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Liebe Jordsanderinnen, 
liebe Jordsander!

N a c h  k n a p p  z w e i  J a h r e n  b e g r ü ß t  Sie  n u n  w i e d e r  ein  

n e u e s  G e s i c h t  in I h r e r  V e r e i n s z e i t s c h r i f t .  D i e s  ist  e in  

A u s d r u c k  n e u  g e l e b t e r  V e r e i n s k u l t u r ,  d e r  D e z e n t r a 

l i s i e r u n g  u n s e r e r  A r b e i t .  D e r  V e r e i n  J o r d s a n d  b e 

t r e u t  t r a d i t i o n e l l  S c h u t z g e b i e t e  a n  d e r  N o r d -  u n d  

O s t s e e .  A u f g r u n d  u n s e r e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  E r f a h 

r u n g e n  u n d  f r ü h e r e n  A r b e i t s b e r e i c h e  h a b e n  w i r  d i e  

Z u s t ä n d i g k e i t e n  a u f g e t e i l t :  D e r  1. V o r s i t z e n d e  Dr. 

E c k a r t  S c h r e y  k ü m m e r t  s i c h  s c h w e r p u n k t m ä ß i g  u m  

N o r d s e e  u n d  W a t t e n m e e r ,  ich  m i c h  m e h r  u m  d e n  

O s t s e e r a u m .  U m  g e n a u  d i e s e n  g e h t  es in  d e r  v o r 

l i e g e n d e n  A u s g a b e :  „ D i e  B r u t b e s t ä n d e  d e r  K ü s t e n 

v ö g e l  in d e n  S c h u t z g e b i e t e n  M e c k l e n b u r g - V o r p o m 

m e r n s  200 1  - 2 0 1 2 “ . D a s  g a n z e  H e f t  u m f a s s t  d i e s e n  

e i n e n  A r t i k e l ,  d e n  w i r  m i t  F r e u d e  h i e r  a b d r u c k e n .

A n  d a s  n e b e n s t e h e n d e  B i l d  m u s s  ich  m i c h  s e l b s t  

e r s t  g e w ö h n e n .  V ö g e l  b e o b a c h t e n  o d e r  g a r  z ä h l e n ,  

d a s  w a r  v o r  5  J a h r e n  n o c h  u n d e n k b a r  f ü r  m i c h .  D a 

b e i  h ä t t e  d i e  e r s t e  B e g e g n u n g  m i t  O r n i t h o l o g e n  

d u r c h a u s  d e n  A n s t o ß  d a z u  g e b e n  k ö n n e n .  D a s  w a r  

im  S o m m e r  199 2  a u f  d e r  F ä h r i n s e l .  F e l d l e r c h e n  z w i t 

s c h e r t e n ,  in  d e r  F e r n e  M ö w e n r u f e .  Ich  w a r  g e k o m 

m e n ,  u m  m e i n e  l a n d s c h a f t s ö k o l o g i s c h e ,  e h e r  b o t a 

n is c h  a u s g e r i c h t e t e  D i p l o m a r b e i t  z u  s c h r e i b e n .  P lö t z 

l i c h  s t a n d e n  d a  z w e i ,  d i e  s i c h  a ls  V o g e l w ä r t e r  v o r 

s t e l l t e n .  S ie  k a m e n  w o h l  s c h o n  s e i t  J a h r e n ,  k a n n t e n  

d ie  In se l  b e s te n s .  B e r e i t w i l l i g  e r z ä h l t e n  s ie ,  w a s  es  so 

g i b t .  Bei  u n s e r e m  e r s t e n  g e m e i n s a m e n  S p a z i e r g a n g  

d u r c h  d e n  R o s c h e n  -  e i n e r  v ö l l i g  v e r b i n s t e n  S a l 

z w i e s e  -  e r k l ä r t e  ich  i h n e n  s t o l z  d i e  V e g e t a t i o n s g e 

m e i n s c h a f t :  „ H i e r  l a u f e n  w i r  d u r c h  d a s  O e n a n t h o - J u n -  

c e t u m  m a r i t i m a e “ . S o f o r t  k a m  W i d e r s p r u c h :  O e -  

n a n t h e  w ä r e  e in  V o g e l .  D a s s  es e i n e  g l e i c h n a m i g e  

P f l a n z e  g e b e n  s o l l e ,  w o l l t e n  s ie  n i c h t  s o  r e c h t  g l a u 

b e n .  Ein  S t r e i t  e n t b r a n n t e  n i c h t ,  a b e r  j e d e r  v o n  u n s  

m a c h t e  s e i n e  A m b i t i o n e n  d e u t l i c h .  So g i n g  es  d a n n  

w e i t e r .  D e r  W a c h o l d e r  m ü s s e  r u n t e r ,  d i e  F ü c h s e  g e 

s c h o s s e n ,  u n d  a l l e s  z u m  W o h l e  d e r  V ö g e l  e i n g e 

r i c h t e t  w e r d e n .  M e i n  E i n w a n d ,  m a n  k ö n n e  d o c h  a l 

les s o  l a s s e n ,  f a n d  b e i  d e n  V o g e l w ä r t e r n  k a u m  G e 

h ör .

W a r u m  ic h  v o n  d i e s e r  B e g e g n u n g  b e r i c h t e ?  S te h t  

s ie  n i c h t  e x e m p l a r i s c h  f ü r  d e n  h e u t e  g e r a d e  i m  O s t 

s e e r a u m  a u s g e t r a g e n e n  K o n f l i k t  z w i s c h e n  u n s  N a 

t u r s c h ü t z e r n ,  a u s  w e l c h e r  P e r s p e k t i v e  u n d  m i t  w e l 

c h e r  P r i o r i t ä t  e i n  S c h u t z g e b i e t  b e t r e u t  o d e r  g e m a n a g t  

w e r d e n  s o l l ?  B o t a n i k e r ,  E n t o m o l o g e n  u n d  O r n i t h o 

l o g e n  h a b e n  o f t  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h e  V o r s t e l l u n 

g e n  d a r ü b e r ,  w e l c h e  M a ß n a h m e n  g e t r o f f e n ,  w i e  g e 

p f l e g t  u n d  in e in  N a t u r s c h u t z g e b i e t  e i n g e g r i f f e n  w e r 

d e n  s o l l .  U n d  d a  s i n d  w i r  m i t t e n  im  T h e m a .

Im  v o r l i e g e n d e n  H e f t  S E E V Ö G E L  g e b e n  w i r  e i n e n  

Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  S e e v o g e l b e 

s t ä n d e  in d e n  S e e v o g e l s c h u t z g e b i e t e n  M e c k l e n b u r g -
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Foto: J. Steudtner

V o r p o m m e r n s .  V o n  d e n  31 G e b i e t e n  l i e g e n  h e u t e  8 

im  N a t i o n a l p a r k  V o r p o m m e r s c h e  B o d d e n l a n d s c h a f t .  

D i e  m e i s t e n  V o g e l b r u t g e b i e t e  b e f i n d e n  s i c h  h i e r  in 

d e r  P f l e g e z o n e  d e s  N a t i o n a l p a r k s ,  d . h .  in B e r e i c h e n ,  

d i e  f ü r  e i n e  a n g e p a s s t e  B e w i r t s c h a f t u n g  o d e r  g e 

z i e l t e  P f l e g e m a ß n a h m e n  a u s g e w i e s e n  s i n d .  D e n 

n o c h  s i n d  m a n c h e r o r t s  d u r c h  f o r t s c h r e i t e n d e  S u k 

z e s s i o n  a n g e s t a m m t e  B r u t p l ä t z e  b e d r o h t ,  w e n n  e i 

n e  n o t w e n d i g e  F l ä c h e n n u t z u n g  n i c h t  m e h r  r e n t a 

b e l  is t.  W e r d e n  d i e  B r u t g e b i e t e  z u d e m  v o n  R a u b 

s ä u g e r n  b e s i e d e l t ,  g e h e n  G e l e g e  u n d  J u n g v ö g e l  v e r 

l o r e n .  D i e s e s  P r o b l e m  b e s t e h t  o s t s e e w e i t ,  es  is t  u n s  

a u s  d e m  N S G  S c h l e i m ü n d u n g  g e n a u s o  b e k a n n t  w i e  

v o m  R i e t h e r  W e r d e r .

Es r u f t  u n t e r s c h i e d l i c h e  R e a k t i o n e n  h e r v o r :  W i r  V o 

g e l s c h ü t z e r  s e h e n  u n s  a n g e h a l t e n ,  n u n  e n e r g i s c h e  

M a ß n a h m e n  g e g e n  V e g e t a t i o n  u n d  P r ä d a t o r e n  e i n 

z u f o r d e r n .  M a n c h e r o r t s  g i b t  es  n o c h  N u t z e r ,  d i e  m i t  

M ä h w e r k  o d e r  R i n d e r h e r d e  w i r t s c h a f t e n .  A u c h  d a s  

P r ä d a t o r e n m a n a g e m e n t  is t  m ü h e v o l l  u n d  m a n c h e s  

M a l  e r f o l g l o s .  A u s  S i c h t  d e r  E in e n  s i n d  es  i n s g e s a m t  

n o c h  v i e l  z u  w e n i g e  A n s t r e n g u n g e n ,  a u s  S ic h t  d e r  A n 

d e r e n  s c h o n  v i e l  z u  v i e l e  E i n g r i f f e  in d i e  N a t u r .  D ie  

V e r w a l t u n g e n  s i n d  in d e r  P f l i c h t ,  d e n  i h n e n  v o r g e 

g e b e n e n  g e s e t z l i c h e n  R a h m e n  u m z u s e t z e n .  H i e r 

a u s  k ö n n e n  K o n f l i k t e  s o w o h l  m i t  L a n d n u t z e r n ,  a ls 

a u c h  m i t  N a t u r s c h ü t z e r n  e n t s t e h e n .  G u t e r  R a t is t 

t e u e r ,  u n d  b e i  d e r  V ie l z a h l  u n d  V e r s c h i e d e n h e i t  u n 

s e r e r  S e e v o g e l b r u t g e b i e t e  a n  d e r  M e c k l e n b u r g - V o r -  

p o m m e r s c h e n  K ü s te  g i b t  es  k e i n e  P a t e n t l ö s u n g .  J e 

d e s  G e b i e t  m u s s  f ü r  s i c h  u n d  i m  Z u s a m m e n h a n g  

m i t  d e r  R e g i o n  b e t r a c h t e t  w e r d e n .  D i e  A G  K ü s t e n 

v o g e l s c h u t z ,  e i n e  V ie l z a h l  s t a a t l i c h e r  B e h ö r d e n ,  e i 

n i g e  V e r e i n e  u n d  n o c h  m e h r  E i n z e l p e r s o n e n  b e m ü 

h e n  s i c h  d a r u m ,  d i e  l e t z t e n  K ü s t e n v o g e l b r u t g e b i e t e  

w e n i g s t e n s  in  d e m  Z u s t a n d  z u  e r h a l t e n ,  w i e  w i r  s ie 

h e u t e  v o r f i n d e n .  D a  e in  g r o ß e r  Te i l  d i e s e r  A r b e i t  a u f  

e h r e n a m t l i c h e n  S c h u l t e r n  la s te t ,  is t  d a s  u m s o  s c h w e 

rer.

D a m i t  k o m m e  ich  z u m  z w e i t e n  G r u n d  d e r  e i n g a n g s  

e r z ä h l t e n  G e s c h i c h t e  ü b e r  d i e  V o g e l w ä r t e r .  In M e c k 

l e n b u r g - V o r p o m m e r n  w e r d e n  d i e  S e e v o g e l b r u t g e 

b i e t e  t r a d i t i o n e l l  o f t  d u r c h  E i n z e l p e r s o n e n  b e t r e u t .  

D o c h  e in  B l i c k  in d i e  f o l g e n d e n  S e i t e n  u n s e r e s  H e f 

t e s  v e r r ä t ,  d a s s  e r s t e  L ü c k e n  in  d e r  v o r m a l s  g e 

s c h l o s s e n e n  D a t e n r e i h e  a u f t a u c h e n .  V o n  e i n i g e n  

B r u t g e b i e t e n  f e h l e n  d i e  I n f o r m a t i o n e n ,  a n d e r e  w e r 

d e n  e h e r  u n r e g e l m ä ß i g  b e t r e u t .  D a s  i s t  a n g e s i c h t s  

j a h r z e h n t e l a n g e r  D a t e n s a m m l u n g  a u s  d e r  V e r g a n 

g e n h e i t  e i n  A l a r m s i g n a l .  D a m i t  k o m m t  w i c h t i g e s  i n 

s t i t u t i o n e l l e s  W i s s e n  a b h a n d e n .  M ü s s e n  w i r  u n s  

i r g e n d w a n n  v o r w e r f e n  l a s s e n ,  z u  w e n i g e  A n s t r e n 

g u n g e n  u n t e r n o m m e n  z u  h a b e n ,  u m  d e n  ü b e r  l a n 

g e  Z e i t r ä u m e  e r a r b e i t e t e n  S t a n d a r d  a u f r e c h t z u e r 

h a l t e n ?  S t e h t  g a r  d a s  B e r u f s b i l d  „ E h r e n a m t l i c h e r  V o 

g e l w a r t “  k u r z  v o r  d e m  A u s s t e r b e n ?

D i e  l e t z t e  F ra ge  k a n n  v o n  u n s  e i n d e u t i g  m i t  N e i n  b e 

a n t w o r t e t  w e r d e n .  G e r a d e  in d e n  v e r g a n g e n e n  z w e i  

J a h r e n  h a t t e  d e r  V e r e i n  J o r d s a n d  e i n e n  e n o r m e n  

Z u w a c h s  a n  e h r e n a m t l i c h e m  P e r s o n a l .  D i e s e r  Z u 

s p r u c h  z e i g t ,  d a s s  es g e n u g  M e n s c h e n  g ib t ,  d i e  s ic h  

u n s e r e m  g e m e i n s a m e n  A n l i e g e n  z u m  E r h a l t  w i c h t i 

g e r  V o g e l s c h u t z g e b i e t e  v e r s c h r e i b e n .  D i e  K u n s t  b e 

s t e h t  j e t z t  d a r i n ,  A n g e b o t  u n d  B e d a r f  g e s c h i c k t  zu  

v e r e i n e n .  D e s h a l b  m ö c h t e n  w i r  g e r n e  u n s e r  E n g a 

g e m e n t  a u s w e i t e n .  G a n z  in  d i e s e m  S in n e  s t e h t  das  

V o r h a b e n ,  i m  k o m m e n d e n  J a h r  e i n e  R e g i o n a l s t e l l e  

d e s  V e r e i n s  J o r d s a n d  in  G r e i f s w a l d  z u  e r ö f f n e n .

L i e b e  L e s e r ,  l i e b e  N a t u r s c h ü t z e r  -  ich  m ö c h t e  Sie  

d a z u  a u f r u f e n ,  s i c h  a m  E r h a l t  d e r  b e s c h r i e b e n e n  

N a t u r s c h u t z g e b i e t e  z u  b e t e i l i g e n .  Es s i n d  d i e  l e t z t e n  

R ü c k z u g s g e b i e t e  u n s e r e r  S e e v o g e l b r u t p o p u l a t i o n e n  

a n  d e r  s ü d l i c h e n  O s t s e e .  M e i n  A n l i e g e n  g e h t  a b e r  

n o c h  w e i t e r .  Ic h  w ü n s c h e  m i r  K o m p r o m i s s b e r e i t 

s c h a f t ,  K o n s e n s  u n d  g e m e i n s a m e s  A g i e r e n  a l l e r  an  

d i e s e m  Pro zess  B e t e i l i g te n .  D e r  N a t u r s c h u t z  m u s s  s e i 

n e  K rä f t e  b ü n d e l n ,  s ich  d a ,  w o  es m ö g l i c h  ist, m i t  g r o 

ß e m  E n g a g e m e n t  e i n s e t z e n ,  u m  es w o m ö g l i c h  e in  

l e t z t e s  M a l  z u  p r o b i e r e n .  A b e r  a u c h  d a  l o s z u l a s s e n ,  

w o  d e r  n ö t i g e  A u f w a n d  u n d  d e r  z u  e r w a r t e n d e  E r fo lg  

in  k e i n e m  V e r h ä l t n i s  s t e h e n .

W i r  b e d a n k e n  u n s  b e i  C h r i s t o f  H e r r m a n n  u n d  M a r i e  

J u n g e ,  a b e r  a u c h  b e i  d e n  v i e l e n  e i n z e l n e n  G e b i e t s 

b e t r e u e r n  f ü r  i h r e  M ü h e n  b e i m  E r h a l t  d e r  b e s c h r i e 

b e n e n  G e b i e t e  a ls  S e e v o g e l b r u t -  u n d  R a s t s t ä t t e n .

U m  d i e s e  A u s g a b e  z e i t l o s  z u  h a l t e n ,  h a b e n  w i r  d e n  

V e r e i n s t e i l  s o  g e s t a l t e t ,  d a s s  e r  l e i c h t  a u s  d e m  H e f t  

e n t f e r n t  w e r d e n  k a n n .

I c h  w ü n s c h e  I h n e n  e i n e  s p a n n e n d e  L e k t ü r e  u n d  

w ü r d e  m i c h  s e h r  f r e u e n ,  w e n n  w i r  d a m i t  e i n e n  w e i 

t e n  P e r s o n e n k r e i s  a n s p r e c h e n  k ö n n e n ,  s i c h  a k t i v  

u n d  e h r e n a m t l i c h  f ü r  d e n  N a t u r s c h u t z  e i n z u s e t z e n .

Ih r

T h o r s t e n  H a r d e r
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Die Brutbestände der Küstenvögel
in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012
Christof H errm ann & M a rie  Junge

Kormorane und Seeadler auf der Insel Heuwiese. Foto: J. Reich

1. E in le itu n g

Der Schutz von Küstenvogelbrutgebieten begann in Mecklenburg-Vor
pom m ern bereits in den Jahren 1909-1911 m it der Errichtung von See
voge lfre is tä tten  auf den W erderinse ln  am Bock, der Insel Langen- 
w erder, auf H iddensee sow ie auf Salzgrasländern der Insel Poel. Im 
Laufe der Zeit fo lg ten  w eitere  Gebiete. Für e in ige G ebiete w urde  die 
Betreuung später w ieder aufgegeben, da sie ihre Bedeutung fü r den 
Küstenvogelschutz verloren hatten (z.B. W erderinseln am Bock in den 
1940er Jahren, Liebes und M ährens M itte  der 1980er Jahre).

M it der G ründung der „Kom m ission Seevogelschutz der DDR“ im Jahr 
1963 und der Ernennung der Vogelwarte Hiddensee zur „Zentralstelle 
fü r den Seevogelschutz in der DDR“  w urden  der Schutz der B ru tge
biete und die Erfassung der Brutbestände zentral koo rd in ie rt. Die A r
be it der „K om m iss ion  Seevogelschutz" -  1981 u m benann t in „K o m 
m ission fü r den Küstenvogelschutz der DDR“ -  w urde  nach der po 
litischen W ende ab 1994 durch die „A rbe itsgem e inscha ft (AG) Küs
tenvogelschutz MV“  fortge führt. Diese AG koo rd in ie rt -  w ie schon die 
„Z en tra ls te lle  fü r den Seevogelschutz“  -  das Zusam m enw irken zw i
schen staatlichen Behörden und ehrenam tlichen  Küstenvogelschüt
zern ( N ehls  & H e r r m a n n  2009). Das Landesam t fü r  U m welt, Na
turschutz  und G eo log ie  (LUNG MV) als geschäftsführende E inrich

tung  sam m elt a lljährlich  die B rutbestandsberichte und ü b e rfü h rt die 
Ergebnisse in das Datenbanksystem M ultiBase CS. Da inzw ischen al
le B ru tbe rich te  se it 1948 auch d ig ita l vo rliegen , sind d ie  B ru tbe
standsdaten fü r  Ausw ertungen jeg liche r A rt le ich t verfügbar.

B ru tberichte  liegen fü r e in ige Gebiete schon aus der Ze it vo r dem 1. 
W eltkrieg  vor, z.B. fü r d ie  H iddenseer G ebiete ( L in d n e r  1913, 1915; 
Berg 1914, 1916; Natur - u n d  H e im a t s c h u t z b u n d  H id d e n s e e  1915; H üb 
ner  1917, 1918) und den Langenwerder (s. Br e n n in g  1964). Allerdings 
sind die Daten aus der Zeit vor dem 2. W eltkrieg z.T. schwierig zu inter
pretieren, da oftm als d ie Zahl der Gelege erfasst w urde, ohne U nter
sche idung von Erst- und Nachgelegen, so dass Rückschlüsse auf d ie 
Zahl der B rutpaare nur noch e ingeschränkt m öglich  sind. Auch w u r
den auf dem Langenwerder bis 1925 Fluss- und Küstenseeschwalben 
gem einsam  erfasst, es g ib t keine getrennten Angaben fü r d ie beiden 
A rten ( B r e n n i n g  1964). Außerdem  g ib t es in den Berichten, bed ing t 
durch Unterbrechungen in der Betreuung durch die beiden Weltkriege 
oder auch durch Fehlen von V erö ffen tlichungen  und Verlust unver
ö ffe n tlich te r Aufze ichnungen , größere Lücken. Erst m it der W ieder
aufnahm e der Betreuung nach dem 2. W eltkrieg wurden fü r zahlreiche 
G ebiete langjährige, z.T. lückenlose D atenre ihen e rhoben. Die Ver
füg ba rke it von B ru tberich ten  w urde  von N ehls  & H e r r m a n n  (2009) 
dargestellt.
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W ährend Brutbestandsdaten in der DDR nur gelegentlich im Rahmen 
von Fachpub lika tionen ve rö ffe n tlich t w urden  (z.B. B r e n n i n g  1960, 
1964, 1983; D o s t  1959, 1960, 1961, 1963), e rfo lg ten  ab 1993 regel
mäßige V erö ffen tlichungen  in der Z e itschrift SEEVÖGEL des Vereins 
Jordsand (S ie fk e  1993; Kö p p e n  1997, 2001; Kö p p e n  & G r a u m a n n  

1998, 1999). Die letzte V eröffen tlichung b e trifft die Brutberichte 1999 
und 2000 ( K ö p p e n  2001); danach ist diese Trad ition  aufgrund  ve r
sch ied e n e r U m stände  le id e r abgerissen . D ie vo r lie g e n d e  Z u 
sam m enste llung  p räse n tie rt nun die B ru tbestandszahlen fü r  den 
Ze itraum  2001-2012. Für d ie M ehrzahl der A rten  w erden  g le ichze i
tig Grafiken der langfristigen Bestandsentwicklung dargestellt, die lang- 
und kurzfristigen Trends beschrieben und in kurzer Form interpretiert.

Für fast alle Küstenvogelarten stellen die betreuten Schutzgebiete die 
w ich tigsten  Brutplätze dar -  e inige Arten brüten sogar ausschließlich 
in diesen Gebieten. Dass diese Brutplätze z.T. schon seit m ehr als 100 
Jahren geschützt, b e treu t und durch entsprechende M anagem ent
maßnahm en fü r unsere Küstenvogelwelt bew ahrt w erden, verdanken 
w ir e iner V ielzahl von ehrenam tlichen  und hauptam tlichen  Küsten
vogelschützern , d ie h ier n ich t a lle nam entlich  genannt w erden kön
nen. Ihrem Engagement ist es auch zu verdanken, dass fü r unsere Küs
tenvögel lange Zeitreihen der Brutbestände und eine Vielzahl w eiterer 
Daten und In fo rm a tio nen  vorliegen , d ie es uns erm öglichen, lang
fris tige  Entw icklungen zu beschre iben und öko log ische Zusam m en
hänge zu verstehen. All jenen, d ie ihre Ze it und Kraft dem  Küsten
vogelschutz w idm en  oder gew idm et haben, sei da für an dieser Stel
le ausdrücklich  gedankt!

2. M a te r ia l und M e th o d en

Die Brutgebiete
Die „AG K üs tenvog e lschu tz  M e ck le n b u rg -V o rp o m m e rn " b e tre u t 
gegenwärtig  26 Brutgebiete, fü r d ie aktuelle  (te ilw e ise  a lle rd ings lü 
ckenhafte) Bestandsdaten vorliegen . Für fü n f w e ite re  G ebiete ist e i
ne Betreuung und regelmäßige Bestandserfassung gegenwärtig n icht 
gew ährle iste t, u.a. auch, w e il sie ihre Bedeutung als B ru tgebie te  
w e itgehend  verlo ren  haben (z.B. Gellen und Gänsewerder, Fährin- 
sel, Liebes und Mährens, S chm id t-B ü lten). Die Lage der B ru tgeb ie 
te ist in Abb. 1 dargeste llt.

Die A rt der Betreuung und die Q ua litä t der B rutbestandserfassung 
sind in den e inzelnen G ebieten sehr un tersch ied lich . W ährend e in i
ge Gebiete über den gesamten Verlauf der Brutsaison m it Vogel
w ärte rn  besetzt sind, d ie auch über eine U n te rkun ft vo r O rt ve rfü 
gen (z.B. Langenwerder, W alfisch, Barther Oie, Kirr, Bessin, Liebitz, 
G re ifsw a lder Oie, Inseln Böhm ke und W erder), w erden  andere Ge
bie te im Rahmen von m ehr oder w en ige r regelm äßigen K on tro llbe - 
suchen betreut. Für manche Gebiete sind dies nur 1-2 Besuche pro 
Jahr, was natürlich  dazu füh re n  kann, dass B rutbestände nur un 
vo lls tänd ig  erfasst w erden. Da es sich bei den Gebieten m it geringer 
B etreuungsin tens itä t zum e is t um solche m it vergle ichsweise gerin 
gen Brutbeständen handelt, kann davon ausgegangen w erden, dass 
der Einfluss derartiger Erfassungsungenauigkeiten im H inb lick auf das 
M o n ito rin g  der G esam ttrends gering ist. D ie G ebiete und ihre Be
treuungssitua tion  w erden nachfo lgend kurz beschrieben.

Abb. 1: Die Küstenvogelbrutgebiete Mecklenburg-Vorpommerns im Jahr 2012. Die Karte enthält alle Gebiete, die seit Beginn der Errichtung von Seevogelfreistätten zum 
Anfang des 20. Jh. zumindest zeitweise betreut wurden; in fünf dieser Gebiete werden gegenwärtig keine oder nur sporadische Erfassungen durchgeführt. Die 
Nummerierung auf der Karte entspricht der Nummerierung der Gebietsbeschreibungen bzw. in Tab. 1.
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Die Insel Walfisch mit der im Jahr 2009 neu errichteten Vogelwärterhütte.

1. NSG Insel W alfisch (S chutzvero rdnung  v. 30.03.2010; NSG-Flä- 
che 76 ha, Fläche der Insel ca. 12 ha, die W asserfläche um fasst 64 
ha): Die Insel Walfisch liegt in der W ism arbucht zwischen W ismar und 
Poel. Sie entstand in ih re r heutigen Form in den Jahren 1952-1956 
durch A ufspü lung  von Baggergut an der Ostseite eines k leinen, da
mals nur noch 1,12 ha großen M oränenkerns. Durch S ed im entum 
lagerungen b ilde ten  sich im Süden und N ordosten Haken heraus. 
W estlich und nörd lich  der Insel be finden  sich im Flachwasser aus
gedehnte Block- und S teingründe. Durch die große Entfernung zum 
Ufer kom m t es kaum zu S törungen durch Besucher. Raubsäuger ge
langen m itun te r im W in te r über das Eis auf d ie Insel ( U m w e l t m i n i s 
t e r i u m  MV 2003).

Betreuung: Für den W alfisch liegen seit 1957 durchgehende B ru t
bestandserfassungen vor. Diese e rfo lg ten  zunächst durch W. K r u c h , 
C. D a n k e r t , W. M a h n k e , H.W. N ehls  und B. Pr e u s s . Ab 1970 übe r
nahm W. K ruch  die Betreuung der Insel. Von 2002-2006 war der „Ver
ein W alfisch e.V." durch  das U m w e ltm in is te rium  MV m it der Be
treuung  der Insel beauftragt, ab 2007 übernahm  der „Verein Lan- 
genwerder zum Schutz der Wat- und Wasservögel e.V." diese Aufgabe 
( N ehls  & H e r r m a n n  2 009). A u f der Insel b e fin d e t sich se it den 
1970er Jahren eine U n te rkun ft fü r Vogelwärter, d ie in der gesamten 
Brutsaison besetzt ist. Vor Beginn der Brutsaison fin d e t a lljährlich  e i
ne R aubsäugerkontro lle  statt.

2. NSG Insel Langenw erder: Das NSG besteh t aus der Insel Lan- 
genw erder (ca. 25 ha) und um gebenden Flachwasserbereichen (10 
ha), d ie bei N iedrigw asser trocken  fa llen  (W in d w a tte n ). Die Ge
sam tfläche des Schutzgebietes b e trä g t 35 ha. Die Insel entstand 
nach der Litorina-Transgression als S trandwallsystem . Strandwälle 
m it aufgewehten D ünenkäm m en und Salzwiesen sind die d o m in ie 

Foto: B. Freitag

renden B iotopstrukturen. Der Langenwerder ist von der Insel Poel nur 
durch e inen ca. 100 m b re iten  F lachwasserbereich getrennt, w e l
cher bei N iedrigwasser trocken fä llt. Dies e rle ich te rt den Zugang fü r 
Raubsäuger. Die Insel ist eines der ältesten Küstenvogelschutzgebiete 
M ecklenburg-Vorpom m erns. Bereits im Jahr 1910 w urde  sie auf In i
tia tive  des „Vere ins Jordsand" als Seevogelfre istä tte  ausgewiesen 
und m it e inem  Vogelwärter besetzt. Ende 1926 gab der „Verein Jord
sand" d ie Betreuung der Insel an die „N o rdd eu tsche  Vogelwarte  
Rostock" un ter der Leitung von H o r s t  W a c h s  ab. 1935/36 w urde  e i
ne feste V oge lw ärterhü tte  errich te t, die 1963 e rw e ite rt w urde  ( U m 
w e l t m i n i s t e r i u m  MV 2003, B r e n n i n c  & N ehls  2013).

Betreuung: Nach dem 2. W eltkrieg übernahm  die Universität Rostock 
d ie Betreuung der Insel, ab 1997 der „Verein Langenw erder zum 
Schutz der Wat- und W asservögel e.V." Die Insel ist von März bis Ok
to b e r m it Vogelwärtern besetzt. Vor Beginn der Brutsaison w erden 
eine Raubsäugerbejagung d u rch g e füh rt und im Süden der Insel ein 
e lek trischer Fuchszaun e rrich te t. D ennoch gelangen gelegentlich  
auch w ährend der B ru tze it Raubsäuger auf den Langenwerder.

3. K ie ler O rt (NSG ): Der K ieler O rt ist Teil des 1990 unter Schutz 
gestellten NSG „W ustrow ". Er ist ca. 3,6 km lang, maximal 350 m breit 
und hat eine Flächenausdehnung von ca. 100 ha. Er w ar u rsp rüng 
lich ein Sandhaken am südlichen Ende der Halbinsel W ustrow. Durch 
Küstenerosionsprozesse w urde  der Haken Ende der 1970er oder A n
fang der 1980er Jahre von W ustrow  abgetrennt und der Kieler O rt da
durch zur Insel. Der Durchbruch zwischen der Halbinsel W ustrow  und 
dem  K ieler O rt hat sich in den letzten Jahren zunehm end e rw e ite rt 
und ist gegenwärtig  etwa 200 m bre it. Dadurch ist die Insel in den 
S om m erm onaten fü r  Raubsäuger kaum erre ichbar. In den W in te r
m onaten kom m en a lle rd ings  regelm äßig Füchse über das Eis, so
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Sturmmöwenkolonie auf der Insel Langenwerder. Foto: C. Herrmann

dass e ine  Raubsäugerbejagung vor Beginn der Brutsaison e rfo rd e r
lich ist. D ie B io topstruktu ren  sind durch S trandwälle, D ünengesell
schaften, Spülsäum e und m ehrjäh rige  Vegetation der Kiesstrände 
gekennzeichnet.

Betreuung: Der K ieler O rt w ar Bestandteil des bis 1993 von der So
w je ta rm e e  g en u tz te n  m ilitä r isc h e n  S pe rrge b ie tes  W u s tro w  und 
d a m it ja h rze h n te la ng  fü r  o rn ith o lo g is c h e  Erfassungen n ich t zu 
gäng lich . D ie B e treuung  w u rde  ab 1994 zusam m en m it der H a lb 
insel W us tro w  von  K. GROßE ü b e rn o m m e n , ab 2008  vom  „Vere in  
Langenw erder zum Schutz der W at- und W asservögel e.V.". D ie Er
fassung der B ru tbestände  e rfo lg t durch  m e h rm a lig e  Begehungen 
w äh re nd  der B rutsa ison. Im N ord te il der Insel g ib t es e ine  Schutz
hütte . Durch e ine  P räda to renbe jagung  im ze itigen  F rüh jah r kann 
d ie  Insel w ä h rend  der B ru tsa ison  ra ub säu ge rfre i geha lten  w e r
den.

4. NSG W ustrow : Die Halbinsel W ustrow  w urde  nach dem 2. W elt
krieg bis zum O ktober 1993 von der Sow je tarm ee m ilitä risch  ge
nutz t. Die U nterschutzste llung  unter E inbeziehung des süd lich  an
schließenden K ieler Orts sow ie der um gebenden F lachwasserberei
che der Ostsee und des Salzhaffs e rfo lg te  am 20.04.1990. Das NSG 
hat e ine Größe von 1.940 ha, ca. 1.200 ha davon sind W asserflächen. 
D ie Halbinsel W ustrow  besteht aus e inem  M oränenkern  m it e inem  
aktiven K liff sow ie H akenb ildungen , d ie  im Zuge von Küstenaus
gle ichsprozessen entstanden sind (K ie le r O rt, K irchm ess). An der 
Innenküste  entstanden durch A blagerung fe in e r Sande vom  Haken 
der Kirchmess bis kurz vor Rerik, kleine Küstenüberflutungsm oore und 
V erlandungszonen. Der Z e n tra lte il der Halb insel ist überw iegend  
m it G ehölzvegetation  bedeckt. Der W eichho lz laubw a ld  w urde  einst 
als Bauernwald genutzt. G egenwärtig  un te rliegen  w e ite  Flächen e i

ner Verbuschung durch W eißdorn und Schlehen. In den durch ho- 
lozäne Anlandungsprozesse entstandenen Bereichen b ilden  S trand
w älle , Vor-, W eiß- und G raudünen, ve rm o o rte  D ünentä le r, Brack
w asserröhrichte, Salzwiesen und S trandtüm pel charakteristische Bio
tops truk tu ren .

Betreuung: Das NSG „W u s tro w " w ird  seit 1994 durch K. GROßE be
tre u t. K. GROßE betreu te  zunächst auch den K ieler Ort, übergab je 
doch die Aufgaben fü r dieses Teilgebiet aufgrund von logistischen Pro
b lem en (E rre ichbarke it des K ieler Orts nur noch m it e inem  Boot 
m ö g lich ) im Jahr 2008 an den Langenwerder-Verein. Die Erfassung 
der Brutbestände e rfo lg t durch regelmäßige Begehungen während der 
Brutsaison. Eine erfolgreiche Prädatorenkontrolle ist auf der recht gro
ßen, te ilw e ise  m it d ich ten Gebüschen bewachsenen Halbinsel n ich t 
m öglich.

Der Kieler Ort ist eine ca. 3,6 km lange Hakenbildung am südlichen Ende der 
Halbinsel Wustrow. Foto: J. Reich



90 | B r u t b e s t ä n d e  d e r  K ü s t e n v ö g e l  in  d e n  S c h u t z g e b i e t e n  M -V  2 0 0 1 -2 0 1 2 S e e v ö g e l  | 2 0 13  | B a n d  3 4  H e f t  3

Abb. 2: Die Salzwiesen der Insel Poel und der Wismarbucht.

5. Salzwiesen der Insel Poel und der W ism arbucht: Entlang der 
Küste der Insel Poel, des Salzhaffs und der W ism arbuch t bestehen 
z.T. ausgedehnte Salzw iesenkom plexe, te ilw eise  im Zusam m enhang 
m it Strandseen, d ie als B ru tgebie te  fü r Küstenvögel eine Bedeutung 
besitzen (Abb. 2). Daten von B rutvogelerfassungen liegen te ilweise 
schon ab 1967 vor, sie sind jedoch insbesondere Ende der 1980er und 
Anfang der 1990er sow ie in den letzten Jahren lückenhaft. Es han
d e lt sich um fo lgende  Gebiete:

a ) NSG Tarnewitzer Huk  (69 ha, e ins tw e ilige  S icherste llung als 
NSG am 21.10.1993): Die Tarnew itzer Huk ist eine aufgespülte , ehe
mals m ilitä risch  genutzte  Fläche m it sekundärer Vegetation. Gegen
w ärtig  ist sie w e itgehend  verbusch t bzw. bewaldet.

Betreuung: Die Erfassung der B rutbestände e rfo lg te  led ig lich  im 
Z e itrau m  2001-2007  du rch  spo rad ische  B egehungen durch  B. 
F i e d l e r .

b) Härrwisch bei Hohen Wieschendorf: Die Härrw isch (ca. 20 ha) 
ist ein k le iner Salzw iesenkom plex an der W ieschendorfe r Huk, e iner 
nach N orden  vo rsp rin ge nd en  Landzunge am östlichen  Rand der 
W oh lenberger W iek.

Betreuung: Die Erfassung der Brutbestände e rfo lg te  durch m ehr
m alige Begehungen durch B. F i e d l e r .

c) Rieten bei Zierow-Fliemstorf: Von Salzwiesen und Salzröhrich
ten um gebener Strandsee (ca. 23 ha).
Betreuung: Die Erfassung der B rutbestände e rfo lg te  durch m ehr
m alige Begehungen durch B. F ie d l e r .

d) NSG Fauler See -  Rustwerder/Poel (136 ha; Schutzverordnung 
v. 20.09.1984): Beweidetes Strandwall- und Hakensystem, welches ei
ne Brackwasserlagune (S trandsee) e inschließt.

Betreuung: Die Erfassung der Brutbestände e rfo lg te  im Zeitraum  
2001-2007 durch m ehrm alige  Begehungen durch  R.-R. St r a c h e , in 
den Jahren 2008-2011 jedoch nur noch sporadisch durch B. F ie d l e r , 

B. Fr eitag  und J. M e v i u s .

e) Westufer Kirchsee undBrandenhusener Haken (ca. 28 ha): Der 
Kirchsee ist eine etwa 3 km lange, flache A usbuchtung der W ism ar
bucht, die sich tie f in die Insel Poel e inschneidet. Entlang ihres W est
ufers w ird  diese Bucht von m ittle rw e ile  w e itgehend  aufgelassenen 
Salzwiesen gesäum t; am O stu fer g ib t es nur zwei kleinere Salzw ie
senparze llen. Die Ö ffnung  zur W ism arbuch t w ird  durch den Bran
denhusener Haken m it Lagunenb ildung  gegliedert.

Betreuung: Die Erfassung der Brutbestände e rfo lg te  im Zeitraum  
2001-2007 durch m ehrm alige  Begehungen durch R.-R. St r a c h e , in 
den Jahren 2008-2011 jedoch nur noch sporadisch durch B. F ie d l e r , 
B. Fr eitag  und J. M e v i u s .
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f) NSG Rustwerder (20 ha, Schutzverordnung v. 31.03.1971): Aktiver 
Strandhaken m it Schlickwatten und Salzgrünland an der südlichen Küs
te  des B o iensdorfe r Werders.

Betreuung: Die Erfassung der B ru tbestände e rfo lg te  led ig lich  im 
Ze itraum  2001-2007 durch  m e hrm a lig e  Begehungen durch  R.-R. 
St r a c h e .

g) Redentiner Bucht und Fauler See: S a lzg rün land flächen  und 
Brackwasserröhrichte (ca. 25 ha) am O stu fer der W ism arbucht, die 
von Prielen und Kleinstgewässern durchsetzt sind, m it angrenzendem 
W ind w a tt (ca. 25 ha); der Faule See (ca. 5 ha) ist e in  w ich tige r Ta
gesruhepla tz fü r Enten, in den W in te rm onaten  u.a. fü r Bergenten.

Betreuung: Die Erfassung der B ru tbestände e rfo lg te  led ig lich  im 
Ze itraum  2001-2007 durch  m e hrm a lig e  Begehungen durch  R.-R. 
St r a c h e .

h) Salzgrasland am Breitling (Gollwitzer, Vorwerker und M al- 
chower Wiesen, Fährdorfer Wiesen, Poeldammwiesen, Dam e- 
kower Werder, Wodorfer Wiesen, Wiesen an der Großen Wiek): 
Das Salzgrasland am B re itling  besteht aus m ehreren  Teilflächen m it 
e ine r G esam tfläche von ca. 480 ha. Die G o llw itze r, Vorw erker und 
M a lchow er W iesen sow ie die  Fährdorfer W iesen und Poe ldam m 
w iesen b ilden  e inen ausgedehnten Salzw iesenkom plex an der Ost
küste der Insel Poel. Erste Schutzm aßnahm en fü r Küstenvögel w u r
den fü r dieses G ebiet bereits im Jahr 1911 auf In itia tive  des „Vereins 
Jordsand" umgesetzt. Der Dam ekower W erder, die W odorfe r Wiesen 
und die W iesen an der Großen W iek sind kleinere Salzwiesen auf der 
Festlandseite des Bre itling.

Am Festlandsufer des Salzhaffs g ib t es drei ehem alige, seit langem 
g ep o ld erte  Salzw iesenkom plexe: d ie  Pepelower W iesen, d ie H e ll
b achm ündung  sow ie die W iesen bei Roggow-Blengow. Lediglich bei 
Pepelow w urde  der Seedeich m ehrfach geschlitzt, ohne  dass sich je 
doch nennensw erte  Gebietsverbesserungen e ingeste llt haben.

Betreuung: Die Erfassung der Brutbestände e rfo lg te  im Zeitraum  
2001-2007  durch  m e h rm a lig e  Begehungen durch  R.-R. St r a c h e . 
2008-2011 sind d ie  Brutvogelerfassungen nur noch sporadisch durch 
B. Fie d l e r , B. Fr e it a g , J. M e viu s  und D. JäkEL durchge füh rt w orden; 
aus dem Jahr 2012 liegen gar keine Daten m ehr vor.

Bei der In te rp re ta tio n  der Bestandsentw icklung der Küstenvogelar
ten auf den Salzwiesen der W ism arbuch t (Tabellen 4 -42 ) ist zu be
achten, dass die  abnehm enden Zahlen in jüng e re r Zeit keine ta t
säch lichen Bestandsrückgänge, sondern  d ie  A bnahm e der Beob
ach tungs in tens itä t w idersp iege ln . Eine gezielte  Prädatorenbejagung 
fin d e t au f den Salzwiesen der W ism arbuch t n ich t statt.

6. LSG Pagenwerder (10,5 ha, Schutzverordnung v. 19.06.2000): Der 
Pagenwerder ist eine zweigeteilte Insel im Rostocker Breitling, die 1999 
durch Aufspülung im Zuge e iner Kom pensationsm aßnahm e künstlich 
vergrößert w urde  (N euer Pagenwerder). Beide Teile (A lte r und Neu
er Pagenwerder) sind durch e inen S teindam m  verbunden . Die neue 
Insel u n te r lie g t der n a tü rlichen  Sukzession, nur bei B ee in träch ti
gung des B ru tvoge lbestandes so llen  P flegem aßnahm en durchge 
fü h rt werden.

Betreuung: Die Betreuung des Küstenvogelb ru tgebie ts  e rfo lg te  bis 
2012 durch S. M ü l l e r . Im Jahr 2013 w urden  d ie Aufgaben durch L. 
JonAS ü be rnom m en. Die Betreuung und Erfassung der Küstenvo

Salzwiesen am Poeler Breitling. Foto: T. Polte
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ge lb ru tbestände  e rfo lg t durch regelm äßige Begehungen. Eine Prä- 
da torenbe jagung  w ird , sofern e rfo rde rlich , vo r der B rutze it du rch 
geführt.

7. Schm idt-Bülten (NLP): Die S chm id t-B ü lten  liegen am Ausgang 
des Prerow-Stroms in den Bodstedter Bodden. Ihre Fläche beträgt ca. 
30 ha. Die Hauptinsel ist sehr unregelm äßig geform t, der Südteil w ird 
durch eine Bucht geteilt. Nordwestlich der Hauptinsel liegen zwei w e i
tere kleine Inseln. Die nörd liche  dieser Inseln ist über e inen Steg m it 
den W iecker W iesen verbunden . Die Schm id t-B ü lten  gehören zum 
N ationa lpark (N LP) V orpom m ersche Boddenlandschaft. Der größte 
Teil besteht aus Salzwiesen, die bei höheren Wasserständen überflu te t 
w erden. Durch d ie Ablagerung von Baggergut im Jahre 1976 e n t
standen im südöstlichen Teil größere Freiflächen, d ie  zu e inem  v o r
übergehenden Aufschw ung der Insel als Küstenvoge lb ru tp la tz  fü h r
ten ( M ül le r  1982). Doch schon Anfang der 1980er Jahre g ing diese 
B edeutung aufgrund  der e insetzenden Vege ta tionsentw ick lung  und 
des Raubsäugerdruckes w ieder verloren. Im Zeitraum  2001-2012 war 
d ie  Insel zeitw eise nahezu vo lls tänd ig  versch ilft. Durch E tablierung 
einer stärkeren Beweidung entstand in den letzten Jahren jedoch w ie 
der e ine  größere Salzgraslandfläche, d ie W iesenbrü te rn  B ru tm ög
lichkeiten bietet. Da die Entfernung der Schm idt-Bülten zum Festland 
der Halbinsel Zingst stellenweise nur 30 m beträgt, haben Raubsäuger 
sow ie Schwarzw ild le ich ten Zugang.

B etreu u n g : Eine rege lm äß ige  B e treuung  der S chm id t-B ü lte n  ist 
gegenw ärtig  n ich t gew ährle iste t. Aus e in igen Jahren liegen Beob
achtungen von M. Te pp k e  und B. G ü n t h e r  vor. 2011 w urden  die 
S chm id t-B ü lten  zusam m en m it den W iesen am Prerow-S trom  im 
Auftrag  des N ationalparkam tes ka rtie rt ( Riel  2011). Eine Prädato- 
re nko n tro lle  fin d e t n ich t statt.

Die Schmidt-Bülten am Ausgang des Prerowstroms. Foto: B. Günther

8. Insel K irr (NLP): Der K irr ist e ine 360 ha große Insel im Barth- 
er Bodden. Der überw iegende Flächenanteil w ird  von Salzwiesen auf 
e in e r T o rfau flage  (K ü s te n ü b e rflu tu n g s m o o r) e in genom m e n. Die 
Salzwiesen w erden von e inem  na türlichen  Prielsystem und e in igen 
küns tlich  ange legten  Entw ässerungsgräben durchzogen  und seit 
Jahrzehnten als R inderweide genutzt. In jüngerer Zeit haben sich auf
grund zu schwacher Beweidung auf Te ilflächen Salzröhrichte  aus
gebre ite t. A uf zwei m inera lischen Durchragungen befinden  sich ein 
ehem aliges G ehöft, von dem  heuzutage nur noch e in ige  M auerres-

Die Insel Kirr aus der Luft. Gut zu erkennen ist das natürliche Prielsystem.
Foto: A. Stiefel

te  bestehen, sow ie ein S iedlungsbereich, welcher gegenwärtig als Fe
rienanlage genutzt w ird  („K ra n ich h o f"). Der K irr ist das bed eu tend 
ste W iesenbrü te rgeb ie t M ecklenburg-Vorpom m erns.

Betreuung: Der K irr w urde  1963 zusam m en m it der Barther O ie als 
NSG „Inse ln  O ie und K irr" ausgewiesen und d ie Betreuung an das 
B ezirks-N aturkundem useum  Stra lsund (heu te  „D eutsches M eeres
m u seum ") übertragen. Im Jahr 1972 übernahm  die o rn itho log ische  
Fachgruppe des Kultu rbundes Halle (heu te  „O rn itho log ischer Verein 
Halle e.V.") d ie  B ru tze itbe treuung . Der Verein ü b t d ie Betreuung im 
Auftrag des Nationalparkam tes auch heute noch aus. Eine Unterkunft 
fü r die Vogelwärter besteht innerha lb  der Ferienanlage auf der Insel. 
Eine Bejagung der Prädatoren w ird  vo r Beginn der B ru tze it du rch 
geführt. A ufg rund  der Größe der Insel und ih rer Nähe zum Festland 
w ird  e ine  vo lls tänd ige  R aubsäugerfre ihe it in den m eisten  Jahren 
n ich t e rre icht.

9. B arther O ie (NLP): U nw eit des K irr be find e t sich d ie  ca. 80 ha 
große Insel Barther Oie. Sie w ird  durch zah lre iche flache W asserflä
chen geprägt, d ie  durch e in  na türliches Prielsystem sow ie  e in ige 
künstliche Gräben an den Barther Bodden angeschlossen sind. Etwa 
die  Hälfte der Barther O ie nehm en regelm äßig ü b e rflu te te  Salzwei
den ein, d ie  sich auf m ächtigen Salztorfen entw icke lt haben (Küs
te n üb e rflu tun gsm o o r). Das Zentrum  der Insel b ild e t ein höher ge
legener M ineralbodenrücken, der von Hochwässern nur selten erreicht 
w ird . A uf d iesem  be finden  sich d ie Reste eines alten Gehöfts. In 
den Ruinen dieses Gehöfts w urde  bere its 1963 e ine  U n te rkun ft fü r 
d ie  Vogelwärter ausgebaut. Die Insel w ird  in der Regel von M itte /E n 
de Juni bis M itte  O ktober beweidet.

Betreuung: Die Verantwortung fü r die Betreuung der Barther Oie lag 
bis 1991 beim  „Deutschen M eeresm useum ". Die Vogelwärtertätigke it 
w urde  durch die Fachgruppe O rn ith o lo g ie  „Karl Bartels" in W aren si
chergeste llt. Bei der Ü bernahm e der V eran tw ortung  fü r den Schutz 
und das M anagem en t der Insel durch  das N a tiona lpa rkam t V or
pom m ersche  Bodden landschaft (heu te  „N a tiona lpa rka m t V orpo m 
m e rn ") w urde  die  Zusam m enarbe it m it der Fachgruppe fortgesetzt. 
Die Insel ist über d ie  gesamte Brutsaison m it Vogelwärtern besetzt. 
Durch entsprechende jagd liche  M aßnahm en ge ling t es in der Regel, 
d ie  Barther O ie w ährend der Bru tze it raubsäugerfre i zu halten.
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Steinfelder am östlichen Ufer der Fährinsel.

10. W e rd e rin s e ln  und W in d w a tt am Bock (N LP ): D ie W er
derinse ln  und das W ind w a tt am Bock b ilden  ein  sehr dynam isches 
Anlandungsgeb ie t zwischen der Ostspitze der Halbinsel Zingst, dem 
Gellen und der Insel Bock. D ie W erderinse ln  waren u rsprüng lich  
Salzgrasland, d ie  B ew eidung w urde  a lle rd ings  inzw ischen e inge 
s te llt, da sie in der N ationa lparkp lanung  fü r den Prozessschutz v o r
gesehen sind. N örd lich  der W erderinse ln  und der Insel Bock ers tre 
cken sich innerha lb  des W indw atts  Andelrasen sow ie ausgedehnte 
Sand- und Schillbänke, d ie  insbesondere  von S andregenp fe ifern, 
Austernfischern und Zwergseeschwalben als Brutplatz genutzt werden.

Die W erderinse ln und der Bock w urden  bereits 1909 durch den „O r- 
n ithologischen Verein Köthen" als Seevogelfreistätte geschützt. Jedoch 
g ing d ie  Bedeutung als K üstenvogelbru tgebie t bereits in den 1930er 
Jahren im Zuge g rav ie render an th rop og ener Landschaftsverände
rungen (A u fspü lung  und A u ffo rs tung  der Insel Bock) zurück. Nach 
dem  2. W eltkrieg  w ar das Gebiet als m ilitärisches Sperrgebiet kaum 
noch zugänglich.

Betreuung: Im Gebiet der W erderinseln und des W indwatts am Bock 
w ird  ganzjährig  e inm al m onatlich  im Auftrag  des N ationalparkam tes 
e ine  Begehung durch ehrenam tliche  O rn itho logen  zur Erfassung der 
Brut- und Rastvogelbestände durchge füh rt. Das Gebiet ist Jagdru
hezone, e ine  P räda torenkontro lle  fin d e t n ich t statt.

11. Gellen und G änsew erder (NLP): Der Gellen ist ein A n lan
dungsgebie t am süd lichen Ende der Insel H iddensee. Er ist ca. 5 km 
lang und m axim al 500 m bre it. D ie Vegetation besteht überw iegend 
aus D ünengräsern, Magerrasen und Heide. In jün ge re r Zeit ist auch 
d ie  Traubenkirsche e ingew andert. Östlich und südwestlich des Gel
len erstrecken sich ausgedehnte W indw a ttflächen . Etwa 450 m öst

Foto: C. Herrmann

lich der Gellenschar liegt die kleine Insel Gänsewerder (ca. 4 ha). Die
se ist, w ie der Gellen, von Magerrasen bedeckt, in den Randbereichen 
stocken Schilfröhrichte. Der Gellen und der Gänsewerder w urden be
re its ab 1911 durch den „B und  fü r Vogelschutz S tu ttga rt" be treu t 
(S c h u l z  1947). Aber schon zu DDR-Zeiten w urden  nur noch frag 
mentarisch Brutberichte erste llt. Aus dem Zeitraum  2001-2012 liegen 
nur lückige In form ationen vor, die im W esentlichen durch haupt- und 
e hrenam tliche  M ita rbe ite r der Vogelwarte  H iddensee e rhoben w u r
den und den Autoren n ich t zur Verfügung standen. Seit 2008 feh len 
d ie  Bestandserfassungen vo lls tän d ig . A u fg rund  der hohen Raub
säugerd ich te  ist davon auszugehen, dass der Gellen gegenwärtig  
fü r Küstenvögel n u r noch e ine  geringe Bedeutung besitzt. Auch der 
G änsewerder ist über d ie  Flachwasserbereiche bzw. W indw a tten  fü r 
Raubsäuger und  Schwarzw ild le ich t zugänglich und  dam it als B ru t
voge lgeb ie t bedeutungslos.

Betreuung: Eine voge lkund liche  Betreuung und Erfassung der B ru t
vogelbestände  des Gellen und des Gänsewerders find en  gegenwär
tig  n ich t statt. Das G ebiet ist Jagdruhezone.

12. Fährinsel (NLP): Die Fährinsel ist e ine 37 ha große Insel an der 
Ostseite Hiddensees südlich von Vitte. Sie besteht aus einem  Strand
w allsystem  m it W acho lderhe ide  und eingeschlossenen verm oorten  
Senken sow ie einem  Salzw iesenbereich, der a lle rd ings gegenwärtig  
au fgrund  unzure ichender Bew eidung recht stark ve rsch ilft ist. Vom 
inzw ischen abgerissenen Fährhaus z ieh t sich entlang  des W estufers 
der Insel nach Süden ein o ffene r, n u r m it vere inze lten  Büschen be
wachsener S trandwall. Im Osten befinden  sich ausgedehnte S tein
felder. Die Fährinsel gehörte  zu den ersten Seevogelfreistätten Meck
lenburg -V orpom m erns. Sie w urde  schon 1911 m it e inem  Vogelwär
te r besetzt und in den Folgejahren vom „O rnithologischen Verein Stral
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Der Neue Bessin ist ein dynamisches Anlandungsgebiet. Immer wieder entstehen neue Sandinseln, die Küstenvögeln geeignete Brutplätze bieten. Foto: I. Stodian

sund" be treu t ( Sc h u l z  1947). Nach dem 2. W eltkrieg  w urde  die  Be
tre uung  der Fährinsel ab 1948 zunächst durch die  Vogelwarte  H id
densee o rgan is ie rt. Im Ze itraum  1967-1995 lag sie in der Verant
w o rtu n g  der „O rn itho log isch en  Fachgruppe des K ultu rbundes Leip
z ig" (ab  1990: „O rn ith o log isch e r Verein zu Leipzig e.V."). Durch Ver
dichtung des W acholderbewuchses und zunehm ende Präsenz von Prä- 
da to ren  (Füchse, S chw arzw ild ) v e r lo r d ie  Fährinsel ab M itte  der 
1980er Jahre ihre Bedeutung als K üstenvogelbru tgebie t.

Betreuung: Seit 2001 w ird  d ie  Fährinsel n ich t m ehr o rn itho log isch  
betreut. E inzelne Begehungen durch K. ZiCkEnDRAHT und C. H err 
mAnn belegen den nahezu vö lligen  Bedeutungsverlust des Gebietes 
fü r die Küstenvogelwelt. Die „AG Küstenvogelschutz MV" ist allerdings 
bestrebt, in Zusam m enarbe it m it dem  N ationa lparkam t die Fährin
sel als K üstenvoge lb ru tgeb ie t w iederhe rzuste llen . Dazu sind insbe
sondere e ine A u flich tu ng  der W acho lderheide, Beweidung und ein 
Prädatorenm anagem ent e rfo rde rlich . Der Verein Jordsand hat h ie r
bei seine U n ters tü tzung  angeboten.

13. Neuer Bessin (NLP): Der Neue Bessin ist ein sehr dynamisches 
Anlandungsgebiet im Nordteil der Insel Hiddensee. Er besteht aus aus
gedehnten o ffenen Sand- und Kiesflächen, d ie  bei Hochwasser über
spü lt w erden, W indw atten , im N ord te il auch Grau- und W eißdünen. 
Die ä lteren (n ö rd lich e n ) Bereiche sind m it d ich ten S anddorngebü
schen bewachsen. W eite rh in  g ib t es e in ige  k le inere  Salzw iesenbe
reiche. G egenwärtig  ents teht -  nach dem  A lten und Neuen Bessin -  
ein d ritte r Sandhaken, w e lcher hohe Zuwachsraten aufweist. Da die 
Sandhakenbildungen sehr dynam isch sind und im m er w ieder durch
brechen, entstehen zeitw eise K iesinseln, d ie  gegenüber Prädatoren 
e inen gewissen Schutz b ie ten  und dam it bedeu tende  Bru tp lä tze  fü r 
Küstenvögel (in sbe sond e re  Zwergseeschwalbe, S andregenpfe ifer,

Austernfischer, Säbelschnäbler, Fluss- und in jüngere r Zeit auch Küs
tenseeschwalben) darstellen. Bei sehr n iedrigen W asserständen w er
den a lle rd ings auch diese Brutplä tze von Füchsen aufgesucht und es 
kann zu erheblichen Verlusten an Gelegen und Jungvögeln kom m en.

Betreuung: Der Bessin w urde bereits 1911 durch den „In ternationalen 
Frauenbund fü r Voge lschutz" m it e inem  Voge lwärter besetzt. Im 2. 
W eltkrieg w urde  die Betreuung unterbrochen und erst 1973 durch die 
Vogelwarte  H iddensee w ieder au fgenom m en. G egenwärtig  w ird  die 
Betreuung durch das N ationalparkam t Vorpom m ern  organ is ie rt. Der 
Bessin ist über d ie  gesamte Brutsaison m it ehrenam tlichen  Vogel
w ärte rn  besetzt, denen auch e ine Schu tzhütte  vo r O rt zur V erfü 
gung steht. Auf dem Bessin w ird  d ie  Jagd durch das N ationalparkam t 
V orpo m m e rn  ausgeübt, jedoch  ist e ine  K on tro lle  der Prädatoren 
aufgrund  der d ich ten V egeta tionsstruktur auf dem  A lten Bessin nur 
begrenzt m öglich.

14. Insel Heuwiese (NLP): Die Heuwiese ist e ine k le ine Insel (ca. 
12 ha) in den westrügenschen Boddengewässern südlich von U m 
manz. Sie e rheb t sich nur w en ige  Z en tim e te r über den M eeresspie
gel und w ird  bei Hochwasser regelm äßig übe rflu te t. Das West- und 
Südufer weist ein Torfkliff von ca. 0,5-1 m Höhe über NN auf. Am Süd
ostende  ist durch  Küstenausgle ichsprozesse ein  Sandhaken e n t
standen. A uf der Insel g ib t es e ine  Reihe von flachen Tüm peln  (R ö
te n ), d ie über ein natürliches Prielsystem m it dem Bodden ve rb u n 
den sind. Die Insel w urde  bis M itte  der 1950er Jahre als R inderw ei
de genutzt ( D o s t  1959). Die Vegetation ist durch Salzw iesengesell
schaften, im Zentra lte il in fo lge  der N ährsto ffe in träge  durch Möwen 
und Korm orane, auch durch M e lde flu ren  geprägt. Nach Osten läuft 
d ie  Insel flach aus, d o rt nehm en gegenwärtig  d ie  Schilfbestände zu. 
Seit 1991 beherberg t die Heuwiese die  e inzige  B odenbrü te rko lon ie
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Brandseeschwalbenkolonie. Auf der Insel Heuwiese gab es im Jahr 1957 die erste Brutansiedlung dieser Art in Mecklenburg-Vorpommern; zeitweise brüteten hier mehr 
als 1000 Paare. Foto: J. Reich

des Korm orans in M ecklenburg-Vorpom m ern. Die Heuwiese w urde  
am 19.01.1939 als NSG geschützt und gehört seit 1990 zum N atio 
nalpark V orpom m ersche Boddenlandschaft.

Betreuung: Die Insel H euwiese w ird  durch das N ationa lparkam t 
V orpom m ern  betreut. Seit 2010 w ird  das NPA dabei in e rheb lichem  
Maße durch J. Reich unters tü tz t. D ie Erfassung der B rutbestände 
e rfo lg t durch m ehrm alige  Begehungen w ährend der Brutsaison. Vor 
Beginn der Brutzeit w ird  die Insel auf die Anwesenheit von Raubsäu
gern kon tro llie rt.

15. Insel L iebitz (NLP): Die L ieb itz ist e ine  41 ha große M oränen 
insel im K ub itzer Bodden. Der n ied rige  O stte il ist durch Salzweiden 
m it Tüm peln  und Prielen geprägt. Er w ird  bei höheren W asserstän
den häufig überspült. Der Pleistozänkern im Westteil der Insel ist durch 
Hecken geg liedert und w urde  in der Vergangenheit ackerbaulich ge-

D ie  Insel Liebitz. Foto: J. Reich

nutzt. Die Salzwiesen w urden  frü he r m it Rindern beweidet, heute er
fo lg t e ine  Bew eidung m it Schafen.

Betreuung: Der Schutz der K üstenvogelw elt geht bere its  auf das 
Jahr 1919 zurück. Er w urde  damals durch den Besitzer gewährle istet. 
Nach dem 2. W eltkrieg  bem ühte  sich der N aturschutzbeau ftrag te  
des Kreises Rügens, H. D os t, um e ine  Betreuung der Insel; er konn 
te  1962 E. S tu rm h o e fe l d a für gew innen . Ab 1970 übernahm  die 
„O rn itho log ische Fachgruppe des Kulturbundes Leipzig" (ab 1990: „O r- 
n ithologischer Verein zu Leipzig e.V.") unter der Leitung von J. Fiebic 
die  Betreuungsaufgaben und e rfü llte  diese bis zum Jahr 1999. Da
nach übernahm  das Ehepaar I. und S. Bauch die  Betreuung.

Auf der Insel Liebitz befindet sich ein Gehöft, in welchem  der Besitzer 
e ine  U n te rkun ft fü r den Vogelwärter bere itste llt. Das Ehepaar Bauch 
hält sich a lljährlich  von M itte  April bis M itte  Juni auf der Insel auf. Ei
ne P räda torenkontro lle  w ird  jäh rlich  vo r Beginn der B ru tze it du rch 
geführt, sie w ar in den le tzten  Jahren a lle rd ings n ich t in jedem  Jahr 
e rfo lg re ich .

16. Liebes und M ährens (NLP): Die Inseln Liebes und Mährens 
liegen im W ittenberger Strom zwischen Um m anz und Rügen. Die In
sel Liebes ist ca. 1 km lang, 200 m b re it und led ig lich  1,5 m hoch. 
Sie w eist an der W estseite n ied rige  K liffbere iche  auf. Das Grasland 
geht auf der Ostseite in Röhrichte über. D ie Insel w ird  m it Schafen 
bew eidet. N örd lich  der Insel Liebes lieg t d ie  kle inere, nur 120 x 180 
m große Insel M ährens. Sie w ird  durch e inen bis zu 3 m hohen 
P leistozänkern geb ilde t, w e lcher m it Grasland und W eißdorngebü
schen bedeckt ist. An der N ordostspitze gibt es e inen kleinen Strand
tüm p e l, am Südufer ist durch Um lagerungsprozesse ein Sandhaken 
entstanden. D ie Inseln Liebes und M ährens sind über d ie Nachbar
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inseln Urkevitz und W ührens le icht fü r Raubsäuger und Schwarzwild 
erre ichbar.

Betreuung: Die Betreuung der Inseln w urde  1976 von H.U. D o s t be
gonnen und von 1977 bis 1988 durch R. W EIß fortgesetzt. Aufgrund 
zah lre icher unge löste r P roblem e (B ew eidung, P rädatorenm anage- 
m ent) gab R. W EIß 1989 die Betreuung auf. Seitdem werden die Brut
vogelbestände  n ich t m ehr system atisch erfasst. Aus jün g e re r Zeit 
liegen led ig lich  e in ige  zu fä llige  Beobachtungen und Brutnachweise 
vor. Ein P rädatorenm anagem ent fin d e t n ich t statt.

17. NSG Insel Beuchel: Die Insel Beuchel (3 ,8  ha) ist m it den u m 
gebenden W asserflächen seit dem  25.07.1940 als NSG geschützt. 
D ie Gesam tfläche des NSG beträgt 16,8 ha. Die Insel ist e ine S trand
w a llb ild u n g  aus m arinen Sanden, d ie anstehendem  G esch iebem er
gel au fge lagert ist. Sie lieg t 0,2 bis 1,5 m über NN und w ird  bei 
Hochwasser regelm äßig ü b e rflu te t (UMwELTMiniSTERiUM 2003). Die 
Erhebung auf der W estseite ist m it e inem  Schwarzdorngebüsch be
wachsen; h ie r gab es ge legentliche  Ansied lungsversuche von Kor- 
m oranen. Zum  Ze itpunkt der U nterschutzste llung  beherberg te  der 
Beuchel e ine  große Lachm öw enko lon ie  sow ie Kolon ien  der S turm 
m öwe und der Flussseeschwalbe (D o s t 1959). W eiterhin brüteten hier 
M itte lsäger und versch iedene Entenarten. In späteren Jahren sie
de lten  sich ze itw eise  auch Brandseeschwalben an. D ie Raubsee
schwalbe brütete gelegentlich. Seit den 1970er Jahren besteht auf der 
Insel e ine  große K o lon ie  der S ilberm öw e.

Betreuung: Nach dem  2. W eltkrieg  hatte der Beuchel au fgrund  e i
nes zu hohen Viehbesatzes zunächst seine Bedeutung fü r Küstenvögel 
ve rlo ren . Der K re isna tu rschu tzbeauftrag te  der Insel Rügen, H e l l
m u th  D o s t, e rg r if f  1953 die  In itia tive  zur W ied e rh e rs te llun g  der

Brütende Höckerschwäne auf der Insel Beuchel. Foto: R. Abraham

Funktion als K üstenvogelbru tgebie t. An der Betreuung waren in den 
Folgejahren versch iedene ortsansässige O rn itho logen  be te ilig t, u.a. 
W. Stuht, G. Hoppe, B. BAndEy, M. Schubert und J. W ozel. Seit 1979 
w ird  die Insel durch das Ehepaar C. und R. BockSCH betreut. Die Be
tre uu ng  e rfo lg t durch regelm äßige K on tro llbesuche  w ährend  der 
Brutsaison. Raubsäuger w erden vo r Beginn der Bru tze it von der In
sel entfe rn t.

18. NSG Vogelhaken G lewitz (Schutzverordnung v. 22.01.1981): Der 
Vogelhaken G lew itz besteht aus zwei M inera lkernen, d ie m it S trand
w ällen  m ite inan de r sow ie m it der Halbinsel Zudar verbunden  sind. 
Auf einem großen Teil der Fläche sind Salzwiesen m it Flutm ulden (Rö
te n ) ausgebildet. A u f dem M inera lkern  am W estufer steht e in Pap
pelgehölz. Das 1-3 m hohe W estk liff ist aktiv. Die G esam tfläche des 
NSG beträg t 85 ha; diese schließt e inen größeren Ante il an W asser
flächen m it ein.

D ie  Insel Beuchel in der N eu e n d o rfer W iek. Foto: R. Abraham
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Der Vogelhaken Glewitz.

Betreuung: Der Vogelhaken G lew itz w urde  von 1978 bis 1987 durch 
d ie  „O rn ith o lo g isc h e  Fachgruppe Dessau" b e treu t, von  1988-2008 
durch  H.U. D os t. Seit 2009 ist das S taatliche A m t fü r  L a n d w irt
schaft und U m w e lt (S tALU) V orpo m m ern  fü r  d ie  Betreuung  ve r
a n tw o rtlich . D ie B ru tbestandserfassungen  e rfo lg e n  durch  m e h rfa 
che Begehungen w ährend  der Brutsa ison. Der Zugang zum  V oge l
haken ist durch  ein Zaun- und Fallensystem  gegen Raubsäuger ge
s ichert.

19. Insel Tollow  und Schoritzer W ie k  (NSG Schoritzer W iek, 
437 ha; S chu tzverordnung  v. 22.04.1981; Insel To llow  m it n ich t ge
k lärtem  Schutzstatus): Die Schoritzer W iek ist e in  stark geg liederte r 
A usläufer des G re ifswa lder Boddens zwischen der Insel Rügen und 
der Halbinsel Zudar. Sie schließt d re i k le ine Inseln (R uschbrink I, II 
und III) sowie eine durch Salzgrasland geprägte Halbinsel (S ilm enitzer 
Heide) ein. Die U fer sind durch schmale Salzwiesensäume und Röh
rich te  gekennze ichnet. D ie Geschichte des Schutzgebiets ist sehr 
w echse lhaft. D ie S ilm en itzer Heide w ar bere its 1937 als NSG aus
gewiesen w orden, der Schutzstatus w urde  jedoch 1963 aufgehoben, 
ehe 1981 die  e rneu te  U nterschutzste llung  e rfo lg te  (U m w e ltm in is te 
rium  MV 2003).

D ie Insel To llow  ist nur 1,74 ha groß und lieg t außerhalb  des NSG 
S choritzer W iek in der M a ltz iene r Bucht. Ihre Bedeutung als Küs
ten vog e lb ru tp la tz  w ar schon in den 1930er Jahren bekannt. Im Jahr 
1935 wurde sie als NSG ausgewiesen (D ost 1958). M it Schreiben vom 
01.03.1965 beantrag te  der Rat des Kreises Rügen d ie  A u fhebung  
des NSG (NSG Akten im LUNG MV). O bw oh l e ine  rechtsgü ltige  Lö
schung n ich t e rfo lg t ist, w u rde  das NSG fo rta n  in dem  „Verze ichnis 
der N aturschutzgeb ie te  der DDR" n ich t m ehr g e füh rt (V e rö ffe n tli
chung  dieses Verzeichnisses m it Stand vom  01.01.1970 durch das

Foto: R. Abraham

Staatliche Komitee  für Forstwirtschaft 1972). Auf der Insel befand 
sich von 1983 bis 2005 e ine  zeitweise sehr große Korm oranko lon ie . 
Die Insel ist g le ichzeitig  ein w ich tige r Brutplatz des Gänsesägers, w o 
zu sicher auch die Installation künstlicher Brutkästen beigetragen hat.

Betreuung: Die Insel To llow  w urde  in den 1980er und 1990er Jah
ren von H.U. D o s t und H.J. Hansen betreut. Die Schoritzer W iek w ird 
seit 1995 in d ie  regelm äßigen Brutbestandserfassungen m it e inb e 
zogen. Seit 1999 lieg t d ie  Betreuung a lle in  bei H.J. Hansen. Die 
Brutbestandserfassungen auf der Insel Tollow waren von 2005 bis 2010 
unterbrochen , da der Besitzer der Insel ein Betreten durch den Ge
b ie tsbetreuer n ich t gestattete. Ein gezieltes Raubsäugerm anagem ent 
w ird  n ich t durchge führt.

20. Gustower W erder: Der Gustower W erder ist eine kleine, ca. 0,1 
ha große Insel in der G ustow er W iek im Strelasund. Es hande lt sich 
um e inen Strandwall, w e lcher te ilw e ise  von Röhrichten gesäum t ist.

Flussseeschwalbe Foto: J. Reich
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Kormorane in der Kolonie Niederhof. Foto: L. Wölfel

Brutbestandsdaten liegen seit 1994 vor. Durch P flegem aßnahm en 
im Jahr 1997 (S ch ilfm a hd) gewann die  Insel fü r Küstenvögel an Be
deu tung . Sie ist B ru tp la tz von Lachm öwen, Flussseeschwalben, Rei
herenten und ko lo n ie a rtig  b rü tenden  Höckerschwänen.

Betreuung: H.U. D o s t hat diese Insel bis zum Jahr 2011 betreut 
und im Rahmen m ehrm a lige r Kontro llbesuche  die  B rutbestände e r
fasst. Im Jahr 2013 w urde  die Betreuung durch das Staatliche Am t für 
Landw irtscha ft und U m w e lt V o rpo m m ern  (S tALU) ü be rn om m en. 
A ufg rund  ih rer geringen Größe b ie te t die Insel fü r Raubsäuger ke i
nen geeigneten Lebensraum.

21. NSG K orm orankolonie N ied erh o f (25 ha, Schutzverordnung 
vom  23.12.1954): Das NSG um fasst e inen ehem aligen Gutspark m it 
m ehreren w assergefü llten  Senken und Söllen. Der Park w ird  durch 
einen Eschen-Buchenwald und eine Allee aus Som m erlinden zwischen 
dem  ehem aligen Schloss und Park geprägt. Der G rund fü r d ie  Aus
w eisung des NSG war die A nsied lung von Korm oranen innerha lb  e i
ner schon vorher bestehenden Graureiherkolonie im Jahr 1952. In den 
1960er und 1970er Jahren war N iederho f e ine  der größten K orm o
ranko lon ien  Europas. Ze itweise b rü te ten  h ie r ca. 30 %  des Bestan
des des Ostseeraumes. Im Jahr 2012 gelang in der G rau re ihe rko lo 
nie  der erste Brutnachweis des S ilberre ihers in Deutschland (Feige 
& M ü lle r ,  im Druck).
Betreuung: Die Betreuung e rfo lg te  zunächst durch d ie Vogelwarte

H iddensee (W. Berger), ab 1982 durch d ie  „O rn ith o log isch e  Fach
g ruppe  S tra lsund". Bereits 1986 w urden  d ie  Betreuungsaufgaben 
von G. und P. Strunk  ü be rnom m en. Das Ehepaar Strunk  hat diese 
Aufgaben bis 2010 e rfü llt. 2011 und 2012 w urden die Korm orane und 
G raure iher durch U. Köppen und C. H errmann erfasst.

22. W erderinseln Riems (FND): Südlich der Insel Riems in der Gris- 
to w e r W iek liegen zwei k le ine Inseln: Reffbrink und G roßer Werder. 
Der Reffbrink ist ca. 200 m lang und max. 30 m breit. D ie Entfernung 
zur Insel Riems beträg t nur 50 m, au fgrund  e iner künstlichen Ver
tie fu ng  fä llt d ie  Verb indung  aber auch bei N iedrigwasser n ich t t ro 
cken. Der Große W erder hat e ine  Ausdehnung von 200 x 120 m. Der 
Südwestte il ist m it e ine r G ruppe von Sträuchern bestanden, in de
nen seit 2011 Korm orane nisten. Die beiden Inseln waren schon in 
den 1920er und 1930er Jahren als Seevogelbru tstä tten  bekannt. Für 
1942 g ib t z.B. SchULz (1947) fü r den Großen W erder e ine Lachm ö
w enko lon ie  von 7.000 BP und eine Flussseeschwalbenkolonie von 140 
BP an, auf dem R effbrink brü te ten  neben e in igen S turm - und Lach
m öwen 100 BP Flussseeschwalben. 1980 w urden  die  Inseln als Flä
chennatu rdenkm al (F N D ) geschützt.

Betreuung: Die W erderinse ln  Riems w urden  von 1965 bis 1971 von 
S. W agne r und seit 1973 von M. DAUbER betreut. Eine Raubsäuger
kon tro lle  w ird  n ich t durchge füh rt.

2 3 . Insel Koos, Kooser und K a rre n d o rfe r W iesen (NSG ):
Die Insel Koos, Kooser und K a rre nd o rfe r W iesen b ilden  e inen aus
gedehn ten  K om plex von  Salzw iesen und S a lz röh rich te n  am süd 
lichen  G re ifsw a ld er Bodden. Sie s ind  B estandte il des NSG „Inse l 
Koos, Kooser See und W am pener R iff" (1560 ha, S chutzverordnung 
vom  05.11.1990, E rw e ite rung  vom  10.10.1994). D ie Kooser W iesen 
sind  e in ungestörtes  K ü s te n ü b e rflu tu n g sm oo r von ca. 160 ha Aus
d eh nung . D ie K a rre nd o rfe r W iesen (ca. 350 ha) w u rde n  bis 1992 
als In tens ivg ras land  gen u tz t und w u rd e n  erst im Zuge e ines u m 
fassenden R enaturie rungsvorhabens in den Jahren 1993-1994 w ie 
der zu e inem  n a tü rlich en  K üs te n ü b e rflu tu n g sg e b ie t (H olz  et al. 
1996). Zu den küs ten typ ischen  Lebensräum en des NSG gehören 
neben den Salzw iesen auch S trandw ä lle , H akenb ildun ge n , W in d 
w a tten  sow ie  B lock- und  G e rö llg rü n d e  im  F lachw asserbere ich . 
Zwischen den Kooser und Karrendorfer W iesen lieg t der Kooser See, 
e ine flache Ausbuchtung des G reifswalder Boddens (Strandsee). Die 
Insel Koos s te llt e ine  m in e ra lisch e  E rhebung m it max. 3,5 m H ö
he ü be r NN dar. D urch Ausg le ichsprozesse  s ind  im Süden und 
N orden  der Insel Haken e n ts ta nd en . Im Süd te il des NSG b e fin d e t 
sich das S pü lfe ld  W am pen, welches insbesondere  Ende der 1970er 
und  in den 1980er Jahren e ine  große B edeutung  als B ru tp la tz  von 
Zwergseeschwalben, Sandregenpfe ifern  und Austernfischern  besaß, 
gegen w ä rtig  a lle rd in g s  m it W e idengebüschen  und R öhrich ten  be 
wachsen ist.

Betreuung: B ru tberich te  liegen aus den 1970er und 1980er Jahren 
von M itg liede rn  der „Fachgruppe O rn ith o lo g ie  G re ifsw a ld " (u .a . A. 
T e o m a n n , T. Leipe, R. H o lz ) vor. Seit M itte  der 1990er Jahre w e r
den die Brutbestände von R. H o lz  (von 1995-2000 in Zusammenarbeit 
m it T. H ein icke) erfasst, in jüngere r Zeit un ter M itw irkun g  von R. Ab
RAhAM. A uf der Insel Koos e rfo lg t e ine  gezielte  Bejagung von Raub
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Die Insel Koos vor den Karrendorfer Wiesen. Rechts im Hintergrund die Kooser Wiesen. Foto: W. Graupner

säugern. Es gelang zule tzt in m ehreren Jahren, d ie  Insel w ährend der 
Brutzeit w eitgehend raubsäugerfrei zu halten. In den Kooser und Kar
re nd o rfe r W iesen ist e ine R aubsäugerkontro lle  au fgrund  der le ich 
ten Zugäng lichkeit n u r begrenzt e rfo lg re ich .

24. NSG Insel V ilm : Die Insel V ilm  hat e ine  Fläche von 94 ha; die 
G esam tfläche des NSG -  m it den die  Insel um gebenden W asserflä
chen -  beträgt 175 ha. Sie lieg t im G re ifswa lder Bodden, 2 km von 
der Küste Rügens entfe rn t. D ie Insel besteht aus zwei M oränenker
nen (G roßer und K le iner V ilm ), d ie  durch ein S trandwallsystem  ve r
bunden  sind. D ie S trandw älle  waren zu Beginn des 19. Jh. noch 
w e itg e h e n d  o ffe n  und  w u rd e n  von  typ isch en  K üstenvöge ln  w ie  
Fluss-, Küsten- und Zwergseeschwalbe besiedelt (F ro m h o lz  1913). In-

Die 1993/1994 renaturierten Karrendorfer Wiesen sind in den Herbstmonaten ein 
bedeutender Gäsenrastplatz. Foto: C. Herrmann

zwischen ist die Sukzession fortgeschritten, so dass Seeschwalben und 
Lim ikolen heute auf der Insel fehlen. Gegenwärtig beherbergt der Vilm 
Brandgänse, M itte l- und Gänsesäger als küstentypische Brutvögel. Die 
höchste Erhebung beträgt 37,8 m. Die M oränenkerne  sind durch 
aktive K liffs geprägt. Bekannt ist d ie  Insel vo r a llem  fü r ihre a lten Ei
chen und Buchen. Der W ald ist e in  ehem aliger Hudewald, der über 
m ehrere  Jahrhunderte  von größeren fo rstlichen  E ingriffen verschont 
wurde. Der V ilm  w urde  bereits am 02.12.1936 als NSG ausgewiesen. 
U ngeachtet dieses Schutzstatus w urde  d ie  Insel 1959 fü r d ie  Ö f
fe n tlich ke it gesperrt und als Feriendom izil des M in iste rra ts  der DDR 
genutzt. Im Jahr 1990 übernahm  das Bundesam t fü r N aturschutz 
(B fN ) den G ebäudekom plex und g ründete  h ier d ie  „In te rn a tio na le  
Naturschutzakadem ie".

Betreuung: Bis 2006 liegen fü r den V ilm  e inze lne  B ru tberich te  von 
G. Daums vor. G egenwärtig  ist e ine  Betreuung n ich t gewährle iste t. 
Eine Raubsäugerbejagung fin d e t n ich t statt.

25. Struck und Freesendorfer W iesen (NSG): Die Freesendor
fe r W iesen und d ie Halbinsel Struck sind ein S alzw iesenkom plex an 
der südöstlichen  Küste des G re ifswa lder Boddens. Das Gebiet ist 
Bestandteil des NSG „Peenem ünder Haken, Struck und Ruden" (7.870 
ha, davon 6.500 ha Ostsee- und Boddengewässer; S chu tzverord 
nung vom 30.03.1925, Erweiterungen vom 04.11.1993 und 10.12.2008). 
Der Struck w ird  durch e inen Strandsee, den Freesendorfer See, von 
den F reesendorfer W iesen getrennt. N örd lich  und w estlich  w ird  der 
F reesendorfer See von z.T. ausgedehn ten  B rackw asserröhrich ten 
um geben. W e ite rh in  g ib t es in dem  G ebiet ausgedehn te  S trand
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NSG Struck und Freesendorfer Wiesen

w allsystem e und Brackwassertüm pel. A uf dem Struck stockt ein Ei- 
chen-H udew ald . Der Struck und die  F reesendorfer W iesen waren 
e inst ein bedeutendes B ru tgebie t fü r W iesen lim iko len , insbesonde
re A lpenstrand läu fe r, K ieb itz und Rotschenkel, aber auch fü r die 
Brandgans und versch iedene Entenarten. Das Gebiet w ar der letzte 
B ru tp la tz des Seggenrohrsängers in M ecklenburg-Vorpom m ern, die 
A rt b rü te te  h ier bis 1997. In fo lge  eines unangepassten Beweidungs- 
m anagem ents und e iner hohen Raubsäugerd ichte sind d ie Küsten
voge lb ru tbe ständ e  jedoch  stark zurückgegangen. Ein rev ie ranze i
gender A lpenstrand läu fe r w urde  le tz tm a lig  2007 festgeste llt.

Betreuung: Das Gebiet w ird  seit 1970 von D. S e llin  betreut. D ie Er
fassung der B rutbestände e rfo lg t durch regelm äßige Kon tro llbege- 
hungen. Eine Prädatorenkontrolle w ird  vor Beginn der Brutzeit durch
geführt, der Erfolg war b is lang jedoch  begrenzt.

26 . Peenem ünder Haken (te ilw . NSG, S chu tzve ro rdnun g  vom  
30.03.1925, E rw e ite rungen  vom  04.11.1993 und 10.12.2008): Der 
P eenem ünder Haken b e finde t sich im M ündungsbere ich  des Pee
nestrom s im Nordw esten der Insel Usedom . Die B ru tvoge lerfassun
gen schließen n ich t nur NSG-Flächen ein, sondern auch e ine  Reihe 
von Feuchtgebieten außerhalb des Schutzgebietes, die m it diesem je 
doch eine naturräum liche Einheit bilden. Die Größe der erfassten Ge
sam tfläche, d ie  kein hom ogenes G ebiet darste llt, beträgt 3 .600 ha.

Der Peenemünder Haken ist als holozäne Strandwallb ildung nach der 
letzten Eiszeit im Zuge der Litorina-Transgression entstanden. Auf den

Foto: R. Abraham

ältesten S trandwallfächern  bestehen B raundünen, d ie durch to r fe r
fü llte  Senken (Riegen) unterbrochen werden. Nach Osten gliedert sich 
ein parallel zur Küstenlinie verlaufender geschlossener Gürtel jüngerer 
G e lbdünen an. In der Nähe der K üsten lin ie  be finden  sich kuppige 
Graudünen. Im Nordwesten und Norden des Hakens existiert ein Küs
ten üb e rflu tu n g sm o o r. Die G ewässerbereiche n ö rd lich  des Peene
m ü nd er Hakens sind sehr flach und durch M eersandinseln geprägt 
(U mw eltm inisterium  2003). Außerhalb des NSG gibt es zwei B innen
seen m it geringer W assertiefe, den Kölpinsee (29 ha) und den Cäm- 
m ere r See (33 ha). Um beide Seen erstrecken sich ausgedehnte  
Verlandungszonen und Erlenbrüche. Durch To rfgew innung  in den 
W a ldm ooren  b ild e ten  sich m ehrere  w assergefü llte  Torfstiche, die 
nun ebenfa lls  langsam verlanden. M it zeitweise m ehr als 4.000 BP 
beherberg te  Peenem ünde über m ehrere  Jahre d ie größte K o rm o r
a nko lo n ie  M ecklenburg-Vorpom m erns; inzw ischen haben die  B ru t
paarzahlen jedoch abgenom m en. Prägend fü r das Gebiet sind w e ite r
hin bauliche Überreste der ehem aligen Heeresversuchsanstalt sowie 
des ehem aligen Flugplatzes der NVA.

Betreuung: Der Peenem ünder Haken w ird  durch e ine  G ruppe von 
U sedom er O rn itho logen  be treu t (H . Jürgens, B. S ch irm e is te r, R. 
Adam). Eine gezielte  P rädatorenbe jagung fin d e t n ich t statt.
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27. Insel Ruden (NSG): Auch die  Insel Ruden ist Bestandteil des 
NSG „Peenem ünder Haken, Struck und Ruden". Sie liegt am südlichen 
Ende der B oddenrandschw elle  und besteht aus bis zu 10 m m ä ch ti
gen Strandwällen, die während der Litorina-Transgression auf der Bod
denrandschw elle  abgelagert w urden. A uf den Strandwällen sind Dü
nen aufgew eht (UMwELTMiniSTERiUM 2003). Die Fläche der Insel be
träg t 24  ha, d ie  N ord-S üd-A usdehnung 2,2 km (e insch ließ lich  des 
schmalen, 1,2 km langen Sandhakens). Der nörd liche Teil des Rudens 
ist m it e inem  K iefernw ald  bestockt und w ird  durch e ine  massive 
Schutzm auer gegen die  na türlichen  Abtragungsprozesse geschützt. 
Im Z entra lte il des Inselkopfes g ib t es W ohn- und W irtschaftsgebäu
de sowie auf der Ostseite der Insel einen Hafen. Der südliche Teil des 
Inselkopfes w ird  von Dünenvegetation bedeckt. Die Insel ist ganzjährig 
b ew ohnt.

A uf dem  Ruden bestand in den 1980er Jahren e ine S ilbe rm öw en 
ko lon ie . D ie H eringsm öw e w ar von 1982-1985 B ru tvoge l (N ehls 
1988). G egenwärtig  hat d ie  Insel als K üstenvoge lb ru tgeb ie t nu r e i
ne geringe  B edeutung. Es b rü te n  h ie r e in ig e  Paare S tu rm - und 
S ilberm öw en, Gänsesäger und in m anchen Jahren auch M ittelsäger.

Betreuung: Die Insel w ird  ganzjährig von C. M a r lo w  und U. T o th  be
w ohn t. D ie Erfassung der B rutbestände e rfo lg t durch die  Inse lbe
w o h n e r und  R. Abraham . D ie R aubsäugerbe jagung  w ird  von  R. 
Abraham  durchge führt.

28. NSG G reifsw alder Oie (Schutzverordnung vom  20.04.1990, Er
w e ite run g  vom  20.02.1995): Die G re ifsw a lder O ie ist 54 ha groß; 
das NSG umfasst m it den um gebenden Flachwassergründen eine Flä
che von 250 ha. Die Insel ist 9 km vom  Festland entfe rn t. Die O ie ist 
der Rest e ine r G rundm oräne  aus dem  letzten Vorstoß der W eichsel
e iszeit. Der N ord te il e rre ich t e ine  Höhe von 14 m über NN. A uf die-

Die Steinmole an der Hafeneinfahrt der Greifswalder Oie bietet Silbermöwen 
einen geeigneten Brutplatz. Foto: S. Conradt

ser Höhe steht ein Leuchttu rm . Der größte Teil der Insel ist m it e i
ner Schutzm auer um geben. Led ig lich  an der Südostküste ist das 
K liff noch aktiv. An der Südspitze ist e in Haken ausgebildet. Bem er
kenswert ist ein 4,1 ha großer, seit Jahrzehnten unbew irtschafte te r 
E ichen-H ainbuchen-H udew ald  (UMwELTMiniSTERiUM MV 2003).

D ie G re ifswa lder O ie w urde  von 1937 bis 1990 m ilitä risch  genutzt, 
so dass In fo rm a tio nen  über d ie  B ru tvoge lw e lt nur lückenhaft vo r lie 
gen. In den 1970er Jahren gab es auf der Insel e ine  größere S ilbe r
m ö w e nko lon ie ; auch d ie H eringsm öw e b rü te te  h ie r (N ehls 1988). 
Gegenwärtig brüten auf der Oie Silbermöwen, Brandgänse, M itte l- und 
Gänsesäger, Graugänse sow ie seit 2002 auch die  Eiderente.

Betreuung: Die Betreuung der Insel w urde  1993 durch den „Verein 
Jordsand" übe rnom m en. Die Inse lsta tion ist ganzjährig  durch M it
a rbe ite r des Vereins besetzt. Die Insel ist derze it raubsäugerfre i.

Die G reifsw alder O ie im W inter. Foto: M . M ähler
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Die Insel Böhmke im Achterwasser von Usedom. Foto: M. Luhn

29. NSG Großer W otig (203 ha, Schutzverordnung vom  05.11.1990): 
Der Große W otig  ist e ine  ca. 82 ha große Insel im nörd lichen  Pee
nestrom , d ie  bei m ittle rem  Hochwasser zum großen Teil übe rflu te t 
w ird . Die Insel ist ein typ isches K üstenübe rflu tungsm oor, d ie  Vege
ta tion  w ird  überw iegend durch Salzw iesenarten, in Randbereichen 
auch durch Brackwasserröhrichte geb ilde t. In der Vergangenheit war 
der W otig ein w ichtiges W iesenbrütergeb iet (Rotschenkel, Kiebitz, A l
penstrand läufer). D ie Entfe rnung der Insel zum Festland beträgt je 
doch z.T. w en iger als 20 m. Außerdem  ist sie durch e inen Übergang 
m it dem  Festland verbunden , so dass Raubsäuger und Schwarzw ild 
le ich ten Zugang haben. Dadurch ist d ie  e instige v ie lfä ltige  B ru tvo 
ge lw e lt tro tz  eines guten Beweidungszustandes heute nahezu ve r
schwunden.

Betreuung: Die B ru tvoge lw elt des Großen W otig  w urde  im Zeitraum  
1970-1994 von D. S e llin  umfassend untersucht (S e llin  1995). Eben
so hat sich H. SkibbE Verdienste um das G ebiet e rw orben. Seit 2003 
w ird  das NSG durch H. STEUdEL und R. AbRAhAM betreut. Eine gezielte 
P räda torenkontro lle  über d ie  norm a le  Jagdausübung hinaus find e t 
n ich t statt.

30. NSG Insel Böhm ke und W e rd e r (S ch u tzve ro rd nu ng  vom  
31.03.1971): Böhmke und W erder sind zwei kleine, 2,3 bzw. 5,6 ha gro
ße Inseln in der süd lichen Ausbuch tung  des Achterwassers (Ba lm er 
und N epperm iner See). Zum Schutzgebiet gehören auch die  um ge
benden Wasserflächen sow ie der nörd lich  an der Küste Usedoms ge
legene S trandwall „S chw edenschanze". Die m in im a le  Entfe rnung 
zur Insel Usedom beträgt 200 m. Die Inseln bestehen aus pleistozänen 
G esch iebem erge lke rnen  der G rundm oräne  des le tz ten  Vorstoßes 
der W eichseleiszeit. Sie erre ichen Höhen von 4,4 (B öhm ke) bzw. 5,5 
m (W erder). Am K liff des W erders stocken Gebüsche aus W eißdorn,

K reuzdorn und Sauerkirsche. Der M inera lbodenke rn  der Insel w ird  
von W eiderasen bedeckt. In den Verlandungssäum en sind kom pak
te  S ch ilfröh rich te  ausgebildet, d ie  aktuell auf dem  Südhaken durch 
Pflegem ahd in seggendom in ie rte  Vegeta tionsform en um gew ande lt 
w erden sollen. Das K liff der Insel Böhm ke ist m it H o lunder- und 
W eißdorngebüschen bestanden. A uf dem Geschiebemergel wachsen 
durch  die  N äh rs to ffe in träge  der Lachm öw en geprägte  Gras- und 
S taudenflu ren. Zur E rw e ite rung des B ru tp la tzangebots w ird  a lljä h r
lich das Lan dröh rich t in der ausgedehn ten  VerIandungszone  ge
m äht. Im U ferbereich schließen sich W asserröhrich te  an (U mw elt
m in is ter ium  2003). D ie B ru tvoge lw e lt des Gebietes, d ie  sich aktuell 
w e itgehend  auf d ie  Insel Böhm ke konzen trie rt, ist durch e ine  große 
Lachm öw enko lon ie  (5 .000-7.000 BP), e ine  Flussseeschwalbenkolo- 
n ie  und hohe S ied lungsd ich ten von Stock- und Schnatterenten ge
kennzeichnet. W eiterhin brüten regelmäßig Haubentaucher, Grau- und 
Brandgänse. Bis M itte  der 1990er Jahre brüteten auch Reiher- und Ta
fe len ten  in größerer Zahl.

Betreuung: G ebietsbetreuer ist W. S tarke. An der Betreuung w irken 
a lljährlich e ine Reihe w eiterer Personen, überw iegend aus der Greifs- 
w a lder Fachgruppe fü r O rn ith o lo g ie , m it. D ie Betreuung e rfo lg t von 
Ende April bis M itte /E nd e  Juni in jew e ils  e inw öch igen  D urchgän
gen. Den Vogelwärtern steht in dieser Zeit in N epperm in  e ine U nter
kun ft zur Verfügung. Vor Beginn der B rutze it fin d e t e ine  Prädato- 
renbe jagung  statt. D ennoch gelangen auch w ährend der B ru tze it 
ge legentlich  Raubsäuger oder Schwarzw ild auf d ie  Inseln. Der M ink 
ist ganzjährig  anzutreffen.

31. R iether W erd er (NSG): Der R iether W erder ist e ine k le ine In
sel (82 ha) im N euwarper See, u nm itte lb a r an der Grenze zu Polen. 
Er ist Bestandteil des NSG „A ltw arpe r B innendünen, N euw arper See
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Uferschnepfe auf dem Riether Werder. Foto: L. Karauda

und R iether W erd e r" (G esam tgröße 1.460 ha, S chu tzve ro rdnung  
vom  10.09.1990). Die Entfe rnung zum Festland beträg t etwa 450 m. 
Er entstand aus e iner Ablagerung von Beckensanden im ehem aligen 
Haffstausee, auf denen später z.T. ein K üs tenü be rflu tu ngsm oo r au f
wuchs. Die höheren Erhebungen der Insel sind jedoch m ineralisch. 
H istorisch w urde  der R iether W erder landw irtscha ft genutzt, auf der 
Insel befand sich e ine  Hofste lle. Neben der V iehzucht betrieben  die 
Bewohner auch Ackerbau. Die Hofste lle war bis Ende der 1950er Jah
re bew ohnt. Danach w urde  sie als U n te rkun ft fü r d ie  M elker ge
nutz t, d ie  das Vieh auf der Insel betreuten. Heute ist sie e ine  Ruine. 
M it der Aufgabe der H ofste lle  w urde  d ie in tensive  lan d w irtsch a ftli
che Bewirtschaftung eingestellt und die Insel nur noch als Rinderweide 
genutzt. 1963 w urde  der R iether W erder e ingedeicht. In den Jahren 
1982/1983 fo lg te  eine Kom plexm elioration. In diesem Zusammenhang 
w urde  ein W indschöp fw erk  e rrich te t, welches das Wasser aus den 
Innende ich flächen  in den N euw arper See pum pte . In fo lge  der Tro

cken legung setzte M oorde g rad ie rung  ein. Im Herbst 2003 w urde  
durch Schlitzung der Deiche die  fre ie  V o rflu t zum  N euwarper See 
w iederhergeste llt (STECEMAnn 2005). Die Insel w ird  gegenwärtig  m it 
Rindern beweidet. Im Zuge von Pflegemaßnahmen werden die Schilf
bestände, d ie  sich durch e ine unzure ichende  Beweidung in der Ver
gangenheit ausgebre ite t haben, zurückgedrängt und in Salzwiesen 
überführt. Die Insel ist ein bedeutender Brutplatz fü r W iesenlim ikolen, 
aber auch fü r Brandgänse und verschiedene Entenarten. Aufgrund ei
nes konsequenten  P räda torenm anagem ents konn ten  sich in den 
le tzten  Jahren e ine  große Lachm öw en- sow ie e ine  Flussseeschwal- 
ben ko lon ie  etab lie ren.

Betreuung: Der Riether W erder w ird  seit 1995 durch den „F ö rde r
verein fü r Naturschutzarbeit Uecker-Randow-Region e.V." betreut. Vor
aussetzung fü r d ie pos itive  Entw icklung des Gebiets in den letzten 
Jahren w ar e in erfo lg re iches P rädatorenm anagem ent u n ter der Lei
tu n g  von F. Jo isten .

Datenerhebung
Die Datengrundlage b ilden die  Brutberichte aus dem Zeitraum  2001
2012. Die B ru tberichte  w erden a lljährlich  auf e iner e inhe itlichen  m e
th o d isch e n  G rund lage  u n te r V erw endung  s ta n d a rd is ie rte r Erfas
sungsbögen e rs te llt (G raum ann  et al. 1996).

N ich t fü r a lle  K üstenvoge lb ru tgeb ie te  konnte  in d iesem  Zeitraum  
e ine  vo lls tänd ige  Erfassung der B rutbestände gew ährle iste t werden. 
D ie V erfügbarke it von B ru tberich ten  ist in Tab. 1 dargestellt.

Zur D arste llung der Bestandssituation w urden  fü r e in ige  A rten auch 
In fo rm a tio nen  aus anderen G ebieten m it berücks ich tig t. D ie e n t
sprechenden Inform ationen entstammen veröffentlichten Quellen, un-

D er Riether W erder im N eu w a rp er See. Rechts hinten liegt A ltw arp , links N euw arp  (h eu te  N o w e  W arp n o , Po len), im V ordergrund die Ortschaft Rieth. Foto: W. G raupner



Tab. 1: Verfügbarkeit von Brutberichten im Zeitraum 2001-2012. Hellgrau unterlegte Felder kennzeichnen fragmentarische Informationen, weiße Felder fehlende Daten.
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Nr.

1

2
3
4
5

9
10 

11 

12

13
14
15
16
17
18
19
20 

21 

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gebiet__________

NSG Insel Walfisch
NSG Insel Lanqenwerder
Kieler Ort (NSG)
NSG Wustrow (bis 2007 m it Kieler Ort)
Salzwiesen der Insel Poel und der Wismarbucht
LSG Paqenwerder
Schmidt-Bülten (NLP)
Insel Kirr(NLP)
Barther Oie (NLP)
Werderinseln und W indwatt am Bock (NLP)
Gellen und Gänsewerder (NLP)
Fährinsel (NLP)
Neuer Bessin (NLP) 
Insel Heuwiese (NLP)
Liebitz (NLP)
Liebes und Mährens (NLP)
NSG Insel Beuchel
NSG Voqelhaken Glewitz
Insel Tollow und Schoritzer Wiek (teilw. NSG)
Gustower Werder
NSG Kormorankolonie bei Niederhof
Werderinseln Riems (FND)
Insel Koos, Kooser und Karrendorfer Wiesen (NSG)
NSG Insel Vilm
Struck und Freesendorfer Wiesen (NSG)
Peenemünder Haken (teilw. NSG)
Insel Rüden (NSG)
NSG Greifswalder Oie
NSG Großer W otiq
NSG Inseln Böhmke und Werder
NSG Riether Werder

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J

zusammen m it Wustrow erfasst

v e rö ffe n tlich te n  Berichten o de r auch persön lichen  In fo rm a tione n  
von O rn itho logen .

Langfristige Bestandstrends
Für d ie  D arste llungen lang fris tiger Bestandstrends konnte  fü r e in ige 
Arten auf Daten des Gesamtbestandes in MV zurückgegriffen werden. 
Dies b e trifft insbesondere A rten, die ausschließlich in den betreuten 
K üs te nvog e lb ru tgeb ie ten  a u ftre te n  (z.B. Brandseeschwalbe, Küs
tenseeschw a lbe , E iderente , S chw arzkopfm öw e , M an te l- und He
ringsm öw e). Einige w e ite re  A rten  w erden n ich t nur in den Küsten
vog e lb ru tge b ie te n , sondern  auch in anderen G ebieten a lljä h rlich  
landesweit erfasst, so dass die verfügbaren Bestandsdaten weitgehend 
vo lls tän d ig  sind (z.B. U ferschnepfe). Auch fü r A rten, fü r d ie  a u f
grund ih rer Seltenheit B ru tvo rkom m en regelm äßig an S. M üller ge
m e lde t und von diesem im Rahmen der a lljäh rlichen  Berichte der 
„B em erkensw erten  avifaun istischen Beobachtungen in MV" im Or- 
n itho log ischen  R undbrie f ve rö ffen tlich t w urden  (A lpenstrand läufe r, 
Kampfläufer, Zwergseeschwalbe, Säbelschnäbler u.a.), kann davon aus
gegangen w erden, dass d ie erfassten Brutpaarzahlen annähernd den 
gesam ten Landesbestand abb ilden . Für A rten  m it w e ite r V erb re i

tung  (Sandregenpfe ife r, Austernfischer, a lle  Entenarten, M ittelsäger, 
Brandgans u.a.) w urden  fü r d ie  D arste llung der Langzeittrends nur 
d ie  Gebiete berücksichtig t, fü r d ie  ab 1970 durchgehende  bzw. an
nähernd vo lls tänd ige  Zahlenre ihen vorliegen  (W alfisch, Langenwer- 
der, Pagenwerder, Kirr, Barther Oie, Fährinsel, Bessin, L iebitz, Heu
wiese, Beuchel, Vogelhaken Zudar, W erderinse ln  Riems, Halbinsel 
Struck und Freesendorfer W iesen, Großer W otig, Böhm ke und W er
der, R iether W erder). Gebiete m it sehr unregelm äßiger Erfassungs
in tens itä t w ie  d ie  Salzgrasländer der W ism arbuch t oder d ie  Kooser 
und K arrendorfer W iesen w urden  fü r d ie  D arste llung der Langzeit
trends dieser Arten nicht berücksichtigt. Die Grafiken beginnen in der 
Regel im Jahr 1970, da ab d ieser Zeit fü r d ie  berücks ichtig ten  B ru t
gebiete h in re ichend  vo lls tänd ige  Daten vorliegen . Einzelne Lücken 
w urden durch Extrapolation gefüllt (M itte lw e rt des Brutbestandes aus 
dem  Jahr davor und dem Folgejahr). Für e in ige  A rten liegen v o ll
ständige Daten auch schon aus dem Ze itraum  vo r 1970 vo r (z.B. 
Korm oran, Küstenseeschwalbe, Brandseeschwalbe). Für Sandregen
pfeifer und Zwergseeschwalbe beginnen die Grafiken erst im Jahr 1973, 
da zuvor eines der Hauptbrutgebiete -  der Bessin -  n icht erfasst w u r
de.
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3. Ergebnisse

Ordnung Podicipediform es - Lappentaucher
Lappentaucher sind keine typ ischen Küstenvögel; sie brüten  ü be r
w iegend auf b innen länd ischen  Seen und in den Vernässungsgebie
ten der großen Flusstalmoore. Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 
und Haubentaucher (Podiceps cristatus) sind jedoch in e in igen Küs
ten vog e lb ru tg eb ie te n  rege lm äßig  a nzu tre ffen ; der R othalstaucher 
(Podiceps grisegena) t r it t  h ingegen n ur ausnahm sweise auf (2007: 
1 BP auf e inem  Strandsee am B re itling /P oe l).

Zw ergtaucher (Tachybaptus ruficollis)
Der Zw ergtaucher t r it t  in den K üs tenvoge lb ru tgeb ie ten  M eck len 
burg -V orpom m erns a lljäh rlich  m it 2-6 BP auf. A uf dem  Peenem ün
der Haken und auf der Halbinsel Struck ist er ein regelm äßiger B ru t
vogel, au f der Halbinsel W ustrow  und auf dem Riether W erder w u r
de er vere inze lt nachgewiesen.

H a u b e n ta u c h e r Foto: S. C o n rad t

H aubentaucher (Podiceps cristatus)
Der H aubentaucher hat auf den Inseln Böhm ke und W erder e in  be
achtliches B ru tvorkom m en (Tab. 2). Aber auch auf dem Riether W er
der und am Peenem ünder Haken brüten  a lljäh rlich  m ehrere  Paare. 
Auf dem G ustower W erder, der Insel Kirr, in der Schoritzer W iek und 
auf den W erderinseln Riems brüten regelmäßig e inzelne Paare, in an
deren Gebieten tr itt er nur sporadisch auf. Der Gesamtbestand in den 
K üstenvogelbru tgebie ten  M ecklenburg-Vorpom m erns betrug  im Be
rich tsze itraum  10-41 BP.

Z w e rg ta u c h e r Foto: C. G rave

Tab. 2: B ru tp a a rz a h le n  des  H a u b e n ta u c h e rs  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

Peenemünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 4 5 5 4 4 4 4 5 2 5
NSG Inseln Böhmke und Werder 10 7 8 10 15 10 12 15 10 15 30 25
NSG Riether Werder 0 0 4 3 2 7 5 7 7 8 5 5
Andere Küstenvoqelbrutqebiete 7 3 5 6 6 6 6 2 2 1 4 1
gesamt 17 10 2 1 24 28 27 27 28 23 29 4 1 36

Ordnung Pelecaniform es - R uderfüß ler
Korm oran (Phalacrocorax carbo sinensis)
Die größten Kolon ien  des Korm orans in M ecklenburg-Vorpom m ern  
liegen von jeh e r an der Küste der Bodden- und Haffgewässer. Hier 
b rü ten  80-85 %  des Korm oranbestandes des Landes. Kolon ien  m it 
m ehr als 2 .000 BP bestanden im Ze itraum  2001-2012 bei N iederho f 
(m it den drei Teilkolonien im NSG, der Feldkolonie und zeitweise auch 
der Kolon ie  im Brandshäger Bachtal), auf dem Peenem ünder Haken 
sow ie im NSG „A nk lam er S tadtbruch". W eitere lang jährig  stab ile  Ko
lon ien  m it m ehreren H undert Brutpaaren befinden sich auf der Heu
w iese und am N onnensee bei Bergen. Die e instm als große Kolon ie 
auf der Insel Tollow  und am Poppelvitzer Ufer ist 2005 erloschen. Da
neben gab es e ine  Reihe w e ite re r Ansied lungen , d ie keinen länger
fris tigen  Bestand hatten (Tab. 3).

Der Küstenbestand nahm  in den ersten Jahren des Berichtsze itrau
mes zu, hat sich dann aber ab ca. 2003 bei te ilw eise starken Schwan
kungen stab ilis ie rt. D ie Schwankungen sind o ffenbar in erheb lichem  
Maße durch die  W in te rhä rte  b es tim m t (F rederiksen & Bregnballe 
2000; Herrmann & Feige, in Vorb.): Der bisherige Höchstbestand w ur
de im Jahr 2008 e rre ich t -  nach zwei sehr m ilden  W in tern . Die har
ten W in te r 2009/2010 und 2010/2011 verursachten h ingegen einen 
starken Bestandseinbruch, w e lche r n ich t nu r in M ecklenburg-Vor
pom m ern , sondern  auch in anderen Teilen des Ostseeraum es s ich t
bar w ar (H errmann et al. 2012).

Bis zum Jahr 2005 w urden  in e rheb lichem  Um fang M aßnahm en zur 
Verm inderung des Brutbestandes durchgeführt (H errmann 2007). Ins
besondere  der Abschuss von Ästlingen (d .h . von Jungvögeln un 
m itte lbar vor dem Flüggewerden, wenn sie die Nester bereits verlassen
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K o rm o ra n  
Foto: L. W ö lfe l

haben und auf den Ästen der B rutbäum e sitzen) w urde  als e ine er
fo lgversprechende  Strategie zur Bestandskontro lle  angesehen. A u f
grund heftige r Proteste nach e inem  Massenabschuss im Anklam er 
Stadtbruch im Jahr 2005 wurden diese Maßnahmen jedoch eingestellt. 
Danach gab es nur noch in begrenztem  Umfang Feldversuche m it La
sergewehren, in denen erprobt werden sollte, inw iefern durch ein Ver
tre iben  der A ltvögel von den Nestern in kalten Frühjahrsnächten der 
B ru terfo lg  ve rm in d e rt w erden kann. Die Ergebnisse sind u.a. in den 
K orm oranberich ten  MV (H errmann 2010a, 2011, 2012a, 2013) zu
sam m engefasst.

Tab. 3 : B ru tk o lo n ie n  des K o rm o ra n s  an  d e r Küste M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  im  Z e itra u m  2 0 0 1 -2 0 1 2 . D ie  T a b e lle  e n th ä lt  a lle  K o lo n ie n  im  K ü s te n ra u m , a u ch  so lch e , d ie  
n ich t in d en  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  lieg en .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Niederhof 1274 1207 1101 1212 1398 1434 1689 1356 1437 1126 1272 1800
Niederhof/ Feldkolonie 1775 1965 1655 1665 1625 1415 1255 1745 1695 885 584 546
Niederhof/ Brandshäqener Bachtal 0 0 0 0 0 153 88 138 144 121 92 0
Insel Tollow/ Poppelvitzer Ufer 250 85 115 110 0 0 0 0 0 0 0 0
Insel Heuwiese 1120 679 784 1100 835 635 804 930 450 620 400 632
NSG Peenemünder Haken 3781 4123 4053 3784 4379 4861 4477 4824 3869 2667 2118 2460
NSG Insel Beuchel 0 0 45 0 16 0 35 0 0 0 0 0
Nonnensee bei Bergen 110 240 350 350 335 380 400 600 600 570 540 440
NSG Anklamer Stadtbruch 574 1068 1945 2315 2095 1374 1639 2017 2675 2671 2026 3856
Gellen Unterfeuer 30 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmachter See (bei Binz/Rügen) 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0
Ladebower Moor/Greifswald 0 0 0 0 0 0 200 567 441 0 0 0
Schmollensee/ Usedom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Großer W erder/ Riems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20
NSG Conventer See 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
gesamt 8914 9367 10098 10536 10747 10252 10587 12177 1 1 3 1 1 8 710 7050 9781

A b b . 3: B ru tb e s ta n d e n tw ic k lu n g  des K o rm o ra n s  in d en  K ü s ten k o lo n ie n  
M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  im  Z e itra u m  1 95 2 -20 1 2 .
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Ordnung A nseriform es -  Entenvögel
Höckerschwan (Cygnus olor)
Der Höckerschwan b rü te t in den Küstenvogelgebieten verstreu t m it 
e inze lnen Paaren, in e in igen  Gebieten jedoch  auch in großen Kolo
nien, z.B. auf der Heuwiese, der Insel Beuchel, dem  G ustow er W er
der oder auf den W erderinse ln  Riems. Das Brüten in großen Kolo
nien ist ein vergleichsweise neues Phänomen, welches erst ab Beginn 
der 1980er Jahre einsetzte und zu einem erheblichen Anstieg der Brut
paarzahlen in den K üs te nvog e lb ru tgeb ie ten  fü h rte  (Abb. 4). Be
m erkensw ert ist, dass d ie in Kolon ien  b rü tenden  Höckerschwäne 
nahezu keinen B ru te rfo lg  haben. Intraspezifische Konkurrenz ist o f
fensichtlich  eine, wahrscheinlich sogar die entscheidende Ursache fü r 
den ausble ibenden B ru terfo lg . Im Ze itraum  2001-2012 w urden  in 
den Küstenvogelbrutgebieten 350-600 BP Höckerschwäne erfasst. Die 
Brutpaarzahlen schwanken unregelm äßig, ein d eu tlich er Trend ist 
n ich t erkennbar.

A b b . 4: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  des H ö c k ersc h w an s  in a u s g e w ä h lte n  K ü sten 
v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  197 0 -20 1 2 . D ie  d e u tlic h e  
B e s ta n d s zu n a h m e  a b  B eg in n  d e r  1 9 8 0 e r bis M itte  d e r 1 9 9 0 e r  Jah re  ist d u rc h  d ie  
H e ra u s b ild u n g  g ro ß e r  B ru tk o lo n ie n  m it te ilw e is e  m e h r  a ls 2 0 0  BP (M a x im u m  285  
BP a u f d e r H e u w ie s e  im  Jahr 1 99 3 !) b e d in g t.

Tab. 4: B ru tp a a rz a h le n  des  H ö c k ersc h w an s  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 25 27 12 17 29 5 10 17 21 19 13 18

NSG Insel Lanqenwerder 24 10 11 12 13 12 13 7 10 14 7 7

Kieler O rt (NSG) zusammen mit W ustrow erfasst 2 8 4 4 6

NSG W ustrow  (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 4 3 4 3 3 6 5 4 5 5 4

Salzwiesen der Insel Poel und der W ism arbucht 0 3 2 1 2 16 5 0 1 0 0 n.e.

LSG Paqenwerder 15 18 17 25 33 28 27 29 27 23 0 7

Barther O ie (NLP) 38 48 33 68 53 51 38 34 30 26 32 44

Insel Kirr (NLP) 12 24 9 48 34 57 45 45 40 30 30 45

Schmidt-Bülten (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 0 n.e. 0 n.e. 3 n.e.

W erderinseln und W indw att am  Bock (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. 3 3 3 3 1 0 3 3

N euer Bessin (NLP) 18 8 5 5 4 4 1 9 3 11 10 4

Insel Heuwiese (NLP) 180 130 136 124 181 234 141 88 120 105 120 137

Liebitz (NLP) 2 3 0 4 1 1 0 1 0 1 1 2

NSG Insel Beuchel 114 78 85 52 76 54 42 46 169 82 46 102

NSG Insel Vilm n.e. 1 1 n.e. 2 3 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.

Gustower W erder 21 21 27 22 27 20 18 8 33 18 13 n.e.

NSG Voqelhaken Glewitz 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0

Insel Tollow und Schoritzer W iek (teilw. NSG) 55 45 35 58 53 32 7 32 34 6 26 23

W erderinseln Riems 26 43 35 57 74 40 36 16 33 10 17 9

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 10 n.e. n.e. 1 1 6 3 5 6 5 3 4

Peenem ünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 2 3 9 11 8 7 8 9 9 10

Insel Rüden (NSG) n.e. n.e. n.e. 0 0 0 0 2 2 2 1 5
NSG Greifswalder Oie 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2

Struck und FreesendorferW iesen (NSG) 1 1 1 0 1 1 2 2 4 1 2 2

NSG Großer W otiq 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 2 3

NSG Inseln Böhmke und W erder 0 0 0 0 1 1 8 0 1 1 1 2

NSG Riether W erder 3 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1
gesamt 546 469 418 505 606 586 416 365 560 376 3 5 1 440

H ö c k ersc h w an Fo to : C . H e rrm a n n
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G rau g än se  
Foto: H. M itte ls tä d t

Graugans (Anser anser)
O bw ohl nur w en iger als 5 %  des Landesbestandes der Graugans in 
den Küstenvogelbrutgebieten brüten, e rre icht die A rt auf e in igen In
seln recht hohe Konzen tra tionen  (Tab. 5). Der deu tliche  Bestands
zuwachs ab M itte  der 1980er Jahre (Abb. 5) spiegelt den positiven 
G esam ttrend der A rt in unserem  Land w ide r (Vokler 2006).

Tab. 5: B ru tp a a rz a h le n  d e r  G ra u g a n s  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 7 4 5 13 18 3 9 9 34 2 28 18
NSG Lanqenwerder 0 0 0 1 0 0 1 1? 1 2 2 1
NSG Wustrow (mit Kieler Ort) n.e. 2 3 4 4 4 4 5 4 6 7 6
Salzwiesen der Insel Poel u. der Wismarbucht 3 0 3 0 6 14 8 1 7 2 6 n.e.
Barther Oie (NLP) 5 5 5 7 8 6 7 8 7 10 9 11
Insel Kirr (NLP) 9 6 8 28 25 38 20 30 50 40 20 25
Insel Heuwiese (NLP) 5 4 5 8 10 9 7 6 7 17 4 5
Liebitz (NLP) 10 5 3 5 8 6 4 13 8 12 10 8
NSG Insel Beuchel 32 18 26 38 28 24 27 18 23 12 11 14
NSG Insel Vilm 2
Insel Tollow und Schoritzer Wiek (teilw. NSG) 34 46 16 27 4 13 34 6 8 0 12 18
Werderinseln Riems 0 0 0 0 1 0 3 2 3 2 4 2
Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 0 n.e. n.e. n.e. 1 0 4 0 4 7 1 6
Peenemünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 0 5 3 3 6 7 13 6 19 22
NSG Greifswalder Oie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2
Struck und FreesendorferWiesen (NSG) 3 9 5 4 8 8 8 8 5 6 6 13
NSG Großer W otiq 4 11 10 13 8 3 9 8 13 15 3 11
NSG Inseln Böhmke und Werder 8 10 3 0 6 12 8 10 25 15 20 20
NSG Riether Werder 5 12 4 10 10 12 10 12 12 11 11 10
Andere Gebiete 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 11 0

gesamt 125 13 2 96 163 150 155 170 14 7 
148 226 169 188 192
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A b b . 5: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r  G ra u g a n s  in a u s g e w ä h lte n  K ü s ten v o g e l
b ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  1970 -2012 .
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Nilgans (Alopochen aegyptiacus)
Die N ilgans g e h ö rt zu den N eozoen m it e in e r s ta rken A u sb re i
tungstendenz in Europa und auch in der Bundesrepublik Deutschland. 
M itte  der 1980er Jahre e ta b lie rte  sie sich in Deutschland als rege l
mäßiger Brutvogel; im Jahre 2005 w urde  der Brutbestand bereits auf 
2 .200-2 .600 BP geschätzt (B auer & W o og  2008). M ecklenburg-Vor
pom m ern liegt bislang noch am Rande des Ausbreitungsgebietes. Der 
erste Brutnachweis e rfo lg te  2001 im LSG „Pagenw erder und Neuer 
Pagenwerder". Seit 2008 w ird  die Nilgans a lljährlich  von der Barther 
O ie gem eldet, m it zunehm endem  Trend (Tab. 6).

Tab. 6: B ru tp a a rz a h le n  d e r N ilg a n s  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

LSG Paqenwerder 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

Barther O ie (NLP) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 (RP) 1 2 3
gesamt 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 3

Kanadagans (Branta canadensis)
Die Kanadagans ist seit 1957 in M ecklenburg-Vorpom m ern  ein re
gelm äß iger und re la tiv  häu figer Gastvogel (Stübs 1987a), der in 
untersch ied lichen  Anzahlen in a llen M onaten des Jahres a u ftritt. Die 
Rastbestände gehören fast vo lls tän d ig  der schwedischen B ru tpopu 
la tion  an, d ie  durch Aussetzungen in den 1930er Jahren begründet 
w urde  und danach rasch anwuchs (Fabricius 1983).

Seit Anfang der 1980er Jahre b rüte t d ie  Kanadagans auch in Deutsch
land regelm äßig, vo r a llem  in städtischen G ebieten (Bauer & W oog 
2008). Die erste erfo lg re iche  Brut in M ecklenburg-Vorpom m ern fand 
1986 auf der Insel Kirr statt (Scheufler & Stiefel 1987), nachdem be
reits 1975 am Barther Strom bei Pruchten ein Gelege gefunden w o r
den w ar (Stübs 1987a). In den Jahren 1987 bis e inschließ lich 1992 
und noch e inm al im Jahr 1995 konnte  auf der Insel K irr jew e ils  ein 
Brutpaar festgestellt werden. 1994 fand e ine Brut unweit der Insel Kirr 
im O sterw ald  statt (G raum ann  2006). G raum ann  (2 00 6 ) zufo lge 
entstammten die auf dem Kirr und im Osterwald brütenden Paare Zier-

voge lha ltungen  aus der U m gebung. W eite rh in  w urden  auf der Insel 
Beuchel in den Jahren 1989 ein sowie 1990 und 1994 jeweils zwei Paa
re b rü tend  angetro ffen , 1991 gab es am selben Platz e inen B ru tver
such (M üller 1991, 1993, 1994, 1997).

Ende Mai 2005 w urde  am Z iege lort auf der Insel H iddensee ein Paar 
beobachtet, welches drei halbwüchsige  Junge füh rte , d ie  nach M ül
ler (2009 ) auf dem  Bessin/H iddensee e rb rü te t w orden  sein sollen. 
In jüngerer Zeit w urden in der W ism arbucht einzelne Bruten verm utet 
und z.T. auch nachgew iesen. A uf der Insel W alfisch w urden  erstm a
lig  in den Jahren 2008 und 2009 b ru tverdächtige  Paare beobachtet. 
Im Jahr 2011 b rü te te  ein Paar e rfo lg re ich  im Bereich des NSG „Fau
ler See -  Rustwerder/Poel". 2012 w urde  auf der Insel Walfisch ein Ge
lege gefunden, welches aber o ffe nb ar n ich t zum S chlupf gelangte.

Brandgans (Tadorna tadorna)
Die Brutbestandserfassung der Brandgans ist schw ierig  und m it g rö
ßeren Ungenau igke iten  behafte t (N ehls 1977, 1987, 2006a). Da die 
A rt in H öh len b rü te t (u .a . in Fuchs- und Kan inchenbauten, aber 
auch zwischen Steinpackungen oder u n ter H olzstape ln), s ind die 
G elege zum e is t schw er au ffind ba r. O ftm a ls  legen auch m ehrere  
W eibchen ihre Eier in e in  Nest. Auch die  Zahl ba lzender Paare lässt 
n ich t u n m itte lb a r auf d ie  Zahl der B rutpaare schließen. Die Zahlen
angaben in den B rutberichten beruhen o ftm als auf der Beobachtung 
Junge fü h rend er Paare. Aber auch diese Angaben sind trügerisch, da 
die Altvögel auch m it kleinen Jungen schon größere Entfernungen zu
rücklegen können und so m it n ich t m it S icherhe it gesagt w erden 
kann, ob es sich um Brutpaare aus dem  betre ffenden  Küstenvogel
b ru tg eb ie t o de r um zugew anderte  Vögel handelt.

D ie übe rw iegende  Zahl der Brandgänse b rü te t zw e ife lsohne  in den 
betreuten Küstenvogelbrutgebieten. Aber auch außerhalb dieser gibt 
es an den Küsten der Bodden und Haffe Brutplätze. So geben Sel-

K a n a d ag an s  Foto : U . B o lm -A u d o rff
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lin & Schirmeister (2009 ) fü r den Zeitraum  2006-2008 fü r den Pee
nestrom vom Peenemünder Haken bis Wolgast einen Brutbestand von 
24-37 BP an. Von diesen Brutpaaren brü te ten  15-25 in den Schutz
gebieten (S truck und Freesendorfer W iesen, Peenem ünder Haken, 
Großer W o tig ) sow ie 14-22 BP außerhalb.

Der Gesam tbestand fü r M ecklenburg-Vorpom m ern  w urde  um 1975 
auf 170-200 BP geschätzt (N ehls 1977). Für den Ze itraum  der Kar
tie rung  1978-1982 rechnet N ehls (1987) m it 250 BP, fü r den Zeitraum 
der Kartierung 1994-1998 m it 150-200 BP (N ehls 2006a). Abb. 6 weist 
auf e inen Bestandsanstieg in den 1970er Jahren und ein vorüberge-

A b b . 6: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r B ra n d g a n s  in a u s g e w ä h lte n  K ü s ten v o g e l
b ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  1970 -2012 .

B ra n d g ä n s e Foto: C. G rave

hendes Bestandstief in der 2. Hälfte der 1990er Jahre hin. Im Zeitraum 
2001-2012 fluk tu ie re n  die  Zahlen in den erfassten K üstenvoge lb ru t
gebieten zum eist im Bereich von 100-150 BP. Unter B erücksich ti
gung der außerhalb der erfassten Gebiete b rü tenden  Paare bestä ti
gen die  Zahlen d ie Schätzung von N ehls (2006a).

Tab. 7: B ru tp a a rz a h le n  d e r  B ra n d g an s  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -20 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 10 5 8 8 11 5 10 12 >15 12 11 11
NSG Insel Lanqenwerder 5 30 40 20 27 30 30 25 35 35 35 30
Kieler Ort (NSG) zusammen m it Wustrow erfasst 15 4 4 6 6 3
NSG Wustrow (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 2 4 3 4 4 3 4 6 4 5 5
Salzwiesen der Insel Poel und der Wismarbucht 18 22 40 27 37 32 24 1 8 0 3 n.e.
LSG Paqenwerder 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 2
Barther Oie (NLP) 10 10 6 6 6 6 7 6 6 8 6 6
Insel Kirr (NLP) 2 2 1 3 2 1 1 3 3 3 5 5
Werderinseln und W indwatt am Bock (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. 1 1 n.e. n.e. n.e. 0 1 2
Neuer Bessin (NLP) 9 10 5 3 3 4 2 4 3 9 11 4
Insel Heuwiese (NLP) 2 2 3 3 5 3 4 3 2 3 0 0
Liebitz (NLP) 15 15 10 8 8 10 12 12 10 12 12 22
NSG Insel Beuchel 3 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0
NSG Insel Vilm n.e. 6 4 n.e. 5 3-8 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.
NSG Voqelhaken Glewitz 1 5 0 1 1 2 1 1 3 0 0 0
Insel Tollow und Schoritzer Wiek (teilw. NSG) 4 3 0 3 3 2 3 1 2 1 1 0
Werderinseln Riems 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 16 2 2 n.e. 3 4 3 8 6 7 1 4
Peenemünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 5 6 14 15 8 4 15 6 6 6
Insel Rüden (NSG) n.e. n.e. n.e. 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NSG Greifswalder Oie 0 2 1 1? 0 1 2 4 5 3 4 7
Struck und FreesendorferWiesen (NSG) 7 4 3 5 5 10 7 11 9 7 7 6
NSG Großer Wotiq 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
NSG Inseln Böhmke und Werder 4 5 2 4 4 3 4 6 4 6 2 5
NSG Riether Werder 5 5 5 5 10 7 5 8 9 8 7 7

gesamt 1 1 1 134 142 10 7 
108 1 5 1 144

149 130 129 > 14 7 132 12 3 12 5
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Pfeifente (Anas penelope)
Im Ze itraum  2001-2012 konnte  fü r diese A rt in den Küstenvogel
bru tgeb ie ten  kein zw e ife ls fre ie r Brutnachweis erbracht w erden. A u f
grund der Beobachtung e inze lner Paare zur B rutze it (W alfisch 2001; 
Poel 2003, 2004, 2005; K a rrend orfe r W iesen 2007; Bessin 2010) 
kann ein Brüten zwar n ich t vö llig  ausgeschlossen w erden, der ta t
sächliche Status d ieser Vögel b lieb  jedoch  ungeklärt.

Schnatterente (Anas strepera)
Der Gesamtbestand der Schnatterente in M ecklenburg-Vorpom m ern 
w urde  fü r den Zeitraum  der B ru tvoge lkartie rung  1994-1998 auf 500
800 BP geschätzt. Etwa 20-30 %  des Brutbestandes brüten in den be
treuten  Küstenvogelbru tgebie ten  (Tab. 8). Die Inseln Kirr und Barth
er Oie, Heuwiese, Liebitz, Böhmke und W erder sowie der Riether W er
der sind die  w ich tigsten  Brutplätze.

Die Bestandsentw icklung ist charakte ris ie rt durch e ine  Zunahm e in 
den 1970er Jahren und ein Bestandshoch in den 1980er bis Anfang 
der 1990er Jahre. Seit M itte  der 1990er Jahre ist der Bestand in den 
Küstenvogelb ru tgebie ten  m it 110-170 BP recht stabil.

P fe ifen ten Foto: S. C o n ra d t

A b b . 7: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r  S c h n a tte re n te  in a u s g e w ä h lte n  K ü s ten v o g e l
b ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  1970 -2012 .

S c h n a tte re n te Foto: S. C o n ra d t



Tab. 8: B ru tp a a rz a h le n  d e r  S c h n a tte re n te  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -20 1 2 .
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Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 35 20 20 20 10 5 4 2 9 6 4 13
NSG Insel Lanqenwerder 1 1 0 3 2 1 1 2 3 1 0 0
NSG Wustrow n.e. 0 2 0 3 3 2 5 6 5 6 5
Salzwiesen der Insel Poel und der Wismarbucht 3 6 11 16 10 7 4 0 2 ? 0 n.e.
LSG Paqenwerder 1 1 1 1 1 0 2 5 0 1 0 n.e.
Barther Oie (NLP) 15 15 17 10 15 12 7 5 7 13 10 12
Insel Kirr (NLP) 15 16 18 20 24 20 30 30 25 20 20 10
Neuer Bessin (NLP) 3 1 0 0 0 0 2 4 0 2 1 0
Insel Heuwiese (NLP) 11 11 11 4 7 6 7 2 1 4 10 5
Liebitz (NLP) 20 25 15 10 16 12 15 15 15 15 17 20
NSG Insel Beuchel 12 7 8 6 8 6 4 6 15 2 2 1
Gustower Werder 3 4 2 1 4 2 0 0 2 1 1 n.e.
NSG Voqelhaken Glewitz 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Insel Vilm n.e. 0 0 n.e. 0 1 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.
Werderinseln Riems 3 1 4 3 0 2 4 5 2 2 2 1
Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 9 n.e. n.e. n.e. n.e. 2 2-3 1? 3 2 0 0
Peenemünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 0 0 3 0 2 1 8 10 12 13
NSG Greifswalder Oie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Struck und FreesendorferWiesen (NSG) 3 0 1 0 0 0 4 (?) 2-3 1 5 7 3
NSG Großer Wotiq 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NSG Inseln Böhmke und Werder 33 30 20 15 15 25 55 45 40 35 55 45
NSG Riether Werder 2 0 4 4 5 4 8 4 5 5 6 6

gesamt 169 139 13 5 1 1 3 123 108 1 5 3 
154

1 3 3 
13 5 147 129 15 3 13 5

Krickente (Anas crecca)
W ie auch bei den anderen Entenarten beruhen die  B rutbestands
schätzungen der Krickente v ie lfach auf C-Nachweisen (Anw esenheit 
von Paaren zur B ru tze it) und nur zum  geringen Teil auf gesicherten 
Brutnachweisen (G e lege funde  oder Beobachtung Junge füh re nd er 
W eibchen). Es ist jedoch  davon auszugehen, dass bei der Krickente 
Bestandsabschätzungen auf d ieser G rundlage zuverlässiger sind als 
bei anderen Entenarten (Z im m er m an n  2006a).

Die w ich tigsten  Bru tplä tze  an der Küste sind die  Halbinsel W ustrow, 
d ie  Insel Kirr, d ie Heuwiese, der Peenem ünder Haken und der Rie- 
the r W erder (Tab. 9). Der Gesam tbestand d ü rfte  aktuell zw ischen 10

K ricken te Foto: C. G rave

und 30 BP liegen; das sind ca. 5 %  des Brutbestandes M ecklenburg 
V orpom m erns. D ie lang fris tige  B estandsentw ick lung ist durch e r
heb liche  F luktuationen  gekennze ichnet, w ob e i d ie  Bestandsgrafik 
(Abb. 8 ) fü r d ie  1990er Jahre auf ein Bestandstief h inw eist. In w e l
chem  Um fang die  Schwankungen auf d ie  schw ierige  Erfassung der 
Brutvögel oder auf ta tsäch liche P opu lationsveränderungen zurück
zu führen  ist, kann n ich t abschließend geklärt werden.

A b b . 8: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r  K rick e n te  in a u s g e w ä h lte n  
K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  1970 -2012 .
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Tab . 9: B ru tp a a rz a h le n  d e r K rick e n te  in d en  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 00 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG W ustrow n.e. 0 3 3 4 3 3 6 5 4 5 6

Barther O ie (NLP) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Insel Kirr (NLP) 3 2 2 1 2 1 3 5 3 3 3 0

Insel Heuwiese (NLP) 0 2 0 7 2 8 0 0 6 2 0 0

Liebitz (NLP) 0 0 0 0 6 4 4 6 0 5 0 7

NSG Voqelhaken Glewitz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 0 n.e. n.e. n.e. n.e. 0 2-3 1-2 0 0 0 0

Peenem ünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 0 0 1 0 0 1 1 5 1 5

Struck und FreesendorferW iesen (NSG) 0 0 0 0 0 0 0 2? 0 0 0 0

NSG Riether W erder 3 3 6 3 5 7 6 7 8 8 2 3
gesamt 7 8 1 1 14 20 23 18 -19 26-29 24 27 1 1 22

S to cken te  Foto: C . G rave

Stockente (Anas platyrhynchos)
Auch wenn die Stockente nur m it 1-2 %  ihres Landesbestandes in den 
Küstenvoge lb ru tgeb ie ten  b rüte t, t r it t  sie auf e in igen Inseln in be
m erkensw erter Anzahl und D ichte auf. A uf Böhm ke und W erder war 
sie im Berichtszeitraum m it bis zu 75 BP vertreten, aber auch die Barth- 
er Oie und der Kirr, die Inseln Liebitz und Beuchel oder auch der Pee
nem ünder Haken beherbergen beachtliche Brutpaarzahlen. Der Ge
sam ttrend w eist Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre einen Be
standshöhepunkt auf, dem e ine  Abnahm e bis ca. 1990 fo lg te . Seit
dem  ist der Bestand recht stabil.

A b b . 9: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r S to cken te  in a u s g e w ä h lte n  
K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  1970 -2012 .
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Tab. 10: B ru tp a a rz a h le n  d e r  S to cken te  in d en  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 20 30 25 25 25 10 2 10 18 23 21 16
NSG Insel Lanqenwerder 10 5 10 6 15 6 8 10 10 5 5 3
Kieler Ort (NSG) zusammen m it Wustrow erfasst 3 10 4 2 1
NSG Wustrow (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 0 4 5 4 6 5 6 3 3 4 2
Salzwiesen der Insel Poel + der Wismarbucht 19 10 29 25 23 37 19 1 6 2-3 4 n.e.
LSG Paqenwerder 15 20 25 25 20 20 15 15 15 15 0 20
Barther Oie (NLP) 55 35 50 55 55 45 35 47 40 30 30 40
Insel Kirr (NLP) 30 24 16 17 25 35 30 35 30 30 40 35
Werderinseln und W indwatt am Bock (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. 2 2 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.
Neuer Bessin (NLP) 6 5 2 0 0 1 1 4 3 21 6 2
Insel Heuwiese (NLP) 29 17 20 14 16 16 22 13 9 4 15 10
Liebitz (NLP) 10 12 20 15 15 10 7 15 7 10 15 10
NSG Insel Beuchel 18 32 24 20 22 22 22 17 26 14 12 17
Gustower Werder 1 2 4 0 0 3 2 1 0 2 2 n.e.
NSG Voqelhaken Glewitz 3 3 4 2 4 2 0 3 0 0 0 0
Insel Tollow und Schoritzer Wiek (teilw. NSG) 12 16 11 18 6 8 14 4 6 8 7 14
Insel Vilm n.e. 6 10 n.e. 10 5 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.
Werderinseln Riems 28 27 19 35 35 20 30 30 20 15 10 5
Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 23-25 n.e. n.e. n.e. n.e. 6 5 11 8 9 1 4
Peenemünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. n.e. n.e. 6 15 20 8 21 17 20 21
Insel Rüden (NSG) n.e. n.e. n.e. 0 0 0 0 1 0 2 0 0
NSG Greifswalder Oie 0 0 0 1 0 0 1 1 4 5 5 13
Struck und FreesendorferWiesen (NSG) 8 6 1 3 5 5 10 11 6 5 4 5
NSG Großer W otiq 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
NSG Inseln Böhmke und Werder 34 35 30 20 25 55 45 70 75 50 70 55
NSG Riether Werder 0 1 7 10 8 8 10 20 8 10 9 9

gesamt 322
324 286 3 1 1 296 3 2 1 338 303 338 325 284

285 283 282

S p ie ß e n te Foto: C. G rave

Spießente (Anas acuta)
Die Spießente b rü te t p un ktue ll insbesondere  an der vo rpo m m er- 
schen Ostseeküste, w o sie auch ihre süd liche  Verbreitungsgrenze 
erre icht. B innen landbru ten  sind sehr selten. D ie A rt w ird  n ich t a ll
jäh rlich  als Brutvogel nachgew iesen. Der Gesam tbestand in M eck
le n b u rg -V o rp o m m e rn  w ird  au f <10 BP geschä tzt (Z im m e r m a n n  
2006b).

Im Zeitraum  2001-2012 liegen aus den Küstenvogelbrutgebieten fü n f 
Nachweise vor: Von der Halbinsel W ustrow  (2006, 2008), der Barth
er O ie (2001, 2002) und vom  Kirr (2001). Dabei hande lt es sich le 
d ig lich  bei den Feststellungen auf der Halbinsel W ustrow  um gesi
cherte  B rutnachweise (2008 ein W eibchen m it 5 Küken!), d ie  Anga
ben fü r d ie  Barther O ie und den K irr beruhen auf B ru tze itbeobach
tungen  ohne  G elegefunde oder Nachweis von Küken.
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K n ä k e n te  
Foto: C. G rave

K nä ken te  (Anas querquedula)
Der Gesamtbestand der Knäkente w ird  in M ecklenburg-Vorpom m ern 
auf etwa 250 BP geschätzt (Z im m e r m a n n  2006c), von denen n ur ein 
geringer Anteil (<10 bis max. 20) in den Küstenvogelbrutgebieten brü 
tet. Der Bestandstrend seit den 1970er Jahren ist deu tlich  negativ. 
W ich tige  B ru tgebie te  der Vergangenheit w ie  d ie  Barther O ie und 
d ie  Halb insel S truck /F reesendorfe r W iesen sind aktue ll nu r noch 
sporadisch besetzt. Lediglich auf den Inseln Kirr, L ieb itz und Riether 
W erder ist d ie Knäkente noch ein recht regelm äßiger Brutvogel.

Tab . 11: B ru tp a a rz a h le n  d e r  K n ä k e n te  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -20 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

NSG Insel Lanqenwerder 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salzwiesen der Insel Poel und der W ism arbucht 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 n.e.

Barther O ie (NLP) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insel Kirr (NLP) 2 2 4 2 1 2 1 2 2 1 2 0

Liebitz (NLP) 7 5 4 3 2 1 2 1 1 1 0 1

NSG Insel Beuchel 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 5-7 n.e. n.e. n.e. n.e. 0 0 1 1? 1? 0 0

Peenem ünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 0 0 2 0 0 0 2 0 3 2

Struck und FreesendorferW iesen (NSG) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

NSG Riether W erder 1 4 3 2-3 3 3 4 4 4 5 2 3
gesamt 16 -18 13 13 7 10 6 7 1 1 9 -10 8-9 7 6

L ö ffe le n te  (Anas clypeata)
Die Löffe lente  ist u n ter den G ründe lenten  d ie A rt m it der höchsten 
A ffin itä t zu den Küstenvoge lb ru tgeb ie ten ; 20-30 %  des geschätzten 
Gesamtbestandes von 200-250 BP brüten auf den Küstenvogelinseln 
( Z im m e r m a n n  2006d). Der m it Abstand w ichtigste Brutplatz ist die In
sel K irr m it 25-60 BP, ge fo lg t von Barther Oie und L ieb itz (jew e ils  5
15), Riether W erder (3 -8 ) und Beuchel (0 -8 ). Der lang fris tige  Be
s tandsverlauf ist -  w ie  auch bei anderen Entenarten -  durch einen 
d eu tlichen  Bestandsabfall Anfang der 1990er Jahre gekennzeichnet. 
Seitdem  sind die  Brutpaarzahlen recht stabil.

A b b . 10: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r  K n ä k e n te  in a u s g e w ä h lte n  
K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  1970 -2012 .

Löffelente Foto: S. C onradt
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A b b .1 1: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r  L ö ffe le n te  in a u s g ew ä h lte n  
K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  1970 -2012 .

Tab. 12: B ru tp a a rz a h le n  d e r  L ö ffe le n te  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -20 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 0 1 0 0 0 0 1? 0 0 0 0 0

NSG Insel Lanqenwerder 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Salzwiesen der Insel Poel und der W ism arbucht 1 1 0 1 3 3 2 0 0 2 (BV) 0 n.e.

Barther O ie (NLP) 10 10 15 10 10 7 4 6 5 6 7 5

Insel Kirr (NLP) 25 35 30 36 28 35 50 60 35 45 45 40

Insel Heuwiese (NLP) 2 3 1 4  (BV) 0 3 4 0 0 0 0 0

Liebitz (NLP) 12 15 13 6 10 5 3 7 4 10 10 5

NSG Insel Beuchel 8 5 6 5 5 7 5 3 2 1 2 0

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer W iesen (NSG) 0 n.e. n.e. n.e. n.e. 0 1 0 0 0 0 0

Peenem ünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1

NSG Riether W erder 0 4 3 3 4 3 6 5 8 8 5 5
gesamt 58 75 69 62-66 6 1 64 78-79 83 56 7 1-7 3 7 1 57

K o lb e n e n te  (Netta rufina)
Die Kolbenente ist seit 1979 ein recht regelm äßiger Brutvogel auf der 
Barther O ie und seit 1997 auch auf dem Kirr. W ährend der Gesam t
bestand in M e ck lenburg -V o rpom m ern  nach den Ergebnissen der 
B ru tvoge lkartie rung  1994-1998 noch auf ca. 20 BP geschätzt w urde 
( Z im m e r m a n n  2006e), hat d ie  A rt zu le tz t etwas zugenom m en, was 
auch in den Zahlen aus den Küstenvogelb ru tgebie ten  deu tlich  w ird.

Tab. 13: B ru tp a a rz a h le n  d e r  K o lb e n e n te  in d en  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Barther O ie (NLP) 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2

Insel Kirr (NLP) 1 2 1 0 0 0 0 7 5 3 10 5
gesamt 2 3 3 2 2 3 2 9 7 4 12 8
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T a fe len te  (Aythya ferina)
Die Tafelente b rü te t in k le iner Zahl au f e in igen  w en igen Küstenvo
gelinse ln. In den 1970er bis M itte  der 1990er Jahre w ar sie auf den 
Inseln Böhmke und W erder ein regelm äßiger Brutvogel m it bis zu 20 
BP, sie tr itt dort seitdem jedoch nur noch selten auf. Ein weiterer w ich
tige r, heu te  e ben fa lls  w e itge he n d  e rlosche ne r B ru tp la tz  w ar die 
Barther Oie. Aktue ll konzen trie ren  sich die  B ru tvo rkom m en  an der 
Küste auf den Riether Werder.

A y t h y a  f e r i n a

1 i P  Di F J
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c n c n c n C T T c n c n c n a h c n c n c r i c n c n c n c r T O O O O O O O
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T a fe le n te  Foto: T. Runge

A b b . 12: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r  T a fe le n te  in a u s g e w ä h lte n  
K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  1970 -2012 .

Tab . 14: B ru tp a a rz a h le n  d e r  T a fe le n te  in d en  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

Salzwiesen der Insel Poel und der W ism arbucht 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 n.e.

Barther O ie (NLP) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insel Kirr (NLP) 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Peenem ünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

NSG Inseln Böhmke und W erder 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

NSG Riether W erder 0 0 0 0 0 4 5 16 10 10 6 6
gesamt 3 3 3 1 2 6 5 16 10 10 8 6

R e ih e ren te  (Aythya fuligula)
Nach einem  Rückgang in den 1940er und 1950er Jahren begann der 
Brutbestand der Reiherente ab den 1960er Jahren zu wachsen, was 
auch in Abb. 13 s ich tbar w ird . Ab Ende der 1970er Jahre s ta b ilis ie r
te  sich der Bestand -  die Brutvogelkartierungen 1978-1982 und 1994
1998 ergaben annähernd gleiche Schätzungen von 450 bzw. 400-600 
BP. In den Küstenvogelb ru tgebie ten  zeig t sich dabei a lle rd ings eine 
vorübergehende Bestandsabnahme M itte der 1990er Jahre. In den letz
ten 10 Jahren w ar der Brutbestand der Reiherente rückläu fig  (Abb. 
13). A uf den W erderinse ln  Riems, m it bis zu 35 BP bis vo r wenigen 
Jahren noch e iner der w ich tigsten  K üstenbru tp lä tze, hat d ie Reiher
ente  zu le tz t stark abgenom m en, 2012 fe h lte  sie d o rt als Brutvogel. 
A uf dem Riether W erder haben die  Brutbestände hingegen seit Be
ginn  eines konsequenten  P räda torenm anagem ents im Jahr 2002 
deu tlich  zugenom m en. Die sehr n ied rige  Zahl von nur 57 Brutpaa
ren im Jahr 2012 (Tab. 15) unterschätzt den Bestand sicherlich etwas, 
da in jenem  Jahr der G ustow er W erder n ich t erfasst wurde. An der 
generellen Trendaussage ändert diese Erfassungslücke jedoch nichts.

R eiherente Foto: U . Bolm -A udorff
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A b b . 13: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r  R e ih e re n te  in a u s g e w ä h lte n  
K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  1970 -2012 .

Tab. 15: B ru tp a a rz a h le n  d e r  R e ih e re n te  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Walfisch 10 14 15 10 14 3 15 5 4 6 2 9

NSG W ustrow n.e. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Salzwiesen der Insel Poel und der W ism arbucht 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 n.e.

Barther O ie (NLP) 40 30 40 35 30 20 16 17 12 10 19 10

Insel Kirr (NLP) 15 20 22 14 12 25 35 25 10 10 20 5

Insel Heuwiese (NLP) 7 7 9 8 8 7 8 7 2 2 10 5

Liebitz (NLP) 4 10 8 5 5 0 3 4 0 1 4 4

NSG Insel Beuchel 14 15 12 14 16 11 8 6 2 2 4 2

Gustower W erder 15 18 24 10 12 14 15 5 12 11 8 n.e.

Insel Tollow und Schoritzer W iek (teilw. NSG) 14 13 13 8 11 12 8 4 10 6 8 12

W erderinseln Riems 25 34 20 35 30 25 20 18 10 10 5 0

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 2-3 1 n.e. 3 n.e. 3 2 4 3 2 0 0

Peenem ünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
NSG Riether W erder 0 0 0 2 3 4 5 14 8 8 12 10

gesamt 14 6 
147 162 164 144 1 4 1 124 136 109 75 69 94 57

Eiderente Foto: N. Martens

E ide re n te  (Somateria mollissima)
Die E iderente b rü te te  in M eck lenburg-V o rpom m ern  e rs tm a lig  im 
Jahr 1985 auf der Insel Langenwerder. Seit 1991 ist sie in unserem 
Land ein regelm äßiger Brutvogel. Der bedeutendste  B rutpla tz ist die 
Insel W alfisch in der W ism arbucht, wo im Jahr 2011 ein Bestand von 
ca. 90 b rü tenden  W eibchen erfasst w urde ; 2012 waren es 50. W ei
te re  regelm äßige Bru tplä tze  sind d ie  Heuwiese und die  G reifswalder 
Oie. G e legentlich  b rü te t sie auch auf dem  Langenwerder. Eine Brut 
auf der Insel Ruden im Jahr 2010 muss als unsicher gelten, da das 
d o rt m it Jungen beobachtete  W eibchen auch von der G reifswalder 
O ie gekom m en sein kann.

Z e itg le ich  m it der Besied lung der O stseeküste M e ck lenburg -V or
pom m erns tra t d ie E iderente auch in Schlesw ig-H olste in  auf, d ie  
Entw icklung des Brutbestandes ve rlie f d o rt ganz ähn lich . Dies ist in 
sofern  bem erkenswert, als d ie  E iderente im Ostseeraum  insgesam t 
seit M itte  der 1990er Jahre abn im m t und dabei ganz e rheb liche  Be
standseinbrüche e rfahren  hat (HELCOM 2012).
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A b b . 14: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r  E id e re n te  an  d e r  K üste M e c k le n b u rg 
V o rp o m m e rn s  1 9 8 5 -2 0 1 2 . D ie  W is m a rb u c h t b e h e rb e rg t m it d e r  Inse l W a lfis c h  den  
w ic h tig s ten  B ru tp la tz  d ie s e r A rt.

Tab . 16: B ru tp a a rz a h le n  d e r  E id e re n te  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 3 7 7 9 14 5 7 30 39 31 90 52

NSG Insel Langenwerder 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Insel Heuwiese (NLP) 5 3 5 0 1 5 5 3 3 2 2 1

Insel Rüden (NSG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1? 0 0

NSG Greifswalder Oie 0 1 0 0 0 1 1 0 2 3 4 9
gesamt 9 12 12 9 15 12 13 33 44 37-38 96 62

M itte ls ä g e r  
Foto : U . B o lm -A u d o rff

M itte ls ä g e r (Mergus serrator)
Genau w ie  bei der Brandgans ist der Brutbestand des M ittelsägers 
schwer zu erfassen: Die Nester sind m itun te r schwer zu finden , füh -

A b b . 15: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  des  M itte ls ä g e rs  in a u s g e w ä h lte n  
K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  1970 -2012 .

rende W eibchen können sich w e it vom  B ru tp la tz en tfe rnen; bei ba l
zenden Vögeln kann es sich auch um im m ature  N ich tbrüter handeln. 
Die B rutbestandsangaben sind dem entsprechend  m it U nsicherhei
ten behafte t ( N ehls  2006b). U ngeachtet dessen d ü rfte  d ie  Abb. 15 
den G esam ttrend seit den 1970er Jahren korrekt w idersp iege ln . Zu 
beachten ist, dass M itte lsäger auch außerhalb der betreuten  Küs
ten voge lb ru tgeb ie te  brüten. Insbesondere in der W ism arbucht w u r
den -  außerhalb der Inseln Walfisch und Langenwerder -  im Zeitraum 
2001-2012 bis zu 45 BP erfasst (Tab. 17).

Von der Jah rhun de rtm itte  bis in d ie 1980er Jahre nahm  der Bestand 
zu. Die A usbringung  von N isth ilfen  auf der Fährinsel, der H euw ie
se und auch auf dem Langenwerder dürfte  zu dieser Entw icklung bei
getragen haben. Seit Anfang der 1980er Jahre ist der Bestand rück
läu fig. Die aktuell w ich tigsten  Bru tgebie te  sind die  Inseln W alfisch 
und Langenw erder sow ie d ie  Liebitz.
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Tab . 17: B ru tp a a rz a h le n  des  M itte ls ä g e rs  in d en  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 25 25 25 25 25 10 8 10 >9 20 19 28

NSG Insel Langenwerder 15 12 10 10 15 10 10 10 10 8 10 10

Kieler O rt (NSG) zusam m en m it W ustrow  erfasst 3 2 5 3 2

NSG W ustrow  (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 2 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3

Salzwiesen der Insel Poel und der W ism arbucht 15 7 27 37 45 31 28 2 1 0 2 n.e.

LSG Pagenwerder 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 0 n.e.

Barther O ie (NLP) 8 8 6 1 2 1 1 1 1 3 2 2

Insel Kirr (NLP) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1

W erderinseln und W indw att am  Bock (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. 3 2 n.e. n.e. n.e. n.e. 1 n.e.

N euer Bessin (NLP) 5 5 2 0 0 0 0 3 1 0 3 2

Insel Heuwiese (NLP) 5 8 8 3 5 4 7 9 3 2 0 0

Liebitz (NLP) 12 10 10 8 8 8 6 8 6 8 8 6

NSG Insel Beuchel 6 7 6 6 5 2 3 3 1 2 0 2

Gustower W erder 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 n.e.

NSG Vogelhaken Glewitz 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

Insel Tollow und Schoritzer W iek (teilw. NSG) 3 2 0 3 3 2 0 1 1 0 4 3

W erderinseln Riems 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer W iesen (NSG) 2 n.e. n.e. n.e. n.e. 1 1 0 1 1 1 1

Insel Ruden (NSG) n.e. n.e. n.e. 1 0 0 0 0 0 0 0 0

NSG Greifswalder Oie 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2? 1?
gesamt 1 1 1 103 109 107 128 84 73 59 >46 59 60-62 60-61

G änsesäger (Mergus merganser)
Der Gänsesäger brütet in M ecklenburg-Vorpom m ern überw iegend an 
der Küste, z.T. aber auch im B innenland (in sbeso nde re  im w est
lichen M ecklenburg  im G ebiet der Schweriner Seen, im Schaalsee- 
gebiet, an der W akenitz und S tepenitz).

Gänsesäger Foto: H . M itte lstädt

Seine Verbreitungsschwerpunkte an der Küste sind d ie W ism arbucht, 
Nordrügen (Insel Tollow, Insel V ilm ) sowie der Peenem ünder Haken, 
einschließlich Ruden und Greifswalder Oie. Die Bestände sind schwer 
zu erfassen und te ilw e ise  auch durch die  B ere its te llung von künst
lichen Nistkästen (z.B. au f der Insel T o llow ) beeinflusst.

D ie im Z e itraum  2001-2012 in den K üs te nvo g e lb ru tge b ie te n  e r
m itte lten  Brutpaarzahlen des Gänsesägers w erden in hohem  Maße 
von der Vollständigkeit der Erfassungen der w ichtigsten Brutplätze be
e in fluss t. So w urden  auf der Insel V ilm  nur in den Jahren 2002, 
2003 sow ie 2005 und 2006 B rutbestände erfasst. Auch fü r d ie  Insel 
To llow  -  in jüngere r Zeit w ich tigster Brutplatz des Gänsesägers in MV 
-  liegen n u r u nvo lls tän d ig e  Daten vor, da nach e inem  B esitzer
wechsel d ie  Zugäng lichkeit fü r den G eb ie tsbe treuer zeitweise nicht 
m ehr gegeben war.

Da fü r d ie  Küstenbrutp lätze des Gänsesäger keine langjährigen Brut
bestandsdaten vo rliegen , w ird  auf e ine  grafische D arste llung der 
Bestandsentw icklung verzich te t. D ie in Tab. 18 aufge füh rten  Zahlen 
entsprechen jedoch der Bestandsschätzung nach den Ergebnissen der 
B ru tvoge lkartie rung  1994-1998 von 55-65 BP ( N e u b a u e r  2006a).
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Tab . 18: B ru tp a a rz a h le n  des  G än sesäg ers  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -20 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

Kieler O rt (NSG) zusam m en m it W ustrow  erfasst >1 0 0 0 0

NSG W ustrow  (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 0 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2

Salzwiesen der Insel Poel + der W ism arbucht 5 11 5 9 5 9 4 1 0 0 0 n.e.

LSG Paqenwerder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.e.

NSG Voqelhaken Glewitz 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Insel Tollow und Schoritzer W iek (teilw. NSG) 19 28 26 34 18 24 23 6 12 3 12 14

Insel Vilm n.e. 10 9 n.e. 7 5 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 0 n.e. n.e. n.e. n.e. 0 1? 1? 0 0 0 0

Peenem ünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 1 2 2 1 2 2 0 1 1 0

Insel Rüden (NSG) n.e. n.e. n.e. 1 1 1 2 3 2 1 2 5

NSG Greifswalder Oie 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 2
gesamt 25 5 1 43 49 36 43 34-35 1 7 1 7 7 18 23

O rdnung Falconiform es -  Greifvögel
S eead le r (Haliaeetus albicilla)
Der Seeadler hat im Ze itraum  2001-2012 in den K üstenvogelb ru tge
b ie ten  M eck lenburg -V o rpom m erns  m it 4-8 BP geb rü te t. Der Ge
sam tbestand im Land nahm  im gle ichen Ze itraum  von 154 auf 256 
BP zu. Bezogen auf d ie  Zahl der besetzten Reviere (d .h . un ter Ein
schluss der Paare, d ie  zwar e in  Revier besetzt haben, aber n ich t ge
b rüte t haben oder fü r die der Horst n icht gefunden w urde) nahm der 
Bestand von 173 auf 315 Paare zu. Eine ausführliche  D arste llung der 
Bestandsentw ick lung  des Seeadlers in M ecke lnburg-V o rpom m ern  
geben H a u f f  et al. (2012).

S e e a d le r  Foto: J. Reich

Tab . 19: B ru tp lä tz e  des  S ee a d le rs  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG W ustrow  (bis 2007 m it Kieler Ort) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W erderinseln und W indw att am  Bock (NLP) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NSG Voqelhaken Glewitz 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Insel Tollow und Schoritzer W iek (teilw. NSG) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Insel Vilm 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

Peenem ünder Haken (teilw. NSG) 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Struck und FreesendorferW iesen (NSG) 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
gesamt 4 4 6 7 8 8 8 8 8 6 8 8

O rdnung G ruiform es: R allen- und Kranichvögel
Rallen und Kraniche sind keine typ ischen Küstenvögel, kom m en je 
doch in e in igen G ebieten als Brutvögel vor.

Das T e ichhuh n  (Gallinula chloropus) ist m it 10-20 BP in den Küs
ten voge lb ru tgeb ie ten  anzutre ffen . Regelmäßige B ru tp lä tze  s ind  u.a. 
d ie  Halb insel W ustrow , der Peenem ünder Haken, d ie Inseln Böhm - 
ke und W erder sow ie der Riether Werder.

Auch das B lässhuh n  (Fulica atra) g ehö rt zur charakteris tischen 
B ru tvoge lw e lt e in ig e r K üstenvogelbru tgebie te . Es b rü te t u.a. in den 
U ferbereichen der Halbinsel W ustrow  und der Schoritzer W iek, eben
so in den Schilfgürte ln der Inseln Böhmke und W erder sowie auf dem Teichhuhn Foto: C. Grave
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Riether W erder. Der Brutbestand in den K üstenvogelbru tgebie ten  
lieg t bei 20-60 BP, er ist im Verhältnis zum Landesbestand (13.000
18.000 BP; E ic h s t ä d t  & E ic h s t ä d t  2006) vergle ichsweise gering. 
Der K ra n ich  (Grus grus) ist ein rege lm äß iger B ru tvoge l auf der

Halbinsel W ustrow  und dem Kieler O rt (1-3 BP), der Halbinsel Struck 
(1 BP), auf dem Peenem ünder Haken (b is zu 6 BP) sowie auf dem 
Riether W erder (1-2 BP).

B lä ß h u h n  Foto: K. E is erm a n n  K ran ich  Foto: U . B o lm -A u d o rff

O rdnung C haradriiform es -  
Schnepfen-, M ö w en - und A lkenvögel
A u s te rn fis c h e r (Haematopus ostralegus)
Der Austernfischer b rüte t überw iegend -  m it ca. 75 % seines Landes
bestandes -  in den betreu ten  Küstenvogelschutzgeb ieten. Außer
halb d ieser Gebiete b rü te t er auf Ackerflächen, S pü lfe ldern  und ge
legentlich sogar auf Flachdächern (z.B. Reha-Klinik Boltenhagen, R.- 
R. St r a c h e , pers. M itt.). Die Bestandsschätzung nach der B ru tvoge l
ka rtie rung  1994-1998 ergab fü r M ecklenburg -V orpom m ern  insge
sam t 160-180 BP ( N ehls  2006c); im g le ichen Ze itraum  lagen die 
Bestandszahlen in den K üstenvogelbru tgebie ten  bei 118-132 BP. Die 
langfristige  B ru tbestandsen tw icklung  ist erstaun lich  stab il; led ig lich 
in den 1980er Jahren gab es ein zeitweiliges Bestandshoch (Abb. 16). 
Die w ich tigsten  Bru tgebie te  sind die Inseln K irr und Barther Oie, 
aber auch der Bessin sowie die Inseln Langenwerder, K ieler O rt und 
W alfisch in der W ism arbuch t beherbergen nennensw erte  B ru tpaar
zahlen. Erfassungen der W indw a ttgeb ie te  um die W erderinse ln  und 
den Bock in den letzten Jahren zeigen, dass h ier ebenfalls  ein w ich 
tige r B ru tp la tz  besteht.

A u s te rn fis c h e r Foto: H . M itte ls tä d t

A b b . 16: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  des  
A u s tern fis ch e rs  in d en  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  
M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  1 97 0 -2012 .
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Tab. 2 0 : B ru tp a a rz a h le n  des  A u s te rn fis ch e rs  in d en  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 5 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4

NSG Insel Langenwerder 17 17 16 17 14 11 15 15 12 12 13 12

Kieler O rt (NSG) zusam m en m it W ustrow erfasst 3 4 7 6 11

NSG W ustrow  (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 2 3 2 0 2 4 0 0 0 2 1

Salzwiesen der Insel Poel + der W ism arbucht 3 3 2 3 3 10 4 1 0 0 2 n.e.

LSG Paqenwerder 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 n.e.

Barther O ie (NLP) 30 48 52 55 54 42 40 40 50 53 50 48

Insel Kirr (NLP) 20 18 14 18 18 15 23 20 30 30 30 30

Schmidt-Bülten (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 1 n.e. n.e. n.e.

W erderinseln und W indw att am  Bock (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. ? 6-7 3 8 12 9

Fährinsel (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. 3 n.e. n.e. n.e. 0 n.e. 0 n.e.

N euer Bessin (NLP) 7 10 5 4 8 8 6 7 4 7 11 5

Insel Heuwiese (NLP) 6 7 7 5 5 7 6 5 4 2 3 0
Liebitz (NLP) 4 5 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2

NSG Insel Beuchel 2 3 3 3 3 2 2 2 0 1 0 1

NSG Voqelhaken Glewitz 3 4 4 3 6 5 3 3 4 0 3 3

Insel Tollow und Schoritzer W iek (teilw. NSG) 0 2 1 1 2 1 2 2 6 1 1 0

W erderinseln Riems 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 5 1 n.e. n.e. n.e. 5 3 4 4 3 1 1

Struck und FreesendorferW iesen (NSG) 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0

NSG Großer W otiq 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

NSG Inseln Böhmke und W erder 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

gesamt 106 128 1 18 1 1 9 126 1 18 1 1 9 12 0 
1 2 1 13 2 13 3 139 12 7

S äb e lsch nä b le r (Recurvirostra avosetta)
Noch zum Beginn des 20. Jh. war der Säbelschnäbler in M ecklenburg
V orpom m ern  ein sehr se ltener Brutvogel; der Gänsewerder an der 
Südspitze  H iddensees w ar der e inz ige  rege lm äßig  besetzte  B ru t

platz. Sc h u l z  (1943) g ib t fü r diesen O rt im Ze itraum  1926-1942 7-15 
BP an. W eite rh in  brü te ten  in den 1930er Jahren e inze lne  Paare auf 
Poel. Der Gesam tbestand in Deutschland w ar zu jene r Zeit zuneh
m end.

S ä b e ls c h n ä b le r  
Foto: H . M itte ls tä d t



124 | B r u t b e s t ä n d e  d e r  K ü s t e n v ö g e l  in d e n  S c h u t z g e b i e t e n  M - V  2 0 0 1 - 2 0 1 2 S e e v ö g e l  | 2 0 1 3  | Ba N D  3 4  H E f T  3

Nach dem 2. W eltkrieg  stam m en d ie ersten Brutnachweise aus dem 
Jahr 1955 von der Barther Oie und der Heuwiese. A llerd ings sind die 
B ru tberich te  aus den unm itte lba ren  Nachkriegsjahren recht lücken
haft. Beobachtungen von der Barther Oie und der Insel Kirr, den w ich
tigsten Brutplätzen des Säbelschnäblers, liegen erst ab 1955 bzw. 1957 
vor. V erm utlich  w ar der Säbelschnäbler auch in den Jahren ohne 
übe rlie fe rte  B rutnachweise Brutvogel in M ecklenburg-Vorpom m ern.

Ab den 1960er Jahren dürften die verfügbaren Daten den Brutbestand 
recht vo lls tän d ig  darste llen. D ie Abb. 17 ze ig t e inen raschen Be
standsanstieg bis Ende der 1970er Jahre. Seitdem  ist der Trend lang
fris tig  stab il, w obe i der Brutbestand von Jahr zu Jahr e rheb lichen  
Schwankungen im Bereich von 100 bis nahezu 300 BP unterlieg t. Der 
b isherige  H öchstbestand w urde  m it 285 BP im Jahr 2007 festge
ste llt. D ie w ich tigs ten  B ru tp lä tze  sind d ie  Inseln Barther O ie und 
K irr in der Darß-Zingster Boddenkette  sow ie der Neue Bessin. Aber 
auch am G reifswalder Bodden ist der Säbelschnäbler inzw ischen ein 
regelm äßiger Brutvogel auf dem Vogelhaken Zudar und seit e in igen 
Jahren auch auf der Insel Koos und in den Karrendorfer W iesen. 
W eiterh in  b rü te t der Säbelschnäbler gelegentlich auf den Salzwiesen 
der Udarser W iek (W oke n itze r Haken, U darser W iek bei Freesen 
u.a.) und auf dem Spülfeld Drigge. Im Jahr 2004 hat ein Paar auf den

Tab. 21: B ru tp a a rz a h le n  des S äb e lsc h n ä b le rs  in M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Langenwerder 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Kieler O rt (NSG) zusam m en m it W ustrow  erfasst 0 0 0 1 0

NSG W ustrow  (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Salzwiesen der Insel Poel + der W ism arbucht 4 3 6 8 8 3 0 1 3 2 8 n.e.

Barther O ie (NLP) 65 70 83 105 86 6 12 4 16 2 50 42

Insel Kirr (NLP) 65 85 42 82 45 80 220 160 40 80 35 40

N euer Bessin (NLP) 7 12 6 31 1 13 48 41 51 56 72 56

Insel Heuwiese (NLP) 2 11 2 3 0 0 0 10 13 2 0 0

Liebitz (NLP) 21 3 0 6 6 0 4 12 0 0 23 24

NSG Insel Beuchel 1 4 2 2 0 0 0 0 5 0 0 7

NSG Voqelhaken Glewitz 4 0 7 3 0 0 0 4 4 0 2 6

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 2 1 n.e. n.e. n.e. 2 1 1 2 5 1 12

Andere Gebiete  

Küste 11 1 1 4 1 3

Binnenland 2 3 4 6 -7

gesamt 1 7 1 189 160 241 146 106 288 237 13 5 1 5 1 2 0 1
202 1 9 1

K losterw iesen auf H iddensee geb rü te t ( M ü ller  2008; s. „A ndere  
G ebiete" in Tab. 21). B innen landbru ten  des Säbelschnäblers w urden 
in den Jahren 2006-2008 aus der K iesgrube Lüttow -Valluhn (2 -4  BP, 
M O n k e  et al. 2007, 2008; R. Sc h m a h l , pers. M itt.) sow ie im Jahr 2011 
vom  Baggersee bei Z w eedorf (6 -7  BP) gem eldet. In dem  le tz tge
nannten G ebiet gab es auch 2012 Bru tverdacht (D . Ka s pe r , pers. 
M itt.). Beide Bru tp lä tze  liegen im w estlichen M ecklenburg  im Land
kreis Ludw igslust-Parch im .

A b b . 17: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  des  S äb e lsc h n ä b le rs  in M e c k le n b u rg 
V o rp o m m e rn  1 9 6 0 -2 0 1 2 . D ie  A b b ild u n g  z e ig t d e n  G es a m tb e s ta n d  des Landes.
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Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)
Der F lussregenpfe ife r ist kein typ ischer Küstenvogel, b rü te t aber 
ge legentlich  auf geeigneten Flächen in den Bru tgebie ten , z.B. auf 
Spü lfe ldern  (Tab. 22).

Flussregenpfeifer 
Foto: T. Runge

Tab. 22: Brutpaarzahlen des Flussregenpfeifers in den Küstenvogelbrutgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012.

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

Salzwiesen der Insel Poel + der W ism arbucht 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 n.e.

LSG Paqenwerder 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.

N euer Bessin (NLP) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0

Insel Tollow und Schoritzer W iek (teilw. NSG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer W iesen (NSG) 0 n.e. 3 n.e. n.e. 1 1 0 2 0 0 0

Peenem ünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1

Struck und FreesendorferW iesen (NSG) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1-2 1 0
gesamt 0 2 5 2 3 4 2 2 4 4-5 3 3

Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula)
Der Sandregenp fe ifer gehört zu den Küstenvögeln m it den größten 
Bestandsrückgängen in jün g e re r Zeit. W ährend d ie B ru tvoge lka rtie 
rung 1978-1982 noch e ine  Bestandsschätzung von m ehr als 500 BP 
ergab, waren es 1994-1998 nur noch 220-240 BP. Die Ursachen fü r

diesen Bestandsrückgang liegen in Lebensraumverlusten aufgrund von 
Verände rungen  in der la n d w irts ch a ftlich e n  B ew irtscha ftu ng  und 
durch die  Auflassung von S pü lfe ldern. Auch der im Zuge der To ll
w u tim m u n is ie run g  gestiegene Prädatorenbesatz sp ie lt zweife lsohne 
e ine  Rolle.

Sandregenpfeifer Foto: J. Reich
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Ende der 1970er und in den 1980er Jahren w ar der Sandregenp fe i
fe r ein ve rb re ite te r Brutvogel auf küstennahen Ackerflächen, insbe
sondere Som m ergetre ide, Rüben und Mais (H olz & HERRMANn 1982; 
Holz 1987). Som m ergetreide und Rüben werden in jüngerer Zeit h in 
gegen kaum noch angebaut, led ig lich  der M aisanbau nahm  zule tzt 
zu. Spü lfe lder, d ie in den 1980er Jahren z.T. hohe S ied lungsdichten 
aufw iesen  (W am pen, Ladebow , S pandow erhagen , Peenem ünde, 
H o llend orf, D rigge) w urden  en tw eder aufgegeben und der Sukzes
sion überlassen oder einem Bewirtschaftungsregime unterworfen, w e l
ches fü r den Sandregenp fe ifer kaum noch B ru tm ög lichke iten  b ie tet 
(z.B. Ladebow).

Für den Sandregenpfeifer gilt weiterhin, dass w ichtige Brutgebiete nicht 
durchgehend oder erst in jü ng e re r Zeit erfasst w urden. Die H a lb in 
sel W ustrow  und der K ieler O rt w iesen m it 8-18 BP im Zeitraum  
2002-2012 einen vergleichsweise hohen Brutbestand auf. Auch in dem 
W indw attgeb ie t vor den W erderinse ln und dem Bock w urden  in jü n 
gerer Zeit e rheb liche  Brutpaarzahlen festgeste llt, d ie  dieses Gebiet 
aktuell als zweitgrößten Brutplatz in M ecklenburg-Vorpom m ern (nach 
dem Bessin) ausweisen. Abb. 18 zeigt den Bestandsverlauf in den Ge
b ie ten , fü r d ie  seit 1973 durchgehende  D atenre ihen zur Verfügung 
stehen (s. A bschn itt „M ate ria l und M e th od e n"). Die G rafik beginnt, 
abw eichend von den Darste llungen anderer A rten, erst im Jahr 1973 
-  dem Beginn der Bestandserfassungen auf dem Bessin durch die Vo
ge lw arte  H iddensee. Der ta tsäch liche  Bestandstrend des Sandre
genpfe ife rs  in M ecklenburg-Vorpom m ern  d ü rfte  noch deu tlich  ne
gativer sein als in der G rafik dargeste llt, da die  Bestandsverluste in 
der Agrarlandschaft n ich t abgeb ilde t werden.

Tab. 23: Brutpaarzahlen des Sandregenpfeifers in den Küstenvogelbrutgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012.

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 1 0 0 1 0 0 2 2 2 1 1 1
NSG Insel Lanqenwerder 5 7 6 6 6 6 7 10 7 5 4 5
Kieler Ort (NSG) zusammen m it Wustrow erfasst 7 6 6 7 6
NSG Wustrow (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 18 14 11 8 8 11 4 8 7 8 9
Salzwiesen der Insel Poel + der Wismarbucht 13 5 14 5 9 12 7 2 1 0 0 n.e.
LSG Paqenwerder 2 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 n.e.
Insel Kirr (NLP) 1 1 1 2 2 1 1 2 2 0 0 0
Schmidt-Bülten (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 2? n.e. 0 n.e. 1 n.e.
Werderinseln und W indwatt am Bock (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. 2 6 min. 20 12 ? 14 29 19
Neuer Bessin (NLP) 41 26 25 23 12 16 15 13 11 15 25 20
Insel Heuwiese (NLP) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Liebitz (NLP) 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
NSG Beuchel 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NSG Vogelhaken Glewitz 2 2 4 3 2 2 1 2 2 0 1 1
Insel Tollow und Schoritzer Wiek (teilw. NSG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 9 n.e. 1 1 n.e. 5 5 6 5 5 1 1
Peenemünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 0 0 2 0 0 2 3 1 4 0
Struck und FreesendorferWiesen (NSG) 1 2 2 2 2 3 5 0 0 0 0 0
Darßer Ort n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 2
gesamt 78 66 69 56 45 59 >76 64 49 55 8 1 65

Gelege des Sandregenpfeifers. Foto: C. Herrmann

Abb. 18: Brutbestandsentwicklung des Sandregenpfeifers in ausgewählten 
Küstenvogelbrutgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 1973-2012.
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Seeregenpfeifer (Charadrius alexandrinus)
Der Seeregenpfeifer war im 19. Jh. in M ecklenburg  o ffenbar ein ge
legentlicher, in V orpom m ern  hingegen ein regelm äßiger, aber nicht 
häufiger Brutvogel. Zum Ende des 19./ Beginn des 20. Jh. brütete der 
Seeregenpfeifer offenbar noch m ehr oder weniger regelmäßig auf den 
W erderinse ln  am Bock und gelegentlich  w oh l auch auf der Südspit
ze Hiddensees, dem Gellen (H errmann 2012b). Aus der 2. Hälfte des 
20. Jh. liegen e in ige sporadische Brutnachweise vor: 1975 und 1979 
gab es jew e ils  e inen Brutversuch auf dem  Bessin (Stübs 1987b).

In jüngere r Zeit hat der Seeregenpfeifer gelegentlich  im W ind w a tt
geb iet vo r den W erderinse ln  und dem  Bock gebrü te t. Im Jahr 2000 
w urden hier zwei Paare m it Brutverdacht beobachtet; 2001 und 2003 
w urden  zwei bzw. ein Gelege gefunden (E ichstädt 2006). Im Jahr 
2005 brüte te  h ier ein Paar e rfo lg re ich  (M . Teppke, C. Ro h d e , S. M ül
ler). Im Juni 2007 beobachtete M. TEPPKe an gle icher Stelle ein b ru t
verdächtiges Paar. Da das Gebiet nur einmal m onatlich begangen wird 
und Gelege häufig durch Hochwasser oder Prädation verloren gehen, 
sind sichere Brutnachweise n ich t ohne weiteres zu erbringen .

Tab. 24: Brutnachweise des Seeregenpfeifers in den Küstenvogelbrutgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012.

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 1 1 2012

Werderinseln und W indwatt am Bock (NLP) 2 O 1 0 1 0 1? 0 0 0 0 0

Kiebitz (Vanellus vanellus)
Der K iebitz war in der Vergangenheit auf den Salzwiesen der Bod
denküsten, auf Feuchtwiesen des B innenlandes und auch auf Acker
flächen ein weit verbreiteter Brutvogel. Bezogen auf Mecklenburg-Vor
pom m ern  insgesamt ist der Bestand zwischen den B ru tvoge lkartie 
rungen  1978-1982 und 1994-1998 um 60-70 %  zurückgegangen 
(P rill & STEgEMANN 2006). A uf den Salzwiesen der Küste ist er auf 
Flächen m it ungeh indertem  Zugang fü r Raubsäuger nur noch spo
radisch anzutre ffen , w ährend  er auf Inseln m it Raubsäugerkontro lle  
nach wie vor in hohen Dichten brütet (H errmann 2010b). Abb. 19 zeigt 
d ie B ru tbestandsen tw icklung  in ausgewählten Küstenvoge lb ru tge
b ie ten. Dieser Bestandsverlauf ist fü r M ecklenburg-Vorpom m ern ins
gesam t n ich t repräsentativ, da die Barther Oie und Kirr -  Inseln m it 
R aubsäugerkontro lle  und s tab ilen Beständen -  die Bestandszahlen 
dom in ieren. Den unterschiedlichen Verlauf auf diesen Inseln und Flä
chen m it Festlandsanbindung zeigt Abb. 20. W ährend auf den Inseln 
m it Raubsäugerkontrolle (Barther Oie, Kirr, Heuwiese und Liebitz) der 
Bestand in den letzten Jahren bei 55-90 %  des Referenzwertes von 
1970-1974 lag, ist er in den Gebieten m it Festlandsanbindung (H a lb 
insel Struck und Freesendorfer W iesen, Großer W otig ) in fast allen 
Jahren auf w en iger als 50 %  gesunken, in 7 von 12 Jahren sogar auf 
< 20 %. Lediglich im Jahr 2012 gab es auf den Freesendorfer W ie 
sen m it 14 BP (dazu 3 w eitere  auf dem Struck) noch einm al größe
re Brutpaarzahlen, von denen a lle rd ings nur ein Paar B ru terfo lg  hat
te (S ellin 2013).

Seeregenpfeifer Foto: P. Hering

Kiebitz Foto: C. Grave
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Abb. 19: Brutbestandsentwicklung des Kiebitzes in ausgewählten Küstenvogelbrutgebieten Mecklenburg
Vorpommerns 1970-2012.

Abb. 20: Bestandsentwicklung des Kiebitzes auf Inseln 
mit Raubsäugerkontrolle (Barther Oie, Kirr, Heuwiese 
und Liebitz) sowie auf Salzwiesen mit 
Festlandsanbindung (Halbinsel Struck und Freesendorfer 
Wiesen; Großer Wotig) im Zeitraum 1970-2012. Auf den 
Inseln lagen die Brutbestände im Zeitraum 2001-2012 
noch bei 55-90 % des Ausgangswertes (0 1970-1974 =
1), auf den sonstigen Salzwiesen in allen Jahren deutlich 
niedriger, in vielen Jahren sogar unter 20 %.

Tab. 25: Brutpaarzahlen des Kiebitzes in den Küstenvogelbrutgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012.

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Wustrow (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 6 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0
Salzwiesen der Insel Poel + der Wismarbucht 13 7 6 6 13 8 5 1 7 1 4 n.e.
Barther Oie (NLP) 40 56 38 58 45 35 42 43 52 40 46 35
Insel Kirr (NLP) 80 85 50 50 60 70 60 60 60 70 70 70
Schmidt-Bülten (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 2-3? n.e. 1 n.e. 1 n.e.
Werderinseln und W indwatt am Bock (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 6 2 n.e. 1 0 3 6
Fährinsel (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. 0 n.e. n.e. 1 0 n.e. 2 n.e.
Insel Heuwiese (NLP) 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 5 5
Liebes und Mährens n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 4 n.e.
Liebitz (NLP) 10 7 6 0 4 0 4 4 0 4 4 4
NSG Insel Beuchel 2 1 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0
NSG Voqelhaken Glewitz 6 10 6 4 7 5 3-4 3 0 0 5 2
Insel Tollow und Schoritzer Wiek (teilw. NSG) 3 4 3 4 2 3 4 5 4 3 3 5
Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 48-49 n.e. 1 n.e. n.e. 14 16 12-13 14 17-18 8 18
Peenemünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 0 0 2 1 3 2 1 0 6 3
Struck und FreesendorferWiesen (NSG) 9 8 13 6 2 4 4 5 4 5 6 17
NSG Großer Wotig 6 6 3 0 0 4 3 1 0 0 0 3
NSG Inseln Böhmke und Werder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NSG Riether Werder 5 6 3 6 8-10 10 14 20 20 20 15 17

gesamt 223
224 196 134 139 149

1 5 1 163 166 
170

16 2 
163 166 160 

1 6 1 183 185
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A lpenstrandläufer (Calidris alpina schinzii)
Der schon langfristig abnehm ende Trend der Populationsentw icklung 
des A lpenstrand läu fers  (H errmann 2012b) setzte sich auch im Ze it
raum 2001-2012 fo rt. D ie Freesendorfer W iesen und d ie Halbinsel 
Struck, der Große W otig und auch die Kooser Wiesen sind inzwischen 
als B ru tplä tze  aufgegeben. Auf den Freesendorfer W iesen und dem 
Großen W otig  w urden  le tz tm alig  2007 revieranze igende Vögel an
getro ffen. In den K arrendorfer W iesen war dies 2011 der Fall. Außer
halb der bis dato regelm äßig besetzten Bru tplä tze  beobachtete  P. 
Strunck  im Jahr 2005 in der S ilm en itzer Heide, d ie  zum Küstenvo
ge lb ru tg eb ie t Insel To llow  und Schoritzer W iek gehört, e inen ba l
zenden Vogel. M. Teppke beobachtete  im Jahr 2007 vo r den W er
derinse ln  am Bock ein Paar m it typ ischem  B rutverhalten.

Gegenwärtig ist die Insel Kirr der letzte Brutplatz in M ecklenburg-Vor
pom m ern . M it e inem  Aussterben der A rt in unserem  Land muss in 
naher Z ukun ft gerechnet w erden.

Der Bestandsrückgang des A lpenstrandläufers b e trifft n icht nur Meck
lenburg-Vorpomm ern, sondern den gesamten Ostseeraum (H errmann 
& Thorup 2011). W ährend a lle in  in Dänem ark zu Beginn des 20. Jh. 
schätzungsweise 50.000-100.000 Paare brüte ten  (Thorup 1997), w ird 
der gegenw ärtige  (2007-2011) B ru tbestand im O stseeraum  (e in 
sch ließ lich dänische N ordseeküste) auf nur noch 500-640 BP ge
schätzt (H errmann & Thorup 2011). H ab ita tverlust -  z.B. durch Ein
de ichung und Entwässerung von küstennahen W iesen oder Aufgabe 
der Beweidung -  oder auch Veränderungen der Habita tqualität durch 
Veränderungen des hydro log ischen Systems und der B ew irtschaf
tungsweise spie len zweife lsohne eine Rolle. Die Zunahm e der Raub
säugerd ich te  hat ebenso einen negativen Einfluss auf den Repro
d uk tion se rfo lg  (H errmann & Thorup 2011). Auch genetische Effek-

Abb. 21: Brutbestandsentwicklung des 
Alpenstrandläufers in Mecklenburg
Vorpommern 1970-2012. Die Grafik stellt 
alle Brutvorkommen, auch solche außer
halb der regelmäßig betreuten 
Küstenvogelbrutgebiete, dar. In den 1970er 
Jahren gab es noch verstreute Brutpaare 
entlang der Salzwiesen der Darß-Zingster 
Boddenkette, die nur sporadisch kontrol
liert wurden. Der tatsächliche Bestand 
dürfte deshalb zu jener Zeit etwas höher 
gewesen sein als in der Grafik dargestellt.

Tab. 26: Brutpaarzahlen des Alpenstrandläufers in den Küstenvogelbrutgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012.

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

Insel Kirr (NLP) 13 13 13 12 6 7 7 7 6 8 8 4

W erderinseln und W indw att am Bock (NLP) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 0 n.e. n.e. n.e. 1 1 1 1 1 1 1 0

Struck und FreesendorferW iesen (NSG) 6 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0

NSG Großer W otiq 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Insel Tollow und Schoritzer W iek (teilw. NSG) 1
gesamt 20 15 16 12 9 8 1 1 8 7 9 9 4

Alpenstrandläufer Foto: B. Günther

te (Inzuch tdegenera tion ) fü r k leine, iso lie rte  R estpopulationen w er
den als ein Faktor, der den gegenwärtigen N iedergang beschleu
nigt, d isku tie rt (B lo m q uist  et al. 2010). Bem erkensw ert ist, dass in 
den dänischen Brutgebieten, in denen die Bew irtschaftung gezielt auf 
d ie Lebensraum ansprüche des A lpenstrand läufers  ausgerichtet w u r
de, d ie Brutbestände in jüngste r Ze it stabil waren oder sogar zuge
nom m en haben (H errmann & Thorup 2011).
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Kam pfläufer (Philomachus pugnax)
Die Brutbestandskurve des Kam pfläufers ähnelt sehr derjen igen des 
A lp e n s tra n d lä u fe rs . W ie  be im  A lp e n s tra n d lä u fe r se tz te  der Be
standsrückgang bereits zum Ende des 19. Jh. ein (H errmann 2012b). 
Und auch beim  K am pfläu fer b e tr ifft der Bestandsrückgang n ich t nur 
M ecklenburg-Vorpom m ern, sondern  den gesamten Ostseeraum.

Der Rückzug der A rt aus der Ostsee (u n d  anderen europäischen 
B ru tgeb ie ten ) steht o ffenba r im Zusam m enhang m it e iner g roßräu
m igen Verlagerung des Brutareals nach Osten. Diese Verlagerung wird 
auf e ine Verschlechterung der H ab ita tqua litä t in den holländ ischen 
Rastgebieten und e ine dadurch bew irk te  Verschiebung der Zugw e
ge nach Osten zu rückge füh rt (Ra k him berd iev  et al. 2011). Kampfläufer Foto: K. Wernicke

Im Zeitraum  2001-2012 brü te ten  K am pfläu fer an der Küste nur noch 
auf der Barther O ie (b is  2001) und auf dem  Kirr. A lle rd ings brüten 
o ffe nbar e inze lne  W eibchen auch in den ausgedehnten Renaturie- 
rungsgebie ten der F lussta lm oore von Trebel und Peene. So gelang 
in den Jahren 2005 die Beobachtung je eines Junge füh renden  W eib
chens im Polder Rodde (T rebelta l, C. Ro hd e  in M üller 2009) und 
2009 im Polder Kamp (Peenetal, D. Sellin , pers. M itt.).

Im Jahr 2012 gab es fü r den Kam pfläu fer in MV keinen Brutnachweis 
oder Brutverdacht, 2013 w urde  jedoch  auf dem  Kirr e rneu t ein b ru t
verdächtiges W eibchen beobachtet.

Abb. 22: Brutbestandsentwicklung des Kampfläufers in Mecklenburg-Vorpommern 
1970-2012. Die Grafik stellt den Gesamtbestand aller erfassten Brutpaare dar.

Tab. 27: Brutpaarzahlen des Kampfläufers in den Küstenvogelbrutgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012.

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

Barther O ie (NLP) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Insel Kirr (NLP) 6 5 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0

A ndere Gebiete 1 1
gesamt 8 5 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0

Bekassine (Gallinago gallinago)
Die Bekassine ist zwar kein typ ischer Küstenvogel, fin d e t aber in e i
n igen Küstenvoge lb ru tgeb ie ten  geeignete Brutplä tze. In den 1970er 
und 1980er Jahren w ar sie insbesondere auf dem Kirr, den Kooser 
W iesen sowie auf den Freesendorfer W iesen und der Halbinsel Struck 
regelm äßig m it e in igen Paaren anzutre ffen . Der Gesam tbestand e r
re ichte  zeitw eise m ehr als 20 bis max. 32 BP (1983). Inzw ischen ist 
d ie  Bekassine auch in den Küstenvogelb ru tgebie ten  stark zurückge
gangen und w ird  als Brutvogel nur noch m it w en igen Paaren fes t
gestellt (Tab. 28).

Bekassine
Tab. 28: Brutpaarzahlen der Bekassine in den Küstenvogelbrutgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012

Foto: P. Hering

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

Salzwiesen der Insel Poel + der W ism arbucht 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.e.

Insel Heuwiese (NLP) 0 0 2 2? 0 0 2 0 0 0 0 0

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 0 n.e. n.e. n.e. n.e. 0 1-2 0 0 0 0 0

Struck und FreesendorferW iesen (NSG) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NSG Großer W otiq 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

NSG Riether W erder 7 0 0 1-2 2 2 1 1 2 2 0 0
gesamt 1 1 1 3 1 -4 2 2 4-5 1 2 2 1 0
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Uferschnepfe (Limosa limosa)
Die U ferschnepfe war w ahrsche in lich  erst ab der 2. Hälfte des 19. Jh. 
ein regelm äßiger Brutvogel in M ecklenburg-Vorpom m ern. Nach 1900 
setzte e ine  starke Zunahm e ein, hauptsächlich auf b innenländischen 
B ru tp lä tzen (Lew itz , G roßer Schwerin und Putzarer See). Anschlie 
ßend w ar ein starker Rückgang bis zum fast vö lligen  Verschwinden 
der A rt in den 1930er und 1940er Jahren zu verze ichnen (P rill 1972, 
1987).

In den Küstenvogelbrutgebieten ist die Uferschnepfe seit 1958 auf den 
Inseln Barther O ie und K irr in der Darß-Zingster Boddenkette  nach
gewiesen. Ob diese Inseln auch schon in frühe ren  Jahren besiedelt 
waren, ist le ider n icht bekannt. W eitere bedeutsam e Brutplätze in der 
Darß-Zingster B oddenkette  waren die  Fischlandwiesen und die  M i- 
chaelsdorfer Wiesen, die Ende der 1960er Jahre durch M elioration ver
loren gingen (N ehls 1969).

G egenw ärtig  b ilden  die  Inseln K irr und Barther O ie den größten 
B rutpla tz. Aber auch der Riether W erder hat seit Beginn eines e f
fektiven  P rädatorenm anagem ents im Jahr 2002 an Bedeutung ge
w onnen.

Uferschnepfe Foto: L. Karauda

Außerhalb der K üstenvoge lb ru tgeb ie te  t r it t  d ie  U ferschnepfe in den 
Haffwiesen bei Leopoldshagen m indestens seit M itte  der 1970er Jah
re regelm äßig als Brutvogel auf. Im Rahmen der Kom pensations
le is tungen des Nord Stream -Projektes „Bau e iner G aspipe line  Lub- 
m in  - St. Petersburg" w urde  das G ebiet als M aßnahm egeb iet fü r die 
Entw icklung und dauerhaften  S icherung von W iesenbrü te rbestän
den, insbesondere der A rten Großer Brachvogel, U ferschnepfe, Rot
schenkel, K ieb itz und Bekassine ausgewiesen. Die durchge führten  
M aßnahm en umfassen e ine Verbesserung des W asserhaushalts, ein 
angepasstes Beweidungsm anagem ent sowie eine Sicherung der Brut
paare und ih rer Gelege gegenüber Raubsäugern. Die D urch füh rung  
und Betreuung der Maßnahme w urde an die Stiftung Um welt und Na
tu rschu tz  M ecklenburg-Vorpom m ern  (StUN MV) übertragen (StUN 
MV 2012).

W eitere  B ru tvo rkom m en der U ferschnepfe im Ze itraum  2001-2012 
w urden  im Jahr 2011 in den Bugew itzer und Johannishofer W iesen 
(2 -4  BP, D. Sellin , pers. M itt.)  sow ie am Lychensee bei Prerow auf 
dem  Darß (1 BP, Riel 2011) nachgewiesen.

Abb. 23: Brutbestandsentwicklung der Uferschnepfe in Mecklenburg-Vorpommern 
1970-2012. Die Grafik umfasst auch die Vorkommen außerhalb der betreuten 
Küstenvogelbrutgebiete, einschließlich der binnenländischen Brutplätze.

Tab. 29: Brutpaarzahlen der Uferschnepfe in Mecklenburg-Vorpommern 2001-2012.

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

Barther O ie (NLP) 7 9 6 6 0 3 2 4 3 3 4 4

Insel Kirr (NLP) 37 35 25 27 22 30 30 32 42 45 48 45

NSG Riether W erder 0 1 1-2 1 3 4 5 8 5 5 3 3

Andere Gebiete

Haffwiesen Leopoldshaqen 5 3 1 1 3 2 3 8 8 9 11

Buqewitzer und Johannishofer Wiesen 2 -4

Lychensee bei Prerow 1
gesamt 49 45 35-36 35 26 40 39 47 58 6 1 67-69 63
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G roßer Brachvogel (Numenius arquata)
Der Große Brachvogel war in unseren Küstenvogelbrutgebieten auch 
in der Vergangenheit kein häu figer B rutvogel. Er b rü te te  a lle rd ings 
noch bis 1983 regelm äßig m it m ehreren Paaren auf der Halbinsel 
Struck und in den Freesendorfer W iesen sowie bis 1994 auf dem G ro
ßen W otig , spo rad isch  auch in anderen  G eb ie ten  (B a rth e r Oie, 
S chm id t-Bü lten, L iebitz, R iether W erder u.a.). Seitdem ist er nur auf 
der Insel Kirr regelmäßig m it einem, gelegentlich auch zwei Brutpaaren 
anzutreffen. Sporadisch hat er auch in jüngere r Zeit auf der Insel Lie
b itz und auf dem Peenem ünder Haken gebrü te t sow ie in den Jahren 
2007-2009 auch auf den K arrendorfer W iesen Brutversuche un te r
nom m en.

Großer Brachvogel Foto: C. Grave

Tab. 30: Brutpaarzahlen des Großen Brachvogels in den Küstenvogelbrutgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012.

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

Insel Kirr (NLP) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Liebitz (NLP) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 0 n.e. n.e. n.e. n.e. 0 1? 1? 1? 0 0 0
Peenemünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
gesamt 1 1 1 2 1 1 3-4 2-3 1 -2 1 1 1

Rotschenkel (Tringa totanus)
Der Rotschenkel b rü te t gegenwärtig  fast ausschließlich an der Küs
te bzw. auf küstennahen Feuchtw iesen. Die betreuten  Küstenvogel
b ru tgeb ie te  beherbergen dabei schätzungsweise 60-70 %  des Ge
sam tbestandes M eck lenburg-V o rpom m erns. Aber auch außerhalb 
der betreuten Küstenvogelbrutgebiete brü te t die A rt verstreut. So gab 
es in jün ge re r Ze it z.B. Nachweise auf Um m anz (B. BANdEy, pers. 
M itt.), auf den V itte r W iesen (J. Reich, pers. M itt.) sowie auf den W ie
sen am Prerow-Strom  (R ie I 2011).

Im B innenland b rü te t der Rotschenkel nur noch sporadisch (N ehls 
2006d). In le tz ter Zeit sind a llerd ings im Zusam m enhang m it der Re- 
naturierung von Poldern in den Flusstalmooren von Peene, Trebel und 
Recknitz sow ie durch P flegemaßnahmen im Rahmen eines LIFE-Pro- 
jektes im Peenem ündungsbereich einige neue Brutplätze entstanden 
(TANNEbERgER et al. 2012). Auch in den Haffw iesen Leopoldshagen 
b rü te te  der Rotschenkel zu le tz t m it 4-5 BP (St UN MV 2012).

D er B ru tbestand  ist la n g fr is tig  insgesam t rück läu fig : A nfang  der 
1970er Jahre w urde  er auf 470-480 BP geschätzt, Anfang der 1980er 
Jahre auf w en ige r als 400 BP. Für den K artierungszeitraum  1994
1998 betrug  der Bestand nur noch 310-340 BP. H ierbe i sind die Ent
w icklungen allerdings räum lich recht unterschiedlich: Ähnlich w ie beim 
K iebitz b ilden  d ie Inseln m it R aubsäugerkontro lle  auch fü r  den Rot
schenkel w ich tige  Refugialräum e. H ier haben sich d ie Bestände im 
Vergle ich zu den 1970er Jahren kaum verändert, led ig lich  in den 
1980er Jahren lagen sie höher. Ganz anders s te llt sich h ingegen die 
S itua tion  auf den Salzgrasländern m it Festlandsanbindung dar: Hier 
sind die Bestände seit Ende der 1990er Jahre stark rückläufig und lie 
gen gegenwärtig nur noch bei 15-40 %  des Referenzwertes 1970-1974 
(Abb. 25). Da der größere Teil des B rutbestandes des Rotschenkels 
von jeh e r auf den Inseln b rü te t, sind die  Bestandsverluste, bezogen

auf den Gesam tbestand in M ecklenburg-Vorpom m ern, im Vergleich 
zum Kiebitz geringer. Der aktue lle  Brutbestand lieg t ca. 30-35 % 
n ied rige r als zu Beginn der 1970er Jahre.

Abb. 24: Brutbestandsentwicklung des Rotschenkels in ausgewählten 
Küstenvogelbrutgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 1970-2012.

Abb. 25: Bestandsentwicklung des Rotschenkels auf Inseln mit Raubsäuger
kontrolle (Langenwerder, Barther Oie, Kirr, Heuwiese und Liebitz) sowie auf 
Salzwiesen mit Festlandsanbindung (Halbinsel Struck und Freesendorfer Wiesen, 
Großer Wotig) im Zeitraum 1970-2012. Auf den Inseln lagen die Brutbestände im 
Zeitraum 2001-2012 in fast allen Jahren (Ausnahme: 2003) noch bei 90-130 % des 
Ausgangswertes (0  1970-1974 = 1), auf den sonstigen Salzwiesen hingegen nur 
bei 15-40 % (Ausnahme 2003: 70 %).

5348485323232348234848
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Tab. 31: Brutpaarzahlen des Rotschenkels in den Küstenvogelbrutgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012.

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 1 1 0 0 0 0 0 1? 0 0 0 1?

NSG Insel Langenwerder 30 30 16 20 20 20 15 20 20 20 20 20

Kieler O rt (NSG) zusam men m it W ustrow  erfasst 0 0 3 0 0

NSG W ustrow  (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 4 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2

Salzwiesen der Insel Poel und der W ism arbucht 11 10 13 9 14 7 8 1 5 2-3 3 n.e.

Barther O ie (NLP) 25 25 15 20 20 21 22 22 20 20 18 15

Insel Kirr (NLP) 100 110 58 80 80 80 90 90 120 140 100 100

Schmidt-Bülten (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 0 n.e. 1 n.e. 2 n.e.

W erderinseln und W indw att am Bock (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 3 3 2 2 0 1 4

Fäh rin sei (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. 2 n.e. n.e. 1 0 n.e. 3 n.e.

N euer Bessin (NLP) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Insel Heuwiese (NLP) 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0

Liebitz (NLP) 10 6 10 6 6 4 6 4 6 2 1 2

NSG Beuchel 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0

NSG Voqelhaken Glewitz 6 8 11 8 4 5 2 -4 1 8 0 5 2

Insel Tollow und Schoritzer W iek (teilw. NSG) 0 0 2 0 2 3 0 0 2 2 1 2

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 19 2 1 n.e. 1 13 17 8-1 0 11 14 5 7

Struck und FreesendorferW iesen (NSG) 7 8 14 5 6 4 4 7 5 3 8 10

NSG Großer W otiq 3 3 4 3 1 2 3 -4 1-2 0 1? 0 0

NSG Riether W erder 1 1 3 4-5 5-7 10 12 15 17 15 14 10

gesamt 216 2 1 1 153 1 6 1 
162

164
166 176 18 7 

190
17 4 
178 2 19 224

226 185 17 4 
17 5
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Zw ergm öw e (Hydrocoloeus minutus)
Die Zw ergm öwe b rüte te  1987-1990 m it 2-4 BP und 1994-1996 m it 1
2 BP auf der Insel Kirr. Im Ze itraum  2001-2012 gab es keine w e ite 
ren Brutnachweise in den Küstenvoge lb ru tgeb ie ten , jedoch  b rüte te  
d ie  A rt 2005 im B innenland im Polder Rodde (C. Ro hd e  in M üller 
2009).

Lachm öwe (Larus ridibundus)
Die Lachm öwe hatte in den K üstenkolon ien  in der ersten Hälfte der 
1980er Jahre e in Bestandshoch. D iesem  fo lg te  bis zur M itte  der 
1990er Jahre e ine  rasche Abnahm e um ca. 75 %. Danach haben 
sich die Bestände nur noch gering füg ig  verändert (Abb. 26). Im Ze it
raum  2001-2012 schwankten sie zwischen 8.200 und 12.100 BP. Die 
größte K üstenkolon ie  b e find e t sich auf der Insel Böhm ke im NSG 
„B öhm ke und W erder". W eitere Kolon ien m it m ehr als tausend Brut
paaren g ib t es au f der Barther Oie und auf dem Kirr. A ufg rund  eines 
konsequenten  R aubsäugerm anagem ents w urde  auch der R iether 
W erder w ieder zu e inem  attraktiven  B ru tp la tz  fü r d ie  Lachmöwe. 
Die K o lon ie  wuchs bis zum Jahr 2012 auf ca. 1.200 BP. Die Lachm ö
w en ko lon ie  auf der Heuwiese -  in den 1980er Jahren m it bis zu 
14.000 BP eine der größten an der Küste -  ist im Jahr 2008 erloschen.

Zwergmöwen Foto: T. Runge

Lachmöwe Foto: F. Joisten

Abb. 26: Brutbestandsentwicklung der Lachmöwe in den Küstenvogelbrutgebieten 
Mecklenburg-Vorpommerns 1965-2012.

Tab. 32: Brutpaarzahlen der Lachmöwe in den Küstenvogelbrutgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012.

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 25 1 0 35 0 0 0 0 1 0 0 0
NSG Insel Lanqenwerder 230 300 370 23 40 39 70 130 120 125 350 60
Salzwiesen der Insel Poel und der Wismarbucht 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 n.e.
LSG Paqenwerder 0 23 16 20 1 1 13 7 5 13 0 12
Barther Oie (NLP) 3200 2700 3300 3500 2900 2600 2030 2000 2500 35 35 305
Insel Kirr (NLP) 1800 1500 1300 1000 700 800 1500 1300 1100 1950 1500 1330
Neuer Bessin (NLP) 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Insel Heuwiese (NLP) 43 132 86 115 54 8 37 0 0 0 0 0
Liebitz (NLP) 205 100 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
NSG Insel Beuchel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Gustower Werder 400 350 350 0 10 100 25-30 1 58 32 31 15
Insel Tollow und Schoritzer Wiek (teilw. NSG) 8 12 12 0 14 12 12 10 10 6 8 14
Werderinseln Riems 76 14 36 0 110 0 0 4 0 0 0 0
NSG Inseln Böhmke und Werder 
NSG Riether Werder
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gesamt 113 8 7 12 13 2 115 0 0 8194 8832 8694 9437
9442 8702 1 11 9 9 9978 9924 8936
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S ch w a rzko p fm ö w e  (Larus melanocephalus)
Die ersten Schw arzkopfm öwen an der Küste M eck lenburg-Vorpom 
merns traten in den 1930er Jahren auf dem Langenwerder auf (W achs 

1949). 1951 gelang d o rt der erste Brutnachweis e iner Schw arzkopf
möwe, die allerdings offensichtlich m it einer S turm m öwe verpaart war 
( B r e n n in g  1964).

Seit den 1960er Jahren ist d ie  Schw arzkopfm öwe in den Küstenvo
g e lko lo n ie n  M eck le nb u rg -V o rp om m erns  e in  rege lm äß iger, w enn 
auch n ich t häufiger B rutvogel. Sie b rü te te  u.a. auf dem  Langenwer
der und auf dem Walfisch, auf den Inseln Heuwiese, Barther Oie, Kirr, 
L ieb itz , Beuchel, ze itw e ise  auch a u f Liebes und  M ährens sow ie 
Böhm ke und W erder. A uf dem  Pagenwerder b rü te te  1975 ein  Paar, 
auf dem Riether W erder 2010 zwei Paare. Die Brutpaarzahlen schwan
ken, m it 10 BP w urden  in den Jahren 1980 und 1996 b islang die  Ma
x im alzahlen erre icht.

Die Schw arzkopfm öwe erschien als Brutvogel an der deutschen Ost
seeküste zu e ine r Zeit, als d ie  Bestände im Zentrum  ihres V erbre i
tungsgebietes (M itte lm e e r und Schwarzes M eer) zunahm en und die 
Art ihr Verbreitungsgebiet nach W esteuropa bzw. in den Nordseeraum 
erw eiterte . Die Brut auf der Insel Langenwerder im Jahr 1951 war die 
erste im gesamten Ostseeraum. Seitdem hat sie in Schleswig-Holstein, 
Dänemark, Polen, Estland und auch in Schweden gebrütet. Im Gegen
satz zum Nordseegebiet, wo die Schwarzkopfm öwe inzwischen in er
heblicher Zahl brütet, b lieb ihr Brutbestand in der Ostsee jedoch klein; 
er um fasst gegenwärtig  n ich t m ehr als 50-95 BP ( H e r r m a n n  2012b). S c h w a rz k o p fm ö w e  Foto: M . P utze

A b b . 2 7 : B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r S c h w a rz k o p fm ö w e  an  d e r  K üste M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  195 8 -20 1 2 .

Tab. 3 3 : B ru tp a a rz a h le n  d e r  S c h w a rz k o p fm ö w e  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

NSG Insel Langenwerder 0 2 6 2 0 1 0 2 0 3 2 1

Insel Kirr (NLP) 0 0 0 0 0 2 3 3 3 0 1 0

Insel Heuwiese (NLP) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liebitz (NLP) 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1

NSG Inseln Böhmke und W erder 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0

NSG Riether W erder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
gesamt 0 5 6 3 1 3 6 9 5 6 4 2
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S tu rm m ö w e  (Larus canus)
Die S turm m öw e e rre ich te  Anfang der 1970er Jahre ein  Bestands
hoch. Konzen trie rte  D ezim ierungsm aßnahm en in den Jahren 1971
1975 sow ie 1984, insbesondere in der K o lon ie  Langenwerder, be
w irk ten  e ine drastische Bestandsabnahme. O bw ohl nach 1985 keine 
w e ite ren  gezielten Bekäm pfungsm aßnahm en d u rchge füh rt w urden, 
e rho lte  sich der Bestand n ich t w ied e r ( H e r r m a n n  2009). In den 
1990er Jahren lag er bei 3 .350-5.000 BP, nach 2000 bei 2 .300-3.500 
BP.

Die Insel Langenwerder beherberg t nach w ie  vor d ie  größte S turm 
m ö w e n ko lo n ie  M ecklenburg-Vorpom m erns, h ier b rü ten  ca. 80 %  
des Bestandes. W eitere Kolon ien  m it zum indest zeitweise m ehr als 
100 BP befinden  sich auf der Insel L iebitz, auf dem W alfisch und auf 
dem Kirr. Außerhalb dieser Gebiete b rü te t die S turm m öw e vereinze lt 
auf Küstenvogelinseln (Barther Oie, Beuchel, W erderinseln Riems, Ru- 
den, Greifswalder O ie) oder verstreut auf Dalben (z.B. Hafen Wismar, 
Insel Vilm , Insel Koos, Peenemünder Haken). Auch im Binnenland gibt 
es vere inze lt B rutnachweise ( N ehls  2006e).

S tu rm m ö w e n  g re ife n  S u m p fo h re u le  an. Foto: A. S trache

A b b . 2 8: B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r S tu rm m ö w e  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  
M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  1 9 6 2 -2 0 1 2 . Für d ie  S tu rm m ö w e  lieg en  fü r  a lle  g rö ß e re n  
B ru tp lä tz e  d u rc h g e h e n d e  D a te n re ih e n  v o r , so dass d ie  G ra fik  a n n ä h e rn d  den  
G es a m tb e s ta n d  w ie d e rg ib t.

Tab . 3 4 : B ru tp a a rz a h le n  d e r  S tu rm m ö w e  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -20 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 120 120 120 120 120 80 150 150 150 200 80 68

NSG Insel Langenwerder 3000 3000 2000 2000 2400 2000 2500 2200 2000 2500 1900 2000

Kieler O rt (NSG) zusam m en m it W ustrow erfasst 5 0 20 8 4

NSG W ustrow  (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

LSG Pagenwerder 3 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3

Barther O ie (NLP) 25 25 16 16 12 10 8 11 10 12 10 15

Insel Kirr (NLP) 30 30 34 35 35 40 60 50 100 110 70 80

N euer Bessin (NLP) 0 4 1 8 1 2 3 1 0 0 8 1

Insel Heuwiese (NLP) 11 25 19 6 5 8 6 3 0 4 8 2

Liebitz (NLP) 250 150 250 370 300 250 250 315 145 250 220 234

NSG Insel Beuchel 6 8 3 4 4 4 4 4 0 0 2 0

Gustower W erder 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 n.e.

Insel Vilm n.e. 1 1 n.e. 1 1 1 1 n.e. n.e. n.e. n.e.

W erderinseln Riems 0 1 2 3 1 2 2 0 2 1 0 0

Insel Koos, Kooser+Karrendorfer Wiesen (NSG) 2 n.e. n.e. n.e. n.e. 2 2 2 3 2 2 1

Peenem ünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2

Insel Rüden (NSG) n.e. n.e. n.e. 0 3 0 0 2 2 0 3 2

NSG Greifswalder Oie 10 7 11 7 5 5 4 3 4 5 7 6
gesamt 3457 3375 2460 2570 2888 2405 2993 2748 2418 3107 2320 2418
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M a n te lm ö w e  (Larus marinus)
Die M ante lm öw e  b rü te te  an der Küste M ecklenburg-Vorpom m erns 
ers tm alig  im Jahr 1984 auf der Insel Ruden sow ie 1985 auf dem  Ru- 
den und der Heuwiese. Seit 1993 ist sie ein a lljäh rliche r Brutvogel in 
unseren Küstenvogelko lon ien, insbesondere auf der Heuwiese, dem 
Pagenwerder und der Barther Oie. In einzelnen Jahren brütete sie auch 
auf der Insel Beuchel, dem Bessin sow ie auf den Inseln Kirr und Lan
genwerder. 2011 und 2012 war sie m it ein bzw. zwei Paaren als B ru t
vogel auf dem  W alfisch vertre ten . Der Brutbestand lag in den le tz 
ten Jahren konstant bei 10-13 BP ( H e r r m a n n  2012b).

A b b . 2 9 : B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r  M a n te lm ö w e  an 
d e r  K üste M e c k le n b u rg 
V o rp o m m e rn s  s e it d e m  ers te n  B ru tn a c h w e is  a u f d e r  Insel 
R u d en  im  Jah r 1984 .

Tab. 3 5 : B ru tp a a rz a h le n  d e r M a n te lm ö w e  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 00 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

NSG Insel Langenwerder 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Salzwiesen der Insel Poel + der W ism arbucht 0 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 n.e.

LSG Paqenwerder 0 1 2 4 4 3 3 2 3 2 0 1

Barther O ie (NLP) 1 1 1 1 2 1 2 3 3 4 4 4

Insel Heuwiese (NLP) 8 5 8 3 6 7 6 7 4 4 5 6
gesamt 9 7 1 1 8 13 1 1 1 1 12 10 10 10 13

M a n te lm ö w e  Foto: J. Reich
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H e rin g sm ö w e  (Larus fuscus)
Der erste Brutnachweis der H eringsm öw e in M eck lenburg-V o rpom 
m ern gelang im Jahr 1943 auf der Insel Langenwerder. 1944 be
setzte das Paar e rneu t sein Revier, jedoch  gab es w ied e r keinen 
B ruterfo lg  (W a c h s  1943, 1949). Der nächste Brutnachweis gelang erst 
im Jahr 1974 auf der G re ifswa lder Oie. A u f d ieser Insel und auf der 
b enachbarten  Insel Ruden w ar d ie  H eringsm öw e von 1974-1987 
w ahrsche in lich  ein a lljä h rliche r B rutvogel. Beide Inseln waren zu je 
ner Zeit jedoch  m ilitärisches Sperrgebiet, so dass o rn itho lo g ische  
Erfassungen nur eingeschränkt möglich waren ( N ehls 1988). Von 1987 
bis 1990 sow ie 1998 b rü te te  d ie  H eringsm öw e m it jew e ils  e inem  
Paar auf den W erderinse ln Riems, 1993-1997 m it ein bis zwei Paaren 
auf der Heuwiese, seit 2003 ist sie Brutvogel au f dem Pagenwerder 
im Rostocker B re itling  ( N ehls  2006f) sow ie seit 2009 auf der Barther 
Oie. Im NSG „Insel Beuchel" w urde  2012 erstm als ein Brutpaar nach
gewiesen.

Eine sichere B estim m ung der bei uns b rü tenden  U nterart ist b is
lang noch n ich t e rfo lg t. W ahrsche in lich  hande lt es sich um die  No- 
m in a tfo rm  Larus fuscus fuscus, deren nächstgelegener B rutpla tz auf 
der Insel Bornho lm  liegt, e ine Z ugehörigke it zu L. f. intermedius ist 
jedoch  n ich t m it S icherheit auszuschließen ( N ehls  1988, 2006f).

H e rin g s m ö w e  Foto: A . F renkel

Tab . 3 6 : B ru tp a a rz a h le n  d e r  H e rin g s m ö w e  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

LSG Paqenwerder 0 0 2 1 2 2 1 3 2 3 0 3

Barther O ie (NLP) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2

NSG Insel Beuchel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
gesamt 0 0 2 1 2 2 1 3 3 4 2 6

S ilb e rm ö w e  (Larus argentatus)
Die S ilberm öwe ist erst ab Beginn des 20. Jh. in den Ostseeraum e in 
gewandert. In M ecklenburg-Vorpom m ern brütete sie zunächst m it w e
n igen Paaren auf dem  Langenwerder. Ab M itte  der 1930er Jahre 
nahm ihr Bestand rasch zu. Zu Beginn der 1960er Jahre beschleunigte 
sich der Bestandsanstieg, es entstanden zahlreiche neue Kolonien (u.a. 
W alfisch, Heuwiese, Beuchel, Barther O ie). 1969 brü te ten  in M eck
lenburg-Vorpom m ern schon m ehr als 1.200 Paare, davon ca. 830 auf 
der Heuwiese und 325 auf dem W alfisch.

Schon 1962 w urden  erste Maßnahm en zur D ezim ierung  des S ilbe r
m öwenbestandes e inge le ite t und ab 1969 in tens iv ie rt. Im Jahr 1974 
w urde  durch d ie  „Z en tra ls te lle  fü r den Seevogelschutz" an der Vo
gelw arte  H iddensee und die  „K om m iss ion  Seevogelschutz" fü r die 
K üstenvogelschutzgebiete ein „Z ie lbestand N u ll" festge legt, d.h. die

Silbermöwe sollte in diesen Gebieten als Brutvogel nicht geduldet w er
den ( H e r r m a n n  2009). Dieses Ziel w urde zwar n icht erreicht, der Brut
bestand der S ilbe rm öw e  lag jedoch  in den m eisten Jahren unter 
1.000 BP. M it der E inste llung der Bekäm pfungsm aßnahm en ab 1992 
nahm  der Bestand zu. Er lie g t heu te  in den K üstenko lon ien  bei 
2 .600-2 .900  BP; h inzu kom m en Brutpaare auf Dächern, ü be rw ie 
gend in küstennahen Städten (W ismar, Rostock, Binz, Greifswald, W ol
gast, Seebäder Usedom s), aber auch auf dem ehem aligen KKW Lub- 
m in . Im B innenland sind vere inze lte  D achbruten bekannt, z.B. in 
Schwerin. Der aktue lle  Gesam tbestand w ird  auf 3 .000-3.500 BP ge
schätzt ( H e r r m a n n  2012b). Die Abnahm e der Brutpaarzahlen in den 
Jahren 2011 und 2012 (Abb. 30) ist au f d ie  N ich tbesetzung der Ko
lon ie  auf dem Pagenwerder im Jahr 2011 in fo lge  der Anwesenheit e i
nes Fuchses sowie den niedrigen Brutbestand im darauffolgenden Jahr 
zurückzuführen. Verm utlich b ilde t dieser Rückgang keine tatsächliche
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Bestandsveränderung ab, d ie S ilbe rm öw en können sich auf andere 
B rutplä tze (insbesondere  auf Dächer im Hafen- und S tadtgebiet von 
Rostock) v e rte ilt haben. Da e ine  Erfassung der B ru tbestände auf 
Dächern jedoch  n ich t du rch ge füh rt w ird , ist diese V erm utung nicht 
überprüfbar.

A b b . 3 0 : B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r  S ilb e rm ö w e  in den  
K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  
1 9 5 7 -20 1 2 . D ie  B ru tp a a rz a h le n  a u f d e n  D ä c h e rn  des  e h e 
m a lig e n  K K W  L u b m in  sind in d ie s e r G ra fik  n ic h t e n th a l
te n , da d ie  Z a h le n a n g a b e n  n u r lü c k e n h a ft v o rlie g e n .

S ilb e rm ö w e  Foto: C. H e rrm a n n

Tab. 3 7 : B ru tp a a rz a h le n  d e r  S ilb e rm ö w e  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 450 450 400 350 300 120 250 400 250 310 300 260

NSG Insel Langenwerder 10 15 10 6 13 5 12 10 6 6 8 12

Kieler O rt (NSG) zusam m en m it W ustrow  erfasst 0 0 0 0 1

NSG W ustrow  (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 0 0 2 3 0 3 4 3 3 2 3

Salzwiesen der Insel Poel und der W ism arbucht 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 n.e.

LSG Pagenwerder 360 620 730 750 850 700 450 700 650 650 0 15

Barther O ie (NLP) 500 640 670 810 800 790 750 870 870 900 800 850

Insel Kirr (NLP) 10 6 10 9 20 45 70 45 50 70 40 40

N euer Bessin (NLP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 0

Insel Heuwiese (NLP) 350 290 443 173 189 448 479 191 400 285 400 400

Liebitz (NLP) 75 55 50 25 45 25 20 8 6 5 9 2

NSG Insel Beuchel 165 140 >200 >200 >280 >250 >300 >300 223 200 200 245

Gustower W erder 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 n.e.
Insel Tollow und Schoritzer W iek (teilw. NSG) 18 14 16 12 8 4 10 8 10 8 6 16

W erderinseln Riems 300 327 293 230 363 240 381 280 338 250 258 220

Peenem ünder Haken (teilw. NSG) n.e. n.e. 0 0 0 0 1 0 0 3 6 0

Insel Rüden (NSG) n.e. n.e. n.e. 0 0 0 0 0 0 6 1 5

NSG Greifswalder Oie 29 31 29 34 34 27 36 55 62 75 76 81

Struck und FreesendorferW iesen (NSG)1 >100 >100 150 100
130 >100 n.e. >100 123 170 286 260 301

NSG Riether W erder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

gesamt 2368 2688 3001 2703
2733 3006 2656 2862 2995 3041 3063 2368 2454

1 Die S ilberm öw enkolonie befindet sich au f dem  Dach des ehem aligen KKW unm itte lbar angrenzend an das NSG Struck 8t Freesendorfer Wiesen.
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R aubseeschw albe  (Sterna caspia)
An der Ostseeküste M eck lenburg -V o rpom m erns  ist d ie  Raubsee
schwalbe ve rm u tlich  schon seit langer Zeit ein sporad ischer B ru tvo
gel. Berichte über B ru tvo rkom m en reichen bis in das 18. Jh. zurück 
( O t t o  1776). Aus dem 19. Jh. sind Bruten auf Rügen, H iddensee und 
auf der Insel Beuchel ü be rlie fe rt ( N ie t h a m m e r  1942). Ro b ie n  (1928) 
h ie lt ih r Brüten auf den W erderinse ln  am Bock (1925) und auf dem 
Beuchel (1928) fü r w ahrsche in lich. Im Jahresbericht des „Bundes 
fü r Vogelschutz S tuttgart" fü r das Jahr 1938 w ird  die Raubseeschwalbe 
als Brutvogel fü r den Bessin genannt ( Sc h u l z  1947).

Von 1956 bis 2003 b rü te te  d ie  Raubseeschwalbe unregelm äßig  m it 
1-2 Paaren auf der Insel Heuwiese, in jü ng e re r Ze it in e inzelnen 
Jahren auch w iede r auf dem Beuchel (Tab. 38). Am 25.05.2012 be
obach tete  B. Ba n d e y  zwei Paare am W oken itze r Haken (U m m anz), 
davon eines brütend, das andere rastend auf e iner Sandbank (B. Ba n 
d e y , pers. M itt.).

Tab. 3 8 : B ru tp a a rz a h le n  d e r  R a u b s ee s c h w a lb e  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

Insel Heuwiese (NLP) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NSG Insel Beuchel 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

A ndere G ebiete (W okenitzer Haken) 1
gesamt 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1

R a u b s ee s c h w a lb e  Foto: J. Reich

B randseesch w a lbe  (Sterna sandvicensis)
Die Brandseeschwalbe w anderte  erst ab Beginn des 20. Jh. in die Ost
see ein  und e rw e ite rte  h ie r ih r Areal in den 1960er Jahren bis nach 
G otland und Estland. In M ecklenburg-Vorpom m ern  b rü te te  sie e rs t
mals im Jahr 1957; seitdem  ist sie ein ständiger Brutvogel ( H e r r m a n n  

et al. 2008). Bis 1994 beherberg te  d ie  Heuwiese m it m ehr als 1.000 
BP d ie größte K o lon ie  in M ecklenburg-Vorpom m ern. M it dem Ver
schw inden der großen Lachm öw enko lon ie  (b is  1994 noch m ehrere 
tausend Brutpaare, ab 1995 n u r noch w en iger als 100 bis max. 132 
BP, ab 2007 gar keine Bruten m ehr) verschwanden auch die  Brand
seeschwalben. Sie g ründeten  neue Kolon ien  auf der Barther Oie 
(1995-2007), auf dem Beuchel (1995-2000) sowie auf dem Kirr (1996-

B ra n d s e es c h w a lb e n  Foto: J. Reich

1997; ab 2006). Seit 2008 beherbergt der Kirr die e inzige größere Ko
lon ie  m it m ehreren hun de rt Brutpaaren. K leinere Ansied lungen von 
max. 52 BP bestanden in den le tzten  Jahren auch auf dem Langen- 
werder. Überraschend w ar d ie  Brut eines Paares auf der Insel Böhm - 
ke im Jahr 2010.

Abb. 31: Bru tbestandsentw icklung der Brandseeschwalbe an d er Küste
M ecklenburg-Vorpom m erns 1957-2012.
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Tab. 3 9 : B ru tp a a rz a h le n  d e r  B ra n d s e es c h w a lb e  in d en  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Langenwerder 22 52 35 16 0 0 8 0 0 35 8 25

Barther O ie (NLP) 650 500 750 750 725 95 190 0 0 0 0 1

Insel Kirr (NLP) 0 0 0 0 0 450 380 400 390 280 230 400

N euer Bessin (NLP) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Insel Heuwiese (NLP) 11 53 38 5 39 2 73 3 0 1 0 0

NSG Inseln Böhmke und W erder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
gesamt 683 606 823 772 764 547 6 51 403 390 3 17 238 426

F lussseeschw a lbe  (Sterna hirundo)
Der Verlauf der Brutbestandsentw icklung der Flussseeschwalbe in den 
Küstenkolonien (Abb. 32) zeigt, ähnlich w ie  bei der Lachmöwe (Abb. 
2 6), m it der d ie  Flussseeschwalbe zum eist auch vergesellschaftet 
brüte t, ein Bestandshoch in den 1980er Jahren. Ab Beginn der 1990er 
Jahre ist ein kon tinu ie rlich e r Rückgang zu verze ichnen. A llerd ings ist 
dieser Trend nu r zum Teil auf e ine  Abnahm e der heim ischen Bru t
p o p u la tio n  zu rückzu füh re n . Parallel zum  Rückgang an der Küste 
nahm die Flussseeschwalbe an den binnenländischen Brutplätzen zu. 
R ingfunde belegen die  U m siedlung  von der Küste ins B innenland

( H e r r m a n n  2010b). Der Gesam tbestand in M eck lenburg-V o rpom 
m ern, der 1989 m it 2.700 und 1990 m it 2 .500 BP sein M axim um  e r
re ichte, hat sich seit M itte  der 1990er Jahre auf e inem  Niveau von 
1.200-1.650 BP s ta b ilis ie rt ( N e u b a u e r  2006b).

D ie gegenw ärtig  bedeu tendsten  K üstenb ru tp lä tze  sind die  Inseln 
Kirr, Böhm ke, Barther O ie und Pagenwerder. Auch auf dem Neuen 
Bessin brüten alljährlich 10-50 Paare. In jüngerer Zeit haben sich auch 
auf dem  Riether W erder im Gefolge der Herausb ildung e iner großen 
Lachm öw enko lon ie  w ieder Flussseeschwalben angesiedelt.

Flu ssseesch w alb e Foto : S. C o n rad t

A b b . 3 2 : B ru tb e s ta n d s e n tw ic k lu n g  d e r  F lu ssseesch w a lb e  in au s g ew ä h lte n  
K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  197 0 -20 1 2 . D ie  B ru tb e s tä n d e  
d e r  In se ln  L iebes un d  M ä h re n s , G u s to w e r W e rd e r  s o w ie  d e r  Insel T o llo w  und  
S ch o ritze r W ie k  w u rd e n  in d e r  G ra fik  n ic h t b e rü c k s ich tig t, d a  fü r  d ie s e  G e b ie te  
n u r lü c k e n h a fte  B e s ta n d s d a ten  v o rlie g e n .



Tab. 4 0 : B ru tp a a rz a h le n  d e r  F lu ssseesch w a lb e  in d e n  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -20 1 2 .
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Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

NSG Insel Langenwerder 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

LSG Paqenwerder 35 70 80 84 60 8 80 71 22 33 0 ?

Barther O ie (NLP) 75 80 95 80 30 15 32 42 90 70 55 65

Insel Kirr (NLP) 200 200 230 180 200 200 230 220 150 150 170 120

Schmidt-Bülten (NLP) n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 0 n.e. 0 n.e. 3 n.e.

N euer Bessin (NLP) 24 11 66 50 23 14 31 40 43 33 50 20

Insel Heuwiese (NLP) 89 88 83 59 34 26 20 36 15 23 0 0

Liebes und Mährens n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 2 n.e.

Liebitz (NLP) 9 8 0 5 6 0 4 10 0 0 15 15

NSG Insel Beuchel 0 31 6 2 0 4 2 0 5 5 0 8

Gustower W erder 141 95 121 100 52 74 25 -30 0 51 38 48 n.e.

Insel Tollow und Schoritzer W iek (teilw. NSG) 0 0 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2

W erderinseln Riems 6 17 9 0 2 0 0 5 2 0 0 0

NSG Großer W otiq 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NSG Inseln Böhmke und W erder 130 165 155 130 130 150 150 110 130 115 130 100

NSG Riether W erder 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 55 50

gesamt 7 17 766 846 694 539 492 580
585 537 510 468 530 380

K üste nsee sch w a lbe  (Sterna paradisaea)
Bis zu Beginn des 20. Jh. w ar d ie  Küstenseeschwalbe noch B ru tvo
gel auf den Inseln der vorpom m erschen  Boddengewässer. Die le tz 
te  verlässliche Angabe über ein B ru tvorkom m en in diesem Raum be
zieh t sich auf d ie Insel V ilm  im Jahr 1911 ( H e r r m a n n  & Re ic h  2011). 
Fortan brütete sie in M ecklenburg-Vorpom mern fü r lange Zeit nur noch 
in der W ism arbuch t. Der e inzige durchgehend besetzte B ru tp la tz 
ist d ie  Insel Langenwerder. Von 1957-1998 beherberg te  auch die  In
sel W alfisch größere Brutbestände. Einzelne Paare b rü te ten  gele
gentlich  auch auf S pü lfe ldern  der W ism arbucht, in le tz te r Zeit auch 
auf dem  K ieler O rt und der Halbinsel W ustrow.

In jüng ere r Zeit g ib t es w ied er B rutnachweise aus dem vo rp o m m e r
schen Raum. Im Jahr 1999 w urde  innerha lb  der Flussseeschwalben- 
ko lo n ie  auf der Insel Böhm ke e ine b rü tende  Küstenseeschwalbe ge
fangen und bering t. Im Jahr 2010 gelang J. Re ic h  der Nachweis von 
dre i b rü tenden  Paaren auf dem  Neuen Bessin. D ieser B ru tp la tz war 
auch in den Folgejahren besetzt (Tab. 41; H e r r m a n n  & Re ic h  2011).

K ü s ten s e e sc h w a lb e  a u f d e m  Bessin. Foto: J. Reich

Der Bestand der Küstenseeschwalbe in M ecklenburg-Vorpom m ern lag 
in der 1. Hälfte des 20. Jh. bei etwa 60-120 Paaren und stieg dann 
bis M itte  der 1960er Jahre auf zeitw eise m ehr als 200 BP an. Bis En
de der 1980er Jahre h ie lt er sich im Bereich von 140-180 BP, nahm 
dann jedoch  kon tinu ie rlich  auf gegenwärtig  n u r noch 30 bis knapp 
über 40 BP ab.

Abb. 33: Bru tbestandsentw icklung der Küstenseeschwalbe an der Küste
M ecklenburg-Vorpom m erns 1954-2012.
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Tab. 41: B ru tp a a rz a h le n  d e r  K ü s ten s e e sc h w a lb e  in d en  K ü s te n v o g e lb ru tg e b ie te n  M e c k le n b u rg -V o rp o m m e rn s  2 0 0 1 -2 0 1 2 .

Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Walfisch 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

NSG Insel Langenwerder 70 70 70 40 30 30 41 50 41 20 25 max. 20

Kieler O rt (NSG) zusam m en m it W ustrow  erfasst 1 1? 2 3 1

NSG W ustrow  (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 4

Salzwiesen der Insel Poel + der W ism arbucht 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 n.e.

N euer Bessin (NLP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5
gesamt 70 70 70 42 30 30 43 52 43-44 27 32 30

Z w ergseeschw a lbe  (Sternula albifrons)
G egenwärtig  b rü te t d ie  Zwergseeschwalbe in M eck lenburg-Vorpom 
m ern ausschließlich an der Küste. Der Verbreitungsschw erpunkt liegt 
in den westrügenschen Bodden m it dem Bessin (w ichtigster Brutplatz 
des Landes) und den Sandbänken der Bock-Gellen-Region. In der Ver
gangenheit b rü te te  sie auch auf den Inseln L iebitz, Heuwiese, Fähr- 
insel und M ährens. Einen w eite ren  Schw erpunkt der B ru tve rb re i
tun g  b ilde t d ie  W ism arbuch t m it der Insel Langenwerder, dem  Kie
le r O rt und der Halbinsel W ustrow. Im G re ifsw alder Bodden war die 
Zwergseeschwalbe in der 2. Hälfte des 20. Jh. bis 1998 ein rege l
m äßiger B rutvogel, aus jü n ge re r Zeit feh len  jedoch  Brutnachweise. 
Im Jahr 2006 b rü te ten  zwei Paare im Polder M u rch in  im Peene
m ündungsbere ich  (S ellin  2007).

Die einzigen stabilen, im 20. Jh. durchgehend besiedelten Brutgebiete 
in M eck lenburg-V orpom m ern  sind der Bessin /H iddensee und die 
Insel Langenwerder. Da die  Zwergseeschwalbe jedoch  sehr flex ibe l 
au f geeignete H ab ita tangebote  reagiert, w erden geeignete B ru tp lä t
ze kurzfristig besetzt und bei Verschlechterung der Habitatqualität auch 
w ieder aufgegeben. Seit dem Jahr 2004 besteht auf der Insel Kirr ein 
B rutpla tz, der bis zu 35 BP (200 6 ) beherberg te . Der K ieler O rt w u r
de m it der E tablierung e iner a lljährlichen  Raubsäugerbejagung auch 
fü r die Zwergseeschwalbe attraktiv, im Jahr 2012 brüteten hier bereits 
24  Paare. D ie sehr dynam ischen Sandbänke vo r dem Darßer O rt 
und vor den W erderinseln am Bock werden, wenn auch offenbar nicht 
a lljä h rlich , ebenfa lls  besiedelt.

Seit den 1990er Jahren ist ein Rückzug der A rt auf nur noch w enige 
Bru tplä tze  zu beobachten (Langenw erder und Kieler Ort, Bessin, In
sel K irr, Sandbänke vo r dem Bock). Andere  p o te n tie ll geeignete 
B ru thab ita te  (u .a. Spü lfe lder, S trandw älle) sind an versch iedenen 
Stellen der Boddenküsten oder auch an der Außenküste nach w ie vor 
vorhanden, werden jedoch nicht m ehr besiedelt. Die Ursache fü r d ie
se Tendenz lieg t w ahrsche in lich  in dem stark gestiegenen Raubsäu
gerdruck.

Eine annähernd vo lls tändige Erfassung des Brutbestandes der Zwerg
seeschwalbe an der Küste M ecklenburg-Vorpom m erns lieg t seit dem 
Jahr 1973 vor. Vor d ieser Zeit g ib t es fü r den w ich tigsten  Brutplatz, 
den Bessin, nur sehr sporadische Daten.

Die in der Abb. 34 erkennbaren starken Bestandsschwankungen sind 
kaum  durch Veränderungen der Populationsgröße zu erk lären, son
dern eher durch die  hohe F lexib ilitä t der A rt bei der B rutp la tzw ahl.

Z w e rg s e e s c h w a lb e  v e r tre ib t S tu rm m ö w e  aus  B ru tg e b ie t. Foto: A . S trache

U m siedlungen über große Entfernungen selbst innerha lb  e iner B ru t
saison sind be legt (S c h m id t  1981a,b). V orübergehende Bestands
rückgänge in M ecklenburg-Vorpom m ern w ie  z.B. in den Jahren 2001
2005 d ü rfte n  som it in erster L in ie  auf e ine  Versch lechterung der 
Q ua litä t der hiesigen B ru tp lä tze  zurückzu führen  sein, d ie zu U m 
siedlungen der Vögel in andere Brutgebiete außerhalb des Landes füh r
ten. Die Bestandszunahm en in jü ng e re r Zeit beruhen auf Verbesse
rungen der Habitatsituation am Bessin (H erausbildung von Sand- und 
Kiesinseln, die durch Flachwasserbereiche von der Hauptinsel getrennt 
s ind ) und auf dem K ieler O rt (P rädato renm anagem ent).

Abb. 34: Bru tbestandsentw icklung d er Zw ergseeschwalbe an d er Küste
M ecklenburg-Vorpom m erns 1973-2012.
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Gebiet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 0 11 2012

NSG Insel Langenwerder 5 14 11 10 8 15 12 15 5 10 10 6

Kieler O rt (NSG) zusam m en m it W ustrow  erfasst 4 6 0 3 24

NSG W ustrow  (bis 2007 m it Kieler Ort) n.e. 2 2 1 0 1 2 1 3 2 1 2

Salzwiesen der Insel Poel und der 
W ism arbucht 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 n.e.

Insel Kirr (NLP) 0 0 0 5 22 35 30 30 10 0 3 15

W erderinseln und W indw att am  Bock (NLP) n.e. n.e. n.e. 1 n.e. 6 2 3 n.e. 2 0 0

N euer Bessin (NLP) 26 25 37 10 15 22 33 52 63 60 56 58

NSG Insel Beuchel 1 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0

Andere Gebiete

Darßer O rt n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 6

Polder Murchin  
gesamt 32 43 52 30 47

2
81 79 105 88 74 73 1 1 1

4. Diskussion

Brutgebiete
Die Kulisse der be treu ten  K üstenvoge lb ru tgeb ie te  hat sich auch im 
Ze itraum  2001-2012 verändert. Eine Reihe von G ebieten w urde  erst 
in den le tzten  Jahren in das K üs tenvoge lm on ito ring  aufgenom m en 
(z.B. W erde rinse ln  und W ind w a tt am Bock, Insel Ruden, Peene
m ü nd er Haken). Für e in ige  tra d itio n e lle  G ebiete ist ein M o n ito ring  
hingegen nur noch sehr lückenhaft oder gar n ich t m ehr e rfo lg t. Dies 
betrifft z.B. die Schmidt-Bülten im Prerow-Strom, den Gellen und Gän
sew erder (H idd ensee ), d ie  Fährinsel o de r d ie  Inseln Liebes und 
M ährens. Diese G ebiete weisen heute nur noch vere inze lte  B ru t

paare von Küstenvögeln auf, ihre e instige Bedeutung haben sie a u f
grund eines sehr hohen Prädationsdrucks durch Füchse und ande
re Raubsäuger u nd /o d e r durch Veränderungen in der Vegetations
s truk tu r (S chm id t-B ü lten , Fährinsel) verlo ren . Die Insel V ilm  w urde  
1996 in das M o n ito r in g  m it au fgenom m en, e ine  kon tin u ie rlich e  Er
fassung konnte  jedoch n ich t s ichergeste llt w erden, so dass seit 2007 
keine B ru tberichte  m ehr vorliegen. Der V ilm  w eist Brutbestände von 
Gänsesägern und Brandgänsen auf, jedoch  keine L im iko len , See
schwalben oder M öwen (abgesehen von e inem  Paar S turm m öw en, 
welches regelm äßig auf e inem  Dalben des Hafens der Insel b rü te t).

Für die Salzwiesen der Insel Poel und der W ism arbucht liegen ab 1967

B ru tk o lo n ie  d e r  B ra n d s e es c h w alb e Foto : J. Reich
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In fo rm a tione n  über B rutbestände vor, d ie  a lle rd ings in den Jahren 
1985-1991 sow ie 1993-1994 Lücken aufweisen ( N ehls  & H e r r m a n n  
2009). Im Berichtsze itraum  2001-2012 w erden die Erfassungen ab 
2008 lückenhaft, fü r das Jahr 2012 liegen sch ließ lich gar keine Da
ten m ehr vor. D ie E tab lierung eines kon tinu ie rlich en  M on ito ring s  
auf diesen Flächen ist e ine Aufgabe, d ie  zukün ftig  gelöst w erden 
sollte.

D ie W erderinse ln  am Bock waren zur Zeit ih rer Entdeckung zu Be
g inn des 20. Jh. ein B ru tgebie t von herausragender Bedeutung, ha
ben diese aber schon in den 1930er Jahren verloren. Gegenwärtig be
herbergen insbesondere d ie  vorge lagerten  W indw a ttgeb ie te  m it ih 
ren Sand- und Schillflächen e inen großen Brutbestand des Sandre
genpfeifers. O ftm als brüten h ier auch Zwergseeschwalben. Auch der 
S eeregenpfe ife r b rü te te  h ier zu le tzt vere inze lt. D ie Betreuung e r
fo lg t durch m ona tliche  Begehungen. A lle rd ings liegen der „AG Küs
tenvoge lschu tz" erst aus jün g e re r Ze it B ru tberich te  vor. Dem Ge
b ie t muss zukünftig  e ine größere Aufm erksam keit gew idm et werden.

Schutzmaßnahmen
Die gegenwärtigen Bru tgebie te  be finden  sich fast ausschließlich in 
Schutzgebieten (N a tiona lpa rk , N aturschutzgebie te), der Pagenwer
der ist als Landschaftsschutzgebiet m it en tsprechenden Schutzvor
schriften  ausgestattet. U nm itte lba re  m enschliche S törungen sind in 
den m eisten  B ru tgeb ie ten  gegenw ärtig  kein d om in ie re n d e s  Pro
b lem . In e in ig en  G eb ieten  s ind  a lle rd ings  e rh e b lich e  S törungen 
durch illegale tou ris tische  Nutzungen festzuste llen  (z.B. K ieler Ort, 
Insel Ruden).

Der w ich tigste  G efährdungsfaktor ist aktuell der sehr hohe Raubsäu
gerbesatz. Schon in der Vergangenheit w urden  Verluste von Gelegen 
und Jungvögeln durch Raubsäuger als e ine e rheb liche  G efährdung 
angesehen und verschiedene Schutzm aßnahm en umgesetzt. Zu d ie 
sen gehörte  neben der Bejagung auch der Schutz der Gelege durch 
Nesthauben und Elektro-Zäune ( S ie fk e  1989). Ab M itte  der 1990er 
Jahre nahm die Raubsäugerdichte im Zuge der To llw utim m unisie rung 
und der Einwanderung von Neozoen w ie M ink (Neovison vison), Mar
derhund (Nyctereutes procyonoides) und W aschbär (Procyon lotor) 
stark zu. O hne ein  entsprechendes Raubsäugerm anagem ent ist ein 
Bruterfolg der Küstenvögel heute nahezu ausgeschlossen und ihr lang
fris tiges Überleben an unserer Küste gefährdet.

Vor diesem H in tergrund  b ild e t das R aubsäugerm anagem ent gegen
w ä rtig  e inen  S chw erpunkt der A rb e it der AG K üstenvoge lschu tz  
M ecklenburg-Vorpom m ern  ( H e r r m a n n  2010b). G rundlage der A k ti
v itä ten  ist d ie 2006 von der AG e rarbe ite te  und beschlossene „S tra
teg ie  eines R aubsäugerm anagem ents in den Küstenvogelschutzge
b ie ten  von M eck lenburg-Vorpom m ern". Diese S trategie ve rfo lg t das 
Ziel, in den w ich tigsten  B ru tgebie ten  den Einfluss von Raubsäugern 
und Schwarzw ild sow eit w ie  m öglich  auszuschließen.

D ie K üstenvoge lb ru tgeb ie te  w urden  im H inb lick  auf d ie  Handlungs
p rio r itä t in d rei Kategorien u n te rte ilt:

Priorität 1: Inseln und H alb inse ln  m it hoher S chu tzbed ürftig ke it 
(h oh e  Bestände von bod en brü ten de n  Küstenvögeln), au f denen ei-

F u c h srü d e  in n e rh a lb  e in e r  K o lo n ie  vo n  S äb e lsc h n ä b le rn . U n m it te lb a r  v o r d em  
P lü n d e rn  d e r  G e leg e  k o n n te  d e r  R üde gescho ssen w e rd e n . Juni 2012 . ( Im  G eb ie t  
b e fa n d  sich zu  d e m  Z e itp u n k t kein  G eh e c k  m it  J u n g tie re n . A n s o n s ten  so llte  m an  
im  Juni noch k e in e  Füchse s c h ie ß e n , d a  d ie  R ü d en  z.T. d ie  Ju n g tie re  m itv e rs o r
g e n .) Foto: R. A b ra h a m

ne effektive Raubsäugerkontrolle bei entsprechenden Anstrengungen 
m öglich  ist. D ie Bem ühungen zur R aubsäugerkontro lle  konzen trie 
ren sich auf diese Gebiete.

Priorität 2: Gebiete, in denen Raubsäuger zwar e inen e rheb lichen 
negativen Einfluss auf die Küstenvogelbestände ausüben, aber die Aus
sichten fü r ihre K on tro lle  gering sind (z.B. Salzgrasland m it Fest
landsanb indung).

Priorität 0: Gebiete, in denen e ine R aubsäugerkontro lle  entw eder 
n ich t no tw end ig  ist, da diese n ich t o de r nur sporadisch vorkom m en 
(z. B. sehr k le ine  Inseln, d ie  fü r Raubsäuger keinen geeigneten Le
bensraum  b ie ten ) oder in denen die  Anw esenheit von Haarraubw ild 
keine ode r nur geringe K on flik te  m it den Zie len des Küstenvogel
schutzes he rvo rru ft (z. B. K orm oranko lon ie  N ied e rho f) o de r in de
nen aufgrund  eines ungeeigneten G ebietsm anagem ents aktuell kei
ne nennensw erten  Brutbestände siedeln.

Zur Um setzung der S trategie des Raubsäugerm anagem ents w urde  
inne rha lb  der „AG K üstenvogelschutz" e ine  „A rbe itsg ru ppe  Raub
säugerm anagem ent" gegründet, der e ine  Reihe e rfah rene r und en 
gagierter Jäger angehören. Diese A rbe itsgruppe  hat fü r jedes Gebiet 
der P rio ritä t 1 d ie  Bestandssituation der Raubsäuger erfasst und ein 
Bejagungskonzept entw icke lt. D ie B ejagungsm ethoden sind den je 
w e iligen  ö rtlichen  G egebenheiten und den Raubsäugervorkom m en 
angepasst.

In den letzten Jahren ist es zunehm end besser gelungen, d ie Inseln 
und Halb inseln w ährend der B rutze it von Raubsäugern fre i zu hal
ten. W ährend auf den Salzwiesen entlang  der B oddenküsten die 
Zahl der Brutvögel a bn im m t, herrscht au f den raubsäugerfre ien  In
seln nach w ie  vo r ein reiches Vogelleben. H ervorhebensw erte  Bei
spie le  fü r den Erfolg des R aubsäugerm anagem ents sind die  Inseln
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Riether W erder und K ie le r O rt. Der R iether W erder ist se it 2002 
w eitgehend  raubsäugerfre i, was n ich t nur zu e ine r deu tlichen  Zu
nahm e der W iesenbrüterbestände, sondern auch zur E tab lierung e i
ner inzw ischen recht großen Lachm öw enko lon ie  (1.200 BP im Jahr 
2012) sow ie e ine r F lussseeschwalbenkolon ie  füh rte . Der K ie ler O rt 
w ar im Jahr 2012 nach dem Bessin m it 24 BP der zw e itgrößte  B ru t
platz der Zwergseeschwalbe in M ecklenburg-Vorpom m ern.

Ein auf die Bedürfnisse der Küstenvögel o p tim ie rtes  Beweidungs- 
m anagem ent ist ein w e ite re r w esen tlicher Bestandteil der Schutz
bem ühungen, insbesondere auf den Salzgrasländern der Inseln und 
des Festlandsgürtels. Die fü r  W iesenbrü te r w ich tigen Inseln Barther 
Oie, Kirr, L ieb itz und R iether W erder unterliegen zwar e inem  Be- 
w e idungsreg im e, welches a lle rd ings n ich t in jedem  Fall alle A n fo r
derungen  e rfü llt. A u f dem  K irr s ind große Bereiche gegenw ärtig  
n ich t ausre ichend bew eidet. A uf dem R iether W erder hat sich nach 
Jahren fe h len de r bzw. unzure ichender Bew eidung Schilf ausgebre i
tet, welches sich nur langsam w ied e r zurückdrängen lässt. Auch am 
Poeler Breitling ist die Bewirtschaftung der Salzwiesen fü r Küstenvögel 
n ich t o p tim a l (R.-R. St r a c h e , in Vorb.).

Bestandsentwicklungen
Die langfristigen Bestandskurven zeigen, dass zahlre iche Küstenvo
gelarten in den 1980er Jahren, e in ige bis Anfang der 1990er Jahre, 
ein Bestandshoch hatten, w elchem  ab A n fa ng /M itte  der 1990er Jah
re ein rascher Bestandsabfall folgte. Dies betrifft zahlreiche Entenarten, 
L im iko len , M öw en und Seeschwalben. Die Ursachen fü r  d ie Be- 
standsm axim a in den 1980er Jahren sind n ich t geklärt. D ieser Trend 
w ar auch in anderen Gebieten des Ostseeraumes, z.B. in Dänem ark 
(O. Th o r u p , pers. M itt.), zu beobachten. M öglicherweise spielten hier 
klim atische Faktoren (sehr harte W in te r M itte  der 1980er Jahre!) e i
ne Rolle. Der weitere  Verlauf der Bestandsentw icklung ab Beginn der 
1990er Jahre ist un tersch ied lich : W ährend fü r e in ige A rten e ine bis 
heute andauernde Abnahm e zu beobachten ist (A lpenstrand läufe r, 
Kam pfläufer, Küstenseeschwalbe, Sandregenpfe ifer), hat sich fü r an
dere Arten der Bestandsverlauf auf deu tlich  n iedrigerem  Niveau sta
b ilis ie rt (z.B. Lachm öwe, S turm m öw e, A uste rnfischer, e ine Reihe 
von Entenarten). Die U ferschnepfe und auch die Zwergseeschwalbe 
zeigten nach zeitweisen P opu la tionsm in im a in jün g e re r Zeit w ieder 
Bestandszunahm en. Der Korm oran hat -  w ie im gesamten Ostsee
raum -  bis Anfang der 2000er Jahre stark zugenom m en. Seitdem 
schwankt der Bestand e rheb lich , w obei die W in te rhä rte  als d ich te 
abhängiger R egula tionsfaktor o ffe nb a r e ine große Rolle sp ie lt ( Fre- 
d e r ik s e n  & BREgNbALLE 2000). Auch die S ilberm öw e hat -  als Folge 
der E instellung der Bekämpfungsm aßnahmen -  zunächst deutlich zu
genom m en, sich inzwischen aber stabilisiert. Überraschend ist die Zu
nahm e der E iderente in jün ge re r Zeit. Dem positiven Trend an der 
deutschen Ostseeküste (S ch lesw ig-H olste in  und M ecklenburg-Vor
p om m e rn ) s teh t ein stark abnehm ender Trend im Ostseeraum  ins
gesam t gegenüber (HELCOM 2012).

Die langfristigen Bestandsdaten bestätigen die Bedeutung der Inseln 
als Refugialräum e fü r Küstenvögel. W ährend fü r die Brutgebiete m it 
Festlandsanbindung sehr starke Bestandsabnahm en zu verze ichnen 
sind, sind die Bestände auf den Inseln fü r  eine Reihe von Arten sta
bil (z.B. K iebitz, Rotschenkel, U ferschnepfe, A uste rnfischer). Sie lie-

T re ib ja g d  a m  S tran d . Foto: F. Joisten

gen ungefähr auf dem  Niveau der 1970er Jahre, led ig lich  in den 
1980er Jahren waren sie größer. Daraus wird ersichtlich, dass das Raub
säugerm anagem ent, in Verb indung  m it e iner angepassten Bewei
dung, einen S chw erpunkt der Schutzstrategien fü r Küstenvögel dar
stellen muss. W eitere w ich tige  M aßnahm en sind die S icherung einer 
natürlichen D ynam ik, die auch die Entstehung neuer B rutplä tze er
m öglich t (z.B. am Darßer Ort, vo r den W erderinseln am Bock, am A l
ten und Neuen Bessin), sow ie die R enaturierung ehem aliger Küs
te n ü b e rflu tu n g s rä u m e . Die R enaturie rung  der Sundischen Wiese 
und Bew irtscha ftung  großer Teile als Salzgrasland ist im Zuge der 
H ochwasserschutzm aßnahm e O stzingst vorgesehen. Aber auch die 
Fischlandwiesen und die M ichae lsdorfe r W iesen besitzen im Fall e i
ner R enaturierung ein hohes Potenzial fü r  Küstenvögel.
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K arren dorfer W iesen. Zur Erhaltung des Salzgraslandes ist eine Rinderbew eidung
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Die Betreuungsgebiete 
des Verein Jordsand

1. NSG Rantum becken, Sylt 13. NSG Insel G reifswalder O ie (i)
2. NSG A m rum  O dde ( i) 14. NSG Insel G örm itz
3. Hauke-Haien-Koog (i) 15. NSG Schwarztonnensand
4. Hallig Habel (NP SH) 16. NSG Asselersand
5. Hallig N orderoog  (NP SH) (i) 17. Haus der Natur m it Park (i)
6. Norderoogsand (NP SH) 18. NSG A hrensburger Tunneltal
7. Hallig Südfall (NP SH) (i) 19. NSG Höltigbaum
8. NSG H elgo länder Felssockel 20. NSG H o isdorfe r Teiche
9. NSG Lum m enfe lsen  Helgoland (i) 21. Naturschutzstation Heinrichswalde am Galenbecker See

10. Nationalpark Ham burgisches W attenm eer m it
a) Insel Neuw erk ( i) ( i)  m it In fo rm ationszen trum
b) Düneninsel Scharhörn NP SH im  N ationalpark Schleswig-Holsteinisches
c) Düneninsel N igehörn W attenm eer

11. NSG S ch le im ündung (i) NSG Naturschutzgebiet
12. Insel M öw enberg , Schleswig Stand: 12/2012


