
R e p a :  Z usam m ensetzung  lointerlicher Vogelbestände in den Feldern u nd  Wiesen 11

Orn. A nz. 33, 1994: 11-18

Zusammensetzung winterlicher Vogelbestände in den Feldern 
und Wiesen der Senke von Tachov

Von Pavel Repa

1. Einleitung
W ährend Angaben über die Brutvogel

welt von Feldern und Wiesen M itteleuropas 
ausreichend zur Verfügung stehen, sind die 
Berichte über die Zusam m ensetzung der 
Vogelfauna im W inter weitaus spärlicher 
(z.B. W it k o w sk i 1964, P eitzm eier  1969, 
PAILER &  SCHNEBEL 1970-71, J ABLÖNSKI 1972, 
K l a f s  1 9 7 3 ,  H a r m s  1 9 7 5 ,  H a n d k e  &  H a n d k e  
1982, H e n n e s  1984).

Im nachfolgenden Beitrag lege ich - an 
knüpfend an die Darstellung der dortigen 
Brutvogelbestände (R e p a  1991a) - die E r
gebnisse der w interlichen Vogelzählung 
auf den Feldern und Wiesen im Gebiet der 
Senke von Tachov (Tachovskä bräzda) dar.

2. Untersuchungsgebiet, Material und Methode
Die U ntersuchungen  w urden im Raum  der 

Senke von Tachov (Lkr. Tachov, W estböhmen, 
Tschechische R epublik) durchgeführt. Es h an 
delt sich um  eine s ta rk  en tw aldete, flache H och
ebene (durchschnittliche Seehöhe 500 m) m it 
zahlreichen Teichen. Die W älder bestehen vor
w iegend aus K iefern  und  bilden n u r kleine zu 
sam m enhängende Kom plexe. Die offene L and 
schaft w ird  in tensiv  lan d w irtschaftlich  genutzt. 
M ehr als in anderen  G ebieten sind h ier die Fol
gen der G roß produktionsb ew irtschaftung  zum 
A usdruck gekommen: hoher A nteil von A cker
land  bei V erm inderung des D auergrünlandes, 
überm äßige Größe der Schläge, s ta rk  en tw ässer
te G rundstücke, technisch  regulierte  U fer der 
S till- und Fließgew ässer, B eseitigung der N aß
stellen, V erm inderung des F lächenanteils von 
Feldgehölzen usw. E ingehende B eschreibungen 
des Gebietes finden sich bei N o v y  (1978) und 
R e p a  (1978).

Die Vögel w urden  in stre ifenartigen  Tran- 
sekten gezählt, deren B reite bis 50 m beiderseits 
der begangenen T rasse betrüg . Die T ransekte 
von 5-7 km  L änge w urden durch  offene, lan d 
w irtschaftlich  genutzte  F lächen gelegt. F ür d ie
se A rbeit w urden  n u r die durch  Felder und Wie
sen führenden T ran sek tab schn itte  herangezo

gen, w ährend  die E rgebnisse aus den anderen  
T ransek tab sch n itten  anderw eitig  ausgew ertet 
w urden (vgl. R e p a  1981,1994b). In der vorliegen
den A rbeit w erden dem nach n u r diejenigen 
V ogelindividuen berücksichtig t, die in  Feldern, 
W iesen und  anderen  B estandteilen  der L an d 
schaft ohne G ebäude und Gehölze angetroffen 
w urden (U nk rau tbestände längs der W asserläu
fe und  Wege, B rach land  usw.). Die Vögel auf 
Bäum en und  S träuch ern  w urden n ur bei einzel
s tehenden Gehölzen bzw. bei G ruppen von höch
stens 5 X 5 m Größe m itgezählt.

Die Z ählungen  w urden in sehr gut überb lick 
barem  G elände durchgeführt, überd ies noch im 
W inter, w enn die B eobachtungsbedingungen 
vo rte ilh aft sind. Ich nehm e daher an, daß die 
Z ählergebnisse durch  keinen w esentlichen F eh
ler be laste t ist, so daß ich sie fü r die B erechnung 
von A bundanz und  Dom inanz ohne K o rrek tu r 
benutze, a llerd ings m it R ücksicht auf die h e rab 
gesetzte F ests te llba rk e it m it zunehm ender E n t
fernung  von der Trasse.

Die Z ählungen w urden in zehn W intern d u rch 
gefüh rt (1974/75-1983/84). Es w urden 6 T ran 
sekte abgesteck t (1 T ransek t zw ischen den 
K arten ne tz -Q uad ran ten  6042 und 6142, 4 im 
Q u ad ran t 6242 und  1 im Q uadran t 6342). In  der

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



1 2 Orn. Anz. 33, 1994

Tab. 1: U m fang des M ateria ls fü r die einzelnen M onate und Jah re  -  N um ber o f transect counts in  the 
sam pled m onths and years.

Jahr Dezember

Anzahl
Transekte

der Fläche 
in ha

Januar

Anzahl der 
Transekte

Fläche 
in ha

Februar

Anzahl der 
Tansekte

Fläche 
in ha

Ges.-Zahl
der

Trans
ekte

Durch die 
Transekte 

abgedeckte 
Ges.-Fläche

in ha
1974 1 56 1 56
1975 6 258 1 28 2 103 9 389
1976 7 287 5 210 4 162 16 659
1977 7 284 4 179 11 432 21 895
1978 8 342 7 305 8 323 23 970
1979 8 346 8 354 6 257 22 957
1980 11 444 10 394 9 351 30 1189
1981 8 345 10 396 8 342 26 1083
1982 6 243 11 429 8 342 25 1014
1983 6 243 14 561 10 418 30 1222
1984 13 539 11 444 24 983
Insgesam t 68 2848 83 3395 77 3174 228 9417

Regel w urden  sie von D ezem ber bis F eb ru ar ein- 
bis zw eim al m onatlich  begangen. Im V erlauf der 
Jah re  w urde die Trasse einzelner T ransekte e in i
gem al m odifiziert. Oft gelang es auch nicht, die 
Z ählung regelm äßig durchzuführen , insbeson
dere in  den ersten  Jahren . G elegentlich -  vor 
allem  in den W intern  1982/83 und 1983/84 -  
w urde an einem  zusätz lichen  T ransek t gezählt. 
Eine Ü b ersich t über die A ufnahm en in den e in 
zelnen M onaten der verschiedenen W inter ist in 
Tab. 1 dargestellt.

D er U m fang der U n tersuchungen w ar n ich t in 
allen Jah ren  gleich. F ür die W ertung w urden 
jedoch die A ngaben aus dem  zehnjährigen Z eit
raum  fü r die einzelnen M onate aufsum m iert, so 
daß eine D u rchschnittsangabe über die Z usam 
m ensetzung des V ogelbestandes gewonnen w ird. 
Die ak tuelle  Zusam m ensetzung des Vogel
bestandes is t s ta rk  von den k lim atischen Ver
hä ltn issen  im  jew eiligen W inter abhängig, die 
im gesam ten U ntersuchungszeitraum  sta rk  
schw ankten  (konkrete Angaben in R e p a  1994b). 
Beim B ilden von M onatssum m en w erden jedoch 
die E inflüsse ex trem  rau h e r oder m ilder W inter 
ausgeglichen, so daß eine allgem ein gültige A us

sage ü be r die Zusam m ensetzung der Vogel
gem einschaft en tsteh t.

Wir w erteten also die Ergebnisse der Zählung  
aller im bezüglichen Monat begangenen Tran
sekte für alle zehn Untersuchungsjahre zusam 
men. D ie absolute A nzahl der Vögel habe ich in  
der üblichen W eise in die Abundanz (Ex./lO  ha) 
und die D om inanz um gerechnet. Für die im  je
w eiligen  M onat festgestellten  V ogelbestände  
wurde außerdem die D iversität nach der 
SHANNON-WEAVER-Formel unter A nw edung des 
natürlichen Logarithm us, die „species eveness“ 
nach der PiELOU-Formel, Indices der A rten
vie lfä ltigk eit nach M a r g a l e f f  und M e n h i n ic k  so
w ie  der D om inanzindex ^nach S im p s o n  (nach 
O d u m  1977) berechnet.

W eiterhin w urde geprüft, ob sich w ährend  der
10 Jah re  die B estände und  Z usam m ensetzung der 
Vogelwelt verändert haben. Da im W inter das 
Vorkom m en sehr variabel ist, h a lte  ich die Zahl 
der E rm ittlungen  für n ich t ausreichend , um  Ver
än derungen  zw ischen den einzelnen Jah ren  e in
zuschätzen. D eshalb vergleiche ich die D u rch
schn ittsw erte  fü r die Perioden 1973/74-1979/80 
m it denen von 1980/81-1983/84.

3. Ergebnisse
Die Ergebnisse der Zählungen sind in Insgesam t wurden 39 Vogelarten festge- 

Tab. 2 zusammengefaßt. stellt, die Gesam tabundanz bewegte sich
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Tab. 2: Z usam m ensetzung der w in terlichen  V ogelbestände in  der Senke von Tachov von 1974-1984. 
-  Structu re  o f the w in ter  bird com m unity  in the area o f Tachov between 1974 and 1984.

D ezem ber 
n A

Do
n

Jan u a r
A

Do
n

Februar
A

Do
Emberiza citrinella 790 2,78 20,8 1652 4,90 39,2 842 2,54 22,0
Corvus frugilegus 747 2,63 19,2 60 0,18 1,4 120 0,35 3,1
Corvus corone corone 341 1,20 8,9 227 0,67 5,4 317 1,00 8,2
Carduelis carduelis 307 1,08 7,9 119 0,35 2,9 202 0,64 5,3
Carduelis chloris 302 1,05 7,7 405 1,20 9,5 302 0,95 7,8
B uteo buteo 218 0,77 5,8 189 0,55 4,4 198 0,63 5,2
Passer m ontanus 165 0,58 4,4 422 1,24 9,9 204 0,65 5,3
Turdus pilaris 125 0,44 3,3 367 1,08 8,7 223 0,70 5,8
A lauda arvensis 23 0,08 0,6 12 0,04 0,3 657 2,05 17,0
Corvus m onedula 148 0,52 4,0 68 0,20 1,6 159 0,50 4,1
Passer dom esticus 135 0,47 3,6 194 0,57 4,6 127 0,41 3,3
P erdix p erd ix 75 0,26 2,0 42 0,12 1,0 34 0,11 0,9
Fringilla m ontifringilla 55 0,12 0,9 162 0,48 3,8 30 0,09 0,8
Falco tinnunculus 61 0,21 1,6 59 0,17 1,4 53,0 0,17 1,4
Carduelis cannabina 52 0,18 1,4 15 0,04 0,4 13,0 0,04 0,3
Lanius excubitor 46 0,16 1,2 35 0,10 0,8 34 0,11 0,9
Phasianus colchicus 45 0,16 1,2 11 0,03 0,3 8 0,03 0,2
Corvus corone cornix 40 0,14 1,1 25 0,07 0,6 50 0,16 1,3
Fringilla coelebs 14 0,05 0,4 76 0,22 1,7Sturnus vulgaris 8 0,02 0,2 73 0,23 1,9
Pica pica 31 0,11 0,8 15 0,04 0,4 37 0,12 1,0
Circus cyaneus 22 0,08 0,6 25 0,07 0,6 21 0,07 0,5
Pyrrhula pyrrhu la 10 0,04 0,3 24 0,07 0,6 3 0,01 0,1
Vanellus vanellus 35 0,12 0,9
Em beriza schoeniclus 28 0,09 0,8
Anas p la tyrhynchos 15 0,05 0,4 6 0,02 0,1 3 0,01 0,1
Streptopelia  decaocto 14 0,05 0,4 2 0,01 0,1 10 0,03 0,3
A ccip iter  nisus 7 0,02 0,2 8 0,02 0,2 4 0,02 0,2
Buteo lagopus 4 0,01 0,1 8 0,02 0,2 10 0,03 0,3
M otacilla flava 2 0,01 0,1 1 0,01 0,1
A nser fabalis 2 0,01 0,1 14 0,04 0,4
Parus major 7 0,02 0,2 1 0,01 0,1
Garrulus glandarius 1 0,01 0,1 3 0,01 0,1
Falco colum barius 3 0,01 0,1 1 0,01 0,1
Circus pygargus 1 0,01 0,1 2 0,01 0,1
Troglodytes troglodytes 3 0,01 0,1
A n thu s  pratensis 2 0,01 0,1
A ccip iter gentilis 2 0,01 0,1
Ardea cinerea 5 0,02 0,2
G esam tabundanz 13,30 
Anzahl der festgestellten  A rten  32 
D iversitä t 2,9 
Species evenness 0,8 
A rtenv ielfältigkeitsindex  n. M a r g a l e f f  12,0 
A rtenv ielfältigkeitsindex  n. M e n h i n ic k  8,8 
D om inanzindex 0,11

12,54
32

2,8
0,8

12,8
9,2

0,19

12,02
36

3,1
0,9

14,0
10,2
0,11

E rläuterungen: n = A bsolute Z ahl beobachteter Vögel -  A bsolu te  num ber o f birds 
A  = A bundanz (Ex./lO ha) -  abundance (individuals per 10 ha)
Do = D om inanz -  dom inance
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um 12-13 Ex./lO ha. Zwischen den einzel
nen M onaten gibt es keine großen U nter
schiede.

Die häufigste A rt ist die Goldammer 
Emberiza citrinella) sie kommt über den 
gesamten W inter in unterschiedlich großen 
Scharen vor, die entw eder nur aus dieser 
Art bestehen, oder m it anderen sam en
fressenden Singvögeln vergesellschaftet 
sind. U nter diesen sind noch Stieglitz 
Carduelis carduelis und G rünfink Car
duelis chloris sehr häufig. Relativ zahlreich 
treten in dieser Gruppe auch Feldsperling 
Passer montanus, Haussperling Passer 
domesticus, Bergfink Fi'ingilla monti- 
fringilla  und Buchfink Fringilla coelebs 
auf.

Allerdings liegt der Vorkommensschwer
punkt nur bei Goldammer und Stieglitz in 
den Feldern, die übrigen Arten kommen 
häufiger in den S tädten und Dörfern (Repa 
1982a) und m anchm al auch in den Feld
gehölzen vor (z.B. Feldsperling und G rün
fink - Repa 1994b).

Ferner sind im W inter auf den Feldern die 
Rabenvögel häufig, insbesondere die S aat
krähe Corvus frugilegus, deren durchzie
hende Scharen im H erbst bis Ende Dezem
ber, im Frühling in größerer Anzahl schon 
vom Februar an erscheinen. Mit ähnlichem 
Erscheinungsm uster, aber weniger zahl
reich kom mt auch die Dohle Corvus 
monedula vor. Die A askrähe Corvus corone 
ist dagegen den ganzen W inter hindurch 
gleich häufig, es sind jedoch nur einzelne 
Individuen und kleine Gruppen, selten klei
nere Scharen anzutreffen. Weniger häufig, 
aber dennoch regelmäßig begegnet man der 
E lster Pica pica.

U nter den Singvögeln ist die W acholder
drossel Turdus pilaris den ganzen W inter 
hindurch verhältnism äßig zahlreich, im 
F ebruar erscheint zusätzlich in großer Zahl 
die häufigste Brutvogelart, die Feldlerche 
Alauda arvensis. Es handelt sich bereits um 
die aus dem W interquartier zurückkehren
den Vögel. Analog, wenn auch seltener, er

scheint im Februar der S tar Sturnus 
vulgaris.

Der Fasan Phasianus colchicus w ar noch 
in der ersten Hälfte der 70er Jahre sehr 
häufig, dann ist eine rapide Abnahme ein
getreten. Heute ist das Rebhuhn Perdix  
perdix  häufiger, der Fasan gehört im Win
ter zu den selteneren Vögeln, auch wenn er 
bisher noch immer künstlich ausgesetzt 
wird.

E in Vergleich zwischen den einzelnen 
M onaten zeigt eine allmähliche, mäßige 
Abnahme der Gesam tabundanz von De
zember bis Februar. Dies ist offensichtlich 
auf die W interm ortalität zurückzuführen, 
die Abnahme sollte dann jedoch besonders 
im Februar weit m arkanter sein. Im F ebru
ar kommt jedoch schon das Auftreten eini
ger Durchzügler (Saatkrähe) und die An
kunft der Zugvogelarten (Feldlerche) zum 
Tragen, so daß die Abnahme dadurch aus
geglichen wird. Die Anzahl der festgestell
ten Arten ist im Februar am höchsten, was 
sich auch in der mäßig erhöhten D iversität 
und in den höheren A rtenvielfältigkeits- 
Indices äußert.

Die saisonalen Änderungen der A bun
danz einzelner Arten sind verschieden. Die 
Durchzügler oder die aus den W interquar
tieren zurückkehrenden Arten weisen ver
ständlicherweise die geringste Abundanz 
in der W interm itte (Januar) auf. Im Gegen
satz dazu erreicht die M ehrzahl der kleinen 
sam enfressenden Singvögel und auch die 
W acholderdrossel zur W interm itte ihr 
Abundanzmaxim um . Im W inter sind sie of
fenbar an die offenen Felder trophisch 
stark  gebunden und siedeln mit dem begin
nenden Frühling in ihre Brutbiotope um. 
Der Stieglitz dagegen hat sein Maximum im 
Dezember und im Januar sein Minimum. Es 
ist anzunehmen, daß diese Art stärker zu 
W anderungen über größere Entfernungen 
neigt, so daß sie zur Zeit des Hochwinters 
unser hochgelegenes Gebiet verläßt und in 
klim atisch günstigere Tieflagen abw an
dert.
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Tab. 3: Vergleich der m ittle ren  A bundanzen einzelner A rten zw ischen den Z eiträum en 1974-1979 und 
1980-1984. -  Comparsion o fth e m ea n  abundance o f some species w ith in  theyears 1973 to 1979 
zoith the m ean abundances in the years 1980 to 1984.

Dezem ber 1974-79 1980-84 D ifferenz %
Em beriza citrinella 3,93 2,28 -1,65 -53
Corvus frugilegus 4,09 0,30 -3,79 -173
Corcus monedula 1,41 0,08 -1,33 -173
Carduelis chloris 1,37 0,13 -1,24 -165
Corvus c. corone 1,23 0,29 -0,94 -123
B uteo buteo 0,71 0,33 -0,38 -189
Carduelis carduelis 0,61 0,00 -0,61 -200
Passer m ontanus 0,50 0,37 -0,13 -30
Passer dom esticus 0,34 0,42 +0,08 +21
Fringilla m ontifringilla 0,18 0,26 +0,08 +36
Turdus pilaris 0,13 0,88 +0,75 +147
A luda  arvensis 0,07 0,01 -0,06 -150
G esam tabundanz 21,30 5,67 -15,63 -116
Z ahl der A rten 27 26 -1 -4
Jan u a r 1974-80 1981-84 Dif. %
Em beriza citrinella 9,30 2,73 -6,57 -109
Carduelis chloris 2,80 0,14 -2,66 -180
Passer m ontanus 2,07 0,99 -1,08 -71
Corvus c. corone 0,94 0,50 -0,44 -62
Fringilla m ontifringilla 0,93 0,18 -0,79 -142
Turdus pilaris 0,93 0,48 -0,45 -64
Passer dom esticus 0,82 1,31 +0,49 +46
B uteo buteo 0,54 0,34 -0,20 -45
Carduelis carduelis 0,54 0,05 -0,49 -166
Corvus frugilegus 0,53 -0,53 -200
Corvus m onedula 0,30 0,08 -0,22 -116
A lauda arvensis 0,04 -0,04 -200
G esam tabundanz 21,02 7,14 -13,88 -98
Zahl der A rten 26 21 -5 -21
F eb ru ar 1974-80 1981-84 D ifferenz %
Em beriza citrinella 3,45 2,40 -1,05 -36
Carduelis chloris 1,79 0,54 -1,25 -108
Corvus c. corone 1,34 0,42 -0,92 -105
A lauda arvensis 2,16 -2,16 -200
Turdus pilaris 1,21 0,58 -0,63 -70
Passer m ontanus 0,89 0,31 -0,58 -97
Carduelis carduelis 0,68 0,04 -0,64 -178
Passer dom esticus 0,64 0,63 -0,01 -15
Buteo buteo 0,54 0,33 -0,21 -48
Corvus frugilegus 0,50 0,45 -0,05 -20
Corvus m onedula 0,44 0,10 -0,34 -126
Fringilla m ontifringilla 0,18 0,06 -0,12 -100
G esam tabundanz 
Zahl der A rten

'15,56
35

6,38
22

-9,18
-12

-83
-42
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Einige Arten, z. B. die beiden H ühner
vögel und der Hänfling Carduelis canna- 
bina, haben die Maxima der Abundanz im 
Dezember, später nim m t sie steil ab. Es gibt 
auch Arten, deren Abundanz im Verlauf des 
W inters keine wesentlichen Änderungen 
aufweist (Aaskrähe, M äusebussard, G rün
fink).

In Tab. 3 sind die D urchschnittsabund- 
anzen der häufigsten Arten für die einzel
nen W interm onate der Perioden 1974-80 
und 1981-84 dargestellt, w eiterhin auch die 
Gesam tabundanz, Anzahl der Arten, spe- 
cies eveness und die Bilanzierung zwischen 
den beiden Untersuchungszeiträum en.

Bei der überwiegenden M ehrheit der A r
ten kommt es in der zweiten Periode zu 
einer deutlichen Abnahme. Besonders auf
fällig ist dieses Phänomen bei Grünfink, 
Stieglitz und Saatkrähe. Im Gegensatz 
dazu w ar bei Haus- und Feldsperling diese 
Tendenz am schwächsten oder fehlte. Auch 
die G esam tabundanz ist in allen M onaten 
der zweiten Periode niedriger, w ährend die 
Zahl der Arten nur im Februar tiefer als in 
der Vergleichsperiode 1974-80 lag. Diver- 
sitä t und species eveness haben sich nur 
geringfügig verändert.

4. Diskussion
Bei den m eisten der wenigen Arbeiten 

über die Zusam m ensetzung von Vogel
beständen in  offenem Gelände während des 
W inters (z.B. W it k o w s k i  1964, P e i t z m e ie r  
1969, P a i l e r  &  S c h n e b e l  1970-71, J a b lö n s k i  
1972, K l a f s  1973, H a r m s  1975, H a n d k e  &  
H a n d k e  1982, H e n n e s  1984) handelt es sich 
um U ntersuchungen weitaus geringerem 
Umfangs. Deshalb kann ein Vergleich nur 
A nhaltspunkte geben.

Viele Arten, die ich in der Senke von 
Tachov als eine wichtige Komponente der 
w interlichen Vogelbestände festgestellt 
habe, werden auch in anderen U ntersu
chungen als solche angegeben (Feld
sperling, Feldlerche, Goldammer). T rotz
dem nahm  die Goldammer - bei uns k lar die 
häufigste A rt - in keiner der anderen U nter
suchungen eine so ausgeprägt leitende S tel
lung ein. Aaskrähe, Rebhuhn, Saatkrähe, 
Buchfink und M äusebussard gehörten in 
der Senke von Tachov zu den häufigeren 
Arten, was auch für andere Gebiete zutrifft. 
Alle w eiteren häufigen Arten wurden von 
anderen Autoren nur ausnahmsweise in 
größerer Zahl gefunden. Es sind dies: 
W acholderdrossel (Jablönski 1972), H änf
ling und Bergfink (Witkowski 1964) und 
Raubw ürger Lanius excubitor (Klafs

1973). Nur Stieglitz und Dohle w aren in der 
Tachover Senke zahlreich, w urden aber bei 
keiner vergleichbaren Untersuchung in 
ähnlicher Häufigkeit bestätigt.

M ehrere Arbeiten führen die Grauam m er 
Emberiza calandra, die in unserem  Gebiet 
nur als seltener Durchzügler auftritt, als 
sehr häufig an. Ebenso wird anderw eitig 
regelmäßig die Ringeltaube Columba 
palumbus als zahlreich angeführt, die in der 
Tachover Senke zwar häufig nistet, offen
sichtlich infolge der größeren Seehöhe je
doch später aus dem W interquartier zu
rückkehrt und so in den w interlichen 
Vogelzählungen nicht mehr zum Ausdruck 
kommt.

Die Veränderungen der H äufigkeit w äh
rend des W inters stimmen gut m it den An
gaben bei W itk o w s k i  (1974) und P e i t z m e ie r  
(1969) überein. Wie in der Tachover Senke, 
so fanden auch diese Autoren bei den klei
nen sam enfressenden Singvögeln (v.a. 
Feldsperling und Goldammer) das M axi
mum der Abundanz im Januar. Die Ände
rungen der Gesam tabundanz verliefen bei 
ihnen jedoch anders. Im Gegensatz zur m ä
ßigen Abnahme während des W inters bei 
uns wurde die maximale G esam tabundanz 
in  den Feldern bei Wroclaw (Polen) im Fe
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bruar festgestellt (1974), in W estfalen 
nahm sie im Verlauf des W inters von De
zember bis Februar zu (1969).

Trotz einiger Übereinstim m ungen beste
hen in der Zusam m ensetzung der w interli
chen Vogelbestände an verschiedenen Or
ten Europas auch m ehrere Unterschiede. 
Sie lassen sich dadurch erklären, daß die 
Zusammensetzung der Avifauna im W inter 
variabler ist als in der Brutperiode. Eine 
starke Abhängigkeit von den jeweils herr
schenden klim atischen oder trophischen 
Bedingungen tr it t  h ier offen zutage.

Die klim atischen Bedingungen könnten 
die Ursache der Abnahme des Großteils der 
Arten sein. Alle W inter in der zweiten Peri

ode w aren durch strenge Fröste gekenn
zeichnet, w ährend in der ersten Periode die 
W inter m ild bis durchschnittlich waren. 
Trotzdem scheint es, daß klim atische U n
terschiede nicht die einzige Ursache für die 
Abnahme der Vogelbestände sind. Zur Ab
nahm e hat auch die fortschreitende Um
siedlung der überw internden Vögel aus der 
freien Landschaft in menschliche Siedlun
gen beigetragen. Auch die Tatsache, daß es 
in den W äldern des Untersuchungsgebietes 
zu einer m arkanten Abnahme der Zahl der 
W intervögel gekommen ist, bestätig t diese 
Theorie (Repa 1989). Im Gegensatz dazu ist 
es in der S tad t Tachov zu keinen Abnahmen 
gekommen (Repa 1982b).

Zusammenfassung
In den W interm onaten  (Dezem ber - Februar) 

der Jah re  1974-1984 w urde auf dem G ebiet der 
Senke von Tachov (Tachovskä b räzda, W est
böhm en, Tschechische Republik) die Z usam m en
setzung der V ogelbestände durch  Z ählungen in 
S treifen -T ransek ten  un tersuch t. Es liegen insge
sam t 288 A ufnahm en vor, die eine G esam tfläche 
von m ehr als 10 000 ha abdecken.

Insgesam t w urd en  39 V ogelarten festgestellt, 
die G esam tabundanz des Vogelbestandes beweg

te sich durch schn ittlich  um  12-13 Ex./lO  ha und 
nahm  w ährend  des W inters von Dezem ber bis 
F eb ru ar le ich t von 13 auf 12 Individuen ab. H äu
figste A rten  w aren  Goldam m er, S aa tk rähe , Aas
krähe , S tieg litz, G r22ünfink, M äusebussard, 
Feldsperling , W acholderdrossel und  Feldlerche. 
Die du rch schn ittliche  A bundanz vieler A rten 
w ar in den Jah ren  von 1981-84 deutlich  n iedriger 
als im V ergleichszeitraum  1974-80.

Summary
C o m p o sitio n  of w in te r  b ird  co m m u n itie s  in  th e  lo w la n d  of T achov

Between 1974 and  1984 the w in ter b ird  
com m unity (Decem ber to February) was in- 
vestigated in the  area of Tachov (Tachovskä 
bräzda, W estern Bohem ia, Czech Republic). The 
paper ist based on 288 transec t counts, w hich 
cover an area of m ore th an  10 000 ha.

D uring the counts 39 b ird  species were 
recorded. The abundance ranged  from  12 to 13

ind iv iduals per 10 ha and decreased slightly  
from  13 to 12 ind iv iduals betw een Decem ber and 
February . M ost common species were: Yellow- 
ham m er, Rook, Common Crow, Goldfinch, 
G reenfinch, B uzzard, Tree Sparrow , F ieldfare 
and  Sky L ark . C om pared to the years 1974 to 
1980 m ean abundance of m any species was 
considerably  low er betw een 1981 to 1984.
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