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Vergleichende Planbcobachtungen zum Durchzug der 
Watvögel (Limicolae) im Ismaninger Teichgebiet 

bei München
Von Einhard Bezzel und Walter Wüst

V o r b e m e r k u n g e n
Das um fangreiche Beobachtungsm aterial über den Durchzug der 

Limikolen im Ism aninger Teichgebiet als Ergebnis einer rund  35jäh
rigen feldornithologischen Tätigkeit h a rr t schon lange spezieller Be
arbeitung als B eitrag zur K enntnis des Lim ikolenzuges im m ittel
europäischen B innenland. Andere A ufgaben und die Aussicht auf 
neue Ergebnisse haben dieses Vorhaben im m er w ieder hinausge
zögert. Je tz t erscheint uns der Zeitpunkt gekommen, das Erreichte, 
bereits in vielen Veröffentlichungen da und dort kurz Ausgew ertete, 
zusammenzufassen und vergleichend zu betrachten. Die Länge des 
Zeitraumes und der Um fang des M aterials gestatten, über rein  lokale 
Aspekte hinaus allgem eine F ragen anzuschneiden und vielleicht zu 
ihrer Lösung beizutragen. A ndererseits wollen w ir auch neue Fragen 
aufwerfen und unsere Ism aninger Beobachtungsgemeinschaft zu spe
zieller Untersuchung anregen.

Die Fülle des M aterials und die sich hieraus ergebenden um fang
reichen A usw ertungsarbeiten zwangen uns, die Ergebnisse in zwei 
Teilen vorzulegen. Der zweite Teil der A rbeit (G attungen Haemato
pus, Charadrius, Limicola, Phalaropus, Glareola, Himantopus, Re- 
curvirostra u. a.) w ird im nächsten Heft des Anzeigers veröffentlicht 
werden. Die A usw ertung der Ergebnisse erfolgt nach einheitlichen 
Gesichtspunkten. Von den im Ism aninger Teichgebiet beobachteten 
38 L im ikolenarten w erden Kiebitz (Vanellus vanellus), Bekassine 
(Gallinago gallinago), Doppelschnepfe (G. media), Zwergschnepfe 
(Lymnocryptes minimus), Waldschnepfe (Scolopax rusticola) und 
Großer Brachvogel (Numenius arquata) h ier nicht berücksichtigt, da 
der Durchzug dieser A rten durch unsere nu r auf das Teichgebiet 
selbst beschränkte Zählungen sicher nicht voll erfaß t ist.

In unserer A usw ertung sind die Ergebnisse vieler Ism aning-Be
obachter, deren Nam en sich in den fortlaufenden Berichten über das 
Teichgebiet finden, enthalten. W ir danken ihnen allen fü r ihre von 
viel Idealism us getragene M itarbeit und hoffen, daß die gedeihliche 
Zusam m enarbeit in der bisherigen Form  w eiter anhalten  möge.
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I. Teil: N um enius, Limosa, Tringa, A ctitis, Philom achus 
Von Einhard Bezzel

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

Über die im nachfolgenden behandelten 11 A rten  liegen 5117 po
sitive Beobachtungen und 13 eigene K ontrollen von Ring vögeln vor. 
Pro Beobachtungstag w urde fü r jede A rt bei der grafischen Dar
stellung nu r eine Beobachtung ausgew ertet. In dem Z eitraum  vom 
H erbst 1929 bis Ende 1964 besuchte an insgesam t 2716 Beobachtungs
tagen m indestens ein Beobachter das Ism aninger Teichgebiet, wobei 
die Beobachtungstage sich im Som m erhalbjahr etw as häufen. Jedoch 
w urde in  vielen Jah ren  auch w ährend des W inters das Teichgebiet in 
fast wöchentlichen A bständen besucht. Die V erteilung der Beobach
tungstage auf den Jahresablauf w urde bereits dargestellt ( B e z z e l  u . 
R e i c h h o l f  1965). In 7 Jah ren  w aren an m ehr als 150 Tagen Beobach
te r  tätig, in 6 Jah ren  an über 100 Tagen, in 7 Jah ren  an über 50 Tagen. 
Diese 20 Jah re  m it m ehr oder m inder planm äßiger Beobachtungs
tä tigkeit w urden im wesentlichen zur B eurteilung der Regelm äßig
keit des Vorkom m ens einer A rt herangezogen. H ierzu kom men noch 
5 Jahre, in denen m ehr als 30 Beobachtungstage zu verzeichnen sind 
und schließlich 8 Jahre , aus denen uns Ergebnisse von w eniger als 
30 Beobachtungstagen vorliegen.

Bei der Zusam m enstellung der Grafiken w urde grundsätzlich so 
verfahren, daß die m axim alen Individuenzahlen pro Beobachtungs
datum  nach Wochen zusam m engefaßt und diese Zahlen auf die Wo
chen e i n e s  Jah res addiert w urden. Die K urvenpunkte (bzw. Säulen) 
stellen also die W ochensummen aller w ährend des Beobachtungszeit
raum es festgestellten Individuen dar. Die A nw endung von Durch
schnittszahlen erscheint wenig sinnvoll, da hierzu die Beobachtungs
tage zu unregelm äßig auf die Wochen eines Jahres verte ilt sind und 
vor allem  nicht im m er der G esam tbestand einer A rt erfaß t werden 
konnte.

Die um fangreiche L ite ra tu r über den Lim ikolenzug ließ sich n a tü r
lich im Rahm en der vorliegenden A rbeit nu r teilweise berücksich
tigen. Vergleiche sind häufig infolge der verschiedenen A usw ertungs
m ethodik der A utoren oder der unterschiedlichen lokalen V erhält
nisse nu r ganz grob durchzuführen. Jedoch bieten ausgew ählte Ge
genüberstellungen im m erhin Anregung und lassen erkennen, inwie
w eit m an lokale Feldbeobachtungen verallgem einern kann.
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D i e  e i n z e l n e n  A r t e n
R e g e n b r a c h v o g e l  — Numenius phaeopus  (Abb. 1)

V o r k o m m e n  u n d  Z u g v e r l a u f  Regelm äßiger Durchzüg
ler zu beiden Zugzeiten (154 Beobachtungen aus 27 Jahren). Der 
Heimzug beginnt Anfang A pril (frühestes D atum  6. 4. 1953 3 Ex.), er
reicht seinen Gipfel Ende April und ist im wesentlichen Ende Mai/
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Abb. 1
Durchzug von R egenbrachvogel — N um enius phaeopus  — (154 B eobachtun
gen aus 27 Jah ren ) und  Pfuhlschnepfe — Lim osa lapponica  — (45 Beob
achtungen aus 15 Jah ren ) in Ism aning. W ochensum m en der Ind iv iduen

(s. Text).

Anfang Jun i abgeschlossen. Som m erbeobachtungen aus der Zeit von 
Anfang Jun i bis Ende Ju li liegen von 6 der insgesam t 27 Jahre, in 
denen Regenbrachvögel festgestellt w urden, vor. E inw andfreie Über- 
sommerer w urden jedoch noch nicht nachgewiesen. Ab etw a 20. 7. 
ist m it dem Einsetzen des Wegzuges zu rechnen, der in der ersten 
Augusthälfte seinen H öhepunkt e rhält und ab dem ersten Septem ber
drittel nu r noch schwach in Erscheinung tr i t t  (letztes Datum:
3. 10. 1956 1 Ex. un te r 6 Großen Brachvögeln). D auer des F rühjahrs-
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durchzuges etw a 8 Wochen, des Herbstdurchzuges 7—8 Wochen; 
Gipfel im F rü h jah r etw a doppelt so hoch wie im Herbst. Einzel- 
m axima: F rü h jah r m indestens 12 Ex. am 6. 5. 1951, H erbst 15 Ex. 
am 9. 8. 1964.

N a c h w e is e  a u s  S ü d b a y e r n  l ie g e n  zu  b e id e n  Z u g z e it e n  v o r . D ie  B e o b a c h 
tu n g e n  v o m  C h ie m s e e  (H ohlt u . a. 1960) d e c k e n  s ic h  z e i t l ic h  m it  d e n  I s -  
m a n in g e r  F e s t s t e l lu n g e n .  A m  F e d e r s e e  sc h e in t , w ie  in  I s m a n in g , der  
H e im z u g  zu  d o m in ie r e n ;  a ls  Z u g z e it e n  w u r d e n  1. A p r il  b is  E n d e  M a i u n d  
20. A u g u s t  b is  2. O k to b e r  e r m it t e l t  (H aas 1961). Ü b e r e in s t im m e n d  b e 
r ic h te n  d a g e g e n  u. a. H eyder (1952, 1962) a u s  S a c h se n , B ub u n d  R ingleben
(1950) s o w ie  B ub (1962) a u s  d e r  U m g e b u n g  v o n  W ilh e lm s h a v e n ,  H ö ls c h e r  
u . a. (1959) v o m  D ü m m e r , P r i l l  (1964) v o n  d e r  M ü r itz  u n d  T is c h le r  (1941) 
a u s  O s tp r e u ß e n  v o m  Ü b e r w ie g e n  d e s  W e g z u g e s . D e r  H e im z u g  s c h e in t  
a l lg e m e in  im  m it t e le u r o p ä is c h e n  B in n e n la n d  im  A p r il  e in z u s e t z e n  u n d  
E n d e  M a i a b z u k l in g e n . K e v e  (1960) g ib t  fü r  U n g a r n  b e r e it s  d e n  M ä r z  a ls  
B e g in n  d e s  H e im z u g e s  a n  u n d  n a c h  H ild e n  (1958) s e t z t  e r  a m  B o ttn is c h e n  
M e e r b u s e n  e r s t  e tw a  a b  8. 5. e in . D e r  n o r m a le  W e g z u g  m a c h t  s ic h  in  F in n 
la n d  e t w a  a b  25. 6. b e m e r k b a r  (H ild e n  1961), w o b e i  M itt e  J u n i  b e r e it s  
N ic h tb r ü te r  o d e r  V ö g e l  m it  G e le g e v e r lu s t  z ie h e n . D e m  e n ts p r ic h t  e tw a  
d e r  B e g in n  d e s  D u r c h z u g e s  in  I s m a n in g . J u l i - D a t e n  m e ld e n  u . a. H ö ls c h e r ,  
M ü lle r ,  P e te r s e n  (1959) v o m  D ü m m e r , S tu r h a n  (1959) a u s  S c h a u m b u r g -  
L ip p e  u n d  B u b /R in g le b e n  (1950) a u s  W ilh e lm s h a v e n . D e r  H ö h e p u n k t  d es  
b in n e n lä n d is c h e n  D u r c h z u g e s  s c h e in t  in  d ie  z w e i t e  A u g u s t h ä l f t e  z u  fa l le n ,  
w o b e i  a l le r d in g s  v o n  n u r  s e h r  w e n ig e n  S t e l le n  r e g e lm ä ß ig e  B e o b a c h tu n g e n  
v o r l ie g e n . Auch S e p t e m b e r - D a t e n  f in d e n  s ic h  in  d e n  A vifaunen; fr e i l ic h  
n a c h  M itte d e s  M onats n u r  w e n ig e .  L e tz tb e o b a c h tu n g e n  s in d  a n  d e r  M ü 
r itz  10. 9. ( P r i l l  1964), in  S a c h s e n  20. 9. (H ey d er  1952), a m  D ü m m e r  E n d e  
S e p te m b e r  (H ö ls c h e r  u . a. 1959) u n d  a m  N e u s ie d le r  S e e  12. 9. (B au er, 
L 'u gitsch , F r e u n d l  1955). O k to b e r -D a te n  l ie g e n  u. a. v o r  v o m  F e d e r s e e  
(2. 10., H aas 1961) u n d  a u s  W ilh e lm s h a v e n  (13. 10., Bub 1962). A u s n a h m s 
w e is e s  Ü b e r w in te r n  im  K ü s te n b e r e ic h  e r w ä h n t  N ieth a m m er (1964); e in e  
D e z e m b e r b e o b a c h tu n g  a u s  d e r  S c h w e iz  m e ld e t  W i l l i  (1960). M a n c h e  H e r b s t -  
z ü g le r  w a n d e r n  o ff e n b a r  s c h n e l l  d u r ch  M itte le u r o p a :  e in  R in g v o g e l  v o n  
A m a g e r  w a r  im  A u g u s t  b e r e it s  in  S E -F rank re ich  u n d  e in  w e it e r e r ,  b e 
r in g t  a m  12. 8., a m  14. 9. in  T o g o  (N o rr ev a n g ).

V e r g e s e l l s c h a f t u n g  u n d  T r u p p g r ö ß e  Wie Tab. 1 
erkennen läßt, überw iegen Einzelvögel zu allen Jahreszeiten; sie sind
Tab. 1: T ruppgröße von R egenbrachvögeln  (N um enius phaeopus); davon 

() T rupps in  G esellschaft G roßer B rachvögel (N um enius arquata)
1 2—3 4—6 7—10 10

A pril 20 (1) 7 (1) 6 7 (1) 1
Mai 28 (1) 12 3 2 1
Ju n i 1
Ju li 8 2 1
A ugust 24 (3) 10 (3) 3 1 1
Septem ber 3 3 1
O ktober 1 (1)
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in der Regel eher in Gesellschaft von Großen Brachvögeln zu finden 
als Trupps von m ehr als 3 Ex. Insbesondere im H erbst fliegen relativ  
häufiger als die Tabelle ausweist einzelne Regenbrachvögel m it 
G r o ß e n  Brachvögeln. A ußer letzterer A rt konnte einm al eine U fer
s c h n e p f e  (Limosa limosa) in Gesellschaft dreier Regenbrachvögel be
obachtet w erden (4. 5. 1959). Mit anderen Lim ikolen scheinen zwi- 
s c h e n a r t l i c h e  Vergesellschaftungen seltener zu sein.

V ergesellschaftung m it G roßen Brachvögeln w ird  häufig fü r  beide Z ug
zeiten in versch iedenen  Zuggebieten  E uropas beobachtet (z. B . S üdbayern : 
K r a u s s  und S pringer 1962; H ohlt u . a. 1960; H essen: B auer 1964; N eusied ler 
See: B auer, L ugistsch , F reundl  1955; Südniedersachsen: S turhan 1959). 
Corti (1953) berich te t aus dem  Tessin von e iner V ergesellschaftung  eines 
R e g e n b r a c h v o g e ls  m it 13 G rünschenkeln . W ährend  an  der deutschen K üste 
an „ g u te n  Z ugtagen  H u n d erte“ beobachtet w erden  (B ub 1962), sind  größere 
Trupps im  B innen land  offenbar selten. Dem Ism an in ger M axim um  von 
15 Vögeln en tsprechen  die A ngaben von H aas (14 Ex. Federsee) und  P rill 
(13 Ex. M üritz).

V e r w e i l d a u e r  Da Regenbrachvögel trotz regelm äßigen E r
scheinens nicht häufig sind, ist die V erw eildauer einzelner Trupps 
a u f f ä l l i g .  Einige durch die besonderen Um stände sichere Beobach
tungen, die allerdings nicht durch M arkierung gestützt sind, weist 
folgende A ufstellung aus:

m ind. 13 Tage
m ind. 16 Tage (Abzug eines Paares?) 
m ind. 29 Tage (im m er derselbe?)

9.4. (8 Ex.) — 21.4.1953 (8 Ex.
30. 4. (9 Ex.) — 15. 5. 1939 (7 Ex.
1. 5. (1 Ex.) — 28. 5. 1958 (1 Ex.
4.5. (3 Ex.) — 13.5.1959 (4 Ex.

— 31. 5. 1959 (2 Ex.
7. 7. (4 Ex.) — 27. 7. 1963 (4 Ex.

22. 7. (1 Ex.) — 2. 9. 1960 (1 Ex.
12. 8. (2 Ex.) — 10. 9. 1960 (2 Ex.

m ind. 10 bzw. 28 Tage (Paarw . Abzug?) 
m ind. 20 Tage 
m ind. 43 Tage 
m ind. 30 Tage

Eine gewisse Tendenz, länger zu verweilen, ist w ährend beider 
Zugzeiten zu beobachten, scheint jedoch im H erbst etw as ausgepräg
ter zu sein. Der re la tiv  langen V erw eildauer im F rü h jah r entspricht 
auch die Tatsache, daß der Gesam tdurchzug zu beiden Jahreszeiten 
gleichlang dauert.

B i o t o p a n s p r ü c h e  Regenbrachvögel halten  sich zw ar häu
fig auf den Schlammflächen des Speichersees und der abgelassenen 
Fischteiche auf, doch sind sie regelm äßig zur N ahrungssuche auf den 
umliegenden Wiesen zusam m en m it Großen Brachvögeln anzutref
fen. Sie nehm en auch an den Schlafplatzflügen der Großen Brach
vögel teil und übernachten im Speichersee ( B e z z e l  1960).
U f e r s c h n e p f e  — Limosa limosa (Abb. 2)

V o r k o m m e n  u n d  Z u g v e r l a u f  Regelm äßiger Durch
zügler im F rü h jah r und Som m er (603 Beobachtungen aus 32 Jahren),
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regelm äßiger (?) B rutvogel in ein bis wenigen P aaren  der Umge
bung, regelm äßiger Übersom merer. Der Heimzug beginnt etw a Mitte 
März (früheste Daten: 7. 3. 1959 1 Ex.; 12. 3. 1961 1 Ex.; 16. 3. 1930 
1 Ex.), erreicht seinen Gipfel M itte A pril und ist ungefähr in der 
ersten M aihälfte abgeschlossen. Übersom m erer sind fast jedes Jahr 
zu beobachten, verm utlich handelt es sich dabei auch um  Brutvögel 
der Umgebung. Im Ju li erfolgt eine deutliche Zuw anderung von Li- 
mosen, die bereits in der ersten-A ugusthälfte w ieder abziehen. Ein 
Herbstdurchzug fehlt fast ganz (letzte Daten: 18. 10. 1931 1 Ex.;
24. 10. 1957 1 Ex.; 26. 10. 1963 1 Ex.). D auer des Heimzuges etwa 
8—9 Wochen (Einzelmaximum: mind. 84 Ex. am 3. 4. 1960), des spät
sommerlichen Durchzuges etwa 5 Wochen (Einzelmaxim a ca. 40 Ex. 
am 15. 7. 1932 und 30. 7. 1959); Herbstzug fehlt. Die im F rühjahr 
durchziehenden Uferschnepfen dürften  also auf dem Wegzug das 
Teichgebiet größtenteils nicht m ehr berühren.

Abb. 2
Durchzug von U ferschnepfe — Lim osa lim osa  — (603 B eobachtungen aus 
32 Jah ren ) und  B ruchw asserläu fer — Tringa glareola  — (538 B eobach
tungen  aus 32 Jah ren ) in  Ism aning. W ochensum m en der Ind iv iduen  (s. 
Text). E inzelne B ruchw asserläu fer außerhalb  der Z ugzeiten  durch au s

g efü llte  H albkreise  gekennzeichnet.
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Auch die E rgebnisse aus dem übrigen  S üdbayern  (z. B. Chiemsee, 
H o h lt  u. a. 1960), vom  Federsee (H aas 1961), vom  S tausee W indischleuba 
(F r ie lin c  1961), aus Sachsen (H ey d er  1952), aus H essen (z. B. B a u e r  1964), 
aus O berösterreich (B er n h a u e r  u. a. 1957), ab er auch vom  norddeutschen 
B i n n e n l a n d  (Düm m er, H ö ls c h e r  u. a. 1959, S te inh ud er Meer, S tu r h a n  
1959) zeigen, daß gegenüber dem Heim zug der W egzug la s t  ganz ausfä llt 
oder zum indest w esentlich schwächer in  E rscheinung  tr itt . D em gegenüber 
s c h e i n e n  die V erhältn isse  an den deutschen K üsten  und  in  küstennahen  
G e b ie te n  um gekeh rt zu liegen (z. B. Bub u nd  R in g le b e n  1950, T is c h le r  
1941). Dies s te h t im  E inklang  m it der zusam m enfassenden  D arste llung  
N 0 RREvangs, w onach der Wegzug der skand inavischen  P opulation  sich in 
NW -Richtung vollzieht und  das m itteleuropäische B innen land  kaum  b e 
rührt, der H eim zug ü ber I ta lien  jedoch durch u n se r G ebiet füh rt.

Die früh esten  M ärzdaten  aus Ism aning  decken sich zeitlich genau  m it 
den E rstbeobachtungen  vom knapp 540 km  nördlich  gelegenen D üm m er. 
Demnach scheinen die H eim zügler re la tiv  schnell g rößere  E n tfernungen  
hinter sich zu bringen. D er D urchzugshöhepunkt scheint am  D üm m er 
(Ende M ärz/A nfang A pril) sogar etw as frü h e r  als in  Ism aning  zu liegen 
(vgl. auch V erw eildauer). P rill (1964) ste llte  in  M ecklenburg  die f rü h e 
sten Lim osen e rs t am  27. 3. fest; auch in  N eusiedl scheinen vor M itte 
März noch keine da zu sein. Der W egzug d ü rfte  im  m itteleuropäischen  
B innenland im w esentlichen n u r das Sam m eln  und  A bziehen der ansäss i
gen B rutvögel um fassen. Bei großer P opulation  k an n  es h ie r zu ansehn 
lichen T rupps kom m en (z. B. N eusiedler See; M ark  B randenburg  n. 
R utschke 1964). O ktoberbeobachtungen, in  Ism aning  A usnahm en, liegen 
aus S üdbayern  auch vom Chiem see vor, fe rn e r vom  N eusied ler See und  
vom D üm m er (Letztbeobachtung 3. 11., H ölscher u . a. 1959).

T r u p p g r ö ß e  u n d  V e r g e s e l l s c h a f t u n g :  Die Ufer
schnepfe ist auf dem Zug und bei der Rast gern gesellig. Die Nei
gung, sich m it Artgenossen zu vergesellschaften, ist auch w ährend 
der eigentlichen B rutzeit zu beobachten (Tab. 2). Zur Hauptzugzeit

Tab. 2: T ruppg röße ziehender und  ra s ten d e r U ferschnepfen  in  %.
(n =  A nzahl der ausgew erte ten  E inzelbeobachtungen)
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1—5 6— 10 11— 20 21—50 >50  Ex. n
März 51 20 23 6 — 70
April 34,5 19 22 16,5 8 183
Mai 69 14,5 12 4 1 103
Juni 55 24 17 4 — 71
Juli 42 24 17 17,5 — 108
August 72 16 9 3 — 75
Septem ber 100 — — — — 22
O ktober 100 — — — — 11

im A pril machen Einzelvögel und kleine T rupps bis 5 Vögel nur 
etwa 1/ä der Beobachtungen aus. Größere Trupps von über 50 Vögeln 
sind allerdings niem als häufig. Im Mai sondern sich von rastenden
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Trupps oft einzelne P aare  ab. Auch w ährend der B rutzeit sind auf
fallenderw eise Trupps festzustellen, die dann im Ju li zunehmend 
häufiger werden. Die letzten Durchzügler sind in der Regel Einzel
vögel.

H alten sich Uferschnepfen m it Vorliebe in artre inen  Trupps, so 
kann m an doch hin und wieder, vor allem  Einzeltiere, m it anderen 
Lim ikolen vergesellschaftet finden. So schließen sich einzelne Limo- 
sen (m axim al bis 3 Ex.) im F rü h jah r gelegentlich locker an große 
K am pfläuferscharen an. Im Mai und Jun i w urden m ehrfach einzelne 
Vögel m it Großen Brachvögeln zusam m en beobachtet; im Oktober 
hielt sich ein Nachzügler an einen gemischten K am pfläufer-S trand
läuferschw arm . Über die enge Vergesellschaftung m it einer P fuhl
schnepfe s. dort.

Größere U ferschnepfentrupps scheinen im B innenland nicht häu
fig zu sein (vgl. R u t s c h k e  1964). Im F rü h jah r gehören sie in Ismaning 
jedoch zu den regelm äßigen Erscheinungen und w erden durch die 
M axim alzahlen im Sommer am Neusiedler See ( B a u e r  u . a. 1955) 
w eit übertroffen.

V e r w e i l d a u e r  Die größeren Trupps im F rü h jah r halten 
sich m eist n u r kurze Zeit auf, die Zahlen ändern sich u. U. von Tag 
zu Tag. Zu Beginn der Zugzeit scheinen Einzelvögel m ehrere Tage 
zu verweilen, ebenso kleinere Trupps Ende April. Als Beispiele einige 
Zählungen:
15. 3. (2 Ex.) — 19. 3.1959 (2 Ex.) m ind. 6 Tage
28. 3. (4 Ex.) — 4. 4. 1963 (4 Ex.) m ind. 8 Tage
17. 4. (7 Ex.) — 20. 4. 1959 (7 Ex.) m ind. 4 Tage
7. 4. — 19. 4. 1962 (max. 17 Ex.) m ind. 13 Tage

dagegen:
1953: 31. 3. 8 Ex.; 1. 4. 18 Ex.; 5. 4. 53 Ex.; 6. 4. 52 Ex.; 8.4.18 Ex.; 9.4. 8 Ex.
1958: 27. 3. 3 Ex.; 28. 3. 8 Ex.; 29. 3. 11 Ex.; 31. 3. 12 Ex.; 1. 4. 31 Ex.;

2. 4. 36 Ex.; 3. 4. 62 Ex.; 4. 4. 20 Ex.
1960: 2. 4. 40 Ex.; 3. 4. 84 Ex.; 4. 4. 75 Ex.; 6. 4. 41 Ex.; 9. 4. 55 Ex.;

10. 4. 80 Ex.
Übersom m erer sind fast regelm äßig nachzuweisen; teilweise be

suchen auch die w enigen in der Um gebung ansässigen Brutvögel das 
Teichgebiet. W ährend des hochsommerlichen Durchzuges halten  sich 
Einzelvögel und m ittelgroße Trupps m it großer W ahrscheinlichkeit 
m ehr oder m inder lange Zeit auf:
22. 6. — 7. 7. 1963 (22—25 Ex.) m ind. 16 Tage
12. 7. — 19. 7.1964 (30 Ex.) m ind. 8 Tage
2. 7. — 2. 8. 1960 (6 Ex.) m ind. 32 Tage

15. 7. — 28. 7.1962 (9 Ex.) m ind. 14 Tage
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Herbstzügler, vor allem Einzelvögel, verw eilen u. U. sehr lange:

(3. 9. — 24.11. 1963 1 Ex. zunächst flugbehindert m ind. 84 Tage)

K l e i d e r  U nter den ersten Anköm m lingen im März befinden 
sich bereits Brutkleidvögel, doch überw iegen noch Ruhekleider. Im 
April dom inieren dann eindeutig B rutkleider (Ergebnis einer Aus
zählung: 40 B rutkleider 4 Ruhekleider); allerdings sind noch bis 
Mitte Mai (1jährige?) Vögel zu beobachten, die überw iegend Ru
h e k le id  tragen. Es scheint sogar so, als ob un ter den nach Abzug 
der Masse zurückbleibenden Limosen Ruhekleider einen größeren 
Teil ausm achten als vorher. Über die im Spätsom m er einsetzende 
B r u t k l e i d m a u s e r  liegen nur wenige exakte Beobachtungen vor. Un
ter den im Ju li anwesenden Vögeln machen diesjährige wohl m ehr 
als die H älfte aus. Auch im August liegen die Dinge ähnlich. Bei den 
dann noch nicht abgezogenen Uferschnepfen scheint es sich um A lt
vögel zu handeln; der letzte sichere diesjährige Vogel w urde am 2. 9. 
beobachtet.

B i o t o p a n s p r ü c h e  Uferschnepfen bevorzugen N ahrungs
plätze im Teichgebiet, an denen sie bis zum Bauch im W asser stehen.
So halten sie sich gern etwas abseits der kleineren Lim ikolen im 
tieferen W asser des Speichersees oder auch halbvoller Fischteiche 
auf. Dies trifft vor allem für das F rü h jah r zu. Im  Sommer und 
Herbst befinden sich Limosen gerne auch auf den Wiesen außerhalb 
des Teichgebietes, zeitweilig zusam m en m it Großen Brachvögeln. 
Zur Übernachtung w erden zu allen Jahreszeiten  die Flachufer des 
Speichersees aufgesucht, was vor allem im Som m er besonders auf
fällt, da zu dieser Jahreszeit tagsüber keine Limosen im Gebiet zu 
sehen sind, abends aber bis zu 40 Ex. im geschlossenen Trupp im 
Speichersee zur Ü bernachtung einfallen. Eine Vergesellschaftung 
mit Großen Brachvögeln ist dabei ebenfalls öfters zu beobachten 
(B e z z e l  1960).

V e r h a l t e n  Gegenüber S t ö r u n g e n  sind rastende und nah
rungssuchende Uferschnepfen weniger empfindlich als andere Limi
kolen. Nach eingehenden Beobachtungen von S c h l e e  lassen Limosen 
sich durch überhinfliegende Flugzeuge bei der Nahrungssuche kaum  
stören, auch wenn z. B. gleichzeitig anwesende K am pfläufer deutlich 
reagieren.

Zum S o z i a l v e r h a l t e n  w urde bereits angedeutet, daß w äh
rend der Zugzeiten Uferschnepfen ausgesprochen gesellige Vögel 
sind, sich jedoch anderen Lim ikolen (Ausnahme: Kam pfläufer) wenig

30 8 _  6. 10. 1932 (1 Ex.)
10. 9. — 6- 10- 1935 (2 E x-)28. 8. — 6- 9- 1958 (2 Ex.)

m ind. 47 Tage 
m ind. 27 Tage 
m ind. 10 Tage
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anschließen. S tim m fühlung spielt beim Zusam m enhalt der Trupps 
eine große Rolle: überhinfliegende Einzelvögel w erden m it den be
kannten  R ufreihen von rastenden Vögeln em pfangen. Ähnliche Rufe 
hö rt m an von Uferschnepfen im F rühjahr, wenn sie sausenden Flu
ges im S turz auf eine Schlammfläche herun tergehen  oder bei Stö
rung eine kurze Runde fliegen. Für rastende Scharen sind zweisilbige 
S takkatorufe, wie „ge gäck“, charakteristisch.

Über die N a h r u n g s s u c h e  liegen von S c h l e e  und M itarbei
te rn  genaue Beobachtungsprotokolle vor. Die Vorliebe der Limosen 
fü r „bauchtiefes“ W asser ha t zur Folge, daß der Kopf beim  Stochern 
im Schlamm fast vollständig un ter W asser getaucht wird. Beim 
Schlucken w ird er dann so w eit aus dem W asser herausgenomm en, 
daß die Schnabelspitze die Wasseroberfläche gerade nicht m ehr be
rüh rt; m anchm al w erden dabei Schnabel und Kopf seitw ärts ge
schlenkert. W ährend des Schluckens erfolgt offensichtlich die At
mung. Bei w eniger ergiebigen Jagdgründen w ird der Kopf öfters 
ohne Schluckbewegungen aus dem W asser genommen. Ein Protokoll
auszug von S c h l e e  sei angefügt (Tab. 3).
Tab. 3: B eobachtungen zu r N ahrungsaufnahm e von U ferschnepfen  am 

Ism an in ger Speichersee nach P rotokollen  von D. S chlee

B eobachtungs
dauer

Schluck
bew egungen 
p ro  M inute

A tem 
beweg. (ohne 

Schlucken) 
pro M inute

Sum m e
pro

M inute
45 sec. 12 12 24
45 sec. 12 11 23
75 sec. 12 13 25
60 sec. 19 11 30
15 sec. 16 12 28
30 sec. 10 10 20
40 sec. 12 15 27
M ittel 10—19 10—15 20—30

Teile des F o r t p f l a n z u n g s v e r h a l t e n s  können auch von 
Durchzüglern im m er w ieder beobachtet werden; so vor allem  Ver
haltenselem ente des Schaufluges ( B l u m e  1965). Bereits Ende März 
sieht m an gelegentlich eine Uferschnepfe bei der A usführung dieses 
Fluges. Bis M itte Mai kann dieses V erhalten beobachtet werden. Ko
pulationen w urden im letzten M ärzdrittel und M itte A pril fest
gestellt. Eine Beobachtung von S c h l e e  (12. 4. 1961) sei im Protokoll
auszug wiedergegeben:

6.10 U hr. $ s teh t im  W asser bis fa s t zum  Bauch. (5 s teh t au f dem 
Rücken des $  und  schlägt ständ ig  (3—4 Schläge pro sec.) w eich m it den 
F lügeln. Das 9  läu ft, als sich ein d ritte r  Vogel lau fend  n äh e rt, m it dem 
(5 auf dem  R ücken e tw a 0,5 m vorw ärts. D auer der B egattung  etw a
0,5 Min., ansch ließend  P u tzen  und  B aden der beiden  P a rtn e r.
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P f u h l s c h n e p f e  — Limosa lapponica (Abb. 1)
V o r k o m m e n  u n d  Z u g v e r l a u f :  U nregelm äßiger Durch

zügler im H erbst (in 13 Jah ren  von 24 regelm äßig kontro llierten 
Jahren) und sehr seltener Durchzügler im F rü h jah r (1931, 1952,
1959). Die Herbstbeobachtungen verteilen sich auf einen Zeitraum  
von 8—10 Wochen, was z. T. m it der langen R astdauer einzelner 
Vögel zusam m enhängt. Deutlicher Beginn des Wegzuges ist in den 
letzten A ugusttagen festzustellen; ein Gipfel scheint Ende Septem 
ber erreicht zu werden. Extrem daten: 3. 8. 1963 1 Ex. und 27. 10. 1964 
1 Ex.; Einzelm axim um : 8 Ex. 27. 9. 1940.

Nach W ü st (1962) s in d  in  B a y e r n  d ie  M onate M ärz— M a i u n d  A u g u s t  
bis N o v e m b e r  a ls  Z ugzeiten z u  b e tr a c h te n ;  a u ch  2 J a n u a r d a te n  liegen 
vor. V o m  C h ie m s e e  w u r d e n  u . a. D aten  v o m  A p r il ,  J u n i  (1 Ex.) u n d  Sep
te m b er  (b is  6 Ex.) b e k a n n t  ( H o h l t  u . a. 1960, B ie b a c h  u . Lohm ann 1965). 
E ine w e it e r e  Junibeobach tung  g e la n g  v o r  kurzem  S t r e h l o w  (Faun. K u rz
m itt. 2). Da d ie  A r t  K ü s te n z ie h e r  i s t  (N o rr ev a n g ), l ie g e n  a u s  d e m  m i t t e l 
e u r o p ä isc h e n  B innen land  n u r w enige v e r g le ic h b a r e  B eobachtungen vo r . 
D ie  z. B. b e i  H e y d e r  (1952, 1962), G eb h a rd t u n d  S u n k e l  (1954), H ö lz in g e r  
(1964), B a u e r  u . a. (1955), P r i l l  (1964) v e r z e ic h n e te n  D aten  z e ig e n , daß tr o tz  
a ller  S e l t e n h e i t  H e r b s tb e o b a c h tu n g e n  im  a l lg e m e in e n  h ä u f ig e r  s in d  a ls  
F r ü h ja h r sd a te n . In  Ü b e r e in s t im m u n g  m it  d e n  E r g e b n is s e n  in  I s m a n in g  
sch ein t d e r  S e p te m b e r  H a u p td u r c h z u g s m o n a t  z u  s e in . K e v e  u n d  B e r e tz k  
berichten a u s  U ngarn  dasselbe. Nach H ild e n  (1961) m a c h t  s ic h  in  F in n 
land der W egzug a b  Ende J u l i  b e m e r k b a r ;  d ie  A n g a b e n  b e i  T is c h le r  a u s  
O stpreußen en tsprechen  diesen Daten.

T r u p p g r ö ß e  u n d  V e r g e s e l l s c h a f t u n g :  In der Regel 
handelt es sich um  Einzelvögel, die sich entw eder isoliert halten  oder 
anderen Lim ikolen anschließen. Im H erbst 1963 h ielt sich ein Ex. 
lange Zeit in Gesellschaft einer flugbehinderten Uferschnepfe, ebenso 
schloß sich im H erbst 1932 1 Ex. an eine einzelne Limose an. Im März 
1952 beobachtete R a t h m a y e r  3 Ex. in Gesellschaft von 18 Limosen. 
Weitere Beobachtungen betreffen Vergesellschaftung m it Brach
vögeln (7. 9. 1953 2 Ex. un ter 11 Großen Brachvögeln), K am pfläufern 
(4. 10. 1931 1 Ex.; 9. 9. 1934 1 Ex.) und K iebitzen (27. 10. 1964 1 Ex. 
in einem großen Kiebitzschwarm). Größte artre ine  Trupps:
4 Ex. im Septem ber 1957 und 1960
7 Ex. im Septem ber 1953
8 Ex. im Septem ber 1940
3 Ex. im Oktober 1931.

Das E inzelziehen der P fuhlschnepfe w ird  durch  L ite ra tu ran g a b en  b e
stätigt (vgl. vor allem  K eve und  B eretzk 1958). G rößere T rup ps w erden  
aus dem  B innen land  n icht gem eldet. 12 Ex., die am  N eusied ler See fest
gestellt w urden , b ilden  bere its  eine A usnahm e (B auer u . a. 1955).
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V e r w e i l d a u e r  Die Seltenheit der A rt läß t sichere Aus
sagen h ierüber rela tiv  leicht zu. Die 3 vorliegenden F rühjahrs
beobachtungen betreffen Vögel, die jew eils nu r 1 Tag festgestellt 
w erden konnten und offenbar gleich w eiter zogen. Die Verweil
dauern  auf dem H erbstzug faßt Tab. 4 zusammen.
Tab. 4: V erw eildauer von P fuh lschnepfen  (L im osa lapponica) au f dem 

H erbstzug  in  Tagen (nach Feldbeobachtungen).
1 2 3 3 Ex.

2 X 1  2 X 1  2 X 1  4 X 1
4 2 3

15 3
22 2 X 8
25 
36
51

Wie bereits beschrieben (W ü st  1964), stellt eine vom 3. 8. — 22. 9. 
1963 beobachtete Pfuhlschnepfe einen besonders in teressanten  Fall 
von V erw eildauer dar. Der Vogel w urde am 7. 9. zur Beringung 
gefangen und am gleichen Tag 14 km vom Fangplatz en tfern t in 
München freigelassen. Am 15. 9. w urde der R ingträger w ieder im 
Speichersee beobachtet und dort bis 22. 9. festgestellt.

B erndt u n d  M erker (1956) e r m it te lt e n  b e i  B r a u n s c h w e ig  a n  e in e m  Ex. 
im  H e r b s t  e in e  V erw eildauer v o n  14—17 T a g e n , H eyder (1962) n e n n t  2 Ex. 
m it  10 T a g e n  R a s td a u e r  u n d  N ebelsiek (1962) v o m  A m m e r s e e  1 Ex. m it  
14 T a g e n .

D u n k l e r  W a s s e r l ä u f e r  — Tringa erythropus  (Abb. 3)
V o r k o m m e n  u n d  D u r c h z u g s v e r l a u f  Regelmäßiger 

Durchzügler zu beiden Zugzeiten (617 Beobachtungen aus 34 Jah 
ren), häufiger Ü bersom m erer und ausnahm sweise überw internd. Der 
Heimzug beginnt Ende M ärz/Anfang A pril und dauert bis Ende Mai 
(Einzelmaximum: 33 Ex. am 10. 5. 1935), also 8—9 Wochen. Über
som m erer sind in vielen Jah ren  zu beobachten: von 24 Jah ren  w ur
den in  4 keine Ü bersom m erer festgestellt, in 7 den Ju n i hindurch 
einzelne Vögel und in 13 von Ende Mai bis Ende Ju li lückenlos über- 
som m ernde Vögel. Meist handelt es sich um  Einzeltiere, gelegentlich 
um kleinere Trupps (so 1933 bis zu 5 Ex.; 1932 und 1934 je 6 Ex.; 
1940 10 Ex.). Nach einigen V orläufern setzt der Wegzug erst Mitte 
A ugust ein und d au ert bis etwa M itte November, insgesam t 14— 15 
Wochen (Einzelmaxim um : ca. 100 Ex. 29. 9. 1933). Die Gesamtzahl 
der auf dem Wegzug erscheinenden Vögel übertrifft die Zahl der 
Heim zügler bei weitem. Ü berw interer sind Ausnahm en: nu r in den

T ru p p g ro ß e : 
V erw eildauer:
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D urchzug von D unklem  W asserläufer — Tringa erythropus  — (617 B eobachtungen aus 34 Jah ren ) und  G rü n 
schenkel — Tringa nebularia  — (682 B eobachtungen aus 32 Jah ren ) in Ism aning. W ochensum m en der In d iv i
duen  (s. Text). A usgefüllte  K reise =  E inzelindiv iduen  von Tr. erythropus;  leere K reise  =  E inzelindiv iduen  
von Tr. nebularia.
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üst: Planbeobachtungen zum 
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W intern 1936/37 und 1937/38 überw in terten  1—2 Vögel erfolgreich. 
1938/39 und 1939/40 w urde je ein Vogel bis Ende Dezember beobach
tet, ebenso 1949/50. Abgesehen von diesen wenigen Fällen sind die 
E xtrem daten 12. 3. 1939 1 Ex. und 29. 11. 1940 2 Ex. und 29. 11. 1959
1 Ex.

Ü b e r e in s t im m e n d e  A n g a b e n  ü b e r  d a s  Ü b e r w ie g e n  d e s  W egzuges im  
m itteleu ropäischen  B in n e n la n d  f in d e n  s ic h  b e i  v i e l e n  A utoren , so  z. B. 
fü r  S ü d b a y e r n  a m  C h ie m s e e  ( H o h l t  u . a. 1960), O b e r ö s te r r e ic h  (B ern 
h au er  u. a. 1957), d e n  U lm er R a u m  (H ö lz in g e r  1964, S c h i lh a n s l  1963), den  
F e d e r s e e  in  O b e r s c h w a b e n  (H aas 1961), N o r d b a y e r n  a m  M a in  ( B e l l  1958), 
Hessen (W eh n e r  1964), S a c h s e n  (H ey d er  1952, F r ie l in g  1961), M a r k  B r a n 
d e n b u r g  (R u tsc h k e  1964), N ie d e r s a c h s e n  (H ö ls c h e r  u . a. 1959, B e r n d t  und  
M er k e r  1956, S tu r h a n  1959) u n d  d e r  T s c h e c h o s lo v a k e i  (H u d ec , K u x , Svo- 
doda 1955). Ä h n lic h  l ie g e n  a u c h  d ie  A n g a b e n  a u s  k ü s t e n n a h e n  G e b ie te n  
(z. B. Bub u n d  R in g le b e n  1950, T is c h le r  1941). D ie  D a t e n  ü b e r  D a u e r  und  
Z eitpunk t d e s  D u r c h z u g e s  la s s e n  s ic h  e b e n f a l l s  g u t  m it e in a n d e r  v e r g le i 
ch en . Einige d a v o n  e n t h ä l t  T a b . 5.
Tab. 5: L ite ra tu ran g a b en  ü b er den D urchzug des D unk len  W asserläufers 

(Tringa ery thropus) im  m itteleuropäischen  B innen land .
G ebiet 

U lm er R aum  
Federsee
B iedensand/ 
H essen 

W indischleuba/ 
Sachsen 

D üm m er 
M üritz 
G ülper See/ 
B ran denb urg  

N eusiedler See

F rüh j ah r 
M ärz — M ai 
28. 3. — M itte M ai Ende Ju li — 

Ende Sept.

Som m er +  H erbst A u to r
Aug. — Nov. H ölzinger 1964

E nde M ärz — 
E nde A pril — 

E nde M ai

— 27. 10. 
Ende Ju li — 
Anf. Nov.

30. 3. — E nde M ai 2. 7. — 19. 10.
22. 3. — 19. 5.

7. 4 .— 18. 5.

12. 7 . - 9 .  10. 
M itte Ju li —

16. 10.
23. 7 . - 2 6 .  10.

H aas 1961
B auer 1964 
F rieling 1961
H ölscher u . a. 1959 
P rill 1964

R utschke 1964 
B auer u . a. 1955

N a c h  H ild e n  (1961) m a c h t  s ic h  d e r  W e g z u g  in  F in n la n d  sc h o n  ab  10. 6. 
b e m e r k b a r . D a m it  i s t  d ie  A n s ic h t  B a u er s  u . a. (1955), J u l iv ö g e l  s e ie n  in  
M itte le u r o p a  sc h o n  a ls  D u r c h z ü g le r  z u  b e tr a c h te n , b e s tä t ig t .  F r ie l in g  
(1961) v e r m u te t  b e i  e in e r  H ä u fu n g  s e in e r  D a t e n  E nde J u n i  e in e  A rt  
F r ü h s o m m e r z u g . D e n  v e r g le ic h s w e i s e  h ä u f ig e n  B e o b a c h tu n g e n  v o n  Ü b e r -  
s o m m e r e r n  in  I s m a n in g  e n ts p r e c h e n  z a h lr e ic h e  L it e r a t u r a n g a b e n  au s  
a n d e r e n  G e b ie t e n  M it t e le u r o p a s  (z. B . H ey d er  1962, H aas 1961, B a u e r  1964, 
N e b e ls ie k  1963, K e v e  1960, H u d e c  u . a. 1955, P r i l l  1964, T is c h le r  1941). 
E in z e ln e  W e g z ü g le r  b le ib e n  n a c h  A b z u g  d e r  M a s s e  n o c h  b e i  u n s  z u rü ck . 
S o  l ie g e n  N o v e m b e r -  b z w . D e z e m b e r -B e o b a c h tu n g e n  z. B . v o m  F e d e r s e e  
(H aas 1961), U lm e r  R a u m  (H ö lz in g e r  1964), E ntensee b e i  W ilh e lm s h a v e n  
(Bub u n d  R in g le b e n  1950), S ta u s e e  W in d is c h le u b a  (F r ie l in g  1961) v o r . A u f  
Ü b e r w in te r u n g  d e u t e t  e in e  B e o b a c h tu n g  v o m  20. 2. b e i  U lm  (H ö lz in g e r ).
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da die früh esten  H eim zügler e rs t Ende M ärz ein treffen . E ntsprechend  
sp äter  v e r m e r k t  Tischler (1941) die A n ku nft fü r  O stp reußen  (z. B. in 
18  J a h r e n  24. 4. — 12. 5.) und Hilden fü r den B ottn ischen M eerbusen 
ß  5 — 28.5.). Ü b erw in teru ng  w u rde  z. B. in  der Schweiz (Willi 1960) 

und in C ornw all festgeste llt (Parsons 1960).

T r u p p g r ö ß e  u n d  V e r g e s e l l s c h a f t u n g  Zu allen Ja h 
reszeiten kann m an Dunkle W asserläufer einzeln beobachten; grö
ßere artreine Trupps sind vor allem für den H erbst charakteristisch. 
Gerne halten  sich Einzelvögel m it Grünschenkeln zusam m en in 
Trupps bis zu etw a 5 Ex. Im F rü h jah r schließen sich Dunkle W asser
läufer auch Uferschnepfen, Rotschenkeln oder K am pfläufern an, 
doch ist dies nicht die Regel. Im Spätherbst beobachtet m an Dunkle 
W asserläufer auch gelegentlich in Kiebitzschwärm en. K leinere Limi- 
kolen sind für gewöhnlich nicht m it ihnen vergesellschaftet.

Tab. 6 : Lokale M axim alkonzentrationen  ziehender D u nk ler W asserläufer 
(Tringa erythropus) im  H erbst an  einigen S tellen  M itteleuropas.

Autor O rt Z ahl
Ism aning  100

H aas 1961 F edersee 6
H ölzinger 1964 U lm er R aum  20

H ölscher u . a. 1959 D üm m er 9

B ub u . R ingleben  1950 E ntensee/W ilhelm shaven  15

R utschke 1964 G ülper S ee/B randenburg  30

P rill 1964 G roßer Schw erin /M üritz  6
B ernhauer u . a. 1957 E nns-S tauseen /O berösterre ich  7

H udec,K ux , S voboda 1955 M ähren  300— 400

K eve 1960 U ngarn  „große M engen“
W illi 1960 Schweiz 70, 80 u. 85

V e r w e i l d a u e r  Ü bersom m erer und Ü berw interer, also Vö
gel, die m ehrere M onate im Teichgebiet verweilen, w urden öfters 
festgestellt (s. oben). Zu den Zugzeiten ist die V erw eildauer n a tü r
lich viel kürzer. Wie bei anderen A rten  machen es die Feldbeobach
tungen an unberingten  T ieren wahrscheinlich, daß frühe Ankömm
linge im F rü h jah r (Einzelvögel) und nach Abzug der Hauptm asse 
zurückbleibende Individuen wochenlang im  Gebiet verw eilen. Ä hn
lich liegen die Dinge w ährend des Wegzuges. Größere Trupps ver
ändern ihre Zusam m ensetzung schnell. Beispiele:
27. 9. —  20. 10. 1957 (2 Ex.) m ind. 24 Tage
20.10. —  1.11.1957 (3 Ex.) m ind. 13 Tage (m öglicherw eise die beiden

vorigen  dabei)
18.10. —  27.10.1953 (8 Ex.) m ind. 10 Tage
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dagegen:
1934: 15. 8. 8 Ex.; 19. 8. 95 Ex.; 31. 8. 5 Ex.; 9. 9. 12 Ex.; 23. 9. 7 Ex.;

25. 9. 12 Ex.; usw.
1953: 6. 9. 27 Ex.; 7. 9. 25 Ex.; 12. 9. 16 Ex.; 13. 9. 2 Ex.; 15. 9. 7 Ex.

K l e i d e r  Märzvögel tragen  alle noch volles Ruhekleid (nur 
wenige Beobachtungen). W eitere Auszählung en thält Tab. 7.
Tab. 7: K leider der im  Ism an inger Teichgebiet durchziehenden  D unklen 
W asserläufer (Tringa erythropus). RK  =  R uhekleid ; BK  =  B ru tk leid ; 

M =  M auservögel, Z ahlen  in  % ; n =  A nzahl der Einzelvögel.
R K M BK n

A pril 47,8 13,0 39,1 69
M ai 10,3 8,4 81,3 96
Ju n i 4,7 4,7 90,5 42
Ju li 27 6,4 66,7 78
A ugust 52,8 34 13,2 56
Septem ber 100 20

E rg ä n z e n d  is t  zu  sag en , d a ß  u n te r  d en  S c h lic h tk le id v ö g e ln  im  J u l i  
u n d  A u g u s t w o h l au ch  e in  a n se h n lic h e r  J u n g v o g e la n te i l  zu  su chen  
is t. D ie  A ltv ö g e l sch e in en  a lso  im  A p ril /A n fa n g  M ai u n d  im  A u g u s t 
d ie  K le in g e f ie d e rm a u se r  d u rch zu m ach en . A u sn a h m sw e ise  t r u g  noch 
a m  12. 10. 1933 e in  V ogel d as  re in e  B ru tk le id !  G e n a u e  u n d  v o r  a llem  
u m fa sse n d e re  A u sz ä h lu n g e n  d e r  K le id e r  d ü r f te n  noch  in te re s s a n te  
E in z e lh e ite n  e rg e b e n . S o m m e r-  u n d  F rü h h e rb s tv ö g e l  t r a g e n  au ch  an  
a n d e re n  S te lle n  M itte le u ro p a s  noch  h äu fig  d as  B ru tk le id  u n d  w e ise n  
sich  d a m it  a ls  A ltv ö g e l au s  (so z. B. F rieling 1961, H eyder 1962, 
B auer 1964).

B i o t o p a n s p r ü c h e  Dunkle W asserläufer halten  sich m it 
Vorliebe im seichten W asser am A ußenrand einer Schlickfläche auf 
und suchen N ahrung un te r Wasser, das norm alerw eise bis über das 
In tertarsalgelenk reicht. Bei rasch eintretendem  Hochwasser weichen 
einzelne Vögel auch auf die schrägen Betondäm me des W erkkanals 
aus, wo sie, ähnlich Grünschenkeln, auf der stark  geneigten Beton
fläche am Spülsaum  geschickt nach N ahrung suchen. Halbabgelassene 
Fischteiche bilden im H erbst den H auptanziehungspunkt.

V e r h a l t e n  Ab M itte A pril bis in den Jun i hinein m it einem 
H öhepunkt im Mai hö rt m an von Durchzüglern „B alzrufe“, die im 
Flug vorgetragen w erden („Ausdrucksflug“). Im  H erbst ist ein sol
ches V erhalten seltener, doch „balzen“ Dunkle W asserläufer u. U. 
noch im Oktober, ja  sogar A nfang November an sonnigen Tagen 
recht lebhaft.
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R o t s c h e n k e l  — Tringa totanus (Abb. 4)
V o r k o m m e n  u n d  Z u g v e r l a u f  F rü her regelm äßiger 

e in z e ln e r  Brutvogel des Teichgebietes bzw. der Umgebung; in den 
l e t z t e n  Jah ren  als B rutvogel offenbar verschwunden. Regelm äßiger 
Frühjahrs- und Som m erdurchzügler; tr it t  im H erbst nicht in allen 
Jahren in Erscheinung (509 Beobachtungen aus 32 Jahren). Die Ge
samtzahlen haben seit den ersten Jah ren  des Bestehens des Teich
gebietes — vielleicht in Zusam m enhang m it dem Erlöschen des B ru t
vorkommens — abgenom men (Durchschnittsm axim a):

Der Heimzug setzt in der ersten M ärzhälfte ein (frühestes Datum :
7. 3. 1959 1 Ex.), erreicht seinen H öhepunkt A nfang bis M itte April 
(Einzelmaximum: 25 Ex. am 10. 4. 1935) und ist A nfang Mai im we
sentlichen beendet. G esam tdauer beträg t etw a 7—8 Wochen. Bereits 
Anfang Jun i erfolgt Zuw anderung, die in den letzten Jah ren  trotz 
veränderter S ituation wie früher die m eisten Rotschenkel ins Teich
gebiet brachte (Einzelmaximum: 40 Ex. 18. 7. 1933). E tw a Anfang 
August scheint der größte Teil der Sommervögel abzuw andern. Es 
ist nicht geklärt, ob die Herbstvögel ausharrende Som m erzügler dar
stellen oder ob in m anchen Jah ren  neue Durchzügler das Teichgebiet 
erreichen (Herbstm axim um : 10 Ex. am 19. 8. 1934).

D ie  D a t e n  v o m  C h ie m s e e  (H ohlt u . a. 1960, L ohmann u n d  B iebach 1965) 
r e ich e n  v o n  M itte  M ä r z  b is  M itt e  S e p te m b e r . H ölzinger n e n n t  fü r  d e n  
U lm e r  R a u m  a ls  f r ü h e s t e n  T e r m in  d e n  1. 3. M e is t  e t w a s  s p ä t e r  l ie g e n  d ie  
E r s tb e o b a c h tu n g e n  a u s  d e m  ü b r ig e n  S ü d d e u ts c h la n d  u n d  a u s  M it t e l 
d e u tsc h la n d , z. B . H e s s e n  A n fa n g  M ä r z  (B auer 1964), S a c h s e n  E n d e  M ärz  
(F rieling 1961, H eyder 1952), u n d  N o r d d e u ts c h la n d , z. B . D ü m m e r  9. 3. 
(H ölscher u. a. 1959), Schlesw ig-H olstein  im  M it t e l  25. 3., f r ü h e s t e s  D a 
tu m  10. 3. (T hiede  1963), M a r k  B r a n d e n b u r g  l e t z te s  M ä r z d r it t e l  (R utschke 
1964), M ü r itz  18. 3. (P rill 1964) O s tp r e u ß e n  E n d e  M ä rz  (T ischler 1941). D ie  
e r s te n  V o r b o te n  t r e f fe n  E n d e  M ä rz  a u c h  b e r e it s  in  S ü d s c h w e d e n  u n d  
S ü d n o r w e g e n  e in  (T hiede  1963, 1964), d ie  M a s s e  je d o c h  e r s t  im  A p r il .  D a s  
A n h a lte n  d e s  W e g z u g e s  d e n  A p r il  h in d u r c h  b is  M a i w ir d  fü r  v i e l e  G e 
b ie te  d e s  m it t e le u r o p ä is c h e n  B in n e n la n d e s  b e s tä t ig t .  I n f o lg e  d e r  v i e l e r 
orts a n s ä s s ig e n  B r u t v ö g e l  i s t  d a s  Z u g b ild  d e r  A r t  n a c h  F e ld b e o b a c h 
tu n g e n  o f t  e t w a s  v e r s c h le ie r t ;  d ie s  g i l t  in s b e s o n d e r e  fü r  d e n  W e g z u g . D ie  
M a sse  d e r  n ö r d l ic h e n  P o p u la t io n e n  z ie h t  d e r  K ü s te  e n t la n g  n a c h  SW , 
e r r e ic h t  a ls o  n ic h t  d ie  t i e f e r  im  B in n e n la n d  g e le g e n e n  R a s tb io t o p e  (v g l.  
V erheyen u n d  L e G relle 1950, O gilvie 1963, T hiede 1963, 1964 u. a.). S o  
s in d  g r ö ß e r e  R o t s c h e n k e ltr u p p s  w ä h r e n d  d e s  W e g z u g e s  im  B in n e n la n d

M ai/A pril Ju n i — Ende Ju li  A ugust — O ktober
1931—1935
1948—1958
1959—1964

13

5
2

19
4.5
6.5

5
3
3
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Abb. 4
D urchzug von R otschenkel — T ringa to tanus  — (509 B eobachtungen aus 32 Jah ren ) und  W aldw asserläu fer — 
T ringa ochropus — (580 B eobachtungen aus 32 Jah ren ) in Ism aning. W ochensum m en der Ind iv id uen  (s. Text).
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A u sn a h m en  u nd  die Zuggipfel niedrig. Das Ende des W egzuges lieg t an 
den verschiedenen G ebieten  M itteleuropas ähnlich  w ie in  Ism aning, z. B . 
am D üm m er im  O ktober (H ölscher u. a. 1959), in  W indischleuba Ende 
Septem ber (F rieling 1961), am  G ülper See in  der M ark  B ran denb urg  am 
27. 9. (R utschke 1964), am  N eusiedler See am  8. 10. (B auer u. a. 1955), an 
der Enns im  O ktober (B ernhauer u. a. 1957). W interdaten , b isher aus 
Ism aning fehlend, liegen fü r B ayern  vor (W üst 1962) und  auch aus an de
ren G ebieten M itteleuropas (z. B. B ub und  R ingleben  1950, K umerloeve 
1961, H eyder 1962, T hiede  1964).

T r u p p g r ö ß e  u n d  V e r g e s e l l s c h a f t u n g :  Trupps von 
über 5 Ex. gehören, zum indest in den letzten Jahren , zu den Aus
nahmen. In Ism aning sind Rotschenkel in der Regel Einzelgänger, 
im F rü h jahr und Sommer oft paarw eise beisammen. Lockerer An
schluß an größere T r in g a -A rten und an K am pfläufer (vgl. auch 
T h ie d e  1963) kann im m er wieder beobachtet w erden, engere Verge
sellschaftung scheint nicht vorzukommen. Über einige lokale M axi
m alkonzentrationen des deutschen B innenlandes o rien tie rt Tab. 8. 
Große Trupps scheinen demnach auch andersw o A usnahm en zu sein.
Tab. 8 : L okale M axim alkonzentrationen  des R otschenkels (Tringa totanus) 

im  deutschen B innenland .
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G ebiet F rü h ja h r H erbst A uto r
Ism aning 25 40

Chiemsee/Obb. 15 H ohlt u. a. 1960
Ulmer R aum 15 20 H ölzinger 1964
B iedensand/H essen 38 B auer 1964
D üm m er 50 ü b er 50 H ölscher u . a. 1959

G r ü n s c h e n k e l  — T rin g a  n e b u la r ia  (Abb. 3)
V o r k o m m e n  u n d  Z u g v e r l a u f :  Regelm äßiger Durchzüg

ler zu beiden Zugzeiten, oft übersom m ernd, ausnahm sw eise über
w internd (682 Beobachtungen aus 32 Jahren). Der Heimzug beginnt 
Anfang A pril (Frühestes Datum : 3. 4. 1958 2 Ex.) und erreicht An
fang Mai seinen H öhepunkt (Einzelmaximum: 50—60 Ex. am 30. 4. 
1950). A nfang Jun i ist er abgeklungen (G esam tdauer 8—9 Wochen). 
Übersom merer sind häufig: von 26 Jah ren  w aren in  14 im Jun i und 
Juli Grünschenkel anwesend, in 2 nu r im Juni, in 8 n u r im Ju li und 
nur in 2 Jah ren  konnten keine Grünschenkel in den beiden M onaten 
beobachtet werden. A nfang Ju li beginnt bereits der Wegzug, der 
aber erst ab M itte A ugust stä rker einsetzt. E r d au ert gewöhnlich bis 
Anfang Novem ber (Ausnahm edatum : 27. 11. 1932 1 Ex.), also rund
17 Wochen, erreicht aber nicht die S tärke des Heimzuges (Einzel
maximum: 22 Ex. am 6. 8. 1963). Im W inter 1947/48 überw in terte  ein
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Ex. erfolgreich, zeitweise zusam m en m it einem W aldw asserläufer. 
Im Jah re  1959 hielt ein Ex. bis zum 20. 12. aus.

D ie  in  T a b . 9 z u s a m m e n g e s te l l t e n  B e o b a c h tu n g e n  (A u s w a h l! )  a u s  d em  
m itte le u r o p ä is c h e n  B in n e n la n d  z e ig e n , d a ß  d e r  Z e it p u n k t  d e r  I s m a n in -  
g e r  B e o b a c h tu n g e n  g u t  in  d e n  a l lg e m e in e n  R a h m e n  p a ß t, je d o c h  d as  
Ü b e r w ie g e n  d e s  H e im z u g e s  n a c h  d e m  a l le r d in g s  s p ä r lic h e n  Z a h le n m a te 
r ia l  n ic h t  b e s t ä t ig t  w ir d . S o  s t e l l t e n  H ö lz in g e r  fü r  d e n  U lm e r  R a u m , 
H ey d er  fü r  S a c h se n , H ö ls c h e r  u . a. fü r  d e n  D ü m m e r , B ub u n d  R in g le b e n  
fü r  W ilh e lm s h a v e n ,  K u h k  fü r  M e c k le n b u r g , T is c h le r  fü r  O s tp r e u ß e n  e in  
Ü b e r w ie g e n  d e s  W e g z u g e s  fe s t .  Von e in e m  u n g e w ö h n lic h  s ta r k  in  E r
s c h e in u n g  tr e te n d e n  W e g z u g  in  d e r  S c h w e iz  b e r ic h te n  a u c h  B u r c k h a r d t  
u n d  S c h i f f e r l i  (1955). W o r a u f  d ie s e  U n te r s c h ie d e  b e r u h e n , i s t  n o c h  u n 
k la r . N a c h  N o r r e v a n g  j e d e n f a l l s  z ie h t  d e r  g r ö ß te  T e il  d e r  S k a n d in a v ie r  
n a c h  S W  a b  u n d  e r r e ic h t  a ls o  n ic h t  d a s  t i e f e r  g e le g e n e  B in n e n la n d  M it t e l 
e u r o p a s . M e h r  o d e r  m in d e r  r e g e lm ä ß ig e s  Ubersommern w ir d  a u s  v e r 
s c h ie d e n e n  T e ile n  M it t e le u r o p a s  g e m e ld e t  (z. B. H o h l t  u . a. 1960, H ey d er  
1952, H ö ls c h e r  u . a. 1959, R u tsc h k e  1964, B a u e r  u . a. 1955, Kux, S vo b od a  
u n d  H u d e c  1955, R u ite n b e r g  1963, T an is 1963, W it t g e n  1964, G e b h a r d t u n d  
S u n k e l 1954). D a  n a c h  H ild e n  (1961) b e r e it s  ab  20. 6. d e r  W e g z u g  in  F in n 
la n d  e in s e tz t ,  k ö n n e n  a ls o  J u l iv ö g e l  sch o n  a u s  d e r  B r u th e im a t  s ta m m e n .

T r u p p g r ö ß e  u n d  V e r g e s e l l s c h a f t u n g  Grünschen
kel tre ten  selten in Trupps auf, die m ehr als 20 Ex. um fassen. Zu den 
Höhepunkten des Durchzuges kann m an gelegentlich größere a r t
reine Trupps beobachten (maximale Truppgröße im A pril bis 22 Ex., 
im Mai bis 25 Ex., im August bis 14 Ex.). K leinere Trupps un ter
10 Vögel sind die Hegel, Einzelvögel vor allem  von Mai bis Ju li 
häufig. Auf dem Heimzug sind Grünschenkel bevorzugt in Gesell
schaft D unkler W asserläufer (vgl. auch K ir c h n e r  1937). In  einem 
großen K am pfläuferschw arm  kann m an gelegentlich einzelne G rün
schenkel beobachten, doch scheint diese Bindung nu r locker zu sein. 
Im H erbst halten  sich Grünschenkel oft etw as abseits kleinerer 
S trandläuferscharen. Im  F ebruar 1940 schloß sich ein Ex. an einen 
W aldw asserläufer an (s. oben).
Tab. 9: E inige D aten  zum  D urchzug des G rünschenkels (Tringa nebularia) 

in M itteleuropa. A =  A nfang; M =  M itte; E =  Ende eines M onats 
(in arab ischen  Zahlen)

H e i m z u g  W e g z u g
D auer H öhe- Z ahl 

p u n k t der Ex.
M 7—A l l  E8./A 9 22

— A l l  8 >20

8 — 9 9 6

O rt und  A utor D auer H öhe Z ahl
p u n k t der Ex.

Ism aning A 4  — E 5  A 5 50—60
Chiem see
( H o h l t  u . a.) M  4 —  5 12
Lech
(K rauss, S pringer) 4 —  5
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U lm e r  R aum
(H ölzinger) E 3 — 5 15 8 — 10

F e d e r se e A 4  — E 5 3 7 — E 9
(H aas) (10)
M a in /B a m b e r g
(B ell) E 4 — M 5 E 7 — E 9
B ie d e n s a n d /H e ss e n
(B auer) E 4 — A 5 — E10
W in d isc h le u b a /
S a c h se n  (F rieling) E 4 — E 5 7 — A l l
D ü m m e r /O ld b g .
(H ö lsc h e r  u . a.) E 3 — E 5 E 4/M 5 8 E7  — MI O
M ü ritz
(P rill) E 4 — M 5 12 E 6 — A 11
N e u s ie d le r  S e e
(B auer u . a.) E 4 — M 5 M 8 — MI O
U n g a rn
(K eve) 3 — 5 8 — 11

20

35

V e r w e i l d a u e r  An unberingten Vögeln lassen sich schwer 
eindeutige Aussagen machen. Einige Fälle, die durch eingehende 
Beobachtung als weitgehend sicher gelten können, zeigt folgende 
Aufstellung:
F rüh jah r:

Som m er:
H erbst:

7. 5. — 9. 5.1959 4 Ex. m ind. 3 Tage
23. 4. — 28. 4. 1961 6 Ex. m ind. 6 Tage

9. 4. — 16. 4.1961 1 Ex. m ind. 8 Tage
11. 5. — 18. 5.1963 2 Ex. m ind. 8 Tage
5. 7. — 22. 7. 1959 1 Ex. m ind. 18 Tage
1. 7. — 28. 7. 1951 1 Ex. m ind. 29 Tage

25. 8. — 28. 8. 1961 10 Ex. m ind. 4 Tage
17. 9. — 20. 9.1959 8 Ex. m ind. 4 Tage
23. 8. — 31. 8.1952 5 Ex. m ind. 9 Tage
22. 10. — 31. 10.1961 1 Ex. m ind. 10 Tage
17. 8. — 29. 8.1959 3 Ex. m ind. 13 Tage
14. 10. — 4. 11.1957 1 Ex. m ind. 22 Tage
25. 9. — 7. 11.1960 2 Ex. m ind. 44 Tage
8. 9. — 23. 10. 1955 5 Ex. m ind. 46 Tage

Wie bei anderen A rten ist festzustellen, daß größere Trupps zu 
beiden Zugzeiten nicht lange verweilen.

B i o t o p a n s p r ü c h e  Mit Ausnahme des F lußuferläufers trifft 
man keine Limikole so häufig an den schrägen B etonrändern des 
W erkkanals. Bei Hochwasser im Speichersee weichen einige G rün
schenkel gern dorth in  aus, allerdings nie in größeren Trupps. Auch 
auf schmalen Schlam m rändern am Saum  höherer Vegetation sind 
Grünschenkel häufig als einzige Limikolen anzutreffen; offenbar sind
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sie nicht so sehr auf w eithin offenes Gelände angewiesen wie andere 
W atvogelarten.

V e r h a l t e n  W ährend des Heimzuges sind Grünschenkel sehr 
viel auch nachts aktiv. Im Mai balzen sie oft; ih re melodischen Ruf
reihen kann  m an auch im August und Septem ber m anchm al hören.
W a l d w a s s e r l ä u f e r  — Tringa ochropus (Abb. 4)

V o r k o m m e n  u n d  Z u g v e r l a u f  Regelm äßiger Durchzüg
ler zu beiden Zugzeiten und Übersom m erer; häufig überw internd. 
Der Heimzug beginnt Ende März (frühestes Datum : 17. 3. 1940 1 Ex.), 
erreicht seinen H öhepunkt etw a M itte A pril (Einzelmaxim um : 5 Ex.
14. 4. 1935) und ist im ersten M aidrittel abgeklungen (Dauer 7—8 
Wochen). Regelmäßig übersom m ern einzelne Vögel: von 24 Jahren  
liegen aus 21 Beobachtungen aus den M onaten Ju n i und Ju li vor, 
aus 2 n u r Ju li- und aus 1 nu r Junifeststellungen. Jedoch setzt im 
Jun i vielfach auch w ieder eine Zuw anderung ein, die ih ren  Höhe
punk t bereits im Ju li e rfäh rt (Einzelmaximum: ca. 20 Ex. am 27. 7.
1960). Da W aldw asserläufer fast stets nu r einzeln auftre ten  und auch 
die G esam tzahlen niedrig sind, zeichnen sich w ährend des Wegzuges 
Zuggipfel nicht k la r ab. Es scheint so, als ob im August eine neue 
Welle den zw eiten Teil des Wegzuges ein leitet (Einzelmaximum: 
mind. 20 Ex. am  10. 8. 1963). E rst im Novem ber ist der Wegzug zu 
Ende (letztes D atum : 27. 11. 1932 1 Ex.). D auer des H erbstzuges etwa
13— 15 Wochen (+  etw a 8 Wochen „Som m erzug“). Ü berw in terer sind 
nicht selten; es handelt sich jedoch stets nu r um  Einzelvögel. Bis zu
2 W aldw asserläufer überw in terten  in den W intern 1934/35, 1936/37, 
1937/38 und 1957/58; je  1 Vogel überw in terte  1932/33,1933/34,1960/61, 
1961/62, 1963/64, 1964/65. In 12 W intern konnten keine W aldw asser
läufer festgestellt werden.

Die in  Tab. 10 zusam m engeste llte  A usw ah l an L ite ra tu ran g a b en  b e
s tä tig t im  w esentlichen  die Ism an inger Festste llungen . Da lang jäh rige  
Z äh lre ihen  m eist fehlen, sind  in v ie len  G ebieten  die Z ugzeiten  besonders 
im  F rü h ja h r  k ü rze r angegeben  als in  Ism aning. Als E inzelgänger zu 
beiden  Z ugzeiten  t r i t t  d er W aldw asserläu fer n irgends in  g rö ße rer Zahl 
auf. S ehr u n k la r  sind  die V erhältn isse  au f dem  W egzug, die L ite ra tu r
angaben w eichen s ta rk  v oneinander ab. Jed en fa lls  se tz t nach H ilden  der 
W egzug in  F inn land  bere its  ab 10. 6. ein.

W ährend  die A rt im  südlichen S kand inav ien  (L ennerstedt 1963) u nd  in 
N orddeutschland  (s. Tab. 10) o ffenbar n u r selten  bzw. n icht regelm äßig  
überw in tert, scheint dies im  südlichen D eutsch land  ste llenw eise  die Regel 
zu sein. H ölzinger (1964) fan d  im  U lm er R aum  bis zu 6 ü b e rw in te rn d e  Ex. 
und  b e ton t die R egelm äß igkeit des W intervorkom m ens; aus Südbayern  
liegen in den le tz ten  Ja h re n  aus jedem  W inter B eobachtungen  von v e r
schiedenen S tellen  vor. A llerd ings d ü rfte  es sich v ielfach n u r um  U ber
w in terungsversuche handeln . Ä hnliches scheint auch fü r  die Schweiz zu 
gelten  (z. B. W illi 1960).
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Tab. 10: E inige D aten  zum  V orkom m en des W aldw asserläu fers (Tringa  
ochropus) in  M itteleuropa. S. Tab. 9; m  =  lokale M axim alkonzen tratio 

nen ; ÜS =  U bersom m erer; UW =  Ü berw in tere r.
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Ort u. A u to r D auer D auer H öhe
p u n k t

m ÜS ÜW

Chiemsee 
(Hohlt u . a.)

6 11 + +

Lech (K rauss, 
S pringer) 3 — — 11 4 +
Ulmer R aum  
(Hölzinger) E 3 — E 4 E 6 — A 10 A 8 24 +
Federsee
(Haas) E 3 — E 4 7 — E10 6

M ain/Bam berg
(B ell) E 3 — E 4 A 7 — E 9
Biedensand./ 
Hessen (B auer) M 3 — — E 9 +
W indischleuba/ 
Sachsen (F rieling) schwach M 7 — E 9 7/8
G ülper See/ 
M ark B ran d e n 
burg (R utschke) schwach 8 15
Schaum burg- 
Lippe (S turhan) A 4  — A 5 M 7 — E 10

D üm m er/O ldbg. 
(H ölscher u . a.) E 3 — E 5 M 7 — A 10 9
W ilhelm shaven 
(B ub, R ingleben) schwach M 7 — E 10 6— 8

Enns./ O b erös te rr. 
(B ernhauer u . a.) 4 — 5 7 — 9 +
Sachsen
(H eyder) + +
W estfalen
(P eitzmeier) +
N iedersachsen 
(H enss 1961) +
O stpreußen
(T ischler) selten  +
M ähren 
(Kux u . a.) + +
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T r u p p g r ö ß e  u n d  V e r g e s e l l s c h a f t u n g  Wie bereits 
betont und durch viele L iteratu rangaben belegt, sind W aldwasser- 
läufer Einzelgänger, die sich in der Regel nicht zu größeren Trupps 
zusammenschließen und auch zu anderen A rten offenbar selten zwi- 
schenartliche Beziehungen eingehen. Gelegentlich fliegen einzelne 
W aldw asserläufer m it Bruchw asserläufern. Die Neigung zur T rupp
bildung scheint noch am ehesten bei „Som m erzüglern“ ausgeprägt 
zu sein. So kann m an zu dieser Zeit gelegentlich Trupps bis zu 10 Ex. 
beobachten (Juli), doch sind das Ausnahm en (vgl. auch R u t s c h k e  1964). 
Kleine Gesellschaften von wenigen Vögeln (3—5 Ex.) sind auch für 
die H erbstm onate charakteristisch.

V e r w e i l d a u e r  Es ist sehr wahrscheinlich, daß es sich bei 
den Ü berw in terern  jew eils um  die selben Vögel handelt, also Einzel
tiere, die zu dieser Zeit m ehrere Monate im Gebiet verw eilen. Einer 
dieser Vögel konnte lückenlos von Anfang Jan u a r bis zum 4. April 
nachgewiesen werden. Unser w eiteres M aterial über M indestverw eil
dauern stü tz t sich auf Beobachtungen von Einzelvögeln und kleinen 
Trupps, die in gleicher Zusam m ensetzung jew eils an bestim m ten 
Stellen des Gebietes beobachtet w erden konnten:
F rü h jah r:
Som m er:

H erbst:

17. 4. — 21. 4.1952 5 Ex. m ind. 5 Tage
2. 4. — 20. 4. 1958 2 Ex. m ind. 19 Tage

20. 6-— 28. 6. 1964 5 Ex. m ind. 3 Tage
12. 7. — 17. 7. 1954 8 Ex. m ind. 6 Tage
14. 7. — 20. 7.1963 1 Ex. m ind. 7 Tage
11. 7. — 19. 7.1958 2 Ex. m ind. 9 Tage
14. 7. — 28. 7.1957 2 Ex. m ind. 15 Tage
9. 6. — 24. 6.1962 1 Ex. m ind. 16 Tage

16. 6. — 3. 7. 1949 4 Ex. m ind. 17 Tage1. 7. — 18. 7.1956 1 Ex. m ind. 18 Tage
29. 6. — 17. 7.1961 2 Ex. m ind. 19 Tage
4. 8. — 8. 8. 1961 2 Ex. m ind. 5 Tage

11. 8. — 18. 8. 1963 5 Ex. m ind. 8 Tage1. 10. — 12.10.1961 3 Ex. m ind. 12 Tage
9. 10. — 22. 10. 1960 1 Ex. m ind. 14 Tage

14. 10. — 29. 10. 1961 1 Ex. m ind. 16 Tage1. 11. — 16. 11. 1957 2 Ex. m ind. 17 Tage
2. 10. — 21. 10.1934 2 Ex. m ind. 20 Tage

23. 9. — 20. 10. 1956 1 Ex. m ind. 28 Tage
24. 7. — 28. 8. 1955 2 Ex. m ind. 36 Tage

Das lange A usharren  einzelner W aldw asserläufer im Spätherbst 
füh rt wahrscheinlich bei m ilder W itterung zu Ü berw interungsversu
chen. Es scheint auch nach vorstehenden Beobachtungen so, als ob 
Sommervögel bis in den H erbst hinein im Teichgebiet verweilen.
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Ein am 26. 6. 1960 beringter W aldw asserläufer w urde am 27. 7.
1961 wiedergefangen. Möglicherweise erscheinen also einzelne Vögel 
traditionsgem äß im Hochsommer vor dem Einsetzen der zweiten 
Wegzugwelle.

V erw eildauer von W egzüglern bis zu einer Woche ste llte  auch L ippens
(1951) in  B elgien fest.

B i o t o p a n s p r ü c h e  Rastende W aldw asserläufer unterschei
den sich in ih ren  Biotopansprüchen sehr wesentlich von den übrigen 
Arten der Gattung. Selten w ird man einzelne Ex. auf der offenen 
Schlammfläche des Speichersees finden. Sie halten  sich vielm ehr in 
der Regel nahe der Uferzone m it dichter V egetation oder an schma
len Gräben und Kanalböschungen. Aus diesem G rund gehören W ald
w asserläufer auch bei hohem W asserstand im Som m er zu den regel
mäßig anw esenden Limikolen, da für ih re Ansprüche im m er noch 
genügend U fersäum e vorhanden sind. An bestim m ten Stellen des 
Teichgebietes halten  sich Jah r  fü r Jah r  einzelne Vögel auf. Diese 
Bevorzugung besonderer Kleinbiotope fä llt bei kaum  einer anderen 
Limikole so stark  auf.

V e r h a l t e n  H ervorzuheben ist die große N achtaktivität, die 
im späten F rü h jah r und im Sommer besonders häufig zu bem erken 
ist. Auch der Zug findet häufig nachts statt. W intervögel verhalten 
sich m eist auffallend still.

B r u c h w a s s e r l ä u f e r  — Tringa glareola (Abb. 2)

V o r k o m m e n  u n d  Z u g  v e r l a u f  Regelm äßiger Durchzüg
ler im F rüh jahr, Sommer und Herbst. Der Heimzug beginnt in der 
ersten A prilhälfte (Extrem daten: 25. 3. 1931 1 Ex.; 27. 3. 1955 1 Ex.;
1. 4. 1963 3 Ex.) und erreicht seinen H öhepunkt A nfang Mai (Einzel
maximum: 925 Ex. am 13. 5. 1956). Rasch zieht die Masse der Bruch
w asserläufer durch, so daß Ende Mai der Zug abgeklungen ist (Ge
sam tdauer ca. 8 Wochen). Einen knappen M onat später setzt schon 
wieder Z uw anderung ein, die Anfang Ju li ih r M axim um  erreicht 
(Einzelmaximum: ca. 200 Ex. am 14. 7. 1930). Vor Ende des gesam ten 
Wegzuges scheint ein Teil der Som m erzuzügler w ieder abzuziehen 
und eine zweite Welle das Teichgebiet zu erreichen. Ein H öhepunkt 
ist dann w ieder Ende August festzustellen (Einzelmaximum: ca. 
200 Ex. am 22. 8. 1954). Bis M itte Septem ber ist der Wegzug im we
sentlichen zu Ende. Einzelvögel harren  m anchm al noch bis Ende 
O ktober/A nfang November aus (Extrem daten: 26. 10. 1961 1 Ex.;
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27. 10. 1964 1 Ex.; 1. 11. 1952 1 Ex.). Ü bersom m erer aus der Zeit von 
Ende Mai bis etw a 20. Jun i w urden in 15 von insgesam t 24 Ver
gleichsjahren beobachtet.

Durch m ehrere  e ingehende A rbeiten  sind  w ir ü ber den Zug des B ruch
w asserläu fers  durch  E uropa re la tiv  gu t u n te rrich te t (H offmann 1957, 
M yhrberg 1961, K irchner 1963). E inige A ngaben faß t Tab. 11 zusam m en. 
Im  G egensatz zu Ism aning  berich ten  die m eisten  A u to ren  von einem 
U berw iegen des W egzuges. V ielleicht sind ökologische G ründe die Ursache 
fü r d iesen W iderspruch. Im m erh in  ist die Z eit des m assie rten  D urchzuges 
in Ism aning  rech t kurz, w as der A uffassung M yhrbergs g u t entspricht. 
Eine m axim ale  F rü h jah rsk o n ze n tra tio n  von ü b er 900 Ex. scheint fü r  das 
B innen land  eine A usnahm e zu sein. D er W egzug beg in n t übereinstim m end  
re la tiv  frü h  (s. T ab .11). Dies w ird  in d irek t auch durch die F estste llungen  
in  O ttenby  (M yhrberg) und  in der C am argue (H offmann) bestä tig t. Die bei 
M yhrberg u nd  K irchner e rw äh n te  Zw eig ipfeligkeit der W egzugskurve, 
der ein  g e tren n te r W egzug nach A ltersk lassen  oder v ie lle icht auch nach 
G eschlechtern zugrunde liegen dürfte , w ird  durch die Ism an in ger K urve 
gu t veranschaulich t.

T r u p p g r ö ß e  u n d  V e r g e s e l l s c h a f t u n g  Bruchwas
serläufer halten  sich bevorzugt in größeren Trupps. Einzelvögel 
sind zu den H auptzugszeiten bei genügend großem  Angebot an 
Schlammflächen nicht die Regel. Lockere B indung oder m ehr oder 
m inder zufällige Verm ischung m it K am pfläufertrupps im F rü h jah r 
kann öfters beobachtet werden. Zusam m en m it einem W aldw asser- 
läufer w ar ein Ex. am 27. 10. vergesellschaftet und die bisherige 
Letztbeobachtung vom 1. 11. 1952 betrifft ein Ex. in einem K iebitz
schwarm. In  der Regel sind Bruchw asserläufer jedoch nicht eng m it 
diesen Lim ikolen vergesellschaftet. Es w äre übrigens denkbar, daß 
einzelne Lim ikolen, die sich m ehr oder m inder locker an Bruch
w asserläufer anschließen, von deren außerordentlicher W achsamkeit 
profitieren.

K irchner beton t, daß V ergesellschaftung m it an de ren  A rten  w äh ren d  
des Zuges gering  sei, dagegen inn erartliche  G eselligkeit die Regel.

V e r w e i l d a u e r  Bei der großen Häufigkeit des B ruchw asser
läufers im Som m erhalb jahr kann m an in den seltensten Fällen durch 
bloße Feldbeobachtung V erw eildauern erm itteln. Einige besondere 
Fälle sind aber ziemlich sicher und z. T. auch durch R ingfunde be
legt.
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Tab. 11: E in ig e  L ite r a t u r a n g a b e n  z u m D u r c h z u g
(Tringa glareola) in  M itte le u r o p a .

H e i m z u gO rt u n d  A u to r D a u e r  H ö h e p u n k t m ü s
C h iem see
(H o h lt  u . a.) E 4 —  5 30 (+ )
Lech
(K rauss, S pringer) 5
U lm e r  R a u m
(Hölzinger) M  3 +
F e d e r se e
(Haas) A 4  — +
B ie d e n s a n d /
H e sse n  (B auer) A 4 —  E 4
W e tte r a u /H e s s e n
(W ehner) M  4 —  5 56
M ain  b. B a m b e r g
(B ell) E 4 —  E 5
W in d isc h le u b a /
S a c h se n  (F rieling) E 4 —  A  6
D ü m m e r /O ld b g .
(H ö lsc h e r  u . a.) A 4  — E 5  5 50
W ilh e lm s h a v e n
(B ub, R ingleben) 10
N e u s ie d le r  S e e
(B auer, u . a.) A 4  — E 5
U n g a rn
(K eve) 5— 7 +
M ä h ren
(K ux u . a.) +
O stp r e u ß e n
(Tischler) E 4 —  A  5 +
22. 5 . - 2 6 .  5. 1959 ca. 10 E x .
2 0 .6 .—  9 .7 .1 9 5 1 1 E x . a b n o r m  g e fä r b t

8. 7 . —  14. 7. 1959 m in d . 20 E x .
—  2 2 .7 .  1959 m in d . 15 E x .

23. 8 . - 2 8 .  8. 1959 12— 15 E x .
26. 8 . —  3 1 .8 .  1962 1 E x . R in g v o g e l

2. 7 . —  22. 7. 1961 1 E x . R in g v o g e l

W e g z u g  
D auer H öhepunk t m

8

m ind.
m ind.
m ind.
m ind.
m ind.
m ind.
m ind.

40

6

50

— 7.11.

7 — E 9 8

— E 9

—  12 . 10 .

A7—M IO M7 

E6—A10 A 8 

E6—A10 M7

E7—A10 8 ca. 100

A7—MIO 8 1—150

E7—MIO 

7—10

5 Tage
20 Tage 

7 Tage
15 Tage
6 Tage 
6 Tage

21 Tage
Bei günstigen W asserstandsverhältnissen scheinen w ährend beider 

Zugzeiten längere V erw eildauern vorzukommen. Das N ahrungsange
bot ist offenbar so gut, daß auch große Scharen sich auf engerem 
Raum m ehrere Tage aufhalten  können. So w aren z. B. von den
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925 Ex. am 13. 5. 1956 noch mind. 500 Ex. am 19. 5 anwesend. Ra
scher Abzug im H erbst w ird ebenfalls durch Ringvögel bewiesen: 
ein Ringvogel vom 13. 8. 1961 zog in 2 Tagen 875 km  südwestlich 
nach Frankreich und ein w eiterer vom 4. 9. 1960 in 11 Tagen in die 
Cam argue (720 km  SW). Schließlich w ar ein R ingträger vom 16. 8. 1962 
am 16. 10. 1962 auf M allorca (1170 km SW). F ür Zugtradition  spricht 
ein w eiterer Ringfund: ein am 25. 8. 1959 gefangener Bruchwasser
läufer konnte fast auf den Tag genau 1 Jah r  später, näm lich am
26. 8. 1960, w ieder kontro lliert werden.

L ippens ste llte  an  belgischen R ingvögeln rasches W eiterziehen  au f dem 
Wegzug fest; n u r  1 Ex. blieb  m ind. 6 Tage. Nach H offmann und  M yhrberg 
verw eilen  B ruchw asserläu fer in  der C am argue und  in  N ord ita lien  oft 
ü ber einen M onat u nd  nehm en  dabei an  G ew icht zu. Es w äre  denkbar, 
daß auch bei einzelnen  V ögeln in Ism aning  ähnlich  lange V erw eildauern  
Vorkommen.

B i o t o p a n s p r ü c h e  Von den Tringa-A rten  scheint der 
Bruchw asserläufer auf dem Zuge am wenigstens stenök zu sein. Man 
trifft bei hohem  W asserstand nicht nu r E inzeltiere an schmalen 
U ferrändern, kleinen G räben oder auch gelegentlich an Beton
böschungen, sondern auch größere Trupps, die in feuchte Wiesen der 
Umgebung ausweichen und hier einen ähnlichen Biotop wie Kam pf
läufer aufsuchen (vgl. auch C o r t i 1953).

V e r h a l t e n  Zu allen Zeiten fällt die große R uffreudigkeit der 
Bruchw asserläufer auf. Da sie bei Störung in einer gemischten 
Strandvogelgesellschaft sehr häufig als erste rufend auffliegen, wird 
dadurch eine W arnung bew irkt, auf die nicht nu r andere Limikolen, 
sondern z. B. auch Krickenten und Lachmöwen reagieren. Häufig 
vernim m t m an von durchziehenden B ruchw asserläufern auch das 
„Tüdeln“ ( K ir c h n e r ). A u s  dem Ism aninger M aterial geht hervor, 
daß B ruchw asserläufer ab M itte April bis Ende Mai (Höhepunkt 
M itte Mai) und ab M itte Ju li bis in das erste S ep tem berdritte l hinein 
m it abklingender Häufigkeit diese Ruf reihe hören lassen; noch Mitte 
Ju li sogar m it besonderer Häufigkeit und Intensität.

T e i c h w a s s e r l ä u f e r  — Tringa stagnatilis (Abb. 5)

V o r k o m m e n  u n d  Z u g v e r l a u f  28 Beobachtungen aus
11 Jahren. U nregelm äßiger, einzelner F rühjahrsdurchzügler (von 24 
Vergleichsjahren in 9 Jah ren  beobachtet) und sehr unregelm äßiger 
H erbstdurchzügler (in 3 Jah ren  beobachtet). V erteilung der Beobach
tungen s. T ab.12.

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



E  Bezzel u .  W. Wüst: Planbeobachtungen zum  D urchzug der W atvögel 457

Durchzug des T eichw asserläufers (Tringa stagnatilis) in  Ism aning. 27 B e
obachtungen aus 10 Jah ren . W ochensum m en der Ind iv id uen  (s. Text).

Tab. 12: V erte ilung  der B eobachtungen des T eichw asserläufers (Tringa  
stagnatilis) im  Ism an in ger Teichgebiet; M axim alzah len  d er gleichzeitig 

beobachteten  Ind ividuen .

E xtrem daten sind 26. 3. 1957 und 25. 8. 1951. Die Beobachtungen 
häufen sich Ende A pril/A nfang Mai.

I n  B a y e r n  w u r d e n  T e ic h w a s e r lä u f e r  b i s h e r  in  d e r  Z e i t  v o n  E n d e  M ä r z  
b is  J u n i  u n d  A u g u s t  b i s  O k t o b e r  b e o b a c h t e t  (W üst  1962). I n  d i e s e n  Z e i t 
r a u m  f a l l e n  a u c h  a l l e  a n d e r e n  N a c h w e i s e  a u s  D e u t s c h la n d  (v g l .  N ieth am 
m e r  u . a . 1964). E s  w ä r e  m ö g l ic h , d a ß  d ie  A r t  in  d e n  l e t z t e n  J a h r e n  e t w a s  
h ä u f ig e r  g e w o r d e n  i s t ,  d a  z . B . a u s  d e n  N i e d e r l a n d e n  (K ist 1959, B rouver 
u. H av erschm idt  1959 u . a .) u n d  a u s  S c h w e d e n  (C hrist ia n sen  1961) d ie  E r s t 
n a c h w e is e  e r s t  in  n e u e s t e r  Z e i t  g e la n g e n .

Ex.

TEICHWASSERLÄUFER
1 0 -

Abb. 5

Ja h r F rü h ja h r H erb st
1934
1948
1949
1950
1951
1955
1956
1957 
1959 
1961 
1963

m in d . 2
3

2—31
1

1— 2
1
1

2
1

2
1

1

V e r w e i l d a u e r  u n d  V e r g e s e l l s c h a f t u n g  Einzelne 
Teichwasserläufer hielten vergleichsweise lange im Gebiet aus, wie 
nachfolgende A ufstellung erkennen läßt:
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8. 5.1955 1 Ex., nachm ittags 2—3, — 9. 5. 1955 m ind. 2 Tage
31. 3. 1956 1 Ex. 1 Tag
27. 3. 1957 1 Ex. 1 Tag
29. 4.1961 — 6. 5.1961 1 Ex. m ind. 8 Tage
25. 4.1959 — 24. 5.1959 1 Ex. m ind. 30 Tage
31. 5.1959 — 2. 6. 1961 1 Ex. m ind. 3 Tage
13.8.1956 — 22.8.1956 1 Ex. m ind. 10 Tage

Zweim al w urde beobachtet, wie sich je ein Teichw asserläufer an 
einen B ruchw asserläufer anschloß.

F l u ß u f e r l ä u f e r  — Actitis hypoleucos (Abb. 6)
V o r k o m m e n  u n d  Z u g v e r l a u f  Regelm äßiger Durchzüg

ler im F rüh jahr, Som m er und H erbst (531 Beobachtungen aus 31 Jah 
ren). Der Heimzug beginnt etw a M itte A pril — einzelne Vögel 
werden gelegentlich schon Ende März beobachtet (z. B. 31. 3. 1952
Ex.

Abb. 6
D urchzug des F lu ß u ferläu fe rs  (A ctitis hypoleucos) in  Ism aning . 531 B e

obachtungen aus 31 Jah ren . W ochensum m en der Ind iv id uen  (s. Text).

2 Ex.; 15. 3.1953 1 Ex.), erreicht M itte Mai seinen H öhepunkt und ist 
erst A nfang Ju n i zu Ende (Dauer 7—8 Wochen). Häufig bleiben E in
zelvögel den Ju n i hindurch im Teichgebiet. Zuzug m acht sich bereits 
ab Ende Jun i bem erkbar. Ende Ju li w ird ein erster Zuggipfel er
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reicht, der den des F rühjahrs w eit übertrifft. Der zweite Teil des 
Wegzuges erreicht seinen Gipfel Ende August und ist deutlich durch 
einen zwischenzeitlich erfolgten Bestandsrückgang vom Juligipfel 
getrennt. Ende Oktober sind in der Regel alle F lußuferläufer abge
zogen (W egzugdauer 12— 14 Wochen). Einzelne Vögel halten  noch bis 
in den Dezember hinein aus und versuchen gelegentlich auch zu 
überw intern. Die Ism aninger Chronik verzeichnet folgende Fälle:
1932/33: 20. 10.— 2. 12. 1 Ex.
1937/38: 7. 11. 2 Ex.; 16. 12. 1 Ex.
1938/39: 13. 11. — 27. 11. 3 Ex.; 11. 12. 1 Ex.
1939/40: 12. 11. 1 Ex.
1952/53: 19. 10. — 30. 11. 1—2 Ex.; 15. 3. 1 Ex.
1955/56: 2 . - 2 3 .  10 1—2 Ex.; 18. 12. 1 Ex.; 22. 1. 1 Ex.
1957/58: 17. 11. 2 Ex.
1958/59: 30. 9. — 14. 12. 1 Ex.
1960/61: 9. 10. — 18. 12. 1 Ex.; 26. 2. 1 Ex.; 2. 3. — 9. 3. 1 Ex.
1961/62: 5 . - 2 2 .  11. 1 Ex.
1964/65: 4. 10. 1 Ex.; 18. 10. 2 Ex.; 30. 11. 1 Ex.; 9. 12. 1 Ex.

Offenbar gelang also nu r einmal (1960/61) eine Ü berw interung. Da 
sich F lußuferläufer auf dem Zug selten zu größeren Trupps zusam
menschließen und in der Regel einzeln über das weitläufige Gebiet 
verteilt sind, lassen sich M axim alzahlen nu r schwer erm itteln. Im 
F rü h jahr liegen die Zahlen gleichzeitig anw esender Vögel nicht über
10, im Ju li w urden m axim al 55 Ex. gleichzeitig geschätzt, im August 
50—100 Ex. und im Septem ber bis zu 30. Auch aus diesen Zahlen 
geht das starke Überwiegen des Wegzuges hervor.

D i e  in  T a b . 13 z u s a m m e n g e s t e l l t e  A u s w a h l  a n  L i t e r a t u r d a t e n  z u m  
Z u g  d e s  F lu ß u f e r lä u f e r s  in  M it t e le u r o p a  z e ig t ,  d a ß  d ie  A n g a b e n  ü b e r  
Z u g z e it e n  u n d  - s t ä r k e  g u t  ü b e r e in s t im m e n  u n d  s ic h  im  w e s e n t l i c h e n  m it  
d e n  I s m a n in g e r  E r g e b n i s s e n  d e c k e n . I m  H e r b s t  v e r s u c h e n  F lu ß u f e r lä u f e r  
v e r s c h ie d e n t l i c h  l a n g e  a u s z u h a r r e n  u n d  e v t l .  z u  ü b e r w in t e r n .  S o  n e n n t  
H e y d e r  (1962) D a t e n  b i s  A n f a n g  N o v e m b e r  a u s  S a c h s e n ,  B e r n h a u e r  u . a . 
D e z e m b e r d a t e n  a u s  O b e r ö s te r r e ic h , H ö lz in g e r  a u s  d e m  U lm e r  R a u m .  
E in e  g e g lü c k t e  Ü b e r w in t e r u n g  in  S ü d b a y e r n  w u r d e  a u c h  a u ß e r h a lb  d e s  
I s m a n in g e r  T e ic h g e b ie t e s  b e r e i t s  n a c h g e w ie s e n  ( B e z z e l  u n d  M ü l l e r  1958). 
I n  d e r  O s t s c h w e iz  s c h e in e n  Ü b e r w in t e r u n g e n  b z w . Ü b e r w i n t e r u n g s v e r s u 
c h e  n ic h t  a l lz u  s e l t e n  z u  s e in  (z. B . W i l l i  1960, G lu t z  v . B lo t z h e im  1962).

T r u p p g r ö ß e  u n d  V e r g e s e l l s c h a f t u n g  Flußufer
läufer halten  sich für gewöhnlich abseits der großen Limikolenscha- 
ren, was in erster Linie wohl auf ihre besonderen Biotopansprüche 
zurückzuführen ist. Sie neigen auch nicht dazu, größere artreine 
Trupps fü r längere Zeit zu bilden. Im  F rü h jah r überw iegen Einzel
vögel und Paare, die bereits deutlich Zusammenhalten. Im  Ju li und 
August läßt sich feststellen, daß die tagsüber einzeln oder in kleinen 
Gesellschaften im Gebiet verteilten  F lußuferläufer sich beim Ein
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bruch der D äm m erung zu größeren Trupps zusammenschließen, die 
durch gesteigerte R uffreudigkeit auffallen (Schlafplatzgesellschaften?). 
Solche Trupps um fassen 10 bis m axim al 40 Vögel. Ähnliche Beob
achtungen über das Sozialverhalten des F lußuferläufers te ilt z. B. 
P r il l  (1964) mit.
Tab. 13: E inige L ite ra tu ran g a b en  zum  Durchzug des F luß u ferläu fe rs  

(A ctitis hypoleucos) in M itteleuropa. Vgl. Tab. 9; W =  W egzug.

460 [Anz. orn. Ges. Bayern 7, Heft 4,1965]

O r t u n d  A u to r H e i m z u g  W e g z u g  
D a u e r  H ö h e p u n k t  D a u e r  H ö h e p u n k t

e s  ü ber-  
w ie g t :

C h ie m s e e  
(H ohlt u . a.) A 4  — —  E 9 W
L e ch
(K rauss, S pringer) 4 —  5 7 —  10 8

U lm e r  R a u m  
(H ölzinger) 4 — —  10 W
F e d e r s e e
(H aas) A 4  — 5 A  7 —  E 9 8

B ie d e n s a n d /  
H e s s e n  (B auer) A 4  — —  M  10 E 8 W
M a in /B a m b e r g
(B ell) E 4 —  E 5 A  7 —  E 9
B r a u n s c h w e ig  
(B erndt, M erker) E 4 —  E 5 M  5 A  7 —  E 9 8

D ü m m e r  
(H ölscher u . a.) E 4 —  E 5 M 7  — A 1 0 8 W
W ilh e lm s h a v e n  
(B ub u . R ingleben) E 4 — A 7  — M  10 E 7 W
M ü r itz
(P rill) E 4 —  A  6 A  7 —  M  9 W
W in d is c h le u b a /  
S a c h s e n  (F rieling) 4 —  5 A 7  — A 1 0 E  7 W
E n n s s ta u s e e n /  
O b e r ö s te r r e ic h  
(B ernhauer u . a.) M 8 W
N e u s ie d le r  S e e  
(B auer u . a.) M  4 —  E  5 M 9 — MI O

V e r w e i l d a u e r :  Einzelne Vögel übersom m ern. Aber auch 
w ährend des Wegzuges kom m en lange V erw eildauern vor, besonders 
w ährend des zweiten Teiles, wie einige K ontrollen an Ringvögeln 
beweisen:
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7.8 — 10. 8.1960 m ind. 4 Tage
7 .8 .-2 7 .8 .1 9 6 0  m ind. 21 Tage

10. 8. — 27.8.1960 m ind. 18 Tage
11. 8. — 13. 8.1960 m ind. 3 Tage
11. 8. — 8.9.1960 m ind. 30 Tage
25. 8. — 30.8.1959 m ind. 6 Tage

Flußuferläufer unterbrechen also ihren Wegzug in M itteleuropa
u. U. längere Zeit. Von 3 Ringvögeln des 7. 8. 1960 w ar einer nach 4, 
der zweite nach 21 Tagen noch im Teichgebiet und der d ritte  w urde 
am 6. 9., also nach 30 Tagen, bei Tortona (Italien; 425 km  SSW) ge
tötet (W üst 1961). Ein Vogel vom 8. 7., also ein Ex. der ersten Weg
zugswelle, w ar dagegen bereits am 24. 7. in Malaga.

An der K üste von B elgien e rm itte lte  L i p p e n s  (1951) ähnliche V erw eil
dauern au f dem  W egzug von 3 bis m axim al 25 Tagen, D a t h e  (1933) an  
einem Ringvogel in  Sachsen sogar 4 Wochen. D em gegenüber konnte 
M e y e r  (1953) an  R ingvögeln auch schnellen Abzug festste llen .

B i o t o p a n s p r ü c h e  Rastende F lußuferläufer bevorzugen in 
der Regel Kiesdämme, Betondäm me und an den Fischteichen die be
tonierten Ablaufmönche als A ufenthaltsplätze. Schon aus diesem 
Grund trifft m an sie nicht un ter den größeren L im ikolenverbänden 
der Schlammflächen.

V e r h a l t e n :  Im Sommer und H erbst fällt die starke Dämme
rungsaktivität auf. Wie bereits erw ähnt, schließen sich Einzelvögel 
vor Einbruch der D unkelheit zu größeren Trupps zusammen, deren 
A ktivität (Rundflüge, gemeinschaftliches Rufen) nach Sonnenunter
gang oft noch lange bis in die Nacht hinein anhält. Bezeichnender
weise gehört die A rt auch zu den regelm äßigen Nachtzüglern. Im  Mai 
zeigen Durchzügler sehr häufig Balzverhalten; Zusam m enhalten von 
Paaren und gegenseitiges V ertreiben ist häufig zu beobachten. B rut 
ließ sich aber noch nicht nachweisen, erscheint nach Lage der Dinge 
auch unwahrscheinlich. Ende Ju li und im August lebt die Balztätig
keit w ieder etwas auf.

K a m p f l ä u f e r  — Philomachus pugnax  (Abb .7):
V o r k o m m e n  u n d  Z u g v e r l a u f :  Anfänglich seltener

Brutvogel, heute regelm äßiger und sehr häufiger Durchzügler im 
Frühjahr, fast regelm äßig Übersom m erer und regelm äßiger Durch
zügler im H erbst (831 Beobachtungen aus 32 Jahren). A nfang März 
(frühestes Datum  20. 2. 1949 1(3) beginnt der m it etw a 14 Wochen 
Gesam tdauer außergewöhnlich lang anhaltende Heimzug, der etwa 
Mitte A pril eine von keiner anderen Limikole erreichte Spitze auf
weist (Einzelmaximum: 1060 Ex. am 13. 5. 1956). Da sich viele
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K am pfläufer im F rü h jah r nicht im Teichgebiet, sondern auch auf 
den um liegenden Wiesen aufhalten, ist dieser m assierte Durchzug 
verm utlich gar nicht ganz erfaßt. Übersom m erer sind fast regelmäßig 
anzutreffen (aus 24 V ergleichsjahren nu r in 2 keine Beobachtungen 
aus der Zeit Jun i bis Ende Juli). Der Beginn des Wegzuges ist ab 
M itte Ju li erkennbar und hä lt bis M itte August an (Einzelmaxi
mum: 110 Ex. am 23. 7. 1962). Ab M itte August setzt der zweite Teil 
des Wegzuges ein, der in der Regel bis Ende O ktober dauert und 
nicht annähernd den F rühjahrsg ipfel erreicht (letzte D aten: 23. U. 
1931 1 Ex.; 6. 11. 1932 1 Ex.; 11. 11. 1940 $; 10. 11. 1948 1 Ex.; 1. 11. 
1952 4 9$ ; 7. 11. 1957 2 Ex.; 20. 11. 1958 3 Ex.; 1. 11. 1960 1 Ex.; 11. 11.
1962 1 Ex.; 5. 11. 1961 1 Ex.; Einzelm aximum : 190 Ex. am 27. 8. 1954). 
1936/37 konnten noch am 30. 12. 2 Ex. beobachtet werden, während 
vom 10.—22. 1. nu r noch 1 Ex. anwesend w ar; 1937 h ielten  2 Ex. vom
14. 11.— 10. 12. aus.

Abb. 7
D urchzug des K am pfläu fers  (Philom achus pug na x) in Ism aning . 831 B e

obachtungen aus 32 Ja h ren . W ochensum m en der Ind iv iduen  (s. Text).
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E in ig e  d e r  in  T a b . 14 z u s a m m e n g e s te l l t e n  A n g a b e n  la s s e n  e r k e n n e n ,  
daß n ic h t  ü b e r a l l  im  m it te le u r o p ä is c h e n  B in n e n la n d  e in  d e r a r t ig e s  Ü b e r -  
w ie g e n  d e s  H e im z u g e s  f e s t z u s t e l le n  i s t  w ie  in  I s m a n in g . D ie s  d ü r fte  
g r ö ß te n te ils  ö k o lo g is c h e  G r ü n d e  h a b e n , d e n n  a n  d e n  g r o ß e n  R a s tp lä t z e n  
(w ie N e u s ie d le r  S e e , D ü m m e r , G ü lp e r  S e e  o d e r  S e n n e  in  d e r  O s t s lo w a 
kei) fä llt  d e r  H e im z u g  g e n a u  w ie  in  I s m a n in g  b e s o n d e r s  s ta r k  a u f. D ie  
Zugzeiten e n t s p r e c h e n  e in a n d e r  gut, in s b e s o n d e r e  k o m m t b e i  v i e l e n  A n 
gaben d ie  la n g e  D a u e r  d e s  H e im z u g e s  z u m  A u sd r u c k . D a s  f r ü h e  E in s e tz e n  
des H e r b s tz u g e s  e n ts p r ic h t  d e n  A n g a b e n  b e i  V erheyen (1954) u n d  H ilden  
(1961). A u f  d ie  v e r s c h ie d e n e n  W e lle n , in  d e n e n  d e r  H e im z u g  v e r lä u f t ,  
w ird  n o c h  z u r ü c k z u k o m m e n  s e in . D ie  I s m a n in g e r  S p ä t h e r b s t -  b z w . W in 
te r b e o b a c h tu n g e n  f in d e n  a u c h  B e s tä t ig u n g  in  d e r  L ite r a tu r . S o  m e ld e n  
z. B . P rill e in  N o v e m b e r d a tu m  v o n  d e r  M ü ritz , W illi (1960) D e z e m b e r -  
und  J a n u a r d a te n  a u s  d e r  S c h w e iz , B ernhauer u. a. (1957) e in  F e b r u a r 
datu m  a u s  O b e r ö s te r r e ic h .

T r u p p g r ö ß e  u n d  V e r g e s e l l s c h a f t u n g :  Im F rü h jah r 
dominieren die großen Trupps, die im Unterschied zu anderen Lim i
kolen auch längere Zeit im Gebiet verw eilen (s. unten). Meist sind 
sie artre in ; gelegentlich, m ehr oder m inder durch die Ähnlichkeit 
des N ahrungsraum es bedingt, w erden andere Limikolen, wie Kie
bitze, große W asserläufer, aber auch B läßhühner, Lachmöwen und 
in der Uferzone gründelnde Enten (vor allem  Spieß-, Schnatter- und 
Krickenten) geduldet. Am häufigsten schließen sich Uferschnepfen 
K am pfläufern an. M axim al können K am pfläufertrupps m ehrere 
hundert Vögel um fassen, doch spalten sich solche Gesellschaften, die 
z. B. an einem Ü bernachtungsplatz Zusammenkommen, un tertags oft 
in Trupps von der G rößenordnung 50—100 Vögel auf. E inzelne F rü h 
ankömmlinge schließen sich gern einem Kiebitzschw arm  an, w erden 
aber m anchmal auf der Nahrungssuche von Kiebitzen angedroht. Im 
Sommer halten  sich K am pfläufer gern zu anderen Limikolen, z. B. 
B ruchw asserläufern (vgl. auch F r ie l in g  1965). Entsprechend der Grö
ßenunterschiede bevorzugen die Geschlechter oft verschiedene P a rt
ner: $$  findet m an im H erbst öfters m it B ruchw asserläufertrupps 
vergesellschaftet, w ährend die 6 6 größere Tringa-A rten  bevorzu
gen. Eine T rennung nach Geschlechtern läßt sich auch bei artre inen  
Trupps öfters beobachten. Leider liegen hierüber bisher noch wenige 
Beobachtungen vor. Beispiele:
1 6 .3 .1 9 5 1  15<3(5
24. 3 .1 9 5 7  ca . 110 f a s t  a l le s  <3 S
11. 4. 1952 ca . 140 f a s t  n u r  $ $

9 .5 .1 9 5 4  ca . 8 0 (3 (3
4. 6. 1960 20 9 $
2 .7 .1 9 6 0  6 (3 S

1 2 .7 .1 9 5 4  1 3 (3 (3  1 ?
2 4 .7 .1 9 5 4  1 4 (3 (3
5.8. 1952 2(3 (3 22 $ $

3 1 .8 .1 9 5 8  13(3 (3 1 ?
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Tab. 14: D urchzug des K am pfläu fers (Philom achus pugnax)  im  m ittel
europäischen  B innen land  nach einigen L ite ra tu ran gaben . W =  Wegzug;

H =  Heim zug.
H e i m z u s W e g z u g e s  ü b e r O rt u n d  A u to r D a u e r  H ö h e p u n k t  D a u e r  H ö h e p u n k t w ie g t :

C h ie m s e e
(H ohlt u . a.) M  3 —  A  6 M 7  — E l O  7 H
U lm e r  R a u m
(H ölzinger) M  3 —  E  5 8 —  10 W
F e d e r s e e
(H aas) M  3 —  M  6 E 8  — A 1 0 (W )
M a in /B a m b e r g
(B ell) H
B ie d e n s a n d /
H e s s e n  (B auer) M  9 W
W in d is c h le u b a /
S a c h s e n  (F rieling) E  3 —  E 5 A 7  — E  10 W
D ü m m e r
(H ölscher u . a.) M  3 —  (E 5) —  E  10 H
G ü lp e r  S e e
(R utschke) 4 — A  5 E 7  — E l O  A  9 H
M ü r itz
(P rill) E  3 —  E  5 H
E n n s /O b e r ö s te r r .
(B ernhauer u . a.) 4 —  5 H  =  W
N e u s ie d le r  S e e
(B auer u . a.) H
U n g a r n
(K ev e) 3 —  4 9 —  10
M ä h r e n
(Kux u . a.) H
S e n n e , O s t
s lo w a k e i  (F erianc) H

Auch Alt- und Jungvögel scheinen sich im H erbst bei gleichzeitiger 
A nwesenheit getrennt zu halten. E xakte Zählungen m üssen h ierüber 
noch K larheit geben.

V e r w e i l d a u e r  Die extrem  lange Dauer des F rühjahrsdurch- 
zuges scheint dam it zu erk lären  zu sein, daß auch größere K am pf
läufertrupps längere Zeit im Gebiet verweilen, ehe sie w eiterziehen. 
Es scheint so, als ob sich die Vögel in Ism aning und Um gebung sam 
meln, um dann erst in die B rutheim at abzuziehen. Auch kleinere 
früh ankom m ende Trupps verw eilen längere Zeit im Gebiet, z. B.:
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19. 3. — 4. 4. 1950 30 Ex. m ind. 17 Tage
28.3. — 12.4.1964 30 Ex. m ind. 16 Tage

E in ze ln e  Ü b e rso m m e re r  w u rd e n  d u rc h  in d iv id u e lle  F ä rb u n g  des 
B ru tk le id e s  n ach g ew ie sen :
13.5.— 8.7.1961 6 , m eist m it einem  $
1 .7 .-3 0 .7 .1 9 5 2  7 Ex.

Vom Wegzug liegen nu r wenig gesicherte V erw eildauern vor:
7. 8. — 13. 8. 1960 $  (Ringvogel) m ind. 7 Tage

13. 9. — 19. 9.1964 23 Ex. m ind. 7 Tage
Ein relativ  rascher Zug nach S w ird durch 2 Ringvögel ausgewie

sen: ein juv. 9, am 21. 7. 1964 in Schweden beringt, w urde nach
18 Tagen 1250 km  südlich, also am 8. 8. 1964, in Ism aning gefangen; 
ein w eiteres juv. $, beringt am 21. 9. 1957 in Südschweden, w urde 
am 8. 10. 1957 in Ism aning gefangen (17 Tage, 950 km  südlich).

K l e i d e r ,  M a u s e r ,  G e s c h l e c h t e r v e r h ä l t n i s :  Der
K am pfläufer ist ein lohnendes O bjekt zu eingehenden Studien. Lei
der w urde die G elegenheit infolge anderer vordringlicherer Aufga
ben in Ism aning noch nicht voll genützt. Die bisherigen Ergebnisse 
sind erst A nsatzpunkt zu w eiteren Studien.

Bei den ersten Ankömm lingen handelt es sich in der Regel um 
M ännchen (Tab. 15). E rst im A pril träg t ein nennensw erter Anteil 
der 6 6 das Prachtkleid  (früheste Beobachtung 23. 3.), aber noch im 
Mai und Jun i sieht m an viele 6 6 ,  die R uhekleider tragen  (Tab. 16). 
Möglicherweise handelt es sich hierbei um  ein jährige Vögel. Bis Ende 
Ju li scheint das Prachtkleid  der alten 6 6 w ieder abgelegt zu w er
den. A llerdings kann das Einsetzen des Zuges der Jungvögel (Tab. 
16) und der Abzug der alten h ier ein frühes Ende Vortäuschen. Die 
letzte Spalte der Tab. 16 macht wahrscheinlich, daß den Wegzug im

Tab. 15: E rstanköm m linge des K am pfläu fers im  Ism an in ger Teichgebiet.
5. 3. 1933 2(5(525. 2. 1934 2 6  61. 3.1935 1 65. 3.1947 1 629. 2. 1948 4(5(520. 2. 1949 i(516. 3. 1951 15(5(523.3.1952 5(5(515.3. 1953 8(5(519.3.1955 i(54. 3. 1962 2 6  629.3.1964 ^ 6  613. 3. 1965 i(5
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Tab. 16: G esch lechterverhältn is, P rach tk le id er u nd  A lterszusam m enset
zung beim  K am pfläu fe r im  Ism aninger Teichgebiet.

A n te il d er $  <3 n P rach tk le id - <$ $ n alte  %  nM onat in  °/o in °/o
M ärz 86 110 23 43
A pril ? ? 47 119
M ai 62,5 187 57 188
Ju n i 44 182 57,5 50
Ju li 59 240 67 51 94,5 71
A ugust 42,5 157 0 13,5 213
S eptem ber 77 79 0 421
O ktober 78,5 84

Sommer im wesentlichen Altvögel eröffnen und die Jungvögel erst 
folgen. Bei sorgfältiger Beobachtung sind ad. und diesj. Vögel im 
Feld wohl zu unterscheiden. Im  Septem ber sind fast ausschließlich 
Jungvögel anwesend. Das Zählm aterial bedarf aber noch der Ergän
zung. Dies gilt auch fü r die E rm ittlung des Geschlechterverhältnisses 
ziehender K am pfläufer. Es sieht so aus, als ob die 6 6 den Heimzug 
eröffnen und auch den Wegzug beschließen. In der Zeit m axim aler 
B alzaktiv ität im F rü h jah r überw iegen die Männchen.

Ein besonderer Hinweis sei auf die Beinfärbung des K am pfläufers 
eingefügt: S c h l e e  beobachtete bei einer Gesellschaft von 72 Ex. im 
F rü h jah r 1961 bei der H älfte gelbe bis orangefarbene Beine; die an
dere Hälfte ha tte  g raue bis graubraune Beine. Die F ärbung scheint 
nicht geschlechtsgebunden zu sein und kann auch nicht m it Ver
schmutzung e rk lä rt w erden (vgl. auch F r ie l in g  1965).

D ie  I s m a n in g e r  D a t e n  s t im m e n  im  w e s e n t l ic h e n  m it  L ite r a t u r a n g a b e n  
ü b e r e in . Bub u n d  R in g le b e n  (1950) b e o b a c h te te n  e in  g e r in g e s  Ü b e r w ie g e n  
d e r  <5 <3 a u f  d e m  H e im z u g , w ä h r e n d  H ö ls c h e r  u . a. (1959) g e g e n t e i l ig e  
F e s t s t e l lu n g e n  m it t e i le n .  R u tsc h k e  (1964) b e to n t  w ie d e r  e in  D o m in ie r e n  
d e r  (5 <5. P r i l l  b e o b a c h te te  u n te r  d e n  e r s te n  A n k ö m m lin g e n  in  d e r  M e h r 
z a h l  (5 c5 u n d  s t e l l t e  g e g e n  E n d e  d e s  H e im z u g e s  e in  Ü b e r w ie g e n  d e r  
fe s t .  E b e n so  ä u ß e r n  s ic h  a u c h  T is c h le r  fü r  O s tp r e u ß e n  u n d  z u s a m m e n 
fa s s e n d  V e rh e y e n . D e n  W e g z u g  e r ö f fn e n  A ltv ö g e l ,  u n d  z w a r  z u r  H a u p t 
sa c h e  <3 c$> d a n n  e r s t  ü b e r w ie g e n  J u n g v ö g e l;  w ie  in  I s m a n in g  s t e l l e n  d ie s  
F r ie l in g  (1961), H ild e n  (1961), R u tsc h k e  (1964), T is c h le r  (1941) u n d  V e r 
h eyen  (1954) f e s t .  Ä h n l ic h  la s s e n  s ic h  d ie  D a t e n  ü b e r  d e n  Z e it r a u m , in  
d e m  d ie  $  <3 d a s  P r a c h tk le id  tr a g e n , a u f  g e m e in s a m e n  N e n n e r  b r in g e n  
(z. B. V e rh e y e n , B a u e r , P r i l l ,  H ild e n  u . a .).

B i o t o p a n s p r ü c h e  Durchziehende K am pfläufer scheinen 
euryök zu sein; m an trifft sie in verschiedenen Biotopen auf der N ah
rungssuche an. Neben den Schlammflächen des Speichersees und ab
gelassener Fischteiche w erden besonders im F rü h jah r auch feuchte
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Wiesen gerne aufgesucht. Zur Ü bernachtung sam m eln sich die Trupps 
in der Regel jedoch auf den Schlammflächen oder K iesinseln des 
Speichersees. Regelrechte Nahrungs- und Schlafplatzflüge sind die 
Folge. K am pfläufer scheuen auch vor dichter V egetation oder tiefe
rem W asser nicht zurück. Sie suchen m anchmal auch schwimmend 
Nahrung, ähnlich anderen größeren Limikolen.

V e r h a l t e n  Im F rü h jah r w erden die Ü bernachtungsplätze in 
der Uferzone des Speichersees teilweise bereits im Spätnachm ittag 
aufgesucht, wobei die Vögel dabei oft noch nach N ahrung suchen. 
1961 übernachteten mind. 400 Ex. gemeinsam, 1959 w aren es über 
120 Ex. In den frühen  M orgenstunden (z. B. A pril 1961 5.55—6.15 Uhr) 
fliegen die K am pfläufer in wenigen größeren Trupps z. T. auf die 
Wiesen der Umgebung, z. T. an andere Stellen des Teichgebietes. 
Gegen M ittag scheinen einige Schwärme w ieder zu einer Ruhepause 
an die Schlafplatzstellen zurückzukommen, um  sich dann im F rü h 
nachmittag nochmals zu verteilen.

Die F l u c h t d i s t a n z  gegenüber dem Menschen ist oft erstaun
lich gering. A llerdings scheint die „Empfindlichkeit“ im Tageslauf zu 
wechseln: Perioden erhöhter F luchtbereitschaft wechseln m it Zeiten 
größerer V ertrautheit. Auf überhinfliegende Flugzeuge reagieren 
K am pfläufer m it U nruhe (Kopfheben, U nterbrechen der N ahrungs
suche, U m hertrippeln) oder kurzem  Auffliegen (vor allem  bei Düsen
flugzeugen); leises M otorengeräusch hochfliegender Propellerm aschi
nen w ird dagegen oft überhaup t nicht beachtet ( S c h l e e ).

Die S c h e i n k ä m p f e  der 6 6 im F rü h jah r beginnen im April, 
erreichen im Mai einen H öhepunkt und klingen im Ju n i w ieder ab. 
B em erkensw ert ist die Tatsache, daß sich gelegentlich auch 8 6 im 
„Schlichtkleid“ an solchen Käm pfen beteiligen.

A l l g e m e i n e  E r g e b n i s s e
V e r g l e i c h e n d e  B e t r a c h t u n g  d e s  Z u g a b l a u f e s

Eine kurze Zusam m enstellung der wichtigsten D aten des Zugab
laufes der h ier behandelten A rten  en thält Tab. 17. Die fü r den Be
obachtungszeitraum  erm ittelte  G esam tdauer des Heimzuges stim m t 
bei allen gut überein. Eine schon erw ähnte Ausnahm e bildet der 
K am pfläufer. D er Wegzug dauert dagegen bei 6 A rten  etw a doppelt 
so lange. Bei 6 der insgesam t 10 in der Tabelle erfaß ten  A rten  lassen 
sich zwei W egzugwellen erm itteln. Bei je 4 A rten  überw iegt deutlich 
der Heim- bzw. der Wegzug; die Einzelm axim a unterscheiden sich oft 
beträchtlich. Die Unterschiede mögen zum Teil auf Schleifenzug be
ruhen (z. B. K am pfläufer, Uferschnepfe) und zum Teil auf verschie-
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Tab. 17: Ü bersich t ü b er den Z ugab lauf bei ein igen  L im ikolen  im  Isma
n inger T eichgebiet (nur ± regelm äßige D urchzügler berücksichtigt).

H e i m z u g  W e g z u g
D auer 

A rt (in
Wochen)

E inzel
m a x i
m um

D auer
(in

Wochen)
E inzel
m a x i
m um

Som 
m e r
gipfel

H erb s t
g ipfel

es über- 
wiegt

R egen
brachvogel 8 12 7— 8 15 + H
U fer
schnepfe 8— 9 84 5— 7 40 + H
P fu h l
schnepfe __ 3 8—10 8 + W
D unkl. W as
serläu fer 8— 9 33 14— 15 c a .100 + W
R ot
schenkel 7— 8 25 18— 19 ca. 40 + + (W)
G rü n 
schenkel 8— 9 50— 60 ca. 18 22 + + H
W aldw as
se rläu fe r 7— 8 5 21— 23 20 + + w
B ruchw as
serläu fer 8 925 15— 16 c a . 200 + + H =  W
F lu ß 
u fe rläu fer 7— 8 18— 20 50 + + W
K am pf
läu fer 14 1060 ca. 15 190 + + H
dene R astdauer bzw. Zuggeschwindigkeit. Ökologische Einflüsse am 
Beobachtungsort dü rften  in einer so langen Beobachtungsreihe we
niger ins Gewicht fallen.

Z u r  F r a g e  d e r  Z u g s y m m e t r i e :
Bei der B eurteilung des Wegzugs der Lim ikolen in F innland kom mt 

H il d e n  (1 9 6 1 )  zur Auffassung, daß der Wegzug „im G runde von der 
W itterung im F rü h ling“ abhängig sei. Er stellte eine deutliche K orre
lation zwischen dem Z eitpunkt des Heimzuges und dem  des Weg
zuges bei A lpenstrandläufer und K am pfläufer in F innland fest. Da 
die nordischen Durchzügler, ehe sie im H erbst in Ism aning eintreffen, 
bereits eine größere W egstrecke h in ter sich haben und ebenso sich 
der Heimzug zu den B rutgebieten nach Abzug aus Ism aning noch 
verzögern kann, liegen h ier die V erhältnisse naturgem äß nicht so 
klar, wie am E ndpunkt des Zuges. Eine P rü fung  der Zugsym m etrie 
bei den h ierfü r geeigneten A rten (Kam pfläufer, D unkler W asser
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läufer, B ruchw asserläufer und Grünschenkel) ergib t zunächst, daß 
nur in einzelnen Jah ren  einheitlich später oder früh er Heimzug 
stattfand: nu r in drei der h ier verglichenen Jah re  w ar bei m inde
stens 3 A rten  der Heimzug übereinstim m end früher oder später als 
im Mittel. Entsprechendes gilt fü r den Wegzug (nur zwei Jah re  
stimm ten bei den 4 A rten w eitgehend überein). Dieses Ergebnis 
würde dam it zu erk lären  sein, daß die Zugbedingungen fü r die ein
zelnen A rten  verschieden sind. Die Zugsym m etrie (Tab. 18) zwischen 
Heim- und Wegzug tr it t  deutlicher in Erscheinung. Eine zeitliche 
Korrelation läß t sich häufig feststellen, jedoch sind die W erte aus 
Tab. 19 statistisch nicht signifikant (23 positive und 8 negative Fälle 
der Ü bereinstim m ung lassen sich gegenüber einer zufälligen V ertei
lung n u r m it t =  1,52 bzw. P  ^  0,89 absichern).
Tab. 18: Vergleich der Z eitpunk te  des H eim - bzw. W egzuges m it dem  
M ittelw ert. +  =  B eginn, H öhepunk t und  E nde frü h e r  als der M itte lw ert;
— =  sp äter; ± =  e tw a  durchschnittlicher V erlauf. K  =  K am pfläu fer; 
Br. =  B ruchw asserläu fer; D. W. =  D unk ler W asserläu fer; Gr. =  G rü n 

schenkel.
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H e i m z u g  W e g z u g
Ja h r K B r DW G r K B r DW Gr
1952 ____ ____ ? ____ ____ ____ ? —

1953 + + + — + + — —

1954 + — + — + + — +
1955 — + + + — + ± +
1956 — + ? — — + ? ±
1957 ± — + — + + + +
1958 — + + + — + — +
1959 + ± — ± + + ± +
1960 + + + — + ± + —

1961 + + + + + + + +
1962 + + — ± ± ± — +
1963 ? ? — + ? ? — ±
1964 — — + + + — + —

Tab. 19: V ergleich des A blaufes von H eim - und  W egzug bei ein igen L im i
kolen im  Ism an in ger Teichgebiet. +  =  H eim - und  W egzug ü bere in stim 
m end frü h e r  oder sp ä te r als im  M ittel; — =  keine Ü bereinstim m ung; 
± =  K orre la tion  n icht k la r erkennbar, da ein W ert dem  M ittel entsprach, 

der andere  frü h e r  oder sp ä te r lag.
+ ± —

K am pfläu fer 9 2 1 J a h re
B ruchw asserläu fer 4 5 3 Ja h re
G rünschenkel 4 7 2 J a h re
D unk ler W asserläu fer 6 3 2 Ja h re
Sum m e 23 17 8 Ja h re
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B e s t a n d s ä n d e r u n g e n
Innerhalb des Beobachtungszeitraum es läßt sich eine Bestands

zunahm e bei Regenbrachvogel, Uferschnepfe (und Grünschenkel) 
nachweisen. Eine A bnahm e fand offenbar bei Rotschenkel im Zu
sam m enhang m it dem Rückgang als Brutvogel in Südbayern und 
beim Dunklen W asserläufer s ta tt (Tab. 19). Deutliche Schwankungen 
lassen sich für K am pfläufer und B ruchw asserläufer aufzeigen. Es ist 
möglich, daß fü r diese letztere Erscheinung Jah re  m it günstigem  
W asserstand im Teichgebiet die Ursache sind. A rten, die hiervon 
w eitgehend unabhängig sind, weisen einen ruhigen Bestandsverlauf 
auf (z. B. W aldw asserläufer).
Tab. 20: B estand sve rlau f bei ein igen L im ikolen  im Ism an inger Teichgebiet.

Z ahlen  bedeu ten  durchschnittliche Jah resm ax im a.
1930—1939 1947—1956 1957—1964

Regenbrachvogel 2,2 5,8 6,3
U ferschnepfe 26,4 36,1 39,3
D unk ler W asserläufer 52,3 19,0 24,8
R otschenkel 16,2 6,2 8,5
G rünschenkel 13,4 24,3 21,6
W aldw asserläu fer 7,0 7,0 9,0
B ruchw asserläu fer 75,7 165,5 74,6
K am pfläu fer 194 424 258
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