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Verschiebung der Wegzugperiode bei der M~nchsgrasmiicke 
(Sylvia atricapilla) 1966--1993 -- Reaktion auf die Klimaerw~irmung? 

Einhard Bezzel und Walter Jetz 

Bezz~L, E., & W. JETZ (1995): De lay  of  the au tumn  m i g r a t o r y  pe r iod  in 
the Blackcap (Sylvia atricapilla) 1966--1993 -- a r eac t ion  to , ,global 
war m i n g" ? J. Orn. !36:83 - 87. - Mistnet data and wing-lengths of Blackcaps 
trapped at the northern border of the Alps on their way from northern Europe 
southward showed a similar but shifted migration pattern in the two periods 
1966-78 and 1987--93. The onset of the migration has delayed about one five- 
day period, the median is six days later. Simultaneously, in northern Europe 
mean temperatures in autumn have raised. The later onset of migration is inter- 
preted as the prompt microevolutionary reaction to advantages caused by the 
warming of climate. 

Bayer. Landesanstalt ftir Bodenkultur und Pflanzenbau -- Institut ftir Vogel- 
kunde, Gsteigst. 43, D-882467 Garmisch-Partenkirchen. 

Temperatur ist ein sehr wichtiger Umweltfaktor fiir Organismen. Eine schon seit l~ingerem 
festgestellte und insbesondere seit 1980 steigende Tendenz der j~ihrlichen Mitteltemperaturen 
zu h6heren Werten steht heute auger Frage. Mit der Verl~ingerung der Vegetationsperioden als 
Folge steigender Temperaturen vor allem in den Sommer- und Herbstmonaten (RApp unver- 
6ff. Univ. Frankfurt 1991) sind in Europa Anderungen im Migrationsverhalten von V6geln 
anzunehmen. Da weir zurtickreichende, standardisierte Zugerfassungen bestenfalls sehr sp~ir- 
lich sind, werden Nachweise nicht leicht zu erbringen sein. GAT~R (1992) konnte nach Z~ih- 
lungen des sichtbaren Tagzugs gewisse Tendenzen sp~iteren Weg- und frtiheren Heimzugs auf- 
zeigen. Daneben gibt es viele Nachweise ftir reduzierten Zugumfang, vermehrtes Oberwintern 
im Brutgebiet, Zug-wegverktirzungen und Einrichtung n~iher am Brutgebiet liegender Winter- 
quartiere (BERTHOLD 1994). 

Die M6nchsgrasmiicke ist in den genetischen Grundlagen und ~iut~eren Erscheinungsformen 
ihres Zugverhaltens besonders gut untersucht (HELBIO & WILTSC~KO 1987, B~RTHOLI) et al. 
1990, BERTHOLI) & PULIDO 1994). So bietet sich an, diesen Befunden Freilanduntersuchungen 
einer m6glichen Ver~inderung gegentiberzustellen. Doppelz~ihlungen und vor allem gegen 
Ende der Wegzugperiode nicht unerhebliche Erfassungsfehler bei audiovisuellen Registrierun- 
gen (JETz & B~ZZ~L 1993) lassen als brauchbare Z~ihlmethode nut den Fang tibrig. Bis 1966 
zuriickreichende, weitgehend standardisierte Fangdaten dieses typischen Nachtziehers werden 
&her vergleichend untersucht. 

Mater ia l  und M e t h o d e n  

Fanggebiet war das Grundsttick um das Institut far Vogelkunde (IfV, 810 m tiber NN), 
Garmisch-Partenkirchen (Details BEZZeL 1983). In die Auswertung gehen nur Fangtage zwi- 
schen 15.7. (Pentade 40, P40) und 21.11. (P65) ein. Betrachtet werden die beiden Fangperio- 
den 1966--78 (13 Jahre, 848 Fangtage, P40--P64, >16 Fangtage/P) und 1987-93 (7 Jahre, 
mehr Netzmeter, 462 Fangtage, P40--P63, > 15 Fangtage/P) und zwar nur die Jahreserstf~ing- 
linge, 1966-78 n = 502, 1987-93 n = 462. Wegen der unterschiedlichen Fangintensit~it wet- 
den die Erstf~inge einer P tiber alle Jahre addiert, relativ zur Zahl der Fangtage gesetzt und 
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der prozentuale Anteil dieser P am Gesamtdurchzug bestimmt. Der Medianwert eines Zeit- 
taurus errechnet sich entsprechend aus den kurnulierten Werten der Einzeljahre (kurnulierter 
Median, Mkn). 

Der Fang wurde yon Mitarbeitern des IfV durchgefiihrt; H.-J. FONFSTOCK und A. MARTINEZDE BEER halfen 
bei der Datenverarbeitung. Der Vogelwarte Radolfzell danken wir fiir die Lieferung der Ringe und jahr- 
zehntelange gute Zusarhmenarbeit. D. HASHMI gilt Dank fiir konstruktive Diskussionen, P. BE~THOLD fiir 
kritische Durchsicht und Verbesserung einer ersten Manunskriptfassung. 

Ergebn i s se  

Das Zugmuster tiber rnehrere Jahre gleicht dem anderer Fangstationen irn alpennahen Raum 
und ist zwei- bzw. mehrgipflig rnit deutlichem H6hepunkt Ende September (P53/55). Die 
kleineren Oszillationen bis P48/49, von denen aus ein stetiger Anstieg zum letzten Gipfel 
ansetzt, sind wie am Bodensee (BERTt~OLD et al. 1991) dutch Umherstreifen der V6gel regio- 
naler Populationen in der Dispersionszeit erkl~irbar. Ftir die Mettnau rechnen BEt~THOLD et al 
(1991) nach Analyse der Fangzahlen und Zugaktivit{itsmessungen mit dern Einsetzen des 
eigentlichen Durchzugs ab P46/47, JENNI (1984) gibt fiir den Col de Bretolet P50 an. Ftir 
1987--93 spricht in Garmisch das fast stetige Ansteigen fiir P49 als Grenze zum eigentlichen 
Wegzug. Auch die Fttigell~,ingen deuten ab ebendiesern Zeitpunkt eine Ver'~inderung in der 
durchziehenden Population an (1987-93 Median vor P49 = 72,5 rnnm, ab P49 = 74 rnrn; U- 
Test, p <0,00001). Die Phase der Dispersion wird wegen der Empfindlichkeit gegentiber loka- 
fen Gegebenheiten aut~er Acht gelassen.. 

Die relativ langen Fliigel weisen auf einen welt n6rdlich liegenden Herkunftsort bin. Nach 
Ringfunden (ZINK 1973, KLE~ et al. 1973) und Orientierungsversuchen (HELnG 1989) bilden 
die Alpen ftir siidlich yon 52 o Breite briitende und nach Stiden abziehende M6nchsgras- 
rnticken eine Barriere, welche zwischen 12 o und 15 o L~inge westlich bzw. 6stlich umflogen 
wird (auch BRUDE~t~ und JE~¢~ in GWINNER 1990). Damit dtirfte sich die ab P49 in Garrnisch 
durchziehende Population haupts~ichlich aus Individuen des norddeutschen bis stidskandina- 
vischen Raums rekrutieren, wiihrend die ans~issigen Brutv6gel wohl zu den SW- oder sogar 
NW-Ziehern z~ihlen, wofiir auch einige Ringfunde sprechen. 

Im Zeitraurn 1966-78 sind die Unterschiede der Fliigelliingenmediane der beiden Zug- 
phasen am signifikantesten, wenn man Pentade 48 w~,ihlt (U-Test: p <0,000001, fiir P49 
p <0,0003), w~ihrend 1987-93 der signifikanteste Sprung erst in P49 erreicht wird (Abb. 
oben, Pfeile). Das Eintreffen der Durchztigler aus dem Norden scheint sich also um eine Pen- 
tade nach hinten verschoben zu haben. 

Augenf~illiger ist der Unterschied der beiden Durchzugsrnuster: Sie sind in ihrer Form nut 
wenig verschieden, abet in ihrem Verlauf urn ziernlich genau um eine Pentade versetzt (Abb. 
unten). Die kurnulierten Mediane (Mkn) der Migrationsphase (fiir beide ab P49) liegen urn 6 
Tage auseinander. Die Jihnlichkeit der beiden Muster l~ii~t weniger eine prinzipielle Ver~inde- 
rung im Zugverhalten vermuten, sondern sttitzt vielmehr die Annahme eines heute urn eine 
Pentade verz6gerten Durchzugbeginns gegentiber den 60er/70er Jahren. 

D i s k u s s i o n  

Die Veliinderung der Temperatur war zwischen den beiden Untersuchungszeitr'~iumen so grof~ 
wie noch hie seit 1900. Der mitdere Jahresgang der bodennahen Luftternperatur hat in den 
letzten 20 Jahren rapide zu-, die j~thrliche Schneebedeckung der Nordhemisph~,ire seit 1973 urn 
8 % abgenornmen (Enquete-Kommission 1992). Nach 1980 liegen 8 der 10 w~irrnsten Jahre die- 
ses Jahrhunderts. Dabei sind besonders die Herbstmonate yon der Erw~irrnung betroffen: Der 
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klimagebundene Herbstbeginn hat sich irn Herkunftsgebiet der M6nchsgrasmiicken zwischen 
1970--76 und 1977-83 um 5 Tage verschoben (2 Stationen in Norddeutschland; RAPp 
unver6ff. Univ. Frankfurt 1991). SCHONWI~SE et al. (1993) geben in ihrem Klimatrend-Atlas 
fiir das betreffende Gebiet zwischen 1961 und 1990 im August einen Trend yon +0,5 bis 
+1 o C an (Beginn des Durchzugs in Reit/Hamburg Mitte August, P45/46; BERTHOLD et al. 
1991). Dariiberhinaus wurde allgemein eine Zunahme der mittleren Windgeschwindigkeiten 
konstatiert. 

Die Temperatur ist neben weiteren, teilweise damit korrelierten Parametern unter anderem 
tiber das Nahrungsangebot sicherlich ein wesentlicher Faktor fiir die Aufenthaltsdauer yon 
Jungv6geln. Im Fall der M6nchsgrasmiicke k6nnte eine l~ingere Verfiigbarkeit von Nahrung, 
auch zur Depotfettbildung, sowie eventuell kiirzere Zugstrecken und damit auch friihere 
Ankunftszeit im Brutgebiet die Fitnefl l~nger bleibender Individuen erh6hen. Bei der 
M6nchsgrasmiicke werden der Zugtrieb, die Zugzeiten und andere Parameter des Zugverhal- 
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Saisonaler Verlau{ der Fliigelmat~e (nur n >9 beriicksichtigt, Balken: Standardfehler; oben) und des pro- 
zentualen Durchzugs (unten) 1966--78 (gefiillte Kreise, n = 502) und 1987--93 (offene Kreise, dickere 
Linie, n = 462); gestrichelte Linien und Pfeile: Beginn des Wegzuges (Migration) 1966--78 und 1987-93. 
- Seasonal pattern of wing lengths (only n >9 considered; error bars: S. E.; top) and the proportion of 
migration (bottom) 1966--78 (dots, n = 502) and 1987-93 (circles, bold line; n = 462); scattered verticals 

and arrows: onset of migration in 1966--78 and I987--93. 
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tens in gro~em Umfang genetisch gesteuert (BERTHOLD 1990 a). Selektion k6nnte demnach bei 
tendenziell w~rmeren Temperaturen im Herbst zu einer Verz6gerung des Abzugtermins 
fiihren. Dazu kommt bei der Art, wie sich in Kreuzungsexperimemen zeigte (BzRTHOLD et al 
1990a), ein sehr schnelles mikroevolution~ires Reaktionsverm6gen. Entsprechendes konnte 
kiirzlich auch dutch Selektionsexperimente fiir Zugstrecke und damit indirekt auch fiir 
Zugzeiten gezeigt werden (BEt~THOLD & PULIDO 1994). Die Zunahme der Meldungen yon 
iiberwinternden Individuen in Mitteleuropa stiitzen diese Befunde. Solche Beobachtungen 
sollten auch fiir die ausgepr'~igt ziehenden nordischen M6nchsgrasmiicken-Populationen im 
Zusammenhang mit einer schnellen Umstellung auf versp~iteten Wegzug geken. Die in Gar- 
misch ermittelten Daten stiitzen diese Hypothese 

Dat~ sich, wie bei Teilen der M6nchsgrasmiicken Mitteleuropas (BEi~HOLD et al. 1992), die 
urspriinglichen Zugrichtungen auch in Nordeuropa ge~ndert h~itten, also heute bei Garmisch 
V~igel anderer Herkunftsgebiete durchziehen, halten wit wegen des Fehlens entsprechender 
Ringfunde fiir ausgeschlossen. 

Die nachgewiesene Verz6gerung bei der M6nchsgrasmiicke ist bis jetzt relativ gering; den- 
noch scheint sich eine gerichtete Selektion anzudeuten. Damit k6nnte die M6nchsgrasmiicke 
zu den Arten z~ihlen, die auch mit schnellen Anderungen des Klimas zurechtkommen. Fiir 
V6gel mit l~ingerer Generationsfolge sowie fiir Arten mit besonderen Spezialisierungen auf 
dem Zug aber k~Snnte der rasche Klimawechsel fatal sein. Bei Langstreckenziehern fiihrt m6g- 
licherweise die st~irkere genetische Gebundenhek in ihrer Zugstrategie zur Unf~higkeit, mit 
den anpassungsf~ihigen Tell- und Kurzstreckenziehern in den Brutgebieten erfolgreich zu kon- 
kurrieren. Gezieltes Monitoring auch ph~inologischer Anderungen scheint geboten. 
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