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Zur Biometrie des Schlagschwirls Locustella fluviatilis

Von Max Kasparek

Abstract

This paper reports biometric data of the River Warbler Locustella jlu'fJiatilis. 56 bitds were caught
for ringing and 41 museum specimens were examined. Differences in the wing lengths could not be
evaluated neither between geographic regions nor between bitds measured alive and those measured
as skins. Females seem to have somewhat shorter wings. Lengths of the tails of skins are shorter
than those of living bitds. Means of five different bill measurements are significantly less in museum
skins than in living bitds.

In the breeding season the increase in weight by day is 0.12 g per hour and the average weights are
2 to 3 g higher than those achieved during migration or in the wintering quarters.

1. Einfiihrung

Der Schlagschwirl gelangt aufgrund seiner versteckten Lebensweise nur rdativ selten
in die H:inde der Beringer. Dies hat zur Folge, daB iiber diese Art bisher nur re1ativ we
nige biometrische Oaten vorliegen. Da ich eine kleine Serie von mannlichen Schlag
schwirlen mit Hilfe von Klangattrappen zur Beringung in Siidostbayem (ing, sollen die
hierbei gewonnenen MaBe mitgeteilt werden. Diese Daten werden durch Messungen an
Bargen erg:inzt.

2. Material und Methodik

Von 1975-78 wurden 56 Schlagschwirle beringt und vermessen. Hinzu kommen noch
3 Wiederf:inge von im Vorjahr beringten Vogeln; ein im Sommer gefangener Jungvogel
blieb unberiicksichtigt. Die Fanggebiete lagen in Siidostbayem, !Jlld zwar an der mittle
ren !sar, im Isarmiindungsgebiet und am Unteren Inn, also in dem nach Bayem hineinra
genden Teil des geschlossenen Siedlungsgebietes (vgl. Kasparek 1975). Die Barge kom
men aus folgenden Gebieten: NE-Europa (14), Schlesien (2), Bohmen (8), Oster
reich (5), Ungam (7), Jugoslawien (1). Die Herkunft von 4 Bargen ist unbekannt.

Das Gewicht der gefangenen Voge1 wurde mit einer Federwaage mit einer Ablesege
nauigkeit von 0,5 g bestimmt. Die Riickrechnung der Gewichtsdaten auf eine bestimmte
Festzeit zur A,usschaltung des Einflusses der tagesperiodischen Schwankung erfolgte
nach der Forme! Go = G- a(t-to), wobei Go das gesuchte Gewicht zur gewahlten Festzeit
to ist, G das zur Zeit t ermittelte Gewicht und a die Steigung der Regressionsgeraden im
Koordinatensystem GewichtlTageszeit. Der Giiltigkeitsbereich dieser Geraden reicht
von 8.00 bis 20.00 Uhr.

Fur die Erlaubnis, in den von ihnen verwalteten Sammlungen, die Balge vertnessen zu diirfen,
danke ich den Herren Dr. J. Hanzak (Narodni muzeum Prag), Dr. G. Mauersberger (Museum fUr
Narurkunde Berlin) und Dr. J. Reichholf (Zoologische Staatssammlung Miinchen). W. Domber- .
ger hat fUr mich zudem MaBe aus dem Narurhistoriscben Museum Wien erminelt.
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3. Ergebnisse

3.1 Fliigel und Schwanz

Um eventuelle Unterschiede in der Fliigellange verschiedener Populationen nachzu
weisen, wurden die mittleren Fliigellangen der in Tab. 1 aufgefUhrten Regionen vergli
chen. Es konnten jedoch, auch bei groberer Zusammenfassung der Regionen, keine signi
fikanten Unterschiede gefunden werden. Erstaunlicherweise finden sich auch zwischen
an lebenden Tieren und an BaIgen vermessenen Fliigeln keine Langendifferenzen, ob
woW in der Regel am Balg, bedingt durch die Praparation, Verkiirzungen auftreten
(KELM 1970). An frischtoten Gartengrasmiicken ~yl'Via borin) stellre v. BROCKEL (1973)
signifikant groBere Fliigellangen fest als an lebenden. Da bei den Fanglingen anfangs der
Fliigel angedriickt und nur teilweise gestrecktwurde (Metbode 3 bei KELM 1970, p. 484),
spater aber aufgrund der besseren Vergleichsmoglicbkeiten zur "Maximalmetbode"
(siehe z. B. KELM 1970) iibergegangen wurde, wurden bier die MeBwerte aufgeteilt.
Gruppe (a) in Tab. 1 stellt die nach der "Maximalmetbode" ermittelren Werte dar,
Gruppe (b) diejenigen, bei denen der Fliigel nicht vollstiindig gestreckt wurde. Die Mit
relwerte unterscheiden sich etwa urn 1 mm (75,97 bzw. 76,91 mm), doch liegt es offenbar
an der geringen Datenmenge, daB bier keine eindeutige SignifIkanz erzielt wurde
(0,05<p<0,1).
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Tab. 1: FliigelHinge des Schlagschwirls in verschiedenen Teilen Europas. Mit Ausnahme der Vogel
aus Bayem wurden die Mafie von BaIgen erminelt. Die Weibehen stammen aus Ungarn (2) und
NE-Europa (2) bzw. eines ist von unbekannter Herkunft (1). Die Trennung der aus Bayem stam
menden Vogel in zwei Gruppen geschah aufgrund unterschiedlicher MeBmethodik.

Williamson (1974) hat aus einer Serie von BaIgen aus Museen (n =47) eine mitdere Flii
gellange von 73,64 mm ermittelt. DEMENTJEW & GLADKOW (1954) geben als Mittelwert fUr
Mannchen 73,7 mm (69,5-79,0; n = 44) an, lirrscHEw (1976) nennt einen Mittelwert von
74,9 mm (70,Q-80,0; n = 100). Da jedoch sowoW die Herkunft der Vogel als auch die
MeBmethodik jeweils nicht mit angegeben sind, scheint ein direkter Vergleich wenig
sinnvoll zu sein. In Kenia haben BACKHURST & PEARSON (1976) anhand von 178 Exempla
ren eine mittlere Fliigellange von 74,33 (69,Q-80,0 mm) ermittelt.
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ObwoW kaurn Daten zur Fliigellange weiblicher ScWagschwirle vorliegen, deutet sich
an, d:ill deren Fliigel etwas kiirzer sind. Auch DEMENTJEw & GLADKOW (1954) und h.IT

.SCHEW (1976) nennen fiir Weibehen geringere Werte als fiir Mannchen, doch darf auch
hier der geringe Stichprobenumfang nicht auBer Acht gelassen werden.

Fiir die Lange des aus der Haut herausragenden Teils der 8. Handschwinge (= "Teil
federlange") wurde bei n = 24 (nur Lebendmessungen) ein Mittelwert von 56,82 mm
(s = 1,28, s. = 0,262) berechnet.

Bei lebenden Vogeln wurde eine mimere SchwanzIange von 58,03 (n = 28, s = 2,20,
S;c = 0,415), bei BaIgen eine von 55,44 (n = 15, s = 2,20, s. = 0,568) errechnet. Der
Unterschied ist hochsignifikant (p<0,001). Die von WILLIAMSON (1974) angegebene mitt
lere Schwanzlange von 57,68 (n = 45, s = 2,84) entspricht den hier mitgeteilten Werten
von lebenden Vogeln bedeutend besser als den BalgmaBen (fiir U nterschied p>0,05 bzw.
p<O,Ol). DEMENfJEw & GLADKOW (1954) geben eine Lange von 55-iJ5 mm an. Die ermit
telten Schwanzlangen von zwei im afrikanischen Winterquartier gefangenen Tieren (53
und 55 mm) und einem in GroBbritannien gefangenen (52 mm) liegen an der unteren
Grenze der hier aufgefiihrten MeBwerte (TUCKER 1978, DAVIES 1962).

3.2 SChnabel

Ober die SchnabelmaBe informiert Tab. 2 und Abb. 1. Die BalgmaBe unterscheiden
sich bier auffaIlig von den an lebenden Vogeln gemessenen Werten. Dafiir liegt mir keine
befriedigende Erklarung vor. V. BROCKEL (1973) fand zwischen frischtoten und lebenden
Gartengrasmiicken r:;ylvia borin) keinen Langenunterschied in den VerhomungsmaBen,
so d:ill die Verkiirzungen moglichetweise mit der Austrocknung iiber eine Lange Zeit bin
zusammenhangen (ein Teil der BaIge stammt z. B. aus der Zeit urn die Jahrhundenwen-

n i s s. P
B L B L B L B L

SchnabelHinge 36 53 15,51 16,62 0,59 0,70 0,098 0,096 8,02 0,0001
(Stirn)

Schnabellange 38 48 7,95 8,29 0,42 0,54 0,069 0,078 3,29 0,002
(Nasenloch)

Schnabellange 19 14 9,14 9,58 0,58 0,34 0,133 0,091 2,70 0,02
(Befiederung)

Schnabelbreite 25 20 6,99 7,81 0,59 0,42 0,118 0,093 5,40 0,0001
(Basis)

Schnabelhohe 37 52 3,64 3,77 0,27 0,30 0,045 0,042 2,10 0,05
(maximal)

Tab. 2: Vergleich verschiedener SchnabelmaBe zwischen lebend (=L) und als Balg (=B) vennes-
senen Schlagschwirlen. Es wird jeweils die Anzahl n, der Minelwert i, die Standardabweichung s
und der minlere Fehler des Minelwertes s;c angegeben. Dazu ist der t-Wert des t-Testes sowie die Si-
gnifikanzschwelle aufgefiihrt. Bei den SchnabelHingen ist die Stelle genannt, von wo aus die Entfer-
nung bis zur Spitze enninelt wurde.
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Abb. 1: Haufigkeitsverteilungen verschiedener Schnabelmafie. Die gestrichelten Linien beziehen
sich auf Balgmafie, die durchgezogenen aufMafie von lebenden Vogeln. Entsprechend Tab. 2 wurde
die maximale Schnabelhohe ermittelt, die Breite an der Schnabelbasis sowie die Lange vom Stiman
satz (Lange a) bzw. vom Nasenlochvorderrand (Lange b) ab.
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de), wenngleich andere Autoren (z. B. PRATER et al. 1977) derartige Schrumpfungen nicht
gefunden haben.

Die Breite des Schnabels bei den Nasenoffnungen betdigt3,10 mm (n = 11, s = 0,14,
Sx = 0,044). Dieser Wert wurde nur an BaIgen ennittelt.

3.3 Hinterextremitiiten

Die Lange des Laufes wurde nur an lebenden Vogeln gemessen und betdigt bei n = 53
im Minel21,64 mm (s=0,867, sx=0,119). Der Unterscmed zu den von WILLIAMSON
(1974) genannten Werten (x=21,91, n=34, s=l,06) ist nicht signifikant.

Die "maximale FuBspanne" (Hinter- und Minelzehe einschlieBlich der Krallen) be
triigt durchschnittlich 35,88 (n = 52, s = 0,98, SJi = 0,13), womit das Mittel etwa 1 mm
geringer ist als das von LEISLER (1975) angegebene. Die Lange der Hinterkralle laBt sich
bei n = 9 im Schnin zu6,92 mm berechnen (s = 0,53, S>l: = 0,176) und entspricht somit
dem von LEISLER (1974) angegebenen Minelwert.

36 38 40
Uinge (mm)

31.2~8 26,279,0

25
1 25

1l\i Fuf3spanneD1
:0 20 20::::..
...
~ 15 15
......
-c
0

~ 10 10
"'l:

5 5

Abb. 2: Haufigkeitsverteilungen der Lauflange und der "maximalen Ftillspanne" des Schlag
schwirls.

3.4 Gewicht

In Abb. 3 wird der Tagesgang des Korpergewichtes von 55 sofort nach dem Fang ge
wogenen Schlagschwirlen wiedergegeben. Die sriindliche Gewichtszunahme betragt
0,12 g. Die Riickrechnung der Gewichtsdaten auf 8.00 Uhr morgens ergibt ein Durch
schnittsgewichtvon 19,18 g(n = 55, s = 1,22, Sx = 0,165). Esliegtsomithoheralsdas
von LEISLER (1975) genannte, aus 17 im Spatsommer gefangenen Jungvogeln ermittelte
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Durchschnittsgewicht van 17,8 g. Die weiteren Gewichtsangaben in der Literatur sind
sehr sparlich. DEMENTjEW & GLADKOW (1954) nennen 16,7 und 19,5 g (jeweils Mann
chen), KLuz (194'3) fUr ein Mannchen 19,7 g und fUr ein Weibchen 22,1 g. Ein im Herbst
auf Fair Isle beringter Schlagschwirl wog 17,1 g, ein ebenfalls auf dem Wegzug am
schweizer Alpenp;ill Col de Bretolet gefangenes Exemplar 23,5 g (DAVlES 1962, WINKLER
1973). Nach LoUETIE (in: BUB, in Vorbereitung) wurden van 10 diesjahrigen Exernpla
ren, die im August in Anatolien gefangen wuroen, Gewichte zwischen 11,9 und 15,7 g
ermittelt. ILrrscHEW (1976) gibt, fUr Mannchen und Weibchen nicht getrennt, einen Be
reich van 16,0 bis 19,8 g an (n = 5). Auf dem Zug in Afrika bzw. im Winterquartier ge
wogene Vogel sind im Schnitt etwa 2 bis 3 g leichter (BACKHURST & PEARSON 1976, Dow
SETT 1972, TUCKER 1978 mit jeweils weiteren Literaturangaben); so berechneten z. B.
BACKHURST & PEARSON (1976) aus 180 in Kenia zwischen Dezember und Januar beringten
Individuen ein Durchschnittsgewicht von 16,8 g (13,6-21,2 g). Die auffaJlig hoheren
Brutzeitgewichte stehen offenbar in Zusammenhang mit der GroBenzunahme der Gona
den zur Fortpflanzungszeit.
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Abb. 3: Tagesgang des Korpergewichtes mannlicher Schlagschwirle zur Brutzeit.
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