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Aus der Auflenstafion Braunschweig ftir PopulationsSkologie beim Institut fiir Vogelforschung 
,,Vogelwarte Helgoland" 

Verfrachtungs-Experimente zur Frage der G e b u r t s o r t s p r i i g u n g  

b e i m  Trauerschniipper (Ficedula hypoleuca) l )~ l  

Von Rudol f  Berndt  und Wolfgang Winkel  

1. Einlei tung 

Zahlreiche Kingwiederfunde beweisen, dat~ ZugvSgel in der Regel zur eigenen 
Brut in die n~ihere oder weitere Umgebung ihres Geburtsortes zuriickkehren. Man 
bezeichnet diese Erscheinung als ,Geburtsortstreue" (vgl. z .B.  DI~OST 1953, SCHOZ 
1971). Uber die regulierenden Faktoren ist dagegen erst wenig bekannt. Deshalb 
haben wir zu diesem Fragenkomplex mit unserem Hauptversuchsvogel Ficedula 
hypoleuca gezielte Feldexperimente begonnen. Hierbei soll speziell untersucht werden, 
inwieweit dem HeimfindevermSgen genetische und/oder gepr~igte bzw. erlernte Kom- 
ponenten zugrundeliegen, um letztlich zusammen mit den in der Literatur vorliegen- 
den Befunden und den bisherigen Erkenntnissen zu einer schematischen Zusammen- 
schau iiber das Verhalten junger Trauerschn~ipper auf ihrem ersten Herbst-  und 
Friihjahrszug zu kommen. 

2. Material und Methode 

Im folgenden sind die Arbeiten zusammengefai~t, welche wlr zur Frage der ,,Geburtsorts- 
pr~igung" yon 1975 his 1978 in unseren etwa 250 km vonelnander entfernten Untersuchungs- 
gebieten bei Wolfsburg (speziell im Dr6mling, Osmiedersachsen) und Lingen (Elbergener 
Forst, Wesmiedersachsen) ausftihrten. N~ihere Einzelheiten iiber die Versuchsgebiete finden 
sich in Tab. 1, bei B~RNDT 1960 und BEI~NDT & WINK~L 1967 bzw. WINIIEL 1975. Von den 
im Raum Wolfsburg zum Abfang der Trauerschn~ipper w~ihrend der Ankun~s- und Brutzeit 
zur Verftigung stehenden 12 Untersuchungsfl~ichen wurde als Ausfliege- und Freilassungsfliiche 
fiir die unten beschriebenen Verfrachtungsversuche stets nut das Gebiet ,,Joneck" heran- 
gezogen. 

Die Versuche bestanden 1975 in einem wechselseitigen Austausch zwischen beiden Ver- 
suchsarealen, und zwar jeweils yon Eiern (Bebriitungsgrad unterschiedlich) bzw. Nestlingen 
(7--14 Tage ait). Um die jeweiligen Eltern auch nach der Formahme ihres Geleges an die 
NisthShIe zu binden, versahen wir die Nester w~ihrend der zwSlfstfindigen Austauschaktion 
e.rsatzweise mit hSlzernen Ei-Attrappen, die zwischenzeitlich normal bebrtitet wurden. Der 
El-Transport erfoIgte in wattegepolsterten, w~irmehaltenden Styroporbehiiltern, die ihrer- 
seits auf W~irmflaschen gelagert waren. - -  Beim Austausch yon Nestlingen achteten wit in 
jedem Fall darauf, dab die Elternv/Sgel in der Zwischenzeit mindestens zwei - -  eigene oder 
fremde - -  Junge im Nest hatten. Wiihrend der Verfrachtungsfahrten versorgten wir die Nest- 

1) Gef/Srdert'mit Hilfe von Forschungsmitteln des Landes Niedersachsen. 
2) Erweiterte Fassung eines am 7.6. 1978 auf dem XVII. Internationalen Ornithologen-Kongref~ in 

Berlin gehaltenen Symposium-Vortrages. 
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linge halbstiindlich mit Futter. - -  1976 wurden Nestlinge am Geburtsort im Raum Lingen 
yon Hand aufgezogen, dort iJber den Ausfliegetermin hinaus gek~ifigt und sp~iter im Wolfs- 
burger Raum (,,Joneck") freigelassen. Die Aufzucht und Haltung erfolgte - -  meist in Grup- 
pen yon 5 Jungv/Sgeln - -  in Holzk~ifigen mit Poly~ithylennetz-Bespannung. Zur Ern~ihrung 
verwendeten wir ein selbstgefertigtes Futtergemisch (Weichfresser-Futter vermengt mit Rinder- 
herz, Salat, Kalk, Vitaminen u.a., dazu relchlich Mehlwurm- und frische Ameisenpuppen), 
bei dem die V6gel gut gediehen. Noch unselbst~indige Junge wurden yon 4.30 Uhr bis 
21.30 Uhr in etwa halbstilndigem Abstand geftittert. Die Verfrachtung der Jungv~Sgel erfolgte 
nachts in ihren K~ifigen. Vor der Freilassung in der Morgend~immerung wurde noch einmal 
Futter und Wasser gegeben. 

Zum Nachweis eventueller Ansiedlungen in dem einen oder anderen Raum erfolgte 1976, 
1977 und 1978 in beiden Versuchsarealen ein Kontrollfang s~imtlicher in den Nisthtihlen der 
Untersuchungsgebiete angetroffenen ~ und ~ yon Ficedula hypoleuca. Um die Ansiedlungs- 
m~Sgli~keiten zu erhBhen, wurden sowohl auf der Lingener Versuchsfl~iche ats auch ira Wolfs- 
burger Raum im Versuchsgeblet ,,Joneck" zu den bereits vorhandenen (teils schon yon Meisen 
besetzten) Nistkiisten 1976 und 1977 jeweils noch reichlich neue H~Shlen zur Verftigung ge- 
stellt. Aut~er der - -  bei Ficedula hypoleuca gefahrlos m~Sglichen - -  Brutzeitkontrolle s~imt- 
Iicher Paare wurden in 4 Untersuchungsgebleten des Wolfsburger Raumes 1976 und 1977 in 
den Wochen der Trauerschn~ipper-Ankun~ mit Hilfe automatischer Pendelfallen (vgl. WI~qKEL 
1975) auch die nur nisthBhlenbesuchenden Individuen gefangen und registriert. 

Fiir die Mithilfe bei den speziellen Arbeiten (Aufzucht der Jungv/Sgel, Verfrachtungs- 
Transport, Fangaktion) haben wir vor allern den folgenden Damen und Herren vielmals zu 
danken: EARS ANDERSEN, MARGRIT FRANTZEN, ECKHARD GARVE, UWE GRAALFS, UTE RAHNE, 
I-tELMUT STERNBERG, INGRID Tt-IESING, EEONHARD "VETTER, DORIS WINKEL und GERHARD 
TIqESlNG, der sich als Leiter und Mitarbeiter des Aufzuchtteams besonders verdient gemacht 
hat. Ftir die kritische Durdasicht des Manuskriptes danken wir KLAVdS IMMELMANN und JORGEN 
NICOLAr. Die Ubertragung der Zusammenfassung ins Englische verdanken wir Miss ROSZMARY 
JELLIS (Pinner/London). 

3. Die Versuche und ihre Ergebnisse 

3.1. V e r f r a c h t u n g  y o n  E i e r n  u n d  N e s t l i n g e n  

Zur Kliirung der Frage, in welche Geblete Trauerschn~ipper zur Fortpflanzung 
zuriickkehren, wenn sie als Embryonen an einen anderen Ort  verfrachtet wurden, 
tauschten wir im Jahre 1975 Gelege aus dem Raum Wolfsburg gegen soldle aus dem 
Raum Lingen aus (Versuche 1 und 2, vgl. Tab. 2). Bei Versuch 1 wurden aus den yon 
Wolfsburg nach Lingen verfrachteten Eiern 107 und bei Versuch 2 aus den yon Lingen 
nach Wolfsburg verfrachteten Eiern 47 Nestlinge fliigge. Wie Tab. 2 zeigt, konnten 
in den Folgejahren yon ersteren 5 Individuen bei Lingen und yon letzteren 5 bei 
Wolfsburg als Brutv6gel nachgewiesen werden (Einzeldaten siehe Tab. 3). Damit find 
alle 10 wiedergefundenen Trauerschn~pper an den Ort  zuriickgekehrt, an welchem 
fie nach der im Ei erfolgten Verfrachtung fliigge geworden waren, w~ihrend sida 
keiner an seinem eigentlichen Herkun~sort nachweisen lieiL 

Auch yon den 29 bzw. 38 aus der Nestlings-Verfrachtung (yon Wolfsburg nach Lin- 
gen bzw. yon Lingen nach Wolfsburg) stammenden und jeweils im Nicht-Geburts- 
gebiet ausgeflogenen JungvBgeln (Versuche 3 und 4, Tab. 2) wurden 4 bzw. 5, also 
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insgesamt 9 Exemplare in diesen Ausfliegegebieten (Einzeldaten siehe Tab. 3), kein 
Exemplar jedo& am Geburtsort wiedergefunden. 

Aus den Versuchen 1 bis 4 ergibt sich, dat~ bei mitteleurop~iischen Trauerschn~ippern 
die Kenntnis des Geburtsortes nicht angeboren ist, sondern bei oder nach dem Aus- 
fliegen erworben werden mug. Damit entspricht unser Ergebnis dem Resultat, das 
POLIWANOW und SCHTSCHERBAKOW (nach Sammelreferat yon MAUERSBERGER 1957) bei 
ihren in Rut~land fiber eine Entfernung yon 400 bzw. 50 km vorgenommenen Ver- 
frachtungen ffir osteurop~iische Trauerschn~ipper feststellten. Entsprechende Befunde 
liegen z.B. auch fiir Halsbandschn~ipper Ficedula aIbicollis (L6HRL 1959), Stockente 
Arias platyrhynchos (VXLIKANGAS 1933), Kurzschwanzsturmtaucher Puffinus tenu- 
irostris (SERvrNTY 1967) und SilbermSwe Larus argentatus (DI~osT 1958) vor (ygl. 
hierzu auch Scn/2z 1938). 

Der Nachweis, dat~ die Kennmis des Geburtsortes nicht im Erbgut verankert ist, 
kann auch allgemein gesehen keinesfalls verwundern, denn es w~ire kaum vorstellbar, 
dat~ jedem Individuum sein eigener Geburtsplatz, also jedem ein anderer geogra- 
phischer Oft, angeborenermagen bekannt ist. 

3.2. V e r f r a c h t u n g  y o n  J u n g v 6 g e l n  n a c h  A u f z u c h t  u n d  
K ~ i f i g u n g  am G e b u r t s o r t  

Aufbauend auf den Ergebnissen der Versuche Ib is  4 prfiften wir in einer 5. Ver- 
suchsserie die Reaktion yon Trauerschn~ippern, welche an ihrem Geburtsort fiber den 
potentiellen Ausfliegetermin hinaus fast 3 Wochen, also bis zu einem Lebensalter yon 
etwa 36 Tagen, in K~ifigen gehalten und erst dann verfrachtet und freigelassen wur- 
den. Ffir diesen 1976er Versuch standen 80 JungvSgel aus dem Lingener Raum zur 
Verffigung, die dort yon Hand aufgezogen, bis zum 4. Juli gek~ifigt und dann am 
5. Juli bei Wolfsburg freigelassen wurden. Wie Tab. 2 zeigt, liegen aus den folgenden 
Jahren 6 Rfickkehr-Nachweise - -  ausschliefflich aus dem Freilassungsgebiet bei Wolfs- 
burg - -  vor (Einzeldaten siehe Tab. 4)3). Dieser Befund beweist, daf~ 

a) die fast dreiwSchige K~ifighaltung am Geburtsort keinen Einfluf~ auf die end- 
giJltige Festlegung des ,,Heimatortes" hatte, 

b) die ,,Heimatort"-Fixierung auch noch etwa 3 Wochen nach dem potentiellen Aus- 
fliegetermin, also bei oder nach dem realen ,,Ausfliegen" (= Freilassungstermin) 
mSglich war, 

c) die bis zum Beginn des Herbstzuges zur Verfiigung stehende Zeitspanne noch 
ausreichend war, eine definitive ,,Heimatbindung" zu bewirken. 

Hiermit vergleichbare Untersuchungen stellte unseres Wissens nur L6HRL (1959, 
1962) am Halsbandschn~ipper Ficedula albicollis an, wobei er zu ~ihnlichen Resultaten 
wie wir am Trauerschn~ipper gekommen war. 

3) Im Rahmen eines Kontrollversuches unterblieb bei weiteren 29 Lingener Trauerschn~ippern eine 
Verfrachtung nach Wolfsburg. Die VSgeI wurden am 5.7. 1976 am Ort ihrer Geburt und K~ifigung 
(=  Lingen) freigelassen. Der bislang einzige sp~itere Brutzeit-Wiederfang (1978, vgl. Tab. 4) erfolgte - -  
wie zu erwarten - -  im Freilassungsgebiet bei Lingen. 
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4. D i s k u s s i o n  der Ergebnisse  

Da die M/Sglichkeit der genetischen Verankerung des Geburtsortes ausgeschlossen 
werden konnte, bleibt zu fragen: Ist beim Trauerschn~ipper die Fixierung des Heimat- 
ortes, zu dem er in seinem sp~iteren Leben auf dem Heimzug zuriickstrebt, durch eine 
Pr~gung in engerem Sinne bzw. eine pr~igungsartige Erscheinung oder durch einen 
andersartigen Lernvorgang verursa.cht? 

Letzteres kann nach dem yon dieser Art bekannten Zugverhalten so gut wie aus- 
geschlossen werden. Ein im Herbst ins Winterquartier abgezogenes Individuum wtirde 
zwar theoretisch auch dadurch zu seinem Heimatort zuriickfinden, daf~ es im Frtihjahr 
lediglich den beim Wegzug kennengelernten Weg in umgekehrter Richtung wieder 
zuriickflSge (,,Wegumkehr", vgl. W. & R. WILTSCHKO 1976); doch ist bekannt, daf~ 
Ficedula hypoleuca im Frtihjahr auf einem anderen, vom Herbstzug deutlich ab- 
weichenden Wege heimzieht (DRosT & SCHILLINO 1940; noch unver/Sffentlichtes Wie- 
derfundmaterial der ,,Vogelwarte Helgoland"). Der Heimatort muff sich dem Trauer- 
schn~ipper also auf eine andere Weise einpr~igen, d.h. die Geburtsort-Fixierung eine 
Art Pr~tgungs-Vorgang sein (vgl. BERNDT & WINXEL 1975). 

Pr~igung liegt nach IMM~LMANN (1969, 1970) dann vor, wenn eine Verhaltensweise 
in frtihem Alter w~ihrend einer sensiblen Phase dutch bestimmte Eindrticke aus der 
Umwelt schnell und stabil festgelegt wird (vgl. z.B. NICOLAI 1964). Prii~ man das 
Heimkehrverhalten des Trauerschn~ippers im Hinblick auf diese Pr~igungs-Kriterien, 
so l~if~t sich folgendes feststellen: 

1. Die Fixierung auf den Geburtsort erfolgt w~ihrend einer friihontogenetischen 
Phase und innerhalb kurzer Zeit, da ausgeflogene Jungv6gel in der Regel sehr schnell 
das eigentliche Geburtsgebiet, in das sie sp~iter zurtickkehren (vgl. z.B. YON HAART- 
MAN 1949, LICHATSCHEW 1955, CURIO 1958, CAMPBELL 1959, B~RNDT & STERNBERG 
1966), verlassen sollen (vgl. z.B. DROST & SCHILLING 1940, CURIO 1959, JONES 
et al. 1977). Dabei kann allerdings unter experimentellen Bedingungen die endgtiltige 
Fixierungsphase - -  eventuell im Rahrnen einer Umpr~gung - -  auch spiiter (und zwar 
- -  wie in unserem Versuch 5 nachgewiesen - -  erst in einem Alter -con mindestens 
36 Tagen) beginnen und trotzdem his zum frtihen Wegzug dieser Art (vgl. CI~EOTZ 
1955) noch erfolgreich abgeschlossen werden. Nach den Befunden yon L/3HRL (1959) 
l~t~t sich bei FiceduIa albicolIis die Pr[igungsphase sogar noch welter einengen, da die 
definitive Fixierung bei seinen Verfrachtungsversuchen zum Tell erst in einem Alter 
der V6gel yon etwa 45 bis 50 Tagen eingesetzt haben konnte. Ob die fehlenden 
Riickkehrnachweise yon l-Ialsbandschn~ippern, die erst im Alter "con rund 60 Tagen, 
also nach Beendigung ihrer Jugendmauser, yon L6HRL freigelassen wurden, auf das 
Ende der sensiblen Phase zurtickgeht, oder ob die Zeit bis zum Wegzug ffir eine Pr~- 
gung nicht mehr ausreichte bzw. ganz andere Griinde vorlagen, konnte nicht gekl~irt 
werden. Normalerweise mut~ jedenfalls die Pr~igung bis zum Beginn des Herbstzuges 
abgeschlossen sein. 



Heft 1 ] 
1979 J Geburtsortspri igung beim Trauerschn~ipper 49 

2. Die Fixierung auf den Geburtsort erfolgt beim Trauerschn~ipper sehr dauerhaflc. 
BERNI)'r & STEV.NBERC (1966, 1969) fanden rund 50 °/0 aller als zuriickgekehrt nach- 
gewiesenen einj~ihrigen V/Sgel bis zu einer Entfernung yon nur 1000 m yore jeweiligen 
Gebnrtsplatz brtitend wieder. Insgesamt strebte jedoch allem Anschein nach primer ein 
noch wesentlich h~Sherer Prozentsatz zum Geburtsplatz zuriick, doch war es nicht allen 
m~Sglich, hier auch eine Bruth/Shle in Besitz zu nehmen. Infolgedessen wurden die in 
der intra- und interspezifischen Rivalit~it Unterlegenen zu einem Spacing in die an- 
grenzenden Gebiete gezwungen (vgl. BERNnT & STERNBERG 1968, B~I~NnT & WINII~L 
1974). Das Vorkommen solcher exogen-bedingten vom Geburtsort wegfiJhrenden 
Dismigrationen wird auch durch die zahlreichen F~lle in unserem noch unver6ffent- 
lichten Material belegt, in denen Trauerschn~ipper, welche im ersten Jahr in relativ 
grof~er Entfernung yore Geburtsplatz brtiteten, in sfiteren Jahren jedoch wieder in ihr 
Geburtsgebiet riickgesiedelt sind (vgl. BZRNDT & ST~RNB~RG 1965). Hierdurch wird 
sogar wahrscheinlich, daf~ yon den im ersten Brutjahr entfernt vom Geburtsplatz 
brtitenden Trauerschn~ippern tiberhaupt allj~hrlich ein relativ grot~er Teil zuerst zum 
Geburtsort zuriickkehrt und dann erst bei erneutem Mangel an freien Brutgelegen- 
heiten den bereits in der vorangegangenen Brutperiode besetzten Fremdbrutort wieder 
ansteuert (vgl. BZRNDT & STEI~NB~RG 1965, 1968). So spricht auch die groi~e Be- 
deutung, die dem Spacing fiJr das Zustandekommen des Dispersionsmusters beim 
Trauerschn~ipper zukommt, nicht etwa gegen, sondern gerade ftir eine weitgehende 
Ortspr~igung, die jedoch infolge begrenzender Faktoren oR nicht realisiert werden 
kann. 

3. Als letztes bleibt zu fragen, welches die ,,bestimmten Eindriicke" sind, die sich 
dem einzelnen Individuum aus seiner Umwelt bei der Fixierung auf den Geburtsort 
einpr~gen. Nach den neuesten an ZugvSgeln gewonnenen Befunden tiber das Vor- 
handensein eines angeborenen Magnetkompasses (WILTSCHKO & MEI~K~L 1971; 
WILTSCHKO 1974, 1977; WILTSCHKO ~x~ GWINNER 1974) k~Snnte die M/Sglichkeit be- 
stehen, daf~ auch ftir die Fixierung der Geburtsorts-Kenntnis im Vogel das Erd- 
Magnetfeld, und zwar das jeweilige ~Srtliche seines individuellen Geburtsortes (bzw. 
bei friihen Verfrachtungen: des neuen ,,Heimatortes"), "con Bedeutung ist und damit 
zum relevanten Pr~igungsfaktoren-Komplex gehtSrt. 

In Zusammenfassung unserer Ergebnisse und l[lberlegungen erscheint es uns berech- 
tigt, die Fixierung auf den Geburtsort beim Trauerschn~ipper, wenn auch nicht als 
klassische Pr~igung im strengen Sinne (vgl. hierzu LORENZ 1935), SO doch zumindest 
als pr~igungsartige Erscheinung (IMM~LMANN 1976) ZU deuten, wobei jedoch nicht aus- 
geschlossen werden soll, da~ in die Ortspriigung 4) auch andere Lernkomponenten mit 
eingehen ktSnnen. 

4) ,,Pr~igung" auf die Heimatregion konnte auf~er f/Jr den Halsbandschn~ipper (L6HRL 1959) auda fiir 
Kurzsdlwanzsmrmtaucher (S~RwNTX 1967) und Lachs Salmo salar (Pr~igung auf den Geruch des 
Heimatgew~.ssers, HASL~I~ 1962) nachgewiesen werden (vgI. hierzu auch SOKOLOX¢ 1976 f/Jr Phylloscopus 
trochilus, Sylvia nisoria, Hippolais icterina, Fringilla coelebs und Sturnus vulgaris; ffir die ~lbersetzung 
des russischen Textes der vorgenannten Arbeit sind wir Herrn E. voN TOLL ZU groi~em Dank ver- 
pflidatet). 
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5. Zusammenfassende Diskussion fiber das Zug- und Heimkehrverhalten 
des Trauerschn~ippers 

Als Fazit aus den Ergebnissen unserer Feldexperimente m6chten wir unter Ein- 
beziehung der einschl~igigen Literatur folgendes Schema vom Zug- und Heimkehr- 
verhalten erstmals ziehender Trauerschn~ipper entwerfen: 

Der Trauerschn~ipper, bei dem die Kenntnis des Geburtsortes nicht vererbt ist, pr~gt 
sich bei oder kurz nach dem Ausfliegen aus seiner GeburtshShle 5) auf seine Heimat, 
zu der er dann sp~iter zuriickkehrt. Der Wegzug, welcher nach Beendigung der 
Jugendmauser beginnt, fiihrt zun~ichst in s~idwestlicher Richtung bis an die West- 
ki]ste der Iberischen Halbinsel (Dl~osT & SCHILLING 1940), knickt dann nach SSE ab 
(vgl. hierzu allgemein ZINK 1977) und endet in den zentralafrikanischen Urw~ilderr~ 
(GROTE 1930). 

Bei Arten, yon denen bekannt ist, dal~ die Jungv/Sgel wie beim Trauerschn~ipper in 
ihrem ersten Herbst ohne Fiihrung dutch erfahrene AltvSgel in die Winterquartiere 
ziehen miissen, nimmt man f~ir diesen erstmaligen Wegzug heutzutage allgemein eine 
genetische Grundlage an (vgl. z.B. GWINNrR 1968 a,b; BrRTt~OLD et al. 1972; 
Brl~THOLD 1977). Die kompliziert erscheinende erbliche Verankerung des herbstlichen 
Zugknicks beim Trauerschn~ipper kSnnte sich hierbei phylogenetisch erkl~iren: Der 
nach SSE gerichtete zweite Zugweg-Abschnitt di~rfte sich bei Ficedula hypoleuca zu 
einer Zeit herausgebildet haben, als diese Art die Eiszeit im Iberischen Refugium 
iiberdauerte. Im Zuge der nacheiszeitlichen nordostw~irts tiber Europa gerichteten 
Ausbreitung entstand dann als zus~itzliche Adaptation die Vererbung der SW-ver- 
laufenden (heutzutage ersten) Teilstrecke des Wegzuges - -  und zwar als Umkehrung 
des Einwanderungsweges, welche auch yon anderen Arten (vgl. BERNDT & M~ISE 
1959) bekannt ist. 

Da der Heimzug des Trauerschn~ippers --  wie oben erw~/hnt --  auf einem anderen 
Wege als der Wegzug, und zwar mehr oder weniger geradlinig zum Geburtsort hin, 
erfolgt, miissen die bei der t-Ieimatpr~igung der Jungen nach dem Ausfliegen auf- 
genommenen Pr~gungsmerkmale solche gewesen sein, die den Vogel in die Lage ver- 
setzen, seine Heimat vom Winterquartier her -+ geradlinig gezielt anzusteuern und zu 
erreichen (vgl. hierzu u.a. SCHMIDT-KoENIG 1973; WALRArr 1974; EMLEN 1975; 
K6HLER 1975, 1978), bei welchem Ph~inomen z.B. die geomagnetische Strahlung eine 
bedeutende Rolle spielen k~Snnte (siehe oben; vgl. auch BAMBrRGER et al. 1978). Ein 
Trauerschn~ipper wiirde also sein Heimatgebiet mit Hilfe des artspezifischen Naviga- 

5) Im Rahmen spezieller Untersuchungen gelang Herrn G. TI-IESlNG 1978 am 28. 6. der Fang eines 
jungen Trauerschn~ippers, der am 2.6. dieses ]'ahres im selben Gebiet als 8-t~igiger Nestling beringt 
worden war. Dieser Schn~ipper konnte damit mindestens 17 Tage nach Verlassen des Nestes noch in 
unmittelbarer N~.he seines Geburtsplatzes nachgewiesen werden! Ob derartiges die Regel ist, kann zur 
Zeit nicht entschieden werden (vgl. dazu JoN~s et aI. 1977: ,,What happens to Pied Flycatchers once 
the broods have fledged has been a mysteri"). 



Heft 1] 
1979 J Geburtsortspriigung beim Trauerschniipper 51 

tionsverrnSgens und der ihm eingepr~igten Kenntnis des Geburtsortes wiederfinden, 

wobei zur Feinorientierung evtl. auch optische Erinnerungsbilder hinzukommen, die 
das Individuum bis zu seiner GeburtshShle Rihren kSnnen6). 

Zusammenfassung 
Die Rilckkehr yon ZugvSgeln ins Heimatgebiet ist ein yon vielen Arten aufgrund zahl- 

reicher Ringwiederfunde gut bekanntes Ph:,inomen, das als ,,Geburtsortstreue" bezeichnet wird. 
Am Belspiel des in Zentralafrika iiberwinternden Trauerschniippers Ficedula hypoleuca unter- 
suchten die Verfasser, ob die Kenntnis des Geburtsortes angeboren ist oder durch Pr~igung 
bzw. Lernen erworben werden mull Zur Priifung dieses Fragenkomplexes wurden 1975 und 
1976 Eier, Nestlinge und bis 3 Wochen tiber den potentiellen Ausfliegetermin im Geburtsgebiet 
gek~ifigte JungvSgel 250 km welt in ein anderes yore Trauerschn~,ipper bewohntes Gebiet 
verfrachtet (Versuchsgebiete im westlichen bzw. 5stlichen Niedersachsen). Da die Brut-Ansied- 
lungen, welche 1976, 1977 und 1978 yon diesen VersuchsvSgeln nachgewiesen werden konn- 
ten, ausnahmslos im jeweiligen Ausfliege- bzw. Freilassungsgebiet erfolgten, kann die Kennt- 
nis der Heimat nicht genetisch festgelegt sein. Vielmehr erfolgt die Fixierung des Geburtsortes 
wiihrend einer Jugendphase innerhalb kurzer Zeit und in sehr stabiIer Weise. Daher halten 
es die Verfasser fiir berechtigt, die Erscheinung der ,,Geburtsortstreue" auf einen priigungs- 
artigen Vorgang zuriickzufiihren. 

In der zusammenfassenden Diskussion wird versucht, einen schematisch-hypothetischen 
l~berblick ilber das Zug- und Heimkehrverhalten eines Trauerschn~ippers innerhalb seines 
ersten Lebensjahres zu geben. 

Summary 
T r a n s f e r - E x p e r i m e n t s  on  P r o b l e m s  of  I m p r i n t i n g  to  t h e  B i r t h - .  

p l a c e  in  t h e  P i e d  F l y c a t c h e r  Ficedu la  hypoleuca .  

The return of migratory birds to their birthplace is a well-known phenomenon, from the 
numerous recoveries of ringed birds of many species. It is designated "faithfulness to birth- 
place" (= "Geburtsortstreue"). With the Pied Flycatcher (wintering in Central Africa) as 
their example, the authors investigated whether knowledge of the birthplace is innate or 
acquired by an imprinting or learning process. For the examination of these questions, in 
i975 and 1976, eggs, nestlings and caged fledgllngs (about 3 weeks over the potential fledg- 
ing day in the breeding area) were transferred 250 km away to another breeding area of the 
Pied Flycatcher (numbers of fledged or released young see tab. 2; test areas in the Western 
and Eastern part of Lower Saxony, Federal Republic of Germany, see tab. 1). 

As the breeding settlements of these test birds, which were ascertained in 1976, 1977 and 
1978, took place without exception in the area where the birds fledged or were released 
(see tab. 2, 3 and 4), knowledge of the birthplace cannot be fixed genetically. Fixation on 
the birthplace, on the contrary, occurs during the juvenile stage within a short period and 
in durable form. Therefore the authors consider it justifiable to attribute faithfulness to the 
birthplace to an imprinting-like process. 

In the comprehensive discussion, there is an attempt, to provide a schematic, hypothetical 
survey of the outward and homeward migratory behaviour of a Pied Flycatcher within its 
first year of life. 

~) Die Erscheinung, daft im Endeffekt nur sehr wenige Trauerschn~ipper tats~ichlich in ihrer Geburts- 
hShle und deren allern~tchsten Umgebung briiten, geht erwiesenermaflen auf intra- und interspezifische 
Rivalit~it zuriick (BrRNDT & ST~RNB~RO 1969). 
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