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Summary
R ebstock, H., & K.-E. M aulbetsch (1993): Remarks about the youth-development of the Whinchat 
(Saxicola rubetra). — Ecol. Birds 15: 137-153.
All observations in this report were made in Southwest Germany in the foreland of the Swabian Alb. The 
report itself is part of field studies which were started in 1983.
From 1987 to 1991 it was possible to examine the development of juvenile Whinchats (Saxicola rubetra) in 
20 nests of selected breeding pairs. During the examination biological measurements and physical deve
lopment from hatching till leaving the nest were registered. It was shown that the youth-development up 
to fledgling can be distinguished in two stages: the nestling phase which stretches over 11 to 13 days of 
life. The following phase takes place outside the nest. In this stage the juvenile birds attain the ability to 
fly between the 17th and 18 th day of life.
A  chart could be compiled for the determination of the Whinchats’ nestlings whose age is unknown.

Zusammenfassung
R ebstock, H., & K.-E. M aulbetsch (1993): Bemerkungen zur Jugendentwicklung des Braunkehlchens 
(Saxicola rubetra). — Ökol. Vögel 15: 137-153.
Feldstudien, die seit 1983 im Albvorland laufen, ermöglichten diesen Bericht. In diesem Rahmen konn
ten besonders von 1987 bis 1991 an 20 ausgesuchten Nestern Beobachtungen, Aufzeichnungen und 
Messungen zur Entwicklung junger Braunkehlchen gemacht werden. Es zeigte sich, daß die Jugendent
wicklung bis zur Erlangung der Flugfähigkeit im wesentlichen in zwei Phasen erfolgt: Der Nestlings
phase, die sich über 11 bis 13 Lebenstage erstreckt und der sich anschließenden Phase außerhalb des 
Nestes. Während dieser erlangt der Jungvogel mit dem 17./18. Lebenstag das Flugvermögen.

1. Einleitung
Die vorliegende Abhandlung beschreibt die Entwicklung einiger Körpermerkmale 
junger Braunkehlchen (Saxicola rubetra) vom Schlüpfen bis zum Flüggewerden. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Schilderung der Gefiederausbildung.
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2. Methode
In der Zeitspanne von 1987 bis 1991 wurden bei Balingen-Ostdorf im Albvorland (Lage und Beschrei
bung des Untersuchungsgebietes siehe bei R ebstock & M aulbetsch 1988 b) während der Brutzeit die 
Nester von insgesamt 20 Brutpaaren kontrolliert. Bei der Auswahl der Neststandorte spielt die Größe 
der Wiesenparzellen und die Lage zu landwirtschaftlichen Fahrwegen eine Rolle.
Der Fortgang vom Nestbau bis zum vollständigen Gelege wurde bei 7 Brutpaaren täglich registriert. Bei 
18 Nestern erfolgten in der Brutphase durchschnittlich 2-3 Kontrollen. 11 Nester konnten ab 1 bis 2 
Tagen vor dem Schlüpfen der Jungvögel täglich kontrolliert werden. Bei weiteren 7 Nestern wurde nach 
dem Schlupfvorgang in einem 2- bis 3tägigen Intervall kontrolliert. Die Kontrollen erfolgten gewöhn
lich bis zum 8. Lebenstag der Jungvögel; bei verschiedenen sogar bis zum 12. Lebenstag (n=8 Nester). 
Danach beschränkten sie sich auf Beobachtungen aus einiger Distanz, um ein vorzeitiges Verlassen des 
Nestes durch die Jungvögel zu vermeiden.
Während der Nestkontrollen wurden bei den juvenilen Braunkehlchen Messungen der Körpermasse 
und der Körperlänge sowie Messungen am Schnabel, am Flügel und an den Hinterextremitäten vorge
nommen. Außerdem wurden die Gefiederentwicklung und die Ausbildung anderer Körpermerkmale 
zeichnerisch und fotografisch dokumentiert. Die Jungvögel bekamen in der Regel am 7. Lebenstag 
einen Aluminium-Ring der Vogelwarte Radolfzell und zusätzliche Farbringe zur eventuellen späteren 
Identifizierung. Anschließend erfolgte die statistische Auswertung der gewonnenen Meßdaten.
Im Text werden folgende Abkürzungen verwendet: N 10 = Nest Nr. 10; Lt == Lebenstag (Lt, auch 
Schlupftag).
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3. Ergebnisse
3.1 D er S ch lup fvorgang

Mit dem Anpicken der Eischale beginnt der beobachtbare Schlüpfvorgang. Dabei 
wird mittels des Eizahnes im vorderen Ei-Bereich, in Richtung der Eipolseite, eine 
Öffnung geschaffen. Von dieser bricht der Eizahn dann einen zusammenhängenden 
kreisförmigen Spalt von etwa 2 mm auf (Abb. 1). Anschließend wird die Eipolkappe 
abgestoßen. Bis kurz vor Verlassen der Eihülle ist der Jungvogel über die Nabel
schnur noch direkt mit dieser verbunden.
Bei Jungvögeln der Nester N 29, N 42, N 45 und N 56 sowie teilweise auch bei den 
Nestern N 26 und N 27 konnten Schlüpfvorgänge beobachtet und anschließend 
Messungen durchgeführt werden (Tab. 1 und 2).
Anmerkung: Die Nester N 26 und N 27 wurden aufgegeben (diese Nester sind bei der erwähnten 
Anzahl 20 nicht enthalten). Die Ursachen waren in den ungünstigen Witterungsverhältnissen des Jahres 
1987 begründet. N 26 wurde überflutet. Zwei der insgesamt 4 Eier waren bereits angepickt, die Jungvö
gel jedoch im Ei abgestorben. Bei N 27 starben die bereits geschlüpften Jungvögel durch eindringendes 
Wasser an Unterkühlung und ein Jungvogel fand nach Abstoßen der Eikappe den Tod.

3.2 E n t w i c k lu n g  des Gef ieders  und  ande re r  k ö r p e r l i c h e r  M e r k m a l e

Die nachfolgend beschriebenen Stadien werden bis einschließlich des 8. Lebenstages 
zeichnerisch zusammengefaßt in Abb. 2 wiedergegeben.



Abb. 1. Jungvogel des Braunkehlchens beim Schlüpfen. Hatching of a juvenile Whinchat. 
(Photo: H. R ebstock)



Tab. 1. Biometrische Daten: Körpermasse und Maße bei Jungvögeln ausgewählter Nester 
Biometrical data: body mass and measures of juveniles from selected nests

Körpermasse und Maße / Body mass and measures (in g bzw. / resp. mm)

Lebens
tag
Day of 
life

Körper
masse
Body
mass

Körper
länge
Body
length

Schnabel
länge 
Lenght of 
bill

Fußspann
weite
Foot-span

• Tarsome- 
tatarsus

Tibio-
tarsus

Flügel

Wing

1. (0 -1  h) n1 = 10 10 4 - 5 5 -
X = 1,69 32,5 3,0 — 4,2 8,5 —
s = 0,11 1,69 0,0 — 0,75 0,89 —
R2-  1,8-1,5 36,0-30,0 3,0-3,0 9,0-5,0 5,0-3,0 9,5-7,0 10,0-10,0

= 0,3 = 6,0 = 0 = 4,0 = 2,0 = 2,5 = 0

(1 -6  h) n = 17 17 6 5 17 17 4
X = 1,95 33,8 3,25 7,7 4,41 9,53 10,0
s = 0,16 1,86 0,56 1,33 0,91 0,72 1,22
R = 2,2-1,5 37,0-31,0 4,0-2,5 9,5-6,0 6,0-2,0 10,5-8,0 11,0-8,0

= 0,7 = 6,0 = 1,5 = 3,5 = 4,0 = 2,5 = 3,0

(6-24  h) n = 9 9 9 8 9 7 -
X = 2,48 34,9 3,5 8,38 5,28 9,36 . —
s = 0,28 2,42 0,58 1,41 1,08 1,38 —
R = 2,9-2,1 40,0-32,0 4,5-3,0 11,0-6,0 8,0-4,0 11,5-7,0 12,0-10,0

= 0,8 = 8,0 - 1 , 5 = 5,0 = 4,0 = 4,5 = 2,0

n = 36 36 19 15 31 29 8
V X = 2,01 33,7 3,32 7,97 4,63 9,31 10,3
2 , s = 0,35 2,16 0,54 1,55 1,03 1,02 1,09

R = 2,9-1,5 40,0-30,0 4,5-2,5 11,0-5,0 8,0-2,0 11,5-7,0 12,0-8,0
= 1,4 = 10,0 = 2,0 = 6,0 = 6,0 = 4,5 = 4,0

2. n = 26 26 22 14 22 19 5
X = 3,33 36,8 4,05 9,86 5,59 11,4 12,4
s = 0,68 2,12 0,64 1,72 1,12 1,52 1,02
R = 4,9-2,0 40,0-31,0 5,0-3,0 12,0-6,0 7,5-4,0 15,0-8,0 14,0-11,0

= 2,9 = 9,0 = 2,0 = 6,0 = 3,5 = 7,0 = 3,0

3. n = 20 20 20 9 16 16 11
X = 4,25 41,0 4,88 12,1 7,16 13,5 15,9
s = 0,46 2,37 0,74 1,1 0,91 2,18 2,5
R = 5,3-3,5 45,0-36,0 6,0-4,0 14,0-10,0 9,5-5,0 18,0-8,0 20,0-13,0

- 1 ,8 = 9,0 = 2,0 = 4,0 = 4,5 = 10,0 = 7,0

4. n = 18 18 18 10 18 18 12
X = 6,09 45,3 5,61 14,2 8,67 14,4 16,7
s = 1,28 2,66 0,92 1,55 1,0 3,32 3,28
R = 8,0-3,8 50,0-40,0 7,0-4,0 16,0-11,0 11,0-7,0 19,0-7,0 25,0-12,0

= 4,2 = 10,0 = 3,0 = 5,0 = 4,0 = 12,0 = 13,0

1 Anzahl der Messungen / number of measurements
2 Variationsbreite / extent of variation R = X max — X min



Lebens
tag
Day of 
life

Körper
masse
Body
mass

Körper
länge
Body
length

Schnabel
länge 
Lenght of 
bill

Fußspann
weite
Foot-span

Tarsome-
tatarsus

Tibio-
tarsus

Flügel

Wing

5. n = 19 19 19 13 19 19 12
X = 7,86 48,8 6,18 17,3 10,2 16,9 19,6
s = 1,66 3,14 0,93 1,77 1,14 3,85 2,56
R = 10,3-4,8 54,0-43,0 8,0-5,0 21,0-14,0 13,0-8,0 22,0-9,0 24,0-16,0

= 5,5 = 11,0 = 3,0 = 7,0 = 5,0 = 13,0 = 8,0

6. n = 13 13 13 6 13 13 5
X = 11,2 55,4 6,73 23,4 13,5 22,4 25,8
s = 1,10 4,01 0,85 0,61 1,66 2,56 1,72
R = 12,8-9,0 62,0-44,0 8,0-5,0 24,5-23,0 17,0-11,0 25,0-16,0 29,0-24,0

= 3,8 = 18,0 = 3,0 = 1,5 = 6,0 = 9,0 = 5,0

7. n = 43 43 34 26 32 32 14
X = 13,5 59,2 6,72 28,0 17,2 25,6 34,1
s = 1,56 3,02 0,88 3,06 1,52 2,30 6,36
R = 16,7-9,2 67,0-53,0 9,0-5,0 33,0-18,0 20,0-15,0 29,0-18,0 49,0-27,0

= 7,5 = 14,0 = 4,0 = 15,0 = 5,0 = 11,0 = 22,0

8. n = 23 23 23 15 23 23 9
X = 14,9 62,1 7,5 28,9 17,9 26,5 34,2
s = 1,42 2,34 0,9 2,73 1,60 2,14 1,75
R = 17,0-11.5 65,0-55,0 9,0-6,0 31,5-20,0 22,0-15,0 30,0-21,0 38,0-31,0

= 5,5 = 10,0 = 3,0 = 11,5 = 7,0 = 9,0 = 7,0

9.-10. n = 15 15 14 13 13 13 4
X = 16,5 70,0 7,61 31,9 19,5 29,2 46,0
s = 1,17 3,60 0,85 0,83 1,45 2,1 10,8
R = 18,7-14,8 76,0-65,0 9,0-6,0 33,0-30,0 22,0-18,0 32,0-26,0 60,0-32,0

= 3,9 = 11,0 = 3,0 = 3,0 = 4,0 = 6,0 = 28,0

11.-12.3 n -  13 13 13 12 13 12 5
X = 17,3 76,7 8,35 33,3 19,8 30,2 47,6
s = 1,76 6,41 0,74 2,05 1,26 1,68 4,41
R = 20,8-15,0 85,0-65,0 10,0-7,0 37,0-29,0 22,0-17,0 33,0-26,0 51,0-39,0

= 5,8 = 20,0 = 3,0 = 8,0 = 5,0 = 7,0 = 12,0

3 Zusätzlich gemessen / additional measurements
— Schnabeldicke (am Ansatz der Kopfbefiederung) / Thickness of bill 

n = 4; x = 3,43 mm; s = 0,31 mm; R = 3,9-3,1 = 0,8 mm.
— Haken am Oberschnabel / Hook on the upper mandibel 

n = 4; x = 0,73 mm; s == 0,31 mm; R = 1,0-0,2 = 0,8 mm.



Tab. 2. Biometrische Daten; Körpermasse und Maße bei toten Jungvögeln aus den Nestern N 26 
und N 27, welche während des Schlüpfvorganges verstarben.
Biometrical data; weights and measures of dead juveniles from nests N 26 and N 27 which died 
during hatching.
Körpermasse und Maße / Body mass and measures (in g bzw./resp. mm)

Lebens Körper Körper Schnabel Fußspann Tarsometatarsus+ Flügel
tag masse länge länge weite Tibiotarsus
Day of Body Body Lenght of Foot-span Wing
life mass length bill

0 -1  h Juv. 3 1,3 35,0 2,9 5,5 17,5 8,5
4 1,0 32,0 3,0 6,0 16,5 10,0

aus/from N26
Juv. 1 1,0 

aus/from N27
35,0 2,5 4,5 12,0 9,0

Y  fx= 1,1 
^  n IR1-  1,3-1,0

34,0
35,0-32,0

2,8
3,0-2,5

5,3
6,0-4,5

15,3
17,5-12,0

9,2
10,0-8,5

= 0,3 = 3,0 = 0,5 = 1,5 = 5,5 = 1,5

1 Variationsbreite/Extent of variation R = X max — X min

1. Lt:
Ein Jungvogel, etwa eine Stunde alt, hat Nestdunen auf dem Oberkopf, nahe den 
geschlossenen Augen, im Schulterbereich und auf dem Rücken. Diese liegen unmit
telbar nach dem Schlüpfen dicht am Körper an und sind noch »feucht«. M it dem 
Hudern trocknen die Federhüllen, so daß sich die Dunen voll entfalten können. Eine 
weitere Körperbedeckung ist nicht vorhanden.
Auf der Bauchunterseite ist deutlich der Nabel zu erkennen. An den Flügeln ist der 
erste Finger schon gut zu identifizieren.
In den folgenden Stunden (1-24 h) werden allmählich auf dem Rücken kleine dunkle 
Punkte erkennbar, die Federpapillen. Bei Jungvögeln des N 45 waren diese auch 
schon im Bereich des Oberkopfes festzustellen.

2. Lt:
Auf dem Rücken kommen weitere Federpapillen zum Vorschein. Es gibt sie jetzt im 
Bereich des Bürzels, des Oberkopfes, nahe den Augen, den Schultern und der Flügel. 
Vom Bürzel sowie den Schultern abgesehen, gruppieren sie sich vornehmlich um die 
Nestdunen.
Der Bauchnabel ist immer noch gut erkennbar. Bei einigen Jungvögeln (N 45, N 56) 
tritt auf der rechten Halsseite eine rote Ader deutlich sichtbar hervor.

3. Lt:
Federpapillen werden nun auch in der Bauch-, Brust-, Kropf- sowie Oberschenkel
region als dunkle Punkte sichtbar. Eine Ausweitung erfolgt in den Bereichen der 
Flügel, Schultern, des Bürzels, Rückens sowie Oberkopfes. Ebenso im Stirn- und 
Hinterkopfbereich. Damit besteht ein durchgehender teilweise dunkel erscheinen
der »Papillenstreifen« von der Stirn bis zum Bürzel. Insgesamt ergibt sich eine flä-



Lebenstog Day of ,jfe

1. (1/2 h noch dem Schlüpfen) (1/2 h after hatching) I s*



Lebemtog Day 0f |jfG

5. 5 *

Abb. 2. Gefiederentwicklung von juvenilen Braunkehlchen im Nest, 1. bis 8. Lt. Dargestellt sind die 
Dunen = ♦ sowie die Federanlagen = Æ W  (Umrißzeichnung verändert nach W eick in G lutz von 
Blotzheim & Bauer 10, 1985).
Plumage of juvenile Whinchats during the 1th till 8th day of life. The illustration shows dunes = ♦ and 
feather facilities = Æ W  (the outline drawing is altered according to W eick in G lutz von B lotzheim & 
Bauer io, 1985).



chenmäßige Vergrößerung zu Feldern, es deuten sich die späteren »Federfluren« an. 
Auch das Körperwachstum nimmt deutlich zu. An den Augen deutet sich ein Spalt 
an. Die Krallen verfärben sich allmählich schwarz.

4. Lt:
Im Flankenbereich sowie an der Brust gibt es jetzt Federpapillen. Von dort erstrek- 
ken sie sich bis in die bereits bestehende Schulterfläche bzw. in die Afternähe. Auch 
am Schwanzansatz erscheinen sie als dunkle Punkte. In der Kopfregion und anderen 
Körperregionen vergrößern sich zunehmend die Flächen. Die Papillen sind dort 
zum Teil als deutliche Ausstülpungen erkennbar. Auf dem Flügel bilden sich an des
sen Vorderrand (vordere Flügelhaut, Hand, 1. Finger) auf der Ober- und Unterseite 
weitere Federpapillen als dunkle Flächen heraus. Die Kiele der Schwungfedern deu
ten sich als Erhebungen der Haut an.

5. Lt:
Die Federpapillen haben sich nun als dunkle Punkte im Bereich der Ohren sowie an 
den Hinterextremitäten, am Lauf, ausgebreitet. Ebenso an der Halsseite, womit 
Rücken- und Bauchflur verbunden werden.
Die bereits vorhandenen Flächen erscheinen als durchgehend dunkle Felder, sie 
kontrastieren mit der Grundfarbe des Körpers. Deutlich erkennbar sind auch Haut
ausstülpungen der künftigen Federn.
Bei einzelnen Jungvögeln (N 42) brechen im Rücken- und Kopfbereich bereits die Federscheiden auf, die 
heraustretenden Federteile verleihen der Federanlage das Aussehen eines »Pinsels« (Federpinsel).
Die Augen sind nun geöffnet.

6. Lt:
Die Felder dehnen sich an den Hinter- und Vorderextremitäten sowie den Flügeln 
weiter aus. Auf dem Oberkopf, dem Rücken und im Schwanzbereich durchbrechen 
die ersten Federscheiden die Haut. Kiele der künftigen Schwung- sowie Schwanz
federn treten hervor. Teilweise ist bei ihnen eine grau-braune Zeichnung (Quer
bänderung) erkennbar.

7. Lt:
Die Federscheiden im Kopf- und Rückenbereich brechen auf. Auf den Flügeln und 
im Schwanzbereich sind nun fast überall Kiele zu sehen. Federscheiden sind nun 
deutlich an Kehle, Kopf, Brust, Flanken, Bauch, teils auch an den Hinterextremi
täten sichtbar. Sie weisen eine graue sowie hellbraune bis braune Färbung auf.

S. Lt:
Allgemein ist ein starkes Federwachstum festzustellen. Die Kiele der Steuerfedern 
und im Flügelbereich die Kiele der künftigen Schwingen und Decken brechen auf. 
Sie sind überwiegend grau gefärbt, in Abständen mit hellbraunen Streifen gezeich
net.
Die bisher nackten Körperpartien werden zunehmend bedeckt. Insbesondere die 
Oberseite. Die Hinterextremitäten und der Schnabel beginnen sich dunkel zu ver
färben.



9.-10. Lt:
Diese Phase wird durch das fortschreitende Federwachstum gekennzeichnet. Die 
Oberseite wird zunehmend mit schwarzbraunen Federn bedeckt. Teilweise sind 
diese schon voll ausgebildet. Hingegen ist die Unterseite stellenweise noch unbe
deckt. Der Körperbedeckungsgrad gegen Ende des 10. Lt. ist etwa 90%. 
Nestdunen gibt es vereinzelt noch auf dem Oberkopf und auf dem Rücken. Deren 
Erscheinungsbild ist nun grau-weiß.

11.-12. Lt:
Die Oberseite ist in der Regel mit hell- bis schwarzbraunen voll ausgebildeten 
Federn bedeckt. Im Flügelbereich sind noch die Kiele erkennbar; die Schwung
federn haben sich zu etwa 60% herausgebildet. Die Steuerfedern hingegen erst mit 
ca. 30%. Nestdunen kommen nur noch vereinzelt vor.
Die Körperunterseite ist gegen Ende des 12. Lt. großenteils mit voll ausgebildeten 
Federn bedeckt. Meist sind diese hellbraun, einzelne dunkelbraun gefärbt. Der Kör
perbedeckungsgrad ist 95 bis 100%.
Die Hinterextremitäten sind gut ausgebildet, der Jungvogel ist daher in der Lage ggf. 
rasch das Nest zu verlassen.

13.-17. Lt:
Die Entwicklung setzt sich, spätestens ab deml4. Lt.,außerhalb des Nestes fort. Der 
einzelne noch nicht voll-flugfähige Jungvogel ist in der Lage ggf. kleine Distanzen 
flatternd zu überwinden. Er ist überwiegend hellbraun bis dunkelbraun gefärbt und 
damit am Boden, in der Vegetation, schwer auszumachen.

17.-18. Lt:
In diesem Stadium erlangt der Jungvogel das Flugvermögen. Er hat nun das äußer
lich »plumpe« Erscheinungsbild verloren; in der Gestalt gleicht er nahezu den Adul
ten.

3.3 E n t w i c k lu n g  der  K örpe rm asse

Bei jungen Braunkehlchen, die während des Schlupfvorganges verstarben, konnte 
eine Körpermasse von 1,0 bis 1,3 g registriert werden (Tab. 2). Messungen bei leben
den Jungvögeln ergaben innerhalb der ersten Lebensstunde (0-1 h) Werte von 1,5 bis 
1,8 g; der Mittelwert ist 1,69 g (Tab. 1). Im Laufe des ersten Lebenstages steigt die 
Masse auf Werte bis maximal 2,9 g an (Mittelwert 2,01 g). In den folgenden Tagen 
nimmt sie stetig zu. Zwischen dem 8./9. Lebenstag wird die mittlere Adultmasse 
überschritten (15,7 g adulter d bzw. 16,7 g adulter 9 — Abb. 3).
M it dem 11./12. Lt. wird dann eine Körpermasse von 15,0 bis 20,8 g (Mittelwert 17,3 
g) erreicht. Die mittlere Jungvogel-Masse liegt dann um 10,2 bzw. 3,6% über der 
Masse der adulten d bzw. 9.



3.4 E n tw ick lu n g  der K ö rp erlän ge , E x trem itä ten  sow ie  des Schnab els

3.4.1 Körperlänge

Die Körperlänge gerade geschlüpfter Braunkehlchen beträgt 30 bis 36 mm. Die 
höchsten Werte am Ende des ersten Lebenstages liegen bei 40 mm (Mittelwert 33,7 
mm — Einzelwerte siehe Tab. 1).
Am 2. Lt. streuen die Werte mit 31,0 bis 40,0 mm in etwa demselben Bereich (Mittel
wert 36,8 mm). Ein kräftiger Wachstumsschub erfolgt nach dem 3. Lt. Am 11./12. Lt. 
ist mit 65 bis 85 mm die Körperlänge der Adulten (ohne Schwanzfedern) etwa 
erreicht (Tab. 1 und 3).
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Abb. 3. Entwicklung der Körpermasse juveniler Braunkehlchen vom Schlüpfen bis zum Verlassen des 
Nestes. Exakter Nachweis konnte bis zum 12. Lt. geführt werden.
Development of the body mass of juvenile Whinchats from hatching till leaving the nest. Evidence could 
be led till the 12th day of life.



Tab. 3. Biometrische Daten: Körpermasse und Maße bei Altvögeln (Daten von 1983 bis 1991). 
Biometrical Data: body mass and measures of adult birds (data from 1983 till 1991).

Körpermasse und Maße 
Body mass and 
measures n X

Variabilität 
Variability 

s v in %

Variationsbreite 
Extent of variation 
R = X max —  X min

Körpermasse d 100 15,7 1,06 6,8 19,0 -  13,8 =  5,2
Body mass in g Q 59 16,7 1,42 8,5 22,5 -  13,8 =  8,7

Körperlänge d 89 121,4 4,58 3,8 139 -  109 =  30
Body length in mm 9 54 118,4 4,14 3,3 126 -  111 =  15

Flügellänge d 88 76,7 2,74 3,6 88,1 -  71,0 =  17,1
Wing-length in mm 9 56 74,3 2,04 2,7 80,0 -  70,0 =  10,0

Schwanzlänge d 54 48,9 4,37 8,9 71,9 -  43,0 =  28,9
Tail-length in mm 9 34 47,6 3,05 6,4 55,0 -  41,0 = 14,0

Schnabellänge d 82 10,5 0,85 8,1 12,0 -  8,8 =  3,2
Lenght of bill in mm 9 50 10,3 0,91 8,8 12,0 -  8,0 = 4,0

Schnabeldicke d 50 3,91 0,33 8,4 4,5 -  3,0 = 1,5
Depth of bill in mm 9 33 3,91 0,37 9,5 4,8 -  3,0 = 1,8

Haken d 51 0,90 0,23 25,6 1,5 -  0,5 = 1,0
Hook in mm 9 32 0,83 0,30 36,1 2,0 -  0,5 = 1,5

Fußspannweite d 55 33,6 2,12 6,3 37,0 -  23,2 = 13,8
Foot-span in mm 9 39 34,2 1,49 4,4 37,0 -  29,0 = 8,0

Tarsometatarsus d 54 19,3 1,46 7,6 23 -  15 = 8
Tarsus in mm 9 35 19,8 1,14 5,8 24 -  17 = 7

Tibiotarsus d 6 31,0 2,16 7,0 34,0 -  28,0 = 6,0
Tibiotarsus in mm 9 6 29,3 1,75 6,0 31,5 -  26,0 = 5,5

Zehen d 1. 53 11,2 0,93 8,3 14,0 -  9,0 = 5,0
Toes in mm 2. 53 17,4 1,78 10,2 20,0 -  10,0 = 10,0

3. 53 10,5 1,17 11,1 13,0 -  6,0 = 7,0
4. 53 13,6 1,43 10,5 19,0 -  11,0 = 8,0

9 1. 36 11,0 1,01 9,2 13,0 -  9,0 = 4,0
2. 36 17,6 1,70 9,7 20,0 -  13,0 = 7,0
3. 36 11,1 1,31 11,8 16,0 -  9,0 = 7,0
4. 36 14,4 1,78 12,4 1 9 ,0 -1 1 ,0  = 8,0

Krallen d 1. 53 2,55 0,56 22,0 3,5 -  0,5 = 3,0
Claws in mm 2. 53 4,29 0,72 16,8 5,5 -  3,0 = 2,5

3. 53 2,69 0,49 18,2 4,0 -  2,0 = 2,0
4. 53 5,38 0,83 15,4 9,0 -  3,0 = 6,0

9 1 . 36 2,86 0,82 28,7 6,0 -  2,0 = 4,0
2. 36 4,71 0,76 16,1 6,5 -  3,0 = 3,5
3. 36 2,86 0,61 21,3 4,5 -  2,0 = 2,5
4. 36 5,74 0,71 12,4 7,0 -  4,0 = 3,0

1 Variationsbreite/Extent of variation R = X max — X min



3.4.2 Extremitäten (Flügelspannweite und Beine)

Am ersten Lebenstag ergeben sich bei der Flügelspannweite Werte zwischen 8,0 und 
12,0 mm (Mittelwert 10,3 mm). Gegen Ende des 12. Lt. betrug der Maximalwert 51,0 
mm (gemessen wurde stets ohne Einbeziehung der Federanlagen).
Bei Teilen der Hinterextremitäten ergibt sich folgendes Bild: Die am ersten Lt. 
gemessenen Werte liegen für den Tarsometatarsus zwischen 2,0 und 8,0 mm (Mittel
wert 4,63 mm), und für den Tibiotarsus zwischen 7,0 und 11,5 mm (Mittelwert 9,31 
mm). Für die Fußspannweite streuen die Werte zwischen 5,0 bis 11,0 mm (Mittelwert 
7,97 mm — Einzelwerte siehe Tab. 1).
Die Meßwerte, gewonnen am 11./12. Lt., stimmen weitgehend mit den Werten für 
die Altvögel überein (Mittelwerte der Altvögel in Klammern). Beim Tarsometatar
sus schwanken sie zwischen 17,0 bis 22,0 mm (Mittelwert 19,3 mm 6/19,8 mm 9) 
beim Tibiotarsus zwischen 26,0 bis 33,0 mm (Mittelwert 31,0 mm 6/29,3 mm 9) und 
bei der Fußspannweite zwischen 29,0 bis 37,0 mm (Mittelwert 33,6 mm 6/34,2 mm 9).

3.4.3 Schnabel

Am ersten Lebenstag beträgt die Schnabellänge 2,5 bis 4,5 mm (Mittelwert 3,3 mm). 
Der Schnabel erscheint erst relativ flach, ist gelblich gefärbt und weist an seinen Rän
dern, insbesondere am Schnabelspalt, gelbliche Wulste auf, die sich entsprechend 
dem Körperwachstum vergrößern. Selbst nach dem 12. Lt. sind die gelben Wulste 
noch an der Schnabelspalte erkennbar.
Die Meßwerte am 11./12. Lt. liegen zwischen 7,0 und 10,0 mm (Mittelwert 8,35 mm). 
Dies entspricht annähernd den Adultwerten, die von 8,0 bis 12,0 mm (Mittelwert 
10,5 mm 6/10,3 mm 9) streuen.
Die Schnabeldicke der Jungvögel (gemessen an der Schnabelwurzel) beträgt zu die
sem Zeitpunkt 3,1 bis 3,9 mm (Mittelwert 3,43 mm), die Länge der Hakenausbil
dung des Oberschnabels 0,2 bis 1,0 mm (Mittelwert 0,73 mm). Die Adultwerte liegen 
hier bei 3,0 bis 4,8 mm (Mittelwert 3,91 mm jeweils 6 und 9) für die Schnabeldicke 
und 0,5 bis 2,0 mm (Mittelwert 0,90 mm d/0,83 mm 9) für die Hakenlänge. Damit 
hat sich bereits in diesem Lebensstadium die Entwicklung des Schnabels bei den 
Jungvögeln weitestgehend dem der Adulten angenähert.

4. Schlußfolgerung und Diskussion
Für Freibrüter beträgt nach Lack (1968 in Siedle 1986) die Nestlingszeit 13,2 Tage 
und die für Höhlenbrüter 17,2 Tage. Die der Mehlschwalbe (Delichon urbica) wird 
von Siedle (1986) mit 28 Tagen angegeben.
Die Jungen der Freibrüter sind im allgemeinen stärker gefährdet als diejenigen der 
Höhlenbrüter. Dies könnte auch beim Braunkehlchen mit ein Grund für die relativ 
kurze Nestlingszeit sein, die zwischen 11 und 13 Tagen schwankt (Rebstock &: 
M aulbetsch 1988 b). Die Jungvögel müssen also so früh wie möglich das Nest ver
lassen können und das Flugvermögen erlangen. Die dazu notwendige Entwicklung 
vollzieht sich in zwei Phasen:



— Phase 1, Nestlingsphase: Hier werden vorrangig jene körperlichen Merkmale 
ausgebildet, die — ohne fliegen zu können — dem Jungvogel ein Verlassen des 
Nestes erlauben.

— Phase 2: Die weitere Entwicklung vollzieht sich außerhalb des Nestes. In dieser 
Phase wird schließlich die Flugfähigkeit erworben.

Zu Phase 1 ist anzumerken, daß sich bei der Gefiederentwicklung zunächst das 
Kleingefieder herausbildet. Die Bedeckung nimmt dabei ab dem 8. Lt. intensiv zu, 
so daß sie am 10. Lt. etwa 90% umfaßt. Nach zwei weiteren Lebenstagen, gegen Ende 
des 12. Lt., ist sie nahezu abgeschlossen. Dies ist eine der Voraussetzungen für die 
Regulation des Wärmehaushalts und damit auch für das Überleben außerhalb des 
Nestes. Letzteres wird auch durch die Entwicklung der Hinterextremitäten begün
stigt. Die Flugfedern sind beim Verlassen des Nestes noch nicht vollständig ausgebil
det; sie entwickeln sich jedoch beinahe parallel zur Körperbefiederung. Die erwähn
ten Tatsachen verhelfen somit einem Teil der Jungvögel auch bei Gefahr zum Überle
ben.
Jungvögel der Nester N 79 und N 94 bspw. flüchteten aufgrund von Warnrufen während einer Kon
trolle. Dies geschah innerhalb weniger Sekunden. Die in verschiedenen Richtungen liegenden Flucht
orte waren in den unteren dichten Vegetationszonen kaum auszumachen.
Die Entwicklung der Körpermasse erfolgt ähnlich. Diese nimmt nach jeweils 2,5/ 
5,1/7,6 und 10,2 Lebenstagen um den Wert der Schlüpfmasse (1,69 g) zu. Zwischen 
dem 8. und 9. Lt. wird die Masse der Altvögel überschritten. Für die Ontogenesezeit 
Tg in Abhängigkeit von der Adultmasse geben B ezzel & Prinzinger (1990) folgende 
Beziehung an:

Tg = 3,94 • Wa0’278
(Tg = Ontogenesezeit in Tagen; Wa =  Adultmasse in g; die Gleichung gibt die Steigerung der Körper
masse eines Jungvogels von 10 auf 90% des Adultwertes an).
Danach beträgt die Ontogenesezeit für die jungen Braunkehlchen zwischen 8 und 9 
Tagen. Der so erreichte Wert stimmt etwa mit dem aus den Meßdaten gewonnenen 
Wert überein — die mittlere Adultmasse von etwa 16 g (gemittelt über d und 9) wird 
nach 8 bis 9 Tagen erreicht. Die weitere Massenzunahme dient vermutlich dem Auf
bau von Energiedepots, welche die anschließend außerhalb des Nestbereiches statt
findende Entwicklungsphase unterstützen.
Die dem Nestlingsstadium folgende zweite Phase ist gekennzeichnet von einer rela
tiv hohen Mobilität der Jungvögel. Ermöglicht wird dies durch die schon erwähnten 
gut ausgebildeten Hinterextremitäten und durch flatternde Bewegungen (N 42). 
Außerdem bilden sich in dieser Zeit die Schwung- und Steuerfedern vollends aus. 
Die Frage, wann die Körpermasse junger Braunkehlchen auf diejenige der Adulten 
wieder abnimmt, konnte nicht beantwortet werden. Auch bei anderen Vogelarten, 
wie z.B. der Mehlschwalbe (Delichon urbica) steigt die Körpermasse der Jungvögel 
zunächst über die Adultmasse an, um sich dieser dann bis zur Erlangung der Flugfä
higkeit zu nähern (Siedle 1986). Siedle führt dies zurück auf » . .. die Dehydratation 
des reifenden Gewebes, vor allem des Gefieders«. Des weiteren auf die nach dem Aus
fliegen langsam weniger werdenden Fütterungen durch die Altvögel. Es ist denkbar, 
daß eine ähnliche Entwicklung auch bei jungen Braunkehlchen stattfmdet.



Anmerkung:
Aufgrund der Messungen und den begleitenden Aufzeichnungen konnte eine Übersicht zur Alters
bestimmung von Braunkehlchen-Nestlingen bis zum 12. Lebenstag erstellt werden (Anhang). Diese 
gestattet es, Jungvögel unbekannten Alters relativ sicher einzuordnen. Einschränkend muß allerdings 
festgestellt werden, daß bei körperlich unterentwickelten Jungvögeln eine Fehleinschätzung von 
+/— 1 Lebenstag möglich ist, da dieser Zustand von einem ungeübten Beobachter unter Umständen 
nicht richtig beurteilt werden kann.
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Anhang
Übersicht für die Altersbestimmung von Braunkehlchen-Nestlingen.

Maße in g bzw. mm

Lebenstag Körpermasse Körperlänge Flügellänge Körperliche Merkmale

1. 1,7 -  2,4 31,5 -  35,9 9,2 -  11,4 Nestdunen.

2. 2,7 -  4,0 34,7 -  38,9 11,4 -  13,4 Federpapillen als dunkle Punkte auf Rük- 
ken, Bürzel, Schultern und Flügeln vorhan
den. Bauchnabel noch erkennbar.

3. 3,8 -  4,7 38,6 -  43,4 13,4 -  18,4 Federpapillen als dunkle Punkte in der 
Bauch-, Brust-, Kopf- sowie in Oberschen
kelregion sichtbar; flächenhafte Ausweitung 
in den bereits vorhandenen Bereichen fest
stellbar. Durchgehender Papillenstreifen 
von Stirn bis zum Bauch. Bei den Augen 
deutet sich ein Spalt an.

4. 4,8 -  7,4 42,6 -  48,0 13,4 -  20,0 Im Flanken-, Brust- und Bauchbereich 
sowie am Schwanzansatz erscheinen 
dunkle Punkte. Zunehmende flächenhafte 
Vergrößerung der Papillenbereiche; Teile 
von ihnen sind als deutlich Ausstülpungen 
erkennbar. Kiele der Schwungfedern bilden 
sich.

5. 6,2 -  9,5 45,7 -  51,9 17,0 -  22,2 Dunkle Punkte an Hinterextremitäten und 
Halsseite sichtbar. Vorhandene Felder 
erscheinen als durchgehend dunkle Flä
chen. Hautausstülpungen der Federanlagen 
sind deutlich erkennbar. Augen sind geöff
net.

6. 10,1 -  12,3 51,4 -  59,4 24,1 -  27,5 Erste Federkiele durchbrechen die Haut. 
Kiele der künftigen Schwung- und 
Schwanzfedern teils grau-braun gezeichnet 
(Querbänderung).



7. 11,9 -  15,1 56,2 -  62,2 27,7 -  40,5 Federscheiden im Kopf- und Rückenbe
reich brechen auf; Färbung meist grau, hell
braun, braun. Kiele fast überall auf Flügeln 
und im Bürzelbereich zu sehen.

8. 13,5 -  16,3 59,8 -  64,4 32,5 -  36,0 Kiele des Schwanzes und im Flügelbereich 
brechen auf; überwiegend grau mit hell
braunen Streifen gezeichnet. Körper wird 
zunehmend bedeckt, besonders die Ober
seite. Schnabel und Hinterextremitäten ver
färben sich dunkel.

9. -  10. 15,3 -  17,7 66,4 -  73,6 35,2 -  56,8 Körper bis zu ca. 90% bedeckt. Erschei
nungsbild schwarzbraun, Unterseite hell- 
bis dunkelbraun, jedoch stellenweise noch 
unbedeckt. Einzelne Nestdunen noch vor
handen.

11. -  12. 15,5 -  19,1 70,3 -  83,1 43,2 -  52,0 Körperbedeckung 95-100%. Schwungfe-
dem bis zu 60% ausgebildet. Steuerfedern 
30%. Oberseite hell- bis schwarzbraun, 
Unterseite hell-, teils dunkelbraun, meist 
mit voll ausgebildeten Federn.
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