um  den 10. bis 14. A ugust zog die A rt schon regelm äßig 
durch, ab 20. A ugust sogar m it beachtlichen Tagessum m en (m axim al 
61 Ex. am  3. S eptem ber 1969 im  R andecker M aar). D er Schw erpunkt 
des Durchzuges liegt im A ugust (835 Vögel) w ährend  auf Septem ber 
noch 445 entfallen . Insgesam t 9 einzelne W espenbussarde w urden  
noch von 2. bis 9. O ktober no tiert. E ine Beobachtung am  20. 10. 1964 
von R ottenburg  (30 km  WTSW) sei ergänzend e rw äh n t (Verf.). D er 
M edianw ert fä llt auf den 29. A ugust (n =  1289). V erblüffende Ü ber
einstim m ung zeigen die arithm etischen M ittel d re ier rep räsen ta tiv er
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J a h r e :  1968 =  29. A u g u s t ,  1970 =  29. A u g u s t ,  1971 =  31. A u g u s t /
1. S e p t e m b e r .  S o m i t  s c h e in t  s ic h  d e r  Z u g  d e r  d u r c h  S ü d d e u t s c h la n d  
w a n d e r n d e n  f r ü h e r  u n d  g l e i c h m ä ß ig e r  a b z u w ic k e ln ,  a ls  b e i  d e n  s t ä r 
k e r  w i t t e r u n g s a b h ä n g i g e n  s k a n d in a v i s c h e n  W e s p e n b u s s a r d e n  (U l f -  
st r a n d  1960). D ie  B e o b a c h t u n g e n  v o m  B o d e n s e e  l a s s e n  e i n e  P a r a l l e l e  
z u  u n s e r e n  E r g e b n i s s e n  v e r m u t e n  (J a c o b y , K nö t zsc h  &  S c h u st e r

1970). D ie  U r s a c h e n  d i e s e s  f r ü h e n  D u r c h z u g s  im  V e r g le i c h  m i t  a n d e 
r e n  m i t t e l e u r o p ä i s c h e n  S t a t i o n e n  ( v g l .  G l u t z  v . B lo t z h e im ,  B a u e r  &  
B e z z e l  1971) m ü ß t e n  d u r c h  e in  d ic h t e r e s  N e t z  v o n  B e o b a c h t u n g s 
p u n k t e n  g e k l ä r t  w e r d e n .  M e d i a n w e r t e  s in d  z . B . f ü r  F a ls t e r b o /  
S c h w e d e n  d e r  7. S e p t e m b e r  (R o s e n  1966), f ü r  d i e  E i f e l  ( E r f a s s u n g s 
m e t h o d e  u n b e k a n n t )  d e r  8. S e p t e m b e r  ( S c h a r l a u  1968), d e r  H ö h e 
p u n k t  f ü r  d e n  C o l  d e  B r e t o l e t / S c h w e i z  e t w a  z w i s c h e n  d e m  15. u n d
19. S e p t e m b e r  (T hio l la y  1966).

Die tageszeitliche V erteilung  des Zuges erstreck t sich über 
12V2 S tunden  (Abb. 11). E rste Einzelvögel erscheinen ab 6.05 U hr, die 
letzten, teilw eise in  Trupps, noch um  18.30 Uhr. D er H öhepunkt liegt 
zwischen 10 und 11 Uhr, dennoch verte ilen  sich die B ussarde etw a 
gleicherm aßen auf Vor- und N achm ittag (273:255). D er tageszeitliche 
A blauf des Zuges en tsprich t w eitgehend dem  von F u c h s  (1968) auf 
dem  H ahnenm oospaß beobachteten Zugverlauf. Die durchschnittliche 
T ruppgröße liegt bei 2,09 Vögeln. D er überw iegende Teil der We
spenbussarde zieht allein. 21 bzw. 17 zusam m en ziehende Vögel stell-

Abb. 3
Der W egzug des W espenbussards Pernis aviporus. n =  1289, M edian =  

29. August. D arstellung in T agessum m en und Jahrespentaden.

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at



W. G a t t e r : Zugplanbeobachtungen an Greifvögeln 199

ten  die größten G esellschaften dar. Die H auptzugrich tung  liegt nach 
57 K om paßm essungen zwischen 220° und  240° (E xtrem w erte  190° 
u n d  280°). In D eutschland bering te  W espenbussarde ziehen über 
Spanien, in k le iner Zahl auch über Ita lien  ab (G lu tz  v . B l o t z h e im , 
B a u e r  &  B e z z e l  1971). Die B eobachtungsum stände, w ie auch die sehr 
v a riab len  K leider a lte r und ju n g er Vögel erm öglichen n u r selten  
exaktes A nsprechen des A lters. Das gehäufte  A uftre ten  sehr dunkel
köpfiger, vielfach hellnackiger Vögel im Septem ber läß t jedoch v e r
m uten , daß junge T iere in  der zw eiten H älfte  der Zugzeit s tä rk e r be
te ilig t sind. E in T rupp  von 6 Ex. am  25. 9. 1968, und 9 Ex. vor einer 
G ew itte rfron t am  16. 9. 1971 ziehende W espenbussarde tru g en  aus
nahm slos M erkm ale ju n g er Vögel.

S c h w a r z m i l a n  — M ilvus migrans
Der W egzug dieser A rt sp ielt sich w ohl überw iegend vor M itte A ugust 

ab und w urde deshalb von uns kaum erfaßt. Neun D aten m it m axim al
4 Vögeln liegen zwischen A nfang A ugust und Mitte Oktober.

R o t m i l a n  — M ilvus m ilvus  (Abb. 4)
Nach G lu tz  v . B l o t z h e im , B a u e r  &  B e z z e l  (1971) ist im Septem ber 

b ere its  ein großer Teil der deutschen B ru tpopu la tion  in Frankreich . 
D em entsprechend beobachteten w ir vereinzelte  D urchzügler bereits 
ab M itte August. D er H auptzug  verte ilte  sich allerd ings auf die v ier 
W ochen von M itte Septem ber bis M itte  O ktober, w as dem  D urchzug 
in  Hessen und der Schweiz (G lu tz  v . B l o t z h e im , B a u e r  &  B e zz e l

1971) entspricht. D er M edianw ert a lle r Ja h re  aus n =  100 fä llt auf 
den 28. Septem ber, 11 Tage später als in Falsterbo (R o se n  1966). Die 
L e tz td a ten  schw anken von J a h r  zu Ja h r  erheblich, zum  Beispiel zwi
schen dem  10. 10. 1971 und  dem  11. 11. 1969. Höchste Tagessum m en 
sind 9 Ex. am 12. 10. 1969 und 5 Ex. am  28. 9. 1971. Im Z usam m en
h an g  m it einer sta rk en  Schneeflucht beim  M äusebussard zählten  
w ir am 28. 12. 1968 3 zügig m ithaltende R otm ilane. Sow eit an
h an d  des vorliegenden M aterials schon erkennbar, v e rte ilt sich der 
Z ug ziemlich gleichm äßig auf die S tunden  zwischen 6 und 16 Uhr.

Abb. 4
D er W egzug des Rotm ilans Milvus milvus. n =  100, Median =  29. Sep
tem ber. 3 W interflüchter sind im Diagramm nicht dargestellt. D arstellung  

in Tagessum m en und Jahrespentaden.

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at



200 [Anz. orn. Ges. Bayern 11, H eft 2, 1972]

Ringfunde sächsischer und baden-w ürttem berg ischer R otm ilane 
w eisen überw iegend auf eine Zugrichtung von 240° (G lu tz  v . B l o tz -  
h e im , B a u e r  & B e zz e l  1971). Die A rt zieht selten  hoch und ist som it 
beeinflußt von der Topographie der um liegenden Höhen. Die w eni
gen hochziehenden Vögel zielten in R ichtungen von 220° bis 250°

R o h r w e i h e  — Circus aeruginosus (Abb. 5)

D er H erbstzug setzt in der d ritten  A ugustdekade ein (20., 22., 
23. August). Die größten Tagesum m en fallen  in allen  rep räsen ta tiv en  
Ja h re n  in die Zeitspanne vom 18. bis 24. Septem ber. M edianw ert 
a lle r Ja h re  ist der 19. Septem ber. E in V ergleich m it anderen  Gebie
ten  läß t noch kein  k lares Bild erkennen. D er M edianw ert auf Fal- 
sterbo fä llt auf den 6. S eptem ber (R o se n  1966), am Col de B reto let 
und in W estsachsen v e rläu ft der Zug wie bei uns, dagegen liegt der 
H öhepunkt in B ayern, Schlesw ig-H olstein und  N ordrhein-W estfalen  
bere its in der ersten  Septem berhälfte  (G lu tz  v . Blotzheim, B auer & 
B ezzel 1971). U nsere Letztbeobachtungen fallen  zwischen den 4. und
11. O ktober. D er tageszeitliche A blauf erstreck t sich über 13 volle 
T agesstunden. D rei B eobachtungen liegen zwischen 5.45 und 5.50 Uhr. 
Tageszeitliche H öhepunkte scheinen zwischen 9 und 11 U hr bzw. 14 
und 15 U hr zu liegen (Abb. 11). Nach 18 U hr zogen noch 2 Vögel 
durch. D er späteste flog am 19. 9. 70 um  18.35 U hr über den M örike- 
felsen ins M aar und fiel nach k u rze r Jagd  über einem  W eidegelände
— offensichtlich zum  Schlafen — im H ochwald ein. B em erkensw erte 
Tagessum m en sind 5 Ex. 24. 9. 67), 6 Ex. (23. 9. 68), 32 Ex. (20. 9. 70),
5 Ex. (21. 9. 71). Als m axim ale T ruppgrößen  sind m ehrfach 3 Vögel 
beobachtet w orden. Am 20. 9. 1970 vere in ig ten  sich 6 in K ette h in te r-

W egzug der Rohrweihe Circus aeruginosus. n =  150, Median =  19. Sep
tember. D arstellung in Tagessum m en und Jahrespentaden.
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einander ankom m ende W eihen über dem  B eobachtungsposten zum 
Trupp. 107 der 150 D urchzügler konnten  genauer angesprochen w er
den und ergaben ein V erhältn is von 32 6  zu 75 schlichten Vögeln. 
D er Zug ausgefärb ter 6 s treu t gleichm äßig über die gesam te Zug
zeit (25— 30 o/o). B ezz e l s  (1968) Versuch, 204 bayerische W egzügler 
aufzuschlüsseln, fü h rte  zu einem  6 -A nteil von 26%  im A ugust und 
29% im Septem ber.

K o r n w e i h e  — Circus cyaneus
Der D urchzug von 23 E xem plaren  spielte sich zwischen dem 

8. Septem ber und dem  12. D ezem ber ab. Dabei w urden  3 Vögel nach 
dem  21. N ovem ber im  Z usam m enhang m it g rößeren Schneefällen ge
sehen. A uf 16 schlichte Vögel entfielen 7 ad. 6 ,  die überw iegend in 
der zw eiten H älfte  der Zugzeit e rfaß t w urden. Die A rt kom m t oft, 
gelegentlich zu zweit, über den M örikefelsen ins M aar geflogen und 
setzt den Zug, von kurzem  Jagdflug unterbrochen, nach SW  fort.

W i e s e n  w e i h e  — Circus pygargus
Je  ein adultes <3 am  7. 9. 1968 und 29. 9. 1968. F ern er e in im m atu res  

(5 am  28. 8. 1970. Alle 3 nahm en den gleichen Weg, über den M örike
felsen ins M aar.

S p e r b e r  — Accipiter nisus  (Abb. 6 und 7)

Die B eobachtungsstation liegt im E inzugsbereich von S perber
b ru trev ieren . Bei der B eurte ilung  Zug- oder „S tandvogel“ w urden  
deshalb strenge M aßstäbe angelegt. Das Zuggeschehen setzt in  der 
zw eiten A ugusthälfte  ein. Die E rsten  erscheinen am 17. bzw. 20. des 
M onats. S ta rk e r Durchzug spielt sich vor allem  w ährend  des ganzen 
O ktobers ab. D er H auptzug (etwa 8 Wochen) s treu t b re ite r als z. B. 
beim  T urm falken  (etwa 5 Wochen). E ntsprechend fallen  die E rgeb
nisse auf Falsterbo  aus (R o se n  1966). M edianw ert a lle r Ja h re  aus 
n =  527 ist der 10. O ktober, in Falsterbo der 24./25. Septem ber. Auf 
dem  Col de B reto let g ipfelt der Zug in der ersten  O ktoberhälfte . Re
gelm äßiger Zug spielt sich noch in der 1. N ovem berdekade ab, Nach
zügler erscheinen bis zum 28. 11. D er tageszeitliche A blauf erstreck t 
sich gleichm äßig von 6 bis 18 Uhr, m it G ipfel zwischen 11 und 12 U hr 
(Abb. 11). Zu einem  ähnlichen Ergebnis kom m t auch F u c h s  (1968) 
fü r den H ahnenm oospaß/Schw eiz. U nsere Sperber ziehen in  der 
Regel einzeln, selten  zu zweit. Z usam m enhalten  von bis zu 3 Vögeln, 
vor allem  w ährend  des H ochschraubens in  der T herm ik, d ü rfte  zu
fallsbedingt sein. B em erkensw erte  Tagessum m en sind 10 (12. 10. 68), 
13 (19.10.69), 12 (11.10.70), 10 (12.10.71) und 12 Ex. (24.10.71). 
T h io l la y  (1966) fü h rt als Tagesm axim a vom B reto let 32, 33, 34, 36 
und 32 S perber an. Beim  Vergleich m it unseren  Ergebnissen w äre
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Abb. 6
W egzug des Sperbers A ccipiter  nisus. n =  527, M edian =  11. Oktober. 

D arstellung in Tagessum m en und Jahrespentaden. Siehe auch Abb. 7.

Abb. 7
Links der W egzug von 13 <£' -farbenen Sperber A ccipiter  nisus  (schwarz) 
und 65 schlichten Sperbern (grau). Abszisse: A ugust bis November. Rechts 
der W egzug von 23 $  des Turm falken Falco tinnunculus  (schwarz) und  
(grau) der von 128 schlichten Turm falken. Abszisse: A ugust bis Oktober. 

D arstellung in Jahresdekaden.

das ein dreifacher K analisationseffekt. E in  V ergleich der Jah ressum 
m en fü h rt zum V ierfachen (416 bzw. 480:95 bzw. 131). Als D urch
schnitt aus 22 K om paßm essungen hoch ziehender S perber m it den 
E x trem w erten  190° und 270° errechnen  sich 240° Sächsisch/thüringi
sche Jungsperber w eisen entsprechende A bzugsrichtungen auf 
(G l u tz  v . B l o t z h e im , B a u e r  &  B e z z e l  1971, p. 425). 78 im Hinblick auf 
F ärbung  (w eniger auf Größe) angesprochene Sperber erw iesen sich 
in 65 F ällen  als w eibchenfarbig, in  13 F ällen  als verm utlich  m ehr
jäh rig e  M ännchen. D er Zug dieser 13 <5 beschränkte sich auf die
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zw eite H älfte  der G esam tzugzeit, d. h. von A nfang O ktober bis No
vem ber (Abb. 7). Ähnlich, w enn auch in  der zeitlichen Abfolge nicht 
ganz so kraß, erfo lg t der Zug auf dem  Col de B reto let (T h io l la y  
1966).

H a b i c h t  — Accipiter gentilis

Vögel aus S kandinavien  oder aus dem  W esten der Sow jetunion 
kom m en n u r selten  nach M itteleuropa (G lu tz  v . B l o t z h e im , B a u e r  &  
B e z z e l  1971). M itteleuropäische Vögel w andern  n u r in  geringem  Um 
fang. So liegen denn auch n u r 14 Beobachtungen einzeln ziehender 
H abichte zwischen dem  20. Septem ber und 28. O ktober vor. 8 junge 
und  2 adulte  bzw. im m ature  H abichte konnten  bestim m t w erden. 
Die H älfte  der D aten liegt in der 2. O ktoberdekade. 10 im  Bereich 
der B eobachtungsstation no tierte  nichtziehende Habichte zeigten e t
w a dieselbe zeitliche V erteilung. D er nächste B ru tp la tz  ist über 7 km  
en tfe rn t. T h io l la y  (1966) zählte 1962 bzw. 1964 60 und  58 H abichte; 
das V erhältn is zu ziehenden S perbern  liegt also günstiger als 1:10. 
U nser V erhältn is 14:527 weicht wie beim  W anderfalken  s ta rk  davon 
ab, w ohl als Folge des B estandsrückgangs.

M ä u s e b u s s a r d  — Buteo buteo  (Abb. 8)

Einzelne B ussarde kom m en bereits in der zw eiten A ugusthälfte; 
in  der Regel beginnt der Zug aber ausgangs der ersten  Septem ber
dekade. Die höchsten Tagessum m en liegen im O ktober (56 am
6. 10. 1970 und 55 Ex. am  20. 10. 68). Die Zahl der tatsächlich ziehen
den Vögel ist entschieden höher. Viele entgehen den B eobachtern, 
w eil die schwach besetzten  Posten  nicht laufend  alle k reisenden  
B ussarde überw achen können. D er M edianw ert a lle r Ja h re  fä llt auf 
den 10. O ktober (die W interflüchter sind dabei nicht berücksichtigt). 
D ie W erte einzelner Ja h re  schw anken zwischen 5. O ktober (1970) und
12. O ktober (1971). R o se n  (1966) errechnet den 30. Septem ber fü r 
Falsterbo. T h io l la y s  D iagram m  zeigt den H öhepunkt in den beiden 
B erich tjah ren  um  den 10. bzw. 20. Oktober. D er H erbstzug ist M itte 
N ovem ber abgeschlossen. G leichzeitig setzen die ersten  Schneeflucht
bew egungen ein. D abei w urde am 28. 11. 1969 die höchste Tagessum 
m e von 210 Vögeln no tiert. B erücksichtigt m an, daß die W interfluch
ten  vielfach n u r w ährend  der Spitzenzeiten von 10 bis 14 U hr erfaß t 
w urden , so zeigt der Vergleich von 1301 H erbstzüglern  zu 855 W in
terflüchtern, daß in v ielen Ja h re n  offensichtlich die größere Zahl der 
B ussarde erst als Folge von Schneefällen durchzieht. W interflucht- 
Bew egungen können noch w ährend  des ganzen Ja n u a r  Vorkommen. 
Die le tz ten  7 Ex. sah ich am  15. 2. 1968 (nicht im D iagram m  berück
sichtigt). F ü r das gesam te Zuggeschehen ist das Fehlen  größerer 
T rupps auffallend. Die größte Zuggesellschaft um faßte 9 Bussarde. 
D ie durchschnittliche Schw arm größe liegt bei 1,4. D er tageszeitliche
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Abb. 8
W egzug (schwarz bzw. grau) und Schneeflucht (weiß) des M äusebussards 
Buteo buteo. n =  2156, Median des Herbstzuges ohne Schneeflucht =
10. Oktober. D arstellung in Tagessum m en und Jahrespentaden. Sieben  
Schneeflüchter im Februar sind im  Diagram m  aus Platzgründen nicht mehr

dargestellt.

A blauf ve rte ilt sich sowohl beim  H erbstzug, als auch bei den Schnee
fluchten vorw iegend auf die sechs therm isch günstigen S tunden  zw i
schen 10 und 16 U hr, m it H öhepunkt zwischen 11 und 13 U hr; die A rt 
m acht sich m ehr als alle anderen  G reife A ufw inde zunutze. 40 Kom 
paßm essungen zufolge liegt die durchschnittliche Zugrichtung bei 
233° (E xtrem w erte  180° und 280°); als häufigste R ichtung w urden  
250° gemessen.

T u r m f a l k e  — Falco tinnunculus  (Abb. 7 und  9)
Die ersten  D urchzügler erscheinen ab 11. A ugust. D eutlicher Zug 

sp ielt sich e rs t ab A nfang Septem ber ab. D er H auptzug liegt zw i
schen dem  20. S eptem ber und  20. O ktober. D er M edianw ert a ller 
Ja h re  ist der 5. O ktober, w ährend  die höchste Individuensum m e 
einer Woche auch dann auf die P en tade  vom 7. bis 12. O ktober fällt, 
w enn m an die bedeutendste Tagessum m e (132 am  11. 10. 70) nicht be
rücksichtigt. A nfang N ovem ber ist der norm ale W egzug abgeschlos
sen. Die Letzten  no tie rten  w ir am 12. und 22. N ovem ber. Von Ende 
Novem ber bis Ende D ezem ber tre ten  W interflüchter auf (z. B. 13 Ex. 
am  28. 12. 1968), die einen A nteil von 53 Ex. an  der G esam tzahl von 
773 Ex. haben. Das A usm aß der W interflucht ist also kaum  m it der 
des M äusebussards zu vergleichen. Die D unkelziffer ist allerd ings 
höher, da sich der Zug des T urm falken  über m ehr unerfaß te  Tages
stunden  erstreckt und zudem  oft u n m itte lb a r nach A ufhören der
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Schneefälle bei bedecktem  Him m el erfolgt. B ussarde w arten  z. T. ta 
gelang auf w olkenlosen H im m el und k lare  Sicht.

Dazu ein Beispiel: Ein am Vorm ittag des 26. Novem ber 1969 beginnen
der Schneefall dauerte bis zum 27. gegen 8.30 Uhr. Trotz Bew ölkung, aber 
guter Sicht, setzte bei 30 cm Schneehöhe sofort m assenhafte W interflucht 
von K leinvögeln ein, an der sich auch insgesam t 7 Turm falken beteiligten. 
Erst in den M ittagsstunden zogen einzelne Bussarde. Der 28. 11. w ar ein  
sonniger Tag m it guter Sicht. Der K leinvogelzug war abgeebbt, es zogen  
noch 7 Turm falken durch, aber innerhalb w eniger Stunden konnten 210 
Bussarde gezählt werden.

D er Zug erstreck t sich über 12 Tagesstunden m it Schw erpunkt von 
9— 11 Uhr. M ehrfach stand  gehäuftes A uftre ten  ziehender F alken  in 
unm itte lbarem  Z usam m enhang m it G ew itterfron ten . Die höchsten 
T agessum m en w aren  19 (12. 10. 68), 30 (5. 10. 69), 22 (19. 10. 69), 132 
(11. 10. 70) und 16 Ex (12. 10. 71). Z ur T ruppb ildung  kam  es dabei 
zw ar nicht, aber bis zu 9 Ex. (11. 10. 70) konn ten  als lose K ette  gleich
zeitig gezählt w erden. 39 K om paßm essungen zwischen 180° und  250° 
ergaben einen D urchschnitt von 217° und som it eine von anderen  
G reif vogelarten  erheblich abw eichende Zugrichtung. 151 n äh er an 
gesprochene F alken  erw iesen sich in 23 Fällen  als 6 und  128 m al als 
schlichte Vögel. Bei den 6  (g rauer Kopf und Schwanz) d ü rfte  es sich 
in der M ehrzahl um  F alken  im 2. Jah resk le id  und ä ltere  gehandelt 
haben (G lu tz  v. B l o t z h e im , B a u e r  & B e z z e l  1971). D er Zug der 
Schlichtgefärbten g ipfelt um  die M onatsw ende Septem ber/O ktober, 
bei den ä lteren  <5 M itte O ktober (Abb. 7).

140 -

Abb. 9
W egzug des Turm falken Falco tinnunculus.  n =  773 (Herbstzug 720, 
Schneeflucht 53), ohne Schneeflucht fä llt der Median auf den 5. Oktober. 
D arstellung in Tagessum m en und Jahrespentaden. Die Tagessum m e von  
132 am 12. Oktober 1970 blieb im  Pentadendiagram m  unberücksichtigt.

S iehe auch Abb. 7.
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M e r l i n  — Falco columbarius
L itera tu rverg le iche  ergeben erstaunliche U nterschiede. Die Resul

ta te  von P lanbeobachtungen stim m en w eitgehend m ite inander üb er
ein. Als P lanbeobachtungspunkte  habe ich auch solche O rte m it h e r
angezogen, die kaum  einen (längeren) A u fen tha lt e rw arten  lassen 
(Berlin, Helgoland). D er H auptdurchzug auf Falsterbo (R o se n  1966) 
und auf H elgoland (W e ig o l d  1929) liegt Ende Septem ber, in der We- 
deler M arsch (K u r t h  1970) m it w ohl überw iegender P lanbeobachtung 
ebenso in den beiden ersten  O ktoberdekaden, wie auch im Randecker 
M aar und auf dem  Col de B reto let (T h io l la y  1966). In  Berlin, wo der 
F alke die S tad t im w esentlichen „ohne A u fen tha lt überfliegt“ (L e n z

1965), l ie g t  d ie  höch ste  D ek a d en su m m e eb en fa lls  A n fa n g  O ktober. 
D a g eg en  la ssen  Z u sa m m en ste llu n g en , d en en  v o r w ie g e n d  Z u fa llsb e 
ob ach tu n gen  zu gru n d e  lieg en , sp ä tere  H öh ep u n k te  erk en n en . K albe 
(1965) g ib t N o v em b er /D ezem b er  a ls  S ch w erp u n k t fü r  das H a v e lg e 
b ie t an, K albe in  G lu tz et al. (1971) d en  N o v em b er . H erroelen (1965) 
n en n t fü r B e lg ie n  M itte  O k tober b is  N ovem b er , B ezzel (1968) g ib t  
fü r  B a y ern , w ie  G atter (1970) fü r  B a d en -W ü rttem b erg , d ie 3. O k to
b erd ek ad e  als H ö h ep u n k t an. Im  R andecker M aar s te h t 1 S 15 
sch lich ten  V ö g e ln  gegen ü b er . B a d en -w ü rttem b erg isch e  B eob ach tu n 
g en  erg eb en  aber e in  V erh ä ltn is  v o n  1:2. D ie  30 D a ten  v o m  R an d 
ecker M aar lie g e n  zw isch en  5. O ktob er u nd  6. D ezem b er. 1970 w u r 
d en  13 V ögel, 1971 trotz  stärk erer  B eo b a ch tu n g stä tig k e it  n ur 2 M erli
n e  gezä h lt. D ie  höch ste  T a g essu m m e ergab en  5 E x. am  15. 10. 1970, 
d a v o n  3 E x. in n erh a lb  vo n  20 M in u ten .

B a u m f a l k e  — Falco subbuteo  (Abb. 10)

U nsere 90 D urchzügler v erte ilten  sich auf die Zeit von M itte 
A ugust bis M itte O ktober (E xtrem daten  14. A ugust und 24. Oktober). 
S tä rk s te r Zug spielt sich vom 11. bis 20. S eptem ber ab. D er M edian
w ert aller Jah re  fä llt auf den 13. Septem ber und liegt som it gleich 
wie auf Falsterbo (R o se n  1966) und etw as frü h e r als auf dem Col de 
B retolet, wo der H öhepunkt etw a auf den 20. S eptem ber (T h io l la y

1966) fällt. F ü r die tageszeitliche V erte ilung  (Abb. 11) w urden  die 
W erte von 32 B aum falken aus nahezu vollständig  erfaß ten  Tagen

W egzug des Baum falken Falco subbuteo.  n =  90, M edian =  13. Septem 
ber. D arstellung in Tagessum m en und Jahrespentaden.

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at



W. G a t t e r : Zugplanbeobachtungen an Greifvögeln 207

Buteo b. Falco tinnunculus

Pernis apiv. Acc. nisus

Circus aeru. M. milvus

Abb. 11
Tageszeitliche V erteilung von 400 M äusebussarden, 371 Turm falken, 
528 W espenbussarde, 178 Sperber und 78 Rohrweihen von Tagen m it 14- 
stündiger Beobachtungsdauer. Unkorrigierte D arstellung der V erteilung  
von 32 Fischadlern, 32 B aum falken und 55 R otm ilanen von teilw eise nicht 
vollständig erfaßten Tagen. Das M aterial ist nach Stundeneinheiten auf

geschlüsselt.

verw endet. Danach v e rläu ft der Zug gleichm äßig w ährend  des 
12-S tunden-In tervalls von 7 bis 19 Uhr, läß t aber eventuell einen 
H öhepunkt in den von uns schlechter erfaß ten  S tunden  nach 16 U hr 
erw arten . Die m eisten F alken  ziehen niedrig, vielfach jagend, durch 
das M aar. Zwei gleichzeitig erscheinende Vögel sind selten  und die 
größten  Tagessum m en w aren  3 Ex. (11. 9. 62, 13. 9. 63, 12. 9. 67, 
19.9. 70).

W a n d e r f a l k e  — Falco peregrinus
W anderfalken  jagen  regelm äßig im  Bereich des R andecker M aars, 

gelegentlich bis zu 3 Ex. gleichzeitig. Sie stam m en w ohl aus der A lb- 
B rutpopulation . Entsprechend w urden  als ziehend n u r solche Vögel 
e ingestuft, die in g rößerer Höhe gerichtet w anderten . D adurch ist 
allerd ings auch n u r  ein  Teil des tatsächlichen Zuggeschehens e rfaß t
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w orden. Zwischen 1. Septem ber und  17. O ktober w urden  9 Ex. im 
Jugendk le id  und 1 Ex. im A ltersk leid  (11. 10. 70) reg istriert. (Beob
achtungen von unausgefärb ten  W anderfalken: 30. 9. 64, 8. 10. 68,
11. 10. 68, 27. 9. 69, 28. 9. 69, 4. 10. 69, 12. 10. 69, 17. 10. 70, 1. 9. 71). Das 
zeitliche A u ftre ten  liegt also ähnlich wie im übrigen  südlichen M it
te leuropa (G lu tz  v . B l o t z h e im , B a u e r  &  B e z z e l  1971).

E in e  b em erk en sw er te  A rt der V o g e lja g d , ü b er  d ie  im  „H and buch“ 
nich t b er ich tet w ird , sah en  w ir  (H. Buchm ann, V erf.) an T agen  m it  
sta rk em  N E -W in d  u nd  g le ich ze it ig  g u tem  D rosse lzu g . 1 bis 2 W an
d er fa lk en  sta n d en  dan n  über d en  s te il  nach N ord en  a b fa llen d en  F e ls 
w ä n d e n  d es B re ite n s te in s . H ier, w o  durch d ie  top ograp h isch en  V er
h ä ltn isse  b ed in g t stark e  A u fw in d e  m it d em  n o rm a len  N E -W in d  Zu
sam m en treffen , s ta n d en  d ie  F a lk en  m it lä s s ig e n  F lü g e lsch lä g en  „auf 
der  S te l le “ und  lie ß e n  sich  d ie  V o g e lsch w ä rm e en tg eg en tre ib en . D ie 
ses  v o n  W a lte r  (1968) fü r  d en  E leo n o ren fa lk en  b esch rieb en e  „ S tan d 
f lie g e n “, d as ich aus e ig en er  A n sch a u u n g  k en n e , d ü rfte  a lso  k e in  art
spezifisch es V erh a lten  d a rste llen , zu m al es auch b e im  T u rm fa lk en  
vo rk o m m t (G lu tz  v . B lo tzh e im , B a u er  & B e z z e l 1971). O ffenbar is t  
d iese  J a g d w e ise  b e im  W a n d erfa lk en  n ich t a llzu  se lten , d en n  s ie  w ar  
auch F. S c h i l l in g  un d  H. W a ll is e r  (m dl.) b ek an n t.

Zusammenfassung

Im Bereich zwischen Randecker Maar und Teck, am nördlichen S te il
rand der Schwäbischen Alb, w urden seit 1961 Planbeobachtungen des 
herbstlichen Vogelzuges durchgeführt. Drei Zugperioden w urden, von  
m eist w etterbedingten Lücken abgesehen, täglich erfaßt. Aus den übrigen  
liegen vorw iegend W ochenend- und Urlaubsbeobachtungen vor. Aus un
gefähr 3700 Beobachtungsstunden konnte M aterial verw ertet werden. Die 
A rbeit behandelt den phänologischen V erlauf des G reifvogelzuges. 5217 
gezählte Greife liegen  der A usw ertung zugrunde. Für 7 häufigere A rten  
w urde der M edianw ert errechnet. Von 8 A rten w ird in Abb. 11 der tages
zeitliche V erlauf des Zuges dargestellt. Zeitlich getrennter Zug von alten  
(5 und schlichten Vögeln w ird in Abb. 7 am B eispiel von Sperber und  
Turm falke gezeigt. B evorzugte Zugrichtungen w urden an Hand von K om 
paßm essungen erm ittelt. Zeitlich unterschiedlicher Abzug verschiedener 
Populationen läßt sich zum indest beim  W espenbussard verm uten. Eine be
sondere, vom Vogelzug abhängige Jagdw eise des W anderfalken w ird b e
schrieben.

Summary

System atic Observations of A utum nal M igration of Birds of Prey (Falco- 
niformes) across the Region of the „Randecker M aar“, Suabian Alb.

In the area betw een the Randecker Maar and the Teck, on the steep  
northern edge of the Suabian Alb, system atic observations of the autum n  
m igration m ovem ent w ere carried out from 1961. Apart from gaps caused
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by w eather conditions, the area w as under daily observation during three  
m igration periods. During the other years, chiefly w eekend and holiday  
observations are recorded. A bout 3 700 hours of observations w ere eva- 
luated. The paper investigates the phenological m igration course of 
Raptors. The evaluation is based on 5217 Raptors counted. For 7 more 
comm on species the average date w as reckoned. In Fig. 11 the hourly  
daytim e m igration m ovem ent of 8 species is shown. Seperate tim es of 
m igration of the old <3 and those of the juveniles and fem ales is show n in 
Fig. 7 w ith  A ccipiter nisus and Falco tinnunculus as exam ples. Different 
tim es of departure of different populations m ust be assum ed at least in 
the case of Pernis apivorus. A special hunting m ethod of Falco pere- 
grinus, dependent on the m igration m ovem ents of other birds, is de- 
scribed.
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