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1. Lage und Schutz 
Das Na tu rschu tzgeb ie t Fanel l iegt a m ös t l i chen Ende des Neuenbu rge r -
sees in d e n be rn i schen G e m e i n d e n Gampe len und Ins. Das Gebie t 
um fass t 485 ha, d a v o n 233 ha Wasser, 32 ha Schi l f u n d R ied land , 183 ha 
W a l d , 39 ha Ku l t u r l and , 8 ha Geleise (BN) und Mi l i tä ra rea l (EMD). Die 
Wasser t ie fe be t räg t 0 - 5 m. Im S W schl iesst das Reservat Chabla is de 
Cudre f i n (VD) an . Das Feuchtgeb ie t w u r d e 1983 in das Bundes inven ta r 
der Landscha f ten u n d N a t u r d e n k m ä l e r v o n nat iona ler Bedeu tung au fge
n o m m e n (BLN-Objek t Nr. 1208). Z u s a m m e n m i t d e m Chabla is de Cudre
f i n ist es das erste schwe izer i sche Ramsar -Ob jek t ; se ine Fläche bet rägt 
e twa 180 ha (Ramsar A b k o m m e n : Ü b e r e i n k o m m e n über Feuch tgeb ie te , 
i nsbesonde re als L e b e n s r a u m fü r Wasser- u n d W a t v ö g e l , v o n in te rna t io 
naler B e d e u t u n g . In der Schwe iz in Kraf t ge t re ten a m 16. Ma i 1976). 1951 
e r fo lg te der s taat l i che Schutz der Kernzone, der die Ve re inba rung der A la 
aus den zwanz ige r J a h r e n ab lös te . Der heute gü l t i ge Beschluss des 
Reg ie rungsra tes des Kan tons Bern be t re f fend den Schutz des Faneis 
v o m 14. März 1967 te i l t das Geb ie t in dre i Z o n e n . In der K e r n z o n e A m i t 
Wasser, Inse ln , S u m p f , Sch i l f u n d Ried bestehen ein Fahrverbo t fü r 
Wasser fah rzeuge al ler A r t s o w i e ein a l l geme ines Fahr- und Rei tverbot . 
Diese Zone dar f nur auf den e r l aub ten W e g e n begangen w e r d e n . Hunde 
s ind an der Leine zu f ü h r e n . Zone B ist e ine Puf ferzone m i t l and - u n d 
f o r s tw i r t s cha f t l i che r Nu tzung o h n e speziel le E insch ränkungen . Zone C 
umfass t den S taa t swa ld m i t d e m vo rge lage r ten Ku l tu r lands t re i fen , 
Sch i l f u n d Seef läche m i t beschränk ter E rho lungsnu t zung . In d ieser Zone 
be f i nden s ich e in TCS-Camp ingp la tz und ein Schiessplatz , der i m Herbst 
u n d im Früh jahr j ewe i l s w ä h r e n d dre i bis f ü n f Tagen fü r Ar t i l l e r iesch iess-
v e r s u c h e benü tz t w i r d . Im ganzen Natu rschu tzgeb ie t s ind A b l a g e r u n 
g e n , E i nd r i ngen ins Schi l f , Baden (ausser an den Badeplä tzen in Z o n e C ) , 
Feuern , C a m p i e r e n , M o t o r b o o t f a h r e n , A n l e g e n m i t Boo ten al ler A r t , das 
Befahren m i t M o t o r f a h r r ä d e r n u n d anderen M o t o r f a h r z e u g e n s o w i e d ie 
Bee in t räch t i gung der Tier- u n d Pf lanzenwel t un tersagt . Das Reservat 
s teht un te r J a g d b a n n . Das Fischen ist v e r b o t e n . G r u n d e i g e n t ü m e r ist der 
Staat Bern . 

2. Beschreibung des Naturschutzgebietes 
Das Na tu rschu tzgeb ie t Fanel erst reckt sich v o n der B r o y e m ü n d u n g bis 
z u m Aus f l uss der Z ih l . Im R a h m e n der ersten Ju ragewässe rko r rek t i on 
(1868-1891) w u r d e der Wasse rs tand der dre i Seen a m Ju ra fuss u m 
2 - 2 , 8 m abgesenk t . Die f l achu f r i ge Fanelbucht t ra t te i lwe ise aus d e m 
Wasser, u n d es b i lde te s ich e ine bis 1 km brei te Ver landungszone m i t 
S c h w i m m b l a t t g e s e l l s c h a f t e n , Schi l f - und Seggenbes tänden . Z u d e m 

Legende zum Situationsplan auf Seite I: 

Naturschutzgebiet Fanel am Ostufer des Neuenburgersees (begrenzt mit grober Punk
tierung). Zone A (begrenzt mit feiner Punktierung): Bootsfahrverbot, Verlassen des 
markierten Rundweges (gestrichelt) verboten. In dieser Zone befinden sich das im 
Winter 1986/87 erstellte Kanal-Teichsystem und die gleichzeitig vergrösserte und ver
tiefte Lagune (schraffiert). Zone B: Pufferzone; Zone C: Motorbootsfahrverbot, Cam
pingplatz TCS und Zufahrt für Motorboote (Punktraster). 
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Albert-Hess-Reservat (heute Bestandteil von Zone A). Blick vom Scherbendamm mit 
Geleise zum Deponieren von Kehricht gegen den Beobachtungsturm der Ala. Links ist 
die Lagune zu erkennen. Das Röhricht ist vollständig durch die Anstalten Witzwil 
geschnitten. Aufnahme vom 13. März 1949 

en t s tanden St i l lwasser als bedeu tende Brut- und Raststät ten fü r V ö g e l . 
1912 b e g a n n e n die S t ra fans ta l ten W i t zw i l m i t d e m v o n den Insassen 
so r t i e r ten Berner Kehr icht das Ried land in der U m g e b u n g der Ans ta l t en 
au fzu fü l l en . Vorgesehen w a r auch die A u f f ü l l u n g der Kernzone des heu 
t i g e n Schu tzgeb ie tes . M i t Kehr icht schü t te te m a n den sogenann ten 
« S c h e r b e n w e g » , der d ie Lagune v o m See ab t rennt . Eine kleine Bahn 
so l l te we i t e res Depon iema te r i a l über d iesen D a m m zur A b l a g e r u n g ins 
R ied land b r i n g e n . 1921 ge lang es d e m d a m a l i g e n Präs identen der A la , 
A l b e r t Hess, du rch eine p r i va t rech t l i che Vere inbarung m i t den Ans ta l t en 
W i t z w i l den zent ra len Teil des Gebie tes als B ru tvoge l reserva t auszu
sche iden u n d v o r A u f f ü l l u n g zu schützen. Das «Alber t -Hess-Reservat» 
legte den G r u n d s t e i n z u m Natu rschu tzgeb ie t . 1926 konnte der Beobach 
t u n g s t u r m der A la e i n g e w e i h t w e r d e n . 1969 w u r d e ein ehema l iges Keh
r ich ts i lo in Zone B zu e iner Un te r kun f t ausgebaut . Dieses Fanelhaus der 
Berner A la s teh t den Be t reue rn , Besuchern u n d S t u d i e n g r u p p e n zu Ver
f ü g u n g . Eine t i e fg re i f ende Ve rände rung brachte d ie zwe i te J u r a g e w ä s 
se rko r rek t i on (1957 -1974) . Durch e rneu te A b s e n k u n g des Sees w u r d e n 
g rosse Teile des Röhr ich ts zur Brutzei t n icht meh r über f lu te t . Gle ichzei t ig 
un te rb l i eb der f r ü h e r rege lmäss ige Schi l f - und St reueschn i t t du rch d ie 
Ans ta l t en W i t z w i l . Bekassine u n d Purpur re iher v e r s c h w a n d e n als Brut
v ö g e l . Die E in le i tung der A b w ä s s e r der Ans ta l t en fö rde r te den o h n e h i n 
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rasch f o r t sch re i t enden Ve r l andungs - u n d Verbuschungsprozess St i l l 
wasse r v e r s c h w a n d e n . Die Fläche der Lagune verk le iner te s ich u m m e h r 
als d ie Häl f te . Grosse Wasse rs tandsschwankungen b l ieben aus. Die f r ü 
her a u s g e d e h n t e n Sch l i ck f l ächen , d ie w i c h t i g e Rastplätze fü r W a t v ö g e l 
da rs te l l en , w u r d e n v o n U fe rvege ta t i on ü b e r w a c h s e n . N a c h d e m Wi t zw i l 
Ende der sechz iger Jah re d ie S c h w e i n e h a l t u n g in der Säubuch t au fgege
ben hat te , n a h m e n die W a t v o g e l b e o b a c h t u n g e n noch m e h r ab Die Rin
der, d ie j e d e n S o m m e r das Gebie t b e w e i d e n , besorgen das A u f w ü h l e n 
der Bucht w e i t w e n i g e r g r ü n d l i c h als die Schwe ine . Im R a h m e n der 
zwe i ten J u r a g e w ä s s e r k o r r e k t i o n w u r d e n 1965 zwei küns t l i che Inseln v o n 
je 1 2 0 x 4 0 m er r ich te t . Sie en tw icke l ten sich ba ld zu b e d e u t e n d e n 
M ö w e n - u n d F lußseeschwa lbenb ru tp lä t zen . Im W i n te r ha l b j ah r b ie ten 
sie zah l re ichen Ü b e r w i n t e r e r n e inen unges tö r ten Ruheplatz Heute ist 
d ie se ich te Bucht des Neuenbu rge rsees m i t ausgedehn ten Sch i l f r öh 
r icht- u n d G r o ß s e g g e n f l ä c h e n gesäumt . Grössere Seeb insenbes tände 
be f i nden s ich in der Bucht v o n W i t z w i l . Von do r t bis zur Z ih l ers t reckt sich 
der in e inze lnen A b s c h n i t t e n na tu rnahe S t r a n d w a l d . In der Kernzone 
be f i nde t s ich d ie Lagune m i t den dre i B ru tp l a t t f o rmen fü r F lußsee-
s c h w a l b e n . Sei t 1980 ist f ü r d ie A b w ä s s e r der St ra fansta l t e ine K läran
lage in Bet r ieb. 1979 b e g a n n das Natu rschu tz inspek to ra t a l l jähr l i ch e twa 
e inen Dr i t te l ( 7 - 1 0 ha) der Sch i l f f l äche in der Kernzone zu m ä h e n Die 
Bet reuer der Berner A la f ü h r e n rege lmäss ig En tbuschungsa rbe i t en aus. 

Zone A d e s Naturschutzgebietes Fanel mit Bl ickrichtung NW. Zustand unmit te lbar 
vor Beginn der Sanierungsarbei ten. Westl ich der stark verlandeten Lagune dehnt 
sich das trockengefal lene Röhricht aus. im Vordergrund ist die 1985 erstellte 
teucntw iese zu erkennen. Normalwasserstand. 

Au fnahme D. Forter und H.Flury, 5.August 1986. 
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Zone A des Naturschutzgebietes Fanel mi t Bl ickrichtung NW. Zustand drei 
Monate nach Fert igstel lung des Kanal-Teichsystems. Die Sti l lwasserbereiche 
sind wiederhergestel l t . Normalwasserstand (429.37). Südlich des Er lenwäld
chens bef inden sich die Auf landebecken. 

Au fnahme D. Forter und H. Flury, 17.August 1987. 

3. Aufwertung des Faneis 
Berei ts in d e n sechz iger Jah ren w u r d e in der Ala über e ine A u f w e r t u n g 
des Reservates d isku t ie r t . Durch d ie Scha f fung v o n S t i l lwassern u n d 
neuen V e r l a n d u n g s z o n e n s o w i e du rch e ine mass ive Ver längerung der 
U fe r l i n ie so l l te s o w e i t m ö g l i c h der Zus tand v o r der zwe i ten J u r a g e w ä s 
se rko r rek t i on w iede rhe rges te l l t w e r d e n . Eine A b d i c h t u n g des Sche rben 
d a m m e s , u m den h o h e n F rüh jah rswasse rs tand im Landröh r i ch t zu ha l 
t e n , so dass es w i e d e r zu ech tem (d .h . im Wasser s t ehendem) Röhr i ch t 
w ü r d e , e rw ies s ich nach e i n g e h e n d e n A b k l ä r u n g e n als n icht machbar . 
1984 legte d ie Rese rva t skommiss i on der A la e in Neukonzep t f ü r das 
Na tu rschu tzgeb ie t vor. In der Folge haben e in Öko l og i ebü r o (T. Imho f , 
A O N L , N idau ) u n d zwe i I ngen ieu rbü ros (Gugger & Lüscher, Ins u n d 
G i l l i and & Perr in , Payerne) i m A u f t r a g e der A la und in enger Z u s a m m e n 
arbe i t m i t d e m Na tu rschu tz inspek to ra t d ie De ta i lp ro jek t ie rung f ü r d ie 
v o r g e s c h l a g e n e n M a s s n a h m e n v o r g e n o m m e n . Dabei w u r d e unter M i t 
a rbe i t der Gese l lschaf t Nos O iseaux u n d der Neuenbu rge r Naturschutz 
o r g a n e auch d ie San ie rung der Insel auf Gebie t des Kantons N e u e n b u r g 
in d ie P ro jek t i e rung m i t e i n b e z o g e n . 1985 en ts tand in der Zone B des 
Faneis e ine Feuch tw iese v o n e twa 1,4 ha Grösse. Sie ist v o m Früh jahr b is 
im S o m m e r te i lwe ise über f lu te t . Be im Absenken des Sees im Herbst 
t r e ten Sch l i ck f lächen hervor. In der kurzen Zei t seit d e m Bestehen hat 
s ich e ine w e r t v o l l e P ion ie rvege ta t i on e ingeste l l t u n d zahl re iche Wat - u n d 
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Wasse rvöge l k ö n n e n h ier bei der Nah rungssuche beobach te t w e r d e n . 
Das e igen t l i che San ie rungsp ro j ek t umfass te zwei E tappen . V o m Oktober 
1986 bis Ma i 1987 w u r d e ein ausgedehn tes Kanal-Teichsystem ins Land
röh r i ch t , d . h . in d ie w e n i g e r w e r t v o l l e n t rockenen und nährs to f f re i chen 
Bere iche der Zone A, ge leg t . Die Kanäle f o l gen den e h e m a l i g e n A b w a s -
se rg räben der St ra fansta l t . Dabei w u r d e zugle ich der stark m i t Nährs to f 
fen be laste te Fau l sch l amm ent fe rn t . Die Kanäle we isen e ine M a x i m a l 
t ie fe v o n 3,5 m u n d e ine Brei te v o n 25 m auf. Die U f e r b ö s c h u n g e n m i t 
Pro f i len 1:10 bis 1:25 s ind sehr f lach . Dazu w u r d e n dre i 50 m bre i te , 
m a x i m a l 4 m t ie fe Teiche erste l l t . Gle ichzei t ig ver t ie f te m a n die Lagune 
m i t e i n e m S a u g b a g g e r u m rund 50 cm u n d ve rg rösser te sie au f d ie 
A u s d e h n u n g der sechziger Jahre . Die i nsgesamt e twa 70 000 m 3 A u s h u b 
mate r ia l s i nd auf e iner Grasf läche nahe des Schutzgeb ie tes zw ischende 
pon ie r t u n d w e r d e n fü r Bodenve rbesse rungen im Ans ta l t sge lände ver
w e n d e t . Da die noch w e n i g s tab i len Böschungen der Kanäle e twas nach
ge ru t sch t s i n d , so l l im Herbst 1988 m i t d e m S a u g b a g g e r e ine Nachbag -
g e r u n g v o r g e n o m m e n w e r d e n . 

Der B a u v o r g a n g fü r d ie Kanäle u n d Teiche w a r n icht e in fach . Nur e in 
k o m b i n i e r t e s Bausys tem m i t e i n e m fes t ins ta l l ie r ten Te leskopbagger auf 
e i n e m f l ex ib len Floss, m e h r e r e n Pumpen und e iner Saug le i t ung bo ten 
Gewähr , dass d ie A rbe i t en o h n e mass ive E ingr i f fe (Transpor tp is ten) u n d 
S t ö r u n g e n w ä h r e n d e ines W in te rha lb j ah res d u r c h g e f ü h r t w e r d e n konn ten . 
M i t d e m Te leskopbagger w a r m a n in der Lage, d ie g e w ü n s c h t e n F lachufer zu 

Bau des Kanal-Teichsystems. Mi t dem auf ein Floss mont ier ten Teleskopbagger 
können die sehr f lachufr igen Böschungen erstellt werden. Das Material w i rd mit 
den Pumpen auf dem Floss durch die schw immende Transport lei tung in die 
Auf landebecken befördert . Au fnahme C. Mar t i , 11.3.87. 

VI 



Ausbaggerung der Lagune mi t e inem Saugbagger. Im Vordergrund ist die 
schw immende Transport le i tung zu erkennen. 

Au fnahme A. Bossert, November 1986. 

e rs te l len . Die Fö rde r le i s tung d ieses k o m b i n i e r t e n Sys tems lag zw ischen 2 0 % 
u n d 3 0 % Festantei l g e g e n ü b e r nur rund 10% bei e i n e m Saugbaggere insa tz . 
Dadurch w a r es m ö g l i c h , d ie Bauzeit auf e twa die Häl f te zu ve rkü rzen . Die 
F i rma Mar t i A G , M o o s s e e d o r f , hat den schw ie r i gen Bauau f t rag zur besten 
Z u f r i e d e n h e i t a l ler Bete i l ig ten ausge führ t . M i t der Scha f fung d ieser S t i l lwas 
serbere iche haben v ie le charakter is t ische Tier- und Pf lanzenar ten e inen Teil 
ihres e h e m a l i g e n Lebens raumes zu rückerha l ten . A n den sehr f l achu f r i gen 
K a n a l b ö s c h u n g e n u n d Teichen w i r d sich e ine na tür l i che Z o n i e r u n g der Ufer
vege ta t i on m i t La ichkraut - u n d Seerosenbes tänden s o w i e ech tem Röhr i ch t 
e ins te l l en . Es en ts tehen n icht nur Brut - und E rnäh rungsmög l i chke i t en fü r 
W a s s e r v ö g e l , s o n d e r n auch ideale Fisch- u n d Amph ib i en la i chp lä t ze . 

A l s zwe i te Etappe w u r d e M i t te Ok tober bis M i t te N o v e m b e r 1987 die 
Berner Insel san ier t . Leider konn te der Kanton N e u e n b u r g t ro tz e i ngehende r 
B e m ü h u n g e n n ich t dazu b e w o g e n w e r d e n , d ie W iede rhe rs te l l ung der N e u -
e n b u r g e r Insel g le ichze i t ig v o r z u n e h m e n . Das u rsp rüng l i che Projekt , das d ie 
N e u e n b u r g e r Insel in erster Linie als Rastplatz m i t un te rsch ied l i ch t ie fen 
F lachwasserbe re i chen fü r Wat - u n d Wasservöge l u n d d ie Berner Insel als 
M ö w e n - u n d F lußseeschwa lbenb ru tp la t z v o r s a h , muss te abgeänder t w e r 
d e n . Durch d ie landse i t ige Vo r l age rung v o n w e n i g t i e fen , sehr f l achu f r i gen 
Bere ichen u n d e ine starke Verg rösse rung der Ufer l in ie m i t m e h r e r e n A u s 
b u c h t u n g e n w u r d e e twa !4 der Berner Insel zu e i n e m Nahrungsp la tz f ü r W a t -
u n d Wasse rvöge l umges ta l t e t . Die res t l ichen 2A der Insel so l len M ö w e n b r u t -
p latz b le iben . Z u m Eros ionsschutz baute m a n e inen B l o c k w u r f d a m m , der nu r 
bei N i e d e r w a s s e r hervor t r i t t . I nsgesamt w u r d e n 1725 m 3 Kies in ve rsch iede 
ner Grösse u n d 173 t Blöcke ve rbau t . Die San ie rung der Insel w a r nö t ig 
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g e w o r d e n , da vo r a l l em M ä n g e l techn ischer A r t bei de ren A u f s c h ü t t u n g , 
u n g ü n s t i g e M a t e r i a l w a h l u n d ein zu hohes N iveau über d e m S o m m e r m i t t e l 
w a s s e r s t a n d s o w i e u n g e n ü g e n d e U fe rs i cherung zu e iner f o r t sch re i t enden 
W e r t v e r m i n d e r u n g aus b io log i sche r Sicht ge füh r t ha t ten . Die Ufer w a r e n 
landse i t i g b is 8 m aberod ie r t . Ans te l le der se ichten Bere iche w a r e n 
4 0 - 5 0 c m hohe Kanten e n t s t a n d e n , d ie keine E r n ä h r u n g s m ö g l i c h k e i t e n fü r 
W a t v ö g e l bo ten . Das A u f k o m m e n hoher Vegeta t ion auf d e m nährs to f f re i 
chen Boden bedeu te te fü r m e h r e r e Voge la r ten , dass fü r sie der L e b e n s r a u m 
n icht m e h r nu tzbar war. 

Die Kosten fü r d ie San ie rung be lau fen s ich i nsgesamt auf r und Fr. 
1 550 000 . - . Davon en t fa l len e twa Fr. 1 250 000 - ( inkl . N a c h b a g g e r u n g ) au f 
das Kanal -Te ichsystem u n d Fr. 240 000 - auf d ie Inse l -San ierung. Die Erar
be i t ung des Konzeptes u n d des Deta i lp ro jek tes kostete Fr. 60 0 0 0 . - . Die 
F inanz ie rung e r fo lg te m i t e i n e m Kan tonsbe i t rag v o n Fr. 500 0 0 0 - , e i n e m 
Be i t rag aus d e m Lo t te r i e fonds v o n Fr. 300 000 - und e i n e m Bundesbe i t rag 
v o n e t w a Fr. 480 000 . - . Die B rüne t te -S t i f t ung fü r Naturschutz bete i l ig te sich 
m i t Fr. 250 0 0 0 - , der Na tu rschu tzve rband des Kantons Bern w i e auch der 
Schwe ize r i sche Bund fü r Naturschutz m i t je Fr. 10 000 . - . Berner u n d S c h w e i 
zer A la ü b e r n a h m e n die Kosten fü r das Fanel-Konzept u n d d ie Pro jekt ie
rungsa rbe i t en . Eine G r u p p e al ler Bete i l ig ten begle i te te d ie Bauarbe i ten . Die 
Bauher rscha f t lag b e i m kan tona len Natu rschu tz inspek to ra t . Un te r der Lei
t u n g der Berner A la sol l e ine f ü n f Jah re daue rnde U n t e r s u c h u n g zur Er fo lgs
kon t ro l l e d u r c h g e f ü h r t w e r d e n . 

b e s t e h e n d e r B l o c k w u r f 

K i e s f l ä c h e 1960 m2 ( 8 - 1 6 mm und 40-60mm) 

Situat ionsplan der sanierten Berner Insel. Das landseit ige Ufer wurde abgeflacht 
und die Ufer l in ie stark vergrössert. Dadurch sind untiefe Bereiche als Nahrungs
stätten für Wasser- und Watvögel entstanden. Der mitt lere Sommerwassers tand 
l iegt bei 429.50. 
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Die Berner Insel am Fanel unmit te lbar nach der Sanierung. Das bis 8 m abero
dierte landseit ige Ufer wurde als sehr f lacher Bereich wiederhergestel l t . Gleich
zeitig vergrössern Buchten und Buhnen die Uferl inie. Wasserstand 429.02. (Mitt le
rer Sommerwassers tand : 429.50). Au fnahme A.Bossert, 10. November 1987. 

4. Ornithologische Bedeutung 
Das Fanel-Reservat ist e in Brut- , Rast- und Ü b e r w i n t e r u n g s g e b i e t f ü r Wasser
v ö g e l v o n in te rna t iona le r B e d e u t u n g . Es beherbe rg t d ie g röss ten Bru tko lo 
n ien der L a c h m ö w e u n d der F lußseeschwa lbe in der Schwe iz sow ie Bru tvor 
k o m m e n v o n Weisskop f - u n d S t u r m m ö w e . Von 1915 bis 1986 w u r d e n m i n 
des tens 261 A r t e n , d a v o n 105 als B r u t v ö g e l , fes tgeste l l t . 

I n fo lge des u n g e w ö h n l i c h h o h e n Wassers tandes (430.25 a m 22. J u n i 1987, 
sei t 1955 n icht m e h r er re icht ) lassen s ich d ie A u s w i r k u n g e n des Kanal -
Te i chsys tems auf d ie Voge lwe l t noch schwer l i ch abschätzen. Die F lachwas
se rzonen , w i e auch d ie t ie fe ren Teiche u n d Gräben , w u r d e n v o n a l len 
S c h w i m m e n t e n a r t e n , e inze lnen Tauchen ten , Gänsesägern u n d K o r m o r a n e n 
z u m N a h r u n g s e r w e r b au fgesuch t . Die f lachen Ufer der Kanäle, d ie g e m ä h t e n 
le icht m i t Wasser übe r f l u te ten Röhr i ch tbe re iche sow ie d ie knapp über das 
Wasser r agenden Bew i r t scha f t ungsp i s ten bo ten unzäh l igen Vöge ln ideale 
Rast- u n d Nah rungsp lä t ze . Es w u r d e n u.a. 26 L im iko lenar ten (vg l . Tabel le ), 
Z w e r g - , Nacht - , Ral len- , Se iden- , G rau - u n d Purpur re iher festgeste l l t . 

B ru tbes tand in der Kernzone; w o n ichts anderes a n g e g e b e n , 1987: Z w e r g 
tauche r 9 - 1 2 (1986), Hauben tauche r m i n d . 30 (1986), Zwe rg re i he r 2 - 3 , 
Grau re ihe r 30 besetzte Hors te , Höcke rschwan 2, Schnat te ren te 1, S tocken te , 
Lö f fe len te 1, Ko lbenen te 2, Gänsesäger 15, Wasser ra l le m i n d . 2 (1986), Te ich
h u h n 4 - 6 (1986), B l ässhuhn , Kiebi tz 3 - 4 (Bru tversuch) , L a c h m ö w e 1758 
Ge lege (BE-Insel) , S t u r m m ö w e 6 Gelege (BE-Insel), W e i s s k o p f m ö w e 
3 Ge lege (BE-Insel) , F lußseeschwa lbe 134 Gelege auf den P la t t fo rmen u n d 30 
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auf S a n d h ü g e l ( m i n d . 200 J u n g e s ind ausge f logen) , E isvogel 1, B a u m 
p ieper 1, Nach t iga l l 3, Fe ldschwi r l 1, Rohrschw i r l 3, S u m p f r o h r s ä n g e r 1 
(1986), Te ich roh rsänger 4 0 - 4 5 (1986), Drosse l roh rsänger 12, Gar tengras 
m ü c k e 1 2 - 1 4 , Fitis 5 - 6 , Bar tme ise 1 - 2 , Pirol 1 - 2 , R o h r a m m e r 1 0 - 1 2 
(1986). E in ige B ru tvöge l aus d e m üb r i gen Schutzgeb ie t : Wa ldschnep fe , 
S c h w a r z m i l a n 2, Spe rbe r 1, Baumfa lke ev t l . 1, Tur te l taube, Sch le ie reu le 1, 
Wa ldkauz 2, W a l d o h r e u l e 2. Die Saatkrähe brü te t in der U m g e b u n g . A n g a b e n 
z u m f r ü h e r e n B r u t b e s t a n d : Purpur re iher b is 1970 fast jedes Jahr 1 - 4 , max . 7, 
Z w e r g r e i h e r 1 9 6 0 - 1 9 7 0 e twa 8 - 1 0 , Graure iher erste Brüten 1948, 1980 75 
besetzte Hors te , Krick- u n d Knäkente b rü te ten ge legen t l i ch in 1 - 2 Paaren, 
Re iherente erste B ru tve rsuche 1982 u n d 1984, 1985 erste e r fo lg re iche Brut , 
1986 B ru t ve r such , T ü p f e l s u m p f h u h n Bru tvoge l bis Ende der sechziger Jah re , 
1982 Bru tve rdach t , K le ines S u m p f h u h n 1975 4 - 5 ru fende Exemp la re , Bekas
s ine 1959 noch ein Brutpaar , L a c h m ö w e erste Brut a m Fanel 1925, seit 1954 
rege lmäss ige B rü te n , nach d e m Bau der küns t l i chen Inseln s te t iger Ans t i eg 
der B ru tzah len , S t u r m m ö w e erste Brut 1966, S c h w a r z k o p f m ö w e 1985 1 - 2 , 
W e i s s k o p f m ö w e nach m e h r e r e n Bru tve rsuchen 1971 erste e r fo lg re iche Brut , 
H e r i n g s m ö w e 1985 B ru tve rsuch auf der NE-Insel , F lußseeschwa lbe vo r d e m 
Bau der Flösse und der Inseln nur w e n i g e er fo lg re iche Bru tpaare , Schafste lze 
bis 1972 m a x . 6. 

Durchzug u n d Ü b e r w i n t e r u n g : Purpur- , Se iden- u n d Nach t re iher z iehen 
fast a l l jähr l i ch d u r c h , Schwarzs to rch spo rad i sch , Si lberre iher , Ral lenreiher, 
Lö f f le r u n d S ich ler als A u s n a h m e n . Seit 1915 w u r d e n 18 Gre i f voge l - u n d über 
35 ras tende L im iko lena r ten fes tgeste l l t . Mange l s gee igneter Sch l ick f lächen 
g i n g e n j e d o c h die L im iko len fes t s te l l ungen seit Ende der sechziger Jah re 
zurück. A l s Durchzüg le r s ind ebenfa l ls zahl re iche Enten und Taucher anzu
t r e f f en , dazu d ie T rauerseeschwa lbe rege lmäss ig , We iss f lüge l - u n d Weiss-
ba r t seeschwa lbe n ich t j edes Jahr, Zwe rgseeschwa lbe vere inzel t . Es über
w i n t e r n u.a. Hauben tauche r 5 0 0 0 - 7 000 (1980), e twa 150 K o r m o r a n e , max . 
260 a m 5.11.1977, R o h r d o m m e l , Saa tgans rege lmäss ig in e twa 8 0 - 2 0 0 
E x e m p l a r e n , dazu B lässgans u n d Graugans in k le iner Zah l , Tauchenten 
12 0 0 0 - 1 5 000, starke Z u n a h m e seit d e m Au f t re ten der W a n d e r m u s c h e l . Im 
nahen Chab la is ü b e r w i n t e r n bis 7 Mer l i ne u n d bis 12 Ko rnwe ihen . Oft s ind 
1 - 2 Wande r fa l ken a m Fanel. Der Grosse Brachvoge l übe rw in te r t r ege lmäs 
sig in 1 0 - 3 0 E x e m p l a r e n . 
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B e o b a c h t u n g e n 1987 v o n ras tenden u n d ü b e r s o m m e r n d e n L im iko len im 
Bere ich des neu ers te l l ten Kanal -Teichsystems. A n g a b e n v o n J . Hassler u n d 
M i t a r b e i t e r n . 

Voge la r t Anzahl Ü b e r s o m m e r u n g 

F luss regenpfe i fe r bis 25 1 
Sand regenp fe i f e r bis 11 
Seeregenp fe i fe r 1 
Go ld regenp fe i f e r 4 
K ieb i t z regenp fe i fe r b is 5 
Kiebi tz 3 - 4 Paare (Bru tversuch) 
Knu t t 5 
Z w e r g s t r a n d l ä u f e r bis 8 
T e m m i n c k s t r a n d l ä u f e r bis 2 
S i che l s t rand läu fe r bis 4 1 
A l p e n s t r a n d l ä u f e r 4 
S u m p f l ä u f e r 1 
Kamp f l äu fe r bis 170 12 
Bekass ine bis 65 
U fe rschnep fe bis 8 
P fuh lschnep fe 1 
Regenb rachvoge l bis 3 
Grosser B rachvoge l bis 20 
Dunk le r Wasser läu fe r bis 18 
Rotschenke l bis 45 3 
Grünschenke l bis 24 1 
B ruchwasse r l äu fe r bis 100 10 
F lussu fe r läu fe r bis 9 
S te inwä lze r 1 
Säbe lschnäb le r 1 
S te lzen läu fer 11 

5. Botanische Bedeutung 
Z u s a m m e n h ä n g e n d e schma le S t re i fen m i t ech tem Röhr ich t z iehen sich ent
lang des ganzen Ufers h in . Dah in te r l iegen Großseggen r i ede , in un te rsch ied 
l icher A u s d e h n u n g . Wei te r l ande inwä r t s ist d ie na tür l i che Ve r landung du rch 
A u f f ü l l u n g e n u n t e r b r o c h e n , u n d es f o l g t In tens ivku l tu r land . Die w e i t l ä u f i g e n 
f l achen Ufer e r m ö g l i c h e n aber seewär ts e ine e i nma l i ge A u s d e h n u n g v o n 
Seeb insen (Schoenop lec tus lacustr is) . Da sie in zers t reuten Flecken w a c h s e n 
u n d s ich v o r d e m Sch i l f r öh r i ch t b is 800 m in den See ausb re i ten , s ind sie 
g e g e n B e s c h ä d i g u n g an fä l l i g . W ä h r e n d der Sch i l fbes tand seit 1937 kaum 
a b g e n o m m e n hat , s ind d ie Seeb insenbes tände in der g le ichen Zei t auf r u n d 
d ie Hä l f te z u r ü c k g e g a n g e n . Die fü r ruh ige Seeufer t yp i schen S c h w i m m b l a t t 
f l u ren s i n d a m Fanel n icht im o f f enen See, sonde rn in den h in ter Sch i l f 
geschü tz ten Lagunen u n d Gräben in v ie l fä l t iger A u s b i l d u n g v o r h a n d e n . Die 
i n fo lge der Seeabsenkungen en ts tandenen Landröhr i ch te s ind a r tena rm ge
b l i eben . 

And reas Bossert 
M a l e r w e g 17, 3012 Bern 
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