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Der Bienenfresser Merops apiaster als Klimazeiger: 
Zum Einflug in Bayern, der Schweiz und Baden im Jahr 1644 

Ragnar Kinzelbach, Bernd Nicolai und Rolf Schlenker 

KINZELBACH, R., B. NICOLAI, R. SCHi~NK~R (1997): The Bee-eater Merops 
apiaster as indicator for climatic change. Notes on the invasion 
in the year 1644 to Bavaria, Switzerland and Baden. J. Orn. 138: 
297-308. The discovery of a document from 1644 in the Museum Heineanum 
at Halberstadt (Germany) encouraged to collect, so far as possible, all complete 
records (date, place) of the Bee-eater (Merops apiaster) north of the Alps in the 
period between 1500 and 1800. Comparison with long term climate curbs 
proved, that the Bee-Eater is a sensitive indicator for mild winters and above-ave- 
rage spring temperatures. On the other hand, the close correlation between cli- 
matic factors and the expansion of this species to central Europe is a strong evi- 
dence that birds are sufficiently recorded by old historical sources to make use 
of them as historical bio-indicators. 

(R. K.) Allgemeine & Spezielle Zoologie, Universit~itsplatz 2, 18055 Rostock. -- 
(B. N.) Museum Heineanum, Domplatz 37, 38820 Halberstadt. -- (R. S.) MPI 
fiir Verhaltensphysiotogie, Vogelwarte Radolfzell, Schlofl M6ggingen, 78315 
RadolfzelL 

Einleitung 
Der Bienenfresser dringt aus dem mediterranen Tell seines Brutgebiets immer wieder 
bis nach Nordeuropa vor. In Mitteleuropa b~tet  er derzeit regelm~flig in der Groflen 
Ungarischen Tiefebene und mit lokalen Vorkommen in der Kleinen Ungarischen 
Tiefeben~ im Wiener Becken und im SE-polnischen Becken. Fluktuierende Brutvor- 
kommen einzelner Paare oder kleiner Gruppen fiihren welt in die westlich und n6rd- 
lich angrenzenden Landschaften. Mit Ausnahme von Luxemburg, Liechtenstein und 
der Schweiz hat die Art in den letzten Jahrzehnten in allen L~ndern Mitteleuropas 
gebriitet. Als Zuggast tritt der Bienenfresser in den letzten Jahren einzeln oder in klei- 
nen Trupps fast allj~hrlich in Erscheinung oder briitet, wie im Siiden yon Sachsen- 
Anhalt, in Bayern oder in Baden (RuPP & SA~VIER 1996). 

Die Entdeckung eines neuen, sehr genauen Beleges (Nachweis 4) aus dem Jahr 1644 
wird bekanntgeben und zu den bisher bekannten Nachweisen in Mitteleuropa vor 
dem Jahr 1800 in Bezug gesetzt. 

Nachweise in Mitteleuropa vor 1800 
Aus dem Altertum gibt es bisher keine Nachweise in Mitteleuropa. Die antiken Belege 
aus dem Mittelmeergebiet lassen keine signifikanten Unterschiede zum heutigen Ver- 
breitungsbild erkennen (z. B. KELLER 1913, DAWSON 1925). 
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Im Mittelalter wird der Bienenfresser aus der mediterranen Region mehrfach abgebil- 
det, z.B. Italien um 1400 im Pepysian Sketchbook (YAPP 1981) oder auf dem 
Gem~ilde ,Johannes der T~iufer geht in die W~te" von D. GHIRLANDAIO, Florenz 
1490. Die Angaben bei ALBERTUS MAGNUS (STADLER 1921) gehen wahrscheinlich volt- 
st~indig auf ARISTOTELES (ed. AUBEP, T & WIMMER 1868) und damit ebenfalls auf den 
mediterranen Raum zur~ck. 

N6rdlich der Alpen sind bislang keine auf das Mittelhochdeutsche zuriickzufiih- 
rende Volksnamen gefunden worden, welche auf Kenntnis und damit gelegentliches 
Vorkommen der Art hinweisen, ,Imbenwolff" (Bienenwolf) oder ,Imbenfrass" sind 
nach GRIMM & GRIMM (1984 1 Spalte 1820) ,uralte benennung" -- allerdings ohne 
Beleg. SUOLAHTI (1909: 33) hielt sie fiir Neusch6pfungen durch GESSNER (1554: 575); 
dieser hat sie jedoch dem Vokabular aus EBEP, & PEUCER (1552) entnommen, womit 
sie doch wieder als ~iltere Volksnamen anzusehen sind. Daran schlief~en sich weitere 
Glossare (vgl. SUOLAHTI) an und ein Beleg aus Zfirich: ,ymmenfrasz, ein fr6mbder 
vogel, apiastra, ymbenwolf" (MAAL~P, 1561). 

Mittelalterliche, bisher auf den Bienenfresser bezogene Stellen sind nicht oder 
zumindest nicht eindeutig Merops apiaster zuzuweisen, z.B. der Beleg bei GRIMM & 
GRIMM (1984. zit., nach REINHARDT S. 419, wo lupus und picus streiten) oder die Iden- 
tifizierung des merops bei YON MEGENBERG mit einem Specht (DAwsON 1925), schlietL 
lich die unentwirrbaren Verwechslungen in sp~itantiken und mittelalterlichen Texten 
mit G~nspecht, Pirol und sogar Wiedehopf. Trotz Bedeutungsgleichheit nicht auf 
Merops apiaster beziehbar sind auch Angels~ichsisch ,beohata, beovine, beovulf"; letzte- 
resist bekanntlich ein Beinamen ftir den B~iren und ein davon abgeleiteter Wunsch- 
namen. 

Aus der frtihen Neuzeit (16.-- 18. Jh.) gibt es hingegen gesicherte Belege~ Der Bienen- 
fresser trat jedoch unregelmSGig auf, wie sich aus der geringen Koh~irenz der Nomen- 
klatur und den immer wieder spontan auftretenden Neubenennungen ergibt, z.B. 
Gelbkopf (BECHSTEIN 1807: 1100) Heuvogel, Heumacher, Schwanzeisvogel, Bienen- 
f~inger, einsamer Bracher (BuFFON 1794). Dagegen sind Immenfraf~ (GEssl,~R 1554) 
oder das jiingere Wort Bienenfresser gelehrte Obersetzungen von gr. melissophagos der 
antiken Autoren, ebenso der ,bee eater" der englischen Literatur (CHm, LETON 1668 
nach LOCKWOOD 1993). 

Vereinzelt gibt es Bienenfresser auf den Gem~ilden des 16. und 17. Jh., z.B. bei 
JAN B~UOH~L, ,Die Luft" yon 1611 (JACKSON 1993: 7), fraglich bei CAmaVAGGIO, 
,Vogelstilleben" von etwa 1590 (JACKSON 1993: 47) oder bei ToBIa VOOD, ,Pfau und 
V6gel in einer Landschaft" von 1790 (JACKSON 1994: 137). Herkunft oder Vorlagen 
sind unbekannt bzw. liegen in Italien, so daf~ sich daraus keine faunistischen Hinweise 
fiir Mitteleuropa ergeben. 

Die derzeit greifbaren Nachweise bis zum Beginn des 19. Jh. werden hier ohne 
Anspruch auf Vollst~indigkeit zusammengestellt. Besonderes Interesse verdient der 
neue Nachweis von 1644. 
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Abb.  1. Die ~iltesten wissen- 
schaft l ichen Abbi ldungen  des 
Bienenfressers. - -  a. Bienenfres- 
set yon  Kreta, nach P. BEtON 
(1554). - -  b. Bienenfresser yon  
Kreta, C. G~ssmR (1554) nach 
P. BELON (1554). - -  C. Bienen- 
fresser yon  Stragburg, C.  G~ss- 
NER (1554) nach L. SCHAN. - -  
The  oldest scientific pictures of 

Bee-eater. 

0 
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(1): ,Umb Philippi Jacobi (Mai 1517), sitxd seltzame V6gel / so unbekant / umb Leipzig gese- 
hen / und gefangen worden / an gr6sse / wie schwalben / mit langen Schn~beln / Theten 
den Bienen / und Fischen grossen Schaden:' (HwCDENREICH 1635). Ebenfalls 1517 ,kamen 
unbekannte V6gel in Teutschland wie die Schwalben und hatten lange Schn~ibel" (J. G. 
ALBRECHT nach GLASER & MILITZER 1993: 22, vgl. auch HEYDER 1952). Es btdbt often, ob 
diese Angabe eigenst~indig ist oder nut auf die Kunde des Auftretens bei Leipzig zuriickgeht. 
- -  Ein Masseneinflug im Mai 1517, Leipzig. 

Eine Abbildung des Bienenfressers (Abb. 1) gab BELON (1554), zusammen mit Kennmissen 
yon Kreta, die er auf seiner Orientreise gesammelt hatte (B~LoN 1553). Sie ist bier nut wich- 
rig, weil das merkmalsarme Bild yon GESSNZt~ (1554) iibernommen wurde und ihm als Beleg 
ftir den ,Merops', den eigentlichen Bienenfresser, diente, dessen Vorkommen er nach ALBER- 
SUS und BELON mit Griechenland und Itatien angab. Als Marginalie in einer B~toN-Ausgabe 
handschriftlich aus dem 16. Jh.: ,imbenstecher". 

(2): Wichtiger ist GESSN~S Angabe tiber einen ,an&ren" Bienenfresser, dessen abweichende 
Merkmale ihn zur Aufstellung einer neuen Art ,Merops altera" veranlaSten. Er erhielt in Strai~- 
burg ein koloriertes Blatt, das als Vorlage zum Holzschnitt (Ausgabe 1557 S. CLXII; Abb. i) 
und fiir eine detaillierte Beschreibung der Gefiederf~irbung diente Seine Quelle (,ab aucupe 
quodam & pictore Argentinensi") ist LUCAS SCHAN (in Strat~burg seit 1526). Von ihm stammt 
auch der lokale Name ,Seeschwalm" (,marina hirundo"), der nach K6rperform, Ktirze der 
Ftif~e, Flugweise urld der Insektennahrung dem Vergleich mit Schwalben entspringt (vgl. die 
Quellen fiir 1517). Das Bestimmungswort ,See" -- heif~t so viel wie ,exotisch"; dies deckt sich 
mit den lateinischen Ausgaben (1554, 1585) ~rarissime tamen circa Argentinam conspicitur", 
verdeutscht 1557: ,so dann daselbst / doch s~ilten ges~en wirt". Dennoch kann ein Brutvor- 
kommen vermutet werden, denn ,versatur, ut audio, circa aquas", ,er h~ilt sich dem Vernehmen 
nach bei den Wassern auf", vermutlich bei den steilen Flut~ufern, in denen er briitete. -- Ein 
Vorkommen im Jahre 1554 oder wenige Jahre davor bei Strat~burg, das Modell fiir die Abbil- 
dung yon L. SCHAN in GeSSNEt~ wurde dort gefangen oder erlegt; Brut ist wahrscheinlich. 

(3): Indirekt teike GEss>rzR (zitiert nach 1585: 703, vgl. KINZe~BACH 1995b) unter der Rubrik 
,leuchtende V6gel" ein Zeugnis far Vorkommen vor 1554 im Vogtland ink: ,Germanus 
quidam mihi asseruit, se in patriae suae Votlandiae Bohemis vicinae sylvis, auem quondam 
vidisse turdi minoris magnimdine, colore partim caeruleo, partim aureo sive croceo..." Uber- 
setzung: ,Ein Deutscher teilte mir mit, dat~ er in den W~ldern des Vogtlands, seiner in der 
N~ihe B6hmens gelegenen Heimat, einst einen Vogel gesehen habe yon der Gr6f~e einer klei- 
nen Drossel (= marktbiirtiger Gegensatz zur ,grof~en' Wacholderdrossel) yon Farbe teits him- 
melblau, teils golden oder leuchtend gelb..." Fiir den yon GZSSNeR unter Zweifeln zun~ichst 
vermuteten Sddenschwanz scheidet das Tier nach den Farben aus, ebenso ftir die welt gr6f~ere 
Blauracke, deren Gefieder der gelben Farbe entbehrt; es bleibt, zieht man nicht den Eisvogel 
in Betracht, auf den ,croceus" ~safrangelb" jedoch nicht zutrifft, der Bienenfresser. - -  Wahr- 
scheinlich ein Vorkommen kurz vor 1554 im Vogtland. 

Im Thesaurus Picturarum yon M. zuM LAMM (1544--1606) (KINzSLBACH & HOLZeVC~R 
1998) wird die Art nicht behandek bzw. ist ein entsprechendes Kapitel nicht tiberliefert. Der 
Bienenfresser war jedoch bekannt, wie aus einem Farbvergleich bei der Beschreibung des Para- 
diesvogels (S. 31-169r.) hervorgeht. -- ALDROVA>~)~ (1599: 871--876) gibt nur Nachweise aus 
dem Mittelmeergebiet bzw. verweist auf den ,ornithologus": C. GtssN~R. 

(4): Nach den Tagebiichern Ftirst CHt~ISTIANS II. yon Anhalt-Bernburg zwischen t622 und 
1656 wurden am 4. 08. 1638 bei P16tzkau (Krs. Bernburg) zwei fremde V6gel erlegt: ,der- 
gleichen allhier zu Landen nicht gesehen worden", ~am Halse gelb, schwarze F, ngliche Schn~i- 
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Abb. 2. Bienenfresser von 1644, vgl. Text. Orig. (33 x 14 cm) im Museum Heineanum. -- Bea-eater of 1644. 

bel, schwarze Fhi~e, br'~iunlich [iber dem Kopf, am Leib meergriin, in der Gr6i~e eines Feld- 
huhns" (SP~CHT 1938, GNIELKA 1987). Abgesehen yon der iiberzogenen Gr61%nangabe passen 
alle Merkmale auf den Bienenfresser, der jedoch ausdriicklich als Ausnahme-Erscheinung her- 
vorgehoben wird. -- Vorkommen 1638 in Sachsen-Anhalt. 

(5): Im Museum Heineanum in Halberstadt befindet sich ein Blatt dermit farbiger Abbildung 
(Abb. 2) eines Bienenfressers und dem nachstehenden Text: ,Dieser art V6gel seind schwarmb- 
weise zu Bayrland angelangt, zu 20 minder und mehr zu Clingenau, Ziirchpach und Kayser- 
stul gesehn und viel gefangen worden / sein Oberaul3 sch6n, aber den Byenen oder Ihmen sehr 
gef~ihrlich da sie dieselben allerorten angeifen und verzehren d. 8. July ad 1644." Die Herkunft 
des Blattes ist unbekannt. Im Papier ein rundes, noch nicht identifiziertes Wasserzeichen yon 
48 mm Durchmesser, das eine Vase oder eine Flunder zeigt. Die Sprache fiihrt in den aleman- 
nischen Raum. Das Datum ist vielleicht noch julianisch. Die genannten Lokalit~ten sind 
Bayern, die Schweiz (bei Klingenau im aargauischen Bezirk Zurzach und bei dem unidentifi- 
zierten, vermutlich bei Ztirich gelegenen Ziirchpach) und Baden (irn Kaiserstuh!). -- Ein 
fl~chenhaft ausgedehntes Vorkommen im Juli 1644 in Bayern, in der Schweiz und in Baden. 

(6): ,Vor weniger Zeit haben sich in dem Hennebergischen eine Art V6gel sehen lassen..." 
(v. PEt~NAU 1716: 196; vgl. HrLD~BRAND~ & SEMML~R 1976). In der Auflage von 1707 (4.) des 
v. PERNAuschen Werkes ist der Bienenfresser noch nicht genannt. -- Einflug in Thiiringen 
kurze Zeit vor 1716. 

(7): 1713 Freyenwalde (ScHALOW 1919: 304). 

(8): ohne Jahr, vor 1777, J. L. FR~SCH(1733--67 et al.: Taf. 221, 222); Vogel (1772--77) nach 
ungenannten Quellen: Mark Brandenburg (wohl nach FRISCH 1733--67), Ulm und Nhrn- 
berg. 

(9): Im Mai 1766 ohne genaue Ortsangabe in Hessen (v. WILDUNGEN 1819 nach GZBHAt~DT & 
SUN~L 1954: 298). -- 1766 ,in eben demselben Jahre zogen in der Mitte Mays einige Heerden 
in Hessen herum (BEcHSTEIN 1791--95). -- ,tim Jahr 1766 war im M~irz ein grof~er Zug bei 
Rembda, einem Rudelst~idtischen St~dtchen (BEci~STEIN 1791--95). -- Vgl. HILDEBt~ANDT & 
S~MMLH~ (1976) nach GONTmt~ (1770: 57, fide ScoPouu): ,Es bemerkte im Merz des 1766ten 
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Bienenfressernachweise und Eichenzuwachs 
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Abb. 3. Bienenfressernachweise in Mitteleuropa und Eichenzuwachs zwischen 1500 und 1900. Verwendet 
wurde das Material im Text his t900 sowie die in GLUTZ & BAuz~ (1980), W•sT (1986) und einigen ande- 
ten Autoren zusammengestellten Daten zwischen 1800 und 1900. Si~ddeutscher Eichenstandard nach B. 
BZCK~R (pets. Mitt. 1995), Mittelwerte der gleitenden 10-Jahresmittel abw~irts. In Jahren mit gutem 
Zuwachs, der auf frfih einsetzende oder lang andanernde und warme Sommer schlief~en l~t ,  sind Bienen- 
fressernachweise h~ufiger. Der optisch scheinbar gegenl~iufige Ausreif~er um 1550 liegt in Wirklichkeit 
sp~iter, unmittelbar vor 1554, d. h. schon wieder im Bereich ansteigenden Zuwachses. -- Records of Bee- 
eaters in Central Europe and annual growth of oaks between 1500 und 1900. Sources: data mentioned in 
text and GLuTz & BAUE~ (1980), WOST (1986) and some other authors. Data on oaks after B. BzcK~R (pets. 
comm.), runnig means over 10 years. In years with high annual growth indicating early and warm summer, 
records of Bee eaters are more common. The opposite value of "1550" is situated just before 1554, in a 

time with increasing annual growth. 

Jahres der Forstbediente zu Rembda, einem St~idtgen irn Rudoist~idtischen, einen grossen 
Hauffen dieser V6gel, die sich auf einen Baum nieder liessen, und die Fliegen begierig hinweg 
schnappeten. Er schol3 5. Stiick davon, die iibrigen flogen welter, ohne daf~ man jemahls einige 
wieder gesehen." Ein anderes Stiick der bei Remda erlegten Bienenfresser kam in das Kabinett 
des Erbprinzen von Schwarzburg-Rudolstadt. - -  Ein starker Einflug 1766 bei Remda Kr. 
Rudolstadt und in Hessen (Oberhessen/Hessen-Kassel). 

(10): 8.05. 1776 eine Schar kam in Tal yon Sainte-Reine in Burgund an (fide v. MONTBEILLARD 
in N N  1784: 1079; BUFFON 1799: 254). - -  Einflug bei Sainte~Reine in Burg-and. 

(11): 1777 15 Individuen im Oberrheintalgraben (FREY 1970: 139, nach HACKER 1896: 29). - -  
. Ira Jahr 1777. hat man im Monat Junius einen Hauffen in der Gegend yon Anspach gesehen" 
( N N  1784: 1079); ebenso in Juni 1777 eine Schar in der Umgebung yon Ansbach (BuFFON 
1799: 256). - -  t777 15 Sthck bei Untersteinbach an der Haide, s/.idlich yon Roth in Mainfran- 
ken (GzNcLER 1925 nach WOsT 1986). - -  Einflhge am Oberrhein,  bei Ansbach und in Main- 
franken. 

(12): Mai 1778 ~eine Gesellschaft in den lebendigen Vorh61zern des Thiiringerwaldes" (BEcH- 
STZIN 1791--1795: 542; vgl. HILDZ~F,~DT & S~MM~R 1976). - -  Einflug Thiiringer Wald. 
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(13): ,In Baiern . . . .  er sich im J. 1781 um die H~lfte des Maimonats unweit Zarn (= ,Gem 
bei Eggenfelden' nach J~CK~L 1891), einem adelichen Landgute sehen liet~. Er flog schaaren- 
weise, und &r  J~ger, der zween davon mit einem Schusse erlegt hate, sch~tzte die Anzaht der 
Reisegesellschaft auf 30 Sriick. Der Zug ging von Siiden nach Norden." - -  Schriften der Berli- 
her Gesellschaft Naturforsch. Freunde 3: 194. (fide BUFFON 1794: 216). - -  Mai 1781 ein auf 
30 Sdick gesch~tzter Trupp in Niederbayern zu Gern bei Eggenfelden (ScHt<aNK in WOST 
1986). - -  Einflug 1781 nach Bayern. 

(14): H~iufig in den neunziger Jahren des 18. Jh. im Ansbachischen (JAEcKEL 1891: 89). - -  
Mehrere Einfliige 1790--1799 bei Ansbach. 

(15): 9. 07. 1791 ,zwey Aken mit zweyen Jungen" in BECHSTeINS Garten in Schnepfenthai 
(BEcHST~IN 1791--95). Ein m. erlegt und auf Tafel XIX im gleichen Band abgebildet. - -  Wort- 
laut nach BECHSTEI>a (1791--95: 542): ,Nach Thiiringen k6mmt er selten, und wenn es 
geschieht meist im Mai zu zehn bis zwanzig Stiicken, da sie alsdann grol~e Niederlage unter 
den Maik~fern anrichten, sie, wenn sie bey Tage einzeln umherschw~irmen, im Fluge fangen 
und im Sitzen verzehren. Den 9ten Julius t791 sahe ich auch eine ganze Familie in Thiiringen 
zwey Alte mit zwey Jungen, wovon das MSnnchen in meiner N. G. Deutschlands abgebildet 
ist. Ich vermuthe also, dag diese V6gel, wenn sie ihre Brut in siidlichen Gegenden gemacht 
haben, mit ihren Jungen, wie es mehrere V6gel thun, herum streifen und sich in andere L~inder 
verfliegen. Sie fiengen, wie die Schwalben, groi~e Bremen (Tabanus) weg. - -  Einflug 1791 nach 
Thiiringen, wahrscheinlich Brut im Gegensatz zur vorgenannten Annahme BECHSTHNS. 

Bienenfressemachweise und Wintertemperatur (Berlin) 
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Abb. 4. Bienenfressernachweise in Mittdeuropa und gemessene mittlere Wintertemperatur in Berlin 
zwischen 1760 und 1900. Material wie in Abb. 3. Klimadaten nach BeaDLeY & JONES (1992), gleitende 
5-Jahresmktel abw~irts. Deutlich wird die Liicke in der Zeit strenger Winter zwischen 1795 und 1834 sowie 
das abrupte Zusammenbrechen der Brutpopulation im Kaiserstuhl im Jahr 1888. Der Nachweis um 1811 
(BRzHM 1820) fiillt in ein Ausnahmejahr (s. Text). -- Records of Bee-eaters in Central Europe and mean 
winter temperatures of Berlin between t760 and 1900. Data as in Fig. 3. Meteorological data after 
BRADLEY & JONES (1992), running means over 5 years. The gap in the time of strong winters between 1795 
and 1834 as well as the sudden breakdown of the breeding population at the Kaiserstuhl area in 1888 is 

obvious. The record of 1811 (B~HM 1820) meets an exceptional year. 
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(16): Die bisher ~ilteste publizierte Brutmeidung aus Mitteleuropa (vgl. jedoch 1554 und 1791) 
stammt yon 1792. In Schlesien schritt nach einem kleinen Einflug 1792 bei Olawa/Ohlau 
mindestens ein Paar zur Brut (E G. E?OLZR in END~R & SCHOLZ 1809--1824, vgl. KOLLIBAY 
1906). -- Brut 1792 in Schlesien. 

Im letzten Viertel des 18. Jh. nimmt die Zahl der Belege rasch zu. Zus~/tzliche nicht 
datierte Hinweise liegen fiir Schweden und Lothringen vor (ohne Quelle bei BZCH- 
STEIN 1793). Diese Tendenz setzt sich im friihen 19. Jh. fort, in Ubereinstimmung mit 
dem Ende der Kleinen Eiszeit. Nach einer Unterbrechung gibt es viele Nachweise bis 
1888. Dazu z~ihlen z. B. das Aquarell yon NAUMA~N yon 1805 und seine Belege yon 
1852 (BEICHE 1985); ein Vogel bei Nebra (Thiiringen) einige Jahre vor 1820, vermut- 
lich in die ganz kurze W~rmephase urn 1811 mit Komet, Jahrhundertwein, Flamingo- 
nachweisen (v. RUDLO~ 1967; B~I-~vI 1820--22, 1: 955); ein halbes Dutzend Nach- 
weise aus Bayern (WOST 1986:837 ft.). Sie werden hier nicht einzeln aufgeffihrt, 
jedoch zusammen mit weiteren bei GLUTZ YON BLOTZHE~M & BAUER (1980) zitierten 
Nachweisen in den Vergleich Bienenfresser-Vorkommen und Klima-Entwicklung 
(Abb. 3 -5)  einbezogen. 

Diskussion 

Das Kerngebiet der Verbreitung des Bienenfressers in Europa ist die mediterrane 
Region, vor allem der Osten, mit breitem lDbergang in die Steppenzone yon Iran und 
Turan (Voovs 1962). In Frankreich ging das geschlossene Areal auch in Jahren weiten 
Vordringens nach Norden (z. B. 1968) kaum tiber das yon der 21 °C-Juli-Isotherme 
begrenzte mediterrane Klimagebiet hinaus (YEA~vtAN 1974). In ~ihnlicher Lage befin- 
det sich die n6rdliche Verbreitungsgrenze in Ungarn und M~ihren. Hinzu kommen 
episodisch meist kurze Brutvorst6t~e iiber nahezu ganz Mittel- und das siidliche Nor& 
europa (Schottland, D~inemark, Schweden, Finnland). 

Die historische Populationsdynamik im mediterranen Kerngebiet der Verbreitung 
ist unbekannt. Aus den sp~irlichen historischen Daten (s. o.) k6nnen wit jedoch erse- 
hen, daf~ sich weder Areal noch Bestandsdichte des Bienenfressers erkennbar yon der 
heutigen Situation unterschieden haben. Die Fluktuationen der n6rdlichen Areal- 
grenze sind infolge der Aufmerksamkeit, die der Vogel bei jedem Auftreten erregte, 
welt besser dokumentiert. Sie werden durch vier Habitatqualit~ten gesteuert: 

• Klimatische Faktoren. Bestimmte meteorologische Situationen zur Zugzeit, z.B. 
nach Mitteleuropa eindringende Warmluftzellen, fiihren die gesellig ziehenden 
V6gel durch Zugprolongation aus dem mediterranen Bereich heraus. Dieses Grund- 
rauschen an Einfliigen in Gebiete n6rdlich der Alpen bzw. Karpaten fi~hrt nach 
warmen Wintern (Abb. 5) bzw. in Jahren mit f~hen Sommertemperaturen zu 
erfolgreicher Ansiedlung und infolge einer deutlichen, jedoch nicht starren Brut- 
platztreue (PRIr~ONS~J 1971, GEHLHAAR & K~BB 1979) zu ggf. mehrj~ihriger 
Kolonisation geeigneter inselartiger Standorte n6rdlich des mediterran-panno- 
nisch-pontischen Trockenghrtels. Der Bienenfresser ist somit in der Lage, spontan 
sich witterungsbedingt bietende Gelegenheiten zur Expansion und zur episodi- 
schen Brut zu nutzen. Dieser Vorgang kehrt sich urn, wenn die Witterungssituation 



R. KINZELBACH, B. NICOLAI, R. SCHLENKER: Merops apiaster 305 

zur Zeit des Einflugs im Friihjahr oder die Durchschnittstemperatur zum Beginn 
der Brutzeit ungiinstiger werden. Dies erkl~rt das wiederholte Erl6schen zun~ichst 
erfolgreicher Ansiedlungen n6rdlich der Alpen (z. B. im Kaiserstuhl). Die Art ist 
ein Klima-Opportunist und wird &her zu einem empfindlichen Anzeiger klimati- 
scher Schwankungen im Grenzgebiet seines Areals. 
Auch das Nahrungsangebot mag in Abh~ingigkeit vom Klima schwanken. Klima- 
bedingte Zuwanderung mediterraner Hymenoptera und Diptera erweitert derzeit 
das Artenspektrum in Mitteleuropa (Kolloquium Organismen und Klima~nderung 
Berlin 1996). Die verfiigbare Biomasse an Nahrungsinsekten diirfte dadurch jedoch 
nicht so signifikant steigen, daf~ sie eine besondere Attraktion fiir Bienenfresser dar- 
stellen whrde. Allerdings k6nnen vorangegangene milde Winter oder friih einset- 
zende sommerliche W~irmeperioden zu einer besseren Verfiigbarkeit der dann weir 
aktiveren Insekten fiihren. In historischer Zeit war das Nahrungsangebot fiir 
Bienenfresser durch die damals sehr intensiv betriebene und weit verbreitete Imke- 
rei weir besser als heute gesichert. 

Geeignete Brutpliitze sind mit der allgemeinen Verbauung der Gew~isser in Mittel- 
europa und mit den Flurbereinigungen seltener geworden. Die erfolgreichen Vor- 
st6f~e in jiingster Zeit zeigen jedoch, dai~ ein hinreichendes Potential, nicht zuletzt 
in Form kiinstlicher Abgrabungen (Baggerseen, Sandgruben usw.) vorhanden ist. 
Der Bienenfresser ist auf yon Natur aus verg~ingliche Steilw~nde angewiesen und 
als guter Flieger zu weit~umigem Ortswechsel bef~ihigt, ggf. sogar in der gleichen 

saisonale Temperaturabweichung yon Jahren mit 
Bienenfressernachweis 

-=°'v~ I ~  i 
0,s 

~o2s= 

~--- Winter F;uhiah; Sommer Herbst I 
-o,2s ± ........................................................................................................................................................................................................................... I 

Abb. 5. Saisonale Temperaturabweichung fiir Berlin in Jahren mit Bienenfressernachweisen. Nur die 
Abweichung der Wintertemperatur mit 0,6 °C ist entscheidend; die Abweichungen in anderen Jahreszeiten 
sind nicht signifikant. Quellen wie Abb. 4. -- Seasonal differences of temperature for Berlin in years with 
records of Bee eaters. Only the deviation of winter temperature with 0.6 °C is crucial, deviations in other 

s e a s o n s  a r e  not. 
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Brutsaison (vgl. Uferschwalbe). Das Angebot oder der Mangel an Brutm6glichkei- 
ten diirfte &her keinen bestimmenden Einflu8 auf das Expansionsverhalten aus- 
iiben. 

• Direkte Bek~impfung durch den Menschen spielt hingegen fiir den Erfolg yon 
Ansiedlung und Brut eine grof~e Roll~ Imker verfolgen die Art im Kernareal gezielt 
(eigene Beobachtungen z.B. in Bulgarien, Griechenland und der T~kei). Hinzu 
kommt Bejagung zum Zweck, den sch6nen Vogel als Troph~ie zu erlangen oder als 
SpMzeug und als ,Heilmittel". Die historischen Belege lassen die gleiche Einstel- 
lung fiir Mitteleuropa erkennen. 

Schwankungen der n6rdlichen Arealgrenze des Bienenfressers sind gut belegt und las- 
sen im 19. Jh. zwei Gipfel erkennen (GLuTZ VON BLOTZHEIM & BaUeR 1980), die sich 
auch in den Nachweisen in Mitteleuropa spiegeln (Abb. 3, 4). Im 20. Jh. nehmen 
Beobachtungen und Bruten seit den 1960ern zu (NmHuIS 1982, BEZZEL 1994, RUPI' & 
SAUMEt~ 1996). Dies legt nahe, dag der Bienenfresser auch ein Indikator fiir die 
aktuelle Klima-Erw~irmung ist (KINzELBaCH & GHTEP, 1997). 

Die angefiihrten historischen Belege lassen erkennen, daf~ der Bienenfresser seit etwa 
500 Jahren ein grunds~itzlich gleichartiges Muster seiner Verbreitungsvorst6t~e nach 
Mitteleuropa zeigt. Dabei stelk sich die Frage, ob die Jahre besonders starken Auf- 
tretens zuf'~illig verteilt sind oder ob sie mit klimatischen Schwankungen zusammenfal- 
len. Ein Vergleich mit aus anderen Quellen gewonnenen Klimadaten (z. B. FKeNZEI~ 
1994) zeigt, dai~ Einfliige des Bienenfressers vor 1554, somit vor dem Beginn der 
Klimaverschlechterung der Kleinen Eiszeit um 1585 liegen und daf~ die Daten nach 
1766 in die Phase allm~ihlicher, zum Ende des 18. Jh. sich steigernder Erw~irmung 
fallen. Dies stimmt grunds~itzlich mit den bisherigen Befunden zur Klima-Indikation 
mittels historischer Vogeldaten tiberein (KnVZEL~3aCH 1995a). 

Der Einflug von 1632 und das neue Datum yon 1644 scheinen dem zun~ichst zu 
widersprechen. Genauer Vergleich (z. B. mit VESAJOFa & TORNBEP, C fiir Finnland in 
F~NZEL 1994) zeigt, dag diese Jahre in die Zeit einer kleinen Zwischenerw'~rmung 
kurz vor dem Maunder-Minimum zwischen etwa 1675 und 1715 zu liegen kommen. 
Die Nachweise (6) und (7) yon 1713 und vor 1716 markieren ziemlich genau das Ende 
des Maunder-Minimums. 

Historische Vorkommen yon V6geln eig.nen sich demnach yon der Quellenlage her 
und durch ihre vielfach klimakorrelierte Okologie grunds~itzlich ftir die Beurteilung 
der Wechselwirkung zwischen Klima und Fauna nicht nur ftir Gegenwart und die Zeit 
der Feldomithologie (FLrRNESS & GREENWOOD 1993), sondern auch fOr die fernere 
Vergangenheit. 
Fiir die Unterstiitzung bei Lkeratur- und Quellensuche ist H. SCHOLKE und R. Hotz zu daixken; 
O. GI~ITER ersteUte die Grafiken. 

Zusammenfassung 
Anl~if~lich eines neu aufgefundenen Dokuments yon 1644 im Museum Heineanum in Halber- 
stadt werden m6glichst alle genau da6erten bzw. lokalisierten Nachweise des Bienenffessers 
(Merops apiaster) n6rdlich der Alpen in der Zeit zwischen 1500 und 1800 zusammengestellt. 
Abgleich mit Langzek-Klimakurven zeigt, daf~ der Bienenfresser ein empfindlicher Anzeiger 
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fiir milde Winter und iiberdurchschnittlich hohe Frtihjahrstemperaturen ist. Die enge Korrela- 
tion zwischen den Vorst6gen der Art nach Mitteleuropa und Klimadaten beweist umgekehrt, 
daft auffallende Vogelarten auch in ~ilteren Zeiten hinreichend gut dokumentiert sind, sie als 
historische Bio-Indikatoren zu nutzen. 
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