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Vorwort. 
Wah rend es langst eine ganze Reihe von BucheI'll 

uber die Pflanzenwelt der Alpen gibt, liegt nul' ein 
einziges tiber das Tierleben del' Alpenwelt VOl', jenes 
von Tschudi, das erstmal,s schon 1854 erschienen ist. 
Wohl gibt es verschiedene Arbeiten tiber dieses Wis
sensgebiet, doch sind diese zumeist in umfangreichen 
Sammelwerken enthalten. Ein neues, selbstandiges 
und zusammenfwssendes Buch tiber diesen anziehen
den 8toff scheint mil' daher einem gewi'ssen Bedtirf
ni;s entgegenzukommen. Mit dem vorliegenden Buch 
soIl versucht werden, diese Lticke auszuftillen. Das 
Buch ist nicht fUr den Arbeitstisch des Fachzoologen, 
dem die iSpezialliteratU!l' zur VerfUgung steht, gedacht, 
son del'll fur den naturfreudigen Alpenwanderer, del' 
in seinem Rucksack einen Behelf haben mochte, um 
gegebenenfaHs im GeHinde Auskunft zu erhalten. 
Auch an verregneten Huttentagen mochte es helfen, 
die leicht Hich einstellende Langeweile zu bannen. 

Zahlreichsind die Helfer, denen ich den einen 
oder andern Hinweis und Rat verdanke, die ich 
irgendwie in meinem Biichlein verwertet habe. Ihnen 
allen ist mein Dank gewifi, wenn ich auch nicht in 
del' Lage bin, Hie alle hier mit Namen zu nennen. 
Besonderen Dank abel' schulde ich Herl'll Univ.-Prof. 
Dr. Otto 8 t e i n b 0 c k, del' mil' in weitestgehender 
v\Teise die Beniitzung seiner Institutsbiicherei er
moglich teo Den Herren Prof. 8 c hum a c her und 
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Prof. Brohmer, sowie Herrn Reg.-Rat Marg
rei t e r sei gedankt fiirdie Bereitwilligkeit, mit del' 
sie die t'lbernahme einiger Bilder aus ihren Schriften 
gestattet haben; dem Herrn Verleger fiir sein 
freundliches Eingehen auf meine Wiinsche in bezug 
auf die AUBstattung meines Buches. 

Wenn sich Beniitzer des Biichleins finden, die 
mich auf Mangel meiner Arbeit aufmerksam mach en 
und mir ihre Meinung dariiber sagen, solI mir das 
recht sein. VielIeicht bietet sich einmal Gelegenheit, 
solche Anregungen auszuwerten zu Nutz und From
men jener Wanderer, die gleich mir in den geliebten 
Bergen ein besonders herrliches Stiick von Gottes 
Schopfung sehen, in dem man, je mehr man sich 
darein vertieft, nur immer mehr Neues zu schauen 
vermag. 

Innsbruck, im Dezember 1935. 
Dr. Walde. 
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I. Allgemeiner Teil. 
Die Hohenstufen der Alpen. 

Schon beim Durchblattern jedes beliebigen Bilder
werkes tiber die Alpen !alIt Ull'S der gewaItige Unter
schied auf, den die Pflanzendecke des Gebietes je 
nach der Hohenlage zeigt. Um wieviel eindringlicher 
kommt dieser Unterschied dem aufmerksamen Beob
achter zum Bewulltsein, der offenen Auges die Alpen 
selbst durchwandert. Auf Strecken von oft nur einigen 
Dutzend Kilometern konnen wir Gegenden durchstreifen 
mit so verschiedenartiger Pflanzendecke, wie wir sie 
sonst hochstens noch auf weiten Reisen ·anzutreffen 
vermogen, die 'sich tiber mindestens ebensoviel Breite
grade erstrecken. Bei einer Bergfahrt etwa aus dem 
Sarcatal nordlich des Gardasees zu einem der ver
gletscherten Hochgipfel des Adamello liberwinden wir 
bei einer ebenen Entfernung von ungefahr 30 km fast 
3000 m Hohe und durchwandern dabei die verschie
denen Stufen des Pflanzenlebens, wie sie in Glirteln 
vom Aquator zum Pol a1lsgebreitet sind etwa vom 40. 
bi,s zum 80. Grad nordl. Breite, also tiber eine Strecke 
von fast 9000 km. 1m Sarcatal ftihrt die Strafie an 
Feigen und OIiven, immergrtinen Eiehen und Zypressen 
vorbei, so dafi wir uns manchmal fast ans Mittelmeer 
versetzt ftihlen konnen, hoher oben zeigen ISieh naben 
dem Fahrweg - soweit die Waldverwtistung,. ins
besondere der Kriegszeit das nicht verhindert hat -
die Buchen mit ihrem mitteleuropaischen Geprage. An 
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der Waldgrenze dann fiihrt uns del' Steig auf nordisch 
anmutende Larchenwiesen und durch schuttere Fich
ten walder, entlang den Bachrinnsalen konnen wir 
Grunerlen- und Birkengebusche beobachten. Dber der 
Waldgrenze treten wir heraus auf die mit farbenfrohen 
BIumen bunt betupften Alpenwiesen, wo das kundige 
Auge manche BIutengestalt anzutreffen vermag, die 
auch in den hochnord~schen Landern der Arktis bluht. 
Endlich wird unseren Beobachtungen ein Ziel gesetzt, 
wenn wir, am Rand des ewigen Eises der Gletscher 
angelangt, uns frust in die Nahe des Nordpols versetzt 
denken konnen. Man konnte flirwahr ein solches Ge
birge flir einen kleinen Nordpol halten, fur eine Kalte
insel inmitten der immerhin verhaltnismafiig warmen 
Niederungen. 

Die auffalligste Veranderung zeigt sich dabei dort, 
wo die oberste WaldstuferubgelOst wird von den baum
losen, hochstens mit niedrigem Gestrupp von Alpen
rosen odeI' Wachholder bewachsenen Alpenmatten. 
Diese Grenzlinie ist as denn auch, del' zahlreiche For
scher, Biologen sowohl, als auch Geographen sorg
faltig nachgegangen sind, so dafi sie heute nahezu 
fur das ganze Alpengebiet im Kartenbild festgehalten 
erscheint. Einigermafien gut Bescheid wi'ssen wir 
auch uber die Schneegrenze, die lange Zeit zugleich als 
die Obergrenze tierischen Lebens uberhaupt angesehen 
wurde. Heute kennen wir allerdings zirka 30 Tiere, 
die uberhaupt nur oberhalb dieser Grenze vorkommen. 
Fur diese Grenzlinie haben aus naheliegenden Grun
den nicht nul' die Biologen und Geographen, sondern 
auch die Geologen und Klimafol'scher grofies Inter
esse gazeigt. 

Anders aber ist 88, wenn wir die Stufen im Wald
gebiet abgrenzen wollen. Hier sind wir wohl fast aus
schliefilich auf Vorarbeiten del' Botaniker angewiesen, 
die auf die Frage der Hohenstufen ia viel Fleifi und 
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Scharfsinn aufgewendet hahen, aber dennoch, wie leicht 
verstiindlich, noch zu keinem abschlienenden und ein
deutigen Ergebnis gekommen sind. Dan die Hohen
verbreitung der Tiere in einem gewissen Zusammen
hang mit jener der Pflanzen stehen dtirfte, ist wohl 
von vornherein einleuchtend. Daher ist es aber jeden
falls angebracht, sich die betreffenden Ergebnisse der 
Pflanzenforscher etwas naher anzusehen. 

Eine rein ktinstliche Einteilung versuchte Oswald 
Heer 1836 in seinem Buch tiber die Vegetationsver
haltnisse des stidostlichen Teiles des Kantoll's Glarus 
zu geben, in dem er seine Regionen in Abstanden von 
ungefiihr 500 m aufeinanderfolgen lien. Nach Moglich
keit lien allerdings auch er seine Grenzlinien mit 
Pflanzen- oder Klimagrenzen zusammenfallen. Er un
terschied fUnf Regionen, und zwar tiber der oberen 
Grenze des Nunbaumes die montane, tiber der oberen 
Grenze der Buche die subalpine, tiber der oberen 
Grenze des Baumwuchses tiberhaupt die alpine Region, 
dann tiber der unteren Grenze vereinzelter aus
dauernder Schneeflecken die subnivale und endlich 
tiber der Schneegrenze die nivale Region. 

Schon fast 70 Jahre vor ihm hat der ubrigens auch 
all'S der Literaturgeschichte bekannte Albrecht von 
Hall e r in seiner 1768 erschienenen Historia stirpium 
indigenarum Helvetiae eine Einteilung in Hohenstufen 
versucht. H a II e r bringt seine Regionen noch nicht in 
Beziehung zu ziffernma.Big bestimmten Hohenangaben, 
er unterscheidet einfach tibereinanderfoIgend eine Re
gion des Weimstocks; der Acker, Wiesen und Misch
walder; der FichtenwiiIder; der Alpenweiden; der ma
geren steinigen Weiden; und endlich eine FeIs- und 
GIetscherregion. 

In mehr oder weniger iihnlicher Weise teilen noch 
zahIreicheandere Forscher die H6henstufen ein nach 
den Grenzen auffiUUger Einzelpflanzen oder von 



4 Die Hohenstufen tier Alpen. 

Pflanzengescllschaften. Davon ist _ wohl .am meisicll 
beachtenswert iene, die Werner Ludi 1921 in seiner 
Vegetationsmonographie des Lauterbrunnentales auf
gestellt hat. Er unterscheidet eine montane Stufe, ge
kennzeichnet durch den Buchenwald; dann eine sub
alpine Stufe zwischen 1200 m und 2100 m, die er unter
teilt in die Stufe des Fichtenwaldes, die der Alpenrosen
gebtische und die trbergangsstufe der alpinen Zwerg
strauchheide. Von hier bies 2900 m reicht seine alpine 
Stufe, die er wiederum in eine untere Borstgras- und 
eine obere Krummseggenstufe,sowie eine -obergangs
stufe unterteilt, welch letztere dann tiberleitet zur 
Nivalstufe. 

Nach mehr praktisch wirtschaftlichen Gesichts
punkten geht Ka s tho fer in seiner schon 1818 er
schienenen Arbeit tiber die Walder und Alpen des 
Bernischen Hochgebirges vor. Er unterscheidet, so
weit Getreide und Obstbaume gedeihen bis ungefahr 
zur oberen Grenze des Nul1baumes die Talregion; 
dartiber bils zur Obergrenze des Kirschbaumes die 
Region der Bergvorsa,ssen; von hier -bis zur Baum
grenze reicht die Region der Ktihalpen, tiber der 'sich 
dann bis zur Schneelinie die Region der Schafalpen 
anschlie11t. 

Nach rein klimatischen Gesichtspunkten geht 
Mtihry vor, der die Hohenstufen in seiner Bearbei
tung des Klimas der Schweiz 1871 folgendermal1en ein
teilt: in der collinen Region (Htigelland) herrscht 
4 Monate Winter, in der montanen Region (Bergland) 
5 Monate, in dersubalpinen 6 Monate, in der oberen 
oder eigentlichen Alpenregion 9 Monate, in der sub
nivalen Region 101/ 2 Monate. trber der Schneegrenze 
bis zu der die subnivale Region reicht, folgt der Firn
gtirtel, in dem noch manchmal Regen fant. In der fol
genden Region des Rieselschnees gibt es keine Regen
faIle mehr. Endlich folgt noch in manchen Gebieten 
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der Alpen eine Stufe, in der dills Tagesmittel wahrend 
des ganzen Jahres nie null Grad tiberschreitet: die 
athermi'sche (warmelose) Region. 

In mancher Hinsicht ahnlich ist der eigenartige 
Versuch Cock aynes, die Hohenstufen Neuseelands 
rein nach der Dauer der Schneebedeckung zu gliedern. 
In der untersten Stufe kommen Schneefalle nahezu 
nie vor; in der montanen Stufe bleibt der Schnee meist 
nur einige Tage liegen; in der subalpinen hochstens 
2 Monate lang; in der alpinen Stufe endlich ungefiihr 
6 Monate lang. 

Nach den allgemeinsten Wirkungen des Klimas auf 
die Pflanzen gelangte Schimper 1898 in seiner 
"Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage" 
zu einer Einteilung, die viel Anklang gefunden hat, 
aber aueh Isehr verallgemeinert. Er kennt nur drei 
Regi'onen: eine basale, die bis ungefiihr 1500 m reicht. 
Ihre Pflanzendecke i'st mehr feuchtigkeitsliebend, aber 
ebenso warmebedtirftig als im benachbarten Tiefland; 
sie ist derjenigen feuchterer Standorte des letzteren 
ahnlich. Die zweite Stufe nennt S chi m per die mon
tane Region. Ihre Pflanzendecke ist mehr feuchtig
keitsliebend und weniger warmeliebend als im benach
barten Tiefland; sie ist derjenigen der Tieflander 
nordlicherer Zonen vergleichbar. Die oberste Stufe ist 
die alpine Region. Ihre Pflanzendecke 1st durch das 
gesamte Hohenklima beeinflufit und besitzt keinerlei 
Analogie in den Tieflandern. 

Endlich sei noch kurz des Versuches gedacht, den 
R a u n k i a e r anstellte, um die Grenzen der Hohen
stufen festzulegen. Er geht von der Art und Weise 
aus, wie die Pflanzen an das Verbringen des Winters 
angepafit sind. Darnach teilt er seine "Lebensformen" 
ein. Pflanzen, die den \Vinter als Samen tiberdauern, 
nennt er Sommerpflanzen; solche die einziehen und 
nur aIs unterirdische Dauerorgane (wie z. B. Zwiebeln 
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und Knollen es sind) tiberwintern,heifien Erdpflanzen; 
Zwergpflanzen sind solche, deren Knospen im Winter 
h6chstens 2-3 cm tiber dem Boden liegen. Nach dem 
Hundertsatz, den diese Lebensformen nun zur ge
samten Pflanzenwelt einer bestimmten Ortlichkeit bei
tragen, stellt Ra unkiaer drus "biologische Spektrum" 
dieses Ortes auf. Auf diese Welse berechnete er, daR 
z. B. die Waldgrenze auf der 100f0-Zwergpflanzenlinie 
liegt. Das heWt, tiber dieser Linie stellen die Zwerg
pflanzen mehr, unter ihr weniger ais 10010 zur ge
sam ten Artenzahl beL 

Man kann aus dies en verschiedenen Versuchen ent
nehmen, dafi die Frage der Hohenstufen und ihrer Be
grenzung noch keineswegs geklart ist. Sind sie doch 
ein Ergebnis zahlreicher verschiedenartiger Umstande, 
die noch dazuauf die verwickeltste Art ineinander
greifen. Klimacharakter, Massenerhebung, Himmels
lage, Wind- und Niederschlagsverhaltnisse, Boden usw., 
ja selbst menschliche Einfltisse sind bei der Erklarung 
dieser Grenzen mit zu berticksichtigen. Daher kommt 
esauch, dafi diese Grenzen nahezu niemals Linien, 
sondern immer mehr oder weniger breite Gtirtel sind; 
daher kommt es aber auch, daR diese Grenzen kaum 
jemaIs horizontalen Streifen ennsprechen. Auch ist na
turgemaR die ziffernmafiige Hohenlage der Grenze sehr 
verschieden; sie kann in henachbarten Gegenden urn 
mehrere hundert Meter auseinander liegen. Dafi die 
absoluten Hohenzahlen pflanzengeographisch von sehr 
vel'schiedenem Wert sein konnen, betont besonders 
Schroter in Iseinem Pflanzenleben der Alpen, wenn 
er sagt, dafi eine Pflanzenart, welche die Stufe von 
1600 m bis 2100 m bewohnt, im Kanton Uri jedenfalls 
eine Alpenpflanze ist, im Wallis dagegen auch ein 
Ackerunkraut sein kann. 

Aufierdem sind aIle diese Grenzen nicht starre 
Linien oder Streifen. Sie sind durchaus veranderlich 
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und nUr der Ausdruck des gegenwiirtigen Zustandes, 
eines blofi scheinbaren StiIlstandes. J a, siesind nicht 
einmal blofi, wie der Geograph Richter 'sagte, ein 
klimatischer Anzeiger, der feine Ablesungen gestattet, 
sondern vielmehr bis zu einem gewissen Grade selbst 
eine Lebenserscheinung. In erster Linie sind diese 
Grenzen bedingt durch die Pflanzenart, auf deren 
Verbreitung sie beruhen. Wenn die untere Montan
stufe in manchen Gegenden der Alpen begrenzt wird 
durch die Obergrenze des Vorkommens von Walnufi 
und Edelkastanie, 'so dad man daraus naturlich noch 
nicht schliefien, dafi nun uberall die Obergrenze dieser 
beiden Biiume in eine Linie zusammenfallen mufi. Auf 
die Gesamtheit aller Faktoren, die diese Grenze be
stimmen, antworten -hier beide Biiume in gleicher 
Weise. Es braucht aber nur einer dieser Faktoren sich 
zu andern undschon kann es sein, dafi beide Biiume 
sich in ganz verschiedener Weise zu dieser 1tnderung 
verhalten. 

1m einzelnen lassen sich insbesondere fUr die Wald
grenze folgende Gesetzmafiigkeiten erkennen: all
gemein, d. h.aufier fur die Waldgrenze noch fur rein 
klimatische Grenzen, wie Isothermen und Schnee
grenze, oder fUr wirtschaftliche, wie die Siedlungs
grenzen, gilt dllis 'Geset-z, dafi sie in den ii'llfieren 
Ketten des Gebirges tiefer liegen als in den zentralen 
Teilen und dafi sie am hOchsten steigen in den Ge
bieten der Massenerhebungen, also des Wallis und 
des Eng-adin und Innt·ales, von den 6tztalern bis zur 
Bernina. Diese Gesetzmafiigkeit, die schon vor mehr 
als 100 Jahren von Kasthofer erkannt wurde, ist 
in der Folge auch in aufieralpinen Gebirgszugen be
statigt worden. Der Hohen'llnter-s~hied betriigt dabei 
in den Alpen 700 bi,s 800 m. 

Betrachtliche Untel'schiede in der Hohenlage be
wirkt auch die Himmelslage (Exposition). So ist die 
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WaIdgrenze in den Stubaier Aipen im Durchschnitt 
bei 1900 m gelegen, sie sinkt aber bei ausgesprochener 
Nordiage auf 1800 m und steigt bei Nordwestlage auf 
2080 m. Der Untel'schied betragt hier 280 m! Geringer 
i'st er in der Adamellogruppe, fUr weichen die entspre
chen den Zahien (ebenfalls nach Reilshauer) fol
gende sind. Bei einer DurchschnittshOhe von 1870 m 
sinkt die Waldgrenze bei Westlage auf 1807 m und 
steigt sie bei Slidlage auf 1912 m; der Unterschied 
betragt hier aI-so nur 105 m. Einen Isolchen Unterschied 
von ungefahr 100 m bewirkt die Himmelslage fast 
liberalI. Da,bei ist aber, wie schon das Beispiel aus 
den Stubaiern und dem Adamello zeigte, nicht immer 
ein und dieselbe Lage in gleichem Mafie glinstig oder 
unglinstig. Dieser Einflufi wird je nach den ortlichen 
Verhaltnissen stark abgeandert. 1m allgemeinen kann 
man hochstens sagen, dafi Lagen zwischen SUd und 
West glinstiger zu sein pflegen, als solche zwischen 
Nord und Ost. 

Diese Angaben geIten nur fUr daIS Talgehange. 
Denn in del' Sohle, insondel'heit am Talschlufi liegen 
besondere Verhaltnisse VOl', an beiden Talhangen sinkt 
namlich die Baumgrenze allmahlich gegen den Tal
hintergrund ZlL Dieses "Talphanomen", wie es Thore 
Fries genannt hat, ist eine ganz allgemeine Erschei
nung, die oft einen Hohenunterschied von 200 bis 
300m verul'sacht, wie das Reishauer aus dem Stubai 
und Adamello berichtet. Hier tritt die Erscheinung 
vielleicht in gesteigertem Mafie auf, weil diese Taler 
meist in ihrem innersten Grunde vergletschert sind und 
die Nahe diesel' lebensfeindlichen Eismassen wieder 
besondere Verhaltnisse bedingen. 

'Obrigens steigen einzelne Baume besonders an vor
ragenden Kanten und Felsrippen betrachtlich Mher 
ala del' Waid im allgemeinen zu folgen vermag und 
als es die Baume in den zwischenliegenden Rinnen 
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und Reisen vermogen. Der Pflanzengeograph muE 
iiberhaupt scharf unterscheiden zwischen wirklicher 
und klimatischer Waldgrenze, sowie zwischen dieser 
und der Baumgrenze. Da es aber durchaus noch nicht 
klargestellt ist, inwieweit ·sich diese Grenzen auf die 
Tierwelt verschieden auswirken, und da eine derartige 
seharfe Unterscheidung fi.ir eine erste allgemeine 
tYbersieht durchaus nicht notig erseheint, wird die
selbe hier vernachlassigt. 

Festzuhalten ist nur, daE die obere Waldgrenze 
ganz allgemein als Untergrenze del' alpinen Stufe 
gilt. Wenn einzelne Forscher davon abweiehen, so tun 
sie das nur innerhalb des Rahmens, in dem man das 
Wort Waldgrenze auszudeuten vermag. Liidi z. B. 
gliedert seine Hohenstufen nach den SchluEvereinen 
seiner Sukzes-sionsreihen. Daher muE seine alpine 
Stufe erst an der Obergrenze del' Zwergstrauchheiden 
beginnen. 

Wenn wir alsalpine Stufe die baumlose Region der 
Gebirge bezeichnen, -so haben wir folgerichtig unter 
"AI piner Tierwelt" die Gesamtheit aller jener Tier
formen zu verstehen, die ihre Lebensbedingungen vor
zugsweise oder ausschlieElich in der baumlosen Hoben
stufe der Gebirge finden. Es gehoren dazu also nur 
jene Formen, die dart oben gewissermaEen zu Hause 
sind, die diesen besonderen Lebensverhaltnisse'n eigens 
angepaEt sind. Zahlreiche Tierformen kann man dart 
oben antreffen, bald mehr, bald weniger haufig, die 
eigentlich dart nieht reeht hingeh6ren. Formen der 
Waldstufe, ja selbst solche del' Niederungen. Man er
innere sich nul' del' zahlreichen Insekten des Tales, 
die ein frostiges Ende auf dem Ei-s der Gletscher ge
funden haben. Auf Schritt und Tritt kann man bei 
Gletscherwanderungen salche armselige Leichen herum
liegen sehen. Diese Tiere gehoren ebensowenig zur 
alpinen Fauna, wie jene weitverbreiteten Arten, die 
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keine besonderen Anspriiche an das Leben stellen und 
daher auch in dieser H5henstufe recht wohl ihr Aus
langen zu finden vermogen. 

Door der eigentlichen alpinen Stufe findet sich nun 
noch eine Stufe mit einer eigenartigen, wenn auch 
zahlenmafiig geringen Tierwelt, die Nivalstufe oder 
das Ewigschneegebiet. Wie schon der Name Bagt, faIlt 
die Untergrenze dieser Stufe zusammen mit der Schnee
grenze. Ahnlich wie die Waldgrenze ist auch diese 
kein einheitlicher Begriff. Schon Rat z e I unterschied 
(1886) eine klimatische und eine orographische Schnee
grenze. Die erste ist eine rein theoretiBche Linie, die 
noch nie jemand gesehen hat. Sie verbindet aIle jene 
Punkte, da auf ebener Flache der Schnee den ganzen 
Sommer tiber gerade nicht mehr zum Schmelzen kommt. 
Die andere Schneegrenze hangt in ihrem Verlauf stark 
von den ortlichen Verhaltnissen abo Sie entsteht durch 
Verbindung der jeweils am tiefsten liegenden aus
dauernden Schneeflecken und Firnfelder. Der Hohen
unterschied zwischen dies en beiden Grenzen ist mei,st 
ganz betrachtlich; er betragt Z. B. im Ortlergebiet mehr 
als 300 m. Doch wollen wir hier ebenso wie bei der 
Waldgrenze auf diese Unterschiede nicht we iter ein
gehen und einfach jenen Gtirtel zwischen der klimati
schen und orographischen Schneegrenze, den man am 
besten aIlS Schneestufe bezeichnet, ala untere Begren
zung des Ewigschneegebietes ansehen; als Grenzzone, 
die sich zwischen die alpine Stufe und die Nivalstufe 
einschiebt. 

Dieses Ewigschneegebiet findet seine Obergrenze 
in den hochsten Gipfeln, es ist nach oben sozusagen 
nur durch die Tatsache begrenzt, dafi die Berge nicht 
bis in den Himmel reichen. Wahrend es keine Pflanzen 
gibt, die ausschliefilich der Nival'stufe angehOren, ob
wohl faBt ein Vierteltausend Bltitenpflanzen bekannt 
sind, die auch in dieser Stufe ihr Fortkommen finden, 
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so gibt es unter dem halben Tausend von Tierarten, 
die im Ewigschneegebiet regelmiiBig vorkommen, fast 
30 Arten, die ausschliefilich nur hier leben. 

Tiere, die so auf eine bestimmte Zone oder Stufe 
beschriinkt sind, nennt man 'stenozon (von griech. 
stenos = eng). Stenozone Alpentiere sind z. B. Gemse 
und Steinbock, Liimmergeier und Schneefink, Alpen
salamander, der Gletschermohrenfalter und der Glet
scherfloh. Sind die Tiere dagegen tiber mehrere Re
gionen (oder Unterteilungen davon) verbreitet, so 
nennt man sie euryzon (griech. eury = breit). Zu 
diesen gehort die Wald- und Hall'smaus, der Rotschwanz, 
die Hainschnirkelschnecke, der Fuchs (Schmetterling) 
und viele Regenwurmer. 

Tiere, die dem Hochgebirge eigentumlich sind und 
in den tieferen Stufen des Gebirges gewohnlich fehlen, 
wie Schneefink, Mauerliiufer, Murmeltier, Gemse u. a. 
nennt man eualpine Tiere. Tiere dagegen, die im 
Hochgebirge leben und sich entwickeln konnen, aber 
nicht auf dieses beschriinkt sind, sondern nur hier 
ihre iiufierste Verbreitungsgrenze finden, wie Apollo
falter, Grasfrosch, Bergeidechse, Rotschwanz und 
manche Wuhlmiiuse; solche Tiere nennt man tycho
alpin. Tiere endlich, die ihren standigen W ohnsitz 
nicht im Gebirge haben, sondern nur gelegentlich oder 
zufiillig dorthin kommen, wie z. B. die Zugvogel und 
die grofie Zahl der ins Hochgebirge verirrten Insekten, 
heifien xenoalpin. In gleicher Weise werden fur die 
Tierwelt der Schneestufe diese Gruppenbezeichnungen 
eben falls mit den griechischen Vorsilben eu- (= gut, 
echt) , tycho- (Tyche = Gottin des Zufalls) und xeno
(= fremd) gebildet: eunival, tychonival und xenonival. 
Fur diese Tiere des Ewig'schneegebietes (= Chiono
bionten) empfiehlt tibrigens S t e i n bock mit guten 
Grunden die sprachlich besseren Ausdrucke: Chiono
biont 'statt eunival, chionophil statt tychonival und 
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chionoxenstatt xenonival (Chion ilSt griechisch und 
bedeutet Schnee). 

Endlich lSeien hier gleich noch zwei Ausdriicke er
lautert: stenotherm sind Tiere, die ,an eine in engen 
Grenzen schwankende Temperatur, sei sie nun hoch 
oder niedrig, gebunden sind: der Schneefink ilSt bei
spielsweise ein ausgesprochen kalt~stenothermes Tier. 
Die eurythermen Tiere dagegen stellen an die Tem
peratur ihres Wohnplatzes keine besonderen An
spruche. Dazu gehOrt z. B. der Kolkrabe. 

Schrifttum. 
Schriften zu diesem Abschnittsind ausfiihrlich in 

dem grundlegend'en Werk von C. Schroter, Das Pflan
zenleben der Alpen, 2. Aufl., Ziirich, 1926 angegeben. -
Dber die Tierwelt der Ewigschneestufe vgl. die Arbeiten 
von Prof. O. S t e i n b 0 c k, besonders in Zeitschr. des 
D. u. O. Alpenvereins, 1931. Da diese ausgezeichnete Arbeit 
leicht zuganglich iat, wurde im vorliegenden Buch die 
Nivalfauna nicht weiter besprochen. 

Das Klima. 
Unter Klima konnen wir das Ergebnis verstehen, 

das aus dem Zusammenwirken der folgenden vier Um
stande entsteht: Luftdruck und Luftbewegung, Luft
und Bodentemperatur, Niederschlage und endlich 
Strahlung. Schon infolge der grofien Ausdehnung der 
Alpen darf man nicht erwarten, dafi das Klima des 
ganzen Gebietes einheitlich sei. Es ist klar, dafi sich 
auch rein klimaUsch die Nachbarschaft auswirkt, mit 
dem gemafiigten Mitteleuropa im Norden und dem 
schon fast subtropischen Mittelmeergebiet im Suden; 
aber auch mit dem in gar mancher Beziehung eigen
artigen westIichen Europa und dem ostlichen Gebiet, 
besonders der ungarischen oder pannoni,schen Tief
ebene. Die mafiig grofien Temperaturunterschiede 
zwischen den einzelnen Jahreszeiten, die in einfacher 
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Kurve tibers gauze Jahr verteilten Niederschlage und 
die vorherrschenden Westwinde, wie sie das Klima 
Mitteleuropas in groben Umrissen kennzeichnen, hat 
der Norden der Alpen mit jenem gemeinsam. So wie 
das Mittelmeerklima auffallig durch die Regenzeiten 
im Frtihling und Herbst sich von den mitteleuropai
schen VerhiUtni,ssen untel'scheidet, so ist auch das 
Klima des 8tidrandes der Alpen vom nordlichen ver
schieden. Und je weiter man in den Alpen nach Osten 
vordringt, desto mehr macht 'sich die Abkehr vom 
Meer geltend, desto ,seltener werden die Niederschlage 
und desto grofier die Temperaturunterschiede gegen
tiber dem feuchteren Westen, mit seinen mehr aus
geglichenen Temperaturen. Selbstverstandlich aber, und 
da's erschwert nattirlich die Erkenntnis der klimati
schen Verhaltnisse in ganz besonderem Mafie, selbst
verstandlich wirken sich in den Alpen mit ihrem un
ruhigen Relief und ihren oft gewaltigen Hohenunter
schieden rein ortliche Umstande ganz besonders aus. 
Trotzdem sind flir das ganze Gebirge - und flir die 
hOchsten Lagen des Hochgebirges mehr als flir die 
Mittellagen - eine ganze Reihe von Erscheinungen 
gemeinsam, deren Gesamtheit wir dann eben als Hohen
klima bezeichnen. 

Die Kenntnisse, die wir von dem Hohenklima be
sitzen, verdanken wir vor aHem den meteorologischen 
Bergstationen, wie sie erst in den letzten Jahrzehnten 
:l:ahlreicher errichtet wurden: Die alteste Wetterwarte 
in den Alpen tiberhaupt war jene ·auf dem Kitzbtiheler
horn in Tirol in fast 2000 m 8eehoihe. Diese Station i'st 
schon im 16. Jahrhundert nachweisbar, also aus einer 
Zeit, lange bevor Thermo- und Barometer erfunden 
waren. Doch ist sie, die rein prakUschen Zwecken 
diente, besondeM um herannahende Gewitter rechtzeitig 
zu signalisieren, in keiner Weise zu vergleichen, mit 
dem mit 'allen Hilfsmitteln der Neuzeitausgestatteten 
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Observatorien, die vorerst rein wissenschaftliche Auf
gaben zu erfiillen haben. Davon sind, nach ihrer 
Hohenlage geordnet, innerhalb des Alpengebietes die 
wichtigsten: 
4560 m Monte Rosa 
4358 m Mont Blanc, Observ. 

Vallot 
3465 m GroJlglockner, 

Adlersruhe 
3106 m Sonnblick 
2962 m Zugspitze 
2859 m Pic du Midi 

2740 m Mont Mounier 
2500 m Siintis 
2475 m GroJler Sankt Bern-

hard 
2261 m Hafelekar 
2140 m Hochobir, Hannwarte 
1980 m Patscherkofel 

Selbstverstandlich besitzt von allen Hochgebirgssta
tionen, deren jetzt in allen Erdteilen zahlreiche beste
hen, Amerika die hOchste. Es ist dies jene auf dem 
Gipfel des Misti in den Anden von Peru, 5852 m hoch 
gelegene und mit Registrierinstrumenten versehene 
Warte. Bei fast allenalpinen Stationen dagegen han
delt es sich urn sogenannte Terminbeobachtungen, also 
solche, die regelmafiig zu bestimmten Stun den - ge
wohnlich 7, 14 und 21 Uhr, angestellt werden. Der 
ununterbrochene VerI auf etwa der Temperaturande
rungen kann blofi nach dies en Beobachtungen nattir
lich nicht angegeben werden. Auch reicht, wenn man 
sich der ungemein msch abandernden Einfltisse der 
einzelnen Ortlichkeit Bowohl in der Waagrechten, als 
auch in der Senkrechten erinnert, das vorhandene Be
obachtungsnetz trotz seiner mancherorts verhaltnis
mafiigen Dichte nicht annahernd dazu aus, urn die tat
sachlichen klimatischen Verhaltnisse in ihren Einzel
heiten zu erforschen. Von den vorhandenen Beobach
tungsreihen sind neben den Temperaturbeobachtungen 
am zahlreichsten jene tiber die Niederschlagsmengen; 
doch sind gerade diese nicht immer ganz zuverIassig, 
da sie ja in hohem Grade abhangen von der Aufstel
lung des Apparates - und nicht selten auch von den 
Wiinschen mancher FremdenveI1kehrsinteressenten. 
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Langjiihrige ltickenlose Beobachtungen tiber die Luft-, 
Feuchtigkeits-, Bewolkungs- und WindverhiiJtni'sse 
sind schon bedeutend seltener. Begreiflicherweise sind 
genaue Strahlungsmessungen und "Kleinklima-" Be
obachtungen tiber die Veranderungen der Klimafak
toren in unmittelbarer Nahe tiber dem Boden bIsher 
erst aufierst sparlich vorhanden. Aus alledem kann 
man erkennen, dafi wir in Klimafragen sozusagen auf 
Stichproben und weitgehende Verallgemeinerung der 
darans gezogenen Schltisse angewiesen sind; urn so 
mehr ,scheint es also gerechtfertigt, fUr die gegenwartige 
Darstellung auf die allereinfachsten Grundtatsachen 
sich zu beschriinken. 

a) Druck. 
Langst allgemein bekannt ist die Tatsache, dafi der 

Luftdruck mit zunehmender Rohe abnimmt. Es ge
schieht dies nicht gleichmafiig, aber doch mit so voll
kommener Gesetzmafiigkeit, dafi man die jeweilige 
Rohe nach dem Luftdruck berechnen kann. Darauf 
beruhen ja auch die b6lkannten und viel gebrauchten 
Taschenhohenmes-ser. Der Druck der ganzen Luft
masse, die auf einem am Meeresspiegel gelegenen 
Quadratzentimeter lastet - er ist urn ungefiihr ein 
Drittel Deka grofier als ein Kilo - heifit "eine 
Atmosphare", und entspricht einem Barometerstand 
von beilaufig 762 mm. Je hOher wir nun steigen, desto 
geringer wird die Machtigkeit der tiber uns lagernden 
Luftmengen; naturgemiifi wird die der Erde aufliegende 
Luftmenge von den hOheren Schichten selbst auch zu
sammengedrtickt und verdichtet, und zwar je hOher 
tiber dem Meere, desto weniger. Der Luftdruck wird 
also, je mehr wir in die Rohe steigen, desto langsamer 
abnehmen. Wir mtissen unser Rohenmefibarometer 
etwa in den Rtigeln urn Genua oder Nizza 10 m hoch 
spazieren fUhren, damit es ein Fallen urn 1 mm an-
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zeigt, wahrend es diese Differenz am Grofiglockner 
erst bei einem Roherklettern urn 19 m anzeigen wird. 
Am Sonnblick (3100 m) betragt der mittlereLuftdruck 
510 mm. Auf den Hochflachen von Tibetsinkt er schon 
auf fast die HaUte von dem am Meeresspiegel gemes
senen Druck. In der alpinen Stufe, von der hier die 
Rede sein solI, bewegt sich der mittlere Luftdruck etwa 
zwischen 626 und 448 mm. Dieser verminderte Druck 
ubt auf Tier und Pflanze nicht so sehr einen beson
deren direkten Einflufi aus, als das vielmehr auf dem 
Umweg uber die Strahlung und den veranderten 
Wasserdampfgehalt und die Verdunstungskraft der 
Fall ist. 

b) Warme. 
Aufier dem Luftdruck nimmt gewohnlich noch ein 

zweiter Klimafaktor mit der Rohe ab: die Temperatur. 
Es mag das manchem ,sonderbar erscheinen, da man 
doch oben der warmenden Sonne naher ist, als in der 
Tiefe. Doch zeigt es sich, daB diese Sonnennahe gar 
keinen Einflufi auf die Temperatur hat. Bei der 
grofien Entfernung der Sonne von unserer Erde spielen 
die paar hundert Meter BergeshOhe auch wirklich 
keine Rolle. Die hellen Sonnenstrahlen durchdringen 
die Atmosphare, ohne diese besonders zu erwarmen; 
erst der von der Sonne erwarmte Boden sendet die 
dunkeln Warmestrahlen aus, die die Temperatur der 
Luft zu erhohen vermogen. Es liegt also, wie ein an
gesehener Meteorologe sagte, die Reizflache fUr die 
Luft un ten am Boden. Dabei wirkt die Atmosphare 
wie ein Schutzdach, das die Warme festhalt, und zwar 
je dichter sie ist, desto kraftiger. Da aber mit zu
nehmender Hohe der Luftdruck geringer wird, die 
Dichte der Luft also abnimmt, wird auch dieses 
Schutzdach immer unwirksamer und dunner; es wer
den sich al,so die hoheren Lagen nachts auch star:ker 
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abkuhlen. Bei Berucksichtigung des J ahresmittels 
nimmt die Temperatur auf je 100 m urn etwas mehr als 
einen hal ben Grad ab, bzw. man muE 170 bis 180 m 
steigen, urn eine Temperaturabnahme von einem Grad 
beobachten zu konnen. Doch ist dllis nicht wahrend 
aller J ahreszeiten gleich. 1m Sommer sind es bloE 
140 m, wahrend im Winter die gleiche Warmeabnahme 
erst in 220 m erreicht wird. Auch ist, wie bei der 
Besprechung der Rohenstufen schon kurz erwahnt, im 
Gebiet der MaBsenerhebungen diese Warmeabnahme 
bedeutend geringer; diese sind warmer als gleich 
hohe, aber vereinzelt aufragende Erhebungen; ferner 
ist der Unterschied zwi'schen Tal und Rohe - was 
die Temperatur betrifft - urn so geringer, je mehr es 
gegen den Winter zu geht. Die Primeln bluhen (nach 
Schroter) auf dem Rigi bei 1800 m fa1st sechs Wochen 
spater als in Zurich, die Rerbstzeitlosen aber ziem
lich gleichzeitig. Ma c hat s c he k bringt dazu eine 
kleine, aber lehrreiche Tabelle: 

Tabelle 1. Die Warmeabnahme fiir je 100 m Er
hebung betragt in 

Ort I Winter I Friihling I Sommer I Herbst I Jahr 

~~~~;~n .. .. .. .. .. ... 0,450 0,670 /1 0,730 / 0,520 
II 0,580 

Nordseite .......... 0,330 0,600 0,620 1°,470 0,510 
8iidseite .. . . . . . . . .. 0,500 0,660 0,670 0,570 I 0,600 

Allerdings erfahrt diese Warmeabnahme manchmal 
eine vollige Umkehrung:an windstillen, klaren Tagen 
sind die Taler oft ganz bedeutend kalter als die um
liegenden Berghange, wenigstens bis zu einer ge
w~ssen Rohe. Der Boden verliert fast seine ganze 
Warme durch Ausstrahlung und es lagert sich nun die 
kaltere und mithin schwerere Luft in der Tiefe und 
sammelt ,sich hier zu einem richtigen See an. Der 

Walde, Tierwelt. 2 
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atmosphiirische Wasserdampf kondensiert im Bereich 
des Kiiltesees zu Nebel und Rauhreif und liilH so den 
See dem kundigen Auge 'sogar ,sichtbar werden. Wenn 
allerdings ein kriiftiger Wind diese Luftschichten 
durcheinanderwirbelt, ist es mit dem Kiiltesee zu Ende. 
Die Becken von Kitzbtihel, Zell am See oder Klagen
furt sind bekannte Beispiele flir diese Temperatur
umkehrung; auf das letztgenannte Becken bezieht sich 
die folgende Tabelle, die erkennen la.Gt, dall del' Kaltesee 
bis zu einer Rohe von 1100 m bis 1400 m reicht. In 
dieser Rohe vermischen sich die Luftschichten wieder 
mit denen del' weiteren Umgebung. 

Tabelle 2. D as Klagenfurter Becken als Beispiel 
fur einen K iiltesee. 

Ort 

Klagenfurt ................ . 
Eberstein ................. . 
Huttenberg ............... . 
Lolling TaL •............... 
Lolling Berghaus .......... . 
Stelzing ................... . 

Rohe 

440m 
570m 
780m 
840m 

llOOm 
1410m 

Januar Winter 

-6,2° -4,6° 
-4,2° - 3,3° 
-3,1° -2,3° 
-2,5° -1,6° 
-1,9° -1,3° 
-3,7° -3,2° 

In den letzten J ahren hat iibrigens ein kleines 
Frostloch viel von ,sich reden gemacht, das in der 
Nahe von Lunz am See (Niederosterreich) entdeckt 
wurde: die Doline auf der Gstettner-Alm. Riel' wur
den bislang die tiefsten Temperaturen der ganzen Ost
al pen gemessen. 

Selbstverstandlich Ischwankt die Lufttemperatur 
ganz betrachtlich im Verlanf von Jahr und Tag. Der 
WarmeunteJ1schied zwischen Sommer und Winter ist 
am Grunde der grollen Talbecken in den Alpen be
deutender ala in den benachbarten Niederungen. Mit 
zunehmender Rohe aber verschwinden diese Verschieden
heiten immer mehr. Zugleich vellspiitet ,sich die warme 
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Jahreszeit, je hoher desto mehr, mit ihrem Einzug. Es 
macht also da,s Klima der Talsohlen einen kontinen
taleren Eindruck als das des Alpenvorlandes; das del' 
Hohen nahert sich stark dem ozeanischen. 

Die Verschiedenheit der Tag- und Nachttempera
turen 1st vor aHem eine Folge der Bestrahlung durch 
die Sonne und der nachtlichen Ausatrahlungj dabei 
hat selbstverstandlioh - wie schon bei Besprechung 
der Waldgrenze angedeutet wurde - die Himmelslage 
einen bedeutenden Einflull. Als geradezu klasai'sches 
Bei:spiel wird hier das Findelental im Wallis in der 
Literatur immer herangezogen j dieses Tal, an dessen 
Ausgang Zermatt liegt, verlauft in genau ostwestlicher 
Richtung. An dersonnigen SUdseite steigt der Roggen 
bis 2100 m und gedeihen mit ihm eine ganze Reihe sUd
licher Ackerunkrauter. Auf der gegenUberliegenden 
Nordhalde beschattet dUsterer sibirischer Arvenwald 
den Boden und die Lichtungen sind bedeckt mit einer 
arktisch-alpinen Zwergstrauchtundra. Also ein Ge
gensatz in der Pflanzendecke, der 30-40 Breitegraden 
gleichkommt, bei einer Entfernung von bloE einem 
Kilometer! Dieser gewaltige Gegensatz wird verstand
lich, wenn man bedenkt, daE z. B. ein Ort in der mitt
leren Breite Tirols auf einem sonnseitigen Gehange 
von 200 Neigung im Sommer £rust senkrecht v'on del' 
Sonne beschienen wird, im Winter aber unter einem 
Winkel von vieHeicht 40 Graden. Daa ist aber der 
Winkel, unter dem eine gleich geneigte, aber nach Nor
den gelegene Boschung im Sommer besonnt wird, wah
rend die Sonnenstrahlen diesen Ort im Winter - wenn 
dieser Hang Uberhaupt noch von der Sonne erreicht 
wird - unter einem Winkel gerade noch streifen, del' 
naher bei null als bei zehn Grad liegt. 

Dabei kommt fUr die Pflanzendecke· nicht so sehr 
die Lufttemperatur, als vielmehr die des Bodens in 
Betracht. Diese ist nach Messungen, die A. u. F. von 
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Strahlung. 

K ern e r anstellten, noch 
in einer Bodentiefe von 
80 cm bei Innsbruck (660 m) 
am Slidwesthang um 4 Grad 
hOheralsam Nordhang 
und im Gschnitztal (1340 m) 
sonnseitig um mehr als 
2 Gmd warmer als schatt
seitig. Es Isei hier noch kurz 
bemerkt, dal1 liberh3!upt der 
Boden im allgemeinen war
mer ist ai'S die Luft. Dieser 
Warmeiiber,schul1 nimmt mit 
der Seehohe zu. Messun
gen, die in den Pyrenaen 
a:usgeflihrt wurden, erglaben 
in einer Seehohe von 550 m 
einen Warmeliberschul1 des 
Bodens von blol1 2,30 C, in 
2880 maber sehon einen sol
chen von 12,20 • 

Wahrend in den tiefen 
Lagen Frlihling und Herbst 
ungefahr gleich warm sind, 
wei'St in deralpinen Stufe 
der Herbst hohere Tem
per,aturen auf; die hochsten 
Monatsmittel hat zumeist 
der August. Der Frlihling 
wird wohl hauptsachliC!h 
deswegen so stark hinaus
gezogert, wei! die ganze 
Warme der Sonnenstrahlung 
aufgebraucht wird von der 
Schneeschmelze. Der kli
matische Frlihling beginnt 
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oft erst im Juni; Monat.smittel tiber 00 C sind im 
Hochgebirge 'auf ganz wenige Monate beschrankt; die 
Dauer der Lebensmoglichkeit i,st aliso sehr gering. 

c) Strahlung. 
Dieser ganz bedeutende Mangel wird aber aus

geglichen durch die direkte Sonnenstrahlung. Jedem 
Bergwanderer ist ja sicherlich, insbesondere bei Ski
fahrten im Frtihlingaufgefallen, dafi man an wind
still en Platzchen ruhig in Hemdarmeln in der Sonne 
sitzen und braten kann, wahrend un mittel bar daneben, 
aber im Schatten, das Thermometer Frost anzeigt. Auf 
dem Montblanc wurde schon wiederholt an der Sonne 
eine Tempemtur gemessen, die zirka 800 C hoher ist, 
als die zur 'selben Zeit im Schatten beobachtete. Die 
Warmewirkung der Sonnenstrahlen betragt an der 
Grenze der Atmosphare, also 500 km tiber der Erde 
1925 Grammkalorien pro Quadratzentimeter ("Solar
~onstante"). Auf den hOchsten Bergesgipfeln gehen 
davon etwa ein Ftinftel, in mittleren bewohnten Hohen 
ein Drittel bi<s ein Viertel, in der Ebene mit ihrer 
dichten wasserdampf- und staubreichen Luft mehr als 
die Halfte verloren. Die Sonnenstrahlung ist an einem 
wolkenlosen Tag im Juli in der alpinen Stufe (2000 
bis 3000 m) allein imstande, eine WaS'serschicht von 
3 mm Dicke zum Verdunsten zu bringen. Die Warme
wirkung der direkten Honnenstrahlung wird durch die 
Rtickstrahlung noch wesentlich vel'starkt. Dunkler 
Erdboden strahlt etwa ein Dreifiigstel, Schnee ein 
Sechstel bis ein Achtel der auffallenden Sonnenstrahlen 
zurtick. Zusammenfassend kann man sagen, dafi im 
Schatten die Temperatur mit der Hohe sin:kt, in der 
Sonne aber ansteigt. Und diese zunehmende Strah
lungswarme ist es, die insbesondere im Ewigschnee
gebiet ein Leben erst gestattet, die also die biologisch 
wirksame Warme darstellt. 
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Aufier der Warmestrahlung der 80nne ist selbst
verstandlich noch der Helligkeitsstrahlung biologi,sch 
grofie Bedeutung zuzuschreiben. Aus den Monats
mitteln der drei Jahre 1908 bis 1910 der in tausend 
Hefnerkerzen gemessenen Helligkeit in Kiel = Meeres
hOhe und Davos = 1560 m, konnte Dorno folgende 
lehrreiche Kurve erstellen, die die mittagliche Orts-
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helligkeit 'angi'bt und 
deutlioh Kunde gibt von 
der grofien Lichtflille der 
Hohen. 

Davos hat also im Jahresdurchschnitt die 21/ 2fache, 
im Sommerallein eine 1,8fache, im Winter aber die 
6fache Helligkeit gegentiber Kiel. Der Himmel ist im 
Winter - wie jeder Skifahrer bestatigen kann -
besonders um Mittag herum viel heiterer; die Berge 
haben durchschnittlich jeden zweiten Wintertag voUen 
Sonnenschein. 

Allgemein bekannt ist, daG dSiS Licht der Hohen 
besonders im Sommer verhaltni,smli£ig sehr reich i,st an 
ultravioletten, also kurzwelligen, vorwiegend chemisch 
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wirksamen Strahlen. Das zel1streute, "diffuse" und vor 
aHem daiS von der Schneedecke zuriickgestrahlte Licht 
i'st in dieser Hinsicht besonders wirksam. Die Wirkung 
dieser ultravioletten Strahlung in Verbindung mit der 
Riickstrahlung von der Schneedecke oder der Zer
streuung durch von oben beleuchtete Nebel und in 
Verbindung mit der Lufttrockenheit bedingt das starke 
Verbrennen der Haut bei Hochgebirgswanderungen. 
Die hahnbrechenden Strwhlungsforscher, Elster und 
Gei tel haben die Zunahme der ultravioletten Hohen
strahlung mit der Seehohe gemessen und folgende Ver
hii.ltniszahlen gefunden. 

Wolfenbiittel ...... . 
Kolm Saigurn ..... . 
Sonnblick ......... . 

80m 
1600m 
3100m 

38 
72 
94 

So, wie von der Helligkeit schon erwahnt wurde, 
sohwankt auch die Kurzwellenstrahlung stark mit der 
Jahreszeit. Ein ganzer Wintermonat weist nicht viel 
mehr auf, als ein mittlerer Sommertag. 

Do r no fa fit diese Verhaltnisse folgendermafien zu
sammen: "Aus allen Vergleichen der Strahlungsmes
sung spricht deutlich die grofiere Durchlassigkeit der 
Atmosphare in den Hohen gegeniiber der Ebene. Je 
klarer und transparenter die Atmosphare, je grofier 
der durchgelassene Strahlungsanteil, um so eher und 
sHirker mufi die direkte Sonne wirken, um so geringer 
wird aber auch das diffuse Licht, denn der immer ge
ringer werdende Verlust am direkten Sonnenlicht beim 
Durchgang durch die Atmosphare kommt in der diffusen 
Strahlung wieder zum Vorschein. Daher die geringe 
Helligkeit des blauen Himmels und seine grofiere pho
tographische Strahlung." 

Die Sonnenscheindauer ist natiirlich je nach der 
Jahreszeit verschieden. Doch andert sich dieses Ver
haltnis in auffalliger Weise mit der Zunahme der 
Hohe. Ziihlt man zusammen, wie viel Stun den wah-
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rend eines ganzen Monats in der Mittagszeit zwischen 
11 und 13 Uhr die Sonnescheint, so ergeben sich (nach 
den Angaben des grofien osterreichischen Meteorologen 
Hann) flir Wien und Klagenfurt im Dezember 21, im 
August 67 Stunden; es ist ai<so hier in der IDbene der 
Sommer mehr als dreimal 'so sonnig wie der Winter. 
Anders aber in grofien Hohen. Auf dem Obir (2040 m) 
und Sonnblick (3100 m) ist der sonnenreichste Monat 
der Dezember mit 47 Stunden, wahrend der Juni blofi 
27 Stunden Sonnenschein aufweist. Hier ist also zur 
Mittagszeit der Winter fast doppelt so sonnig als der 
Sommer; das hangt unter anderem dam it zusammen, 
dafi einerseits die Hohen besondel's im Sommer mehr 
Nebel haben -als die tiefen Lagen und dafi andererseits 
oben im Sommer die sonnigste Zeit um etwa 9 Uhr 
vormittags ist, wahrend die Bewolkung ab 10 Uhr 
gegen Mittag zu - und die vorgenannten Zahlen be
ziehen sich ja auf die Mittagsstunden - Tasch zu
nimmt. 

Dieselben Umstande, die die ,starke Bestrahlung 
der Hohen ermoglichen, besonders der geringere Luft
druck bewirken aber auch eine starke nachtliche Aus
strahlung; wahrend, wie wir gesehen haben, die Starke 
der Einstrahlung von zirka 300 m bi,s 3000 m um 
20 vom Hundert zunimmt, 'steigert sich beim selben 
Hohenunterschied die Ausstrahlung urns Doppelte 
(400/ 0), Es kann uns also nicht mehr verwundern, dafi 
es mit zunehmender H&he immer kalter wird. Der 
stete Wechsel von hohen Temperaturen sonniger Tage 
und starkster Abkuhlung wahrend aller Nachte, eine 
Schwankung, die sich besonders auffallig erweist bei 
Gegenstanden, die der Sonne unmittelbar ausgesetzt 
sind, i,st ein wichtiges Kennzeichen desalpinen Klein
klimas. 

Dbrigens wird sich sicherlich auoh einmal eine 
biologische Bedeutung der nach dem in Innsbruck 
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wirkenden Professor He£ benannten Ultrastrahlung 
feststellen lassen. Vorlaufig ist man allerdings tiber 
die wahre Natur dieser offenbar direkt oder indirekt 
auf Sonneneinflusse zUrUckzufuhrenden Ionisations
strahlung noch nicht ganz klar. Eine seit Herbst 1931 
auf dem Hafelekar (2300 m, Karwendelgruppe) in Be
trieb stehende Station dient der Erforschung dieser 
kosmischen Hohenstrahlung. 

d) Wind. 
Selbstverstandlich hat ins'besondere auf den un

geschutzten Graten und Gipfeln der Alpen der Wind 
einen gro£en Einflu£ auf alles, was da lebt. Mit der 
Hohe nimmt ganzallgemein die Geschwindigkeit des 
Windes ZUj da aber die Luftdichte zugleich abnimmt, 
so i'st die mechanische Wirkung desselben bei gleicher 
Windstarke auf den Hohen etwas geringer, als in der 
Ebene. Trotzdem konnen die Bergwanderer da und 
dort ganz erstaunliche Leistungen des Windes kennen
lernen. Dazu kommt, dan infolge des wu£erst unregel
manigen Relie£s der Hochgebirgslandsohaft uberall 
Wirbel und Zyklonen envstehen konnen, die oft die 
mannigfaltigsten Wirkungen nach sich ziehen. Die in 
allen Gebirgstalern mit gro£er Regelmanigkeit auf
tretenden Tag- und Nachtwinde stehen naturgema£ in 
innigem Zusammenhang mit dem taglichen Gang von 
Temperatur, Bewolkung und Niedel'schlag. 

Auf bestimmte, meist genau nordsudlich gerichtete 
Talgebiete 1st der Fohn besehranktj ein warmer, 
trockener Fallwind, der meist mit unheimlicher Heftig
keit einherbraust. Seine Wirkung ist es, dan z. B. das 
Jahresmittel der Innsbrucker Gegend urn 0,60 C hoher 
ist, aIs zu erwarten ware. Durch den Fohn - wer 
war je in Inusbruck und kennt ihn nicht! - erhalt 
diese Stadt ein Klima, das einer Sudwartsverschiebung 
urn einen ganzen Breitegrad entspricht. 
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Seine ungeheure austrocknende Kraft beschleunigt 
zwar die Schneeschmelze im Friihjahr, schadigt aber 
auch stark die Pflanzenwelt und driiClkt z. B. die 
Baumgrenze ganz erheblich herab. Man weifi iibrigens 
Hingst, daJl der Fohn nicht ein Wind ist, der seine 
Warme aus Nordafrika oder der Sahara mitbringt; i'st 
doch siidIich des Alpenkammes in derselben Zeit, wah
rend der nordlich davon der Fohn stiirmt, ruhiges und 
windstilles, feuchtes Wetter. Wenige Stunden nachher 
fallen auf der Siidseite heftige Niederschlage. Auf dem 
Alpenkamm ist wahrend des Fohns die Temperatur 
nicht besonders erhOht. Der Fohn erhalt seine Warme 
erst beim Herabfallen in die Taler; sie ist eine Folge 
der plOtzIichen Verdichtung der Luft bei ihrem Herab
stiirzen. Diese rein mechanische Erwarmung betragt 
auf zirka 100 m Gefiille 10 C. Bedingung zur Bildung 
solcher Siidwinde i,st, daJl nordIich der Alpen ein Luft
druck-Tief - meist vom Atlantischen Ozean kommend 
- vorbeizieht. So wird die Luft aus den Alpen, selbst 
ihren Siidabhangen, herausgesogen. 

Die ganze Nordabdachung der Alpen steht fa'st das 
ganze Jahr hindurch unter dem EinfluJl.golcher Druck
Tiefe. Wenn es manchmal zur Ausbildung eines langer 
andauernden Hochdrucks kommt, so ist da,s meist nur 
im Herbst oder Winter der Fall, und dann kommt es zu 
jenen Schonwetterperioden, in denen ein strahlender 
Sonnentag den anderen zu iibertreffen scheint. 

e) NiederschUige. 
Infolge der niederen Temperatur nimmt der Wasser

dampfgehalt der Luft nach oben hin rasch abo Hann 
sagt, in zirka 2000 m Hohe habe man bereits die Halfte 
der gesamten, in der Lufthiille enthaltenen Menge von 
Wasserdampf unter sich, in 4000 m schon drei Viertel 
derselben. Damit i'st die Reinheit der Hochgebirgsluft 
zu erklaren. Der Grad der Sattigung der Hochgebirg,s-
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luft mit Wasserdampf schwankt sahr rasch zwischen 
bedeutend auseinanderliegenden Grenzwerten. So fand 
Martins bei fast 4000m auf dem Montblanc durch 
mehrere Tage eine relative Luftfeuchtigkeit von 38% , 

wahrend sie zur selben Zeit im nahen Chamonix 820/ 0 

betrug! Die Verdunstungskraft der Luft ist hoch oben 
eben bedeutend groEer als in der Tiefe. Dem Berg
wanderer und besonders dem Skifahrer sind Folge
el'scheinungen davon langst bekannt: das rasche Ver
dunsten des SchweiEes, die Raut wird leicht sprode 
und springt besonders an den Lippen leicht auf und 
schlieElich entwickelt sich meist ein recht ftihlbarer 
Dul'st. 

Mit dieser zeitweisen Trockenheit wechseln oft ohne 
vermittelnden trberg,ang starke Niederschlage. Man 
kann ganz allgemein Gebirge als Inseln starkeren 
Regenfalles bezeichnen. Der Regenfall nimmt mit der 
Rohe stark zu - bis zu einer gewissen hochsten 
Stufe. Dartiber breiten sich auf den hOchsten Hohen 
noch Gebiete verhaltnismiWig groEerer Trockenheit 
aus. Die Grenze liegt, wie neuere Untersuchungen 
ergaben, tiber der Firnlinie, meist tiber 3000 m. Die 
Regenwolken liegen ubrigens im Winter meist tiefer 
aIs im Sommer. 

Tabelle 4. 

Ort ROhe I Niederschlag 
m em 

Bludenz ........... 590 I 120 
Klosterle .......... 1060 138 
Stuben ............ 1410 173 
St. Christoph ...... 1800 182 
St. Anton ......... 1300 83 
Landeck .......... 800 58 

Mit der Annaherung der Wolken an die Alpen 
mussen diese ihren Regenballast bald abgeben; haben 
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sie die KammhOhe tiberschritten, nimmt die Regen
menge stark und plOtzlich abo Da die Hauptwind
richtung, die die Alpen mit Regenwolken uber

Tabelle 5. 

Ort 

Rosenheim ........ . 
Innsbruck ........ . 
Landeck .......... . 
Remiis ............ . 
Zernez ............ . 
Bevers ............ . 
Sils ............... . 
Castasegna (Bergell) 

I Niedersehlag 
em 

138 
87 
58 
63 
64 
83 
97 

144 

zieht, aug Nordwesten 
kommt, muE eine Reihe 
von Niederschlagsmes
lSungen in einer Tal
furche dieser Richtung 
besonders deutlich die
'se Verhiiltnisse 'zeigen. 
In der Tat ist da's der 
Fall. Ein schones Bei
spiel bietet die Furche 
des Klostertales bis 
tiber den Arlberg. 

Interessant ist eine entsprechende Reihe durch dills 
Inntal, in dem die Niederschliige sowohl talaufwiirts, 
als auch tiber die Wasserscheide von Maloja aus dem 

~-~ IDIVPlIJrXTIDIVJ1JllTE 0 
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Monole 

Abb.3. Wie sieh die Niederschlagsmenge auf der Zugspitze im Norden der 
Alpen (links) und in Trient im Siiden (reehts) auf die einzelnen Monate 

verteilt. (N ach Bob e k.) 

Bergell kommen und sich das MindestmaE wiederum 
im innersten Teil, bei Landeck zeigt. 

Die Randzonen der Alpen haben also vielmehr 
Regen als das Innere. Insbesondere die zentralen 
Liingstiiler (Vintschgau, Oberes Inntal) sind sehr 
regenarm. 
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In diesem Zusammenhang sei noch erwahnt, wie 
schon eingangs dieses Abschnittes kurz angedeutet, 
dafi die J ahreskul've del' Niederschlagsmengen in den 
Alpen 'sich langsam wandeIt von einer eingipfeligen 
im Norden (Beispiel Zug8pitze)zu einer zweigipfeIi
gen irn Sliden (Bei8piel Trient). Doch 8cheint diesel' 
trbergang in del' alpinen Stufe nicht besonders aus
gepragt zu 8ein. 

Schrifttum. 
C. S c h rot e r, Pflanzenleben der Alpen. - Hans B 0-

bek, "Klima" im Werk Tirol, 1933 herausgeg. vom D. u. O. 
Alpenverein; in diesen beiden Arbeiten findet man weitere 
Angaben. - Eine Niederschlagskarte der Alpen haben 
K. Knoch und E. Reichel in den Abhandlungen des 
preuE. meteorolog. Instituts zu Berlin, 1930, Band IX/6, 
veroffentlicht. 

Die okologische Bedeutung der Klimafaktoren. 
Je mehr die Forschung fortschreitet, urn so mehr 

erkennt man die hohe Bedeutung del' UmweItsfaktoren 
auf die Geschehnisse in del' Organi,smenweIt; es ist 
kIaI', daB hierbei den, wie wir im'vorhergehenden Ab
schnitt gesehen haben, bedeutenden Veranderungen, die 
da's Klima in del' alpinen -Stufe erleidet, eine be80ndere 
Rolle zufallt. Del' geringere Luftdruck bedeutet ein 
vermindertes Angebot an dem so lebenswichtigen 
Sauel'stoff. Del' mit del' starkeren Luftbewegung und 
del' davon abhangigen grofieren Lufttrockenheit und 
Austrocknungsgrofie veranderte Wasserhaushalt bleibt 
selbstverstandlich nicht ohne Einflufi auf die Atmung. 
Die bedeutend verstarkte Kraft del' Strahlung, be
sondel's die UItraviolettstrahlung, regen die Korper
funktionen in oft charakteristi8cher Weise an. Manch
mal kann diesel' Reiz allerdings zu krankhaften Ver
anderungen flihren. 

Er erregte seinerzeit grofie8 Aufsehen in del' wissen
schaftlichen WeIt, als die Beobachtung bekannt ge-
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macht wurde, dafi die Zahl der roten Blutkorperchen 
und dam it der Gehalt des Blutes an Farbstoffen gleich
laufend mit dem Aufenthalt in grofieren Hohen sich 
ebenfalls stark vergrofiert. Da begreiflicherweise die 
blofie Kenntnis dieser Tatsache die Physiologen nicht 
befriedigte, wurde diese Entdeckung zum Ausgangs
punkt zahlreicher neuer Untersuchungen. Nicht nur 
Veranderungen in der Zusammensetzung des Blutes 
wurden nunmehr beobachtet, sondern auch solche der 
Atmung, der Exkretion und des gesamten Stoffhaushaltes. 
Es wurde aber auch bald erkannt, dafi aUe diese Be
einflussungen des Geschehens im Gesamtorganismus 
miteinander in unmittelbarem und - vorlaufig - auch 
untrennbarem Zusammenhang ,stehen. Es i,st jeden
falls derzeit noch in weitaus den meisten Fallen ver
fruht, die eine oder andere beobachtete Veranderung 
einem bestimmten Klimafaktor allein anzulasten. Man 
mufi sich meist zufrieden geben mit der Ursache 
"Hohenklima" in seiner Gesamtheit. Schon 1902 hatte 
Abderhalden (Halle) Versuche zur Klarung dieser 
Frage unternommen. Bei der Dberfuhrung von Ka
ninchen aus Basel (270 m) nach St. Moritz (1860 m) 
zeigte sich, dafi sofort darauf die Zahl der roten 
Blutkorperchen stark vermehrt eJ'lscheint, doch ist 
diese Vermehrung nur relativ und erfolgt wahr
scheinlich durch eine Zusammenziehung der MHz, die 
dadurch aufier Verkehr gesetzte Blutkorperchen 
wieder in Umlauf bringt. Bei langerem Aufenthalt im 
Hohenklima aber nimmt auch die absolute Zahl der 
roten Blutkorperchen zu. Damit wird naturgemafi der 
Gehalt an Blutfarbstoffen ebenfalls erhi:lht. Dabei 
nimmt die Blutmenge selbst beim Dbergang ins Hoch
gebirge nicht zu, sonder eher ab: der W8issergehalt des 
Blutes liegt in der Ebene hOher aIls im Hochgebirge. 
Ebenso tritt eine Abnahme der Gesamtzahl der weifien 
Blutkorperchen ein. Damit stimmt der Befund sehr 
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gut tiberein, dafi beim Murmeltier die Zahl der weifien 
Blutzellen auffallend gering ist. Ebenso nimmt mit 
der Zuna:hme der Hohenlage die Alkalireserve und der 
Kaliumgehalt des BIutes ab, wahrend der Phosphor
sauregehalt eher zunimmt und Zuckergehalt und Was
serstoff-Ionenkonzentration sich nicht verandern. Wer
den die Tiere nach langerem Aufenthalt im Hoch
gebirge wieder in die Niederungen zurtickgeftihrt, so 
ste11en sich die normalen Verhaltnisse wohl wieder 
ein, aber bedeutend langsamer als die erste Verande
rung vor sich ging. 

Mit diesen Veranderungen des Blutes verandern 
sich nattirlich auch PuIs und Atmung und damit wird 
auch die Beanspruchung von Herz und Gefafisystem 
eine andere. Eine weitere Folge ist dann eine Ver
anderung der Exkretion, der Zusammensetzung von 
Harn und Kot. Selbstverstandlich bleibt von diesen 
tiefgreifenden Veranderungen auch die Tatigkeit der 
Milchdrtisen nicht verschont. Es war ja auch schon 
Hingst bekannt, dafi die Talmilch eine ganz andere Be
schaffenheit aufwei,st als die Milch der Almktihe. Ge
naue Untersuchungen dieser Unterschiede wurden 
1930 bis 1932 auf der Komperde11alpe in zirka 2400 m 
Hohe im westlichen Tirol gelegen, durchgeftihrt. 

Das spezifische Gewicht der Almmilch ist geringer, 
was mit der 20 bis 30010 betragenden ErhOhung des 
Fettgehaltes zusammenhangtj dieser hohere Fettgehalt 
i'st aber 'nicht etwa eine Folge blofi der besseren Er
nahrung mit den "fetten Alpenkrautern", sondern ist 
nahezu ausschliefilich dem Hohenklima zuzuschreiben. 
Das erwiessich,als man lauf Komperdell Ktihe mit 
Heu ftitterte, das man eigens aus Imst (800 m) herauf
gebracht hattej die Milch dieser Heuktihe war fast 
gleich fettreich, wie die der freiweidenden Vergleichs
tiere. Bei dieser Gelegenheit wurden tibrigens auch 
zwei, unseren Bauern Hingst bekannte Erscheinungen 
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wis,senschaftlich bestatigt; dafi namlich die Milch von 
KUhen, die auf der Sonnenseite der Taler gehalten 
werden, fettreicher ist aI'S jene von schattseitig ge
haltenen. Ferner die Beobachtung, dafi am V ortag von 
FohneinbrUchen die Milch wesentlich fettreicher war 
als sonst, aber auch die erzielte Menge entsprechend 
geringer. Die Ausbeute an Kiilsestoff erhohte sich mit 
langerer Sonnerrscheindauer und zunehmender che
misch wirksamer Helligkeit. Interessant ist auch 
in diesem Zusammenhang, dafi die Gesamtzahl der 
in der Hochgebirgsmilch enthaltenen Spaltpilze auf
fallig abrrahm, insbesondere die Zruhl der Saure- und 
Gasbildner, wahrend allerdings die Zahl der Kasein
und Fettspalter betrachtlichzunahm. Damit und mit 
dem Befund,. dafi die Bakterizidien der Milch in 
dieser Hohenlage stark erhoht waren, ist die be
kannte Tatsache zu erklaren, dafi die Milchim Hoch
gebirge wesentlich haltbarer ist (Staffe). 

Neben solchen, die Gesundheit der Versuchstiere 
nicht weiter storenden EinflUssen des Hochgebirgs
klimas dUrfen freilich Reizungen, hauptsachlich 
durch die grofie LichtfUlle hervorgerufen, nicht ver
gessen werden, die mehr oder weniger starke Schadi
gungen des Organismus hervorzurufen vermogen. 
Ja, man kann geradezu von Lichterkrankungen 
sprechen. Hierzu gehoren die lichtbewirkten Haut
entzUndungen, die wohl jeder Bergwanderer schon 
hat kennen gelernt; hierher gehoren a.ber auch einige 
recht merkwUrdige Krankheiten, die manchmal un
sere Haustiere befallen konnen, an denen aber nur 
helle StUcke oder scheckige, dann aber wiederum 
nur an den liellen Hautbezirken erkranken. So z. B. 
der Johanniskrautausschlag oder Hyperizismus. Die 
Tiere erkranken, wenn sie naoh VerfUtterung von 
Hypericum = Johanniskraut dem direkten Sonnen
lichtausgesetzt werden. Die blofie FUtterung mit 
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diesel' Pflanze lOst den AUlSschlag noch nicht aus; 
dazu ilSt noch die starke Beliohtung erforderlich. 
Auch werden schwarze odeI' dunkelbraune Tiere 
nicht befallen. Man kann diese sonderbaren Er
scheinungen durch Gaben von fluores'zierenden Farb
stoffen auch klinlStlich hervorrufen. 

Zeigt hier del' Klimafaktor Licht einen gewissen 
Einflullauf den Farbstoffhaushalt des Tierkorpers, 
so konnen wir andererseits beobachten, dall insbeson· 
dere die Warmeverhaltnisse einen ziemlich grollen 
Einflull auf die Farbstoffbildung auszuliben vel'· 
mogen. Es ist ja schon ziemlichallgemein bekannt, 
dall die Bewohner des Hochgebirges aus fast allen 
Tiergruppen gerade die am dunkelsten gefarbten 
Arten sind. Manche Tiere, die liber Ebenen und 
Hochgebirge verbreitet sind, zeigen ,sich oben in del' 
Hohe in viel dunklerem Kleid als selbst die eigenen 
Artgenossen unten. So ist der kleine, flugfahige 
Laufkaufer Bembidion striatum libel' das ungeheure 
Gebiet del' europaischen und sibirischen Ebenen vel'
,breitet, ohne irgendwie nennenswert abzuandern. Nur 
ian Kaukasus lebt eine dunkle Rasse (suturale), so 
wie in den Karpathen, Alpen und den Balkangebirgen 
(foraminosum) und auf den Hohen der Pyrenaenhalb
insel (maurum). Unter den Schmetterlingen bietet 
das bekannteste Beispiel der Mohrenfalter, der von 
unten nach oben zu von braun bis {rust schwarzab
andert. Noch eine fast unlibersehhare Reihe von an
deren Kerbtieren, hauptsachlich Kafern und Schmet
terlingen konnte angeflihrt werden, urn diese Regel 
zu ,stiitzen: die lichter gefarbte Rasse ,bewohnt die 
Ebene, wahrend in den angrenzenden Gebirgen deut
liche Verdunkelung eintritt. 

Schon im ersten Absohnitt wurdeausgefiihrt, dall 
die senkrechte Gliederung der Gebirge in mancher 
Beziehung einer Verschiebung von Sliden nach Nor-

Walde, T1erwelt. 
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den an die Seite gestellt werden kann. Demnach 
mli.Bte man erWlarten, da.B entsprechend der eben ge
nannten Farbungsregel auch der Fall zur Beobach
tung gelangen mli.Bte, da.B bei gleicher Hohenlage in 
nordlicheren Breiten die dunkleren Rassen leben als 
in slidlichen. Das ist nun in der T'at der Fall. Die
selbe Laufkafergrattung Bembidion bietet uns hierfiir 
treffende Beispiele: die formenreiche Art bipunctatum 
folgt zum Teil der ersten Regel, 'zum Teil der zweiten. 
Die Aufhellung ihrer Rassen im Sliden ist ebenso 
auffallig, wie ihre Schwarzung in den Gebirgen. 
Vollstandig schwarz ist die Rasse nivale, die in der 
Hochgebirgsstufe der Alpen und der Pyrenaen lebt. 

Aucl~ einige Wirbeltrierezeigen diese Schwar
zung. So die Gebirgsform der Kreuzotter, die 
schwarze Hollennatter. Oder die Bergeidechse, die 
ja nicht gerade schwarz ist, aber doch wesentlioh 
dunkler, als die verwandten Arten tieferer Stand
orte. Doch zeigt sich gerade bei den WirbeItieren, 
da.B die Frage der Hochgebirgsverdunkelung (Mela
nismus, von griechisch melan = schwaJ'lZ) nicht so 
einfach ist, als sieauf den ells ten Blick aussieht. 
Schwarz nimmt ja von allen Frarben die Warme
strahlen 'am besten auf, seine Warmefassungskraft 
ist doppeIt so gro.B als etwa die von grlin. Es werden 
also die dunkeln Tiere die Sonnenstrahlen - und 
da.B es nahezu nur lauf diese ankommt, haben wir im 
vorigen Abschnitt gesehen - viel ,besser ausnlitzen 
konnen, als die helleren Formen. Das ist gewin 
liberaus "zweckmanig" und "nlit'zlich". Eszeigt sich 
nunaber, dan z. B. die schwarze Kreuzotterauch in 
Moorgebieten der Niederungen vorkommt und dan 
auch auf moorigem Grunde lebende Kafer ganz un
a;bhangig von der Hohenlage sich durch verhaItnis
mafiig dunklere Farbung gegenuber den anderswo 
lebenden Verwandten auszeichnen. So zeigt - urn 
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im Beispiel derselben Kafergattung zu bleiben - das 
Bembidion humerale der Moorgegenden nur einen 
hellen Schulterfleck gegenuber der nachstverwandten 
Art quadrimaculatum, die auf Schotter und Sand 
lebt und vier helle Flecke jederseits aufweist. Ohne 
Zweifel spielt also bei dieser Frage auch der Klima
faktor Feuchtigkeit eine gewisse Rolle; ja, es scheint, 
dafi vielfach erst das Zusammenwirken dieser beiden 
Faktoren in der Weise, wie es dem ozeanischen 
Klimacharakter entspricht, diese Verdunkelungser
scheinungen bewirken wurde. 

Eingehende Zuchtungsversuche ,zu dieser Frage 
haben nun eine weitere Verwicklung des ganzen 
Sachverhaltes aufgezeigt. Es ergab sich namlich, 
dafi in manchen Fallen auch eine kunstlich erzeugte 
Temperatursteigerung Verdunkelungserscheinungen 
nach sich ziehen kann. Einer der ersten, der der
artige Versuche unternahm, war A. Weismann 
(Studienzur Deszendenztheorie, 1874), der mit dem 
Landkartchen genannten Schmetterling aus der Ver
wandtschaft von Fuchs und Pfauenauge ,arbeitete. Die 
Winter-Fruhjahrsfol'llll CAmschnia lev,ana) ist auf der 
Oberseite der Flugel gelb und schwarz gezeichnet; 
die Sommerform CAr. prorsa) hat schwarze Fltigel, 
uber die eine breite weifie Binde hinzieht. Es gelang 
nun durch Behandlung der Puppen der Sommerform 
mit niedriger Temperatur statt der Sommerform eine 
- auch in der freien Natur manchmal beobachtete -
Mittelform CAr. prorima), ja sogar eine nahezu voll
standige Winterform zum Ausschltipfen zu bringen. 
Andere Versuche wurden mit dem Feuerfalter 
CChrysophanus phlaeas) ausgeftihrt. Dieser ist in 
Deutschland rotgolden, mit schmalem schwarz em 
Aufienrand; in Sudeuropa dagegen ist das Rotgold 
fastganz vom Schwar,z verdrangt Cvar. eleus). Wer
den nun lin Deutschland erbeutete Puppen einer ho o 

3· 
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heren Temperatur - und zwar 38° C - ausgesetzt, 
so sind die Fltigel del' schltipfenden F'alter dunkler 
als gewohnlich. Werden abel' umgekehrt aus Eiern 
del' thei Neapel fliegenden Form in Deutschland 
Raupen gezogen und die Puppen dann niedrigeren 
Temperaturen ( + 100 C) 'ausgesetzt, so entstehen 
Falter, die weniger schwarz ,sind als es sonst die 
Neapler Fo:run i8t. .standfufi hat in ahnlicher 
Weise mit dem Schwalbenschwanz experimentiert 
und durch Ralten del' in Ztirich beheimateten Puppen 
bei 380 C - statt, wie es dem Klima von Ztirich ent
sprache bei zirka 18° C - Falter gezogen, die kaum 
zu unterscheiden waren von del' Form, die sonst bei 
Jerusalem fliegt. AHe diese Versuche zeigen deut
lich, dafi die Tempel1atur eine deuUiche Wirkung, 
nicht nul' 'auf das Mafi del' Farbstoffbildung (Pig
mentierung), sondeI'll auch auf die Ausbildung des 
Zeichnungsmusters 'austibt. 

Von besonderem Interesse waren dann die Ver
suchsreihen del' drei Schweizer Forscher S ta n d f u 11, 
Fischer und Schroder mit beiden Flichsen, dem 
Tagpfauenauge und ,anderen Faltern. Lafit man auf 
deren Puppen abwechselnd Frost,also Temperaturen 
unter 0° C und Ritze tiber 400 C einwirken, so ent
stehen Falter von ganz bestimmt veranderter Far
bung und Zeichnung. Die Nachk'ommen solcherab
geanderter "Frostftichse" 'zeigen nun auch dann, 
wenn sie im Puppenzustand bei normal en Tempem
turen gehalten werdenzum Teil wieder diese be
stimrmten Zeichnungs- und Farbung,sveranderungen 
del' Frostform. Die theoreti'sche Auswertung diesel' 
Befunde macht es wahrscheinlich, dafi die Klima
anderung nicht unmittelbar die Raut und ihre 01'
gane vel' andert, sondeI'll zunachst eine Vel' an de rung 
des Gesamtstoffwechsel,s verursacht und erst auf 
diesem Wege, also bloB mittelbar, eineI"seits die noch 
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nicht festgelegten Zellen der Fliigelanlagen und 
andererseits damit gleichlaufend die Keimzellen lim 
gleichen Sinne beeinflulH. Neuerdings konnte auch 
festgestellt werden, daB Insekten, die in groBen In
dustriegebieten leben, ebenfalls im allgemeinen 
dunkler gefiirbt sind, als es 'sonst ihrer Art 'zukommt. 

Urn nun auch von anderen Tiergruppen zu spre
chen, sei das Beispiel der Sumpfmeise angefiihrt, bei 
der sich der Ei'nfluB der Kalte auf die Fal'bstoff
bildung deutlich zeigt. Bei den europaischen Fomnen 
sind die verjiingten Spitzen der Federstrahlen mit 
stabchenformigen, schwarzen Farbstoffkornern er
fUIlt; in den breiteren 'Grundteilen der Federstrahlen 
treten an ihre Stelle allmahlich schmutzigbraune nnd 
gelbHche Farbstoffe. In Kamtschatka dagegen sind 
an der Spitze nur noch die rein schwarz en Korner 
vorhanden, wiihrend die braunlichen vollkommen ver
schwunden sind, so daB die Grundteile der Feder
strahl en iiberhaupt keine Farbstoffe mehr enthalten. 
Die gegenteilige Wirkung der Tl'OCikenheit Izeigt sich 
sehr ,schon am Beispiel der Haubenlerche. In Mittel
europa nehmen am Hiicken die schwar,zen Farb
bestandteile von der Spitze des Federstrahles an ge
rechnet fast drei Viertel seiner Lange ein, so daB 
fUr die gelbbraunlichen Farbkorner fast kein Platz 
mehr bleibt. In der Sahara dagegen enthalten die 
Feder,strahlen uberhaupt nur gelb- und rostbraune 
Korner. Selbst beim Kolkraben, der auch im Wiisten
klima noch l1abenschwarz ist, zeigt der Kleinbefund, 
daB die Menge und damit die Dichte der ,schwarzen 
Korner -in den Federstrahlen dort offenbar unter dem 
EinfluB der Trockenheit bedeutend a:bnimmt. Ahn
lich liegen die Verhiiltnisse beim Zaunkonig, der in 
den regenreichen Gobieten des Siidhimalaya urn 
DarjiHng (2200 m) eine sehr dunkle rostfarbige Rasse 
(nipalensis), im trockenen Turkestan dagegen von 
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allen Zaunkonigrassen diebla;sseste und graueste 
(pallidus) aufweist. Auch bei manchen Saugetieren 
kann man eine ahnliche, offenbar klimabedingte 
Farbenverteilung beobachten. Von unserem in Mittel
europa scihon gelb- bis rostroten Fuchs lebt in Sud
europa eine ausgesprochen fahlgelbe Form, wah rend 
im hohen Norden der Polarfuchs mit seinem grau
braunen bis schwarz en und der amerikanische Silber
fuchs mit seinem schwarzen, wegen der weifien Hiaar
spitzen silbrig schimmernden Fell lebt. Zu diesen 
Befunden pafit auch sehr gut, dafi in den Alpen die 
dunkle Form des Fuchses in den Gebirgslagen ver
haltnisllllafi'ig ofter erlegt wird, aI,s im Vorland. In 
sehr hohen Breiten und auf den hochsten Hohen der 
Alpen werden dann auch noch die schwarzen Farb
stoffkorner zuruckgebildet, es tritt eine Farbung 
zutage, die fast nur mehr aus demGegeneatzSchwarz
Weill besteht (Hermelin, Schneefink) und schliefi
lich endet dieser Widerstreit Schwarz-Weifi Coder 
besser: gefarbt-ungefarbt), mit dem vollen Sieg 
des Weifi. Bekannte Beispiele Isolcher farbstoff
freien Tiere unserer Hochalpen sind Schneehase 
und Schneehuhn oder im Polargebiet: Eisbar 
und Schnee-Eule. Diese - nur fUr Warm'bltiter 
gultige - Regel, dafi in feuchten oder warm en Ge
bieten beheimatete Ras,sen im grofien und ganzen eine 
stark ere Farbstoffbildung ,aufwei'sen als die Rassen 
desselben Rassenkreises, die in kiihleren und trok
keneren Gebieten leben, diese Regel bezeichnet man 
vielfach nach einem schlesischen Vogelforscher des 
vorigen Jahrhunderts als die "G log e rsche Far
bungsregel" . 

Wichtig ist jedoch festzuhalten, dafi diese Farhen
ande:[lUngen nicht unmittelbare Klimawirkungensind, 
sondern daE drus Klima auf die Gesrumtkonstitution 
einwirkt und die Farbung nur ein Ausdruck der-
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selben ist. Zum mindesten :fiir die Mehrheit der Falle 
kann das nicht mehr bezweifelt werden. Man er
innere sichbloE, daE beim Menschen die Rothaarig
keit kein selbstandiges Merkmal ist, sondern nur der 
auffalHgste Ausdruck eines ganzen Komplexes von 
Merkmalen, eben einer bestimmten Konstitution. Die 
Frage, die im iibrigen noch immer sehr ungeklart ist, 
lautet also nicht einflach: wie wirkt das Klima auf die 
Farbung, sondern vielmehr: wie wirkt das Klima 8iuf 
die gesamte Konstitution und auf Grund welcher 
physiologi,scher und entwicklungsgeschichtlicher Zu
sammenhange auEert sich dann diese veranderte Kon
stitution auch im Farbstoffhaushalt? Es ist klar, daE 
damit die Frage in keiner Wei'se leichter gemacht 
ist und wir sind zur Zeit auchnoch weit davon ent
fernt, sie beantworten zu konnen. Wir kommen aber 
nun einmal nicht darum herum, daE das Leben eine 
Einheit ist und daE keine noch so kleine Anderung 
in seinem Ablauf ganz ohne EinfluE auf das Leben 
in seiner Gesllimtheit bleibt - wenn wir diese auch 
nicht immer im einzelnen fassen und erfassen 
konnen. 

Nicht unerwahnt darf freilich 'bleiben, daE auch 
das Licht bei dem Gebirgsmelanilsmus eine Rolle 
spielt; mehrfache Versuche eI"gaben, daE, wenn man 
Raupen in volliger Dunkelheit sich verpuppen laEt, 
daE dann etwas dunklere Falter als gewohnlich 
schliipfen. In ma:nchen Fallen hat sich diese Farb
abweichung ,auch unter wieder normalen Verhiilt
nissen vererbt. Nun 'kann jeder Bergwanderer leicht 
beobachten, daE im Hochgebirge die Raupen, Larven 
und Puppen der meisten Insekten IS'ich bei volligem 
LichtabschluE unter flachen Steinen vorfinden. Hier 
sind sie bei vollem GenuE der WaI"me der Sonnen
strahlen doch vor den ungiinstigen Wirkungen ins
besondere des \Vindes geschiitzt. Nach den eben an-
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gefuhrten Versuchsergebnissen 1st nun ein Einflull 
dieser Lebensweise der Jugendstadien auf die Far
bung der Vollkerfe nicht von del' Rand zu weisen. 

Die geringen Temperaturen der alpinen Stufe 
verzogern ferner den Ablaufaller Lebenserscheinun
gen. 1m Orunde genommen iet ja jeder Lebensvor
gang von chemischen Reaktionen abhangig. Diese 
laufennun nach der Van t'R 0 ff schen Regel bei 
grollerer Warme ganz allgemein schneller ab, ale bei 
geringeren Temperaturen, und zwar nimmt die Reak
tionsgeschwindigkeit bei einer Tempel'aturerhOhung 
von zirka 100 C auf mehr als dae Doppelte zu. Dazu 
kommt noch, dall der Alpensommer an und fUr ·sich 
kurz ist. Wenn ein Insekt 'in den Niederungen viel
leicht Anfang April zur Eiablage schreitet, kann hier 
aUis diesem Eischon del' neue Kerf geschlupft sein, 
wahrend 'in del' Alpenstufe eben el'st der Schnee 
soweit weggeschmolzen ist, 11Ill dort oben unser In
sekt aus dem Winterquartier freizugeben. Und die 
aus diesen Eiern geschlupfte Larve mull vielleicht 
schon wieder ihr Winterlager vorbereiten, wahrend 
unten die Artgenosesn noch im voUen Sommerbetrieb 
stehen. Es sind ,zahlreiche Insekten bekannt, die im 
Tale zwei Generationen alljahrlich haben, wahrend 
es dieselbe Art im Rochgebirge nur knapp zu einer 
bringt. Zum Beispiel die Schmetterlinge Schwalben
schwanz, Kohlweiming, Zahnspinner u. a. E'benso 
werden manche Insekten in der Rohe lin einem Jahre 
mit ihrer Entwicklung nicht annahernd fertig, sie 
mussen in unfertigem Zustand tlberwintern, obwohl 
den Angehorigen derselben Art im Tal ein Sommer 
voHig ausreicht. So benotigt del' Weiming Pieri,s 
calli dice im Tal ein, in del' alpinen Stufe zwei 
Jahre zu seiner Entwicklung; insgesamt kommt dann 
dieses Gebil'gsbier dochzu einer langeren Frefizeit, 
mithin zu mehr Nahrungals das 'Daltier. Das bewirkt 
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dann in vielen Fallen eine Steigerung der Korper
grofie des Insekts. Man mufi dabei nicht einlIIlal 
gleichan die bedeutenden Hohenunterschiede der 
Alpen denken: in Schlesien braucht der Eichenspinner 
ein Jahr zu seiner Entwicklung, im Riesengebirge 
zwei; diese Gebirgsform list wegen ihrer bedeuten
deren Grofie als eigene Varietat calIulliae - Heide
spinner - abgetrennt. 

Sel'bstverstandlich wirkt sich diese Entwicklungs
verzogerullig des HochgebirgskHmas auch bei Wirbel
tierenaus. Manche Frosche und Molche iiberwintern 
im Gebirge aI,s Larven, die im T,al :sich nie dazu ver
anlafit sehen. Manche Singvogel verringern die Zahl 
der Bruten: Rotschwanzchen und Steinschmatzer 
schreiten im Tal regelmafiig 'zu einer zweiten Brut, 
die sie auch meist gliicklich hoch bring en, wahrend 
ihre Artgenossen hoch oben froh sein miissen, wenn 
ihre einzige Brut nicht einem Wetterstufz zum Opfer 
fallt. 

Diese Vogel miissen mit den Sonnenstrahlen zu
frieden sein, die zu ihrem Nest kommen; sie konnen 
nicht, wenn ein Baum oder eine Wolke die Sonne 
verdeckt, den Platz verlassen und der warmenden 
Sonne nachgehen. Manche Tiere haben dieses schein
bar unmogliche Problem aber doch gelost: die Sa
lamander des Tales legen ihren Laich im warmen 
Wasser ab und brauchen sich nicht weiter darum zu 
kiimmern; es ist damit schon genug dafiir gesorgt, 
dafi die Art nicht ausstirbt. Der Alpensalamander 
aber vertraut seine Eier nicht der 6ffenUichkeit an; 
er lafit alle bis ,auf eins oder zwei zugrunde gehen. 
Diese beiden aber Hint er in seinem eigenen Korper 
sich entwickeln; .go kann er seinen Standort veran
dern und limmer die besten Verhaltnisse aufsuchen 
und seiner Nachkommenschaft zugute Kommen lrussen, 
bis er sie endHch der Aufienwelt vollig entwickelt 



42 Die okologische Bedeutung der Klimafaktoren. 

ubergibt. Er ist zum Lebendgebaren ubergegangen. 
Ahnlich macht es die Bergeidechsej auch sie roann 
demSonnenschein folgen, urn sich selbst zu sonnen und 
daher auch die Eier in den GenuG der Sonnenstrah
lungzu bringen. Die dritte alpine Art, die infolge 
des Hohenklimas zur Lebendgebarerin geworden ist, 
ist die Kreuz·otter. In den auGereuropaischen Hoch
gebirgen ist die Zahl dieser "viviparen" Arten noch 
bedeutend groGer. 

1st so der schiidigende EinfluG der alpinen Kalte 
auf die Erhaltung der Art in gewisser Beziehung 
wettgemacht, so bleibt noch die Fmge offen, in
wieweit die Natur auch der schadigenden Kalte auf 
das einzelne Tier Schach zu bieten vermag. Von der 
Schwarzfarbung und der damit gegebenen Moglich
keit, die Warmestrahlung bes-ser 'zu erbssen, iBt 
schon die Rede gewesen. Hat der Korper die notige 
Mindesttemperatur, urn die wichtigsten Lebensver
richtungen ausuben zu konnen - man nennt sie "Er
wachungstemperatur" - erreicht, so kann die Kor
perwarme ,beispielsweise durch die heftigen Muskel
bewegungen beim Fliegen noch etwas erhoht werden. 
Ein dichtes Haarkleid wird den Korper davor be
wahren, daG diese kostbare Warme durch Ausstrah
lung allzu rasch verloren geht. Besonders Fliegen 
und Schmetterlinge des Hochgebirgeszeigen deutlich 
diesen Pelz, und von den Hautfluglern konnen gerade 
die Hummeln, die ja schon im Tal ein warmes Pelz
lein tragen, zahlreich in die alpine Stufe vordringen. 
Einige Zahlen sollen das kurz zeigen. Aus Tirol 
nennt Ri ez I e r (1929) 251Schneckenarten, da von 
kommen im Hochgebirge 84 Formen vor, aber nur 11, 
also nur ein Achtel sind ihm eigenturmlich,alle an
deren finden sich fiuch in den tieferen Stufen. D a 11 a 
Tor r e und Hell e r (1881) geben flir das Tiroler 
Hochgebirge 122 Tagfalteran, von denen 55, also 
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etwas weniger als die Halfte, ihm eigentumlich sind; 
von den 26 damals aus Tirol bekannten Hummeln 
sind aber 24,also nahezu ~lle, alpin! Dieser Arten
reichtum 'ist wohl hauptsachlich dem Ausstrahlungs
schutz durch die Behaarungz,uzuschreiben. 

Selbstverstandlich spielt der Winterpelz der Sau
getiere eine ahnliche Rolle, doch ist dieses Haarkleid 
mit dem der Insekten anatomisch in keiner Weise 
zu vergleichen und auch sonst sind die Verhaltnisse 
des Warmehaushaltes warmblutiger Tiere g.anz an-' 
ders, als ,bei den wechselwarmen Insekten. Bei den 
eigenwarmen Tieren kann ein Schutz vor zu groller 
Warmeausstrahlung dadurch erzielt werden, dall der 
Korper moglichst wenig Vorragungen und Anhange 
besitzt; in der Tat sind bei Warmbluterrassen, die im 
kuhleren Klima beheimatet sind, die Beine, Schwanz 
und Ohren im Verhaltnis zur Grolle des ganzen Kor
pers bedeutend kurzer, ala bei den in warmeren Ge
bieten lebenden Rassen desselben Rassenkreises. 
Rens'ch hat die Kataloge der Saugetiere Eur,opas 
und Nordamerikas durchgezahlt und festgestellt, daB 
nur 17010 aller FaIle sich dieser Regel - man nennt 
sie die All e n sche Proportionsregel - nicht ganz 
einfugen wollen. Es kommt ihr ,also gewill weit
gehende Gultigkeit zu. Auch finden sich bei wech
selwarmen Tieren manche Ersche'inungen, die in 
derselben Weise zweckmaEig sind. 

HauptsachHch bei Vogeln macht sich noch eine 
weitere RegelmaJli.gkeit geltend, diesichal,s Schutz 
gegen iibermaJlige 'Warmeausstrahlung zweckmaEig 
erweist. Innerhalb eines Ra'ssenkrei'ses sind namlich 
im ,allgemeinen die in durchschnittlich :kuhlerem 
Klima lebenden Rassen groller als jene, welche in 
mehr warmerem KHma leben. Ren'sch hat, urn den 
Grad der Gultigkeit dieses gewohnlichal,s Be r g
man n sche GroBenregel bezeichneten Batzes fest-
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zustellen, fiir mehrere paHiarkHsche Standvogel
familien die GroRe von Rrussen klima tisch deutlieh 
unterscheidbarer Gebiete vergliehen und fUr die 
artenreiche Familie der Finkenvogel nur 140/ 0, fUr 
die Raben, Spechte und W aldhiihnera'her iiberhaupt 
keine Ausnahmen fest-stellen konnen. Die Bedeutung 
dieser offenbar sehr weitgehend giiltigen Regel wird 
einem erst klar, wenn man sieh iiberlegt, daR bei 
zunehmender GroRe die Oberflaehe des Korpers nicht 
in dem MaRe zunimmt, wie der Inhalt. Wachst ein 
Wiirfel von der Kantenlange 1 em auf eine solehe 
V'on 2 und 3 cm, so wird die Oberflache 6, bzw. 24 und 
54 cm2 sein; diese Flachen stehen also in einem Ver
haltnis 1: 4 : 9 'zueinander. Die Inhalte der drei 
Wiirfelaber sind 1 bzw. 8 und 27 ems. Ein groRerer 
Korper hat also, bezogenauf die Volumeneinheit, 
jeweils eine kleinere Oberflache. Ein groReres Tier 
hat demnach im selben Sinne eine kleinere Beriih
rungsflache mit der warmeentziehenden AuRenwelt. 
Nun wird es auch nieht mehr iiberraschen, bei In
sekten manche Parallelerscheinung zu dieser Be r go. 
mannschen GroRenregel findenzu konnen. Kalte 
Umgebung erfordert auch erhohte Warmeproduktion 
dureh vermehrten Stoffwechsel, daher i,st das Herz 
der in kalten Gegenden lebenden Tiere meist groRer 
als das von in warmerer Umgebung wohnenden 
(Hessesche Regel). Das Herz des Raubwiirgers, der 
im "W"inter bei uns bleibt, wiegt 16010 des Gesamt
gewichtes, das des nachstverwandten Neuntoters, der 
Zugvogel ist, nur 11%' Dabei darf man die gewaltige 
Flugleistung nicht auRer acht lassen, die dieser 
kleine Vogel alljii:hrlich vollbringt, der im ,siidlichen 
tropischen und gemamgten Afrika iiberwintert. 

Damit ,sind selbstverstandlich die ",Vege der Natur, 
Ihre Geschopfe vor Kalteschaden 'zu ·bewahren, noch 
lange nicht erscho'pft. 'Es sei jedoch nur ganz kurz 
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auf eillige ganzallders gear tete MoglicbJkeiten, von 
den en weitgehend Gebrauch gemacht wird, hinge
wiesen. Eine solche Moglichkeit besteht darin, dan 
das Tier selbst der Kalte ausweicht. Diese EDschei
nung ist ja bei den Vogeln allgemein bekannt, sei 
es als Wandern, urn sich wahrend der kalten Jahres
zeit in oft weit entfernten sudlichen, also warmeren 
Landstrichen aufzuhalten; oder sei es als Streichen, 
urn nur vorubergehend einem Kalteein'bruch in 
nachstbenachbarte Gebiete auszuweichen. Weniger 
bekannt ist, dan auch Saugetiere solche Wanderun
gen unternehmen; vor aHem einzelne Fledermause 
sollen gro£ere Wanderungen ausfuhren und den 
Winter im Tal und nur die schone Jahreszeit auf den 
Hohen der Bel'lge verbringen. Allerdings i,st diese 
ganze Frage noeh ·ziemlich ungeklart, und vo11ends 
aus den Alpen liegen noeh keine speziellen Beob
aehtungen daruber vor. Aueh Gemsen, Hasen und 
Murmeltiere streifen ,bei Einbrueh der Winterkalte 
in tiefere, besser gesehutzte Lagen. In gewissem Sinn 
liegt auch ein Ausweiehen vor der unerwunsehten 
Kalte vor, wenn Tiere, wie Spanner und Eulen unter 
den Sehmetterlingen, die im Tale Naehttiere sind, in 
der alpinen Stufezum Tagleben ubergehen. Manche 
Tiere - Murmeltier, Eiehhornchen, manehe Klein
sauger usw. - 8te11en sieh fur den Winter eine 
sehutzende Behausung her, in der sie die kalten 
Tage und Nachte verbringen. Von den Vogeln sind 
jedenfa11s Zamnkonig und der alpine Sperlingskauz 
hier zu nennen. Kleine Tiere finden unter dem 
Schnee ausreiehenden Kalteschutz. Die dieke winter
liehe Schneedeeke ist ja nieht gleichmafiig kalt, son
dern zum mindesten von einer gewilssen Tiefe an 
immer mehr dem Nullpunkt angenahert. Da,s mogen 
zwei Temper,aturreihen erliiutern, von denen die 
erste Messungen des Russen Woe i k 0 f f in Ka-
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therinell'burg, die zweite Reihe Messungen des Inns
brucker Zoologen S t e i n b 0 c k vom Hafelekar 
(2330 m) sind. Die beiden Forscher fanden: 

An der Obedl. 
in 5em Tiefe 
in 12 em Tiefe 
in 32 em Tiefe 
in 42 em Tiefe 
in 52 em Tiefe 

-15,00C 
-11,3 

9,2 
8,3 
3,0 
1,6 

bzw. an der Oberfl. - 2,40 C 
in 10em Tiefe -4,0 
in 20 em Tiefe - 5,9 
in 30 em Tiefe - 5,6 
in 40 em Tiefe - 4,1 
in 50 em Tiefe - 3,2 
in 60 em Tiefe - 2,1 
in 70 em Tiefe - 1,0 
in 80 em Tiefe - 0,6 
in 90 em Tiefe - 0,2 
in 100 em Tiefe ± 0,0 

Es i·st ·also eigentlich nicht verwunderlich, daU 
man beim Abgraben der winter lichen Schneedecke 
auf kaltefeste Tiere ,stoUt. Besonders Springschwanze, 
Milben, Wiirmer, ferner Spinnen und Insektenlarven 
gehoren 'zu diesen unterm Schnee aushaltenden 
Tieren (Hyp,ochionen von griech. hypo = unter und 
chion = der Schnee). In den Alpen hatzuerst Gams 
{tuf diese Lebeweltaufmerksam gemacht. Besonders 
im Friihjahr trifft man manchmal eine charakteristi
sche Gesellschaft von Schleimpilzen, Schneck en und 
Kafern unter dem !schmelzenden Schnee an, die sich 
hier von garenden und von Pilzhyphen (= Pilz
faden) durchsponnenen Pflanzenresten ernahren. Sie 
ntitzen noch die Strahlungswarme des alpinen Vor
friihlings aus und verschwinden bald nach der Schnee
schmeloze Ischeinbar spurlos. 

Endlich sei noch als Schutzmittel gegen die Win
terkalte dasbekannte und scheinbar recht einfache 
Mittel erwahnt: die ganze unangenehme Zeit zu ver
schlafen. Dafi es einen Winterschlaf gibt, weifi jedes 
Kind; was er 'aber ist, ist selbst heute noch nicht klar 
und eindeutigzu 'sagen. So viel ist jeden:lialls sicher, 
dafi wir as dabei mit einem beeonderen, nur schlaf-
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ahnlichen Zustand zu tun haben, der dem gewohn
lichen Schlaf, den man bei allen Saugetieren kennt, 
nicht gleichwertig ist. Ferner ist sichergestellt, dafi 
nicht die Kalte allein die auslOsende Drsache des 
Winterschlafes ist, da zahlreiche Versuche ein Ein
schlafen bei betrachtlichen Warmegraden, ja selbst 
im Hochsommer,zeitigten; dennoch ist der Winter
schlaf geographtsch auf die kalteren Gebiete be
schrankt, d. h. je weiter wir naClh Norden kommen, 
desto mehr Tiere verfallen ihm und desto langer 
dauert eran. Dnd wenn man sich an die schon mehr
fach erwahnte P,arallelitat zwischen dem hohen Nor
den und den Hohen der Gebirge erinnert, scheint 
es ganz selbstverstandlich, dafi ,auch das k,alte Hoch
gebirgsklima sich in derselben Weise bemerkbar 
macht. Es ist jedoch immerhinauffallig, dafi der in 
den Alpen am hochsten ansteigende Kleinsauger, die 
Schneemaus, kein Winterschlafer ist. 

Die EI'IScheinung steht lauch in auffalligem Zu
sammenhangmit der Anhaufung von Fettmassen im 
Korper und wird sicherlich teilweise davon geradezu 
bedingt - aber ebenfaUs nur teilweise. Genau ge
nommen, liegt bei beiden Faktoren lediglich ein 
aufieres Zusammentreffen zweier besondeI'lS in die 
Augen fallender Erscheinungen vor. Wohl aber 
spielt die Tatigkeit der Einsonderung,sdrtisen ("innere 
Sekretion") bei dieser Erscheinung eine grofie Rolle. 

Verdauung und Stoffwechsel sind wahrend des 
Schlafes stark herabgesetzt, der Darm ist leer oder 
hochstens mit FHissigkeit gefiiUt, das Tier ,zehrt von 
dem aufgespeicherten Fett. Ais Stoffwechselendpro
dukt wird Harn avgeschieden, was von Zeit zu Zeit 
ein Erwachen des Tieres - als Reflex bei einer be
stimmten Harnblasenfiillung - zur Entleerung not
wendig macht. AuRer der Verdauung ist naturgemafi 
auch der Gasstoffwechsel 'stark heJ:labgemindert und 
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infolgedessen die Atmung stark verlangsamt und 
oberflachlich. Ein Murmeltier macht normalerweise 
60 Atemzuge in der Minute, wahrend des Winter
schlafesaber blo.l1 1-9. Dabei treten nach jedem 
Atemzug ungewohnlich lange Pausen auf. Wahrend 
beim gewohnlichen Nachtschlaf die Einatmung des 
Murmeltieres starker ,ist al.s im Wachen, ist diese 
wahrend des Winterschlafes noch bedeutend ober
flachlicher. Die Ausatmung ist frberall's verlangsamt. 
Dagegen tritt beim Aufwachen aU's dem Winterschlaf 
eine heftige Steigerung der gesamten Atmung uber 
da,s gewohnliche Ma.l1 hinaus auf. Die Atmung des 
Murmeltieres betragt - in Kubikzentimeter pro Kilo
gramm Korpergewicht und Stunde gerechnet - fUr 
Sauerstoff im Wachzustand 605, im Winterschlaf 
dagegen blo.l1 30; fur die Kohlensruure wachend 487, 
schI.afend nur 19! 

Selbstverstandlich wird zugleich der Herzschlag 
verlangsamt. Er sinkt bei Fledermausen auf einige 
Dutzend Schlage in der Minute her8Jb. Dadurch ver
ringert sich wieder die Korpertemperatur; beim 
Murmeltier 'z. B. von zirka 27-31° C auf 6-7°. Die 
'l'emperatur ,sinkt ganz allgemein mit der Au.l1en
temperatur, jedoch nur bis zu einer - fur jede Art 
offen bar verschiedenen - untersten Grenze. Nie 
wird diese Grenze ubel'schritten,auch wenn die 
Au.l1entemperatur noch so tief weitersinkt; hier setzt 
unwillkurlich die Warmeerzeugung wieder ein. Der 
winterschlafende Warmbluter ist in mancher Bezie
hung einem wechselwarmbliitigen Tier ahnlich ge
worden. Solcher P,arallelen finden Isich ziemlich 
einige. Besonders kra.l1 ist folgende: Nur unter ganz 
komplizierten Bedingungen i,st es bisher einmal ge
lungen, das Herz eines Warmbliiters nach dem Tode 
des Tieresaullerhalb seines Korpers weitel'schlagen 
zu lassen, wahrend das bei W echsel warm en, 'z. B. dem 
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Frosch, verhaltnilsmalHg sehr leieht und I'egelma.llig, 
selhst monatelang gelingt. Das Herz eines waehen 
Winterschlafers nun versagt I'egelma.llig seinen 
Dienst beim Tode des VeI'suehstieI'es. Wird dagegen 
dills Herz dem Tier wahrend des Wintersehlafes ent
nommen, s'o ka:nn man es ebenso leieht wie etwa ein 
Frosehherz auEerhalb des Korpers IseMagend er
halten! 

Allgemein kann man sagen, daE ein wintersehla
fen des Saugetier infolge seiner stark hera;bgesetzten 
Korperwarme einen stark verringerten Stoffweehsel 
und eine sehr geringe Reizbarkeit aufweist. Die 
Winterschlafer werden in vielem den weehsel
warmen Tieren ahnlieh. Die Einsonderungsdrusen 
spielen dabei eine groEe, aber noch nieht ganz ge
klarte Rolle. J edenfaHs stellt der Wintersehlaf eine 
auEerordentlich zweokma.llig er,scheinende Anpas
sung an die ungunstigen klimatisehen AuEenbedin
gungen dar. 

SehlieElieh ware noeh kurz des Einflusses zu ge
denken, den die haufigen und heftigen Winde auf die 
'fierweltausuben. Tieren, die nieht fliegen konnen, 
die also gewis'sermaEen an der Erde kleben, kann 
der Wind kaum viel anhaben. GroEere flrugfahige 
'fiere, wie es die Vogel sind, ,sind ebenfalls in ihrem 
Bau von den Luftstromungen reeht unabhangig. E8 
sei denn, daE hei den Gebirgsvogeln die Fahigkeit 
zum Segelfliegen etwas besser ausgepragt erseheint, 
als bei den Vogeln del' Tiefebenen. Anders aber 
i,st as bei all den vielen flugfahigen Kleintieren. 
Diese sind ,selbst den im Hoehgebirge normalen 
Windstarken willenlos ausgeliefert. Werden sie ein
lilal von der LuHstromung erfaEt, so bedeutet das fHr 
sie mei,st _daiS Isichere Ende. Unerbittlich werden sie 
fortgeri'ssen und die FaIle, daE die unfreiwillige 
Reise gerade in einer Gegend endet, die aIle Lebens-

Walde, Tlerwelt. 4 
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bedingungen bietet, werden kaum so haufig sein als 
jene, in denen das Tier in unwirtlichem Gelande, 
vielleicht auf kahlen Felsen oder gar auf Gletsehern 
abgesetzt wird. Damit ist die Tat,saehe, dafi bei 
Hochge'birgstieren die Flugfahigkeit meist nieht so 
gut ausgebildet ist, als bei den AngehOrigen der 
gleichen Tiergruppe, ja vielfach sogar derselben Art 
der Niederungen, sehr gut in Einklang ,zu bringen. 
Von einer gering en Verktirzung der FI'tigel ange
fang en, bis 'zum voUstandigen Verlust derselben 
lassen sich aIle Dbergange feststellen. Nach Pusch
n i g weisen z. B. von allen Geradfltiglern (Heu
sehrecken u. ahnl.) des Gebirgslandes Karnten 54010 
irgendwelche El1seheinungen von Fliigelverktirzung 
auf. Von der Heuschreeke Chrysoehraon braehyp
teru,s sind ,zwei Formen bekannt, eine ungefltigelte 
und eine vollkommen flugfahige. Wahrend die erste 
in Karnten nieht selten i'st, wurde die zweite in 
diesem Lande bisher tiberhaupt noch nieht beobaehtet. 
Das,selbe ist der Fall mit Podisma pedestris; von 
dieser Heuschrecke wurde die gefltigelte Ebenen
form erst einmal in Karnten gefangen, wahrend die 
andere an geeigneten Stell en regelmafiig vorkommt. 
Von der Bergheuschrecke Podisma alpina weist der 
Hochgebirgsteil Kiirntens eine wesentlich kurz
fltigeligere Formauf,al,s sie z. B. Niederosterreich 
beherbergt. Diase Form ist als subv,ar. cadnthiaca 
abgetrennt worden. Von dem auf allen Bergwiesen 
hiiufigen Warzenbeifier weisen dagegen nur die 
Weibchen manchmal - aber durchaus nicht aIle -
eine verhaltnismafiige Rtickbildung der Fltigel auf. 
Bei dem auf den Wiesen der alpinen Stufe so kenn
zeichnenden ,sibirischen Keulenhorn 'lliber konnte bi<s
her eine Fltigelverktirzung noch in keiner Weise 
festgestellt werden. Manchem dtirfte auch die in die
sen Zusammenhang gehorige Tatsache ihochst merk-
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wiirdig el'scheinen, dall es selbst fliigellose Fliegen 
gibt, wie z. B. die heUbraune Schneefliege _ .. 
Chionea-Arten -, die im Winter auf der Schnee
decke .schwerfaJlig umherkriecht, langbeinigen Spin
nen vergleichbar. 
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Die Geschichte der alpinen Tierwelt. 
Das Gebaude der Alpen entstand nichtauf einmal. 

In ungeheuer langen Zeitraumen ,spielt sich die Ent
wicklung des Gebirges ab; bald schien der augen
blickliche Zustand ewigen Bestand '.tu haben, bald 
wurde in sttirmischer UmwaJzung eine scheinbar 
neue Entwicklung ,begonnen, die aber doch wieder 
den alten Gesetzen unterworfen war. Schon in der 
Steinkohlenzeit des Erdaltertums liell sich auf dem 
Gebiete der heutigen Alpen eine Gebirgsbildung 
nachweisen, die aber wieder veMchwunden i'st und 
dem Meere weichen mullte. In der Kreidezeit des 
Erdmittelalters erfolgte neuerlich eine Hebung, 
welche ebenfaUs wieder weitgehend abgetragen 
wurde. Erst in der TertHlrzeit mullte das Meer, das 
unser Gebiet schon wieder teilweise iiberflutet hat, 
endgiiltig dem Gebirge weichen. 1m Jungtertiar 
waren die inneren Krafte, die das Gebirge ,aufgebaut 

.* 
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hatten, im wesentliehen zur Ruhe gekommen; wenig
stell'S hat sich seither der Plan und die Anlage des 
Gebirges nieht wesentlieh mehr verandert. Aller
dings muB man sieh die Gipfel jener Zeit urn un
gefahr 1000 m hoher vOllstellen, als sie es heute, 
dureh die Wirkung auBerer Abtragung geworden 
sind. 

In diesem Zeitahsehnitt herrsehte subtropisches 
Klima. Am den Dfern der Seen wuehsen Zimt- und 
Lorbeerbaume, Faeherpalmen und Araukarien ent
falteten in den Talern ein lippiges Wachs tum. Von 
dieser Vegetation, sowie v'om Vorhandenseim zahl
reicher Torfmoore legen uns die Braunkohlenlager 
beredtes Zeugnis abo Fundstellen, die im inneren der 
Alpen gelegen sind, geben uns, wenn aueh sparlich, 
AufsehluB liber die alpine Tierwelt jener fernen Zeit. 
Eine klas'sisehe Fundstatte jungtertiaren Tierlebens 
ist das am Untersee, nahe der Schwei:zergrenze ge
legene Oeningen geworden. Wenn diese Stelle aueh 
langst nieht mehr im Alpengebiet Hegt, so gibt sie 
doeh am ehesten ein zusammenhangendes Bild. Da 
es sieh dabei urn 8eeablagerungen handelt, ist von 
vornherein zu erwarten, daB an Landtieren nur 
solehe erhalten sind, die mehr ,oder weniger zufallig 
in den See gelangten und dort ertranken. 

Wohl am bekanntesten geworden ist ein Skelett, 
das Joh. Jak. Seheuehzer 1726 als betrlibtes Bein
geriist von einem alten Slinder, der Zeuge der Sint
flut war,beschrieb. Es handelt sich dabei, wie der 
groBe U rgeschichtsforscher C u vie r feststellen 
konnte, urn d8is Skelett eines langst ausgestorbenen 
Riesensalam8indeI'lS, Andrias Scheuchzeri, von dem 
ein Verwandter noch heute in Japan lebt. 

Entsprechend dem ungeheuren. Baumreichtum der 
damaligen Walder - man kennt mehr als .150 ver
schiedene Baumarten -, wareine reiche Flille von 
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Insekten vorhanden, wobei die Familie der Pracht
kiifer beispielsweise unvergleichIich artenreicher 
auftrat als heute. Ameisen, Termiten, Mucken, ",Van
zen, darunter eine Riesenwasserwanze, waren da, 
denen wieder eine Anzahl Spinnen nachstellte. Zahl
reiche Schneck en und Muscheln,aber auch Asseln 
und Flohkrebse, ja sogar Wintereier der letzteren, 
sind uns erhalten. Von Wirbeltieren bewohnten den 
See hauptsachIich kleine Weififische, aher neben 
vielen anderen Formen auch ein meterlanger Hecht. 
Die Kriechtiere und Lurche, hauptsachlich vertreten 
durch Kroten und Schildkroten, boten ein recht· ge
mischtes Bild, in welchem aber ebenfaHs Formen, die 
am meisten Verwandtschaft mit heute in den Tropen 
und Subtropen Asiens lebenden zeigen, uberwiegen. 
Ein Affe, der der heute nochauf Sumatra lebenden 
Gattung Hylobates angehort, ist uns nicht nur aug 
Oeningen, sondern beispielsweise auch aus Goriach (bei 
Tamsweg, Salzbg.) bekannt. Neben Fledermiiusen und 
Beutelratten scheint damals der Pfeifhase Lagopsis, 
etwas kleiner aIls ein Kaninchen, das haufigste Klein
siiugetier gewesen zu isein. Das gefahrlichste Raub
tier war der Amphicyon, den man als barenartigen 
Hund bezeichnen konnte. Einen fast unerschopflichen 
Formenreichtum hoten die Huftiere, denen die uppige 
Vegetation ja reichIich den Tisch deckte. Geweihlose 
Hirsche VOn Reh- Ms zu Rentiergrofie, eigenartige, 
altertiimliche Wildschweine, vereinzelt noch das 
riesenhafte Kohlenschwein, Anthracotherium, ferner 
das yom Pferdestammbaum her bekannte Hipparion 
sind hier zu nennen. Recht eigenartig mutet es all, 
dafi auch etliche Dickhiiuter das Gebiet der Alpen, 
wenigstensan seinen Riindern, bewohnt haben. Fur 
die tropische Tertiiirzeit kommen vor allem in Be
tracht nahezu hornl{)se Nashorner, Aceratherium, von 
denen verschiedene Arten von der Steiermark ,bis in 
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die Westschweiz hiniiber vorkamen. Auch Elefanten, 
und zwar Dinotherien und MalStodonten, konnten 
nachgewiesen werden. 

Ein fliichtiger Blick auf eine Obersichtskarte 
von Asien geniigt, um sich 'Zu iibel'iZeugen, dafi 
Europa damals wie heute nicMs anderes ist, als ein 
kleines, aber reich gegliedertes Anhangsel die.ses 
riesigen Erdteiles. Die Alpen erscheinen darin ge
wissermafien als vorletzte Auslaufer jener unge
heuren Gebirgsziige, die ,sich vom aufier.sten Osten 
Asiens heriiber erstrecken. Eine geologische Karte 
zeigt allerdings, dafi diese Faltenziige nicht ganz so 
einheitlich sind, wie sie auf den ersten Blick er
scheinen mogen. Es mengen .sich da jiingere und 
altere Gebirge durcheinander. Ein Karten'blatt, daIS 
den Zustand zur Zeit des Erdaltertums, 'al,so etwa der 
sogenannten Steinkohlenzeit, 'zeigen wiirde, konnte 
uns naturgemafi nicht das heute gewohnte Bild vor
fiihren. Wir wiirden, wie schon angedeutet, vor aHem 
die Alpen verlnissen. Statt dessen konnten wir sehen, 
dafi sich unter anderem dort hohe Gebirge erhoben, 
wo heute Schwarzwald und Voge.sen, Harz und Su
deten stehen. Auch das heute noch fast 3000 m er
reichende Rhodopegebirge (Bulgarien) ,bestand schon 
damals. Ebenso ragten schon in diesen fernen Zeiten 
im Mittelpunkt des eingangs erwahnten Systems von 
Gebirg,sziigen gewaltige Ketten gen Himmel. Hindu
kusch, Pamir, Kwen-Iun usw. sind "palaozoische" 
G6ibirge, d. h. ihre Bildung falIt in die Zeit des Erd
altertums. 

Dort konnte sich ,schon in Zeiten, da es iiberhaupt 
noch keine Wirbeltiere gab, eine Tierwelt hera.us
bilden und entwickeln, die ganz dem Leben in der 
alpinen Stufeangepafit 1st. Mag auch die absolute 
Hohenlage dieser Stufe im Laufe der Zeiten ge
schwankt haMn; das Gebirge, das ja heute noch bis 
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zu 6000 und 8000 m emporragt, bot damals noch viel 
mehr Raum, einem zugleich mit warmer werdendem 
Klimaau:l)steigenden Waldgurtel nach oben auszu
weichen. Der alpinen Tierwelt, die sich dort ent
wickelte, standen also die bst unvorstellbar langen 
Zeitraume des geologischen Mittelalters und der 
Erdneuzeit f.ast frei von wesentlichen Storungen 
zur Verfugung. Anders war das in Europa. Hier 
sind die palao'zoischen Gebirge immer mehr abgetra
gen worden und waren wohl langst keine Hoch
gebirge mehr, ale endlich in der Tertiarzeit Pyrenaen, 
Apenninen, Dinariden, Karpathen und Alpen auf
gefaltet wurden. Die Zeit 'seit der Bildung der Alpen 
i,st etwas knapp, um die Entwicklung einer reich· 
haltigen und selbstandigen alpinen Hochgebirgs
fauna verstandlich zu machen. Demnach durften wir 
heute beim trberschreiten der Baumgrenze in den 
Alpen keinerlei auffalligem Wechsel in der Tier
welt begegnen. Wir waren hochstens berechtigt, dort 
oben noch Kulturfluchteranzutreffen, die gezwungen 
sind, in diesen armlichen Verhaltnissen den Lebens
abend ihrer Art zu verbringen. 

Dan dem nioht so i,st, verdanken wir - vielleicht 
- dem Umstand, dan gleichzeitig mit der Bildung 
der europaischen Faltengebirge eine Brucke ent
stand, die es den Alpentieren Zentralasiens ermog
lichte, dieses alpine Neuland Europas zu Ibesiedeln. 
Denn das Nordiranilsche Randgebirge, das sich vom 
70. bis etwa zum 45. ostl. Breitegrad erstreckt, ent
stand ebenfalls iill Tertiar. Aus dem ostlichen Kwen
lun (450 ostl. Lange) kennen wir heute 24 Arten von 
echten ,alpinen Vogeln. Fast die HaUte davon hat die 
Brucke des Nordirani,schen Randgebirges nach dem 
Tertiar uberschritten: 11 Formen dieser Artenkreise 
kennen wir aus dem kilikischen Taurus im Suden 
Klein3Jsiensj von hier nach Westen gebietet heute 
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das agaische Meer dem weiteren Vordringen von 
alpinen Tierformen unerbittlich Halt. 1m Ausgang 
des Tertiars jedoch trennte eine breite Landbriicke 
zwi,schen Stidosteuropa und Kleinasien das Becken 
des Mittelmeeres vom Schwarzen Meer . .i\gais heillt 
das verschollene Land, von dessen Hochgebirgsnatur 
der heute noch tiber 2400 m aufragende Psiluritis auf 
Kreta ein letzter Zeuge i,st. Diese alte Gebirgszone, 
von der der kretische Inselboden nur einen durch 
Brtiche ,begrenzten Ausschnitt bildet, war die vor
libergehend gangbare Brticke vom Taurus zu den 
Dinariden, dem tertiaren Faltengebirge an der West
seite der Balkanhalbinsel. So stand den Hochgebirgs
tieren Zentralasiens eine Zeit lang, etwa vom 
Miozan bis ins Ispate Pliozan ein Tor nach Europa 
offen. Hier einmal angelangt, leiteten die Dinariden 
liber ins alte Gebirge der Rhodopen oder tiber die 
Transsylvanilschen Alpen ,~u den Karpathen und Su
deten, oder geradewegs weiter in die Alpen. Diese 
vermittelten wieder den Weiterweg zu den Apen
ninen; von den 24 Hochgebirgsvogeln des Kwen-lun 
sind 13 schon vor Kleinasien zurtidkgeblieben (z. T. 
vielleicht iiberhaupt nie westwartls vorgedrungen), 
6 Arten davon haben die Alpen erreicht: Schneefink, 
Wa;sserpieper, Mauerlaufer, Ringdrossel, Fltievogel 
und Alpendohle. So wie diese 6 starr an einen 
nach Klima und Pflanzendecke eng umschrie
benen Lebensbezirk angepallten Vogel, dem - wenn 
auch nur vortibergehend - ltickenlos geschlossenen 
Zug von Hochgebirgen von ihrem Ursprung'sgebiet 
westwarts bis zu uns folgen konnten, so konnten 
wohl auch Tiere, die anderen Familienangehoren, 
auf diesem Wege die Alpen erreichen. Ala sicher 
konnen wir das 'z. B. von der Gemse annehmen. 

Langlsam, schon gegen Ende des Tertiiirs, im Plio
zan, tritt eine Verschlechterung des Klimas ein, es 



Die Geschichte der alpinen Tierwelt. 57 

wird kuhler und gibt mehr Niedel'lSchlage. Zahlreiche 
der vorgenannten Tiere sterben aus oder waJ;ldern in 
andere, warmere Gebiete ,ab und neue Tiergestalten 
treten auf. Besonders bemeflkenswert ilSt darunter 
der Sabeltiger oder Messer,zahn (Machairodon), eine 
Gattung, welche den groBen Katzen sich anschlieBt, 
a'ber doch, besondel'lS wegen der Bezahnung Ver
wandtschaft mit den Baren andeutet. Seinen Namen 
hat da;s Raubtier von den flach messerfOrmigen und 
oft an den Kanten gezahnelten Ha;uern des Ober
kiefers, die eine furchtbare Waffe gewesen sein 
mussen. Wahrscheinlich in diesen ktihleren Ab
schnitt am Ausg,a:ng des Tertiafls faUt die eben ge
schilderte Einwanderung der Hochgebirgstiere Zen
tralasiens. 

Unaufhaltsam nahert sich nun die Entwicklung 
jener gewaltigen Vereisung, deren Spur en unser en 
Alpen ihr charakteristisches Gepriige verleihen. Es 
ist auf unserer Erde ja nicht das einzige Mal, daB 
derartige Kiilteperioden hereinbrachen. Sie konnten 
nachgewiesen werden fur die iilteste Zeit, das so
genannte Algon'kium, fUr das Unterkambrium, fUr 
das iiltere Devon, ferner machtige Vereisungen im 
Perm, die sich uber Australien, Sudamerika, Sud
afrika, dann in A,sien von Persien bis Vorderindien 
eflstreckten. Selbst noch in der Trias und im Jura 
bewirkten scharfe Klimaverschlechterungen das Aus
sterben verschiedener Tiergruppen. Am genauesten 
bekannt, aber dennoch immer noch voU von Ratseln, 
ilst das jiingste, vielleicht umfa,ssendste Ei'S.zeitalter, 
das Diluvium, das sich zwischen da;s warme Tertiiir 
und un sere Gegenwart einschiebt. 

Dabei i,st zu ,beach ten, daB da's Wort "Eiszeit" 
eigentlich irrefuhrend wirkt, insofern, als es slch im 
Diluvium nicht urn eine einzige, einheitliche und un
unterbrochene Ei,szeit handelt. Die Geologen sind 
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sich vielmehr Hingst dariiber einig, dafi es sich urn 
mehrere, durch warme Zwischenzeiten getrennte Pe
rio den handelt. trber ihre Zahl gehen die Meinungen 
ja nochauseinander. J. B a j e r beispielsweise ver
ficht die Anschauung, dafi es sich blofi urn zwei, 
durch ein einziges grofies Interglazial getrennte Eis
zeiten handle, wahrend W. So erg e I flir einen elf
maligen Wechsel von kalten und warmen Zeiten ein
tritt. Ais das "offizielle" und von der Mehrzahl der 
Fachleute anerkannte Schema kann man das von 
A. Pen c k aufgestellte betrachten, in dem er vier 
Ei,szeiten, die durch drei Zwi,scheneiszeiten getrennt 
werden, festlegt. Die Benennung dieser vier Eis
zeiten erfolgt nach Bachen, in deren Gebiet die 
Endmoranen besonders gut beohachtet werden 
konnten. 

Die Raststationen dersich endgiiltig ,zuriickzie
henden Eismassen werden nach Vorkommen in den 
Stubaier Alpen mit den Namen Biihl-, Gschnitz- und 
Daun-Stadium bezeichnet. Bei graphi'scher Darstel
lung dieser Verhaltniese ergibt sich folgende Klima
kurve. 

Alfdiluvium 
Plioziin 

'- /'\ ( 

\ /SiinA I Mindel-RiB 
VMinrJe!\.J Inferglaz/al 

(Jiinz Mindel 

Jungdiluvium Segen-

'- ,--.., war! 

Abb. 4. Schemlltische Klimllkurve der Eiszeit nach Pen c k. 

Ein ganzer Wald von Vermutungen und Hypo
thesen sucht Antwort zu geben auf die Frage nach 
den Ul'sachen dieser Katastrophe. 1m Mittelpunkt 
der Besprechungen steht zur Zeit wohl die ver
einigte Theorie von A. Wegener, W. Koppen und 
M. Milankovitch. Letzterer hat auf Grund ver-
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schiedener aetronomischer Theorien die Xnderungen 
der Sonnenstrahlungen ftir die let~ten 650000 Jahre 
berechnet und in der 'sogenannten Strahlungskurve 
zur Darstellunggebracht. Diese ,sehr kompIizierte 
Kurve ,zeigt nun auffallenderweise vier Paar starke 
AUSischlage nach unten an, die Zeiten starker Ab
ktihlung darstellen und von W. K 0 p pen mit den 
vier Eiszeiten Pencks verglichen werden. Zu 
diesen Schwarrkungen in der Erdbahn kommen noch 
aI,s mitbestimmend Schwankungen in der Erd'stellung, 
eben die We g e n e r sche Polverlagerungstheorie 
hinzu. Da sich aber auch gegen diese vereinigte 
Theorie gewichtige Grtinde ins Feld ftihren lassen, 
muB man heute leider noch bekennen, daB wir tiber 
die Ursachen der Eiszeitnichbs wi'ssen. 

Auch fiber die alpine Tierwelt des Diluviums sind 
wir aus verstreuten Funden nur ganz beilaufig un
terrichtet. Ins'besondere gilt dllis flir den Zeitraum 
vor dem gr,oBen Interglazial, also flir das Altdiluvium. 
Die Klimaverschlechterung hat nur ganz allmahIich 
jene Grade erreicht, die zur gewaltigen Vereisung 
in Nordeuropa, Amerika und den Alpen geflihrt hat 
und nirgends laBt sich eine schade Grenze gegen
tiber dem TerWir festlegen. Daher kommt es wohl 
auch, daB es ISO vielen Tierformen, die wir frtiher flir 
das alpine Tertiarkennen gelernt haben, mogH.ch 
war, dem Verhangnis zu entfliehen und sich in gtin
stigere Gegenden zu retten, wo sie uns noch heute 
in vielfach nahe verwandten Formen entgegentreten. 
Andere Formen konnten sich wiederum dank ihrer 
Anpassungsfahigkeit in den Alpen selbst bzw. in 
alpennahen Gebieten halten, bis auch sie v'or dem 
unerbittlich vordringenden Eilse weichen muBten. 
Hier ist besondel's ein Elefant, Elephas Trogontherii 
zu nennen, dassen fossile Reste in den altdiluvialen 
Schottern mit aller Scharfe den ihm zugehorigen 
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Abschnitt der Alteiszeit kennzeichnen. Ebenso ge
hort eine Reihe von Schneck en und Muscheln, aber 
auch von anderen Tieren, hierher, so daR man ge
radezu von einer typi'schen T,iergeseHschaft, der 
'rrogentherii-Fauna spricht. 

Wahrend der starksten Ausbildung der Eiszeit 
konnten nattirlich weder Elefant noch Muscheln, noch 
andere Tiere im eigentlichen Alpengebiet leben, da 
ja alles Lebende von den Gletschern verdrangt 
wurde. Nur eine Moglichkeit i'st denkbar, dan sich 
anspruchslose Gewachse und niedere Tiere 'selbst 
wahrend der star'klsten Verei,sungauf den Hohen der 
Alpen gehalten haben. Man darf sich namlich nicht 
vorstellen, daR die gesamten Alpen von einer voll
kommen einheitlichen und nirgends unterbrochenen 
Eiskappe uberdeckt waren. Vielmehr ist es ziemlich 
sicher, daR da und dort einzelne Hochgipfel und 
steile Felsgrate inmitten des ewigen Schnees wie In
seln hervorragten. Solche apere Inseln gibt es ja 
auch heute nicht nur in den Alpen, sondern beispiels
weise auch in dem von Inlandeis bedeckten Gron
land. Dort nennen die Eskimoer diese Fellsinseln im 
E~se Nunatakker, ein Wort, das von der Wissenschaft 
auch fur jene wahrend des Diluviums vom Eilse frei 
gebliebenen 6rtlichkeiten verwendet wi rd. Solche 
Nunatakker sind vielleicht fUr manches z1Lhe Lebe
wesen schutzende Freistatt geworden, bis das lang
sam heranruckende Interglazial nach Jahrtausenden 
sie wieder befreite. 

Hauptsachlich aulS den Forschungen uber die 
interglaziale Pflanzenwelt laRt sich folgern, daR der 
jeweilige Ruckzug der Gletscher am Ende einer Eis
zeit nicht ein plOtzlicher, sondern ein ganz lang
samer, allmahlicher gewesen ilst; ein klassisches Bei
spiel hierfUr Ibieten Funde aus der Luneburger Heide. 
Als Zeugen der arktischen Flora der Eiszeit finden 
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sich zu unterst Reste der Zwergbir'ke; in den dar
tiber liegenden Schichten finden sich dann Fahren 
und noch weiter oben die Fichte. Dann stellen sich 
Laubhalzer ein, namlich Eichen, Rot- und Weifi
buchen, Haselnufi, Erlen, Linden, selbst Stechpalmen; 
ferner Eiben und Wei1ltannen. Damit i,st der Hahe
punkt der Zwischeneiszeit erreicht und nun lii.1lt sich 
wieder ein allmahliches Abklingen feststellen: die 
Laubbiiume verschwinden, dann die Wei1ltannen, 
dann die Fichte, schliefilich bleiben nur mehr Fahren 
und Birken ubrig und endlich .zeigen fossilleere 
Sande und Geschiebe, dafi wiederum eine Eiszeit ihr 
kaltes Grab dartiber deckt. 

Einen ahnlichen Verlauf kann man flir das eigent
Hche Alpengebiet annehmen, nur mu1l man bertick
sichtigen, da1l in der Natur nicht :alles nach dem 
gleichen Schema geht. Auch in den Zwischeneis
zeiten, insbesondere in der grofien Mindel-Rifi-Zwi
scheneiszeit mach en sich da und dort einzelne Phasen, 
die eine Unterteilung ermoglichen geltend, und 
schliefilich sind damals, genau so wie heute auf 
einem grofieren Gebiete, wie es eben die Alpen dar
stellen, gewilsse regionale Klimaunterschiede an
zunehmen. Auch darf man nicht verge-ssen, dafi 
gerade diese Mindel-Rifi-Zwischeneiszeit sich liber 
einen grofien langandauernden Zeitraum el'streckt 
hat, der jedenfalls gro1ler ist als die Zeit, die seit 
der letzten Eiszeit bis heute verflossen ist. 

Eine Reihe von InterglaziaUunden aus dem In
neren der Alpen und von ihrem Rande unterrichten 
uns tiber die Verhiiltnisse der alpinen Zwischen
eiszeiten. Bei der noch immer nicht vollig geklarten 
Chronologie des Diluviums lii1lt sich nicht immer 
einwandfrei feststellen, in welche Stufe die ein
zelnen fossiIflihrenden Schichtenzu stellen sind, 
doch handelt es sich bei den meisten der im folgen-
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den Besprochenen um Reste der dritten, jedenfalls 
einer warmen Zwischenperiode. 

Schon 1896 fand B a It z e r nahe dem I>seosee am 
AlpensUdrand zwischen den Dorfern Pianioo und 
Sell ere foosilreiche Schichten, die bestimmt inter
glazialen Drsprungs sind. Die haufigsten VorkolU
men sind WeiJltanne, die heute auf dem Balkan 
lebende Fohre Pinus Peuce, die Wei£buche, der 
immergrilne Buchs, ein Ahorn, AceI' obtusatum, und 
endlich eine gro£blUtige Alpenrose, Rhododendron 
ponticum. Dnter 31 hoheren Pflanzen, die ,als sicher 
bestimmt geIten ,konnen, ist die Uberwiegende Mehr
zahl, nii:mlich 28, heute im kolchischen Gebiet, am 
Ostrande des Schwarzen Meereszu finden. 21 sind 
darunter, die noch heute im insubrischen Gebiete 
wachsen. Von den nicht kolchi>schen Arten i,st Pinus 
Peuce auf dem Ba>lkan, der Goldregen, L'aburnum 
alpinum in den Alpen und Mittelitalien und die 
Schneerose, Helleborus niger, in den Siid- und Ost
alpen zu Hause. 

Wohl aus demselben Interglazial stammt die Flora 
der Hottinger Breccie,auf die erstmals 1857 der 
Dichter und Geologe Adolf v. Pic hIe r aufmerk
sam gemacht hat. Unter den 42 sicheren Arten 
fehlen heute deren 6 in Nordtirol vollig und besitzen 
hier auch keine Verwandten. Drei davon, die schon 
genannte AlpenfOise (Rhododendron ponticum), der 
wilde Wein (Vitis silvestris) und der auoh genannte 
Buchs (Buxus sempervirens) trag en ein entschieden 
sUdliches Geprage. Von den fUr Pianico-Sellere ala 
haufig angegebenen Arten kommen die pontische 
Alpenrose, der Buchs und die Wei£tanne auch in 
Hotting vor. 

J edenfaHs kann es heute als gesichert geIten, daB 
wir as in den Zwischeneiszeiten keinesfalls mit 
einem Steppenklima zu tun haben, sondern mit einem 
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feuchten Seek lima, daiS mit seinen warm-gemlifiigten 
Temperaturen tiberall dem Walde einen weitoo 
Herrscherkrei,s einraumte. Da.G neben den Waldern 
wenig:stens am Alpenrande noch waldfreie Gebiete 
und ausgedehnte Moore bestanden haben, zeigen uns 
Aufschliisse von Gondiswil-Zell in der Schweiz, 
wo Ablagerungen eines verlandenden Mo·ores gefun
den wurden, die jedenfaUsaus einer Zeit stammen, 
da der Hohepunkt des Interglazials erreicht, wenn 
nicht iibeI'lSchritten war. Die Verlandung, die an
fanglich in einer Weise vor sich geht, wie sie auch 
heute zu erwarten ware, schlagt plotzlich in eine 
Richtung um, die isich nur mit dem Herannahen 
glazi1alen Klimas erklaren la.Gt; es findet sich nam
lich 'statt des zu erwartenden mesophytischen Misch
laubwaldesals Schlu.Gphase ein Birken-Legfohren
wald, wie er heute nirgends in der SchweiQ;, aber 
z. B. in Ru.Gland an der Lena vOl'kommt. Auch die 
im Gondiswiler Moor gemachten Funde von Mammut, 
Rhinozeros, Ren und einem Wildpferd deuten darauf 
hin, da.G wenigstensam Alpenrande da und dort 
gro.Gere waldfreie Flachen bestanden haben. Da.G die 
genannten Tiere, die ja mehr die freie Weite bevor
zugen, nicht weit in das Alpeninnere eingedrungen 
sind, ist begreiflich. 

Schon knapp innerhalb des Alpenrandes bei Kuf
stein fand sich in einer Hohe von 600 m eine inter
glaziale FundlStatte, die Tischoferhohle (die Schafer
hOhle) im Kaisergebirge. Die Funde liagen im 
Hohlenlehm, der von ei-nem grauen Letten, einer 
glazialen Schmelzwasserablagerung 'bedeckt ist. Schon 
hier tritt uns eine ganz andere Fauna entgegen als 
im flachen Vorlande und aIle im Alpengebiete ver
streuten Funde zeigen, da.G das alpine Ch'ara:ktertier 
der Zwischeneiszeit der Hohlenbii.r ist (Uraus spe
laus undseine nachat verwandten Formen). Die 
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'I'ischoferhohle birgt auf engem Raume die Reste von 
zirka 200 erwachsenen und 150 jugendlichen Rohlen
baren. Daneben finden sich zahlreiche tJberreste 
vom gewohnlichen (nicht dem Polar-) Fuchs und 
dem Steinbock. Typische Raubtiere jener Zeit fanden 
sich in den Resten des RohlenlOwen und del' Rohlen
hyane, sowie des W olfes. Endlich weist die Rohle 
noch sparliche Reste eines Rens auf, das wahrschein
lich v'on einem del' genannten Raubtiere hineinver
schleppt wurde. Dann einzelne Knochen einer Gemse 
und Zahne eines Murmeltieres, die wahl'1scheinlich 
einem ahnlichen Schicklsal wie das Ren erlagen. 
Rentierreste sind u. a. auch aus del' Stuhleckhohle 
(Steiermark) bek8innt. 

Die schon etW8!S hOher, namlich bei 950 m ge
legene Drachenhohle bei Mixnitz in del' Steiermark 
weist eine ganz ahnliche Zusammensetzung del' in
terglazialen Tierwelt auf. 

Selbst den Elch konnte man bereits mehrfach aus 
dem Alpengebiet nachweisen. So konnte ein Forster 
aus einer in etwa 1700 m gelegenen Rohle nachst del' 
Muhlecker Spitze (Steiermark) die Reste von 9 EIchen 
bergen, darunter ein beinahe vollstandiges Skelett, 
das heute im Neuen Museum fur Natu~kunde in Salz
burg steht. In den Karwendelvorbergen bei Krun an 
del' Isar (Oberbayern) entdeckte del' Lauterseehannes, 
seines Zeichens einfacher Gemeindehirte, eine Elch
schaufel und einzelne Knochen, die jetzt in del' pa
laontologischen St'aatssammlung in Munchen ver
wahrt sind als Beleg fUr das prahistorische, viel
leicht eiszeitliche Vorkommen von EIchen im Alpen
gebiet. 

EbenfaUs nicht weit vom Alpenrande entfernt, 
abel' in einer Rohe von 1500 m liegt eine weitere 
interessante Fundstelle, das Wildkirchliam San tis 
in del' Schweiz. Hier treffen wir die typi'sche alpine 
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Waldfauna an, wei taus tiberwiegend natiirlich wieder 
del' Hohlenbar, der ja nahezu in allen Hohlen dieser 
Hohenlage, beispielsweise auch am Untel'lsberg bei 
Salzbul'lg gefunden wird. An Raubtieren ferner noch 
HohlenlOwe, Hohlenpanther, Alpenwolf (Cuon) wnd 
gewohnIicher Wolf. Von uns vertrauten Tiergestal
ten wurden Reste vom Steinbock, der Gemse, dem 
Edelhil'sch, Murmeltier, Edelmarder, sowie vom 
Dachs und, al-s einem Vertreter der Vogelwelt, von 
der Alpendohle geborgen. Wieim nicht weit ent
fern ten WildenmannIisloch am Selun bei 1600 m fest
gestellt wurde, gehen HohlenlOwe und Edelhirsch 
noch bis zu dieser Hohe. 

Von ganz besonderem Interesse ist es nun, da..B 
eine interglaziale Station im Hochgehirge aufgefun
den werden konnte. Es ilst dies das fast 2500 m hoch 
gelegene Drachenloch ab Vattis im Taminatale 
(Schweiz). Der Drachenberg, in dem -sich dielse Hohle 
fand, war ein Nunataq, ogenau ISO wie das Wild
kirchli, also eine wah rend der Eiszeit vom Eise frei 
gebliebene Insel. Wahrend der Zwischeneiszeit, in 
der die Ablagerungen gebildet wurden, mufi die 
Wald- und Schneegrenze bedeutend hoher gewe,sen 
sein aI'S heute. 

Die reiche FundHste vom Drachenloch umfafit die 
Reste von tiber 1000 Hohlenbiiren, von Wolf, Fuchs, 
Hermelin, Edelmarder, der dort heute nur bis zirrka 
1800 m ansteigt, dann Gemse, Steinbock, Murmeltier, 
Schneehase, Schneemaus, zahlreichen Fledermausen, 
ferner Alpendohle und Fltievogel. Also auch hier 
mit Ausnahme der alten Raubtiere eine uns heute 
ganz gelaufige Hochgebirgsfauna. Nur ein Name in 
der Liste fehIt, weil von ihm keine Knochen gefun
den wurden, wohl a:ber anderweitige unverkennbare 
Anzeichen seines Vorkommens; der Mensch. Sein 
Auftreten in den Alpen fallt unzweifelhaft spatestens 
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in das letzte Interglazial und dafi er auf seinen Jagd
zligen bis in Hohen von 2500 m kam, beweist uns das 
Drachenloch. Die.s war namlich kein Aufenthaltsort 
lebender Hohlenbiiren, sondern ohne Zweifel eine, 
wenn auch vielleicht nur vorlibergehend benlitzte 
W ohnhohle des Menschen; gewissermafien die alteste 
alpine Schutzhlitte, die er gelegentlich seiner 80m
mer lichen Streifztige aufsuchte. Diese Streifztige 
mtissen sehr erfolgreich gewesen sein, sonst konnte 
nicht diese einzige verhaltnismafiig kleine Fund
statte die Reste von mehr als tausend erbeuteten 
Baren bergen. 

Gleich wie der tJbergang von einer Eiszeit zur 
folgenden Zwischeneiszeit nie ein plotzlicher ge
wesen ist, so erfolgte auch das let'zte Vorrticken des 
nordischen Inlandeises, wie aueh drus der alpinen 
Gletscher nicht in 'stetem Zuge, sondern mit vielerlei 
Schwankungen. Aber schliefilich waren die Eis
mass en so weit vorgedrungen, dafi ,sie nur mehr 
einen verhiiltnismafiig schmal en Gtirtelzwischen sich 
eisfrei liefien, das sogenannte Zwisahengebiet. Hier 
ergQlssen sich die ungeziihlten Schmelzwasser der Eis
wtisten und sammelten sich ,zu riesigen Stromen, die 
auf weite Fliiehen alles tiberfluteten. Da;s Land, das 
auch von diesem Element ver8chont blieb, beher
bergte eine seUsam bunt zusammengewtirfelte Tier
gesellschaft. Fltichtlinge aus den Alpen und dem 
hohen Norden, Zuwanderer aus dem fernen Osten 
und die schon von frtiher her hier einheimischen 
Arten; aIle diese wurden hier durch die eisige Not 
auf engem Raume zllsa;mmengedrangt. 

Unmittelbar vor den Gletschern in Streifen von 
einigen hundert Metern Breite war der Boden von 
Sand, Schlamm und GeroIl bedeekt. In grofierer Ent
fernung davon breitete sieh eine Landschaft von 
kennzeichnender Eigenart, eine Moos- und Flechten-
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steppe mit reichlich Silberwurz (Dryas), die so
genannte Tundra aus. Hier lebten das Mammut mit 
dichtem, langem Haarkleid, das woUhll!arige Nashorn, 
der kleine Moschusochse, der heute sich auf Gron
land und das nordliche Kanada zurlickgezogen hat, 
dann der Riesenhirsch mit seinem drei bis vier Me
terweit iausladenden Geweih (vielleicht der grimme 
Schelch des Nibelungenliedes). Ferner gehoren hier
her der schon genannte Hohlenbar und als Jagdtier, 
aber nicht als Haustier des Eiszeitmenschen dlliS Ren, 
schlie.Glich Wisent (Bison), .A:uerochse und Wolf, 
Fuchs und Schneehase; das sind wohl die bekann
testen Bewohner der Tundra im jungdiluvialen 
Zwischengebiet. Ob auch der Auerochse in der 
Tundra selbst lebte ist allerdingls etwas unsicher. An 
Vogeln dieser Zone sind zu nennen: Schneehlihner, 
Schnee-Eule, Alpenammer und die nordische Alpen
lerche. Ferner lebten hier noeh die Bergeidechse, die 
Kreuzotter, der Taufrosch, einzelne Salmoniden 
(Forellenarten) und zahlreiche Formen aus fast allen 
Gruppen der niederen Tiere. 

AuEer der genannten Tundra gab es im Zwischen
gebiete noch weitreichende Stepp en, aIlS deren Cha
raktertiere nur die Wildpferde und das Dschiggetai, 
der mongoHsche Wildesel, die Nager Bobak, Ziesel 
llnd Zwergpfeifhase, sowie Auer- und Spielhahne 
genannt seien. 

A1s endlich die Eiszeit ihrem Ende zuging und es 
langsam wieder warmer wurde, konnten die meisten 
der frliher erwiihnten Tiere die neuen besseren Ver
hiiltnisse nicht mehr ertragen und starben daher aus. 
Nur wenige, hauptsachlich unter den wirbellosen 
Tieren, konnten sich anp1assen. Einzelne rlickten dem 
Ei'se nach dem Sliden, den Alpen 'ZU, aber nicht nach 
Norden. Tens, weil sie durch dieausgedehnten 
Stimpfe und rei.Genden Strome des Tieflandes auf-
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gehalten wurden, teils weil sie aich nur in felsigen 
Gebieten wohl fiihlten und deshalb das Tiefland 
nicht betreten wollten. Hierher zahlen Schneemans, 
Murmeltier, Stein- und Gemswild. Andere Tiere, die 
ebenes Gelande bevorzugen und das Gebirge meiden, 
wie z. B. Ren, Moschusochse, Vjallfrall, Polarfuchs 
und Lemming folgten dem ,zuriickweichenden Eise 
nur nach Norden, aber nicht in die Alpen; und eine 
dritte Gruppe, zu der neben anderen Schneehase und 
Schneehuhn gehoren, wich dem warmeren Klima so
wohl nach Norden, als auchzu den Alpen hin aus. 
An geeigneten Orten, wie k'alten Quellen, Mooren, 
einzeln stehenden Bergen des Zwischengebietes 
konnten manche der niederen Tiere sich noch bis 
heute halten; ja, in den klalten tiefen Zonen grollerer 
Seensogar Wirbeltiere, namlich die Coregonen oder 
Felchen. Man bezeichnet diese Tiervorkommen ge
wohnlich ala Glazialrelikte. 

So hat die Eiszeit wie ein Sturmwind Scharen von 
Geschopfen, die einst tiber den ungeheuren Raum 
von Europa und Asien verbreitet waren, derartzu
sammengeweht, dall wir heute die Leichen zahlloser 
dieser Unglticklichen im Herzen von Europa in einem 
Grabe vereint finden. Was sich noch retten konnte 
hat langst die letzte Zufluchts,stiitte erreicht, den 
hOchsten Norden des Erdballs, die hOchsten Hohen 
der Alpen oder die tiefsten Zonen der grollen Seen. 
Eine weitere Flucht i,st nicht mehr moglich, hier sind 
sie ausgeliefert, nicht nur einem ungtinstigen Klima, 
sondern vor all em der schonungslosen Verfolgung 
des nachdrangenden Menschen, derauf seine Pflicht, 
die bedrangten Geschopfe zu Ischonen und zu schiitzen 
nur zu oft vergillt. 
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D. Besonderer Tell. 
1. Die Fische des Alpengebietes. 

Mit Rticksicht auf die Fi!schfauna l1iJ!t sich das 
weite Gebiet der Alpen einteilen in vier Strom
gebiete: das der Donau; der Etsch und des Po; des 
Rhein und endlich der Rhone. Diesen schliefit sich 
alis ziemlich selbstandiges und eigenartiges Wohn
gebiet an die Tiefe der grofien Seen im Norden und 
Westen der Alpen. Jedes dieser Wohngebiete hat 
seine nur ihm eigenen Arten; doch gibt es selbstver
standlich auch Fische, die mehreren der genannten 
Flufigebiete gemeinsam odersolche, die tiberhaupt 
in ihrem Vorkommen nicht weiter beschrankt sind. 
Besonders aber ist die Fisch:liauna je nach dem Cha
rakter der einzelnen GewaSiser vel'schieden. Der 
Grund hierftir liegt nicht so Isehr in aufierlichen geo
graphischen Verhaltnissen, sondern vielmehr in dem 
Grade, in dem die einzelnen Fische von Sauerstoff
gehalt, Temperatur und Bodenbeschaffenheit ab
hangig sind. Manche Fische sind da so empfindlich, 
dafi man darnach die Regionen der FitiSiSe bezeichnen 
kann und von den Quellbiichen abwarts der Reihe 
nach eine Forellen-, Aschen-, Barben- und Bleiregion 
llnterscheidet. Ein typisches Aschengew1:iJSiser ist 
z. B. der Inn ibei Innsbruck. Bewohner schnell
fliefiender und kleiner, klarer Bache sind Forelle, 
Ellritze und Groppe; eben falls schnellfliefiende, aber 
grofie Gewasser besiedeln die A1sche, Nalse und der 
Huchen. Die bewachsene Uferzone der stehenden 
Gewasser mit schlammigem Untergrund bevorzugen 
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die Weififi,sche und der Hecht; die Saiblinge und 
Felchen halten sich mehr in der freien Mitte del' 
grofien und tiefen Alpenseen auf. Insbesondere die 
letzteren verlangen kaltes und sauerstoffreiches 
Wasser. 

Doch sind, vielleicht mit einziger Ausnahme der 
Felchen, die Fische nicht streng an eine bestimmte 
Gewasserform gebunden und finden sich, wenn sie 

Abb. 5. Die Groppe von vorne nnd von oben gesehen als Beispiel der am 
Boden lebenden Fische. (Aus: S c h u I z e, Biologie der Tiere Deutschlands.) 

auch die eine deutlich bevorzugen, dennoch niC!ht 
selten auch in ganz anderen Gewii:sserformen. Nul' 
in einer Beziehung wird der Aufenthaltsortoffenbar 
streng beibehalten, da dieser Umstand ja sogar auf 
die K5rperform von bestimmendem Einflufi geworden 
ist: manche Arten leben frei schwimmend ("nekto
nisch"), wie z. B. die Forelle und flir diese Fische ist 
die seitlich mehr oder weniger atbgeplattete Torpedo
form des K5rpers kennzeichnend geworden. Andere 
wieder leben meist dem Boden aufliegend und wenn 
sie schwimmen, so geschieht dies nur stofiweise und 
nach kurzer Zeit schon lassen sie sich wieder zu 
Boden sinken; sie leben "benthonisch", wiez.B. die 
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Groppe und bei diesen Formen zeigt sich der Ktirper 
immer irgendwie quer abgeplattet. 

DaB auch die Ernahrung auf die Ausbildung der 
Ktirperform nicht ohne EinfluB bleibt, ist kaum 
anders zu erwarten. Die sonstziemlich hochruckigen 
K>arpfenartigen weisen bei hauptsachlicher Pflanzen
nahrung. einen oft ,sehr niedrigen Rticken auf. 
Manchmal sind diese Hungerformen von den nor
malen derart vel'schieden, daB sie lange Zeit als 
eigene Arten gegolten haben. Auch beim Saibling 
ist die meist an der Seeoberflache Isich aufhaltende 
Form, die sich vorwiegend von Plankton (schwebende 
Einzeller) ernahrt, ebenso bedeutend kleiner als die 
als Raubfisch lebende Hauptform, wie dies auch flir 
die von Wtirmern, Larven usw. sich ernahrende 
Form der tiefen Wasserschichten gilt. Der normale 
Saibling des Ktinigsseesz. B. lebt als ausgesprochener 
Rauber in den Tiefen dieses Sees. Die im selben 
See vorkommende Oberflachenform, die sich nahezu 
ausschlieBlich von Plankton ernahrt, i'st der so
genannte Schwarzreuter. Vielfach wird dieser Name 
auch flir die Kummerformen der Tiroler Hochgebirgs
seen verwendet. Doch ist dieser Name dort belsser 
zu vermeiden, da diese Saiblinge auch in Seen ge
deihen, in denen jedes Plankton vtillig fehlt. Diese 
Fische, die mit 13 em schon voll erwachsen sind, er
nahren sich von Wtirmern und Larven, im Sommer 
hauptsachlich von sogenanntem Anflug (damit be
zeichnen die Fischer aIle Kerbtiere, die der Wind 
auf die W,asseroberflache weht). 

Die (nach der im Anhang mitgeteilten Liste) 
35 Fische des Alpengebietes sind selbstverstandlich 
ausnahmslos SuBwasserfische und verteilen sich auf 
7 Familien. Es fehlen dabei vtillig die Knorpelfische. 
Aus der Unterklasse der Rundmauler ist nur das 
Neunauge vertreten. Frtiher kam das im Meer woh-
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nende Flufineunauge (Petromyzon fluviatilis), das 
etwa daumendick und fast einen halben Meter liang 
wird, den Rhein und die Etsch aufwarts, urn seinen 
Laich 'abzulegen. Dabei sog es sich an schnell 
schwimmende Fische, wie z. B. Lachse, fest und lieE 
sich so mit fortschleppen. Durch den vom Menschen 
getriebenen Ma;ssenfang ist es a;ber schon so selten 
geworden, daE ich es nicht mehr in die Liste auf
zunehmen wagte. Eher i,st noch das kleine, etwa 
bleistiftstarke und hochstens 2 dm lange Bach
neunaugl anzutreffen, das seine ganze Lebenszeit 
im Siifiwas'ser verbringt. Es kommt im ganzen Ge
biet, aber tiberall selten vor; es wird allerdings von 
den Fi,schern auch kaum beachtet. 

AIle tibrigen Fische unseres Gebietes gehoren 
der Unterklasse der Knochenfische an. Davon sind 
vier Familien durch je eine Art vertreten, wahrend 
die beiden Familien der Weififische und Lachsfische 
recht zahlreiche Angehorige stellen. Von den vier 
Einzelgangern ist zunachst der Hecht zu nennen, der 
wohl keinem groEeren Gewasser Europas fehlt. Er 
ist ein tiberaus gefrafiiger Rauber, dessen nahere 
Beschreibung sich wohl erfrbrigt, denn "den Hecht 
nicht kennen, heWt tiberhaupt keine Filsche kennen". 
Er ist tibrigens bemerkenswert als Zwischenwirt des 
dem Menschen gefahrlichen breiten Bandwurms 
Botryocephalus latus. 

Der Flufibarsch besiedelt stehende und schwach 
flieEende Gewasser, steigt aber nur sehr wenig 
hoch. Seine beiden Rtickenflossen stehen eng bei
sammenj die erste weist an ihrem Hinterende einen 
auffallenden blauschwarzen Fleck auf. Von diesem 
Fleck kommt 'auch der Name des Fisches, denn das 
Wort Barsch ist verwandt mit dem griechilschen 
perkos, da,s blauschwarz bedeutet. Seine Lange be
tragt meist 3-4 dm. Der verwandte Zander oder 
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Schill (Lucioperca sandra) ist nur im Gebiete der 
Elbe ei'nheimisch, aber mehrfach und mit gutem Er
folge auch in Alpengewassern eingebiirgert worden. 

Die Iselten mehr 'als 11/2 dm Groppe, in Tirol 
Tolm genannt, lebtam Grunde kleiner Wasserlein 
und ist durch ihren dick en Kopf recht auffallig 
(Abb. 5). Bemerkenswert ist auch, daB sie der ein
zige unserer Fisahe ist, der keine 8ahuppen besitzt. 
Sie kommt in allen FluBgebieten vor lUnd steigt oft 
recht hoch, ja es wird vielfach ,angenommen, daB 
Groppe und Ellritze die beiden Fische sind, die aus 
eigenem Antriebe in den Alpengewassern am hoch
stensteigen. Saibling und Forelle kommen 'an noch 
hoher gelegenen Standorten vor, sind dort aber iiber
all ihres wirtschaftlichen Wertes wegen eingesetzt 
worden. 

Die Schellfische, ',zu denen der bekannte Stock
fisch gehort, sind durch die Rutte vertreten, die als 
Grundfisch in tieferen Gewassern des Donau- und 
Rhe~nge!bietes lebt. Sie wird selten langer als 1/2 m 
und ist gekennzeichnet durch ein Bartel am Kinn 
und durch die kehlstandigen Bauchflossen. 

Der einzige Fisch, den man heute aI'S Hochgebirgs
tier bezeichnen konnte, gehortzu den l'achsartigen 
Edelfischen. Es ist dies die Hochgebirgskiimmerform 
des See-Saibling,s (Abb. 6 b), die in ihrer Erniilhrung 
oft genugausschlieBlichauf den Anflug 'angewiesen 
ist. Der Saibling kommt in Seen aller FluBgebiete 
vor und kann bei guter Ernahrung auch 6 dm Lange 
erreichen. Er ist gleichmaBig dunkel gefarbt, nur die 
Vorderrander der paarigen Flossen sind weiR ge
saumt. Der amerikanische Bachsaibling (Salmo fon
tinalis), der als Teichfisch mehrfach eingefiihrt 
wurde, unterscheidetsich leicht durch den rotlichen 
Bauch. Doch hat ten die Fischer dies en Gast, den sie 
riefen, gerne wieder los, denn er ist ein arger Schad-



74 Die Fische ues Alpengebietes. 

.. 

ling an der Forellenbrut. Aus Nordamerika einge
fiihl't (1882) ist auch die Regenbogenforelle (Trutta 
shasta), deren Korperseiten ein rotes Band ziert. 
Diese vielleicht recht wertvolle Neueinfiihrung ist 
im Alpengebiet noch nicht besondel"s verbreitet. Die 
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Forelle uastardiert tihrigens leicht mit dem Bach
saibling und bildet so den farbenpriichtigen, abel' 
unfruchtbaren Tigerfi.seh. 

Allbekannt, weitverbreitet und hochgeschittzt ist 
dagegen die Forelle, die - wie manche andere 
Fische auch - in jedem Gewasser etwas andel's 
aussieht. Yom Lachs, del' nul' im Rheingebiet vor
kommt und auch hier nicht tiber den Fall von Schaff
hausen vordringt, liifit sie sich durch die rotgeriin
derte Fettflosse und die ftinf und mehr kleinen 
schwarzen Punkte am Kiemendeckel unterscheiden, 
del' heim Lachs mit nul' zwei groEeren schwarz en 
Fleeken geziert ist. Ihr hochstes Vorkommen in den 
Alpen ist wohl im Schwarzsee bei Solden (CHztal) 
mit 2800 m gegeben, wo sie allerdings nicht ur
spriinglich, sondern nachweisbar eingesetzt vor
kommt. Ebenfalls eingesetzt, und zwar schon zu 
Zeiten des Kaiser Maximilian 1. findet sich die Fo
relle im Gossenkehlsee, 250000, bei Ktihtai; ein Vor
kommen, das auch deswegen bemerkenswert ist, wei! 
diesel' kleine See keinerlei AbfluE hat. 

Ein ausschliefilich dem Donaugebiete angehi.iriger, 
und zwar mit Ausnahme des Regen und del' Laaher, 
die in del' Niihe von Regensburg mtinden, nul' in 
rechtsseitigen Nebenfliissen vorkommender Edelfisoh 
ist del' Huchen, del' grofite aller Fische des Alpenge
bietes, del' im Inn fast his zur Schweizer Grenze auf
steigt. Seiner Verbreitung im Inn i'St allerdings VOl' 
kurzer Zeit eine indirekte Schranke gesebzt worden 
durch das 8tauwehr des Elektrizitiit'8werkes von 
Jettenbach; dieses ist trotzaller Vorschriften so 
mangelhaft gebaut, daE aIle die vielen kleinen Fische, 
die dem Huchen aI'S Nahrung unentbehrlich sind, nul' 
mehr in belangloser Zahl weiter fluEaufwarts vor
dringen konnen, weshalb sich seither die Anzahl des 
Huchens, dieses Konigs del' Sportfische, stark ver-
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mindert hat. Fruher wurden in der Innsbrucker Gegend 
alIjahrlich Huchen von zirka 2 m Lange gefangen. 

In flieEenden Gewassern aller Stromgebiete, je
doch nur unterhalb der Forellenregion, ist die Asche 
zu Hause; sie kann bis 5 dm lang werden und ist 
durch die groEe und lange Ruckenflosse gekenn
zeichnet, die meist fleckig oder langsgebandert ist. 
Sie kommt in ihrem ganzen Verbreitungsgebiet nur 
in flieEenden Gewassern vor. Die einzige Ausnahme 
bildet da der Achensee, wo ,sich seit dem 16. Jahr
hundert Aschen halten konnten. AIle Lachsfische, 
auch die Asche, besitzen zwischen Rticken- und 
Schwanzflosse als charakteristisches Kennzeichen 
noch eine strahlenlose Fettflosse. 

Durch ein meist recht auffallend gestaltetes Maul 
ist die Gattung Goregonus, Felchen, gekennzeicbnet. 
Der Mund ist klein und fast 'zahnlos. Die groEen, 
sHbergHinzenden Schupp en fallen leicht aus. Es darf 
wohl angenommen werden, daE aIle alpinen Felchen 
zusammengehoren und nur mehr oder weniger un
veranderliche Lokalformen der verschiedenen Ge
was'ser sind. Sie sind in Europa bloE nordlich der 
Alpenzu Hause und besiedeln hier tiberall die Tiefen 
der groEen Seen. Sie leben sehr gesellig; dabei fallt 
auf, dall die einzelnen Schwarme immer aus iziemlich 
gleicbaltrigen Stticken zusammengeset,zt sind. Nur 
zur Laichzeit, meist im November und Dezember 
steigen sie an die Oberflache; das geschieht dann oft 
in solchen Massen, daE so haEliche Erscheinungen 
moglich sind, wie die Belchenschlacht, ein Volksfest, 
dessen sich unser Yolk wahrlich schamen sollte. Es 
ist unverstandlich, daE so etwas heute, wo so viel 
von Naturschutz geredet wird, noch offentlich und 
unter den Augen der Behorden vorkommen kann. 

So interessant es auch ware, hier auf Einzelheiten 
der Felchenforschung einzugehen, muE ich mir dies 



Die Fische des Alpengehietes. 77 

doch versagen, da es vielzu viel Raum beanspruchen 
wiirde. Es sei nur erwahnt, dall aIle die folgenden 
Fische und noch manche andere in diese Gattung ge
horen: Felchen, Renken, Kilch, Balchen, Kropfling, 
Riedling, Bratfisch, Rheinanke, Albeli, Gangfisch, 
Gravenche, Marane und andere. 

Wahrend diB bisher 'bespr·ochenen lachsartigen 
Fische, die aus dem Norden kommen, aIle Kaltwasser
fische sind und ihre Laichzeit im Herbst, Winter 
oder Friihling haben, sind die karpfenartigen Weill
Hsche zum grollten Teil in warmeren Gegenden da
heim und bei uns auch ,an warm ere Gewasser ge
bunden. Ihre Laichzeit fliIlt dementsprechend auch 
mehr oder weniger in den Sommer. Diese Familie 
der Weillfische ist bei uns weitaus die artenreichste. 
Ihr bekanntester Vertreter, der Karpfen, ist in allen 
stehenden Gewassern' zu finden. Er ist allerdings 
hier nicht urspriinglich einheimisch, sondern in der 
Umgebung des Schwarzen Meers zu Hause. Die Ro
mer haben ihn von dort nach Westeuropa verpflanzt. 
Wahrend des Mittelalters haben die KlOster fiir seine 
Verbreitung gesorgt und ihn in ihren Zuchtteichen 
zu einem richtigen Haustier gemacht. Er verwildert 
allerdings leicht und wer nur wohlgeziichtete Stiicke 
kennt, wird diese Art in den schlanken und klein en 
"Bauernkarpfen" kaum wiedererkennen. Kennzeich
nend bleibt nur die lange Riickenflosse, durch welche 
er sich von den Bar.ben, die e'benfaHs vier Bartfaden 
haben, untel'scheidet. 

Die Karausche, ein Weillfisch ohne Bartl mit 
stumpfer Schnauze und hohem Riicken, fehlt im Ge
biete der Westalpen und der Etsch. Sie iet iiberaus 
widerstandsfahig gegen Sauel'stoffmangel undhlilt 
sich daher noch in stehenden Gewassern, die andere 
Fische nicht mehr 'bewohnen konnen. Sie tritt 
iibrigens manchmal auchals Goldfisch auf. 
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1m Gegensatz zur Karausche halt sich die sauer
stoffhungrige Ellritze (= Pfrille) nur in klarem, 
fliefiendem Wasser auf; ihre Schuppen sind so klein, 
dafi sie erst bei genauer Betrachtung sichtbar werden. 
Dieser muntere und unternehmungslustige kleine 
Kerl wagt sich trotz der oft starken Stromungen 
unserer Gebirgsbache mancherorts bis 2500 m hinauf. 
Eigenartigerweise solI er im Engadin fehlen. 

Ebenfalls in reinen und schnellfliefienden Ge
wassern des Donau- und Rheingebietes kommt die 
2, 3, ja 5 dm lang werdende Nase vor, die Anfang 
Mai zur Laichzeit oft in grofien Mengen gefangen 
wird. Sie steigt aber kaum tiber 700 his 800 m ,auf. 
Sie ist, wie ,schon ihr Namesagt, durch die nasen
artig vorspringende Schnauze gekennzeichnet; ihre 
Bauchseite ist auffallig schwarz - im Gegensat~ 
zur Savetta (Chondrostoma soetta), dem Vertreter 
dieser Gattung im Tessin. 

Die PlOtze, falschlicherweise auch Rotauge ge
nannt, bewohnt in Donau, Rhein und Rhonegebiet 
Fltisse und Seen his 700 m, kommt aber noch bei 
1100 m ganz gut fort. Sie ist meist 1 bis hochstens 
3 dm lang. Die Gegend, wo die Flossen der Unter
seite ansetzen, i·st ebenso rot wie bei der Rotfeder; 
von dieser ist unsere PlOtze aber leicht dadurch zu 
unterscheiden, dafi sie keinen Messingglanz aufweist 
oder noch verlafilicher, wenn man das Tier in der 
Hand hat, daran, dafi der Bauch nicht gekielt, son
dern gerundet ist. 1m tibrigen aber ist die Art recht 
veranderlich. Ihr Verwandter in den Stidalpenseen 
ist der Pigo, im Etschgebiet der Nerfling. In vielen 
Stidtirolerseen kommt auch der Triotto vor. 1m 
Traun-, Atter-, Mond- und Chiemsee ist die Gattung 
durch den drehrunden und kleinaugigen Perlfisch 
vertreten. 

Nur auf fliefiende Gewasser des Donaugebietes, 
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(aufierhalb der Alpen ,auch im Rheingebiet SUd
deutschlands) beschrankt, ist der Stromer odeI' 
Laugen. Dber del' orangegelben Seitenlinie des 
meist untel' 2 dm langen Fischchens zeigt sich eine 
breite ,schwarze Binde vom Auge bis zur Schwanz
nosse. 1m Etschgebiet und Tessin ist diese Art durch 
den sehr ahnlichen Vairone (Telestes Savignyi) ver
treten, der vielfach nur als Varietat der vorigen Art 
aufgef,afit wird; be ide Fische steigen kaum tiber 
800 bis 900 m empor. 

Von den beiden im Gebiet vorkommenden Squalius
arten ist die eine, del' Dobel, Aitel odeI' Aalet 
durch seine Schuppen gekennzeichnet, die in ihrer 
Mitte ,sil-brig glanzend, aher breit schwarz umrandet 
sind. Del' ganze Fisch, del' tiber einen hal ben Meter 
lang werden kann, sieht daher wie von einem dunk len 
Netz umhtilltaus. Er bewohnt stehende und fliefiende 
Gewasser aller vier Stromgebiete und steigt bis 
1500 mauf. Bedeutend schlan'ker und kleiner, bis 
zirka 3 dm lang, wird die andere del' beiden Arten, 
die Hasel. Ihr fehlt die Net,zzeichnung, der Rticken 
ist dunkel, die Seiten sind ,silbrig. Die oberen Flos
sen sind gelblich, die unteren mehr rotlich. 

Die Rotfeder bevorzugt stehende Gewasser und 
kommt allenthalben selbst noch in einer Hohe von 
1800 m vor. Die unteren Flossen ,sind prachtig rot, 
die Isilhrigen Seiten zeigen meist - nur hei der den 
Tessin bewohnenden Abart nicht - einen eigen
ttimlichen Messingglanz. Die Iris der Augen ist 
goldfarbig mit einem roten Fleck. Der Bauch ist 
nicht gerundet, wie bei der sehr ahnlichen PlOtze, 
sondeI'll durch gekielte Schuppen scharf k,antig. 

Eine del' grofiten unter den Weififischen ist die 
gratenreiche Brachse (= Blei), die fast nur im 
Rheingebiet vorkommt. In den Ostalpen wurde sie 
als geschatzter Speisefisch durch die Ftirsten des 
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15. und 16. Jahrhunderts vielfach eingesetzt; '<lie 
konnte sich aher nur an wenigen Stellen hi,s in die 
Gegenwart halten. Ihre Brust- und Bauchflossen 
sind immer grauhlau, niemal,s, wie dies beim Guster 
die Regel ist, am Grunde rotlich. Die Schuppen sind 
klein, der ganze Fisch fiihlt sich schleimig an. Der 
Guster oder die Blicke wird allerdings selten so 
grofi wie die Brachse. Er kommt in stehendem und 
fliefiendem Wasser des ganzen Gehietes v-or, steigt 
aber kaum tiber 600 man. 

1m Ammer-, Wurm-, Traun- und Chiemsee, Bowie 
in deren Zufltissen, leht die Mairenke, die meist nur 
3 dm grofi wird. Sie stellt mit den -heiden folgenden, 
der Laube und der Alhorella, den Typua Weififisch 
dar. Die Lauhe wird nur 2 dm lang und dringt von 
Norden her nicht weit ins Alpengehiet ein; die noch 
kleinere Alborella findet sich im Tessin und im 
Etschgehiet, undzwar im Kalterer-, Caldonazzo-, 
Loppio- und Gardasee samt deren Abfliissen. 

Am Grunde schlammiger Gewasser des gan(len 
Gehietes, selbst his 1600 m Hohe leht die Schleie, die 
aher oUenbar nirgends zahlreich iat. Sie grabt sich 
im Winter tief in den Schlamm und verschlaft auch 
heifie Sommertage halb vergra'hen im Boden. Sie hat 
sehr kleine Schuppen, die fast ganz von der achleimi
gen Haut tiberdeckt werden. In den Mundwinkeln 
sitzt je ein sehr kleiner Bartfaden. Die Schleie wird 
bei uns wohl kaum langer als 3 dm, wahrend in 
guten Gewassern der Ebene ,auch Schleien von 7 dm 
Lange nicht besonders selten sind. 

Zwei langere Bartfaden hesit'zt der kleine, hOch
stens 11/2 dm lange Grtindling, der in allen Strom
gehieten bis 800 m vorkommt, aber eigentlich nir
gends haufig ist. 1m dicken Kopf sitzen grofie Augen, 
der Korper ist rund und dick; die weichen Schuppen 
sind auffallig grofi. 
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Vier Barteln besitzen die Barben, von denen iill 
Gebiet des Rhein und der Donau die Flufibarbe, iill 
Etschgebiet und Tessin die Barbia (Barbus plebejus) 
vorkommt. Beide Arten werden bei uns kaum tiber 
3 dm lang. Der grofie Stachel der Rtickenflosse ist 
deutlich, wenn auch bei der stidlichen Art recht fein, 
gesagt. Der Laich der Barben ist stark giftig, ja flir 
kleinere Wirbeltiere unbedingt tCidlich. 

Sechs Bartfaden weisen die heiden Oohitisarten 
auf, die beide das ganze Alpengebiet besiedeln und 
nur dem eigentlichen Hochgebirge fehlen. Klare, 
reifiende Bache mit ,steinigem Grund behagen be
sonders der grofieren Schmerle oder Grundl, die bis 
15 cm l,ang wird. Ihr Korper ist gefleckt, doch sind 
diese Flecken nicht reihenweise angeordnet; durch 
die Wurzel der Schwanzflosse zieht ein senkrechter 
dunkler Strich. Von den Barteln sind vier ktirzer 
als die zwei anderen. SeHener und mehr auf den 
Stiden des Gebietes beschrankt, scheint der kleinere 
Steinbeifier zu sein, dessen 6 Barteln aIle gleich kurz 
sind und bei dem die Fleckenzeichnung sich deut
lich in Streifen ordnet. 
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2. Die Lurche des Alpengebietes. 
Von den Lurchen kommen im Alpengebiet sowohl 

geschwanzte - Salamander und Molche - als auch 
schwanzlose- Frosche und Kr5ten - vor. Die 
Vertreter unserer beiden Schwanzlurchgattungen 

Walde, Tlerwelt. 6 
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unterscheiden sich sehr deutlich in ihrer Lebens
weise. Die einen sind unbedingt und bst jederzeit 
ans Wasser gebunden; ihre Anpassung an das 
Wasserleben zeigt deutlich der seitlich zusammen
gedrlickte, als Ruder trefflich geeignete Schwanz: 
Dies sind die Molche. Die Salamander dagegen sind 
vom Wasser weitgehend, wenigstens flir Lurchver
haltnisse, unabhangig geworden; ihr Schwanz ist 
drehrund. Von den Salamandern beherbergt unser 
Gebiet zwei Arten. Die eine, weitaus grollere, steigt 
selten libel' 800 bi,s 900 m auf, wenn sie auch in ver
einzelten Fallen noch hoher oben, selbst noch bei 
1250 m gefunden wurde. 'I'rotzdem ist diese Art, del' 
Feuersalamander, kein ausgesprochenes Ebenentier; 
sie ist an den meist in undeutlichen Streifen an
geordneten, schreiend gel ben Flecken sofort zu er
kennen. Sie wird bis 21/2 dm l,ang. Sie bevorzugt 
Laubwalder, womit ihre Verbreitung innerhalb der 
Alpen ja schon deutlich genug umschrieben ist. Das 
Weibchen gebiert im Mai 1 bis 2 Dutzend lebende 
Junge, die in fliellendes Wasser a:bgesetlzt werden. 
An ihrer nicht voll entwickelten Gestalt und be
sonders an den Aullenkiemen kann man erkennen, 
dall es sich dabei urn Larven handelt. Nach mehreren 
Monaten ist der junge Feuersalamander soweit ent
wickelt, dall er, nul' mehr durch die Kleinheit vom 
erwachsenen Tier unterschieden, ans Land steigen 
kann. 1m einzelnen bietet die Entwicklung viel 
Merkwlirdiges und noch manches Ratselhafte. Noeh 
mehr ist dies der F,all bei seinem etwas kleineren, 
vollig schwarzen Vetter, dem Alpensalamander. 
Dieser wird meist nur 11/2 dm lang. Er lebt haupt
sachlich an und liber der Baumgrenze, bis zirka 
2700 m und 3000 m hinauf und geht nur selten in 
tiefere Regionen hinab, wenn er aucR manchmal 
schon f,ast bei 900 m beobachtet werden kann. Dessen 
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Weibchen HUH, von seinen zahlreichen Eiern nul' 
zwei zur Entwicklung gelangen, welche die gesamte 
Larvenzeit in del' Lei'beshohle del' Mutter verbringen 
llnd bis auf die Grofie vollig den Eltern gleichend, 
auf trockenem Boden geboren werden. 

In vielen Belangen verschieden von den beiden 
landlebenden Salamandern wickelt sich del' Lebens
lauf del' Wassermolche abo Diese hauten sich Z. B. 
von Zeit zu Zeit und fressen dann die eigene, eben 
abgestreifte Haut auf. Kennzeichnend i'st auch die 
aufierliche Verschiedenheit del' Geschlechter, die be
son del's zur Fortpflanzungszeit auffallig ist, wenn 
die Mannchen ihre in Form und Farbe lippigen Hoch
zeitskleideranlegen. Die Weibchen legen ihre Eier 
in einer flir jede Art charakteristischen Weise ins 
Wasser ab und die Jungen brauchen bis zur volligen 
Entwicklung ein his zwei Sommer. Besonders die 
Larven, a,ber auch die erwachsenen Molche konnen 
anscheinend einkurzes Einfrieren ohne grofien 
Schaden liberstehen. 

Die beiden grofieren Arten besitzen eine kornige 
Haut. Del' Kamm-Molch wi I'd 12, ja in seltenen Fallen 
18 cm grofi. Die Unterseite ist gelbrot, manchmal 
dunkel gefleckt; die Kehle immer schwarz, weifilich 
und rot braun gepunktet. Diesel' grofite unserer 
Molche steigt wohl kaum einmal libel' die 1000 m
Linie empor. Aufierdem verlafit er nahezu nie seinen 
Wohntlimpel. Anders dagegen del' Alpenmolch, 
dessen Haut ebenfalls etwas gekornelt ist. Diesel' 
meidet die Ebene und steigt ·bis 2500 ill hinan. Er 
verlafit auch nicht allzuselten sein Wasser, urn eine 
kleine Landpartie zu unternehmen. So traf ich ein
mal eine gauze Schar v·on Bergmolchen in 2100 m 
Hohe nachst del' Franz-Sennhlitte im Stubaital an, 
wo sie sich auf dem noch metertiefen Schnee tum· 
melten. In seiner Farbung herr8eht ein dunkles 

6' 
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Braun vor, die Unterseite ist - auch an der Kehle 
- von leuchtendem Orangerot. Der Alpen- oder 
Bergmolch wird ungefahr 1 dm lang. Der kleinste 
dieser Gattung, der meist um die 6 oder 7 cm herum 
schwankt, ist der glatthiiutige Teichmolch; seine 
Kehle weist in beiden Geschlechtern einen goldigen 
Schimmer auf. Dieser, in ganz Europa weitaus 

.. 

b 

Abb. 7 .. ll. b. Bergmoich. a Mannchen, b Welbchen. 
(Aus: Brohmer-Ehrmann-Ulmer, Tlerwelt Mltteleuropas, Band 7.) 

hiiufigste Molch steigt in den Alpentalern fast bis 
lOOOm auf. 

Von den neun, im Gebiete vorkommenden Frosch
lurch en ist der grline, weifibauchige Laubfrosch wohl 
der bekannteste und wegen seiner eigentiimlichen 
Farbung auch der 81m leichtestenkenntliche. Er 
bevorzugt die Talregion und geht nur selten liber 
die Mittelgebirge hinauf. Das W'asser sucht er nur 
zur Fortpflanzung, d. i. Ende Mai auf. 

Schwerer kenntlich und weniger bekannt sind die 
drai echten Kroten des Gebietes; das hiingt sicherlich 
auch damit zusammen, dafi d8ls kleine Griinrocklein 
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wegen seiner angeblichen Gabe, das Wetter vorher
sagen zu konnen seit alters geradezu salonf1i.hig ist, 
wahrend die Krote ebenso seit Menschengedenken 
als Urbild del' Hiifilichkeit gilt. Dem wahren Natur
freund wird dies wenig versUindlich sein, denn 
gerade die Wechselkrote, die bun teste unter allen 
unser en Froschlurchen, kann dem unbefangenen 
Beobachter nicht gut hiifilich erscheinen. Ihre Ober-

a 
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b 

Abb. 8a u. b. Teichmolch. a Mannchen, b Weibchen. 
(Aus; Brohmer-Ehrmann- Ulmer, Tierwelt M!tteleuropas, Band 7.) 

seite ist mit ganz unregelmiifiig geformten dunkel
grtinen Flecken bedeckt, zwischen denen -auch ein
zelne rote Tupfen sichtbar werden. Die Unterseite 
ist weifilich. Diese Krote wird bei uns meist nul' 
7 cm lang, weiter im Stiden abel' eneicht sie fast die 
doppelte Grofie. Sie besiedelt allerdings nul' die 
Stidabdachung del' Alpen und ist auch hier tiber del' 
Tausendmeterlinie nicht mehr anzutreffen. 

Allgemein verbreitet ist im Alpengebiet die ge
meine Erdkrote, deren ziemlich einfarbig grau
braune Oberseite recht warzig ist und sich immer 
mehr oder weniger trocken ·anftihlt. Die grofien 
Weibchen werden leicht 11/2 dm lang, die Mannchen 
bleiben stets viel kleiner. Bei Regen wahrend del' 
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Paarungszeit trifft mansie an allen Wegen in der 
Niihe von Tlimpeln auch bei 'rage oft in groBen 
Scharen an. Sonst aber ist ihre Lebenswei-se aus
gesprochen nachtlich. In den Alpen kommt die Erd
krote unter 2000 m wohl liberal! recht haufig vor; je 
hoher oben die Tiere leben, desto mehr haben sie 
sich vom Wasser una!bhangig gemacht, desto war
ziger und trockener ist ihre Raut und desto kleiner 
werden sie. Wahrend die Erdkrote in der Ebene 
unser grofiter Froschlurch i'st, werden die Gebirgs
kroten vom Taufrosch nicht selten an GroBe liber
troffen. 

Die dritte unserer Kriiten, die Kreuzkrote ist 
C'.urch den gel<ben Strich, der ihren olivbraunen 
Riicken der Lange nach halbiert, gekennzeichnet. 
Sie fehlt den Ostalpen vollstandig und ist auch in der 
Schwei'z, wo sie noch nie Uber 1000 m angetroffen 
wurde, recht selten. Sie ist eine ausgesprochen 
westeuropaische Art. 

Auch der Femer oder die Geburtshelferkrote er
reicht in den Alpen die Ostgrenze; er beriihrt sie 
nur in der WestBchweiz und meidet das eigentliche 
Gebirge. Eine Langsreihe von Warzen an beiden 
Korperseiten, die kleinen Schwimmhaute und die 
senkrechte Pupille sind die wichtig,sten Merkmale. 
Die Anwesenheit von Geburtshelferkroten in einer 
Gegend wird aber am leichtesten durch den be
sonders hellen Glockenklang der mannlichen Stimme 
verraten. 

Das G10ckengelaut der Unken klingt viel tiefer. 
Von den beiden Unkenarten Europaa fehlt die rot
bauchige Feuerkrote dem Alpengebiete vollstandig, 
wogegen die gelbbauchige fast <bis 1200 m hinauf 
nirgends selten iat. Ihre Unterseite mit den auf
falligen Farbenklecksen llifit eine Verwechslung mit 
anderen Lurchen nicht zu. Mit der <braunen, war· 
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zigen und unscheinbaren Oberseite aber gibt sie 
deutlich ihre Zugeharigkeit zu den Kroten kund. 

Von unseren Froschen ist der ,schonste der 
Teich- oder Wasserfrosch. Ober die schone grtine, 
selten auch braune Oberseite zieht sich (beim 
tr-ockenen Tier) einzarter Goldschimmer, die Unter
seite ist einfarbig milchweiB. Die kleineren Mann· 
chen werden 7-8, die Weibchen 9 und mehr cm 
groB. Die Teichfrosche sind es meist, die in den 
warmen Sommernachten mit ihrem oft hundertstim
migen ekekeke koa koa jene bekannten stimmungs
vollen Konzerte geben. Sie sind weit verbreitet, 
gehen aber in den Alpen wohl nie tiber Mittelgebirgs
hahe. 

Der schlanke, l,angbeinige Springfrosch ist als 
stideuropiiische Form in den Alpen wiederum recht 
selten. Er bertihrt unser Gebiet nur in einigen 
Kantonen der Stid- und Westschweiz, sowie im Stiden 
o,sterreichs. Auch halt er sich fast ausschlieBlich an 
Ebene und Rtigelland. Das sicherste Kennzeichen der 
Art sind die wie kleine Knopfe v-orspringenden Ge
lenkhockerchen an der Unterseite der Zehen. Doch, 
um das zu erkennen, muB man das Tier in der Hand 
haben und das Fangen ist nicht einfach, denn es ist 
ihm ein leichtes, tiber 1/2 m in die Rohe oder 2 m in 
die Weite zu springen. Und da ihm kein Lurch das 
auch nur annahernd nachmacht, ist diese erstaun
liche Sprungfertigkeit ebenfalls ein untrtigliches 
Kennzeichen der Art. 

Am hochsten ins Gebirge steigt der braune Gras
frosch oder Taufrosch. Er ist nicht viel kleiner, 
aber bedeutend plumper als der Wasserfrosch; die 
Oberseite ist braun, die Unterseite ist, in auffalligem 
Gegensat'z zum rein weiBen Bauch von Wasser- und 
Springfrosch auf hellem Grunde gran oder rotlich 
gefleckt. Der Taufrosch ist nur zur Winterruhe und 
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Fortpflanzung ans W Ilisser gebunden, sonst ist er 
gegen Trockenheit und auch gegen KlUte recht un
empfindlich. Er fehlt in den Niederungen nicht und 
istzwischen zirka 1000 und 2500 m der einzige noch 
vorkommende Frosch. 
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S. Die Kriechtiere des Alpengebietes. 
Die allbek,annte Blindschleiche - es ist wohl 

tiberfliissig zu betonen, dail sie keine Schlange ist -
steigt in den Alpen nicht allzu selten Ms 2000 m und 
darliber an. Ats haufig kann sie allerdings nur unter 
1000 m 'bezeichnet werden. 

Von den eigentlichen Eidechsen kommen im 
Alpengebiet vier Arten vor. Die gr6ilte ist die 
Smaragdeidechse, die 3 bi,s 4 dm groil wird. Ihre 
Unter,seite ist gelb; die Oberseite des Mannchens 
schimmert in prachtigem .oriin, im Friihling glanzt 
seine Kehle tief blau. Beim Weibchen sind ,aIle 
diese leuchtenden Farben nur blail und verschwom
men zu sehen. Die Art ist im siidlichen Alpengebiet 
zu Hause, wo sie ,besonder,szahlreich an den Mauern 
der Weingarten Siidtirols sich sannt. Sie iibersteigt 
wohl kaum die 1000 m-Linie. 

Die kleinste unserer Eidechsen i,st die lebend
geharende Bergeidechse, die nur 16, selten auch 18 em 
groil wi rd. Sie steigt von allen Kriechtieren am 
h6chsten ins Gebirge auf: sie wurde schon mehrfach 
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in 3000 m Hohe beobachtet. Sie ist ziemlich ein
farbig braun, unterseits manchmal geradezu schwarz
braun. 

In der GroBe zwischen den beiden Vorgenannten 
mit durchschnittlich 2-21/2 dm Lange steht die Zaun
eidechse mit gelblicher und die Mauereidechse mit 
weiBlicher Unterseite. Doch ist sie bei der letzteren 
ab und zu auch dunkel gefleckt. Die Mauereidechse 
ist eine mehr stidliche Formj im Norden der Alpen 
ist die ZauneidechsezahlenmaBig jedenfalls die 
herrschende Art. Beide gehen nur selten tiber Mittel-

Abb. 9. Kopf der Mauereldechse. Abh. 10. Kopf der Smaragdeldechse. 
(Aus: B r 0 h mer - E h r man n - U 1 mer, Tierwelt Mltteleuropas, Band 7.) 

gebirgshohe hinaus. AIle vier Eidechsen sind tibri
gens in ihrer Farbung auBerst veranderlich, so daB 
es - mit Ausnahme der schon von weitem kennt
lichen Smar,agdeidechse - ,schwer faIlt, die ein
zelnen Arten bloG nach auGerlichen Merkrnalen, wie 
es eben die Farbe ist, oder nach der GroUe und dem 
Standortezu unterscheiden. Sicher zu unterscheiden 
sind diese vier Arten nur, wenn man die Tiere in 
der Hand hat und die Beschuppung genau betrachten 
kannj dann ergeben sich folgende Unterscheidungs
rnerkrnale: 

1. Halsband (das sich unrnittelbar vor den Vorder
fUGen hinzieht) nach hintenzu gerade abschneidend. 
Von den rundlichen, fast ungekielten, glatten Rticken
schupp en entsprechen 3 bis 4 Querreihen der Lange 
eines Bauchschildes, von denen 6 Langsreihen vor
handen sind: Mauereidechse. 
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2. Das Halsband iet nach hintenzu deutlich ge
zackt oder gezahnelt. Zwei Reihen der deutlich ge
kielten, lang lichen Rtickenschuppen entsprechen der 
Lange nach einem Bauchschild: 

a) Zwischen die Augenbrauenschilder und die 
Augenliderschildchen schiebt sich eine Reihe von 
korneligen Schupp en ein. Die Schuppen der Rticken
mitte ,sind von den benachbarten nicht besonders 
unterschieden. Hinter dem Nasenloch 2 Schilder tiber
einander liegend: Smaragdeidechse (die Gruenz der 
Stidtiroler). 

Abb. 11. Kopf der Zauneidechse. Abb. 12. Kopf der Bergeidechse. 
(Aus: Brohmer·Ehrmann·Ulmer, Tierwelt Mitteleuropas, Band 7.) 

b) Zwischen den Augenbrauen- und den Augenlid
schildchen keine Reihe korniger Schuppen. Die 
stark gekielten und sehr schmal en Schupp en der 
Rtickenmitte sind von den zwar auch gekielten, abel' 
viel breiteren rhombischen Schupp en am seitlichen 
Rande des Rtickens deutlich unterschieden. Hinter 
clem Nasenloch stehen drei Schuppen, zwei unten 
und eine, eine Dreieck bildend dartiber. Vor dem 
Afterschild nur ein einracher Schuppenhalbkreis. 
Ballchschilder in 8 Langsreihen: Zauneidechse. 

c) Die Kornerreihe um die Augen fehlt ebenfalls. 
Hinter dem Nasenloch nur ein Schildchen. Aftel'schild 
vorne von zwei Schuppenhalbmonden umsaumt. 
Bauchschilder in 6 Langsreihen: Bergeidechse. 

Von den neun im Alpengebietbald zahlreich, bald 
ziemlich sparlich vorkommenden Schlangen sind zwei 
Drittel ungiftig und harmlos. Die so haufig ge-
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.stellte Frage, wie man ganz allgemein die giftigen 
Schlangen von den giftlosen unterscheiden konne, ist 
ungefiihr· gleich schwer, ja fast kann man sagen, 
genau so wenig zu beantworten, wie etwa die Frage 
nach dem Unterschied ,zwischen giftigen und efilbaren 
Pilzen. Der einzige wirklich durchgehende Unter
schied ist eben nur der, nach dem man fr,agt; daB 
man eben die einen essen kann, wahrend man die 
anderen meiden muE. Der Besitz der Giftzahne und 
Giftdriisen hat auf die Korperform nicht in dem MaE 
verandernd eingewirkt, als es manchem wtinschens
wert zu sein scheint. Bei den einheimischen Gift
schlangen - aber auch nurbei diesen - i,st der 
Kopf mehr oder weniger dreieckig und erscheint 
vom tibrigen Korper fast halsartig abgeschniirt. 
Auch spitztsich tbei den einheimischen Giftschlangen 
der Soh wanz fast plOtzlich zu. Bei den giftlosen dage
gen geht der Korper, wenn die Tiere nicht gerade vuH 
gefressen ,sind, ganzallmahlich in den Schwanz tiber. 
Zu den manchmal gegebenen R,egeln, die auf der 
Farbe der Tiere beruhen, ist zu bemerken, daE wohl 
kaum eine Tiergruppe nach Farbung und Zeichnung 
so viele Verschiedenheiten aufweist, wie gerade die 
Schlangen. Wirklich verlaEliche Unterscheidungs
merkmale Ibieten eigentlich nur die Beschuppung 
oder eine eingehende und zeitrau1bende Beobachtung 
der Lebensweise der Tiere; beides gleich ungeeignet 
zu raschem Kennenlernen von Schlangen, die einem 
bei Alpenwanderungen gelegentlich den Weg kreuzen. 

E,s mogen daher die folgenden kurzen Angaben 
geniigen. Von unseren giftlosen Schlangen ist die 
langste die Askulapschlange. Diese Natter wird bis 
11/2 m lang. Ihr Kleid ist einfiirbig braun, die Schup
penrander sind weiE gestrichelt. Sie ist sehr bissig, 
ihre Bisee sind aber vollig harm- nnd schmerzlos. Sie 
klettert auch gerne auf Baume und Straucher. Sie 
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kommt in den Ost- und sildlichen Westalpen bis 
zirka 1600 m vor. 

Nur einen bis fUnf Viertel Meter lang wird die ilber
all hiiufige Ringelnatter. Sie lauft und schwimmt ge
wandt und halt sich fast immer in der Nahe von 
WaStSer auf. Sie steigt, wenn auch selten, bis zirka 
2000 m an. Die Form del' Ebene ist grau mit einem 
Stich ins Grilnliche odeI' Blauliche und tragt eine 
"Krone", charakteristische gelbe und schwarze halb
mondfOrmige Flecken am Hinterkopf. Je hOher sie 
jedoch ins Gebirge steigt, desto mehr nimmt sie eine 
tiefschwarze Farbung an, wobei die Kronenflecken 
schliefilich duster grau werden oder ganz im ein
heitlichen schwarzen Kleid verschwinden. Ebenso 
verfarbt ,sich auch die in der Ebene schwarz und 
weifi gefleckte Bauchseite immer dunkler, wobei die 
weifien Stellen in Grau Ubergehen. Diese dunkle 
Form mufi ihre Ahnlichkeit mit del' Alpenform der 
KreU'zotter oft genug mit einem schmerzhaften Tode 
bUfien. 

In manchem ist ihr die Zornnatter ahnlich, die 
sich - im Normalfall - durch sehr schone elfenbein
far1bene Querbander am Kopfe a1lJSzeichnet. Ihr Name 
pafit gut, sie ist in allen Bewegungen ra;sch und 
fahrig und beifit gleich zu. Sie ist nur im Suden der 
Alpen (Gol'z, Sildtirol, Tessin und Wallis) und auch 
hier nul' selten anzutreffen. Sie klettert ilbrigens 
gleich del' Askulapnatter gerne auf Baume. 

Die hochstens meterlange W'Urfelnatter hat ihren 
Namen von dem schonen schwarzweifien WUrfel
muster del' Unterseite. Oberseits ist sie im grofien 
und ganzen graubraun gefarbt. Sie halt sich gleich 
der Ringelnatter gern in der Nahe von Wasser auf 
und schwimmt ausgezeichnet. Auch sie ist eine mehr 
siidliche Form, die nur im Tessin, SUdtirol, Karnten, 
Mittelstei~rmark und weiter ostlich zu finden ist. 
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Von den beiden kleinsten giftlosen Schlangen, die 
meist -nul' 3/4 m und nie mehr als einen Meter lang 
werden, bewohnt die Vipernatter nul' Tessin und 
WalHsj sie wurde nie tiber 1000 m angetrofefn. Sie 
istnur sehr schwer von del' giftigen Kreuzotter 
auseinandeflzuhalten. 

1m ganzen Alpenzuge findet sich dagegen die 
andere kleine Art, die Glattnatterj Hie heiJH wegen 
ihrer rovbraunen Gesamtfiirbung vielfach auch 
Kupfernatter. 1m Gegensatz zu ihren volIig glatten 
Schuppen haben die Schuppen alIer vorhergenannten 

Abb. 13. Ropf der SchIld viper von der 
Seite und von oben. 

Abb. 14. Ropf der Sandviper. 

(Aus: B rohm e r· E hrm ann· U I mer, Tierwelt Mitteleuropas, Band 7.) 

Schlangen einen mehr odeI' weniger deutlich hervor
tretenden Kiel. Am Hinterkopf hat sie fast immer 
einen deutlich sichtbaren dunklen Fleck. Sie ist nach 
Ringelnatter und Kreuzotter in den g,anzen Alpen bis 
zirka 1900 m die hiiufigste Art. In 8tidtirol kommt 
- wohl nul' so weit del' 61baum gedeiht - noch 
eine verwandte Art, CoronelIa girondica, VOl', die 
oberseits rosenr-ot angehaucht und unterseits schwarz
gelb gefleckt ist. 

Von den Giftschlangen odeI' Vipern beherbergt 
das Alpengebiet drei Arten, von denen eine abel' 
fast nul' in den Schwei2er, Franzosischen und Italieni
schen Alpen, 80wie in den Stidtiroler Bergen und 
selten auch im Gorzer Gebiet vorkommt: die Schild
oder Jureviper, auch schlechthin Viper genannt. Sie 
ist durch die aufgesttilpte scharfrandige Schnauze 
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(aber kein Horn an der Schnauzenspitze) und die 
unterseits lebhaft geibe Schwanzspitze (von oben 
nicht zu sehen!) gekennzeichnet. Die Farbung an
dert jedoch, wie bei allen Schlangen, stark ab: die 
Viper ist geIb- oder graubraun, manchmal braunrct. 
Die Rliekenzeiehnung ist ahnlieh der der Kreuzotter, 
besteht aber oft aus nur undeutlichen und sehmalen 
QUeI'binden. Sie wird selten liber einen 1/2 m bis 
hoehstens 60 em groil und halt sich am liebsten an 
dlirren, ,steinigen Orten der Tal- und Hiigelregion 
auf, steigt aber aueh manchmal bis fast 2000 m ins 
Gebirge an. 

Eine zweite, in den Aipen vorkommende Gift
schlange ist die Sandviper, in Karnten auch Horn
viper genannt. Sie bewohnt die warmen slidlichen 
Gegenden von Karnten, Steiermark, Gorz und Tirol. 
Sie ist die groEte Giftschlange des Alpengebietes 
und durch da's weiche, schuppige Horn 'an der 
Sehnauzenspitze von allen anderen Schlangen leicht 
und sicher zu unterscheiden. Diese Schlange, die 
oft eine Lange von 90 cm erreicht, steigt im Siiden 
ihres Verbreitungsgebietes bis nahezu 2000 m, be
vorzugt a'ber doch die warmen Taler und wird in 
groEeren Rohen gewohnlich von der Kreuzotter ab
gelOst. Die Oberseite der Sand viper ist meist mehr 
oder weniger grau, selten graubraun. Den Rlicken 
entlang Iauft ein dunkleres Band, das besonders bei 
den Mannchen ,sich stark von der Grundfarbe abhebt. 
Bei den Mannchen ist auch eine Augenbinde, ahnlich 
der der Juraviper und der Kreuzotter vorhanden, 
wahreIid bei den Weibchen der Kopf meistens ein
farbig ist. Die gelbe Grundfarbe der Unterseite ist 
dieht mit grauen und sehwarzen Punkten besetzt; 
die Sehwanzspitze ist unterseits mehr oder weniger 
rot. 

Die dritte Art ist die vielgenannte und gefiirch-
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tete Kreuzotter, die einzige wirklich alpine Schlange 
unseres Gebietes, die uber 1000 m, insbesondere an 
der Nordabdachung der Alpen fast allein vorkommt. 
Die Normalfarbung der Kreuzotter ist oben grau mit 
schwarz em Zickzackband, das nicht, wie bei der 
Sandviper, dunkel gesaumt ist. Die Kehle ist gelb
lich, die Unterseite grau, allenfalls weifi gefleckt. 
Die Schwanzspitze ist unterseits gelb. Das Weib
chen ist dunkler, aber mit wesentlich gleicher Zeich
nung. Bei der einfarbig rotbraunen "Kupferottel''' 
(var. ehersea) und del' tiefschwarzen, gewohnlieh 

Abb. 15. Kopf der Kreuzotter vou der Seite und von oben. 
(Aus: Brohmer-Ehrmann- Ulmer, Tierwelt Mitteleuropas, Band 7.) 

auch kleineren "Hollenotter" (var. prester) ist von 
dem kennzeiehnenden Ruekenband niehts zu 'sehen. 
Die Kreuzotter wird selten uber 60 em lang und 
steigt in den Alpen vereinzelt sogar bis 3000 ill 
hoch, halt sich aber am liebsten zwischen 1200 und 
1800 m in der Krummholz- und Felsregion auf. 

"Es ist leicht, diese Giftsehlangen, wenn sie tot 
vor uns liegen, mit Sieherheit zu erkennen. Trifft 
man aber eine Schlange im Freien, so kann man na
Wrlich von all den anatomischen und morphologi
schen Merkmalen keinen Gebrauch machen und es 
bleiben nur Farbung, Grofie, Vorkommen und Ver
halten als Kennzeichen ubrig. Schlangen, die uber 
1 m lang sind, konnen bei uns ruhig als giftlos be· 
trachtet werden; die Sehatzung der Lange einer 
laufenden Schlange ist aber stets unsieher und sie 
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wlrd immer als Hinger angesprochen, als sie wirklich 
ist. Vorkommen am Wasser und eilige Flucht zu 
diesen hin deuten auf die Ringelnatter. Abel', wie 
gesagt, unbedingt sichel' ist keines diesel' Merkmale. 
Wir konnen hochstens sagen, dafi eine Schlange mit 
dunklem Zickzackhand am Rucken bestimmt, aine 
ganz schwarze in grofierer Meereshohe wahrschein
lich, aine einfarbig rotbraune moglicherweise eine 
Kreuzotter ist. Und da kein Tourist verpflichtet ist, 
die seinen Weg kreuzenden und gleich ihm des 
schonen Tags und del' lieben Sonne sich freuenden 
Tiere tot zu prugeln und mit Steinen in blutige 
Fetzen zu zermalmen, sintemalen die auch durch 
Giftschlangen fill' ihn entstehenden Gefahren bei 
Anfwand von nul' etwas Vorsicht verschwindend ge
ring sind, so ist es wahl am besten und geratensten, 
die Tiere einfach laufen zu lassen. WeI' jemals den 
Todeskampf einer durch Stockhiebe odeI' Steinwurfe 
zerschmetterten Kreuzotter, del' oft stundenlang 
dauert, angesehen hat, wird wohl zugeben, dafi es 
des Menschen, del' auszieht, urn sich an del' Natur 
zu erfreuen, unwurdig ist, bei diesel' Gelegenheit 
ihre Geschopfe in grausamer Weise zu vernichten. 
Die Kreuzotter gehort ebenso zur charakteristischen 
Fauna unserer Berge, wie die Gemse odeI' die Alpen
dohle. Aufpassen, wohin man tritt - was ja anch 
sonst beim Gehen im Gebirge ratsam ist - ist das 
sicherste Mittel, ,sich VOl' dem Bifi einer Giftschlange 
zu bewahren" (Werner 1924). 
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4. Die V6gel des Alpengebietes. 

a) Allgemeines, ausgestorbene Arten. 
Wenn wir .sinngemiiJl als alpine Vogel aIle die

jenigen Arten bezeichnen, die in den Gebirgen obE\r
haltb der Baumgrenze leben und hier zu Hause sind, 
so zeigt sich deutlich, dafi die Gesamtheit die.ser 
Arten okologisch durchaus keine Einheit darstellt. 
Ein Teil derselben ist namlich gebunden an die 
alpine Grasflur und das Vorhandensein be.stimmter 
Straucher und Stauden. Ein anderer Teil besucht 
die alpine Hohenlage nur insoweit, ,als steile und 
schroffe Felsen in awsreichendem Mafie vorhanden 
sind. Die erste Gruppe kommt mit einem ganz ge
ring en Mafi an Warme aus und erscheint an dieses 
kalte Klima, wie es fUr die meisten Hochgebirge der 
Erde bezeichnend ist, geradezu angepafit. Wahrend 
also diese Gruppe aufierhalb dieser kalten Gebiete 
nicht vorkommt, trifft man die AngehOrigen der 
zweiten Gruppe aufierhalb der alpinen Felslandschaft 
auch in Felsengegenden mehr oder weniger heifier 
Gebiete an. Manche davon schreiten ,selbst in Fels
klippen der Steppen zur Brut; die einen konnen wir 
daher als dem kalten Hochgebirgsklima eng ange
pafite (kalt-stenotherme), echtealpine Vogel be
zeichnen, wahrend die 'zweite Gruppe, die in bezug 
auf die vVarmeverhaltnisse nicht anspruchsvollen 
(eurythermen) Felsenvogel umfafit. Endlich treffen 
wir -in der alpinen Stufe der Alpen noch eine dritte 
Gruppe von Vogeln, die - vom Standpunkt ihrer 
einstigen und jetzigen Gesamtverbreitung gesehen 
- weder kalt-stenotherm, noch einseitigan d'as Vor
handensein von Felsen gebunden sind, sondern heute 
in den Alpen nur eine ihrer letzten Zufluchtsstatten 
(wenigstens flir Europa) gefunden haben. Hierber 
ist zum Beispiel zu zahlen dBis Steinhuhn, das heute 

Walde, Tlerwelt. 7 
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tatsachlieh auf die alpine und subalpine Stufe be
schrankt ist. Doch ist kein Zweifel, dall diese Vogel 
noch im 16. J ahrhundert z. B. >in den felsigen Ge
bieten am Mittelrhein, im Hunsruck usw. vorkamen. 
1m Balkan lebt die Art noch heute auf steinigen 
Halden und Steppen der Hugelstufe und wird in den 
Gebirgsgegenden niemal,s beobachtet. Auch der 
Steinadler ist, obwohl vielfach als "Konig der Alpen" 
bezeichnet, durchaus kein echter Alpenvogel in un
serem Sinne, sondern vielmehr ein richtiger Wald
vogel, der in den Alpen nur als Fluchtling haust. 
Sein eigentliches Wohngebiet sind weite, unberuhrte 
Walder, wie sie z. B. der Ural bietet, in dem 
der Steinadler ja noch heute zahlreich als Baum
bruter und echtes Waldtier vorkommt. Noch in ver
hiiltnismalHg junger Vergangenheit war er in Mittel
europa weit verbreitet. Ebenso ist es dem Kolkraben, 
dem Vogel V\T odans, ergangen, der gleichfalls aus 
seiner immer gewaltiger veranderten Heimat ver
drangt wurde und heute sich in den felsigen Wald
schluchten und in schwer zuga'llglichen, also noch 
einigermallen ungestorten Gebieten ober Holz aIls 
Fluchtling halten kann. Fur seine trotz allem noch 
ungebeugte Lebenskraft spricht, dall er an den 
wenigen ihm zusagenden Stellen, die ihm noch ge
bUeben sind, durchaus nicht als selten bezeichnet 
werden kann. 

vVahrend die erste Gruppe der echten Alpenvogel 
sowohl yom okologischen als auah - wie dies bereit8 
Seite 55 f. gezeigt wurde - yom historischen Stand
punkt aus eine recht einheitliche ist, scheint das bei 
der zweiten und erst recht bei der dritten Gruppe 
nicht mehr der Fall zu sein. Es ware demnach zu er
warten, dall der Bestand der ersten Gruppe seit ihrer 
Entstehung oder ihrer Einwanderung in unsere 
Alpen der Artenzahl nach immer gleich geblieben ist. 
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Anderseits diirfte es einen nicht wunder llehmen, 
wenn 8'ich im Artenbestand del' 'beiden anderen Grup
pen im Laufe langerer Zeitraume Veranderungen 
feststellen lie£en. Und in del' Tat kennen wir schon 
Hingst einige Aden, die einstmals dem Bestand del' 
alpinen Felsenvogel und Fltichtlinge zuzurechnen 
waren, die abel' heute fUr das Alpengebiet als aus
gestorben gelten mtissen. 

Del' dem Namen nach bekannteste ausgestorbene 
Vertreter del' eurythermen Felsenvogel, der einst
mals unser Alpengebiet bewohnte, ist wohl der ratsel
hafte Waldrapp. "Unser Waldrapp ist in der Gro£e 
einer Henne; ganz schwarz gefarbt, wenn du ihn von 
weither anschaust; besiehst du ihn aber in der Nahe, 
voraus gegen die Sonne, bedtinkt er dich mit Griin 
vermi,scht. Er hat auf seinem Kopfe ein Straufilein 
hinter sich gerichtet. Der Schnabel ist rotlich nnd 
lang, ,abel' der Schwanz ist knrz. 1m Alter kriegt er 
eine Glatze. Er sucht in grtinen Garten nnd feuchten 
Orten seine Nahrung: Heuschrecken, Grillen und 
kleine Froschlein; er iEt a:ber anch Wiirmer, aus 
denen sonst Maikafer werden. Er heiEt anch Stein
rapp, in Bayern nnd in Steiermark Klausrapp von 
den Felsen und engen Klausen, darin er sein Nest 
macht." 

So ungefiihr schrieb 1557 del' bertihmte schwei?;e
rische Naturfor,scher Conrad Ge£ner in seinem Vo
gelbuch. G e £ n e l' ist abel' nicht der einzige, del' 
uns die Kunde von diesem seltsamen Vogel, del' da
mals anscheinend mehrfach in den Alpen vorkam, 
tiberliefert. In der 1547 erschienenen Beschreibung 
der Eidgenossenschaften schildert 'z. B. Johann 
Stumpf unsern Vogel im Kapitel, das "von 
dem nutzbaren Gefliigel" handelt, folgenderma£en: 
"Waldrappen, ein gemein Wildprat, am besten so er 
noch jung aus dem Nest kommt, i,st ein groner, schwe-

7· 
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rer Vogel, ganz schwarz als ein Rappj hat sein Nest 
in den hohen unwegsamen Felsenj allermeist nistet 
er in dem alten Gemauer del' zerst6rten und ausge
brannten SchH:isser, del' en viele in den alpisehen 
Landern gesehen werden. Sie sind von Leib beinah 
so gro.6 und schwer als ein Storch." 

Doch nicht nul' in die Bucher del' Gelehrten hat 
sich del' Waldrapp verkroehen, selbst in die Akten 
del' Behorden ist er gefluchtet, um sein Andenken 
ganz ,bestimmt den spateren Geschlechtern zu be
wahren. So erhielt sich in den Zurcher Rats- und 
Richtbuchern des Jahres 1535 ein kurzes Protokoll 
uber eine Verhandlung, in del' del' Knecht Jakob 
Sehwytzer zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, weil 
er einen Waldrappen "ohn ursach zu tod geschlagen 
hatt". Am 1. Janner 1528 versehrieb Konig Ferdi
nand bei seinem Besueh in Graz dem Freiherrn von 
Dietrichstein ein landesfiirstliehes Haus in del' Stadt 
mit del' besonderen Verpflichtung, "da.6 er und seine 
Leibeserben die Klausraben, welche ihre W ohnung 
auf dem Schlo.6berge haben, so wie vom Inhaher 
bisher beobachtet worden ist, hegen und dieselben 
nicht beschadigen und verderben lassen durfe". In 
einem Vokabular von 1591 hei.6t es von den Stein
rappen, da.6 sie "viel in einem hohen, runden Felsen 
bei Salzburg an del' Stadt" wohnen, sich in den 
Garten aufhielten und bier von Schlangen, Eidechsen 
und Froschen ernahren. 

Den Nachweis, da.6 del' Vogel auch in del' Inns
brucker Gegend vorgekommen sei, kann man vor
laufig nur indirekt fiihren. In einem mit Miniaturen 
ausgestatteten Me.6buch, das in del' Wiener Hof
bibliothek verwahrt wird, findet man ein getreues 
Bild del' Waldrappen. Das Missale entstand zwisC'hen 
1582 und 1590 und wurde im Auftrag des Erzherzogs 
Ferdinand von Tirol ausgefUhrt durch den hollandi-
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schen Maler J. G. Hoe f nag e la'lls Amsterdam. 
Hoe f nag e 1 war ein gro1ler Naturfreund, das 
beweist ein Gebetbuch, das er flir Herzog Albrecht V. 
von Bayern reich mit lnsekten- und Pflanzenbildern 
ausgeschmtickt hat. Wahrend er an dem genannten 
Missale arbeitete, hielt er sich in lnnsbruck ·auf und 
kann hier sehr wohl den Waldrapp kennengelernt 
haben. Die leichte und ungezwungene Haltung, in 
der er unseren Vogel darstellt, spricht daflir, da1l 
Hoefnagel das Bildchen nach einem lebenden Vor
bild fertigstellte. Auch ,aIle tibrigen auf dieser Mi
niatur dargestellten Tiere sind ausschliemich ein
heimisch: eine Alpenkrahe und eine Elster, ferner 
Schnecken, Raupen und Schmetterlinge, die sich heute 
noch bestimmen und als einheimisch erkennen lassen. 
Es ist also naheliegend, da1l auch der Waldrapp 
damals wirklich hier vorkam. Sicherlich lafit sich 
bei einer Fahndung nach Abbildungen und Angaben 
tiber den Waldrapp in naturgeschichtlich eingestellten 
Wiegendrucken und Schriftwerken des Mittelalters, 
deren Autoren mit der Schweiz, Bayern, Steiermark, 
Salzburg oder Tirol in Beziehung standen, noch wei
teres wichtiges Materi'al finden. Vielleicht schlum
mert noch manche Aufklarung tiber dieses Tier in 
Erlassen, Regesten oder J agdberichten, besonders 
aus der Zeit und Umgebung Kaiser Ferdinands I. 
(t 1564) oder in Gemalden, kunstgewerblichen Ar
beiten und Wappen. 

Wer ist nun dieser sonderbare Btirger unserer 
Vogel welt, der sich so 'sang- und klanglos aua un
seren Gegenden verdrtickt hat, da1l ihn eigentlich 
erst die Geschichtsforscher wieder ausgraben m1J1l
ten? Die wenigen vorliegenden Zeugnisse reichen 
nur notdtirftig hin, urn die Annahme zu sttitzen, da1l 
der Waldrapp wesensgleich sei mit dem Schopfibis, 
den die Zoologen unter dem Namen Geronticus eremita 
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kennen. Er ist ein Angehoriger einer Familie, die 
den Storchen nahesteht. Heute kommt der Schopf
i'bIs vor in den Steilktistengebieten Nordafrikas llnd 
Kleinasiens und fuhrt dort ein Leben, ganz ahnlich 
dem, wie es uns GeBner vom Waldrapp uberlieferte. 

Vielleicht gehort in diese Gruppe der alpenbewoh
nenden eurythermen Felsenvogel noch der Stein
sperling (Petronia petronia), der in Mitteleuropa 
in Ruinen und alten Burgen Thuringens und des ,,7 aldenburger Berglandeg haust, und erst in jungster 
Zeit in den Berchtesgadener Alpen festgestellt wurde. 
Es ware nicht verwunderlich, wenn dieser scheue 
Einzelganger noch an anderen Stellen der Alpen 
beobachtet wurde. 

Noch mehr als bei den Felsenvogeln sind bei den 
"Fliichtlingen" Veranderungen im Artenbestande wah
rend der letzten Jahrhunderte zu erwarten. So wie 
diese Vogel sich all'S ihren alten vVohngebieten vor 
den unmittelbaren Belastigungen durch den Men
schen und vor den von ihm verursachten grund
legenden Veranderungen der die LebensmoglichkeHen 
bietenden Landschaft immer weiter in die unzugang
lich.sten Teile der Alpen zuruckgezogen haben, so 
werden gar manche von ihnen schlieBlich selhst hier 
nicht mehr die erforderIichen Voraussetzungen ge
funden haben: sie haben auch ihre letzte mittel
europaische Zufluchtsstatte verlaBsen und sind - fUr 
unsere Tierwelt - ausgestorben. Ais Beispiel hierfUr 
seien nur unsere groBen Geier angefUhrt, die einst
mals in den Alpen recht haufig waren,zufolge ncr 
vorgeElchrittenen Kultur hier aber nicht mehr die 
notige Menge an Nahrung - AaJs - finden >/{onnen. 
In den Hochgebirgen des Balkan mit ihrem Reich
tum an fast verwilderten Schafen finden sie jedoch 
noch ihr Auskommen. Kutten- und WeiBkopfgeier 
haben in fruheren Zeiten ohne Zweifel regelmafHg 
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im Alpengebiet gebrlitet. Der weifikopfige Geier 
(Gyps f<ulvus) wird selbst in der Gegenwart das eine 
oder andere Mal, wenn auch aufierst seIten, in den 
sudostlichen Alpen als Ho~stvogel beobachtet; aber 
mit ziemlicher Regelmafiigkeit such en diese beiden 
Geier unser Gebiet noch heute nach allfalliger Nah
rung lab. Alljahrlich gelangen diese Vogelzur Be
obachtung, nicht selten werden Hie auf ihren Streif
ztigen durch die Alpen erlegt. 

Von fast jeder grofieren AIm erzahlen sich die 
Sennen Erinnerungen an einstige Unglticksfalle, 
denen eine betrachtliche Anzahl von Vieh zum Opfer 
fiel. Nahezu aIle diese Erzahlungen enden damit, 
dafi dann urplOtzlich diese sonst nie gesehenen Gp,ier 
da gewesen waren und sich an dem vortibergehend 
reichlich gedeckten Tisch gtitlich getan hatten. An 
derartigen Erzahlungen ist bestimmt das meiste 
glaubwtirdig, nur das eine nicht, dafi die Geier das 
Aa,s von ihren Bergen am Balkan aus gesehen oder 
gar gerochen hatten. Diese Vogel haben eben auf 
ihrem Streifzug, den sie vielleicht in unbewufiter Er
innerung an das einstige vVohngebiet ihrer Vor
fahren tiber die Alpen unternahmen, das Aas zufallig 
entdeckt und sieh hier, Isolange der Vorrat reicht, 
niedergelassen. 

Der Bart- oder Lammergeier (Gypaetus barbatus) 
jedoch hat uns endgtiltig verlassen und es unterliegt 
keinemZweifel, dafi er als standiger Bewohner aus 
den Ost- und Westalpen verschwunden ist. T s c h u s i 
gibt fur die einzelnen osterreichischen Lander die 
letzten Beobachtungsjahre an: 

1835 am Rollberg bei Scharnstein, Oberosterreich, 
1850-1852 im Tennengebirge, Salzburg, 
] 878 im Gesause, Steiermark, 
1881 am W olayasee, Karnten, 
1888 bei Finstermiinz, Tirol, 



104 Die Vogel des Alpengebietes. 

1890 am FaUenkopf, Bezirk Bludenz, Vorarlberg. 
Doch wurde noch am 15. Juni 1906 im Gebiet des 

Hafnerecks (oberes Liesertal) in Oberkarnten ein 
Paar beobachtet, aber nicht erlegt; an der Richtig
keit dieser Beobachtung ist nicht zu zweifeln. Der 
hervorragende osterreichische Ornithologe V. v. 
Tschusi schreibt daher noch 1917, "daE das sprung
hafte bis 1906 reichende letzte Erscheinen des Bart
geiers darauf hinweise, daE noch ab und 'zu die einst 
von ihm standig bewohnten Gebiete von auswarts 
Besueh erhalten, was bei einem so gewaltigen Flieger 
keine sonderliche Leistung darstellt. Die immerhin 
vorhandene Moglichkeit seines "\Viedererscheinens, 
ja ,sogar Horstens, besonders in der Nachbar,schaft 
des Bilvrettastockes und des Rhatikon ware daher 
durchaus nicht von der Hand zu weisen". 

Urn nun noch einmal kurz 'zusarnmenzuia;ssen, sei 
wiederholt, daE sich die Gesarntheit der alpinen 
Vogel nach okologischen und geschichtlichen Ge
sichtspunkten zwanglos in drei Gruppen einteilen 
laEt. Die erste Gruppe umfaEt die "echten" Alpen
vogel, die aus den Gebirgen Mittelasien (Kwen-Lun 
usw., Seite 56) zu uns gekommen sind: 

Schneefink, Alpendohle, Fltievogel, Mauerlaufer, 
Bergpieper. 

Der letztgenannte gelangte dem rurtickweichen
den Eise folgend, auch in die Arktis, wahrend von 
dort das Schneehuhn in die Alpen eingewandert ist 
und heute unbedenklich den echten Alpenvogeln Zl1-

gez8,hlt werden kann. Diese erste Gruppe umfaEt 
also gegenwartig sechs Arten. 

Zur zweiten Gruppe, den eurythermen Felsen
vogeln der Alpen zahle ich die Alpenkrahe und den 
Alpensegler. In diese Gruppe gehorte jedenfalls 
auch der seit dem 16. Jahrhundert ausgestorbene 
Waldrapp. Hierherzahlenalso zwei bzw. drei Arten. 
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Zur dritten Gruppe, die jene Vogel umfallt, die 
auf ihrer Flucht vor den mittelbaren oder unmittel
baren Beunruhigungen durch den Menschen schliell
lich in den Alpen eine mehr oder weniger voruber
gehende Heimstatte gefunden haben, rechne ich fol
gende drei bzw. sechs Arten. 

Steinadler, Steinhuhn, Kolkrabe; Bart- oder Lam
mergeier, Fahl- oder Weillikopfgeier, Monchs- oder 
Kuttengeier. 

Natiirlich haben sich auller den eben genannten 
Arten noch manche andere Vogel aus eben denselhen 
Grunden ins Gebiet der Alpen zuruckgezogen, doeh 
bewohnen diese auch jetzt nicht die alpine Stufe; sie 
sind daher hier nicht mitzuzahlen. Ais Beispiel fUr 
solche Ruckzugler sei bloll der Uhu genannt. Ebenso 
sind im Folgenden eine g,anze Reihe von Vogeln der 
Gebirgswalder nicht weiter berucksichtigt, obwohl 
sie vielfach als Alpenvogel 'bezeichnet werden, wie 
z. B. Ringdrossel, Leinfink, Dreizehenspecht, der 
'rannenhaher oder die Kreuzschnabel. Es ist hier 
ja oft schwer, eine scharfe Grenze zu ziehen: die 
echten Alpenvogel, 'Bergpieper oder Alpendohle sind 
im Winter ganz regelmaJlig tief unten im Tale zu 
finden. Anderseits rotten sich im Herbst oft die 
in dieser Schilderung aus der Gemeinschaft der 
Alpenvogel .ausgeschlossenen Spielhahne zusammen 
und ziehen hoch ins Gebirge. So werden von den 
Jagern bei der Bartgamsbirsch nicht selten Fluge 
vonzehn bis funfzehn Stuck - und zwar sind es 
immer bloG Hahne - hoch ober Holz in der eigent
lichen alpinen Stufe angetroffen. Halt man sich aber 
an die eingangs dieses Abschnittes gegebene Begriffs
bestirnmung, derzufolge es darauf ankommt, in 
welcher Hohenstufe die Tiere "zuhause" sind, so 
liillt sich die Einteilung einigermallen genau durch
ftihl'en. 



106 Die Vogel des Alpengebietes. 

Schrifttum. 
C. Zimmer, Vogel. In: Brohmer, Ehrmann, UI

mer, Tierwelt Mitteleuropas, Band 7, 1929. (Das wertvollste 
Bestimmungsbuch, mit biolog. Daten. Aus dieser Be
arbeitung sind die Skizzen des vorliegenden Buches tiber
nommen.) - H. Franke, Alpenvogel. Wien: F. Deuticke. 
1935. (Ein ausgezeichnetes und handliches Exkursionsbuch
Ie in.) - K. Walde und H. Neugebauer, Die Vogel 
Nordtirols. Innsbruck, Vereinsbuchhandlung, 1936. - trber 
Stimmen der Alpenvogel vgl. man besonders die Arbeiten 
von H. S tad I e r (in verschied. Zeitschriften). 

b) Die Vogel des Alpengebietes nach ihren iiuf3eren 
Merkmalen. 

Es ist ausgesehlossen, hier :lueh nur in Form 
einer 'blofien Aufzahiung aIle Vogel zu nennen, die 
jemais in dem weiten Gebiet der Aipen zur Bel)b
aehtung kamen. Es wlirde aueb. dem praktisehen 
Zweek dieses Buehes geradezu zuwiderlaufen und 
niehts anderes erreiehen, als eine heillose Verwir
rung wollte ieh aIle die vielen Formen, die nur da 
und dort einmal sieh in unser Gebiet verirrt haben, 
oder die zahIlosen Arten, die flir einige W oehen an 
den Ufern der grofien Seen Aufenthalt nehmen; 
wollte ieh aIle diese gefiederten Gaste hier besehrei
ben, die dem Bergwanderer ja nur in ganz seltenen 
Zufall en einmal zu Gesichte kommen. Nur die Brut
vogel des Alpengebietes sollen zur Spraehe kommenj 
sei es, dafi sie als Standvogel zeit ihres Lebens hier 
wohnen oder sei es, dafi sie als Zugvogel nur wah
rend des Sommers in den Aipen sich aufhalten. So 
kommt es, dafi in der foigenden Schilderung die 
Wasservogel nur ungefahr den zehnten Teil aller 
genannten Vogelarten ausmachen, wahrend sie rcieh
lich zwei Drittel in Anspruch nehmen wlirden, solIten 
aIle regeimafiigen Sommer- und WintergiiJste mit 
einbezogen werden. 
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Ausschliefilich aus Wasservogeln (im weiteren 
Sinne des Wortes) bestehen die ersten drei der hier 
zu nennenden Familien. Die Tau e her sind ver
treten durch zwei Arten: den Haubentaucher oder 
HaubensteiEfufi und den Zwergtaucher. Den ersten, 
der sich gerne auf freier Wasserfliiche aufhiilt, 
kennzeichnet im Sommerkleid (in beiden Geschlech
tern) die Halskrause und die Haube aus verliingerten 
Federn. 1m Winter allerdings sind diese nur an
gedeutet. Die Oberseite ist bei beiden Tauehern 
mehr oder weniger dUster gefiirbt, die Unterseite 
dagegen gliinzt in rein em Weifi. Die grofie Art 
bewohnt mit Vorliebe grofiere Seen, deren Ufer 
mit Sehilf bewachsen sind; fehlt aberauch nicht 
an Seen, denen fast jeder Uferbewuchs mangelt. Der 
ZwergsteiEfufi dagegen nimmt zwar mit ganz kleinen 
Seelein auch vorlieb, geht a:ber kaum aus seiner 
Deckung heraus und verriit seine Anwesenheit meist 
nur durch Beine hell en Triller, die wie bibibi ... 
klingen. Wiihrend der Haubentaucher nur selten bei 
uns tiberwintert, iet sein kleiner Vetter auch den 
Winter tiber im Gebiet zu finden. Besonders hoch 
gehen sie freilich beide nieht. 

Dor reeht stattliche Fischreiher und der all
bekannte Storch sind aIls Brutvogel liingst sehr selten 
geworden und eher im Winter oder auf dem DurC'h
zug zu sehen. Wer das Gltick hat, sie beobachten zu 
konnen, wird sie auch gleich erkennen. Anders ist 
os bei den zwei tibrigen Vertretern, die die Familie 
der R.eiher ur,d Storche in unser Gebiet ent
sendet: die beiden Rohrdommeln sind Nachtvogel, die 
leichter gehort als gesehen werden. Die kleine 
Zwergrohrdommel, aueh Zwergreiher genannt, bleibt 
wahrscheinlich jedem, der nicht eigens und mit viel 
Geduld ihr nachgeht, zeitlebens fremd. "Den einfor
migen Ruf, ein dumpfes ru in gleichen Abstiinden 
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etwa 30mal in der Minute hervorgebracht, tiberhort 
man leicht, wenn man ihn nicht schon kennt und be
sonders beachtet. Nachts wird er meist von Rohr
sangern, Unken und Froschen tiberWnt" (V 0 i g t). 
Der gro.Gen Rohrdommel hat ihre brtiIlende Stimme 
den Namen Kuhreiher eingetragen. AIle hierher
gehorigen Arten sind natiirlich rechtselten; der in 
eine nah verwandte Familie gehOrige Waldrapp 
(siehe Seite 99) hat unsere Gegenden tiberhaupt schon 
seit J ahrhunderten ganzlich verlassen. Auch der 
Schwarz- oder Waldstorch i,st schon fast vollig ver
schwunden. 

Die En ten durchziehen in zahl- und artenreichen 
Scharen alljahrlich die Alpen; manch seltene nor
dische Art kommt als Wintergast zu uns; Brutvogel 
ist hier aber blo.G die ziemlich scheue Stock- oder 
Marzente. Sie brtitet in den die Gewasser saumenden 
Dickichten. Wo diese aber dem Siegeszug der Tech
nikzum Opfer gefallen sind, wie z. B. am Achensee, 
dort haben sich die Stockenten selbst an ziemlich 
abseits liegendes Bergfohrengestrtipp gewohnt. Oder 
sie bleiben tagstiber zur Futtersuche an ihren ge
wohnten, kahl gewordenen Standplatzen und ziehen 
zur Nachtruhe alltaglich 30 und 40 km weit flu.Gauf
oder abwarts urn wenigstens tiber Nacht der Deckung 
von Rohricht und Auen nicht entbehren zu mtissen. 
Kenntlich ist die Stockente an dem bei ibeiden Ge
schleehtern schon metalUsch blau schillernden und 
schwarzwei.G umrahmten Spiegel am Fliigel. Nur 
selten tiberwintert das eine oder andere Stiick bei 
uns. Tm Fluge sind die Enten an dem weit und lang 
vorgestreckten Hals leicht zu erkennen. 

Der stattlichC' Gansesager hat fast tiberall schon 
dem Neid und Eigennutz vieler Pachter von Fisch
wassern weichen mUssen (Fischer darf man dieses 
Yolk, das niemandem auch nur das kleinste Schwanz-
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Abb. I6a-d. Raubvogelflugbilder. a Turmfalke, b Sperber, c Mltusebussard, 
d WespenbuSBard. (Aus K 0 bel, Raubvogelbuch.) 
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ehen gonnt, nicht nennen, um jene wenigen nicht zu 
beleidigen, denen Fischerei auch noch Pflichten an 
dem ihnen anvertrauten Teil der Schopfung bedeutet). 

Leichter als alle die Genannten wird dem Berg
wanderer ein Vertreter der R a u b v 0 gel begegnen. 
Besonders der Anblick eine8 Steinadlers wird sein 
Herz hoher schlagen lassen. Ein Lebensbild dieses 
seltenen Meisters der Lufte habe ich Seite 149 f. zu 
zeichnen versucht. Ungleich haufiger i,st der Mause
bussard; ja man kann wohl sagen, daB bst alle Ranb
vogel, die dem Wanderer yom Tal bis fast hinauf ZLlr 
vValdgrenze auffallen, Mausebussarde sind. Diese 
ziemlich plumpen Vogel, die ein kurzer StoB 
(Schwanz) und groBe F~ugel auszeichnen (in welchen, 
wenn man sie gegen den hellen Himmel hin beob
achtet, jederseits ein groBes helldurchscheinendes 
"Auge" auffallt), sind gerade keine groBen Flieger, 
dafur aber um so tuchtiger im geruhsamen Segeln. 
Der Ruf ist das jedem Naturfreund bekannte, lang
gedehnte hia. 

Mit diesem haufigsten unserer Raubvogel wird 
zumeist ein seltener und seltsamer Zugvogel ver
wechs6lt, der eigentlich kein Bussard ist, wenn er 
auch so heiBt: der Wespenbussard. "Alles, was sein 
Wesen ausmacht, ist dadurch bedingt, daB sein Leben 
mehr an den Boden gebunden ist, als das irgend
eines anderen Raubvogels. Er ist kein guter Segler, 
kein guter StoBer, aber ein guter Laufer, der es vor
trefflich versteht, auf dem Boden herumzuhantieren. 
Wie eine Taube trippelt er auf der Erde umher 
und reiBt sie mit den Krallen auf, als ob er seine 
Krallen nur dafur hatte. So grabt er nach den 
Nestern der Hummeln und Wespen und findet auch 
des ofteren das Nest eines kleinen Singvogels, der 
am Boden brutet. So ist er durch Nestraubereien den 
Singvogeln verhallt geworden. Sie warnen laut, 
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wenn sie ihn sehen, wahrelld sie sich dnrch den AIl
blick des Mausebussards nicht stOren lassen" (K 0-
bel). 1m Flugbild erkennt man ihn am ehesten 
daran, daG er seinen schlanken Kopf lang und gerade 
vorstreckt und urn Schwanz, der wenige, aber dent
liche schwarze Binden zeigt, von denen scheinbar 
die vorletzte fehlt. Seine hohe und zaghafte Stimme 
liWt er fast nie bOren. Meist zieht er schon Mitte 
August siidwarts. 

Auch der iiberall vorkommende aber nirgends 
Mufige Hiihnerhabicht 'Wird vielfach mit dem Mause
bussard ver'Wechselt. Sein StoG ist langer, seine 
Kreise zieht er enger und nie halt er es lange ohne 
einen Fliigelschlag aus. Auch seine Stimme, die 
H art e r t mit kiak-kiak-kiak umschreibt, lafit er nur 
selten horen. Ein GenuG aber ist es, ihm zuzusehen, 
wenn er von hoch oben herab wie ein Stein auf seine 
Beute sWGt oder sie mit unglaublicher Wildheit und 
Gewandtheit hetzt und ihr Iselbst in arges Strauch
dickieht folgt. ""Ver eine solche Hetzjagd einmal ge
sehen, wird es begreifen, daG alles frei lebende und 
zahme Gefltigei angstvoll bemiiht ist, vor diesem 
wilden Jager verborgen zu bleiben. 

Nicht besonders selten dagegen ist 'Wiederum der 
Sperber, der kleine Rauber mit seinem lang en StoG 
und den stumpfen Fliigeln. Sein Flug ist meist 
flatternd, segelnd halt er si"h immer nur ganz kurze 
Zeit. Seine Stimme lafit er fast nur am Horst horen. 
Er ist es iibrigens, der in seiner Gier und Frechheit 
selbst in Kafigen gehaltene Singvogel zu greifen 
versucht. 

Von den vier im Gebiet vorkommenden Falken, 
deren Flugbild an den iiberaus Ispitzen Fliigeln kennt
lieh ist, kommt dem Alpen'Wanderer weitaus am 
huufigsten der Turmfalk zu Gesicht. Zwei Kenn
zeiehen sind wichtig fiir ihn; die auffallend rostrot-
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gefarhte Oberseite und die Fahigkeit, in der Luft mit 
cigenartigem Fltigelschlagen stehenzubleiben, zu 
"rtitteln". Er lebt in allen Land-schaftenj selbst in 
den trtimmererfiillten und vegetationslosen Kar
wendelkaren bei 2200 m und dartiber ist er keine 
Seltenheit. Dabei HUH er sein lautes und hohes 
kikikiki recht oft hOren. Den Winter verbringt er 
nur selten bei uns. Da er fast nur von Mausen lebt 

1 
Abb.)7. ~FlugblIdtypen: 1 Bussard, 2 Falke, 3 Weihe, 4 Taube. 

(Nach Frieling.) 

ist er als "sehr niitzlich" zu bezeichnen und verdient 
mehr Schutz als ihm meist gewahrt wird. ' 

Den drei anderen Falken wird man nur sehr 
selten begegnenj besonders dem seltenen, aber prach
tigen Wanderfalken. Am ehesten wird man auf ihn 
aufmerksam, wenn er von irgendeinem Baum mit 
heftigem Flligelrauschen abfliegt. Man kann ihn 
wohlsicher schon daran erkennen, dan er bei seiner 
Entengro£e aIle Kennzeichen der Falken - die 
sonst aIle bedeutend kleiner sind - in sich vereinigt. 
lm Flugbild auffalIend dem Turmsegler ahnlich ist 
der nicht ganz taubengro£e Baumfalkj ein Kunst
flieger! der seinesgleichen sucht. Seine schmalen 
Fltigel, die in ihrer Lange den Sto£ tiberragen, sind 
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Kennzeichen genug fUr diese Art. Noch seltener und 
fast nul' im Winter auffallend i,st del' Zwergfalk 
oder Merlin, der meist mit raschem, flatterndem 
Flligelschlag in geringer Hohe tiber die Felder 
streicht und gern auf kleine Steine und Stocke auf
holzt, um hier Ausschau zu halten. 

VOH del' Familie del' H lih n e I' sind Stein- und 
Schneehuhn Seite 154 f. ausfUhrlicher besprochen. Den 
Spiel hahn kann man in meist nicht besonders ge
lungenen Stopfpraparaten nahezu in allen Berggast
stuben mit Mufie betrachten; sonst trifft man ihn gar 
nicht selten nahe del' Waldgrenze - dartiber und 
darunter - an. Del' Hahn mit seinem praehtig 
dunkelblauen Gefieder nnd dem leuehtend roten 
Augenkamm (Rose) sieht natlirlieh, 'Wie das ja auch 
bei den meisten Hlihnervogeln del' Fall ist, weit 
stattlicher aus als die Henne in ihrem sehliehten 
braunen Kleid. Dber die mehr rotbraunen Flligel 
ziehen zwei weifie Querbander, an den Achseln ist 
ein weifier Spiegel. Zndem sehmlieken den Hahn noeh 
die schon gesehwungenen Schwanzfedern. E1' e1'
reicht mit einer Lange von 60 bis 65 em und einer 
Spannweite von 1 m die Grofie von Haushahnen. Del' 
Spielhahn hat seine Balzzeit naeh dem Auerhahn, 
April, Mai, in hohen schattseitigen Lagen bis in den 
Juni hinein. Frlih am Morgen erst fallt er auf dem 
erwahlten Platz ein, einer holzfreien Rasenkuppe 
oder einem Schneetalchen und ziseht nnd kollert, 
stolziert mit hangenden Fltigeln, kampft abel' aUch 
wild llnd erbittert mit seinen Nebenbnhlern, daB die 
Federn ,stieben. Die Spielhenne legt 8-16 Eier, die 
4 Wochen lang in einem hii.hnermafiig knnstlosen 
Nest im Heidekrant und Alpenrosengestrauch be
brlitel werden. 

Dcr Auerhahn, del' fast einfarbig schwarz ist, 
wird bedeutend grofier (1 m lang, Spannweite 1,30 m). 

Walde, Tlerwelt. 8 
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Die Henne ist wiederum bedeutend schwacher und 
lichter, gelb bis rostbraun mit dunkler Zeichnung. 
Im Winter legen sich die Auerhiihner kleine Schnee
schuhe bei. Die Zehen wei,sen namlich dann kurze 
hornige Stifte auf, die es dem Vogel ermoglichen, 
auch auf weicherem Schnee zu laufen, ohne besonders 
einzusinken. Beide Waldhiihner nahren sich von 
Blattknospen, Samen, zu Zeiten besonders von Beeren; 
sie verschmahen aber auch Kerfe, Wiirmer und 
Schnecken nicht, wenn sie ihrer .gerade habhaft 
werden konnen. Der Auerhahn balzt zumei,st ganz 
friih am Morgen, ja schon vor der Dammerung im 
Marz und April. Den "Balzgesang" kann man aber 
manchmal auch abends oder im Herbst horen. Er 
balzt nur auf Baumen, auf die er schon am Vor
abend einfallt. Dber der Waldgrenze ist er wohl nie 
zu finden, bevorzugt er doch iiberhaupt mehr die 
tieferen Lagen. Nest, Ei, Eizahl und Brutdauer 
sind bei beiden Waldhiihnern recht ahnlich. 

Etwas kleiner als eine Spielhenne ist das Hasel
huhn, das in beiden Geschlechtern ziemlich gleich 
aussieht. Die Farbung ist recht lebhaft und bunt
scheckig, der Gesamteindruck aber braun. Die 
Kehle ist besonders beim Hahn schwarz mit weiner 
Umralldung, bei der Henne mehr rostfal·ben. Wah
rend die beiden vorgenannten Waldhiihner kein 
eigentliches Familienleben fiihren, leben die Hasel
hiihner in strenger Einehe. Der Ruf ist ein iiber
raschend hohes eintoniges Pfeifen, fast dem Lockruf 
der Goldhahnchenzu vergleichen; wahrend die 
Henne dabei keinen bestimmten Rhythmus einhalt, 
ist die Strophe des Hahns ziemlich gleichmiifiig: 
"zieh, zieh, zieh bei der Ritz in die Hoh" ,sagen die 
Jager dazu. Haselhiihner sind in den Bergwaldern 
bis hinaufzur Holzgrenze, besonders in den Krumm
holzbestanden der ostlicheren Alpen keineswegs 
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selten, abel' wegen ihres scheuen vVesens nicht leicht 
zu sehen. 

1m Gegensatz zu den Waldhtihnern gehen die 
beiden folgenden Feldhtihner kaum tiber Mittel
gebirgshohe hinaus. Das schon recht selten gewordene 
Rebhuhn ist ebenfalls von brauner Gesamtiarbung, 
unterseits mehr grau, del' Hahn hat haufig auf del' 
Brust einen hufeiseniOrmigen braunen Fleck. Mehr 
gelbbraun ist die bedeutend kleinere Wachtel. Ihr 
Kennzeichen, die hellgestrichelte dunkle Kehle ist 
meist nicht zu erkennen, da die Tiere sich sehr gut 
zu verbergen wissen. Urn so eher und verlafilicher 
kann man sie an ihrem bekannten Ruf, del' wie 
"pickwerwick" klingt (manche sagen auch: acht
malacht) bestimmen. Die Wachtel ist del' einzige 
Zugvogel un tel' unseren Htihnern. 

Mit del' 'Wachtel in keiner 'Veise verwandt ist der 
Wachtelkonig, die Wiesenralle, aus del' Familie del' 
Was s e r h ti h n e r. Er i,st im groEen und ganzen 
braun gefarbt, unterseits heller, verschiedenartig 
gezeichnet. Er ist 8ehr schwer zu sehen, obwohl er 
in Feldern und Wiesen bis ins Mittelgebirge hinauf 
nicht selten ist. Seine Stimme, die ihm den bezeich
nenden Namen Wiesenschnarrer eingetragen hat, 
verrat ihn aber schon von we item. Ununterbrochen 
bis in den spaten Abend laEt er sein rauhes takt
festes rerrp rerrp erschallen. Er ist ein Zugvogol, 
del' sehr spat erst ankommt. 

Das grtinftifiige Teichhuhn ist an stehenden Ge
wassern, wenn sie nul' dichten Uferbewuchs auf
weisen, tiber die ganze Erde verbreitet. Diesel' Aller
weltsvogel ist daher auch bei uns nicht schwer bei 
seinen Schwimm- und Tauchktinsten zu beobachten. 
Kennzeichnend fUr ihn ist - von vorn gesehen -
del' rote Oberschnabel, del' sich als rote Stirnplatte 
fortsetzt (die Spitze des Schnabels abel' ist gelb-

so 
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grun!) und - an der zumeist nul' sichtbaren Kehl'
seite der reinweifie Schwanz, del' gegen das dunkle 
Gefieder lebhaft absticht. 

Aus der Familie del' Regenpfeifer und 
Moven ware zunachst aI,s Seltenheit del' Mornell
regen pfeifer zu nennen, der im ganzen Alpengebiet 
anscheinend nur auf dem Zirbitzkogel in der Steier
mark als einigermafien regelmafiiger Brutvogel noch 
auftreten solI. An allen Flufiufern, seItener auch 
an Seen, lebt del' Flufiuferlaufer, del' gerne nach 
Bachstelzenart mit dem Schwanze wippt. Die Ober
seite ist braun, im Fluge wi I'd die sonst fast ver
deckt~ Flugelbinde deutlich sichtbar. Die Unterseite 
ist rein weill. Mei,st sieht man diese Vogel wegen 
ihrer gut schutzenden Farbe erst, wenn sie aufge
schreckt werden und dicht tiber dem Wasser dahin
fliegen und dabei durchdringend und mit hoher 
Stimme hididi pfeifen. 

Einen kraftigen, im Sommer tiefroten Schnabel 
hat die Flufi-Seeschwalbe. Die Kopfplatte ist im 
Sommer ganz schwarz, im 'Winter erscheint davor 
ein weifier Stirnfleck. Die ahnliche Trauersel:'
schwalbe ist im ganzen dunkler und hat einen 
'schw~rzen Schnabel. Beide Arten sind Zugvogel, 
die vereinzelt oder in kleinen Kolonien auch an 
Alpengewassern bruten. Sie sind nicht haufig. Die 
bekannte Lachmove, die auf ihren winterlichen 
Streifzugen weit ins Innere der Alpen vordringt und 
zur Zugzeit die hochsten Kani.me uberquert, brtitet 
auch an grofieren Seen der Os~- und Westalpen. 

Endlich gehOrt in diese Familie noch die Schnepfe. 
Veremzelt brutet sie in den Alpen, selbst noch bei 
1200 bis ] 500 m. Die Hauptmenge der Schnepfen 
abel' halt sich nur wahrend des Durchzuges auf kurze 
Zeit bei uns auf. Der etwa 8 em lange Schnabel ist 
Kennzeichen genug. Von del' Schnabelwurzel zieht 
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ein dunkler Mittelstreifen fiber den Kopf. Die 
Bekassine, die ebenfalls einen sehr langen Schnabel 
hat, besit'zt einen recht auffalligen hellen Mittel
streifen auf der dunkelbraunen Kopfplatte. Auller
dem ist sie im Gebirge ein recht seltener Durch
zfigler, so dall hier eine Verwechslung wohl kaum 
vorkommen wird. 

Die drei mitteleuropaischen Tau ben, die aIle 
Zugvogel sind, fehlen auch im Alpengebiet nicht. 
Die seltenste davon ist die kleine Turteltaube, deren 
Gefieder im allgemeinen mehr oder weniger rost
farben ist. Der Schwanz ist schwarzlich, mit weillem 
Rande. Ihren Namen hat sie von ihrem Gesang, der 
aus drei Ibis ffinf aneinandergereihten turr, oft mit 
etwas aufsteigender Melodie besteht. Urn gut ein 
Drittel groller sind die beiden anderen Wildtauben, 
die beide ein blaugraues Gefieder haben. Die Hohl
taube hat auf den Fliigeln je eine schwarze Quer
binde; die Ringeltaube besitzt beiderseits des Halses 
einen weillen Fleck, so dall es fast aU8sieht, ala hatte 
sie rund urn den Hals einen weillen Ring. Die Ringel
taube ist die weitaus haufigste unserer Tauben, sie 
ist in dichtem Fichtenwalde zu finden und auf freien 
Wiesen und Ackern. Wenn ihr Gesang auch stark 
veranderlich ist, HWt er sich doch leicht auf die 

Grundform bringen: gru gruh gru gru gru 

Die Hohltaube hat einen mehr heulenden Ton 
und bringt ihre Strophe in schnellem Tempo vor. 
Auller diesen drei echten Wildtauben kann man na
Wrlich manchenorts leicht verwilderten Haustauben 
begegnen. 

Die in anderen Erdteilen recht artenreiche und 
besonders biologisch interessante Familie der K uk
kucke entsendet in unser Gebiet nur einen Ver
treter, eben jene Art, nach deren Ruf die ganze 
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Gruppe benannt worden ist. Frlih im Jahre schon 
kommt er an und macht sich mit seinem lauten Rufen 
bemerkbar bis hinauf an die Waldgrenze, wo del' 
Schnee noch W ochen tbraucht urn wegzuschmelzen. 
1m Sommer dann wird er schweigsam und wird bei 
seinem scheu en Wesen kaum je mehr bemerkt, so 
daE es gar nicht auffallt, wenn er eines Tages seine 
Reise nach dem Sliden angetreten hat. Die Bauern 
sagen darum, daE del' Kuckuck sich im Sommer in 

einen Sperber verwandle, 
del' ja inFarbung undFlug
bild viel Ahnlichkeit hat. 

Von del' formenreichen 

~ 
Familie del' Rakenvogel 

( ist del' herrlriche Eisvogel, 
~ del' fliegende Edelstein 

~ unserer Gewiisser, schon 
Abb. 18. Elsvogel. sehr selten geworden. Auch 

er ist ein beklagenswertes 
Opfer des rlicksichtslosen Neides einer bestimmten 
Gruppe von Menschen, die an del' Fischerei finanziell 
interessiert ist und die glaubt, daE die wunderbarsten 
Schopfungen Gottes nul' nach deren Verhaltnis zu 
ihrem scha:bigen Geldbeutel einzuschatzen sind. 

Anscheinend wird auch del' Wiedehopf immer 
seltener, jener bunte Vogel, del' seine lange Feder
haube so drollig auf- und niedeI"zuklappen vermag. 
Meist trifft man ihn auf Wiesen und Weiden im Tal, 
wo er mit seinem etwas gebogenen Schnabel aus del' 
Erde und dem Kot del' Weidetiere seine Nahrung 
herausstochert. Im Flug fallt er durch seine ibunte 
Farbung und hellen Bander auf. 

In dieselbe Familie gehoren noch die beiden 
Segler, von denen del' mehr in den vVestalpen vor
kommende weiEbauchige Alpensegler Seite 160 f. aus
flihrlich besprochen wird. Sein kleinerer, dunkler 
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Vetter, der Turmsegler, i,st jedem GroUstadter be
kannt. Auch in den Alpen besiedelt er fast nur ge
schlossene Dorfer; Manchmal aber kann man eine 
solche larmende Gesellschaft selbst tiber 2000 m weit
ab von jeder Ortschaft ihrer J agd nachgehen sehen. 

Ein ganz eigenartiger Geselle i,st der Ziegen
melker, der vielfach auch Nachtschwalbe geheifien 
wird. Tagstiber sitzt er auf der Erde oder auf einem 
dUrren Ast, aber nicht wie aIle anderen Vogel quer, 
sondern in der Langsrichtung. Da er tiiberdies noch 
unscheinbar graubraun gefarbt ist, kriegt man ihn 
bei Tage kaum je zu sehen und bei Nacht, wenn er 
munter wird, sieht man auch nicht mehr als einen 
dunklen Schatten. Aber seine seltsame IStimme, ein 
lautes eintoniges Schnurren oder Spinnen, kann man 
Nachts in Bergwaldern bis zu 1000 m hinauf recht 
haufig horen - vorausgesetzt nattirlich, dafi man 
den mannigfachen Stimmen warmer Nachte tiberhaupt 
Beachtung schenkt. 

Auch eine eigenartige Gruppe von Vogeln sind 
die Eulen. Nach dem Gadowschen Vogelsystem 
werden sie als Unterordnung zu den Raken gestelIt. 
Vielfach, so auch von H art e r t, werden sie als selb
standige Ordnung genommen. JedenfalIs aber ist es 
nicht haItbar, sie als eine Unterordnung der Raub
vogel aufzufassen, wie dies heute noch im Jagd
,schrifttum tiblich ist. Sie Hind eine in ihrem Aufieren 
und in ihrer Lebensweise recht einheitliche und in 
sich geschlossene Gruppe. Dem tut die Tatsache 
keinen Eintrag, dafi Formen von 21/2 kg Gewicht 
(Uhuweibchen) neben solchen Von nur 50 g (Sper
lingskauz) dazu gehoren; wer itnmer diese beiden 
Arten nebeneinander sehen kann, wird an ihrer 
nahen Verwandtschaft nicht zweifeln. 

Wieschon angedeutet, ist unsere grofite Eule del' 
leider schon recht seItene Uhu. Er ist nicht nur, wie 
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man in romantischen Opern sehen kann, in wilden 
WolfsschlUchten zu Hause, ,gondern brUtet auch in 
tiemlich offen em Gelande frei am Boden. Da er aber 
nun einmal zum "Schadling" ,gestempelt, kaum mehr 
irgendwo unbehelligt seine 2-3 Eier ausbrtiten 
durfte, konnte er sich fast nur mehr in unzugang
lichen und weltabgeschiedenen Waldschluchten kUm
merlich am Leben erhalten. Moge der ihm nun endlich 
zugebilligte geset'zliche Schutz nicht zu spat gekom
men sein! Was so ein in den Alpen wohnhafter Uhu 
zu seiner Ernahrung verwendet, hat uns deutlich 
H. S c h a e fer gezeigt, der die Beutereste bei einem 
im Schmirntal in Tirol in etwa 2000 m Hohe befind
lichen Horst untersuchte. Er konnte etwa 800 Beute
tiere feststellen, unter den en sich 1 Eichhornchen, 
3 MaulwUrfe, 5 Spitzmause, 5 Hermeline, 9 Schnee
hUhner, 10 andere Vogel, 15 echte Mause, 16 Hasen, 
17 kleine Wiesel, 28 Grasfrosche, 55 Wasserratten, 
207 Schneemause, 425 verschiedene WUhlmause be
fanden. Von jagdbarem Wild waren nur 27 StUck, 
das sind 3,40/ 0 der Gesamtbeute festzustellen. Dem
gegenU>ber stehen mit fast 900/ 0 Uber 700 Mause. Und 
schlieBlich sogar 22 Wiesel, die ihrerseits, waren sie 
am Leben geblieben und hattensie sich etwa gar 
noch vermehrt, ohne Zweifel weit mehr als bloB 
27 StUck jagdbaren Wildes vertilgt hatten. 

Unsere beiden kleinsten Eulen sind die Zwerg
ohreule mit deutlichen Federohren nnd der Sperling's
kauz ohne salche. Ihr Durchschnittsgewicht schwankt 
urn die 60 Gramm. 

Die Zwergohreule ist in den Alpen ein nicht 
haufiger Zugvogel, in den SUdalpen vielfach auch 
Standvogel, doch brtitet sie wohl ausschlieBlich nur 
ganz herunten in der Talregion. Der Sperlingskauz 
dagegen ist ein regelmafiiger, mancherorts haufig zu 
nennehder Bewohner der Bergwalder, und ,zwar wohl 



Die Vogel der Alpen nach ihren aufieren Merkmalen. 121 

durchwegs als Standvogel. Er fliegt auch 'bei Tage. 
Sein kennzeichnender Ruf ertont oft schon im Spat
winter: ein pfeifender, 'stets gleich hoher Ton, der 
oft stundenlang ohne jede Unterbrechung vorgebracht 
wi rd. Er ist fast zu vergleichen mit dem Unkenruf 
in Teichen, nur etwas hoher. 

Weitaus die haufigste aller unserer Eulen ist die 
Waldohreule, die mit ihrem Gewicht von ungefahr 
300 g gut die Durchschnittsgrofie unserer Eulen dar
stellt .. Hie ist im grofien und ganzen Standvogel, 
doch streichen manche uber Winter aus hoheren 
Lagen in tiefere herab und ein kleiner Teil zieht sich 
auch in den Suden zuruck. Schon von Marz an hort 
man in del' Abenddammerung unserer Nadelwalder 
haufig und anhaltend ihr Rufen. Es hat etwas von 
Pfeifen und etwas von Schreien an ,sich und er
innert oft an eine Tur, die in schlecht geolten An
geln kreischt. Del' Laut steigt an Starke und Ton
hohe an und sinkt wieder zuruck. Zusammen mit 
del' ganzen Stimmung eines solchen Fruhlenzabends 
hat dieses Rufen mehr Melancholisches als Unheim
liches an sich. Zu sehen Ibekommt man diesen Vogel, 
wie alle diesel' Familie, nicht leicht. Grone und Ohr
biischel lieGen sie sonst rasch erkennen. Die Far
bung ist nicht wesentlich, denn es gibt graue und 
rostfarbene Formen. 

Etwas groGer und plumper ist del' Waldkauz, dem 
die Federohren wiederum fehlen. Sein Flug, wenn 
auch ebenso lautlos, ist etwas flatternder als del' del' 
Waldohreule und sein Ruf ist es, von dem man sagt, 
daG er unheimlich klingt. Ein anschwellendes und 
wieder absinkendes Heulen, wie huhuuhuhu. Auch 
del' Waldkauz ist iiberall in den Alpen Standvogel, 
wenn auch nicht so zahlreich, wie die vorhergehende 
Art. In die gleiche Gattung gehOrt del' groGe Ural
kauz, die Habichteule, ein hell brauner, langschwanzi-
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ger Vogel. In der ersten Halfte des vorigen Jahr
hunderts war diese Eule, deren Heimat in Nordost
europa und Sibirien liegt, im Gebiet urn den Traun
see standiger Brutvbgel, ver.schwand aber dann voll
kommen. In Osttirol, wo sie frtiher fehlte, kommt sie 
seit einer Einwanderung langs der Drau 1929 neuer
dings vor. In den Westalpen kam sie uberhaupt nie 
zur Beobachtung. Jede vel"btirgte Nachricht tiber 
diesen Bewohner del' Mittelgebirgswalder ist daher 
von grofiem "Vert. 

Ebenfalls ziemlich ,selten, doch immerhin gleich
mafiig tiber die tief gelegenen Talschaften des gan
zen Alpengebietes verbreitet, ist die Schleiereule, die 
infolge ihrer Gewohnheit, sich in Gemauer aller Art 
aufzuhaIten, ein rich tiger KuIturfolger geworden ist. 
Ihr schones Kleid ist unterseits von zartem Gelb, das 
reichlich weifi und ·schwarz betupft ist. Das Auf
fallendste ist del' grofie, seidenweiche, braunge
saumte weifie Schleier urn die ausdrucksvollen Augen. 

Auch der Steinkauz ist hauptsachlich Bewohnel' 
del' tieferen Lagen und geht wohl kaum tibers Mittel
gebirge hinauf. Er hat keine Federohren und ist 
merklich kleiner als del' Waldkauz. Ftir Eulen eigen
artig ist sein Flug, del' ihn in langgestreckten Wellen 
dahinftihrt: einige rasche Fltigelschlage, dann schiefit 
del' Vogel eine kleine Weile mit angelegten Fliigeln 
dahin, woranf diese wiederum hastig gebrancht wer
den. Schon del' dicke Kopf macht abel' eine etwaige 
Verwechslung mit einem Specht nnmoglich. Wie bei 
den meisten Eulen ist anch Ibeim ,Steinkauz die Ober
seite entweder gran odeI' braunlich. Das Kleid weist 
zahlreiche weifiliche Flecken auf, die sich insbeson
dere in del' Halsgegend zn einer bandahnlichen Zeich
nung ordnen. 

In den hoheren Gebirgslagen vertritt ihn del' 
fianhfufikauz, del' sich VOl' aHem dadurch unter-
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scheidet, dan bei ihm die Zehen, die beim .steinkauz 
nur Borsten aufweisen, hier dicht befiedert sind. 
Beide Kauze sind Stand vogel. 

Ebenso wie die Eulen sind auch die S p e c h t e 
eine in sich geschlossene Gruppe, die bald als selb
standige Ordnung, bald als Untergruppe der viel
gestaltigen Rakenvogel aufgefant wird. Sie ver
bring en den gronten Teil ihres Lebens auf Baum
stammen, nur Grau- und Grunspecht, die daher auch 
Erdspechte heinen, halten sich ofters auf dem Boden 
auf. Die Anpas,sung an die allen Spechten gleiche 
Lebensweise erklart die tf'bereinstimmung in ihrem 
Korperbau. Auch der Flug ist kennzeichnend filr 
diese Gruppe: mit schnellen FlUgelschlagen treiben 
sie den Korper voran und etwas aufwarts, dann 
pressen sie wieder die Flligel eng an den Leib und 
verlieren 'so etwas an Flughohe. Auf diese Weise 
beschreiben fliegende Spechte eine regelmanig ge
wellte Bogenlinie. - Sie bleiben ubrigens aIle den 
Winter libel' bei uns. 

Meist sind die Spechte durch Geast den Blicken 
verborgen oder sie verstecken sich uberhaupt an der 
Kehrseite der Stamme. Hat man aber das GlUck, 
einem dieser Vogel in Ruhe 'zusehen zu konnen, so 
i,st die Bestimmung an Hand der beigege1benen Tafel 
sicher leicht moglich. Andernfalls mogen noch die 
folgenden Angaben behilflich sein. 

Unsere Spechte. 
(Ein Versuch, sie nur nach der Farbung auseinandcr

zuhalten. M = Mannchen, W = Weibchen). 

1. Gesamteindruck griinbraun: Erdspechte............ 2 
Gesamteindruck schwarz: Schwarzspecht .......... 4 

- Gesamteindruck schwarz-weill gefleckt, oft mit rot, 
be~onders !111 Kopf und Biirzel: Buntspechte illl _ 
welteren Sinn .................................... a 

2. Stirn und Kopfplatte rot bis ZUIll Nacken: Griinspecht 3 
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- Nul' die Stirn bis zur Kopfmitte rot: Grauspecht M. 
- Kopf ohne jedes Rot: Grauspecht W. 

3. Bartstreif rot, hOchstens schwarz umrandet, die 
Wangen also mehr odeI' weniger rot: Griinspecht M. 
Bartstreif ganz schwarz, die Wangen also braunlich
weill gettipfe1t: Griinspecht W. 

4. Oberkopf von del' Schnabel wurzel bis zum Genick 
rot: Schwarzspecht M. 

- Nul' del' Hinterkopf rot: Schwarzspecht W. 
5. Gefieder schwal'z-weill-gefleckt, haufig auch Rot bei-

gemischt, abel' kein Gelb ........................ 6 
- Kopfplatte leuchtend gelb: Dreizehenspecht M. 
6. Del' ganze Rticken schwarz: Eigentliche Buntspechte 10 

- Hinterrticken weill ................................ 7 
7. Ganze Ober- (Riick-) Seite schwarz-weill gefleckt: 

Dreizehenspecht .................................. 8 
Riicken schwarz-weW gebandert: Kleinspecht ...... 10 
Hinterhals und Vorderriicken schwarz, Hinterriicken 
ungefleckt weill: WeWriicken- (od. Elster-) Specht 9 

8. Kopfplatte leuchtend gelb: Dreizehenspecht M. 
- Kopfplatte silberweill, etwas schwarz gefleckt: Drei

zehenspecht W. 
9. Stirn schmutzigweill, dahinter rote Kopfplatte: WeiB-

riickenspecht M. 
- Kopfplatte schwarz: WeiBriickenspecht W. 
10. Kopf mit deutlichem, wenn auch kleinem roten Fleck 12 
- Oberkopf vollig ohne Rot ........................ 11 
11. Oberkopf weill: Kleinspecht W. 
- Oberkopf und Genick schwarz: GroBer Buntspecht W. 
12. Kopfplatte schwarz, aber ein deutliches rotes Quer

band im Genick: GroBer Buntspecht M. 
- Ganzer Oberkopf rot, hochstens ein andersfarbiges 

Stirnband freilassend .............................. 13 
13. Biirzel rot oder wenigstens blallrosa .............. 14 
- Biirzel vollig ohne Rot, nurschwarz-weW gebandert: 

Kleinspecht M. 
14. Am Grunde des Unterschnabels beginnt ein deut

!icher schwarzer Bartstreif: GroBer Buntspecht jung 
Ein solcher Streifen fehlt oder ist nur stark ver
waschen vorhanden: Mittelspecht M. und W. 

Die heiden Erdspechte Buchen nicht selten den 
Boden nach Ameisennestern ah. Sonst bevorzugen 
8ie gemischte Walder, und zwar ist der Grilnspecht 
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der Bewohner tieferer Lagen, wah rend in den Berg
waldern ihn zumeist der Grauspecht vertritt. Zu 
den Buntspechten gehort unser Kleinster, der blofi 
spatzengrofie Kleinspecht. AIle drei Buntspechte be
vorzugen Laubwald und Parkland der tiefen Lagen; 
der Grofie ist am wenigsten wahlerisch, ihn kann 
man noch bei 1000 m und dartiber an Lichtungen und 
Randern von Nadelwaldungen antreffen. Diese drei 
konnen tibrigens leicht an der Farbung ihrer 
Schwanzunterseite bestimmt werden: ist die After
gegend gegen den hell en Bauch scharf abgesetzt und 
leuchtend rot, so handeIt es sich um den Grofien, ist 
sie ohne scharfe Grenze verlaufend rosarot, dann ist 
es der Mittlere und fehIt hier tiberhaupt jedes Rot, 
so hat man den Kleinen vor sich. Dieser ist auf die 
eben en Gebiete beschrankt und in den gebirgigen 
Gegenden so wie der Mittelspecht eine recht seltene 
Erscheinung. Fast alle Buntspechte, die dem Wan
derer in den Alpen auffallen, sind grofie. Der grofite 
llnserer Spechte ist der Schwarzspecht, der Krahen
grafie erreicht. Er ist in Laubwaldern fast nie zu 
finden, wohl aber kann man in grofieren geschlos
senen Nadelwaldern fast stets seinen kennzeichnen
den Ruf horen, der wie klijah klingt. Dort aber, wo 
der Wald zu Ende geht, wo nur mehr alte wetter
tannen und Zirben stehen, an deren Stammen wir 
vielfach die Spur en von Spechtarbeit sehen, dort ist 
der Dreizehenspecht zu Hause. Zu den Buntspechten 
gehort auch der tiberaus seltene, in den Westalpen 
vollig fehlende Weifirtickenspecht, der in den Laub
waldern bis Mittelgebirgshohe hinauf haust und eher 
noch am Alpenrande als im Inneren des Gebietes an
getroffen werden kann. 

Zur Spechtfamilie gehort noch der kleine Wende
hals, der, kaum ist er anfangs April von seinem 
Winteraufenthalt zurtickgekehrt, aIle AIleen und 
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Obstgarten bis etwa 800 m hinauf mit seinen 
lauten Rufen erfiillt, die wie gja gja gja gagaga 

klingen. Zu horen sind die Wendehalse 
leichtj die rindengrauen Vogel auchzu sehen, er
fordert abel' etwas Geduld, da sie ihr unscheinbares 
Kleid vortrefflich schiitzt. 

Und nun gelangen wir zur artenreichsten Ordnung 
del' Vogel iiberhaupt, zu den Sin g v 0 gel n. Diesel' 
Name ist freilich nicht durchwegs passend, gehoren 
doch auch zahlreiche Arten dazu, die von einer 
stimmlichen Begabung keine Spur aufweisenj die 
Wissenschaftler bezeichnen daher auch diese Ord
nung als "die Sperling,sverwandten", Passeriformes. 
Diese Ordnung stelIt fastzwei Drittel der Gesamt
vogel welt, denn man schatzt ihre Artenzahl auf etwa 
11 500, wahrend man die Zahl alIer iiberhaupt be
kannten Vogel der Gegenwart mit Ibeilaufig 19000 
annehmen kann. Bei den Brutvogeln des Alpen
gebietes besteht ein ahnliches Verhaltnis. Auf etwa 
90 Singvogel entfallen 60 Vertreter der anderen Ord
nungen. 

Von den vier Schwalben ist die Hausschwalbe 
mit ihrem lang en Gabelschwanz und dem roten Kopf
chen, sowie die Mehlschwalbe mit ihrer weiUen Un
terseite und dem wenig gegabelten Schwanz ein 
alljahl'lich iiberall gern gesehener Gast. In den West
alp en haufig, gegen Osten zu immer mehr abneh
mend ist die Felsenschwalbe, die wal'me, der prall en 
Sonne ausgesetzte Felswande fiir ihre Brutkolonien 
sucht. ISie ist graubraun, unterseits eher gelblich
weiU, der am Ende weiUgefleckte Schwanz ist seicht 
ausgeschnitten. Die vierte unserer Schwalben, die 
Uferschwalbe, ist im eigentlichen Alpengebiet die 
seltenste, denn sie braucht als Brutstatte Sandwande, 
wie sie nur entlang del' grolleren FluUlaufe, be-
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sonders im Donaugebiet vorkommen. Tiefer in die 
Alpen scheint sie nur in der Schweiz vorzudringen. 
Sie sieht der Felsenschwalbe recht ahnlich, unter
scheidet sich aber von ihr vor allem durch ein breites 
graues Band, das sich quer tiber ihre Brust zieht. In 
der reinweillen Unterseite des Vogels faUt dieses 
Band sofort auf. Alle vier Schwalben sind Zugvogel. 

Einallbekannter Standvogel ist der Zaunkonig, 
von dem man sagt, er sei unser kleinster Vogel. Er 
ist esa:ber nicht: er 
sieht blofi so aus, weil 
er einen kurzen Schwanz 
hat. Er wiegt mit seinen 
8-9 g urn gut ein Drit
tel mehr -als das Gold
hahnchen, das mit 5g den 
LeichtgewicMsrekord ftir 
Europa halt. Der Zaun-
Konig steigt in den Alpen Abb. 19. Wasseramsel. 

so hoch, als es noch 
Gestrtipp gibt, in dem er sein Nest bauen Kanno Selbst 
noch im Krummholz und Grtinerlengebtisch kann man 
seinen frohen Trillergesang zu horen bekommen. 

Fast bis 3000 m dehnt die Wasseramsel ihre 
Streifztige aus. Es gibt wohl keinen schaumenden 
Bach vom Tal bis in die hochsten Hohen in den gan
zen Alpen, an dem nicht einer dieser zierlichen 
schwarzen Vogel mit der weifien Brust regelmaUig 
jagen wtirde. Selbst im tiefen Winter, wenn diese 
Gewasser auf weiter Strecke vereist und verschneit 
sind, kann man an Stell en, wo das Wasser wieder 
auf ein paar Meter ,zutage tritt, und sei es auch 
hoch tiber der Baumgrenze, eine Wasseramsel ihren 
lerchenartigen Gesang tiben horen. 

Einen ausgesprochenen Hochgebirgsvogel stellt 
dagegen die Familie der Braunellen. Es ist dies die 
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Seite 164 f. alLsftihrlich besprochene Alpenbraunelle, 
del' Fltievogel. Ihr Verwandter im Tal lebtsehr 'Scheu 
und verborgen, am liebsten in jungen Fichtenpflan
zungen odeI' in mit Gestrauch verwachsenen Garten, 
Parken und Mischwaldern. Nul' wahrend des kurzen, 
tiberaus ra,sch und mit leiser und hoher Stimme vor
getragenen Liedchens sitzt die Heckenbraunelle 
gerne frei auf erhohten Platzen. Dann kann man die 
kennzeichnende bleibgraue Farbe auf Kopf und 
Brust inmitten des sonst schon braunen Gefieders 
erkennen. 

Neben den Finken ist die artenreichste Familie 
del' Sperlingsverwandten die, von del' die ganze 
Gruppe den Namen Singvogel hat, die Familie del' 
Sanger und Drosseln. Dazu gehoren zunachst drei 
Fliegenschnapper, Zugvogel, die bei uns auf Laub
walder beschrankt sind. 1m Frtihling ist am auf
fiilligsten del' Trauerfliegenschnapper, dessen Mann
chen oben schwarz, unterseits weill ist. 1m Herbst 
sind beide Farben Hingst atbgestollen und del' dann 
fast einfarbig graubraune Vogel kaum wieder
zuerkennen. Auch die im Friihling weithin auf
fallenue blendend weille Binde inmitten des schwar
zen Fltigels ist dann stark verwaschen. Del' haufigste 
Fliegenschniipper ist jedenfalls del' graue odeI' ge
fleckte, del' oberseits braungrau, unterseits weill
lich ist und dessen Brust dunkle Kleine Liinglsstriche 
aufweist. Seine scharfen, hohen Rufe scheinen kaum 
zu dem zarten Vogelchen 'zu pa·ssen. Del' seHenste 
diesel' Gruppe ist del' Zwergfliegenschniipper, del' 
fast wie eine verkleinerte Ausgabe des Rotkehlchens 
aussieht. Er ist auf Buchenwiilder beschriinkt und 
fehlt den Westalpen vollig. Auch in den Ostalpen 
sind nul' ganz wenige Brutplatze des Vogleins be
kannt, so z. B. in del' Niihe von Kufstein, wo ihn 
Professor Pre n n entdeckt hat. 



Die Vogel der Alpen nach ihren aulleren Merkmalen. 129 

Haufiger dagegen sind wiederum die vier Laub
sanger, Vogel, die nach ihrem Aussehen schwer aus
einanderzuhalten sind. Mit Zuhilfenahme von Ge
sang und Aufenthalt geht es dagegen recht leicht. 
Der Bekannteste davon ist der Weidenlaubvogel, der 
nach seinem iiberaus kennzeichnenden Gesang den 
Namen Zilp-Zalp bekommen hat. Er ist in ge
mischten Waldern, besonders Jungwaldchen recht 
haufig. An ahnlichen Platzen ist auch der Fitis sehr 
haufig, dessen Lied manche Ahnlichkeit mit dem 
Schlag des Buchfinken aufweist. Das Fitislied ist l}icht 
so schmetternd, ohne Roller und fast doppelt so 
lang, es klingt in sanft absinkende, schone Pfeiftone 
aus. Auffalliger ist der Waldlaubvogel, dessen Ober
seite deutlich griin, dessen Bauch weill ist und dessen 
Brust und Kehle hellgelbsind. Er bewohnt Laub- und 
Mischwalder und halt sich besonders gerne in Bu
chenwaldern auf. Sein Lied besteht aus einer ab
sinkenden Reihe von 10 bis 12 weichen Pfeiflauten. 
Aullerdem la.Bt er oft ein von mehreren, ziemlich 
starken und hohen sipp-sipp eingeleitetes Schwirren 
horen, das ihm auch den Namen WaldschwirrvogeI 
eingetragen hat. Dabei zeigt er einen seltsamen 
Singflug von Ast zu A'st oder zum nachsten Baum. 
Ziemlich ahnlich ist der Berglaubsanger, der sich 
durch die vollig reinwei.Be Unterseite unterscheidet. 
Er halt sich in Bergwaldern, besonders den mit 
Wiesen durchsetzten Larchenwaldern auf und macht 
den Wanderer durch seine etwa,s an den Ruf der 
Haubenmeisen erinnernden, fast klappernden Rufe 
aufmerk,sam. Manchmal, sel'bst noch im Hochsommer 
HUH er auch sein Lied horen: Zwei, drei Schwirrer, 
dann erhebt er sich lautlos und steil, pieperartig 
in die Luft und hebt dann mit einer Reihe schoner, 
absinkender Pfeiftone an, die wahrend des ruhigen 
Niederfluges vorgetragen werden. 

Walde, Tierwelt. 9 



130 Die Vogel des Alpengebietes. 

An die Nahe von Wasser, Schilf und Binsen sind 
die Rohrsanger gebunden, die aIle oben dtisterbraun, 
unten lichter gefarbt sind und einen durch das Auge 
fiihrenden dunkeln Streifen haben. Selbst von dem, 
derseine ganze Liebhaberei den Vogeln 'zuwendet, 
setzt ihre Unterscheidung viel Geduld und Aufmerk
samkeit voraus. Zudem steigen sie in den Bergen 
kaum tiber 800 m hinauf und so kann ich as mir 
wohl ersparen, auf diese Gesellschaft naher einzu" 
gehen. Der DfOisselrohrsanger ist es, von dem die 
Redensart kommt: Schimpfen wie ein Rohrspatz, 
denn unermtidlich und mit grofier Taktfestigkeit lafit 
er seine laute, tiefe, wie Froschquarren klingende 
Stimme horen, an die sich hohe, quietschende Tone 
anschliefien; das ganze iklingt dann wie arrkihtkiht 
oder arrearrekie. Daher hat dieser Rohrspatz viel
fach auch den bezeichnenden Namen Karrekiet. Eben
falls sehr taktfest und durch mehrere Minuten ohne 
Unterbrechung wechseln pfeifende und sohnarrende 
Tone beim Teichrohrsanger, der davon (hauptsachlich 
in Niederosterreich) den sehr kennzeichnenden Na
men Tirizeck erhalten hat. Aufierlich ist davon der 
Sumpfrohrsanger nicht zu unterscheiden. Sein Lied 
ist auch nicht leicht zu el'kennen, denn er ist wohl 
unser bester heimischer Spotter. Wahrend aber die 
Lieder der beiden vorigen wie mit dem Metronom ein
studiert klingen, la6t der Sumpfroh~sanger jede 
Taktfestigkeit vermissen. Am ehesten ist noch der 
Schilfrohrsanger durch die zwei hellen Streifen am 
Kopf zu erkennen. Auch sein Lied ist recht ab
wechslungsreich und hat die Besonderheit, dafi es 
meist mit einem Singflug verbunden vorgetragen 
wird. 

ms etwa 900 m verbreitet ist der Gartenspotter, 
ohne jedoch besonders haufigzu sein. Zur Zugzeit 
trifft man selbstverstandlich auch von ihm, wie von 
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allen anderen Singvogeln einzelne Stucke ganz be
deutelld hoher oben. Auch scheint diese Art in den 
Garten und Laubwaldern der Ostalpen haufiger ~u 
sein als im Westen. Seine Oberseite ist graugrUn, 
seine Unterseite auffallig hellgelb. FUr seinen sehr 
wechselvollen Gesang, der meist in ziemlich hoher 
Tonlage vorgetragen wird, sind die immer wieder 
eingestreuten hohen, schneidend scharfen Tone 
kennzeichnend. 

Von den recht unscheinbar gefiirbten GrasmUcken 
kommen im Alpengebiet vier Arten alB Brutvogel in 
Betracht. Am bekanntesten davon ist wohl die 
MonchsgrasmUcke, das Schwarzplattl, dessen Mann
chen eine schwarze, dessen Weibchen eine braune 
Kopfplatte hat. Dieser als Kafigvogel beliebte San
ger hat einen mittelstarken Vorgesang, dem ein sehr 
lauter, aus etwa einem Dutzend voller Pfeiftone be
stehender "Oberschlag folgt. Bei den minder beliebten 
Sangern dieser Art kann man diesem Dlberschlag treff
lich die Silben bile-bile unterlegen. Von allen Gras
mUcken ist diese Art am wenigsten an GebUsch ge
bunden. Ebenfalls sehr haufig ist die Dorngras
mticke, die ihren Namen von ihrem bevorzugten Auf
enthaltsort, dem DorngebUsch, hat. Sie i,st oberseits 
braun, hat aber eine scharf abgesetzte weifie Kehle. 
Sie kann ihre Kopffedern zu einem zierlichen Haub
chen strauben. Sie hat ebenfalls ein 2lweistrophiges 
Lied, von dem der Vorgesang oft wahrend eines 
flatternden Singfluges vorgetragen wird. Das aus 
etwa einem halben Dutzend rauher Tone bestehende 
SchlufistUck wird aber erst nach dem Landen ge
bracht. Entlang der von undurchdringlichem Ge
bUsch eingesaumten Feldwege ,steigt.die Dorngras
mUcke recht hoch ins Gebirge hinauf. Die. kleinste 
unserer GrasmUcken ist die Zaun- oder Klap.pergras
inUcke, die eine weHle Kehle, einen grauen Kopf und 

go 



132 Die V6gel des Alpengebietes. 

dazwischen ein deutliches dunkles Augenband hal. 
Auch diese Art geht ziemlich hoch hinauf. Ihr zwei
strophiger Gesang schliefit mit etwa ,sechs gleich 
hohen, rasch ,aufeinanderklappernden Tonen (daher 
auch der Name Miillerchen). Am einfachsten gefarbt 
ist die Gartengrasmiicke, die weder eine abweichend 
gefarbte Kopfplatte, noch eine wei.Be Kehle hat. Ihr 
langes Lied wird laut, aber hastig vorgetragen und 
erinnert stark an Amsellieder, klingt aber etwas mo
noton und gurgelnd. Der Lockruf dieser vier Arten, 
die iiber Ost- und Westalpen ,ziemlich gleichmafiig 
verbreitete und wohl nirgends seltene Zugvogel sind, 
klingt so, als ob man zwei Bachkiesel aneinander
schlagen wiirde. 

Systematisch stehen den Grasmiicken die Drosseln 
recht nahe; der Vogelfreund wird die beiden Gattun
gen aber nie miteinander verwechseln. Es sind lauter 
gro.Bere, hochbeinige Vogel. Die bekannteste Art 
davon ist die Amsel, die nidht nur in Garten, son
dern auch in Waldern bis etwa 1200 m hinauf vor
kommt. We iter oben wird sie dann von der Ringel
amsel vertreten, die ebenfalls ein einfarbig schwarzes 
Kleid, aber dazu noch einen grofien, halbmond
(schild-) formigen, weifien Fleck an der Brust hat, 
der ihr den Namen gab. Sie hiUt sich besonders an 
der aberen Waldgrenze, selbst noch im Krummholz 
auf, geht aber manchmaI, insbesondere bei Schlecht
wettereinbriichen, bis in die tiefsten rriiler herab. 
Beirn Weibchen ist der auffiillige weifie Halsschild 
nicht ausgebildet, 'bei ihm ist diese Stelle vielmehr 
fahlbraun. Das im ganzen einer Singdrossel recht 
iihnliche Ringamselweibchen ist von dieser jedoch am 
Lockruf, der sehr oft zu horen ist, safort zu unter
scheiden: Die Singdrossel ruft hoch und kurz wie 
"zip", die Ringelamsel dagegen laut, bald ein-, bald 
mehrsilbig "dak". Ihre Liedstrophen :sind kiirzer als 
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die der Amsel und werden regelma.Big mehrmals 
wiederholt. Noch ktirzer sind die Tongebilde der 
Singdrossel, die eben falls aIle ofter ,wiederholt wer
den. Sie hat eine helle Kehle und einen fast weifien 
Bauch, ihre Brust ist deutlich gefleckt. Die Oberseite 
ist nicht amselartig schwarz, sondern braunlich. Nach 
ihrem Lockruf hei.Bt sie vielfach Zippe. Sie ist vor
wiegend ein Waldvogel. Ahnlich, nur gro.Ber und auf 
der Unterseite grober gefleckt ist die Mi,steldrossel, 
die von ihrem schnarrenden Lockruf den Namen 
Schnarrer oder Schnarrezer bekommen hat. Das sehr 
laut vorgetragene Lied i~t ganz einfach. Die Mistel
dro,sseln halten sich meist in kleinen Scharen bei
sammen und gehen besonders in kleinen Waldlichtun
gen viel auf den Boden herab. Ein seltener Brut
vogel ist endlich die Wachholderdrossel, der Kram
metsvogel, der meist nur als Wintergast auftritt. 
Seine rostgelbe Brust ist kleinfleckig, die Oberseite 
dreif1irbig, vom Kopf zum Schwanz der Reihe nach 
grau, braun und schwarz. 

Infolge des rticksichtlos betriebenen Fanges ist 
in den nordlichen Alpen das als Kiifigvogel beliebte 
Steinrotel bereitssehr selten geworden. In den Salz
burger Alpen und weiter o'stlichkonnte ein Brtiten 
dieser Art bisher tiberhaupt noch nicht festgestellt 
werden. In den warmen stidlichen Alpen dagegen ist 
dieser schone rotbraune Vogel noch etwas haufiger. 
Er bewohnt felsige Gegenden und Steinbrtiche. 

Steiniges Odland von der Ebene bis zur alpinen 
Stufe besiedelt der ,schwarzwei.B-bunte Steinschmatzer, 
der in seinem munteren Benehmen viel an das Rot
schwanzchen erinnert. 1m Frtihling sieht das Mann
chen recht prachtig aus; die Oberseite ist grau IIiit 
braun, Kehle und Brust .sind hellrostfarbig, die 
Schwing en sind ,schw,arz, der Schwanz ist schwarz 
und wei.B. Au.Berdem besitzt das Mannchen einen 
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kraftigen schwarzen Wangenstreif. Das Weibchen 
ist fast einfarbig braun, ebenso das Mannchen im 
Herbstkleid. Der weiBe Biirzel und der weiBe Grund 
der Schwanzfedern lassen den Vogel auch im Flug 
leicht erkennen. Lange Zeit rechnete man den braun
kehligen Wiesenschmat'zer, das Braunkehlchen, zur 
gleichen Gattung. Auch bei diesem ist die Schwanz
wurzel weiB, der iibrige Schwanz aber dunkelbraun. 
Kehle und Brust sind rostrot, iiber und unter dem 
Auge des Mannchens ist je ein weiBer Streif. Kaum 
ist auf den Wiesen im Friihling der Kerbel in Eliite, 
sind auch schon die Braunkehlchen da und lassen ihr 
kurzes, schones Liedchen noren. Sie dringen in den 
Alpentalern bis iiber 1500 m vor. 

'Ober die drei letzten Angehorigen dieser Familie 
sind weitere Worte wohl iiberfliissig. Jeder kennt 
das Gartenrotschwanzchen, dessen Mannchen einen 
wei Ben Fleck auf dem schwarz en Kopf und eine rote 
Brust aufwei,st; und das Hausrotschwanzchen, dessen 
Mannchen vorn fast ganz schwarz ist und auf den 
Fliigeln einen wei Ben Langsfleck hat. rm Gebirge 
nahe der oberen Waldgrenze trifft man oft fast ganz 
schwarze Stiicke. Diese "Brantelen" sind es, die als 
erste am Tage mit ihrem Gesange beginnen. Auch 
da's Rotkehlchen ist allbekannt, dessen schwermiitiges 
Lied noch spat am Abend zu bOren ist. Endlich ist 
!loch die Nachtigall zu erwahnen, die oben rostbrann, 
un ten grauweiB gefarbt ist und einen ganz rostroten 
Schwanz hat. Sie ist in den nordlichen Alpen nur 
ziemlich selten in Parkanlagen, Garten und an Laub
waldrandern als Brutvogel zu finden; haufiger schon 
im Siiden. Zur Zugzeit aber trifft man sie hin und 
wieder in ganz erstaunlichen Hohen; so wurde vor 
einigen Jahren eine im Friihling nachst der Karls
ruher Hutte (2900ro)· in den ()tzbller Gletschern ge
fangen. 
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Weit verbreitet, soweit Dorngestrtipp die Feld
wege begleitet, sind die rotrtickigen Wtirger, die 
wegen ihrer Art, Insekten und andere Beute auf 
Dornen zu spiefien, auch Dorndreher und Neuntoter 
heifien. Da sie sich auch gerne auf Fernsprech
drahte setzen, kann man ,sie leicht beobachten und 
ihren einfarbig braunroten Rticken und die gleich
braun en Fltigel sehen, sowie die lichtrote Brust der 
Mannchen und die fein braun-quergewellte der Weib
chen unterscheiden. Das Mannchen besitzt aufierdem 
einen deutlichen schwarzen Augenstreif, der beim 
Weibchen braun ist. Unterhaltsam ist es auch, den 
seltsamen Zuckungen des Schwanzes 'zu folgen. Der 
grofie Raubwtirger ist im Gebiet nur seltener Brut
vogel, mehr sind nordische Gaste - die aber einer 
anderen Unterart angehoren - den Winter tiber 
bei uns. Dieser tiber amselgrofie Vogel ist oben hell
grau, unten weifi und hat auf den schwarzen Fltigeln 
zwei weifie Flecken. Bei diesem Wtirger fallt der 
schwarze Ztigelstreif wegen der sonst weifien Stirn 
besonders auf. 

Es f'Olgt nun die eigenartige, immer springleben
dige Sippschaft der Meisen. Die grofite Art ist die 
Rohlmeise, die als Artkennzeichen einen gelben Bauch 
aufweist, durch den ein schwarzer Langsstrich zieht. 
Sie wiegt etwa 18 g, wahrend alle tibrigen Arten ein 
Gewicht von ungefiihr 11 g haben. Ihr Gesang ist 
das bekannte, staccato vorgetragene Zizipeh, doch 
hOrt man auch oft von ihr ein wie hahaha klingendes, 
fast meckerndes Zetern. Ebenfalls einen gelben 
Bauch, jedoch ohne Strich, hat die kleine Blaumeise, 
deren Oberseite blaulich gefiirbt ist. Der Ropf ist 
blau und hat weifie Wangen. Ihr Lied klingt wie ein 
silberhelles GlOcklein; ein, zwei Anschlage, dann eine 
perlende Rette von euwa zehn hellen, ein wenig ab
sinkenden Tonen, wie zi zizirrrr; Der Schreckruf 
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klingt wie ein in der Tohnhohe ansteigendes Schnur
ren. Au.llerdem hort man noch haufig ein Liedchen, 
das wie zizidede klingt, abwechselnd zwei hohere 
und zwei bis drei tiefere Tone. 

Wah rend diese 'beiden Meisen Laubholz bevor
zugen, und wohl nur seltentiber etwa 900 m an
steig en, sind die beiden nachsten fast ganz auf Nadel
holz beschrankt. Da ist besonders die Tannenmeise 
bekannt, die im gro.llen und ganzen grauschwarz ge
kleidet ist, weifie Wangen hat und inmitten des 

schwarzen Kopfchens einen weiBen 
Nackenfleck besitzt. Ihr Lied be
steht aua 1U- und 20mal aneinander 
gefiigten Gruppen von einem tie
feren und einem hoheren Tonziwi 
ziwi ... Ebenfalls im Nadelwald, 
doch meist erst tiber 1000 m, ist 

Abb. 20. Tannenmeise. die Haubenmeise haufig, die an 
ihrem Haubchen unfehlbar erkannt 

werden kann. Ihr Sang hat etwas eigenttimlich 
Schnurrendes nnd klingt wie zizigtirr. 

Dann gibt es noch zwei Meisen, die einem an
fanglich recht ahnlich erscheinen: die Snmpfmeise, 
die eine glanzend schwarze Kopfplatte und ebensolche 
Kehle hat (ohne ein wei.lles Abzeichen, wie die Tan
nenmeise es besitzt), und die Alpen- nnd Weiden
meise, deren Kopfplatten matt schwarz, fast dunkel
brann sind. Diese haben einen gro.llen schwarz en 
Kehlfleck. Die Sumpfmeise hat ein schnelles scharfes 
Gezeter, wie dadada, das der beiden Mattkopfmeisen 
klingt gedehnter, mit einer kleinen Pause zwischen 
jedem Einzelton, also wie dah-dah-dah. Die Sumpf
meise ist eine insbesondere in Garten tieferer Lagen 
recht haufige Art . Die Mattkopfmeisen setzen sich 
aua mehreren, fUr den Systematiker recht schwieri
gen Kleinarten zusammen, von denen die eigent-
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liche Weidenmeise hauptsachlich in Auen bis zu 
hochstens Mittelgebirgshohe hinauf vorkommt, wah
rend die Alpenmeise in den Gebirgawaldern, beson
ders in der Krummholzstufe lebt. 

Nicht so eigentlich zu den richtigen Meisen ge
horen die wei.IHich gefarbten Schwanzmeisen, deren 
kleines, kugeliges Korperchen in so sonderbarem 
Gegensatz zu dem langen Schwanz steht, dan der 
Volksmund diesen Vogeln den Namen Pfannenstiel 
gegeben hat. Diese halten sich 'besonders in Fichten
waldern auf und ziehen im Winter in stets larmenden 

Abb. 21. Die beiden Goldhlihnchen: links das feuerkopfige Sommer- oder 
AugeDlltreifgoldhiilmchen; rechts das gelbkopfige Wlntergoldhli.hnchen. 

Scharen durch Garten und AIleen der Taler. Ihr 
auffalliger Loekruf klingt wie dsehr. 

Auch unser kleinstes Vogelchen gehOrt in diese 
Verwandtschaft, das Goldhahnchen. In allen Nadel
wiildern haufig und z. T. Standvogel ist das Winter
goldhahnchen, ,go geheillen, weil es nicht nur im 
Sommer, sondern aueh den Winter tiber bei uns ist. 
Sein tiberaus zartes und hohes Liedehen besteht aus 
unregelmiifiigen, bald hoheren, bald tieferen si
Lauten, die ltickenlos aneinandergereiht werden und 
schlielllich fast sehwirrend absinken. Das Augen
streifgoldhahnchen hat als Gesang eine Reihe ein
faeher, meist gegen Ende an Tonhohe und -starke 
zunehmender Tone. An diesem ganz anderen, aber 
ebenfalls reeht zarten Liedehen sind die beiden Arten 
leiehter auseinanderzuhalten ala an der Farbung. Da 
ware das beste Merkmal der ,schwarze Strieh, der 
mitten durch Auge und Wange zieht, tiber welchem 
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sich noch ein weifier befindet. Eine solche Zeich
nung fehlt dem Wintergoldhahnchen. Das "Augen
streifgoldhahnchen" ist Zugvogel, halt sich Ueber im 
Laubwald und in Garten auf und steigt nie so hoch 
wie das Wintergoldhahnchen. 

Noch ein weiteres, recht nah verwandtes Arten
paar weist unsere Vogelwelt auf; zwei Arten, die 
lange Zeit nicht als verschieden erkannt wurden, 
die eigentlich erst seit man gelernt hat, auch die 
Stimme als Bestimmungsstiicke heranzuziehen, ofters 
zur Beobachtung gelangen. Es sind dies die beiden 

Abb.22. FiiBe der beiden Baumlaufer: links Garten-, rechta Waldbaumlaufer. 

Baumlaufer. Beide sind mehr oder weniger maus
-farbene, kleine Vogelchen, die an Baumstammen auf
warts huschen, urn der Kerftierjagd nachzugehen. 
1st ein Stamm abgesucht, so fliegen sie den nachsten 
moglichst tief un ten an und klettern daran wiederum 
hinauf. Der eine hat einen langen Schnabel und 
eine kurze Kralle an der Hinterzehe: es iiSt der 
kurzzehige oder Gartenbaumlaufer; der andere da
gegen besitzt eine lange Kralle und einen kurzen 
Scihnabel: Wald- oder Lang'krallbaumlaufer. An 
diesem Merkmal lassen sich die Tiere nur bei ge
nauer Untersuchung unterscheiden, wenn man sie in 
der Hand hat. Das Lied aber ist ein leicht erkenn
bares Merkmal. K u r z und btindig ist des K u n~
krallbaumlaufer,s Liedchen; I a n g und silberklar ist 
des Langkrallbaumliiufel1S Lied (Dr. H. Fra:nke): 
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Da,s eine dauert etwa eine halbe Sekunde UIid um
faGt nur 6-8 Tone, zwischen welchen ein kleiner 
'rriller vorkommt. Das andere dauert etwa 2-3 Se
kunden lang und hat drei deutliche Strophen; eine 
Einleitung aus meistens drei hohen Tonen, einen an 
den Triller der Blaumeise erinnernden Hauptsatz, 
zehn, zwolf deutlich getrennte Tone, die abwarts
perlen und schlieGlich zum AbschluG ein paar laute 
Pfiffe, deren letzter sich aufwarts zieht. Der lang
krallige Baumlaufer ist recht haufig in Garten, 
Pappelalleen, ja selbst in reinem Nadelhochwald. Der 
kurzkrallige dagegen ist im Alpengebiet eher selten 
und frust nur auf Garten 

und Mischwalder niederer -cPo"r ~ ~~-
Lagen beschrankt. ~ 

Zu diesen Klettervogeln 
gehoren noch der f'arben
prachtige Mauerlaufer, 
dessen Lebensbild ich auf Abb.23. Kleiber. 

Seite 165 f. zu zeichnen 
versucht habe und der Kleiber oder die Spechtmeise. In 
Garten und Waldern yom Tal his zur Waldgrenze ist 
der Kleiber rrirgends selten. Er ilst der einzige unter 
allen unseren Vogeln, der auch ,kopfunter r.m klettern 
vermag. Sein gedrungener, kurzbeiniger Korper ist 
oben bl-augrau, unten gelbbraun, an den Seiten schon 
rostfarben und durch einen tierschwarzenAugenstreif 
geziert. Der blaugraue Schnabel ist kraftig und lang. 
Ei' vermag damit recht heftig an den Baumen herum
zuklopfen. Bemerkenswert ist auch, dall er zumBrtiten 
gerne schon vorhandene Baumhohlenannimmt und 
deren Mtindungen, wenn sie ihm zu groll scheinen, ein
fach zumauert. Besonders von seinemNesthaum laJH er 
seine lauten und klangreinen Pfiffe weithin er
schallen .. Meist hort man ihn im ersten Frlihjahr, 
bevornoch der Schnee ganz weggeschmolzen ist. 
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Nun folgt. wiederum eine Singvogelfamilie, die 
nicht annahernd so, wie diese letzte, an die Baume 
gebunden ist. Es sind dies die Pieper. Einer davon, 
der hochalpine Berg- oder Wasserpieper (siehe die 
ausffihrliche Schilderung Seite 169 f.) setzt sich fiber
haupt nie auf einen Baum. Auch der Wiesenpieper 
lauft meist in kleineren Scharen auf den Wiesen 
und Ackern umher. Wegen seines wie ist-ist klin
genden Lockrufs heiJH er vielfach Rister. Sein sehr 
langes, fast eine Viertel Minute dauerndes Lied 
wird meist wahrend eines Singfluges vorgetragen. 
Dieser Flug fiihrt vom Erdboden weg auf 10 oder 
20 m Rohe, dann oft etwas geradeaus und wieder zur 
Erde zurfick. Der aufierlich vom Wiesenpieper kaum 
unterscheidbare Baumpieper halt sich am liebsten an 
Randern und Lichtungen von Laub- und Nadel
waldern oder bei einzeln stehenden Baumgruppen 
auf und bringt sein kurzes Liedchen entweder auf 
dem Baum sitzend oder wah rend eines Singfluges 
vor, der vom Baum weg in die Rohe und dann in 
steilem Gleitflug wieder auf diesen oder einen an
deren Baum zurfickffihrt. Der Wiesenpieper singt 
hauptsachlich beim Emporflattern, wahrend der 
Baumpieper hier schweigt und erst bei seinem Ab
wartsgleiten, da er Fliigel und Schwanz heftig aus
einanderspreizt, mit seiner Strophe einsetzt. Beide 
sind bei uns Zugvogel, die kaum je fiber 1500 m 
empol'steigen. 

Ausschliefilich Boden'Vogel sind die drei Stelzen, 
von denen die weifie Bachstelze, das Ackermannchen, 
wohl allbekannt ist. Sie ist besonders in der Nahe 
von Dorfern und GehOften sehr haufig und durchau8 
nicht - wie der Name vermuten lafit - ausschliefi
Hch an Wasser gebunden. Sie ist nur schwarz, weill 
und grau gefarbt. Der lange Schwanz ist fast stets 
in wippender Bewegung. Die gelbe Schafstelze hat 
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einen etwas kiirzeren Schwanz, griinen Riicken uIHl 
niemals eine schwarze Kehle. Sie lebt mehr auf 
Wiesen und Ackern der Taler. Die graue Gebirgs
bachstelze dagegen lebt fast ausschlie.IUich an Ge
wassern der Bergregion. Ihr schwarzweiller Schwanz 
ist auffallend lang, der Riicken grau, doch ist im 
Gefieder viel und deutliches Gelb. Die Kehle des 
Mannchens ist im Friihling und Sommer schwarz. 
Schafstelze und Gebirgsbachstelze haben die ganze 
Unterseite sattgelb. 

Recht einheitlich und einfach gekleidet sind die 
drei Lerchen:1 das Gefieder ist graubraun, nur die 
Brust ist gefleckt. Am leichtesten erkennbar ist die 
Haubenlerche, die am Kopf eine spitze Federhaube 
tragt, welche auch dann deutlich sichtbar bleibt, 
wenn die Federn nicht gestraubt sind. Dem Schwanz 
fehlt vollig jegliches Weill. Diese Art halt sich am 
liebsten in der Nahe von Siedlungen auf; besonders 
im Winter kann man sie auf den Strallen der Dorfer 
und Vorstadte umhertrippeln sehen. Die ihres Sing
fluges wegen allbekannte Feldlerche hat einen stark 
ausgeschnittenen, weill gesaumten Schwanz. Sie ist 
ein sehr haufiger Zugvogel, dem unsere Feldkultur, 
die weit und breit ihr zusagendes, steppenahnliches 
Gelande schaUt, sehr zustatten kommt. Bedeutend 
seltener ist die Heidelerche, die einen sehr kurzen 
Schwanz hat und auf dem Kopf ein helles Kranzchen 
tragt. Sie bewohnt ausschlielllich Heidelandschaft, 
Waldrander oder Lichtungen. Der Singflug der 
Feldlerche fiihrt steil in grolle Hohen; die Heide
lerche dagegen bringt ihren iiberaus weichen, seelen
vollen Gesang vor, wahrend ,sie in geringer Hohe im 
Kreise umherfliegt. Auch diese Art ist Zugvogel. 

1 Die Ohrenierche fehit in den Aipen volHg, wenn sie 
auch meist den Namen "AIpenlerche' fiihrt. Sie iet ein 
Bewohner des hOchsten Nordens der aiten und neuen Welt. 
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Wie die artenreiche Familie der Sanger und Dros
seln kennzeichnend und namengebend war fUr die Ord
nung der Singvogel, so ist dies auch der Fall bei der 
ebenfalls recht formenreichen Familie der Finken
vogel, zu denen die Sperlinge gehoren, von den en 
ja, wie bereits angedeutet, die Singvogel ihren 
wissenschaftlichen Namen "Sperlingaverwandte" be
zogen ha'hen. Vielfach wird diese Familie auch mit 
dem Namen "Kegelschnabler" zusammengefafit. Dieser 
kegelformige Schnabel fallt besonders Ibeim Kern
beifier auf, bei dem "er 2 cm lang ist. Daran und an 
der im Fluge sichtbaren weifien FHigelbinde und 
weifien Endbinde des Schwanzes kann man diesen 
Vogel leicht erkennen, der ein rechter Strichvogel 
iat. Manchmal ist er zahlreich, in anderen J ahren 
wiederum nur ,sparlicher Wintergast. Ais Brutvogel 
ist er iiberhaupt auf die tiefsten Lagen beschrankt. 

Ebenfalls hauptsachlich in Park en und Garten 
lebt der Griinling oder Griinfink, der jedoch noch bei 
etwa 800 m stellenweise recht zahlreich vorkommt. 
Er ist fast gleich grofi, a'her etwas plumper als 
unser Buchfink, griin gefarbt, mit - besonders am 
Fliigelrand - etwas gelb. Kaum ist im Spatwinter 
die Sonne halbwegs warm, ao iibt der Griinling schon 
sein klingelndes Lied, dem er oft einen eigenartig 
gequetschten Laut, der wie zwunsch klingt, einfiigt. 

In Farbung und Aufenthalt recht ahnlich ist der 
bedeutend kleinere Girlitz, unser einheimischer Ka
narienvogel. Der echte Kanarie der Azoren ist nur 
eine 'andere Unterart desselben Formenkreiaes. Zu 
sehen bekommt man den Girlitz bei uns meist nur im 
erstenFriihling, ehe die Allee- und Gartenbaume 
sichbelauben, denn spater ist dieserkleine, gelb
griine Sanger im dichte:n Geblatt kaum mehr .zu ent
decken. Wohl'aber kannman noch lange seinen un
ermiidlich vorgebrachten Gesang hOren, ein recht 
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einformiges Schwirren. In den Alpen, in denen er 
kaum jemals tiber 800 m sich hinaufverfliegt, ist. er 
zumeist Zugvogel, nur wenige SHicke bleiben in den 
slidlicheren Teilen auch den Winter libel' am Platze. 

Nicht nennenswert grofier sind die Zeisige, von 
den en der Stieglitz durch seine bunten Farben, am 
Korper vorwiegend schwarz und gelb, im Gesicht 
auch rot, selbst im Fluge leicht zu erkennen ist. Sein 
Name kommt von seinem schlicht en Gesang, der sich 
wie stigelitt anhort. Bei Dorfern, Schuttablagerungs
stat ten und Waldrandern streicht er, meist in Gesell
schaft von Artgenossen und anderen Zeisigen, Futter 
suchend, umher. Vorwiegend in Nadelwald, im Herbst 
und Winter auch in Garten und Auen, trifft man den 
Erlenze.isig, der in den hauptsachlicih schwarz ge
farbten Fliigeln eine schOne gelbe Binde hat. Das 
Mannchen ziert eine schwarze Kehle und Kopfplatte. 
1m tibrigen ist das Gefieder grlinlichgelb; del' Ge
sang ist ein rasches Geschwatz, in dem immer wieder 
ein kreischendes, langgezogenes dah auffallt. Dieses 
Vogelchen, das gerne nach Meisenart an dlinnen 
Zweiglein auch kopfunter herumklettert, dieses 
"Zeiserl" kommt in den Alpen bis hoch hinauf recht 
hii.ufig VOl'. In Garten und Feldern, jedoch kaum 
tiber MittelgebirgshOhe ist auch del' Hanfling odeI' 
Bluthii.nfling kein seltener Gast, ja im Herbst und 
Winter streicht er oft in ganz ansehnlichen Schwar
men umher. Sein Gefieder ist vorwiegend hellbraun, 
den Fltigelrand entlang zieht sich ein weifier Streifen; 
auch die Schwanzfedern sind weifi gesaumt. Brust 
und Kopfplatte des Mannchens sind von zartem Rot 
frberhaucht. Sain ganz zeisigmaJliges Geschwatz ist 
darankenntlich, dafi er immer wieder ein recht hol
zern klingendes gak einflicht. An del' oberen Wald
grenze, dort wo schtitterer, mit Larchen und Zirben 
durchsetzter Wald bis ins Krummholz hineinreicht, 
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dort kommt del' ihm nicht unahnliche Lein- odeI' 
Birkenzeisig vor. Auch sein Gefieder ist vorwiegend 
braunlich, die Kopfplatte aber ist bei beiden Ge
schlechtern (wenn auch beim Weibchen nicht so aus
gedehnt) rot; beim Mannchen sind aufierdem Brust 
und Blirzel rotgefleckt. Der dieser Art eigene Lock
ruf hat dem Vogel den Volksnamen Tschatscher ge
geben. Nordische Verwandte davon sind librigens 
nicht seltene Wintergaste. Hauptsachlich westalpin, 
in den Ostalpen kaum liber Tirol hinausgehend ist 
der Zitronenzei!Sig, der wie ein kleiner Grlinling aus-

Abb. 24. KopfumriB der beiden Kreuzschnabel; links des gewohnlichen 
Flchten-, rechts des seltenen Klefernkreuzschnabels. 

sieht und bis zur Baumgrenze hinauf vor:kommt, ja 
sich mit Vorliebe in ihrer Nahe aufhalt. Das Ge
fieder ist vorwiegend gelbbraun, die Unterseite fast 
weifigelb und liber die Flligel ziehen zwei hellere 
Binden. Der Berghanfling, von dem manchmal die 
Rede geht, dafi er auch in den Alpen vorkame, ist ein 
nordischer Brutvogel, des sen Vorkommen in den 
Alpen hochstens vereinzelt als Irrgast in Betracht 
kommt. 

Eine eigenartige Stellung innerhalb del' Finken
vogel nehmen die beiden Kreuzschnabel ein und 
zwar wegen ihres Schnabels, del' so stark gebogen 
ist, dan sich die beiden Enden liberkreuzen und auch 
wegen ihrer Brutgewohnheiten: schllipfen doch die 
Jungen oft mitten im tiefsten winterIichen Schnee
gestOber. Del' gewohnliche Fichtenkreuz- (odeI' 
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Krumm-) Schnabel, in den Alpen vielfach schlecht
weg "Schnabel" geheifien, ist ein uberaus beliebter 
Kafigvogel. Besonders die lnnsbrucker sind bekannt 
als Liebhaber dieses bescheidenen Sangers. Er lebt 
nur im Nadelwald, geht da aber bis an seine obere 
Grenze. 1m Winter zigeunert er in manchmal recht 
grofien Schwarmen weit umher und halt sich dann in 
Waldern mit reicher Samenbildung dementsprechend 
zahlreich auf. Das Gefieder ist im Gesamteindruck 
gelbgrun, alte Mannchen werden vielfach auch vollig 
rot. Der bedeutend seltenere Kiefernkreuzschnabel 
mit fast doppelt so starkem Schnabel und grofierem 
Kopf kommt manchmal auch im· ;Krummholz vor. 
Seine Verbreitung ist im einzelnen noch nicht sicher
gestellt. 

Besonders in den Nadelwaldern der Mittelgebirge, 
im Winter aber auch in den Garten, lebt der Gimpel; 
ein verhiUtnismafiig grofier Vogel mit graubraunem 
Gefieder, dessen Flugel, Schwanz und Kopfplatte 
schwarz sind. Brust und Bauch des Mannchens sind 
rot; sieht man einen solchen Vogel etwa auf einem 
Fohrenwipfel sitzen, so wird der weitverbreitete 
Volksname j,Dompfaff" so fort verstandlich. Sein 
Pfeifen kann vom Menschen leicht nachgeahmt 
werden. 

Von den AngehOrigen der Gattung Fink ist der 
grofie Schneefink Seite 173 f. ausfUhrlich behandelt. 
Der allbekannte Buchfink lebt in den Gebirgswaldern 
nochbei 1000 m recht zahlreich und steigt auch 
manchmal weit daruber hinauf. Der Bergfink, der 
in manchen Alpenlandern den Namen Gaggezer (nach 
dem Lockruf) fUhrt, lst Brutvogel im Norden, zwi
schen Norwegen und Kamtschatka; in den Alpen ist 
er nur Wintergast. 

Die Gattung Sperling stellt fUr unser Gebiet vier 
Brutvogel bei, von den en der Allerweltsspatz na-

Walde, T1erwelt. 10 
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ttirlich auch in den Alpen nur an wenig en Orten 
fehlt. Auch der etwas kleinere Feldsperling oder 
Ringelspatz ist an geeigneten Orten nirgends seIten. 
Zur Unterscheidung der beiden Arten sei angegeben, 
dafi die Kopfplatte des Hausspatzen grau und die 
Wange ungefleckt weifi ist; wahrend der Ringelspatz 
eine schone, deutlich rotbraune Kopfplatte und in
mitten der weifien Wange einen kleinen schwarz en 
Fleck hat. Unterhalb dieses schwarzen Flecks zieht 
sich das Weifi gegen den Nacken zu hin, so dafi 

Abb.25. Die belden Spatzen. Links Haus-, rechts FeJdsperling. 

ein vorn und hinten durchbrochenes weifies Hals
ringlein ent'steht. Aufierdem erleichtert die Bestim
mung der Umstand, dafi der Haussperling seinem 
etwas kleineren Vetter den Aufenthalt in geschlos
senen Siedlungen meist nicht gestattet. Am Stidhang 
der Alpen, in Tirol etwa bei Bozen und weiter stid
lich wird unser Haussperling ersetzt durch den Rot
kopfsperling, bei dem Oberkopf und Nacken ka
stanienbraun und die Wangen bedeutend reiner weifi 
sind. Diese Form ist noch etwas grofier. Vereinzelt 
und sehr selten brtitet in den Alpenauch der Stein
sperling, dessen Kehle in beiden Geschlechtern zi
tronengelb ist. Er wurde - fUr unser Gebiet -
erstmals in den Berchtesgadener Alpen durch Murr 
entdeckt und seither noch an wenigen anderen Platzen 
aufgefunden. Sonst ist er noch als Standvogelin 
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Thliringen bekannt. Seill Haupt'verbl'eitungsgebiet 
Iiegt abel' we iter slidlich. 

Kraftige Kegel,sehnabel haben aueh die Ammern, 
von den en drei Arten im Alpengebiet Brutvogel sind. 
VOl' aHem bekannt ist del' Goldammer, vielfaeh Am
merling sehleehthin genannt, dessen Liedchen mit 
dem Vel's: "wie, wiwiwie hab ieh dieh lie-ib!" ver
dolmetscht wird. Die Unterseite des Gefieders und be
son del's del' Oberkopf sind gelblieh, del' Blirzel ro,st
rot. Er ist an Waldrandern und auf Busehwerk in 
Feldern sehr haufig und kommt in strengen Win tern 
weit in die SUidte hinein. trber Mittelgebirgshohe 
allerdings wi I'd er reeht seIten. Mehr im Sliden, 
hauptsachlich soweit Weinbau getrieben wird, ist 
auch del' Zippammer (nach seinem Loekruf so ge
nannt) zu finden, dessen KopJ, Hals und Kehle blau
grau sind. Sein Lied erinnert sehr an das des Zaun
konigs. Er ist Zugvogel. 1m ROhricht del' Wiesen
bache und Teiche lebt del' Rohrammer, del' 'zunaehst 
an dem wei Ben Streif 'zu erkennen ist, del' sich yom 
Schnabel weg nach hint en zieht. Das Mannchen hat 
einen rabenschwarzen Kopf und darunter einen 
weiBen Nackenring. Die Rohrammern sind vorwie
gend Zugvogel, doch liberwintern manchmal ziemlieh 
viele bei uns. 

Als Vertl'eter einer eigenen Familie ware bier del' 
Star anzuschlieBen, del' in windgeschiitzten Gegenden 
gerne die yom Menschen ihm angetragenen Brut
kasten annimmt, dazwischen abel' oft auf weite Strek
ken wieder fehlt. Zur Zugzeit jedoch, besonders im 
Herbst, schwarmt er in zahlreichen larmenden Scha
ren libel' aIle Wiesen unserer Taler. 

Endlich sind als letzte Singvogelfamilie noch die 
Raben und Krahen kllrz zu besprechen. Dem groBten 
davon, dem echten ·oder Kolkraben, Bowie den beiden 
Felsenkrahen (Alpendohle und Alpenkrahe) wurden 

10' 
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als Hochgebirgsvogeln eigene Lebensbilder gewid
met (siehe Seite 177 f.). Ein standiger und typischer Be
wohner hochgelegener Gebirgswalder ist del' Tannen
haher, wegen seiner bevorzugten Nahrung vielfach 
auch Zirbengratsch geheifien (Zirbe = Zirbelkiefer, 
Gratsch = Haher, nach dem kreischenden Ruf). Er 
ist nul' wenig kleiner als del' Eichelhaher, hat ein 
braunschwarzes Gefieder, da;s mit weillen Tropfchen 
tibersat i.st, und besitzt am EII!de des schwarzen 
Schwanzes eine schone wei.lle Endbinde. Mit seinem 
Gekreil8ch begleitet er den Alpenwanderer bis hinauf 
zu den letzten Baumen, manchesmal lallt er dazwi
schen auch recht klangvolle Pfiffe horen. Oft sieht 
man diese Vogel auf den Wipfeln del' Baume, be
sonders del' Zirbeln, sitzen, ihr Gefieder schon 
machen und "sing en". Sein Vetter del' Taler und 
Mittelgebil"ge, del' 'bunte Eichelhaher, ist zwar auch 
recht laut, lebt abel' viel versteckter und meistens 
nicht in so groller Zahl beisammen. Beide Haher 
streichen auf del' Suche nach guter Ernte umher und 
halt en sich dann in samenreichen Revieren oft in 
grollen Mengen auf. Ja in manchen Jahren ist sogar 
ein Verwandter unseres Tannenhahers all'S Sibirien 
zu uns auf Besuch gekommen, urn auch an dem reich
bedeck ten Tisch unserer Walder teilzuhaben. . 

In Gebieten, die dem Eichelhaher zusagen, jedoch 
mehr den Wald meidend, lebt die bekannte Elster, die 
an ihrem schwerfalligen Flug sichel' erkannt werden 
kann; diesel' Flug macht fast den Eindruck als sei 
dem Vogel del' lange, schwarzweille und gestufte 
Schwanz viel zu schwer. Die Elster Ikann nie lange 
still sein; ihr schackschack 'macht schon von we item 
auf sie aufmerksam. 

Dber die im Alpengebiet nirgends besonders hau
fige Dohle, die gerne auch in Schluchten und alten 
Baumen nistet und durchaus nicht nul' auf SchlOsser 
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und Tlirme angewiesen ist; Bowie liber die allbe
kannte Rabenkrahe, die liberall gemeiner Brutvogel 
ist, brauche ich wohl weiter nichts zu sagen. lI1anche 
Vogelkundige wollen von der Rabenkrahe die Nebel
krahe nicht als eigene Art a'btrennen. Sie unter
scheidet sich auch nur durch Gefiederfarbe und Ver
breitung. Kopf, Kehle, Flligel und Schwanz sind 
rabenmafiig schwarz, das librige Gefieder aber asch
grau. Die Nebelkrahe ist einostlicher Vogel, der 
im Draugebiet ziemlich weit in die Alpen herein
kommt. Ais Wintergast ist diese Krahe so wie die 
Saatkriihe auch sonst im Alpengebiet zu beobachten. 
rm Draugebiet dringt auch die Mandelkriihe als Brut
vogel etwas in die Alpen herein. Dieser bunte Vogel 
gehort jedoch nicht zu den Rabenvogeln, sondern in 
die Familie der Raken; er heiJlt nach seiner haupt
sachlichen Gefiederfarbe auch Blaurake. 

c) Lebensbilder der Hochgebirgsvogel. 

1. Der Stein adler. 
(Aquila chrysaetos.) 

Ais der Konig der Alpentiere gilt gemeinhin der 
Steinadler. Er i'st eine unserer herrlicbsten Tierge
stalten, in der sich Raubgier, Gewandtheit und Schnel
ligkeit vereinigen mit gewaltiger Muskelkraft und 
unmeJl'barer Flugfahigkeit. Allein diese Eigenschaf
ten, so sehr sie ihm bei der Suche nach Nahrung zu
stat ten kommen mogen, brachten ihn in Widerstreit 
mit einem Starkeren, dem Menschen, der ihm so oft 
seine sichere Beute miJlgonnt. Es ist wohl nur eine 
Frage der Zeit, wann dieser ungleiche Kampf ent
schieden sein wird. 

Ul'sprlinglich war der Steinadler durchaus nicht 
an das Gebirge gebunden. Ehe ihn der Mensch vom 
bebauten Gebiete verjagteund ihn auf weite Streck en 
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ausrottete, bewoihnte er ebensogut auch aIle Ebenen, 
soweitsie von Wald bestanden waren. Auch heute 
noch besiedelt er nahezu das ganze ebene Sibirien. 
Sonst aber konnte er sich nur halten in den grofien 
Gebirgen, die ihm, wie manche Teile der Alpen, die 
notige Ruhe, ein gentigend grofies J agdgebiet und 
die erforderliche Menge an Beute gewahrleisten. Wir 
treffen unseren Adler daher noch aI,s Brutvogel 
an in den Karpathen und am Balkan, in den Ge
birgen Spaniens und Nordafrikas, im westlichen 
Asien und in geeigneten Landschaften Nordamerikas, 
stidwarts bis Mexiko. Die Hpanischen und afrikani
schen Vogel, sowie manche Steinadler der Hochlander 
Asiens gehoren allerdings ,anderen Rassen desselben 
Artenkrei,ses an. 

W 0 der Adler noch in Waldern der Ebene brtitet, 
baut er seinen Hor,st in den Kronen mach tiger Baume. 
In den Hochgebirgen aber - so auch in unseren 
Alpen - horstet er in Felsenspalten und Nischen. Er 
wahlt auch dort, wo er weit unterhalb der Wald
grenze seinen Horst erbaut, wie dies besonders am 
Alpenrand der Fall ilSt, niemals einen Baum dazu. 
Er i'st, wie die meisten Alpenvogel, in den Gebirgen 
ein ausschliefilicher Felsenbrtiter geworden. Ein 
alteres Adlerpaar besitzt meist mehrere, oft drei und 
vier Horste, von den en jeder gewohnlich mehrere Jahre 
hindurch bentitzt wird. Das Ni1stmaterial sind grofiere 
Aste, die jedoch Iselten mehrals etwa daumenst'ark 
sind und die in keiner ·Weise untereinander verfloch
ten werden. Nur die Horstmulde wird von etwas 
feinerem Astwerk und Reisig erstellt, wozu gern 
auch frisches Grtin - selbst Krauter - mitbentitzt 
wird. Alljahrlich wird der Horst sorgfaltig aus
gebessert und sein Rand etwas erhoht und verstarkt. 
Der alte Schweizer Zoo loge Ts c h u d i schildert die 
eigenartige Weise, wie die Adler den Baustoff fUr 
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ihre Horste gewinnen. Er erzahlt, daG sie oft die 
starksten Aste von den Bii:umen abzubrechen ver
mogen, indem sie mit angelegten Flugeln aus hoher 
Luft sich herabstlirzen, den ausersehenen Ast mit 
den Fangen packen und durch die Wucht des StoGes 
losbrechen. In den Krallen trag en sie dann diese 
mlihsam gewonnenen Aste dem Horste zu. Dieser 
Schilderung kommt freilich mehr dichterischer als 
tatsachenmalliger Wert zu. 

Schon frlih im Jahr, Ende Marz, spatestens an
fangs April beginnt in den Alpen das Adlerweibchen 
mit dem Brutgeschaft. Das volle Gelege besteht aus 
zwei, seltener drei Eiern. Diese sind mehr oder 
weniger weill, ohne Glanz und haufig mit verhaltnis
mafiig kleinen, 'braunen oder grauvioletten Flecken 
gezeichnet. Die Grolle der Eier wird mit 77 X 
60 mm, das Gewicht mit 140 g angegeben; sie werden 
gewohnlich in einem Abstand ,"on 2-3 Tagen ge
legt und vom erst en ab bebrtitet. Meist brutet das 
Weibchen, doch wird es vorUbergehend auch yom 
Mannchen abgelost. Nach ziemlich genau 44 Tagen, 
also Anfangs Mai fallen die Jungen aus, die auf
falligerweise fast 14 Tage lang blind bleiben. Erst 
80 Tage nach dem Schllipfen sind die Jungvogel so
weit herangewachsen und erstarkt, dall sie den Horst 
zum erstenmal verlassen konnen. In den Alpen wer
den demnach um den 15. bis 20. Juli die ersten fllig
gen Steinadler beobachtet. Freilich schwankt die 
Zeit des Ausfliegens in recht weiten Grenzen. Von 
jlingeren Paaren gelangt nur ein Junges und auch 
von alten Paaren fast nie das Dritte zur Entwick
lung. Beide Eltern, besonders aber das Weibchen 
halten sich nach dem Ausschl'lipfen der Jungen viel 
am HOTate auf. Sie bringen den Jungen ihre Nah
rung, sorgfaitig gerupft und mundgerecht zerteilt, 
gewohnen sie· aber moglichst frlih an eine gewisse 
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SelbsUlndigkeit im Zuriehten des Futters. Dement
spreehend bleibenspaterhin die Eltern immer Hinger 
weg und entfernen sieh immer weiter vom Horst. 
Zuletzt, wenn sie die halbfliigge Brut mit Nahrung 
vel'sorgt wi'ssen, lassen sie sieh 'zu Hause oft tagelang 
nieht mehr sehen. Dann sieht freilieh der Horstrand 
bald aus, wie eine verwahrloste Schlachtbank. Trotz
dem wurde wiederholt beobachtet, da.B die Alten die 
Beutereste aus dem Horst entfernen und so fiir seine 
Reinhaltung sorgen. Ais Beutetiere kommeri vor
wiegend Murmeltiere und Schneehasen in Betracht. 
Schnee- und Steinhiihner, vereinzelt Auerhiihner, 
aber auch da und dort ein Gemskitz, junge Ziegen 
oder Schafe und dergleichen fallen dem Adler zum 
Opfer. Besonders eifrig zieht er auf Jagd, wenn 
Junge im HOl'st sind, denn diese sind gewaltige 
Fresser. 

Zu dieser Zeit am Horst angestellte Beobachtun
gen Hefern den best en Einblick in seine Speisekarte. 
Und sie 'zeigten, da.B der iSchaden am Wildbestand 
oder Weidevieh meist gewaltig aufgebaulScht wUl'de 
und da.B in Anbetracht der ideellen Werte eirie 
Verfolgung des Steinadlers aIlS eines Schadlings 
durchaus nicht gerechtfertigt 1st. Offen bar schliigt 
er nur sitzende oder laufende Beute und ist kaum 
imstande einen fliegenden Vogel zu greifen. W ohl 
aber jagt er gerne anderen Raubvogeln die Beute abo 
.Ta, er wurde selbst beim Heuschreckenfangen beob
achtet und Reichenow fand in einem Adlermagen 
auch Kartoffeln! 1m Winter geht er selbst an Aas. 
Beide Adler, Mannchen und Weibchen, jagen meist 
gemeinsam und verzehren auch gemeinsam ihre 
Beute, freilich nicht, ohne da.B es dabei manchmal 
Zankereien setzt. Wahrend ihr Jagdgebiet 2ur Som
merszeit bis in die hochsten Regionen der Alpen 
reicht, suchen £lie im Winter auch die Abhange tiefer 
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gelegener Taler ab und streichen oft bis in die Ebene 
hinaus. Besonders die Jungadler, die ihre Ge
schlechtsreife noch nicht erreicht haben - dies ist 
ja erst im vierten oder fUnften Lebensjahr der Fall 
,.- zigeunern weit umher. 

Am Horst sind die Steinadler sehr scheu; sie ver
teidigen ihn nie gegen den Menschen. "Die in den 
Zeitungen immer wieder auftretenden grausigen 
Schilderungen iiber die Kampfe der angeseilten Berg
steiger gegen das angreifende Adlerpaar sind glatt 
erlogen" (Heinroth). Ebenso halte ich auch die 
vielen Geschichten vom Kinderraub fiir un'bewiesene 
Fabel. 

Das Kleid des Steinadlers ist in der Jugend dun
kelbraun, mit einigen wei.Ben Flecken; es sieht ganz 
anders aus, als das Alterskleid, das nur ganz all
mahlich angelegt wi rd. Es dauert fUnf bis sechs 
Jahre, bis der Adler ausgefarbt ist. Das Wei.B des 
Jugendkleides verliert sich, es wird immer mehr 
rotlichbraun. Kehle und Nacken bleiben heller. Die 
Laufe Isind bisan die Zehen befiedert; bei einer 
Spannweite von 190 bis 220 cm messen die Fliigel des 
Mannchens 60 bis 65, die des grO.Beren Weibchens 
65 bis 70 cm. Der Schwanz 30 bis 36, der Lauf 10 bis 
12 cm und der Hornschnabel 39 bis 46 mm. Das Ge
wicht eines gut genahrten Mannchens betragt oft 
etwas mehr ale 31/2 kg, wahrend die Weibchen leicht 
41/2'kg erreichen. trbrigens sind die Weibchen nicht 
nur nach Gro.Be und Gewicht, sondern offenbar auch 
an Zahl den Mannchen iiberlegen. - Es wird vielfach 
behauptet, da.B Steinadler 60 und,SO Jahre alt werden 
konnen. Verla.Bliche Beobachtungen dariiber fehlen, 
wie dies ja leicht erklarlich ist. In der Gefangen
schaft dauern sie selten langer als 20 bis 30 Jahre 
aus. 

Auf freier Wildbahn -sind die Steinadler kaum 
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mit anderen Vogeln zu verwechselnj dies schon 
wegen ihrer Grolle. In ihrem Flugbild unterscheiden 
sie sich durchden kaum gerundeten, fast gerade ab
geschnittenen Schwanz, sowie durch die fingerartig 
gespreizten Spitzen der Schwingen von den Geiern. 
Auch der Ruf, der etwa a'll den des Bussards erinnert, 
liillt den Stein adler sicher erkennen. Oft viertel
stundenlang schwebt er ohne jede Bewegung, nur 
ausnahmsweise hilft er durch einen langsamen 
Flugelschlag etw8!s nacho So hat ~ein Flugbild etwas 
Majestiitisches. Es ist jedenfalls ein erhebender 
Augenblick fur den Alpenfreund, einen Adler oder 
gar eine ganze Familie hoch ub'er den Bergen oder 
dem Gletschermeer seine weiten Kreise ziehen zu 
sehen und beobachten zu konnen, wie sie sich ohne 
jeden Flugelschlag immer hoher schrauben, bis sie 
endlich den Blicken entschwinden. Moge ein zielbe
wullter Schutz verhindern, dall die Natur unserer 
Berge auch diesen herr lichen Vogel verlieren mull. 

2. Steinhuhn und Schneehuhn. 
(Alectoris graeca und Lagopus mutus.) 

Von beiden Familien der mitteleuropiiischen 
Huhnervogel wei<sen die Hochalpen je einen Ver
treter auf: die Fasanhuhner, zu denen man auGer 
unser em Haushuhn Z. B. noch Wachtel und Rebhuhn 
ziihlt, sind durch das Steinhuhn vertreten j die Rauh
fullhuhner,zu denen man auch Auer- und Birkhuhn 
rechnet, durch das Schneehuhn. Beide Alpenhuhner 
sind fast auf den ersten Blick als Huhner zu er
kennen, sowohl nach ihrer Gestalt, als auch in ihrem 
ganzen Gehaben. Doch sind diese beiden Vogel von
einander verschieden, soweit e'S nur ihre unver
kennbare Verwandt<schaft noch zuliillt. 

Das Steinhuhn liebt die Warme und felsiges, mit 
Grasflachen durchset<ztes Gela:nde. An geergneten 
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SUdhiingenscheut es sich nicht, in Hohen von 2500 m 
und mehr hinaufzusteigenj wo sich aber entspre
chendesGeliinde in tieferen Lagen vorfindet und 
dem scheuen Vogel die notige Ruhe geboten wird, 
dort kann das Steinhuhn sicherlich eben falls ange
troffen werden. Aus Innsbrucks Umgebung wurde 
es noch in jungster Zeit vom Fulle der Martinswand, 
etwa 600 m, gemeldet und nach Go e I d i 'kommtes im 
Wallis in den bei 500 m gelegenen 
Weinbergen Vor. Fur das Alpen
gebiet sind das zwei auffallend 
niedrige St'andorte. Aullerhalh der 
Alpen, in Italien, Griechenland und 
Bulgarien dagegen kommt dieses 
Huhn nahezu nur in Getreidefeldern 
der Ebenen vor und besiedelt die 
Gabirge dort nicht, obwohl diese 
sicheralles zum Gedeihen der Art 
Erforderliche zu bieten vermogen. 
Die Art ist (in 13 Unarten) uberaus Abb.26. Stelnhuhn. 

weit verbreitetj auller den gesamten 
Alpen und Karpathen, dem Apennin samt Sizilien, 
dem ganzen Balkan samt Cypern und den jonischen 
Inseln, gibt es noch Steinhuhner von Kleinasien bis 
Persien und weiter ostlich bis zum Himalaya, in 
Tibet und in China. 1m 16. Jahrhundert kamen 
Steinhuhner ubrigensauch am Rhein (bei St. Goar) 
vor. 

An der auffallig schwarz umrahmten hellen Kehle 
ist unsere Art leicht 'zu erkennen. Die leuchtend 
roten Fulle und der ebenso gefarbte Schnabel sind 
im Freien nicht leicht zu lSehen und im ubrigen ist 
der Vogel recht huhnermallig grau und braun ge
farbt - eine Farbung, die ihn in· der Sammlung 
fast bunt erscheinen I lillt , im Freien aber nahezu 
unsichtbar macht. Die heiden Geschlechter sind am 
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Gefieder nicht zu untel'lScheiden; der Hahn ist nur 
an einer Spornwarze am Lauf zu erkennen. Ein ab
weichend gefarbtes Winterkleid, wie es das Schnee
huhn so auffiillig zeigt, tritt beim Steinhuhn wie bei 
allen anderen Htihnern, nicht auf. Bei einer GroEe 
von ungefiihr 31/ 2 dm wiegt der Vogel etwas tiber 
400 Gramm. 

1m Winter leben die Steinhtihner oft gesellig in 
groEeren Ketten, streichen auch manchmal in tiefer 
gelegene und besser geschtitzte Gegenden und suchen 
Wachholderbeeren, Blatter und Knospen von Alpen
rosen, Gemsheide und anderen alpinen Ericazeen, be
gntigensich aber auch mit Fichtennadeln. 1st aber 
erst des Winters Macht gebrochen und treten wieder
urn die verschiedenen Kerfe in groEerer Zahl auf, so 
werden immer mehr diese zur Hauptnahrung. Zu
gleich IOsen sich die GeseHschaften vollstandig auf, 
nur die Parchen bleiben treu beisammen. Das Stein
huhn lebt in strenger Einehe. Zum BrHten schreitet 
die Henne in den Alpen meist erst Anfung Juni. Eine 
einfache Mulde im Boden gentigt ihr nach Htihner
art als Nest. Hier legt sie ihre geblichweiEen fein 
gefleckten Eier. Die GroEe der Eier wird mit 46 X 
33 mm, ihr Gewicht mit 20 g angegeben. Beim Brut~ 
geschaft der Steinhtihner greift eine ganz eigenartige 
Arbeitsteilung Platz, die selbst dem alten helleni
schen Naturforscher Aristoteles-in dessenHeimat 
ja die Steinhtihner keine Seltenheit sind - schon 
bekannt war. Allerdingls ist der ganze Vorgang so 
seltsam, daE man froh ist, diese Nachrichten in 
neuester Zeit von den kenntni,sreichen und gewissen
haften Vogelforschern He i n rot h bestiitigt 'zu fin
den. Die Henne legt beilaufig zehn Eier in ihr Nest, 
yerliiEt es aber dann, urn ein zweites aufzusuchen 
und auch in dieses ebensoviele Eier zu legen; nun 
kehrt sie in das erste zurtick, das inzwischen fast 
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14 Tage lang unberuhrt dagelegen und beginnt hier 
zu bruten. Der Hahn bebrutet dann daszweite, oft 
einige hundert Meter entfernte Gelege. Nach 24 bis 
26 Tagen fallen die Kucken aus und Hahn und Henne 
fiihren jede ihre Kinderschar gesondert. W ohl wird 
man, wenn man sich einer solchen vielkopfigen 
"Halbfamilie" nahert durch das fortwiiihrende Locken, 
das wie "chazibiz-chazibiz" klingt, aufmerksam. Es 
ist aber gewLa nicht leicht, die Tiere zu Gesicht zu 
bekommen. Mit einem kennzeichnenden Pfeifen 
"pUschii-pitschii" wird gewarnt und ein leichter, ge
rauschloser Flug fuhrt die Schar aus dem Bereich 
der Gefahr. 

An den Seiten des Korpers finden sich Federchen 
von besonders bunter Farbung, die eine beliebte Zier 
bilden fur den Hut des Bergjagers und der Bauern
burschen. Auf blaugmuem Grund folgt ei'lle schwarze, 
dann eine rostgelbe bis fast weLBe Quer'binde, dann 
wiederum eine schwarze und endlich an der Spitze 
ein kastanien'hrauner Saum. 

Lange Zeit schien es, als Db die Steinhuhner in 
den Alpen knapp vor dem Aussterben stunden, doch 
nehmen sie jetzt uberall an Zahl erheblich zu und 
besiedeln wieder Ortlichkeiten, an denen sie lange 
Jahre nicht mehr beobachtet wurden. Es ist wohl die 
Hoffnung berechtigt, daB sich diese seltsamen Vogel 
werden halt en konnen. Beim Schneehuhn besteht 
diese Gefahr nicht; es ist zwar nirgends zahlreich, 
aber uberall und allenthalben von der Latschenstufe 
aufwarts bis an die 3000 m, besonders in den Zentral
alpen ·anzutreffen. Go e I d i ·schittzte fur die Zeit 
unmittelbar vor dem Weltkrieg den Schneehuhner
bestand der ganzen Schwei-z auf ungefahr 20 OOOSbuck. 
Einer der altesten Alpenfol'scher, Josias Simler, 
schildert diesen Vogel· in seinen 1633 erschtenenen 
"Denkwurdigkeiten aus den Alpen" so: "Der La-
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gopus hat behaarte Fulle wie der Hase und ist voll
kommen weill wie die Taube; er Iiebt die Berge so 
sehr, dall er zur Zeit der Schneeschmelze von den 
tiefer gelegenen Ortlichkeiten aisbaid die haheren 
aufsucht, wo der Schnee Iiegen bleibt. Seine Weille 
ubertrifft die des Schnees; wenn er den Menschen ge
wahrt, verbirgt er sich im Schnee und verrat dUrch 
keinerlei Bewegung seine Anwesenheit, so dall· er 
dem Schnee tauschend ahnlich ist." Dieses prachtvolle 
Weill ziert die Huhner jedoch nur im Winter, etwa 
vom November an bis Mitte April. In den ubrigen 
.Tahreszeiten ist das Kleid braungmu und schwarz
quergewellt; Beine, Bauch und ein breiter Rand der 
Flugel sind auch im Sommer weill, doch 'zeigen sich 
von der Fruhjahrsmauser an aIle trbergange, so dall 
das Sommerkleid jeden Monat anders aussieht. Diese 
trbergangsfarben prussen ,sich in geradezu uber
raschender Weise dem Gelande wahrend der Schnee
schmelze an. Esist allerdings nicht wahr, dall das 
Schneehuhn, wie man ab und zu hart, viermal im 
Jahr mausert. Die Federn Urben ,sich im Herbst 
von der Wurzel weg allmahIich aus; wohl aber 
"mausern" diese Huhner (nach Brehm) im Herbst 
ihre Krallen. Es ist ubrigens bemerkenswert, dall der 
nachste Verwandte unseres Schneehuhnes, das schot
tische Moorschneehuhn, kein weilles Winte~kleid 
besitzt. 

Nicht selten kann der Skifahrer, wenn er im 
Fruhling mit seinen Bretteln dem letzten Schnee 
nachgeht, ein sonderbares Knarren, wie von einer 
Karfreitagsratschen haren: Orrr Orrr. 1st dieser Ski
fahrer ein Wintersportler, wird er den Ton nicht 
beach ten oder giauben, dall das Riemenzeug seiner 
Bindung knarrt. Hat er aber offene Sinne fUr alles, 
was in der Natur um ihn vorgeht, so wird es ihm 
auch bald geling.en. den Urheber dieses sonderbaren 
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Gerausehes zu sehen. Ein getibtes Auge gehort je
doeh dazu, das Huhn zu bemerken. Beim Hahn ist's 
vielleieht etwas leichter, denn der besitzt in der 
Augengegend, am "Ztigel" einen schwarzen Streifen, 
der der Henne fehlt. Steil schwingt sich der Hahn 
in die Luft, so dafi sich sein weifies Kleid pracht
voll vom tiefblauen Himmel abhebt - der Schnee
hahn balzt ja schon im Marz - und langsam schwebt 
er in Sehraubenwindungen wieder 'zu Boden. Wie 
eine weifie Flocke, mit der der Wind spielt, sieht 
das aus. Wird er dabei vom unvorsichtigen Beob
achter aufgescheucht, so flieht er mit lautem 
Quarren in niedrigem Flug um den nachsten Grat. 
Bei tiefem lockeren Neuschnee graben sich die 
Schneehtihner, wenn sie sich. verfolgt glauben, oft 
tief in das sehtitzende Element und streck en dann in 
meterweiter Entfernung ihr Kopfchen wieder hera us, 
um frische Luft zu schopfen und zu sehen, ob die 
Gefahr schon voruber ist. list die Luft rein, so flat
tern sie oft rUbermtitig hoch und lassens'ich plOtz
lieh wieder ..senkreeht in den weichen Schnee plump
sen. 

Ih1'e 'bi,s an die Krallen dieht befiederten und mit 
starren Borsten versehenen Ftifie sind glanzend ge
eignet, im lockeren Schnee zu graben und zu wtihlen. 
1m Winter sind die Zehen viel dichter und straffer 
befiedert als im Sommer; sie wirken dann wie rich
tige kleine Sehneereifen. Aber auch als Ruder lassen 
sie ..sich trefflich gebrauchen. Dieses ,sonderbare 
Huhn liebt es namlich, in Schneeschmelzlaeken und 
Almseen zu baden und zu schwimmen! Nicht zuletzt 
sind diese Ftifie ,auch ein geeignetes Werkzeug, urn 
nach Htihnerart im Schnee und am Boden nach Futter 
zu seharren. Die Nahrung ist die gleiehe wie bei 
den Steinhtihnern, doeh werden Pflanzenstoffe auch 
jm Sommer bevorzugt. 
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Die kunstlosen Nester ,sind nicht viel anderes als 
einfache Vertiefungen im Boden, meist verborgen 
unter Legfohren oder Alpenrosengebtisch. Hier legt 
die Henne Ende Juni, meist erst im Juli Hue Eier, 
9 'bis 10 Stuck, manchmal auch ein paar mehr als ein 
Dutzend. Die Eier sind wenig kleiner als bei den 
Steinhtihnern (44 X 31 mm), ebenfalls gelblichweifi, 
aber mit grofieren, braunschwarzen Flecken. Die 
Brutzeit dauert beilaufig drei Wochen, die Jungen 
sind Nestfltichter. Der Hahn nimmt - im Gegensatz 
zu dem seiner Vaterpflichten wohlbewufiten Stein
hahn - nicht den geringsten Anteil am Brutgeschaft 
oderan der Ftihrung der Jungen. Er jist tiberhaupt 
ein recht liderlicher Ehemann; doch bin ich tiber
zeugt, dafi der Vorwurfzu weit geht, dafi er sich 
auch mit Spielhennen (Bivkhennen) einlasse. Was 
als Bastard Schneehahn X Bil'khenne ausgegeben 
wird, ist wohl immer reines Birkwild, das teilweise 
albinotische Erscheinungen aufweist. 

Schneehtihner besiedeln in mehreren Unterarten 
die Alpen und Pyrenaen, sowie den Norden von 
Europa, Asien und Amerika. 

3. Der Alpensegler. 
(Apus melba.) 

Zu den Seglern gehoren die schnellsten Flieger 
unter allen Vogeln: die Stachelschwanzsegler auf 
Madagaskar. Diesen steht der alpine Vertreter der 
Familie allerdings, was Schnelligkeit des Fluges an
belangt, erheblich nacho Dennoch wird der Alpen
segler in dieser Hinsicht von keinem anderen euro
paischen Vogel erreicht. Er 'ist in allen seinen Le
bensaufierungen vollkommen auf seinen rasenden 
Flug und sein Leben in der Luft eingestellt. Er ist 
das einzige befiederte Wasen, das nicht gehen oder 
laufen, dassich auf seinen Ftillen nicht 'aufrichten 
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kann, ja, das nicht einmal auf irgendeinem Gegen
stand sitzen kann. Muhsam kriechend schiebt es sich 
am Boden dahin nnd ist dabei nochauf die Mithilfe 
der langen Fltigel angewiesen. Nicht nur, daJl er 
seine Nahrung - allerlei Kerbtiere - so, wie sein 
stiidtischer Verwandter, der Mauersegler, ausschUeJl
Uch im Flug erhaschtj er solI vielmehr 8I11ch manch
mal die Begattung in der Luft vornehmen. Wenn 
dies wahr 1st, so wird ihm dabei jedenfalls seine 
Fiihigkeit, nach Art eines Turmfalken rtitteln zu 
konnen, sehr zustatten kommen. Schon fruh in der 
Morgendammerung sind die Tiere auf Kerfjagd aus, 
hochstens, daJl sie wiihrend der heiJlesten Mitbags
stunden etwas ausruhen und schlafen. Und unermud
lich geht die Jagd weiter bis spat in die Nacht hinein. 
Ebenso unausgesetzt larmen die Tiere, wahrend des 
Fluges und 'bei der Rast. Ja selbst wahrend der 
kurzen Stunden der Nacht"ruhe" in ihrerNist
kolonie horen sie nicht auf zu schreien und zu 
kreischen. Ihr Gesang aber hat kaum AhnUchkeit 
mit dem schrillen "Srieh" der verwandten Turm
schwalben, sondern erinnert vielmehr an das Tril
lern eines Kanarienvogels. 

Die Alpensegler sind recht stattliche Tiere. Bei 
einer Flugellange von- 21 bis 23 cm wiegen sie un
gefahr 100 gj sie sind reichlich amselgroJl. Von den 
kleineren Mauerseglern unterscheiden sie sich auf 
den ersten Blick durch die weiJle Unterseite, die 
durch ein graubraunes Kropfband etwas unterbro
chen ist. Die graue und dusterbraune Oberseite wei'st 
oft einen metalHschen Schimmer aufj der Lauf ist 
befiedert und sehrkurzj die Flu.ae sind noch im 
Federkleid verborgen und"aHe ihre vier Zeben wei sen 
nacho vorn.Zum Klettern an senkrechten.Wanden 
sindsiealso recht gut geeignet .. Der SchnabeList 
kurz und weit gespalten, wie es bei seiner Ernah-

Walde, Tierwelt. 11 
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rungs weise ja aueh nieht anders erwartet werden 
kann. 

Obwohl der Alpensegler ein ungeheuer weites Ge
biet bewohnt, sind wir iiber seine Lebensgewohn
heiten nur sehr mangelhaft unterrichtet. In mehreren 
Unterarten bewohnt er das ganze, aueh das tropische 
Afrika, die Mittelmeerinseln, Kleinasien, Siidrufiland, 
Siidwestasien samt den Gebirgen von Siidindien und 
Ceylon, sowie den ganzen Himalaya. In Europa be
siedelt er die Pyrenaen und Alpen. Nordwarts der 
Alpen scheint er nicht vordringen zu wollen. Auch 
innerhalb derselben nimmt seinl( Zahl von Westen 
nach Osten zu ganz betrachtlich abo In den Alpen 
der Westschweiz ist er ein allverbreiteter Brutvogel. 
Auch im Tiroler Hochgebirge ist er immerhin nicht 
selten bis hinauf zur Schneegrenzej aber Ischon in 
Salzburg ist er kaum mehr bekannt. Nur im Stubach
tal (hohe Tauern) soIl er noch regelmafiig beobachtet 
werden. Er langt hier bis Mitte April ein: doch 
immer nur in kleineren Fl1iigen, nie die ganze Beleg
schaft einer Kolonie auf einma!. Langstens in der 
zweiten HaUte des September, oft selbst schon im 
August, ziehen sie wieder fort, ebenfalls nie aHe 
zugleich. Wo 'sie eigentlieh wahrend unseres Winters 
sieh aufhalten, scheint durehaus noch n[chtauf
geklart. 

In steilen unzugangHchen Felswanden, oder in 
geschiitzten MauerlOehern von Ruinen und Tiirmen 
bauen die Alpensegler ihr Nest. Sie leben gesellig 
in Kolonien bis zu 100 Paaren. Die Nester sind 
daher oft reeht eng aneinander gedrangt. Wenn sie 
aueh ziemlieh kunstlos sind, so wird doch immerfort, 
selbst wenn schon die Jungen darin sind, daran 
herumgebaut. Der wichtigste Baustoff ist dabei der 
zahklebrige Speichel der Tiere, mit dem sie alles, 
was ihnen gerade in den Wurf kommt, iiberziehen. 
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Selbst Eierschalen und Karper zugrunde gegangener 
Artgenossen werden auf diese Weise in den Nestbau 
einbezogen. Dabei erscheinen die Nester fur die 
rasch heranwachsenden Jungen viel zu klein. Der 
Durchmesser betragt durchschnittlich blo.G 10 cm. 
Mitte Mai beginnt die p.aarung, bei der es ganz der 
ungestiimen Wesensart des Vogels entsprechend, 
recht wild hergeht. Anfangs Juni werden die heiden 
Eier gelegt. Selten nur trifft man ein Dreiergelege 
an. Die walzenfarmigen Eier (19 X 31 mm) sind 
mattwei.G. Sie werden recht sorglns Ibebriitet und gar 
nicht selten durch irgendwelche ungestiime Bewe
gungen zerbrochen. Nach fast drei W ochen schliipfen 
endlich die Jungen aus, die erst nach 7-8 Wochen, 
also urn Mitte August, flugge werden. Aber schon 
14 Tage nach dem Schliipfen i,st die volle Karper
gra.Ge erreicht. Gefuttert werden die Jungen mit 
walnufigrofien Futterballen, die die Alten auf einmal 
in den fiirchterlich weit aufgesperrten Schnabel der 
Jungen entleeren. L. Zehntner, dessen Schilderung 
ieh hier folge, gelang es afters solche Futterballen 
zubekommen. Sie waren vollstandig von zahflussigem 
Speichel umhriiIlt. Legt man einen solchen ausein
ander, so hat man eine farmliche kleine Insekten
sammlung vor sich - nie findet sich etwas anderes 
darin als Insekten. Diese sind zum grafiten Teil 
noch lebendigj alles zappelt und krabbelt und sucht 
aus der unbequemen Lage zu entkommen. Gewahn
Hch sind aber die Fliigel verklebt und die Beine 
ineinander verstrickt. In einem solchen Ballen zahIte 
Zehntner 156 Kerbtiere, darunter 25 Bremsen und 
ebensoviele Schwebefliegen. Durchschnittlich ent
halten sie 80 bis 100 Tiere. Bei gutemJagdwetter 
hat ein Alpensegler in einer Viertelstunde einen 
solchen Ballen voll Futter beisammen. Da:bei jagen 
diese Vogel taglich mindestens 10 Stunden lang! Es 

11· 
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HHU sich leicht ausmalen, was fUr eine ungeheure 
Menge von Kerfen eine Alpenseglerkolonie im Laufe 
eines Sommer,s zu vernichten in der Lage ist. 

4. Der FlUevogel oder die Alpenbraunelle. 
(Prunella col1aria.) 

Gleichma1lig verbreitet tiber die Hochgebirgs
stufe der ganzen Alpen, aber auch des Riesen
gebirges, der Karpathen, des Apennin und der sizili
schen Bergwelt, der Pyrena en und der stidspanischen 
Gebirge ist die Alpenbraunelle. In etwas abweichen
den Formen kommt die Art noch vor am Balkan, in 
Kleinasien und weiter ostwarts im Kaukasus, in Per
sien, Turkestan, Tibet und Sibirien bis nach Japan. 
Oberall in diesen weiten Gebieten, wo oberhalb der 
Holzgrenze begrtinte Steinhalden und rasendurch
setztes Felswerk sich findet, sucht sie ihre Nahrung 
und la1lt aie ihr lerchenahnliches Liedchen horen. In 
den Alpen ist sie Standvogel biszu 3000 m SeebOhe. 
1m Sommer steigt ale haufig noch betrachtlich bOher. 
1m Winter aber mu.G sie wohl oder tibel den Schnee
massen der gro1leren Hohen weichen. Die alten Vogel 
trifft man aber auch in strengen Wintern 'kaum 
unter 1000 m, wahrend jtingere Stucke oft betracht
Hch tiefer gehen, ja selbst tiberhaupt das Alpengebiet 
verlassen. Solchen kleinen winterlichen Wander
gel'lellschaften gebOren jedenfalls die Stticke an, die 
man einmal im 'Schwarzwald, ein andermal bei Be
sanQon fing. Entsprechend der baumlosen Landschaft 
in ihrer hohen Heimat sind die Alpenbraunellen aus
gesprochene Bodentiere, die auch im Winter sich nie 
auf einen Baum, nur selten auf niedriges Gebtisch 
set~en. Am liebsten halt sich der Vogel aufeinzeln 
stehenden oder sonstwie vorragenden Steinblocken 
auf, oder er htipft eilig am Boden zwischen den 
Blocken umher. Dabei fri1lt er soziemliohalles, was 
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ihm unterkommt, besondeM Insekten, Spinnen und 
allerlei Slimereien. Von Zeit zu Zeit erhebt er sich 
in die Luft, streicht rlittelnd und schwebend tiber den 
Boden hin, schwingt sich aber auch dann und wann 
singend steil in die Hohe: nach Aussehen und An
bOren liberraschend ahnlich unserer Feldlerche. Der 
Name Steinlerche, den die Alpenbewohner unserem 
Vogel gegeben haben, erweist sich als liberaus tref
fend. Der Lockruf ist meiBt ein etwas trillerndes 
trui oder ein einfaches, spatzenahnIiches Schilpen. 

Der verhaltnismaJlig groBe Vogel - 'bei zirka 
18 em Llinge wiegt er 40 g - ist leicht zu sehen und 
an der weiBen, dunkel betropften Kehle und den rot
braunen, weiBlich gestreiften Seiten sicher zu er
kennen. Im ii'brigen ist die Flirbung mehr oder 
weniger grau. 

Sobald es die Schneeverhaltnis,se auf den Hohen 
erlauben, kehrt der Fllievogel von seinen Streifereien 
zurlick und beginnt mit dem Brutgeschlift. Ist dies 
in glinstigen Lagen und milden Jahrenschon im 
Mai moglich, so erfolgt meist noch eine zweite Brut. 
Am Boden zwischen Stein en, in der Nlihe von Almen 
selbst in den sogenannten "Viehgangeln", vielfach 
auch in FelsenlOchern, wird daB groBe Nest unter
gebracht. Aus Moos und Grashalmen ist es in ziem
lich nachlassiger Weise gebaut; Federn und Haare 
flillen die Mulde all's. Zum vollen Gelege gehoren 
flinf von den blaBen, grlinblauen Eiern. Ein Ei miBt 
17 X 23mm. 

5. Der MauerUiufer. 
(Tichodroma muraria.) 

Der farbenprlichtigste unter alIen unseren Alpen~ 
vogeln ist unstreitig der MauerHiufer; freilich prahlt 
er nicht mit seiner Schonheit, Isondernzeigt sie immer 
nur auf Ikurze Augenblicke. Seine Ober'seite wirkt 
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mit ihrer mausgrauen Farbe betont einfach. Die 
Kehle ist im Sommer schwarz, im Winter fleckenlos 
weill. Die Fltigel weisen, wenn sie entfaltet sind, 
ein ganz prachtig abstechendes karminrot auf. Ein
zelne Flligel- und aIle Schwanzfedern besitzen noch 
grollere weille Flecken. Unverkennbar tragt der 
Mauerlaufer ein "exoUsches" Prunkgefieder und 
stellt sich dam it in eine Reihe neben Ei,svogel und 
Blaurake. Ein solches Gefieder konnten nur die 
sonnendurchgltihten Gebirgsstocke eines slidlicheren 
Glirtels hervorbringen. In der Tat stimmt die Ver
breitung der Art mit dieser Vermutung liberein. 
Ohne in Unterarten aufzuspalten besiedelt unser 
Vogel aIle Hochgebirge Mittel- und Slideuropas und 
kommtauf allen Gebirgen Asiens vor bis weit in die 
Mongolei hinein. In unseren Alpen ist er noch bei 
3500 m keine Seltenheit; in Westtibet hat ihn Zug
mayer noch liber 4500 m angetroffen. W 0 immer 
in diesen weiten Gebieten kahle Felsen sind, ist der 
Mauerlaufer anzutreffen; je kahler und ,steiler die 
Wande, desto Heber ist es ihm. Grasbander besucht 
er nur selten und nur urn der Kerfjagd nachzugehen; 
auch Baume fliegt er nur in ganz 'Beltenen Ausnahme
fallen an. 

Seine Nahrung besteht aus kleinen Spinnlein 
undzarten Kerfen, gegebenenfalls vel'schmaht er auch 
deren Eier und Larven nicht. Doch frillt er nach den 
Beobachtungen der beiden He i n rot h nie viel auf 
einmal und legt auch nicht, wie das sein Verwandter, 
der Kleiber, zu tun pflegt, Vorrat,shaufchen an. Mit 
seinem langen, etwas gebogenen Schnabel weill er 
die Beute treffsicher aus den Spalten des Gesteins 
herauszufischen und auch, wenn sich das ausersehene 
Opfer in letzter Hoffnung vom Felsen fallen lalit, aus 
der Luft aufzufangen Die Zunge vermag der Mauer
laufer zwar nicht weit vorzustrec'ken; mit ihren 
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Widerborsten an der Spitze ist sie dennoch ein vor
ziigliches Jagdgerat. Damit sucht er die Wande 
fleilHg von unten nach oben ab, oben angelangt, wirft 
er sich in kiihnem Bogen, hin und wieder sich dabei 
sogar iiberschlagend, in die Luft hinaus und fliegt 
den unteren Teil der Wand neuerdings an. So gehts 
in einemfort; so ein Mauerlaufer iet ,go gut wie 
immer in Bewegung. Dabei ist er jedoch nicht in der 
Lage, kopfunter zu jagen, er beniitzt auch nie seinen 
Schwanz als Stiitze. Er lauft vielmehr recht eigent
Hch gewandt hinan;bei jedem Satz beniitzt er die 
gro£en breiten Fliigel in der Weise, dan er sie halb 
oHnet und blitzschnell wieder an den Korper zieht. 
In diesen kurzen Augenblicken zeigt sich das prach
tige Wei£ und Rot der Fliigel. Hat er's besonders 
wichtig, so la£t erzugleich mit jedem solchen Fliigel
schlag einen kurzen Kehlton horen. Mu£ er unter
wegs anhalten, so hiilt er mit weitentfalteten Fliigeln 
still. Dann sieht er mehr einem gro£en bunten 
Schmetterling gleich als einem Vogel; in der kahlen 
Felsenode ein marchenhaftes Bild. Dabei ist er mit 
seinen 16 cm Lange und 20 g Gewicht durchaus kein 
kleiner Vogel. 1m iibrigen folgt er einer genau ein
geteilten Tagesordnung. Erst wenn der Tag schon 
ziemlich vorgeschritten i'St, kommt er aus seiner 
Schlafhohle und zeitig am Nachmittag verkriecht er 
sich wieder in seinen gewohnten Winkel. 

In Felsspalten hoher Wande, die ,selbst geiibten 
Kletterern nicht recht zuganglich sind, baut er sein 
Nest. Der Nistplatz ist nach dem ganzen Gehaben 
des Vogels ja nicht schwerzu finden; ,aber ganz 
hinzukommen ist im allgemeinen kaum moglich. Das 
Nest ist (nach Girtanner 1867) auHallig gro£ und 
leicht gebaut. Es birgt in einer Hiille, geflochten 
aus Moos, Samenwolle von Zwergweiden und feinem 
Gefaser ein warmes Bettchen all'S Tierhaaren. Darin 
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liegen Ende Mai, Anfangs Juni vier triibweiJle Eier
chen, die besondeM um den stumpfen Pol herum dicht 
schwarzbraun iiberpunktet sind. Ein solchesEi miJlt 
14 X 21 mm. An besonders giinstig und tief gelege
nen Orten der Siidalpen (z. B. Savoyen) wurden 
iibrigens schon Ende April volle Gelege beobachtet. 
In den Rochalpen erfolgt jahrlich nur eine Brut; ja, 
nach streng en Win tern sind noch spat im August 
gefiitterte Junge zu ,sehen. Mit hellem Pfeifen betteln 
diese ihre Eltern an, auch wenn sie schon langere 
Zeit fliigge sind. Der Kot der Nestjungen ist in eine 
diinne kalkreiche Raut eingeschlossen und sieht 
einem nicht voll ausgebildeten Ei recht ahnlich. 
Diese Kugel wird von den Alten mit der Schnabel
spitze aufgenommen und aus dem,Neste getragen -
wie das ja von den meisten Singvogeln langst be
kannt ist. 

Essei hier noch kurz vermerkt, daJl der Mauer
laufer nach G i r t an n e r sichzur Nachtruhe in Fel
senspalten zuriickziehe, auf dereil Grund er ganz 
wie ein briitender Vogel ·auf dem Bauche liegend 
schlafe. B r e h m hat diese Nachricht iihernommen 
und hiilt sie fUr recht glaubwiirdig, da llur so der 
Vogel Gelegenheit habe, seine untertags ohne Dnter
laJl beniitzten Flatter- und Kletterwerkzeuge gehorig 
ausruhen zu lassen. Rei n rot h jedoch berichtet, daR 
sein. Mauerliiufer, den erzwei Jahre lang gepflegt 
hatte, nie irgendwelchebesondere Schlafstellung ein
genommen habe. 

Das Weibchen ist etwas kleiner als daa Miinnchen, 
unterscheidet sich aber sonst im Gefieder nur durch 
das Fehlen der kennzeichnenden Kehlfiil"bung. 1m 
Winter haben die Mannchen namlich eine rein weiJle, 
im Sommer eine schwarze Kehle. W ohl aber ist der 
Vogel je nach der Jahreszeit auch sonst etwas ver
schieden gefarbt, Die Gesamtmauser findet zumeist 
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Mitte Juni statt, MitteSeptember und im FrtihHng 
macht er noch zwei kleine Gefiederwechsel mit. 
Wahrend er sich den Sommer tiber in den hochsten 
Rohen der Alpen aufhalt und selbst auf Felsblocken, 
die mitten auf den Gletschern Hegen der Jagd nach
gebt, mufi er im Spatherbst sich langsam an tiefer 
gelegene Standorte zurtickziehen. Da kommt er dann 
gerne in die Ortschaften herab und beehrt das 
Mauerwerk der Kirchen mit seinem Besuch. All
jahrlich ist er gern gesehener Gast an der Rofkirche 
in lnnsbruck, am Dom in Salzburg und anderwarts. 
Manchmal verirrt er sich auch in das lnnere diesel' 
Gebaude. Folgt a'ber eine kurze Reihe sonniger 
Wintertage, eilt der Mauerlaufer sofort wieder der 
Rohe zu und erst die wiederkehrende Kalte ftihrt 
ihn ins Tal zurtick. So kam es, dafi man ihn einmal 
Mitte Janner am oberen Grindelwaldgletscher lebend 
fing. 

Noch wahrend seines Talaufenthaltes beginnt er 
seine Stimme zu tiben. Stilles Geplauder, starahnliches 
Dichten, kann man von ihm horen und kurze, mit 
tiberraschendem Wohlklang vorgetragene und ziem
lich laut erklingende Strophen mit mei:st aufsteigen
der Melodielinie. Oft entspricht das Liedchen genau 
dem c-Moll-Dreiklang. 

6. Der Berg- oder Wasserpieper. 
(Anthusspinoletta.) 

Allenthalben im Rochgebirge, wo es reichliche 
Wasserlaufe gibt, auf AlmbOden, in gerolligen Karen, 
wenn sie nur etwas begrtint <sind, bis hinauf an die 
Grenze des ewigen Scnnees - tiber all erklingt hier 
des Berg- oder Wasserpiepers metallisches Lied. 
Kein anderer Alpenvogel singt dort so viel wie er, 
hochstens der FHievogel kommt ihmdarin nah. 
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"lr'berall steigen sie auf, fliegen rlittelnd und schwe
bend in die Luft und singen, singen was aus der 
Kehle geht. Dennoch erklingt seine Strophe gleich
gliltig und leidenschaftslos, so wie auch sonst sein 
ganzes Wesen zu der lei'Sen Schwermut seines Auf
enthaltsortes pant. "Er singt nur im Flug. Wahrend 
der Einleitung ,schlagt er mit den FlUgeln eilig wie 
eine Lerche, mehr oder weniger langsam vorwarts 
strebend. Mit dem die Einleitung beendigenden 
accelerando crescendo beginnt er zu schweben und 
schwebt bis zum Ende des Liedes. Wahrend aber 
Feld- und Haubenlerche in der Luft hin- und her
fliegen, die Heidelerche ihre flachen Bogen be
schreibt, der Wiesenpieper nach langem Rlitteln 
schlieIUich irgendwo herabschwebt und dicht tiber 
dem Boden gleitend weiter,singt, fliegt der Berg
pieper nach einem Ziel. Auf der Cenise, einem zirka 
1800 m hoch gelegenen Almgebiet in Savoyen, sang 
vielleicht ein Dutzend "\Vasserpieper, jeder von ihnen 
hatte ,seine personlichen Eigentlimlich'keiten im Sin
gen und man konnte jeden einzelnen bald an seinem 
besonderen Gesang untersche'iden. Jeder Pieper hatte 
sein bestimmtes Revier, dlliS er singend in gerader 
Linie durchflog: von einem bestimmten Stein 'Sich 
aufschwingend, fiel er in einiger Entfernung an 
einer anderen Stelle wieder ein und kehrte nach 
einiger Zeit ebenso zu 'Seinem Ausgangsort zurlick. 
Niemalssang einer auf dem Boden, sitzend oder 
laufend, auch nicht auf Baumen. Der Wasserp'ieper 
ist ein ausgesprochener Balzflieger. Dabei drangt 
sich formlich die Beobachtung auf, daB die Dauer, 
die Lange des einzelnen Liedes abhangt von der 
durchflogenen Strecke" (S tad 1 e r 1928). Von seinen 
Lockrufen, den eintonigen oft in langeren Reihen 
hintereinander gebrachten i,ss oder gssi hat er viel
leicht den Namen Gibser erhalten. 
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So auffallig das Benehmen des Vogels im Frlih
ling und den ganzen Sommer durch ist, so unschein
bar ist sein Aulleres. Die graubraune, trlib und un
deutlieh gefleckte Oberseite und die gelblichweille 
Unterseite entbehren jeden besonderen Kennzeiehens. 
Der braune, hellgesaumte Streif in der Augengegend 
1st im Freien kaum zu erkennen. Urn so mehr als der 
Bergpieper bei Beunruhigung schon auf grolle Ent
fernungen die Flucht ergreift und erst nach langerem 
Flug seinen Ruf ertonen lafit, so dall man oft auf ihn 
erst aufmerksam wird, wenn er schon fast auller 
Sehweite ist. Das Weibehen ist etwas kleiner ala das 
Mannchen und die Jungen haben meist eine mehr 
braune Farbe, so wie sie die Alten im Winterkleid 
zeigen. 

Schon Ende August werden die Vogel unruhig 
und im Frlihwetter ziehen die Bergpieper sich aus 
den Hochlagen zurliek und wandern nach dem Sliden, 
wo sie sieh selbst in den nassen Reisfeldern der 
Poebene aufhaIten. Eine grolle Anzahl von Wasser
piepern, vielleicht hauptsachlieh die Mannchen, 
fllichten nieht so weit, sondern 'bleiben in den Alpen
HiJern in Tiefen von 600 m und darunter zuriick. Es 
kommt aber aueh vor, dall sie sich mitten im Winter, 
wenn un ten der Talnebel, auf den Hohen aber son
niges und mildes Wetter heuscht, den Bachen ent
lang wieder auf kurze Zeit in die Berge zurlick
ziehen. Sobald das Wetter aber sieh andert, eilen sie 
wieder zu Tal, doch haIten 8ie Isieh auch hier nie 
lange an ein und derselben Stelle auf, standig 8trei
chen sie den W8;sserIaufen entlang umher. 

Anfangs April verIallt er die Ebenen und sucht 
die bergigen Gegenden wieder auf. Meist kommt er 
dort in kleineren Gesellsehaften an. Tag fUr Tag 
folgt er dem zurlickweiehenden Schnee Ms er end
l'ich seine Brutplatze wieder erreicht. Zumeist tref-
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fen die Mannchen hier zuerst ein. Anfang Mai haben 
sich die Paare zusammengefunden und gleich be
ginnen die Weibchen mit dem Nestbau, wahrend die 
Mannchen sich eifrig und unermUdlich dem Gesange 
widmen. Das recht kunstvolle, sorgfaltig mit Tier
haaren ausgepolsterte Nest wird unter Gras oder 
zwi'schen Steinen angelegt und ist nur schwer zu 
finden, wenn es auch unmittel'bar neben vielbegan
genen Wegen liegt. Ende Mai, spatestens Juni Hegen 
5-6 Eier darin. Sie sind, so wie das Federkleid der 
Alten, recht unscheinbar: grau, mit feinen dunkleren 
Flecken. Sie mes'sen meist 16 X 21 mm. 

Zu dieser Zeit gibt es aber in jenen Hohenlagen, 
die die Bergpieper 'bewohnen, noch recht hiiufig 
Wetterumschlage, die fUr unsere Vogel oft geradezu 
vernichtende Wirkung haben. Ohne Zweifel haben 
von allen Alpenvogeln die Bergpieper am meisten 
unter der rauhen Writterung des HochgebirgsfrUh
lings zu leiden. Wie oft begrabt der ·spate nas-se 
Schnee das Nest samt der Brut! Die Weibchen mUs
sen die Eier verlaesen, schon geschlUpfte hilflose 
Jungvogel mUs'sen elend ver'klammen und die Alten 
flUchten nochmals auf kurze Zeit ins Tal. Sind die 
Brutplatze wieder bewohnbar geworden, beginnt der 
Nestbau auf neue, doch enthalten diese zweiten Ge
lege meist nur mehr 4 Eier. 

UnermUdlich bring en die Alten den endlich ge
schlUpften Jungen die Nahrung herbei. AIle zwei bis 
drei Minuten fliegen sie heran, den ganzen Schnabel 
voll von Irisekten. Dabei benehmen sie sich selbst in 
nachster Nahe des Nestes durchaus nicht scheu. Sie 
schleichen sich nicht, wie es die anderen Erdbrtiter 
tun, vorsicht'ig und auf Umwegen heran. SelOOt in 
alIernachster Nahe der Jungen jagen sie; bald im 
Flug, bald im Uberraschenden Sprung erhaschen sie 
ihre Beute. Aufier allen geflUgelten Kerfen nehmen 
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sie auch Raupchen an; ja selbst kleine Schnecken 
werden samt dem Gehause gefressen. 

Der Bergpieper bewohnt in der Alpenrasse noch 
die Sudeten und den Schwarzwald, brutete fruher 
auch im Harz und dem Thuringer Waldo In anderen 
Unterarten ist er noch in den Hochgebirgen Spa
niens und Italiens, der Karpathen, des Balkans und 
Kleinasiens, weiter in den Gebirgen Zentralasiens 
und des subarktischen Nordamerikas ull!d endlich an 
den Kiisten Nordeuropas zu finden. 

7. Der Schneefink. 
(Montifringilla nivalis.) 

Am meisten Wetterfestigkeit besitzt von allen 
Alpenvogeln wohl der Schneefink. 1m Sommer und 
im Winter, immer halt er sich weit oberhalb der 
Waldgrenze auf. Selbst bei argstem Sturmen und 
Schneien weicht er nicht vor der Gewalt des Winters. 
Irgendwo findet sich doch immer eine freigewehte 
Stelle, wo etwas Grunzeug, ein paar Halme oder 
kummerliche Kornerzur Nahrung dienen konnen. 
Und da der Schneefink mit seinen auffallend langen 
Flugeln ein guter Flieger ist, sind ihm geeignete 
Futterplatze immer erreichbar. 

Bei Skihochtouren kann man der Vogel leicht an
sichtig werden; noch leichter an recht heifien Som
mertagen, wenn man z. B. an einer hochgelegenen 
Quelle Vorpafi halt. Die Schneefinken baden gern, 
allerdings nicht nur im Wasser, sondern auch im 
Sand und Schnee. Da ,sieht man dann die munteren 
Tiere ohne jede Scheu in fast greifbare Nii.he heran
trippeln. Der aschf,arbene Kopf, der braune Rucken, 
die (im Sommer) schwarze Kehle heben sich schOn 
von der gelblichen UnterseHe des Korpers Il:b. Deut
lich erkenntman auch den orangefarbenen Schn~bel; 
nur dSis geschledhtsreife Mannchen besitzt einen 
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schwarzen. Del' gro.Ge wei.Ge Spiegel ist am ruhenden 
Tiere teilweise verdeckt, maoht abel' den fliegenden 
Schneefin'kenschon von weitem auffallig und leicht 
kenntlich. Ein eindrucksvolles BUd ist ein Schwarm 
von Schneefinken bei Flugubungen, wenn dem Be
obachter aus del' dunkeln Schar die wei.Gen FHigel
felder entgegenblinken. 

Anfangs Ma:i bauen die Schneefinken ihr Nest. 
Ais Nistplatz werden Felsenspalten, die klein en 
Hohlen gleichkommen, bevorzugt. Das warme Nest 
ist gro.G und recht didht geftillt. Wie bei allen Hohlen
brlitern - und im Gegensatz 'zu den librigen Finken 
- sind die Eier braunwei.G. Zu einem vollen Gelege 
gehoren 4-6 Stuck davonj ihre Gro.Ge betragt zu
meist 17 X 24 mm. Die Jungen werden mit kleinen 
Insekten geflittert. 

Obwohl del' Schneefink gro.Ger und kraftiger ist 
als del' Buchfin'k, ist seine Stimme doch liberraschend 
leise. Meist la.Gt er ein Liedchen horen, das dem 
Schlag del' Kohlmeisen sehr ilihnlich istj odeI' er lockt 
mit einigen r8isch aneinandergereihten brlirr, die 
wiederum stark an die Haubenmeise erinnern. Au.Ger
dem hort man noch als Lockruf ein einsilbiges 
Quaken. 

Die Schneefinken bewohnen auJler den Hoch
regionen del' Alpen noch die Pyrenaen und den 
Apennin. In ,anderen Unterarten besiedeln sie die 
Hochgebirge Asiens bis hinauf nach Kamtschatka 
und zu den Bergen Nordchinas. Auch in den Nord
amerikanischen Gebirgen fehlt er nicht. 

8. Der Kolkrabe. 
(Corvus corax.) 

In gleicher Weise, wie del' Steinadler kein echter 
Hochgebirgsvogel ist, ist das auch del' Kolkrabe 
nicht, obwohl er in den Alpen fast ausschlielHich obel' 
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Holz horstet. Ais Art ist er, wenn auch in zahl
l'eichen geographischen Formen liber ein ungeheures 
Gebiet verbreitet: Europa samt Islandj Sibiri en bis 
Kamtschatka und Mandschukuoj Palastina, Persien, 
Indien, Himalayaj ferner Nordafrika, die kanarischen 
und kapverdischen Inselnj Mittel- und Nordamerika, 
sowie Gronland. Dabei scheut der Kolk in Sibirien 
den Menschen so wenig, daJl er - wie Brehm be
richtet - mit Nebelkrahe und Dohle zusammen nicht 
allein StraJlen und Feldwege, sondern auch Dorfer 
und Stiidte besucht, ja gerade hier auf den Kirch
tiirmen regelmaJlig nistet. Auch in Schleswig-Hol
stein und Hannover war er bis vor einem Jahrzehnt 
noch in befriedigender Mengezu finden, doch ist sein 
Bestand infolge des den Kraihen zugedachten Gift
brockenlegens . gewaltig zusammengeschmolzen. Es 
ist begreiflich, daJl sich diese Tiere vor den Verfol
gungen durch den Menschen zu retten such ten und 
sich in Hochwalder und Gebirge zurlickgezogen 
haben. Dabei erwiesen sie -sich als liberaus an
passungsfahig. Raben, die sich in Waldgebiete zu
rlickgezogen haben, hor-sten auf Baumen; nie wurde 
beobachtet, daJl sie dort ihren Horst in Felswanden 
errichtet hatten. Die Kolkraben des Alpengebietes 
haben sich ganz an das Leben im baumfreien Hoch
gebirge gewohnt nnd errichten ihren Horst auch 
dann nicht auf Baumen, wenn sie einmal eine felsige 
Schlucht unterhalb der Waldgrenze als Wohngebiet 
sich ausgesucht habenj - auch in dieser Hinsicht 
ahnlich den Steinadlern. Ohne Zweifel ist der Kolk
rabe in den Alpen recht selten geworden, gegenliber 
jenen Zeit en, da Galgen und Schindanger ihm regel
maJlig Nahrung boten. Eiferslichtig hlitet er sein 
Jagdgebiet, das der GroJle und GefraJligkeit des Vo
gels entsprechend recht groJl ist und wehe dem art
ftemden oder artgleichen gefiederten Raubgesellen, 
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der es wagt, in seinem Revier zu wildern; unnach
siC'htlich wird er verfolgt und hinausgejagt. Des
wegen sieht man bei uns in den Alpen die Kolkraben 
immer nur vereinzelt oder in ganz wenigen Stiicken 
bei,sammen. Er scheint daher noch seltener zu sein 
als es tatsachlich der Fall ist. 

Dem aufmerk'samen Naturfreund kann der Rabe 
kaum entgehen. Von weitem -schon hort er die iiber
aus 'kennzeichnenden Rufe. Das tiefe kolk und krokk, 
manchmal zusammengesetzt, daE es wie gogg-i-gogg 
klingt, lassen ihn aufhorchen und bald wird er das 
herrliche Flugbild des groEen Raben ,am Himmel ent
deckt haben. Bei dem fast angeborenen MiEtrauen 
des Vogels geniigt eine scheinbar ganz geringfiigige 
Storung, urn ihn zu ra'schem Hohersteigen zu ver
anlassen und in kurzer Zeit ist er nur mehr als 
kleiner Punkt am wei ten Himmel sichtbar oder ganz 
den Blicken ent,schwunden. Leichter zu beobachten 
ist sein kluges aber iiberaus scheues Wesen beim 
Ansitz am "Luder" (Aas). Des Raben einzige Waffe, 
sein kraftiger 7-81/ 2 em langer Schnabel macht esihm 
kaum moglich, gesunde Tiere zu schlagen und so er
gotzt er sichzumeist am Aas, sei es nun von wel
chen Wirbeltieren immer. Manse, Maulwiirfe, Schlan
gen und derlei Getier fangt er ,sich meist lebend. 
Auch jagt er gern anderen Raubvogeln, selbst dem 
Wanderfalken, die Beute abo 

Seine Balzzeit fallt in den ersten Vorfriihling. 
Wem immer es gelungen ist, etwas davon zu sehen 
oder zu horen, dem wird das stets ein unvergeEliches 
Erlebnis bleiben. Schon im Mlirz liegen 4 bis 5 griin
liche, dicht braungefleckte Eier -". 29 X 42 mm mes
send -- im Horst. Dieser ist zumeist an hohen Fels
wanden,seihr selten in altern, verlassenen Gemauer 
angelegt. Er 'besteht aus kleinem Astwerk, dUrren 
Blattern und Wurzeln, vielfach wird auch Moos mit-
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verarbeitet. Das ganze wird durch eine Art Mortel 
zusammengehalten. Die Mulde ist mit allerlei Haaren 
ausgekleidet. 

Interessant ist eine Erscheinung, auf die manche 
Beobachtungen hindeuten, die besonders auffallig ware 
bei einem Vogel, der so ungesellig lebt wie der un
sere und der nie weite Reisen unternimmt wie die 
Zugvogel. Es scheint namlich, daE bei den Kolkraben, 
ahnlich dem vielbeschriebenen und so selten ge
schenen "Storchengericht" eine Art Volksversamm
lung eingefiihrt ware; doch ist hier durch sorgf1i.ltige 
Beobachtung noch nahezu alles erst festzustellen. 

Es ist wohl iiberfliissig, das Kleid des - wenig
stens yom Horensagen - allbekannten Kolkraben zu 
beschreiben. Es ist einheitlich glanzend schwarz und 
besitzt manchmal einen metallischen Schimmer. Die 
Fliigellange betragt 42 bi,s 45 cm gegen 30 bis 32 cm 
bei der Rabenkrahe; der Sohnabel i'st fast doppelt 
so lang als bei dieser und sein Gewicht mit ein
cilnviertel Kilo entspricht ungefahr dem von 21/2 Kra
hen. Das Weibchen des Kolkraben ist hochstens 
durch die etwas geringere GroEe unterschieden. 

9. Die beiden Felsenkriihen. 
(Pyrrhocorax.) 

die rotschnabelige Alpenkrahe, Pyrrh. pyrrhocorax 
und die gelbschnabelige Alpendohle, Pyrrh. graculus. 

AuEerlich in vielem ahnlich, werden die beiden 
alpinen Vertreter der Gattung Pyrrhocorax oftmals 
miteinander verwechselt. Eigenartigerweise kommt 
diese Verwechslung im ISchrifttum noch weit hiiu
figer vor, als in der freien Natur. Dies kommt haupt
siichlich von der heillosen Verwirrung iill der wissen
schaftlichen Namengebung, der "Nomenklatur" dieser 
Gattung her. Wiihrend es im allgemeinenGottsei Dank 

Walde, Tierwelt. 12 
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tatsachlich zutrifft, dafi die lateinischen Namen die 
eindeutigen sind gegenuber der Fulle von mehr oder 
weniger volkstiimlichen deutschen Namen, ist es hier 
umgekehrt; besonders wenn man im deutschen Namen 
noch die Schnabelfarbe angibt, ist ein Zweifel nicht 
mehr moglich. Dagegen fiihrte die Alpenkrahe 
fruher, d. h. noch vor etwa 25 Jahren ganz allgemein 
jenen lateinischen Namen, mit dem man heute die 
Alpendohle bezeichnet und verst'and man damals unter 
dem heutigen Namen der Alpenkrahedie Alpendohle! 

Wie sehon angedeutet ist die Schnabelfarbe das 
sicherste Unterscheidungsmerkmal der beiden Arten; 

Abb. 27. Links gelbschnltbeUge Alpendoble, rechts rotschnabellge Alpenkrahe. 

der rote ist langer als der Kopf und in schOnem 
Schwunge gebogen, der gelbe drugegen kurzer und 
ziemlich gerade. Die Alpenkrahe ist zudem urn ein 
geringes grOfier als der Gelbschnabel. Beide Arten 
haben dunkelrote Fufie, die schon von wei tern erkenn
bar sind und ein verlafiliches Merkmal beider Felsen
krahen gegeniiber unseren ubrigen Ra·benvogeln bil
den. Insbesondere im Winter kann man namlich nicht 
selten Vertreter beider Gruppen nebeneinander fin
den. Der Besueher der Ostalpen braucht sieh jedoch 
nieht weiter mit diesen Unterschieden aufzuhalten: 
er wird ja doch kaum das Gluck haben, dem Rot
schnabel zu begegnen, Schon in Tirol ist er aufierst 
selten; insgesamt liegen nicht einmal ein halbes 
Dutzend von Meldungen ruus diesem Lande vor. Die 
drei Meldungen dieser Art aus Obertisterreich und 
Salzburg halt der ausgezeichnete Kenner der Alpen
vogel V. von Tschusi fur ungl!liubwurdig. Anders 
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dagegen in den Westalpen; dort briitet der Vogel 
noch, und zwar verhli.ltnismamg am haufigsten in 
den Bergen des Berner Oberlandes. Friiher solI er 
in GraU'biinden auch recht haufig in den Glocken
,gtuben der Kirchturme hoher gelegener Berggemein
den gebrtitet haben. So fand ihn B a Ide n s t e i n (1821) 
fast in allen Dorfern des Oberhalbstein und Dom
leschg. Beit den Sechzigerjahren ist er jedoch nahezu 
ganz aus der Umgebung menschlicher Bauten ver
drangt worden. Heute nistet er nur mehr an steilen, 
hoch gelegenen Wanden in Bpalten und Lochern. 1m 
Gegensatz zur geselligen Alpendohle halt er sich 
meist vereinzelt.Die Eier, deren meist flinf zu einem 
Gelege gehOren, messen 25-29 X 35-44 mm und sind 
Anfang Mai vollzIDhUg da. In der zweiten Halfte des 
Juni werden die Jungen fliigge. 

Der Rotschnabel niiJlrt sich von Wlirmern, Spin
nen, Kafern und Tausendfli1Uern; auch werden 
Schnecken nicht verschmaht und hie und daauch 
eine kleine Eidechse oder eine junge Maus verspeist. 
Mit dem lang en Schnabel stochert diese Krahe fleimg 
im Boden herum und weiR ihre Beute geschickt aus 
der Erde oder unter Steinen herauszuziehen. Kleinere 
Steine hebt sie auch in die Hohe, urn leichter nach den 
gesuchten Kleintieren fahnden zu Konnen. In der 
Notzeit des Winters geht sie auch an Beeren und 
Korner, ja selhstan Aas. 

AuRer den Westalpen besiedelt der Rot,schnabel 
noch die Gebirge Nordafrikas und Zentralasiens. 1m 
Himalaya steigli er bis weit lilber 6000 m. 

Ganz im Gegensatz zur rotschnabeligen Alpen
krahe ist die Alpendohle im ganzen Zuge del" Alpen 
verbreitet und ii:beralI haufig. Sie bewohnt auRer
dem noch aIle hoheren Gebirge des slidlichen Europa, 
sowie von West- und Zentralasien. 

Wahrend die Alpenkrahe vorwiegend Einzel-

12· 
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ganger ist, tritt die Alpendohle immer gesellig auf. 
Sie baut ihr Nest in Felsspalten und kleinen Rohlen 
auf unzuganglichen Gesimsen und nistet kolonien
weise. Dieziemlich gro.Gen Nester werden recht 
kunstfertig aus kleinen Wtirzelchen und feinem Reu 
geflochten und auf einen Unterbau von Wurzeln und 
kleinem Geast gestellt. Die Mulde wird mit weichen 
Haaren noch warm gepolstert. Zu einem vollen Ge
lege. gehoren vier bis fUnf der schlanken, wei.Gen, 
grau gefleckten Eier. Deren Ma.G wird mit durch
schnittlich 26 X 39 mm angegeben. Anfang J uni 
fallen die Jungen aus. 

Die Alpendohlen halten sich zumeist oberhalb der 
Waldgrenze auf und sind leicht bis hinaufan die 
Grenze des ewigen Schnees zu beoibachten. E,s ist 
tiberaus reizvoll dies en schwarz en Flugktinstlern 
zuzusehen, wie sie in geschlossenen Gruppen exer
zieren, sich mitten in rei.Gende Windwirbel sttirzen 
oder tiber scharfen Graten den Aufwind auszuntitzen 
verstehen, so da.G sie minutenlang ohne jeden Fltigel
schlag an derselben Stelle sieh in der Luft halten 
konnen. In der Nahe von Sehutzhutten und Berg
bahnen haben sie sieh derart an den Mensehen ge
wohnt, da.G sie wie Moven ihnen zugeworfene Nah
rungsbrocken in der Luft erhasehen. Ja, es braucht 
nieht einmal viel Geduld, urn einen 'solchen Schwarz
frack dazu zu bewegen, ein Sttick Kase oder Wurst 
aus der Hand zu fressen. In Bezug auf die Nahrung 
sind diese Dohl'en keineswegs wahlerisch, wenn auch 
im Sommer Kerbtiere und Sehneoken - samt Ge
hansen - offenbar bevorzugt werden. Doeh werden 
Beeren, Knospen und andere Pflan'zenteile nicht ver
schmaht. Bei schlechtem Wetter, besonders bei 
Schneefallen streifen aie in dunklen Scharen hinab 
in die Taler und-suchen hier auf schneefrei geblie
benem Gelande ihren stets hungrigen Magen .zu 
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fUllen. Auch im Hochsommerbesuchen sie gerne 
frisch gemahte Wiesen und suchen diese ganz plan
m1Wig Bach Heuschrecken abo Gleichmafiig schreitet 
der Schwarm die Wiese ein paar Schritte weit berg
aufwarts ab, dann megt die letzte Reihe der ganzen 
Schar auf und setzt sich als erste wieder zu Boden, 
urn aus dem Vollen schopfen zu konnen. Doch bald 
setzt sich ihnen eine neue Schwarmlinie vor die 
Nase. So dauert es nicht lange und sie sind wiederum 
die Letzten und sie mUssen neuerdings an die vor
derste Front fliegen. Hat sich so der Schwarm bis 
ans obere En de der Wiese richtig fortgewalzt, so 
erhebt sich die ganze Gesellschaft in die LUfte und 
nach einigen Gruppenschwenkungen wird mit dem 
A'bsuchen eines neuen Streifens begonnen oder die 
Tiere schrauben sich in die Hohe, ibis sie, immer in 
geschlossener Gesellschaft durcheinanderfliegend, 
den Blicken entschwunden sind. 

5. Die Saugetiere des Alpengebietes. 
a) Allgemeines, ausgestorbene Arten. 

In einem so kurzen trberblick, wie er hier ge
geben werden solI, kann man, ohne der wissenschaft
lichen Einteilung nach Verwandtschaftsgraden be
sonders Gewalt anzutun, vor all em zwei Gruppen von 
Saugetieren unter,scheiden: einerseits die groEen all
bekannten Arten, deren jede einzelne fUr den Laien 
einen besonderen Typ darstellt - wie Hase, Wolf, 
Hirsch usw., und andererseits die ,sogenannten Klein
sauger, von denen der Laie meist Dur die Familien 
als Ganzes kennt; deren Artenunterscheidung ihm 
auch gar nicht zugemutet werden kann, da sie sogar 
den Fachmann oft vor recht betrachtliche Schwierig
keiten stellt. Es leuchtet wohl auch ein, daE wir 
fiber die geschichtliche Entwicklung der Kleinsauger-
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welt im Alpengebiet - der Mause, Spitzmause und 
Fledermause - nicht so gut unterrichtet sind, wie 
dies bei den grofien Arten der Fall ist. Wohl sind 
uns von manchen nacheiszeitlichen Fundstatten sicher 
bestimmbare Reste von Kleinsaugern erhalten, doch 
solI im Folgenden versu0ht werden, blofi 'an Hand der 
grofien Formen einen kurzen Albrifi der Saugetier
welt der Nacheiszeit zu ge'ben. 

Kaum eine andere Gruppe unserer artenreichen 
Tierwelt zeigtsich in solchem Mafie abhangig von 
dem Einflufi der menschlichen KuHur, wie die der 
grofien Sanger. Trotzdem ist natiirlich auch eine Ab
hangigkeit von dem in steter Wandlung befindlichen 
Klima nicht zu verkennen. Nach dem H6hepunkt der 
letzten Eiszeit, in der, wie schon friiher dargelegt, 
nicht blofi die Alpen, sondern audh weite Gebiete des 
Vorlandes mehr oder weniger tief mit Eis bedeckt 
waren, folgt jene der Gegenwart in mancher Bezie
hung recht verwandte Zeit, der die Waldbedeckung 
ihr Geprage gi'bt. Dazwischen liegt eine lange nber
gangszeit, die liinger wahrte, als die ganze Wald
zeit; in der moglicherwei,se auch schon bedeutende 
Klimaschwankungen stattgefunden haben, die wieder 
mancherlei Veranderungen im Floren- und Faunen
bild zur Folge hatten. Eine immerhin noch recht 
kalte Zeit mit Sillberwurz und Zwerglbirke als cha
rakteristischen Vertretern der Pflanzendecke ging 
der sogenannten Waldzeit voraus. Doch stieg dann 
die Durchschnittstemperatur immer weiter an: es 
kam 'zu einer ausgesprochenen Warmezeit, in der es 
warme und trockene Sommer, sowie mUde Winter 
gab; man nennt diese Zeit das Boreal. Es entspricht 
der mittleren Steinzeit der mensCihlichen Vorge
schichte. Zu dieser Zeit gab es in den Alpen bereits 
die Fichte und in schweren Mengen Haselnufistdiu
cher. Darauf folgte eine feuchtwarme Zeit, daa 
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AHantikum; dieses entspricht der jlingeren Steinzeit. 
Damals gab es in den Alpentalern au-sgedehnte WeiR· 
tannenwalder, Eiben und Stechpalmen; damals brei· 
teten -sich besonder,s im Vorland Buche und Berg
ahorn aus. In diese uppigen Walder konnte der 
Mensch nur schwer eindringen; er baute seine Sied
lungen daiher hauptsachlich an den Randern der 
Seen, iSelbst in diese hinein. Dagegen konnte sich in 
dieser Pfahl'bauzeit ein reiches Leben der groRen 
Sauger entwickeln. Nun folgt, der Bronzezeit ent
sprechend, eine trockenere und warmere Periode, das 
Sub-Boreal. Ein uberrllischend dichtes Verkehr-snetz 
uberzog damals die Alpen und zahlreiche Spuren 
vorgeschichtIichen Bergbaues datieren aus dieser 
Zeit. Die altere Hallstatterkultur gehOrtz. B. hier
her. Die GletsCiher hatten sich jedenfalls weit hinter 
ihren gegenwartigen ,stand zuruokgezogen. In der 
Zeit vom 9. Ms zum 5. Jahrhundert v. Chr. erfolgte 
dann ein folgenschwerer Klimasturz. Er bezeichnet 
das Subatlantikum, dasbei uns der Eisenzeit ent
spricht. Die Buche ist der Charaktetbaum dieses 
Zeitraums. Je naher wir so der Gegenwart kommen, 
desto deutlicher zeigt sich, daR auchalle die eben 
genannten Zeitabschnitte nicht durchaus einheitlich 
und scharf begrenzt sind, doch wurde es natlirlich 
weit aus dem hier gesteckten Rahmen fallen, auf 
Einzelheiten einzugehen. 

Es sei nur noch kurz auf die Trockenzeit des 
14. und 15. nachchristlichen Jahrhunderts hinge
wiesen, da diese gut die Folgen von derartigen Klima
anderungen zu beleuchten vermag. Nicht nur in 
Asien und Osteuropa, ,sondern ,auch inmitten der 
Alpen (Walser!) verursa0hte sie betrachtliche Vol
kerbewegungen. Belhst in Mitteldeutschland wurden 
damals viele Siedlungen aufgegeben; Gradmann 
schatzt deren Zahl auf anderthalb Tausend. Krieg, 
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Hunger und 'Seuchen gingen nebenher. 'Solche Klima
anderungen besiegeln natlirlich gar oft auch das 
Schicksal selbst grofier und maohtiger TiergestaIten 
und es dauert dann nur kurze Jahrzehnte, ibis auch 
die letzten und widerstandsfiihigsten Vertreter der 
Art fUr immer von der Bildflache verschwinden. Da 
und dort mag es vielleicht einen geschlitzten Winkel 
geben, wo sich ein paar Stucke in eine bessere Zeit 
hinliberzuretten vermogen, so dafi diese dann den 
Herd einer Wieder'besiedelung darstellen konnen 
CSteinbOcke!). Doch ist das durchaus nicht die Regel. 

Aus der Pfahlbauzeit kennen wir von Bewohnern 
des Alpengebietes, urn nur eine kleine AUJswahl 
namentlichanzuffrhren, folgende 'Sauger: Auerochse, 
Wisent (= Bison), Elch, Gemse, Hirsch, Reh, WiId
schwein, Torfschwein (im Gegensatz zum allesfres
senden WiIdsCihwein ein ziemlich ausgesprochener 
Pflanzenfresser), Bar, Dachs, Fischotter, Fuchs, 
Wolf, Wildkatze, Bi'ber usw. Andere Arten, die wah· 
rend der Eiszeit sich weit ins Vorl and hinaus wagen 
mufiten, haben sich nun wieder weit ins Hochgebirge 
hinauf 'zurtlckgezogen: ISchneehase, MurmeItier, 
SchneemaulS, Steinbock usw. Ein Vergleich derarten
reichen Saugerwelt von damals mit der heutigen 
drangt uns die trberzeugung auf, dafi es sich Ibei 
dieser nur mehr urn Reste und letzte Zeugen einer 
untergehenden WeIt handelt. Vorubergehend hat sich 
ja ein Gleichgewichtszustand herausgeibildet. Aber 
noch vor flinf Jahrhunderten labten unter uns eine 
stattliche Anzalhl von ISaugern, die wir heute ver
missen - und wows sind 500 Jahre bei den langen 
Zeitraumen, von denen eben die Rede war! 

Das Torfschwein ist Hingst vollstiindig ver
schwunden. Aber auch das Wildschwein kommt heute 
in freier Wildbahn als Standwild nur noch im Leitha
gebirge und im Bachergebirge vereinzelt vor. Sonst 
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wird es noch in Gehegen da und dort gehalten; so 
sollen z. B.im Lainzer Tiergarten gegenwartig bei 
90 StUck leben. In den Ostalpen wurde das Schwarz
wild wegen seiner Schadlichkeit auf Befehl der 
Kaiserin Maria Theresia ausgerottet. Nur an ganz 
unzuganglichen Stellen konnte sich Schwarzwild bis 
ans Ende des 18. Jahrhunderts halten, so z. B. in den 
sumpfigen Etschniederungen hils 1767. 

Vom Elch, der heute auf die moorigen Walder 
Ostpreufiens, Nordeuropas, und Nordasiens be
schrankt ist, fanden sich ziemlich 'zahlreich fossile 
Reste in den Alpen. Am wenigsten weit in die Vor
zeit zuriick reichen die Elchfunde vom Spuller
see an der tirolisch-vorarlbergischen Grenze, der 
Tonionalpe in der Steiermark, beide in zirka 
1800 m Rohe gelegen, Bowie von der Schuster
liioke bei GOBau. 

Bis ans Ende des 18. Jahrhunderts lebte in man
chen Urwaldern Europas noch der Wisent (Bison 
bonasus), der Isich selbst iiber den Weltkrieg hinaus 
infolge des tatkraftigen Schutzes der deutschen 
Reeresleitung im Gebiete von Bialowies (Litauen) 
halt en konnte. Reute gi'bt es von diesem eigenartigen 
Wildrind kein einziges Stiick mehr auf freier Wild
bahn und kaum ein halbes Rundert davon frilstet sein 
Leben in verschiedenen Tiergarten. Einstmals aber, 
in vorgeschichtlich ferner Zeit grub es den Wi sent 
auch im Alpengebiet, wie uns Reste ,davon ibeweisen. 
Solche sind z. B. erhalten aus dem Toten Gebirge und 
von der schon genannten Rohle 'bei der Tonionalpe; 
auch in den Westalpen kam er vor. Ungleich 'zahl
reicher ,sind dort tTberreste vom Urstier oder Auer
ochsen (Bos primigenius) erhalten, der aber, wie mir 
scheint, im Ostalpengebiet der seltenere war. Be
merkenswert ist, dafi in den a.lten Tischgebeten des 
Klosters St. Gallen, die die Flei,schlieferanten der 
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Monche preisen, beide Wildrinder noch genannt 
werden. 

Dort wird Iselbstverstandlich auch des Bibers ge
dacht, der seinerzeit im ganzen Alpengebiet gar nicht 
selten und Ibesonders als Fastenspeise hoch geschatzt 
war. Noch 1825 bestand eine grofie Biberkolonie an 
der Traun nicht weit von Wels; 1867 unweit Werfen; 
bis 1750 in der ,steiermar'k an Mur und Murz; 'bis in 
die Vierzigerjahre des 19. Jahrhunderts im Tiroli
schen Lechgebiet. Heute ist dieser seltsame Bau
meister nur mehr im Gebiet der Elbe zu Hausej 1919 
zahlte man dort etwa 230,stuck. 

Auch zwei katzenartige Rauber beheI"bergt das 
Alpengebiet, von denen der eine, der eigenartiger
weise immer der seltenere war, vielleicht sogar heute 
noch in ganz wenigen Stlioken lelbt, weniglStens 
solI en noch 1927 im steirischen Bezirk Deutschlands
berg und 1928 bei St. Josef Ibei Stainz (ebenfalls 
Steiermark) echte Wildkatzen (Felis silvestris), nicht 
etwa verwilderte Hauskatzen, erlegt worden sein. 
Ebenso sind noch 1927 mehrere Wildkabzen in den 
Karawanken vorhanden gewesen. Auch fur die 
Schweiz gibt sie Go I d i 1914 als vereinzelt noch 
lebend an; doclh ist wohl leider kein Zweifel mehr 
moglich, dafi wir das endgultige Aussterben dieses 
prachtigen Tieras, wenigstens als Alpenbewohner, 
miterleben. tf'berall in den Alpen war dagegen der 
Luchs recht hiiufig. In der Gegend urn Lilienfeld 
wurde der letzte 1841 erlegtj bei Ebensee 1792; bei 
St. Lam1brecht in der Steiermark 1864; in Tirol 
scheint er besonders zahlreich gewesen 'zu sein. In 
den J ahren 1521 his 1589 wurden fur 645 in 
Tirol erlegte Luchse Pramien gezahlt; im Winter 
1820 auf 1821 wurden in der Umgebung von Ettal 
(Oberbayern) 17 Luehse erlegt. Der letzte Ostalpen
luchs fiel am 3. Mai 1872 am Piz Lat, wo heute die 
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Grenzen von Osterreieh, Sehweiz· und Italien an
einanderstofien. 

t}ber die Urbarmaehung des Gebietes um den 
Pillersee ist uns ein nun bald tausend Jahre alter 
Berieht (aus dem Jahre 955) erhalten, in dem die 
Gegend als fiirtrefflich zur ,Veide geeignet geruhmt 
wird; nur kamen dort leider viel "pern, wolff und 
grofi tieger" vor.· Diese letzteren ,sind zweifellos 
die Luchse; dafi aueh Baren und Wolfe dort hiiufig 
waren, nimmt uns fur die damalige Zeit nicht wunder. 
Heute lSind die Wolfe als Standwild im ganzen 
Alpengebiet nattirlich langst ausgerottet. Nur aufierst 
selten einmal ko~mt nocih ein versprengter "Bauern
schreck" vor - wie der von 1914 im Gebiete der Kor
alpe, der so grofies Auf-sehen erregte. Bis fast zur 
Mitte des vorigen J ahrhundertskonnte er Isich an 
vielen Orten halten. lihnlich ilSt os mit dem Baren, 
der als seltenes StandwHd nur noch in einzelnen 
Talern ISudtirols und Graubundens lebt. 1m heutigen 
Osterreich ist er endgultig ausgerottet. AI-s Wechsel
wild wird er ja auch in Zukunft noch da und dort 
gesehen und besohossen werden. Der lbilslang letzte 
wurde 1915 bei Nauders in Tirol erlegt. 

Schliefilich sei noch eines Hochgebirgstieres Er
wahnung getan, das in nicht allzuferner Zeit noch 
manche Gebiete der Ostalpen bewohnte: des Stein
bocks. JedenfaUs gelangte auch er wahrend der Eis
zeit aus den Gebirgen Asiens heruber in die 
Alpen. FOlSsile Resteaus dieser Zeit sind nieht 
-selten. In den Schweizer Alpen konnte er die Pfruhl
bauzeit nicht frberdauern. In den O-stalpen aber er
hielt ersich bis weit in die geschichtliche Zeit; am 
langsten davon in Nordtirol. Pitz-, Kauner- und 
Radurscheltal einemeits und die einsamen Grunde 
des inneren Zillertals andererseits waren - neben 
anderen - ,seine hauptoSachlichsten W ohngelbiete. 
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1680 wurden in den Zillergrunden noch uber 
300 Stiicke geza:hlt, 1694 nur mehr 179 und 1706 
wurden die letzten 12 Stiicke gefangen; damit war 
dieses eigentiimliohe Alpentier auch aus den Ostalpen 
verschwunden. Heute lebt er in natiirlichen und 
ursprunglichen VerhliJtniseen nur mehr in den graji
schen Alpen (Italien) im Gebiet des Gran Paradiso. 
In diesem streng gehuteten Revier des Konigs von 
Italien, das heute Staatseigentum ist, lebten urn die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts etwa 600 Stuck. Ge
genwartigsoIlen etS dank der sorgsamen Hege be
reits wieder bst 4000 'sein. Von dieser letzten Zu
fluchtsstatte gehen ,auch die zahlreichen, aIlerdings 
nur selten von dauerndem Erfolg begleiteten Versuche 
aus, das kOHtbare Stein wild wieder einzuburgern. 

Ich kann mir nicht versagen, hier noch im Aus
zug und in etwas geanderter Rechtschreibung jene 
lebendi'ge ISchilderung des Steinwildes mitzuteilen, 
die Franziskus Neg r i nus in seinem 1704 in Leipzig 
erschienenen Buch "die von Natur wohl verschant'zte 
und bst unii'berwindliche gefiirstete Grafschaft 
Tyrol" gibt: 

"Der Steinbock ist das herrlichste Hochwild in 
den Alp-Geburgen. Die Yibschgeifi ist des Steinbocks 
Weiblein oder Gaspan. Deren Wohnung ist in aIler 
Hohe auf den unwandel1barsten Felsen bey dem Firn; 
dann diases Thiers Natur erfordert Kalte oder es 
erblindet. Es ist ein schon Thier, schwer von Leibe, 
beinahe von Gestalt wie ein Hirsch, doch nicht in 
solcher Grofie, hat a'ber auch raue Schenkel und einen 
kleinen Kopf wie der Hirsch. Seine Augen seynd 
schon und klar, von Farb ist er grau und hat Hcharff 
gespaltene Klauen wiedie Gamsen. Er tragt ein gar 
schwehr Gehorn oder Geweyh auf seinen Kopff, 
welches hinterwerts hinaustehet, solche Horner sind 
knotticht und haben viele Knopfe, welche sich mit 



Allgemeines, ausgestorbene Arten. 189 

dem Alter vermehren und jahrlich zunehmen, hiss 
endlich ein Horn ungefehr zwantzig und mehr 
knopffe tiberkommet. Eyn recht gross Gewey eines 
allen Sleinbocks soIl in die 16 oder 18 Pfund wag en. 
Es ist ein wunderlich Thier und tibertrifft mit Sprin
gen die Gem1bsen soweit, dafi as ein Unerfahrener 
kaum glauben mag. Kein Fels im Gebtirg ist so jah 
und hoch, der Steinbock kommt in etlichen Springen 
hinauf, so anderst der Stein so rauh und gut i,st, dafi 
er mit seinen Klauen daran hafften kan." -

Als augenfallige Erkennungszeichen fUr die 
Saugetiere kommen zunachst die Fahrten in Betracht, 
von denen einige wichtige in Abb. 28 auf der nach
sten Seite gez'ei'gt werden. Aufier den Fahrten las
sen die Tiere oft noch andere Visitkarten zurtick, 
aus den en der Erfahrene gar manches tiber Art, 
Geschle"cht, Lebensweise und Befinden des be
treffenden Tieres herauszulesen vermag. Mit einem 
\Veidmannswort bezeichnet man diese Verdauungs
rtick'stande als "Lasung". Ausgehend von der 
Jagdtierkunde hat sich in letzter Zeit eine ganze 
Wissenschaft von den Losungen entwickelt, die 
hereivs tiber ein recht erkleckliches Schrifttum 
verfUgt. Es ist nattirlich hier nicht moglich, 
in Einzelheiten der Losungskunde einzugehen. Da
zu sind die Umstande, die eine Veranderung des 
Normalbildes bewirken zu verschiedenartig. Geformt 
werden die Exkremente im letzten Abschnitt des 
Darmes, dem Dickdarm. Dieser hat bei vielen 'l'ier
arten ganz bestimmt gebaute Falten und Taschen, die 
der Losung ihre bald mehr wurst-, bald mehr kugel
fOrmige Gestalt gehen. Freilich hiingt die Formung 
auch noch von der Starke der Wllisserauf,saugung, 
von der Art und Kraft der Peristaltik und anderen 
physiologischen Vorgangen ab. Vor allemaber die 
Nahrung selbst beeinflufit stark die Formbarkeit der 
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Abb.28. Sliugetierfll.hrten, ErklArung neoonstebend. 



Allgerneines, ausgestorbene Arten. 191 

Ko1masse und ihre Farbe. Bei Jungtieren z. B. ist 
durchwegs die Kotfarbe graugelblich, offenbar in
folge der Milchnahrung. Auch jahreszeitliche Unter
schiede osind festgestellt worden: 1m Winter sind bei
spielsweise bei Hirsch und Reh die einzelnen Kot
stucke ziemlich trocken, im Frtihjahr aber wasser
reicher und weicher, wodurch sie sich im Darm 
starker aneinander pressen la!Ssen und eine mehr ge
stauchte Form annehmen. Sie werden dann auch 
meist in zusammenhangenden Ballen abgesetzt. Dem
entsprechend j.st also das Aussehen der Exkremente 
von Allesfressern am meistenstarken Schwankungen 
unterworfen. Bei reinen Fleisch- und ausschliell
lichen Pflanzenfressern sind sie viel einheitlicher 
und typischer. 

Der Mausekot kann als allbekannt vorausgesetzt 
werden. Die Losung der Spibzmause ist recht ahn
lich, kennzeichnend flir sie sind feinste, glitzernde 
Chitinteilchen und die Gewohnheit der Spitzmause, 
ihren Kot womoglich an glatte Wandflachen, Steine 
und Baumstamme in oft 3bis 5 cm Hohe anzukleben. 
Der Dachs setzt seine Loosung in der Nahe des Baues 
in. eigens daftir gestochene Locher rub. Die Losung 
der Marder schwankt besonders je nach der Nahrung: 
Bei Fleischfutter istsie hart und trocken, nach Brot
fiitterung teigigj Blut verleiht ihr schwarze Farbe, 
Milch gelbwei.ae und Eier eine hochgelbe. Die 
Losung derbeiden Maroerarten ist der Form nach 
nicht zu unteroscheiden, wohl aber nach dem Geruch. 
Beim Steinmarder ist sie geruchlos oder hat bloll den 
iiblichen Geruch des Fleischfresserkotesj beim Edel-

Erklirung zu Abb. 28 (nebenstehend). 
1 EichMmchen. 2 Vorstebhund. 3 Fuchs, Iangsam schniirend. 'Fuchs, 
flQchtig. 6 Katze, scbnQrsnd. 6 Dachs, Schrittspur. 7 Fischotter, Schlitt
spur. 8 Edelmarder, Fluchtspur.9 Stelnmarder, Fluchtspur. 10 litis, Flucht-

spur. 11 GroBes Wlesei- HermeIln, Fluchtspur. 12 19e1. 
(Aua: Brohmer-Ehrmann-Ulmer, Tierwelt Mltteleuropas, Band 7.) 



192 Die Sliugetiere des Alpengebietes. 

marder dagegen tritt - im einigermafien frischen 
Zustand - ein stark aromatischer Geruch auf, der 
bald an Moschus, bald an Veilchen erinnert. Die ein
zeIn en Stucke sind gestreckt wurstformig und etwa 
3 cm lang. Beim verwandten lItis sind die Stucke 
eigenartig spiralig aufgedreht. Fuchslosung ist spitz 
ausgezogen, wurstformig und mindestens 8 Ms 10 cm 
lang. Die Stucke enthalten viele Haare und oft 
kleine Knochelchen und je nach Jahreszeit auch 
Chitinreste. Die Losung wird gern an erhOhten 
Stellen,bei Steinen und Holz'Stockenabgesetzt, worauf 
mit den Hintel'lbeinen eine dunne Erdschicht dar-

vrmObenO 

im~ue~ 
sclmiff '--" 

Hase 
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Abb. 29. Wildlosungen, schematisch. l/S nat. GrOBe. 

ubergekratzt wird. Die pillenformigen Kotstuckchen 
der Hasen 'Sind wohl hinreichend bekanntj sie werden 
meist einzeln abgesetzt, ihr Durchmesser betragt im 
Durchschnitt 12 bis 14 mm. Nach Angabe mancher 
Jager lassen sich die Pillen von Feld- und Schnee
hasen unterscheiden, doch scheint mir das sehr wenig 
verlafilich 'zu sein. Hasenlosung sowie die von Gemse 
und Reh sind abgebildet. Hirschlosung ist bedeutend 
grofier, aber sonst sehr ahnlich der yom Reh. Ein 
Einzelballen eines kapitalen Hil'sches mifit bei etwa 
13 mm Durchmes'ser reichlich 2 cm. Reh und Gams 
erreiehen dagegen selten 13 bis 14 mm Lange. 

Bei dieser Gelegenheit sei nachtragsweise noch 
kurz erwiihnt, dafi bei Raubvogeln die Beute mit 
Haut und Haaren verschlungen wird, worauf die un
verdaulichen Haare und Federn usw. wieder aus
gewurgt wel'den. Diese Ballen haben dann manchmal 
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etwas Ahnlichkeit mit Losungen von Saugetieren, 
besonder's von Fuchs oder Hund, doch lassen sie sich 
bei genauerer Betrachtung verlalHich davon unter
scheiden. Besonders die reichliche Menge von grauen 
und kurzen Mausehaaren, die meist die Gewolle ein
hullen, geben da einen deutlichen Hinweis. Zerzaust 
man so ein Gewolle, so trifft man vieUach eine un
glaubliche Menge von blanken, kleinen Knochelchen, 
oft von ganzen Mauseschadeln: es handelt sich dann 
urn ein Eulengewolle. Die Tagraubvogel verdauen 
die Knochen zur Ganze, so dall man in deren Ge
wollen nur Haare, Federn und Chitinteile antrifft. 

Schrifttum. 
P. Brohmer, Siiugetiere. In: Brohmer, Ehrmann 

und U I mer, Tierwelt Mitteleuropas, Band 7, 1929. -
J. Krumbiegel, Siiugetiere. In: P. Schulze, Biologie 
der Tiere Deutschlands, Teil 52, 1931. - H. Reb e I, Die 
freilebenden Siiugetiere Osterreichs. Wien, Osterr. Bundes
verlag, 1933 (ein ebenso handliches als billiges Btichlein, 
das kurzgefaBte Bestimmungstabellen und biologische An
gaben, sowie reiche Literaturhinweise enthiilt). 

b) Die Saugetiere des Alpengebietes nach ihren 
auf3eren Merkmalen. 

Die in den Alpen lebenden Saugetiere gehtiren 
flinf Ordnungen an, deren erste, die der Insekten
fr es s e r, auller den Spitzmausen noch ·zwei allbe
kannte Tiergestalten umfallt. Es sind dies der Igel 
und der Maulwurf. Der Igel ist allenthalben recht 
haufig, ,selbst noch in der Krummholzstufe; doch 
gelangt er infolge seiner nachtlichen Lebensweise 
nicht leicht zur Beobachtung. 

Ahnlich ist es mit dem Maulwurf, der noch in 
2400 m (Gschnitztal, Tirol) beo'bachtet wurde und 
selbst ,sumpfigen Boden nicht meidet. Man darf 
jedoch seine mehr oder weniger kegeligen, stets 

Walde, Tlerwelt. IS 
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feinerdigen Hugel nicht verwechseln mit den grol>
scholligen, oft mit Grasbusche1n vermengten Haufen 
del' Schermaus, die abenf.alls recht weit verbreitet 
ist, im Gebirge abel' offenbar die Nahe von Wasser 
scheut. Der Maulwurf zahlt ubrigellis in den meisten 
Alpen1andern zu den geschutzten Tieren. 

Recht haufig kommt dem A1penwanderer auch die 
eine oder andere Art del' ,spitzmause zu Gesicht. Es 
sind dies jene "Mause", die von den Katzen oft ge
fangen, abel' - offenbar wegen eines ihnen un
angenehmen Geruches - nie gefressen werden. Die 
Familie als s01che i'st an dem rtisselformig verlan
gerten 8chnauzchen leicht zu erkennen; die einzelnen 
Arten zu unterscheiden erfordert aber, wie bei allen 
Kleinsaugern, genaue Untersnchung, womoglich mit 
Berticksichtigung anatomi,scher Mer'kmale; doch kann 
auf diese letzteren bier nattirlich nicht eingegangen 
werden. 

tJbersicht der alpinen Spitzmiiuse. 
1. Die grofien Ohren tiberragen den Pelz, die 28 Zahne 

haben weifie Spitzen. Die Tiere meiden angstlich feuchte 
und sumpfige Orto: Haus- und Feldspitzmaufl (Gattung 
Crocidura). 
Die kleinen Ohren sind ganz im Pelz versteckt, aIle 
30 oder 32 Zahne haben braunrote Spitzen ......... 2. 

2. Schwanz auf der Oberseite gleichmafiig kurz behaart, 
auf der Unterseite langs der Mitte mit einem Kiel 
langerer, steifer Borstenhaare; Ftifie und Zehen an den 
Seiten mit steifen Borsten bewimpert. Lebt im Sommer 
fast nur im Wasser, kommt aber im Winter vereinzelt 
auch in feuchte StaIle: Wasserspitzmaus (Gattung 
Neomys). 
Schwanz gleichmafiig mit gleich langen Haaren be
setzt, FtiGe und Zehen mit kUTzen, weichen Haaren 
bedeckt. Lebt in feuchten Waldern und dichten Ge· 
btischen in der Nahe von Wasser, auch auf Ackern und 
Wiesen: Echte Spitzmaus (Gattung Sorex). 

Die Hausspitzmaus, Crocidura russula = ara
news, mint ohne Schwanz (also bloll Ropf und 
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l~umpf) 7 cm, der ,schwanz ist mit 5 cm Hinger als del' 
halbe Korper. Pelz oben braungrau, in der Jugend 
dunkler, unten hellgmu, jedoch gehen die Farben 
an den Weichen ineinander tiber. Die Ohren ragen 
aus dem Pelz vor. Die Hausspitzmaus ibevorzugt die 
Nahe menschlicher Siedlungen und ist bis 1200 m 
ziemlich verbreitet. 

Die Feldspitzmaus, Croci dura leucodon, wird oft 
bloll aIlS Unterart der Vorigen gewertet. Kopf und 
Rumpf 7-8 cm, 'Schwanz 3 cm, daher ktirzer als der 
halbe Korper. Pelz oberseits dunkelgrau bis braun
schwarz, unterseits scharf a:bgesetzt weill. Die Ohren 
tiberragen den Pelz. Die FeMspitzmaus ist im ganzen 
Gebiete nicht selten, insbesondere in Garten, Feldern 
und trockenen Graben und steigt wie die Vorige bis 
1200 m. 

Die Wasserspitzmaus, Neomys (auch Crossopus 
genannt fodiens, unterscheidetsich v,on den Ange
horigen der Gattung Sorex am sichersten durch die 
Zahl der Zahne: Neomys hat 30, Sorex 32. Kopf und 
Rumpf 7-9 cm, Schwanz 5-6. Farbung ,stark ver
anderlich, jedoch ist die meist dunkelhraune Ober
seite von der mehr weilUichen Unterseite immer 
scharf getrennt. Die Ohren sind im samtigen Pelz 
ganz versteckt. Hinter dem Auge i/st ein kleiner 
weiBer Fleck. Das raublustige Tier schwimmt und 
taucht vorztiglich und vermag auf dem Grunde der 
Gewasser zu laufen, ohne dall der Pelz besonders 
naB wird. Die Wasserspitzmaus ist nicht selten bis 
2000 m zu finden. 

Eine Form, die anscheinend weniger an das Was
ser gebunden ist .als die Vorige, ist Neomys Milleri. 
Dieser Form fehIt der Borstenkiel auf der Unter
seite des auffallend kurzen Schwanzes; sie ist auch 
etwas kleiner als die Wasserspitzmaus, in der Far
bung aber kaum da:von 'zu unterscheiden. Diese Art 

13· 
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ist, wenn aueh nur selten und zerstreut, bereits aus 
dem ganzen Alpengebiet bekannt geworden und offen
bar durehaus nieht, wie man anfiinglich annahm, auf 
das Hochgebirge beschrankt. 1st sie doeh auch be
reits in der Stadt Salz1burg aufgefunden worden. 

Die Alpenspitzmaus, Sorex alpinus, mil1t naeh 
Kopf und Rumpf 71/ 2 cm, der Schwanz 7 cm. Dieser 
ist ungefahr eineinhalbmal so lang als der Rumpf 
allein. Pel'z grauschwarz mit braunliehem Anflug, 
unterseit·s kaum heller; Ohren im Pelz versteekt. Sie 
bewohnt den oberen Wald- und Krummholzgiirtel 
und bevorzugt die Nahe von kleinen Wasserlaufen. 
Die Alpenspitzmaus ist im ganzen Gebiet zwischen 
1000 und 2300 m haufig. 

Die Waldspitzmaus, Sorex araneus, lebt in den 
Alpen in der Form tetragonurus. Ropf und Rumpf 
71/ 2 cm, Schwanz 5 em, dieser alISo kurzer als der 
blol1e Rumpf. Der maulwurfseidige Pelz hat langs 
der Weichen einen rotlichen Streifen, ist oberseits 
schwarzbraun und unterseits weil1lichgrau. Diese Art, 
die unter Gebuseh und Gestrupp und an Gewassern 
bils 2000 m ansteigt, halt einen tiefen Winterschlaf. 

1m Gebusch feuchter Walder, hauptsachlich der 
Steiermark, Tirols und Graubundens, halt sich nicht 
gerade ,selten die der Waldspitzmaus ahnliehe Zwerg
spitzmaus (Sorex minutus) auf, die hochstens 3/4 dm 
lang wird, wovonaiber 3-4 cm auf den ,Schwanz tref
fen, der also verhaltnisma11ig lang ist. Sein Ende 
ist im Gegensatz zu dem der anderen Sorexarten, 
etwas gebuscht; die Oberseite ist glanzend grau
braun, die Unterseite aschgrau, die kleinen Ful1e sind 
weil1. Scharfe Grenzen zwischen den Farben fehlen 
aber. Die Ohren ragen aus dem Pelze vor. lch fing 
diese Zwergspitzmauis einmal Anfangs Dezember, als 
schon aIles tief verschneit war, in 1500 m Hohe im 
Fotschertal. 



Die Saugetiere nach ihren auneren Merkmalen. 197 

Die im Alpengebiet vorkommenden Fleder
mause verteiIen sieh auf zwei Familien; die Huf
eIsennasen und die Glattnasen. Von der erstgenann
ten F,amilie kommen aIle 'zwei mitteleuropaisehen 
Arten aueh in den Alpen vor. 

Die groEe Hufeisennruse, Rhinolophus ferrum
equinum, hat eine Spannweite von 35-40 em und eine 
Lange von 6 em, dazu kommt noch der Schwanz mit 
4 em. Die Oberseite des Mannehens ist graubraun, 
die des Weibehens mehr rotIieh; die Unterseite blaE
grau. Das Hufeisen (der AuEenrand des Nasenauf
satzes) ilSt ganzrandig, nicht gekerbt. Das Tier 
fliegt niedrig, ungewandt, erst bei Dunkelwerden und 
lebt tagsti1ber in Hohlen und Kellern. Bs steigt bis 
2000 m und ist in den Stidalpen Mufiger als in den 
Nordalpen. 1m heutigen 6,sterreieh ist diese Art 
wberhaupt noch nicht sicher nachgewiesen. 

Die kleine Hufeilsennase, Rhinolophus hipposi
deros, hat eine Spannweite von 25 em und mifit nach 
Kopf und Rumpf 4 em, Schwanz 3 em. In der Far
bung von der vorigen kaum zu unter,seheiden. Das 
Hufeisen ist .am Rande gekerbt. In hOheren Lagen 
lebt aueh eine dunkelbraunschwarze Varietat. Der 
Flug ist wie bei der vorigen; das Tier labt aber viel 
geselliger, oft zu hunderten in DachbOden und Kel
lern. Es erscheint wie die vorigen zeitig im Frtih
jahr und steigt ebenfaIls bis zu 2000 m. Die kleine 
Hufeisennase ist haufiger zu find en als die groEe 
und nichtso kaItescheu. . 

Die Familie der Glattnasen wei,st Tiere .auf, die 
keinen NasenaufS'atz, dafUr a'ber einen vielgestaItigen 
Ohrdeckel haben, dessen Form von systematischer 
Bedeutung ist. Man kann schon im Fluge deutlich 
zwei Gruppen unterscheiden: die Schmalfltigler, 
deren Flug mit dem der Schwal!ben ganz gut zu ver
gleichen ist, mit langen schmalen Fltigeln, deren 
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dritter Finger anderhalb bis zweimal so lang ist, als 
der fUnfte. Zu dieser Gruppe gehOren kraftige Tiere, 
die wenig empfindlich sind gegen Sonnenlicht und 
gegen Kalte. Sie ers0heinen friih am Tage und friih 
im Jahre und jag en nochzu einer Tages- und Jahres
zeit, da die Breitfliigler schon langst der Ruhe 
pflegen. 

Diese, die Breitfltigler, sind kenntlich am un
beholfen flatternden Fluge, der dem unseres flug
ungewohnten Hausgefliigels zu vergleichen ist. Der 
dritte Finger ist fast gleich lang wie der fiinfte. Die 
zarten Tiere sind empfill'dlich gegen Licht, Kalte 
und Niisse. Sie fliegen nur in warmen, windstillen 
Sommernachten, wenn daIS Tageslicht schon langst 
verschwunden ist. 

L Schmalfl iigler: 
Die Mopsfledermaus hat eine Spannweite von 

27 cm und eine Lange von 4 cm fiir Kopf und Rumpf 
und 5 cm fUr den Schwanz. Die kopfgrofien Ohren 
sind am Scheitel verwachsen. Korper oben dunkel
schwarzbraun, unten hellbraun. Sie fliegt schnell 
mit raschen Wendungen, lieber an Waldrandern als 
in geschlossenen Ortschaften. Jagt am langsten von 
allen Fledermausen, auch bei Windund Regen, er
scheint sehr zeitig im Friihjahr, oft schon an warmen 
'Vintertagen und verkriecht sich erst wieder gegen 
den November. Die Mopsfledermaus, steigt, wenn 
auchziemlich selten, bis 1800 m und lebt immer ein
zeIn. Sie uberwintert in Kellern und Fel,shOhlen, 
wobei sich die Mannchen frei hangen, wliihrend sich 
die Weibchen gerne in Ritzen ull'd Locher ver
kriechen. 

Die Speckmans oder der Abendsegler ist die 
grofite unserer Fledermause. Kopf und Korper 5 cm, 
Spannweite 35-45 cm; aben rostbraun, unten wenig 
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helleI'. Das einzelne Haar ist an del' Wurzel heller 
als an del' Spitze. Sie fliegt Uberaus rasch und in 
kUhnen Wendungen, bald nahe dem Erdboden, bald 
bis in 10 m Hohe. Ruht in BaumhOhlen und Holz
hUtten, hat einen langen Winterschlaf und lebt ge
sellig. Diese Art steigt bis 1200 m und ist in den 
nordlichen Alpen haufiger zu finden als in den 
SUdalpen. 

Die rauharmige Fledermaus iiSt kleiner als die 
vorige. Kopf und Rumpf 4 cm, Schwanz 8 cm; Spann
weite 28 cm. Oben rotlichbraun, unten gelblich. Das 
einzelne Haar ist an del' Wurzel dunkler aIls an del' 
Spitze. Fliegt oft ,schon am Mittag und ilSt bis 2000 m 
nicht 'selten. , 

Die Zwergfledermaus, PipistreUulS pipistreUus ist 
die kleinste europaische Art-Kopf und Rumpf 3 cm, 
Schwanz 4 cm, Spannweite 15-20 cm. Korper oben 
rostbraun, unten heller gelbbraun. 1m Hochgebirge 
findet sich eine sohwarzbraune Abart (Val'. nigri
cans). Diese Art fliegt hoch und rasch, erscheint ala 
erste von allen im FrUhjahr und ist die letzte, die 
sich zurtickzieht. Sie erscheint wie del' Abendsegler 
auch an warm en Wintertagen. Sie steigt bis 2000 m 
und Uberwintert gesellig, abel' nach Geschlechtern 
getrennt. 

In den niedrigeren Bergen Stidtirols und del' 
Stidschweiz findet die in SUdeuropa haufigste Fleder
maus, die Weifirandfledermaus, Pipistrellus kuhli, 
ihre Nordgrenze. Sie fliegt Isehr msch und wendig 
und hiilt sich hauptsachlich in den Ortschaften auf. 
Die schwarze Flughaut i,st ,zwischen Hinterfufi und 
ftinftem Finger hell gerandet, wovon sie ja aueh 
ihren Namen hat. 

Die rauhhautige Fledermaus, Pipistrellus abra
mus = Nathusii hat eine Lange von 4 cm, wozu noch 
del' Schwanz mit 5 cm kommt. Spannweite 23 em. 
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Pelz oben dunkel rauchbr.aun, unten gelblieher und 
gegen die dieke rauchschwarze Flughaut zu mehr 
rostfarben. Zwi,schen Schulter und Ohr ein undeut
lich begrenzter schwarzer Wisch. Dieser gewandte 
und ausdauernde Flieger erscheint schon fruh im 
Jahr, ist aber nur vereinzelt und 'seHen bis 1000 m 
zu finden. 

Der Bergflatterer oder die Alpenfledermaus, Pi
pistrellus s.avii = maurThS hat eine Spannweite von 
25 em und eine Lange von 5 em und d3!zU nocn 3 em 
Schwanz. Pelz oben dunkelbraun, unten heller mit 
goldgelbem 'Schimmer, der durch die charaktedstisch 
gefarbten Haare hervorgerufen wird. Diese sind an 
der Wurzel schwarz'braun und an der Spitze rost
gelb bis rostbraun. Der Pelz ist an der Unterseite 
weilUichbmun. Diese Art ,steigt ,am hochsten von 
allen, ,selbst bis 2600 m und ist noch uber der Baum
grenze recht haufig anzutreffen. Sie fliegt besonders 
in den Zentralalpen an hellen Stellen, Almweiden 
und Waldrandern und rThht unter den Dachern von 
Almhutten und Bergkapellen, aber auch in Fels
kltiften. Zu ermitteln ware el1st, wo sie den Winter 
veI\bringt und wie tief sie in die Taler herabgeht. 

Die nordische Fledermaus, Eptesicus Nilssoni, hat 
eine Spannweite von 25 em. Kop! und Rumpf 4 cm, 
Schwanz 5 cm. Der oben schwarzbraune, unten hell ere 
Pelz ,sieht wegen der gelbbraunen Haarspitzen wie 
mit Gold gepudert aus. Am Hals ist die dunkle 
Farbe der Oberseite von der helleren der Untel1Seite 
scharf geschieden. Dieser wenig kalteempfindliche 
und geschickte Flieger ftihrt grofiere Wanderungen 
aus und steigt in den Alpen his 2000 m. Er uber
wintert nieht frei hangend, sondern in die Spalten 
der Hol,zhauser eingezwangt. 

In eben en und hochstens hugeligen Gegenden ist 
die spatfliegende Fledermaus, Eptesicus serotinus, 
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eine der gemeinsten Artenj ins Alpeninnere scheint 
sie jedoch nur selten vorzudringen. Sie ist recht 
wetterscheu und erscheint tiberhaupt erst sehr spat 
am Abend und flattert dann 'Schein'bar ziemlich un· 
sicher in AIleen, tiber Garten, manchmal auch in 
WaidblO.Ben. Die Ietzte Spitze des Schwanze'8 steht 
frei vor. Sie ist mit ihrer Spannweite von 32 ibi'S 
35 cm die gra.Bte mitteleuropai,sche Art. In Karper
bau, Flug und Lebensweise steht sie zwischen den 
Lang- und Breitfltiglern. Sie ist aber, wie schon an
gedeutet, im Alpengebiete nur sehr selten, am ehe'8ten 
noch in 8iidtirol und im Tessin anzutreffen. Am 
Gotthard wurde iibrigens einmal die sonst nur aus 
den Karpathen Ib~kannte, der spatfliegenden bis auf 
die geringere Gra.Be sehr ahnliche Fledermaus Epte· 
sicus sodali:s gefangen. 

Die zweifarbige Fledermaus, Vespertilio mu
rinus = Vesperugo discolor, hat eine Spannweite von 
28-30 cm. Kopf und .Rumpf 5 em, Schwanz ebenfalls 
5 cm. Die an der Spitze wei.Blichen Haare geben dem 
an der Ober- wie ander Unterseite dunkelbraunen 
Pelz einen weifilichen, wie Puder aussehenden Reif. 
Die einzelnen Haare sind nur an der Kehle und zwi
schen den Hinterbeinen einfarbig weifi. Die zwei
farhige Fledermaus gieicht der nordischen in der 
Le'bensweise, Isie ist im Alpengebiet nicht selten und 
steigtbis 2000 m. 

II. B rei tf I ti g I e r : 
Da'S Grofiohr oder die Ohrenfledermaus, Pleeotus 

lI;uritus, ist dureh die Ohren, die doppelt so lang als 
der Karper sind, hinreichend gekennzeiehnet. Spann
weite 25 em, Kopf und Rumpf 4 em, Schwanz 5 em. 
Pelz oben graubraun, unter sehmut'zigweifi. Fliegt 
mit Vorliebe in der Nahe menschlicher Wohnungen 
und lichter Waldistellen. Das Grofiohr iet die einzige 
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Fledermaus, die zu "riittein" versteht. Sie ruht in 
hohien Baumen und in Ge'bauden, im Winter auch in 
Hohien und verlassenen 8tollen. Sie ist bis 1500 m 
verbreitet und nicht selten. 

Die Siidgrenze ihres Verbreitungsgebietes er
reicht in unserem Gebiete die gefranste Fledermaus, 
MyoU.s nattereri, die eine Spannweite von hOchstens 
25 cm und eine Lange von 8 cm erreicht, wovon wber 
die HaUte auf den Schwanz entfallt. Sie ist oberseits 
dunkelbraun, die Spitzen der Haare sind an der 
Oberseite hell rotbraun, an der Unterseite weill. Die 
Flughaut, die zwi,schen den Schenkeln ausgespannt 
ist, Isieht wegen der kurzen und steifen Haare, die 
sie umsaumen, wie gefranst ·aus. Diese Art wurde 
bisher ein paarmal in Nordtirol (bei Schwaz und 
Innsbruek) und in der nordlichen 'Schweiz beobachtet. 

Das Mauseohr, Myotis myotis, auch gemeine oder 
Riesenfledermaus genannt, hat eine Spannweite von 
38 em. Kopf und Rumpf 6 cm, der Schwanz eben falls 
6 cm. Pel<z oben rauch'braun, rostrotlich iiberflogen, 
unten gra'll. 1m Hochgebirge findet sich eine Var. 
alpinus mit reinweiller Pel'~unterseite. Das Mause· 
ohr scheut, wiealle Breitfliigler, die Kalte und das 
Tageslicht und erscheint daher nur 'zwischen Albend
und Morgendammerung. Es jagt gerne in der Nahe 
menschlicher Wohnungen und ruht unter hohen 
Dachern. Den langen Winter,schlaf, den es auch bei 
warmem Wetter nicht unterbricht, halt es in Hohlen 
und verlassenen Stollen. Es duldet dabei in seiner 
zankischen und bissigen Art keine anderen Fleder
mause in der Nahe, lebt aber gerne geseUig mit An
gehOrigen der eigenen Art. Steigt bis 1700 m und ist 
ziemIich haufig. 

Die Bartfledermaus, MyoUs mystacinus, hat im 
Gegensatzzu allen anderen Arten das zweite Glied 
des dritten Fingers gleich lang wie das dritte. Kopf 
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und Rumpf 4 cm, Schwanz 4 cm, Spannweite 22 cm. 
Pelz langhaarig, oben schwarzlich oder dunkelrot
braun, unten blall- bis schwarzgrau. Kommt im Fruh
ling 'bald zum Vor,schein und fliegt rasch und in ge
ringer Hohe, besondero8 in der Nahe von Gewassern. 
Erscheint kurz nach Sonnenuntergang und bleibt bis 
zur Morgendammerung auf der Jagd. Ruht in Hausern 
und hohlen Baumenj besonders gern in der Nahe von 
stehendem Wasser. lo8t verein'Zelt in den nordlichen 
Alpen bis 'zu 1200 m 'zu finden. 

Die W,asserfledermaus, Myotis Daubentoni, hat 
eine Spannweite von 25 cm. Kopf und Rumpf 4 cm, 
Schwanz 5 cm. Pelz oben rotlichgraubraun, unten 
trubweill. Fliegt schon bald nach Sonnenuntergang 
unmittelbar uber dem Wasserspiegel. Ruht unter 
Briicken und auf uberhangenden Baumasten. Lebt an 
stehenden und lang,sam fliellenden Gewassernj nicht 
selten und gern geseIlig. Sie steigt 'hils 1300 m. 

Schlielllich sei noch erwahnt, dall die ,aullerordent
lich fIugfahige Landfliigelfledermaus, Miniopterus 
Schreibersi, deren Verbreitungsgebiet bis Madagaskar 
und Australien reicht, offenbar als lrrg8!st auch 
schon einige Male in den Alpen (Steiermark, Sud
tirol, vielleicht ,auch Graubunden), gefangen wurde. 
Sie steht an SchneIligkeit und Gewandtheit ihres 
Fluges einer Schwalbe nicht nacho 

Bei der 'nun anschliellenden Ordnung der R a u b
tie r e kann ich mich wiederum kurzer bssen. Bar, 
Wolf, Luchs und Wildkatze ,sind entweder Hingst 
verschwunden oder doch schon so selten geworden, 
dall ihnen der Alpenwanderer wohl kaum begegnen 
wi rd. Den uber ganz Europa verbreiteten und auch 
in den Alpenbi<s 2000 m und dartiber nirgends sel
tenen Fuchs kann ich wohl als allbekannt voraus
setzen. Ebenso den Dachs, der uberall im Hugel
und Gebirgsland vorkommt, wenn er auch nirgends 
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hiiufig ist. Er steigt bis zirka 1200 m auf. Allerdings 
sind beide Arten so vOl'Sichtig und scheu, dall es 
sicherlich nicht wenige Leute gibt, die diesen beiden 
Tieren ilberhaupt noch nie begegnet sind. 

Der Fischotter ist dumh die andauernde Ver
folgung bereHs recht selten geworden, kann aber hier 
nicht gut ilbergangen werden, da er, der sich haupt
sachlich an den Dfern der Gewasser aufhalt, maneh
mal selbst tiber hohe Bergrtieken wandert und dann 
weitab von jedem Fischwasser angetroffen werden 
kann. Er fiihrt eine vorwiegend nachtliehe Lebens
weise. 

Die beiden Vertreter der Gattung Marder und 
die drei Wieselartigen dagegen verdienen wohl 
eine aus:Hihrlichere Besprechung der Artkennzeichen. 

Der Steinmarder millt ungefahr 3/4 m, wovon ein 
Drittel (etwa 23 em) auf den .schwanz entfallen. Der 
Pelz ist graubraun, das einzelne W ollhaar ist ein
heitlich hellgrau. Die Brust ziert ein rein weiller 
Kehlkopf, der am unteren Ende gegrubelt ist und sich 
mit beiden Spitzen bis etwa ,zur Mitte der Innenseite 
der Vorderbeine er·streckt. Die ,sohlen sind unbe
haart. Zum Aufenthalt bevorzugt der 8teinmarder 
die Nahe menschlicher W ohnungen. In Stall en, 
Seheunen oder Almhtitten halt er sich tagsliber ver
borgen und beginnt erst mit Einbruch der Dunkelheit 
seine nachtlichen Raubzlige. Er steigt bis zur Wald
grenze empor. 

Der Edelmarder i,st etwas kleiner als der Stein
marder. Der Pelz i,st kastanienbraun, das einzelne 
Wollhaar zweifarbig: nahe der Wurzel rotIichgrau, 
nahe der Spitze hellrostgelb. A'll der Kehle ist ein 
groller gelher Fleck, der gegen den Korper zu ab
gerundet ilst (Merkhilfe: Steinmarder: weiller Kehl
fleck, Edelmarder: gelber Kehlfleck). Bei alten 
Tieren ist das Gel'b des Kehlfleckes allerdings oft 
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ziemlich verwaschen. Die Form desselben bietet 
jedenfalls ein sichereres Kennzeichen. Die Sohlen 
des Edelmarders sind behaar,t. Der Edelmarder halt 
sich mit Vorliebe in Waldern, fern von menschlichen 
Wohnstatten auf und liegt tagstiber in hohlen Bau
men, Feisspaiten, verlassenen Vogelnestern und Eich
katzelkO'beln. Er steigt bis tiber 1000 m. Von Wert 
waren tibrigens Beobachtungen dartiber, ob und in
wieweit sich die beiden Marder gegenseHig aus
schlieJlen. 

Der lItis ist kleiner als die beiden Marder. Kopf 
und Rumpf messen ungefahr 4 dm, der Schw·anz 
1,5 dm. Der lItis ist im Korperbau den Mardern sehr 
ahnlich, aber leicht 'zu unterscheiden durch den Man
gel des Kehlfleckes, in der Nahe auch an seinem Ge
st'ank. Der lItis ist "verkehrt gefarbt", das heiJlt, er 
ist am Rticken heller, rostfarbig bis braun, als ·auf der 
schwarzlichen Unterseite. Die Flanken sehen oft wie 
verwaschen aus. Er halt sich den Sommer tiber in 
ErdlOchern usw.,auch tiber der Baumgrenze auf, im 
Winter aber lieber in Almhtitten und bewohnten Holz
bauten. Schadlich wird er wohl nur selten durch 
BeraU'bung von Gefl'ligelstallen oder durch ReiJlen 
von Satzhasen. Gewohnlich nahrt er sich von Nage
tieren aller Art, von Schlangen und Froschen, ja 
sogar von Wtirmern und groJlen Insekten. 

Das Hermelin oder groJle Wiesel mint 30 em, der 
Schwanz auJlerdem noch 8-10 cm. Der Pelz ist im 
Sommer oben rotbraun, unten weiJl, im Winter ganz 
weiJl. Der Schwanz hat im ,Sommer und im Winter 
eine schwarze Spitze. Das Hermeli'll wohnt tiber 
'Dag in 8teinhaufen, ErdlOchern, Feisspalten, auch in 
leerstehenden Almhtitten und jagt vorwiegend nachts. 
Es steigt bis zur Schneegrenze. 

Das kleine Wiesel,auch Mauswiesel genannt, 
miJlt 2 dm, wozu noch'etwa 1/2 dm fUr den Schwanz 
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kommt. Del' Pelz ist im Sommer oben rotbraun, 
unten weill; im Winter wird das Tier rein weill, 
selbst die Schwanzspitze verfarbt sich weill. Aller
di'ngs verfarben nicht aIle Stlicke und man kann in 
tiefen Lagen im Winter Tiere finden, die gleich wie 
im Sommer gefarbt sind. In Aufenthalt und Lebens
weise wie das Rermelin, ruber auch untertags sehr 
lebendig. Seine Verbreitung reicht weit liber den 
Krummholzglirtel hinaus. 

Die erste Familie der nachsten, fUr das Alpen
gebiet in Betracht kommenden S1i;ugetierordnung der 
Nag e tie r e vertritt das Eichhornchen, das in seiner 
roten und 8chwarzen Spielart bis zum Krummholz
glirtel und untertags, auch im Winter, vereinzelt 
noch hoher emporsteigt. Zur selben F.arhilie gehOrt 
auch das Murmeltier, von dem an anderer Stelle 
(Seite 233 f.) ausfUhrlich die Rede ist. Auch vom 
Biber, der heute im Alpengebiet ausgerottet ist, 
wurde bereiis gesprochen (Seite 186). 

Eine weitere Familie der Nagetiere bilden die 
Schlafer oder Bilche, von denen hier vier Arten zu 
nennen sind. Die Raselmaus ist die kleinste Art. 
Sie millt 15 cm, davon entfallen 7 cm lauf den Schwanz. 
Das Pelzlein ist einfarbig zimtbraun. Kehle, Brust 
und Zehen sind weill. Das lebhafte Tier leot be
sonders im Laubholzglirtel und baut sein kugeliges 
Nest im Geblisch bis 2 m liber dem Erdboden. E·s 
steigt bis ungefahr 1500 m Rohe und halt einen 
Winterschlaf. 

Der Gartenschlafer, dessen Pelz oben rotlichgrau, 
unten scharfabgesetzt weill ist, steigt bis f'IliSt 2000 m 
Rohe. Ein schwarzes Band zieht von der Schnauze 
liber das glanzende Auge bios hinter das Ohr. Die 
grollen Ohren sind fast unbehaart. Der lange Schwanz 
(10 cm von den 22 cm Korperlange entfallenauf ihn) 
ist an der Spitze weill. Der Gartenschlafer, der wie 
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die Haselmaus ein Kugelnest haut und einen Winter
schlaf halt, i,st besonder,s in den Zentralalpen ver
breitet. 

Der Tiroler BaumschHifer hat eine aschgraue bis 
gelblichbraune Oberseite; Oberlippe, Wange und Un
terseite sind scharf abgesetzt weifi. Das schwarze 
Kopfband zieht von der Schnauze tiber das grofie 
Auge bis vor das Ohr (beim GartenschUifer bis hinter 
das Ohr). Der Tiroler Baumschlafer ist kleiner als 
der Gartenschlafer und mifit 18 em, davon entfalIen 
noch 8 em auf den Schwanz. Dieses interessante 
Tier ist bisher nur aus Stidtirol, dem Pustertal, Salz
kammergut, Steiermark und dem nordlichen Italien 
bekannt, sowie aus dem Engadin. Seine horizontale 
und vertikale Verbreitung ist noch nicht ganq; klar
gestelIt. 

Der Siebenschlafer ist auf Laubwalder und Park
land beschrankt und daher im Alpengebiet recht 
selten. Am haufigsten ist er noch in den Buchen
waldungen der Steiermark. Sein Pelz ist oben grau, 
unten weifi; die Ohren, die nicht ganz halb so lang 
sind als der Kopf, bleiben unbehaart; der zweizeilig 
behaarte Schwanz wirkt recht buschig. Von den fast 
30 em seiner Lange entfalIen etwa 13 em auf den 
Schwanz. Er i,st daher unser grofiter Vertreter der 
Familie. 

Die artenreichste Familie der Nagetiere ist die 
der Mause. In diese gehort u. a. auch der Hamster 
(Cricetus cricetus). Er ist ein im grofien und ganzen 
ostliches Tier der Ebene, dessen aufierste Vorposten 
manchenort,s gerade noch die Grenzen unseres Ge
bietes erreichen. Die tibrigen AngehOrigen dieser 
Familie sammelt man in die Gruppe der echten 
Manse (Murinae) mit spitzer Schnauze und korper
langem, nur schuppig behaartem Schwanz und an
dererseits in die Gruppe der Wtihlmause (Microtinae), 
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die eine stumpfe SchnaU'ze und einen kurzen, nie die 
Korperlange erreichenden, aber 'ziemlich dicht be
haarten Schwanz haben. 

Zu den echten Mausen gehOren die beiden Ratten, 
die schon allein an ihrer recht bedeutenden GroBe zu 
erkennen ,sind. Die Wanderratte, jener unangenehme 
Begleiter der menschlichen Siedlungen, ist sicher 
zu bestimmen an den nackten Ohren, die etwa ein 
Drittel der Kopfeslange groB sind und an dem 
Schwanz, der ktirzer ist als der Korper. Samt 
Schwanz miBt ,so ein Vieh gut und gern einen halben 
Meter. 

1st das Ohr von halber Kopfeslange und der 
Schwanz langer aI,s Kopf und Rumpf, so handelt es 
sich um die gute alte Hausratte, die seit dem 18. Jahr
hundert fast tiberall von der angriffslustigen und 
stark en Wanderratte vertrieben wurde und sich 
hochstens noch ,in Stallen, trockenen Speichern 
(Tennen) und Dachraumen halt en konnte. Bevor 
die Wanderratte, deren Heimat in Nordchina liegt, 
tiber England nach Europa kam - es solI dies 1732 
gewesen sein -, war die Hausratte noch unum
schrankte Herrscherin. Aber Gott sei Dank gehen 
beide kaum weit in die Seitentaler hinein. 

Die aUbekannte Hausmaus ist im ganzen Gebiet 
haufig undsteigt so hoch, aI,s der Mensch seine Sied
lungen, wenn auch nur vortibergehend, bewohnt. Der 
Schwanz der Hausmaus i'st so lang oder langer, als 
Kopf und Rumpf. Der Pelz onen dunkel und unten 
heller groau, die Farben gehen unmerklich ineinander 
tiber. Die FtiBe sind grau, die Zehen flei,schfarbig. 
Die groBen grauen Ohren sind unbehaart. Der ein
farbige Schwanz hat 180 Schuppenringe. Von diesem 
Allesfresser sind zahlreiche A'barten bekannt und 
beschrieben. 

Die Waldmaus mit dem oben gelblichgrauen, un-
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terseits weiiUichen Pelz ist ebenf.alls sehr haufig 
und steigt bis 2000 m, manchmal auch dartiber. Die 
Waldmaus i,st auffallig durch ihre htipfenden Be
wegungen. Sie ist gekennzeichnet durch einen dunk
len Fleck an der Ferse, der aus dem Weifien sich 
deutlich abhebt. Bei manchen Waldmausen zieht 
quer tiber die Kehle ein rostgelber Streifen. Von 
ihr sind 'zahlreiche Abarten beschrieben worden, die 
z. T. auch im Ge'biete vorkommen, deren Bedeutung 
aber vielfach noch recht umstritten ist. Das ist z. B. 
der Fall mit der Gelbhalsmaus, die ein rostfarbenes 
Halsband besitzt. Diese Maus wird von den eihen 
als gute Art (Apodemus flavicollis) aufgefafit, was 
aber wieder von anderen (z. B. Professor Wet t8 t e i n) 
e'benso bestimmt bestritten wi rd. 

Die dickkopfigen Wiihlmause des Alpengebietes lassen 
sich (nach der Zusammenstellung von Reb e 1) am be
quemsten folgendermafien unterscheiden: 

1. Korperlange (Kopf und Rumpf) bis 20 cm, Schwanz 
nicht seitlich zusammengedriickt .................. 2 

- Korperlitnge iiber 25-29 cm, Schwanz seitlich zu
sammengedriickt, Lebensweise biberartig .. Bisamratte 

2. Korperlange 13-17 cm,Ohr fast in dem einfarbigen 
Pelz verborgen, hintere Fufisohle mit 5 rundlichen 
Schwielen ................................ Schermaus 

- Korperlange meist unter 13 cm, Ohren deutlich, 
hintere Fufisohle mit 6 (nur die Gattung Pitymys 
hat 5) Schwielen .................................. 3 

3. Schwanz HaUte der Korperlange, behaart. Auch die 
Ohren behaart. Korperlange 9-12 cm ...... Rotelmaus 

- Schwanz nur 1/3-1/4 der KorperHtnge ............ 4 
4. Sohle der Hinterfiifie mit 5 ISchwielen, Augen und 

Ohren sehr klein, Schwanz nur 1/4 der Korperlange: 
Die nur schwer untellscheidbaren kurzohrigen Erd
mause (Pitymys) 
Sohle der Hinterfiifie mit 6 Schwielen, Augen groner, 
Schwanz ca. l/S der Korperlange ....•............. 5 

5. Schwanz deutlich zweifarbig, Pelz oberseits dunkel
graubraun, Gesamtlange bis 20 cm, davon 4 em 
Schwanz .................................... Erdmaus 

Walde, Tlerwelt. 
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- Schwanz nicht zweiiarbig, unten nur trubweilllich G 
6. Oberseite gelbliehbraun, Gesamtliinge ca. 14 em, da-

von 3 em Schwanz .......................... Feldmaus 
- Oberseite rauehgrau, Lange 18-19 em, davon 6-7 em 

Schwanz .................•....•.•......... ,Schneema;us 

Die Rotelmaus oder Waldwuhlmaus ist in den 
Alpen durch mehrere Formen vertreten. Sie ist durch 
den behaarten, mittelgrofien Schwanz und durch die 
behaarten, ein wenig vorragenden Ohren gekenn
zeichnet. Sie steigt in den Alpen bis 2200 m, ich fand 
sie im Karwendel sogar noch bei 2500 m. Der Pelz 
i,st am Kopf hell braun, hat am Rucken einen schmalen 
dunkel- bis zimtbraunen Streifen, ist an den Seiten 
braungrau undam Bauch scharf abgesetzt weifi mit 
einem gelblichroten Ton. Die Fulle sind weill, Lange 
12 bis 14 cm. Die von Burg benannte Varietat inter
medius Isteigt im Engadin und Bergell bis 2700 m, 
ihr Kopf ist grau, der Pelz oben fuchsig, an den 
Seiten hellgrau, unten weill mit einem Stich ins 
HeHrote. Der 5-6 cm lange 'Schwanz ist oben 
schwarzviolett, unten schmutzigweill, an der Spitze 
einfarbig dunkelgmu. Auffiillig ist fur diese Form 
ein schwarzes Knochelband. Die von Fat i 0 beschrie
bene Varietat bicolor wurde bis jetzt nur aus dem 
Berner Oberland bekannt, wo sie uber 1800 m vor
kommt. Die Wangen dieser Form sind gelbrot, der 
Pelz ist obel'seits breit dunkelrot gefaI"bt, die· Flan
ken sind blauschwarz, unterseits ist er reinweill. 

Die Schneemaus steigt von allen Saugetieren am 
hochsten, bis zur Schneegrenze und noch daruber 
hinaus. Sie wird an anderer Stelle dieses Buches 
noch ·ausftihrlicher behandelt (Seite 230 f.). 

Die Feldmaus gebt nicht g'anz so hoch, ist aber 
bei 2000 m mancherorts noch recht 'zahlreich. Ihr 
Pelz ist oberseits gelbgrau, ,an den Seiten heller, 
unten weilllichgrau. Die Art istwberli.beraus ver· 
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anderlich. Zuverliissig ist eigentlich nur eine Be
sonderheit des Gebisses. StUcke aus dem Tal sind 
kleiner und helIer; je bOher, desto mehr neigt sich 
die Farbe zu Graubraun. Der Schwanz ist knapp 
von ein Drittel KorperHinge und undeutlich zwei
farbig. Die Feldmaus lebt auf Wiesen und Feldern, 
oft in ungeheurer Z·ahl und durchlOchert den ganzen 
Gras'boden. Sie halt gleich der Schneemau'S keinen 
Wintel\Schlaf. 

Der Pelz der Erdmaus ist oberseits dunkelbraun
grau, fast schwarzlich; die weille Unterseite ist im Ge
gensatz zur vorigen von der Oberseite gut abgesetzt. 
Der deutlich zweifarbige Schwanz ist im VerhiUtnis 
langer als ein Drittel des Rumpfes. Kopf und Rumpf 
13 bis 16 cm, Schwanzzirka 4 cm. Die Erdmaus be
wohnt die Walder und nicht die Wiesen; Wettstein 
sieht diese als Gebirgstier !seltene Mans ,als Eiszeit
relikt an, das auf verlsumpftem Gelande seine Gange 
in dichtestem Graswuchs grabt, im Gebirge (Gschnitz
tal in Tirol) aber auch trockenen Moranenboden be
siedelt. 

Die Schermaus wird auch Wassermtte oder 
,Yiihlmaus genannt. Hue Ohren sind fast g'anz im 
Pelz verborgen. Dieser ist oben dunkelbraun mit 
dunklerer Mittellinie, unteI1seits schiefergrau. Die 
Farbung ist allerdings nicht gleichmalHg. Kopf und 
Rumpf 13 bis 17 cm, Schwanz bis 10 cm. 1m Was!ser 
lebt die Abart amphibius, in ganz trockenen Gegen
den terrestris und in Siimpfen die schwarze Form 
paludosus. Wettstein nimmt an, daE die jungen 
Tiere es ,sind, die die Wiesen, Felder und Garten be
wohnen und daE siGh erst die ganz erwachsenen, alten 
StUcke dem Wasserleben anpassen; doch diirften 
wahrscheinlich auch diese zur Wurfzeit wieder 
trockenes GeHinde aufsuchen. 

Eine noch wenig erfor,schte Gruppe sind die kurz-

14· 
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ohrigen Erdmause, von denen es erst in den letzten 
Jahren dem Erforscher del' ostalpinen Kleinsauger, 
Wet t s t e i n, gelungen ist, zwei neue gute Arten zu 
entdecken. Es iet dies die Kupelwieserische Erd
maus, dem Stifter des biologischen Institutes in Lunz 
am Seezubenannt. Diese subalpine Art i,st bislang 
nul' aus Nieder- und Oberosterreich bekanntgeworden. 
Die zweite ist die Wettsteinische Erdmaus (Pity
mys incertoides), eine hochalpine Art, die - soweit 

Fe/dhase Sc/lneehose 

Abb. 30. Trittspuren der beiden Hasen. '/. nat. GrOBe. 

bis jetzt bekannt - gerollige Hange des Gschnitz
tales (Brennergebiet) zwischen 2000 m und 2300 m 
bewohnt. Nul' aus del' Gegend von Zermatt bekannt 
1st die von Mottaz 1909 entdeckte und dem Altmelster 
del' Schweizer Wirbeltierforschung, Viktor Fa t i 0 

zubenannte Pitymys fatioi. Auf die siidwestlichen 
Alpen beschran'kt ist die schon langer bekannte gelb
braune Pitymys druentius. Ein Bewohner feuchter 
Wiesen und Garten, del' anscheinend nul' im Gebiet 
del' Koralpe hoher ins Gebirge aufsteigt, ist Pitymys 
,subterraneus. 

Endlich darf nicht die groilte del' europaischen 
Wtihlmause vergessen werden, die Bisamratte, deren 
Heimat in Kanada ist und die, seit sie im Jahre 1905 
vom Ftirsten ColI 0 l' ed 0 - Mans f e 1 d stidlich von 
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Prag ausgesetzt wurde,sich immer weiter ausbreitet 
und seit einigen Jahren auch da und dort in die Ost
alpen eingedrungen ist. Sie wandert da offenbar den 
grofieren Flussen entlang. 

Von den bisher besprochenen Nagetieren werden 
oft als eigene Ordnung der "Doppelzahnigen" die 
Has e n unterschieden. Die beiden, in den Alpen vor
kommenden Vertreter dieser Gruppe lassen sich fol
gendermafien unterscheiden: 

1. Schwanz einfarbig weifi, kiirzer als 'die Hinterfiifie; 
die Ohren erreichen, angedriickt, die Schnauzenspitze 
nicht; Sommerpelz oben graubraun bis grau, Winter
pelz weifi, in der Mitte des Riickens gewohnlich 
schwach grau. Ohrspitze auch im Winter schwarz. 
Fahrte gedrangter, die einzelnen Stapfen aber grofier. 
Halt ,sich in und iiber dem Krummholzgiirtel auf: 
der Seite 226 f. naher besprochene ........ Schneehasc 

2. Schwanz zweifarbig, oben schwarz, unten weifi, 
gleich lang wie der Hinterfufi. Pelz mehr braunlich, 
verfarbt im Winter nicht. Die Ohren erreichen, an
gcdriickt, die Schnauzenspitze: der allbekannte 

Feldhase 

Die letzte Ordnung der Saugetiere, die der H u f
tie r e, kann wohl von allen am kurzesten abgetan 
werden, denn sie umfafit lauter bekannte Gestalten, 

CD {jj 00 O~ 
Ziege SelJaf (Jemse ReI! 

Abb. 31. Einige Huftleri'abrten. '/3 nat. GrliBe. 

die ubrigens samtliche zur Unterordnung der Faar
zeher gehoren. Es sind dies: das Wildschwein, von 
dem schon Seite 184 kurz die Rede war; ferner von den 
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Wiederkauern der Alpensteinbock, bei dem ich eben
falls auf Seite 187 f. verwei-sen kann; dann die Gemse, 
der ein eigenes Lebensbild gewidmet -ist; und endlich 
die beiden, tiber ganz Deutschland verbreiteten und 
ala jagdbares Wild geschatzten und allbekannten 
Arten Hir-sch und Reh, von denen sich eine Be
schreibung wohl eriibrigt. Es sei nur kurz erwahnt, 
da£ die zoologische Kleinforschung von diesen beiden 
Tieren verschiedene Untemrten unterscheidet, von 
denen aber der echte Alpenhirsch infolge der jagd
lichen "Aufbesserungen" mit Karpathenhirschen und 
anderen nur mehr in wenigen Gebieten rein Z'll fin
den ist. 

c) Lebeosbilder der Hochgebirgssauger. 

1. Die Gemse. 
Gaoz allgemein gilt als das Hochgebirgstier un

serer Alpen die Gemse. Mit gro£ter Anteilnahme 
beobachtet jeder Alpenwanderer immer wieder diese 
Tiere, wenD sich ihm dazu Gelegenheit bietet. Sei es 
ein in den Alpen selbst heimischer Tourist oder gar 
ein fremder Bergfreund, ,auf jeden wirkt es wie ein 
geheimer Zauber, wenn er, vielleicht durch leichten 
Steinschlag aufmerksam gemacht, ein paar auf
gescheuchte Gemsen 'blitzschnell tiber die steilsten 
Hange hinauf fliichten .sieht; oder wenn er in einem 
einsamen Kar eine Schar dieser reizvollen Tiere 
ruhig hingelagert beobachten kann. Jeder Wander
tag im Hochgebirge gewinnt an Reiz und Erinne
rungskraft, wenn einem dlllS Gliick hold war und 
diese Lieblinge auch nur auf kurze Augenblicke ge
zeigt hat. Sie erscheinen als der Inbegriff alles Le
bens im Hochgebirge, seiner herben Freiheit und des 
steten Kampfes mit den Unbildt'-n der Witterung und 
iausenderlei Gefahren. Selbst der niichterne Natur-
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forscher vermag sich diesem Reiz nicht zu entziehen, 
unwillkiirlich stockt auch ihm das Herz auf einen 
kurzen Augenblick, wenn er dieser Tiere ansichtig 
wird. Dem kann es keinen Eintrag tun, dafi ihm die 
Tatsache litngst gelitufig ist, dafi es Gemsen auch 
aufierhalb der Alpen und auch aufierhalb der Hoch
gebirgsregion gibt. 

Wahrend der Steinbock naher mit unseren Ziegen 
verwandt ilSt, gehOrt die Gemse in die Verwandt
schaft der Antilopen. Die Hauptmenge der Familie 
wohnt in Ostasien, eine Gattung 'bewohnt Nord
amerika und eine Gattung, eben unsere Gemse, be
siedelt die europiUschen Gebirge. Hier in den Alpen 
war sie schon den Romern bekannt, die sie Rupi· 
oapra, Felsenziege, benannten. Er,st bedeutend spater 
konnte man feststellen, dafi es auch in den Abbruzzen, 
den Pyrenaen, den Karpathen, in den dalmatinischen, 
bulgarischen und griechi-schen Gebirgen, ja selbst in 
Kleinasien im Taurus und driiben im Kaukasus 
ebenfalls Gemsen gibt, die sich nur ganz unwesent· 
lich von unseren Alpengemsen unterscheiden. So 
benennt man z. B. die Ra;sse der Abbruzzen, die etwas 
kleiner ist und auf Nase und Ziigel einen fast isabell
blauen Fleck hat, den das dunkle Augenband, das 
sich gegen den Hal,s zu verlangert, schon ummhmt, 
als Rupicapra ornata, die Rasse der Pyrenaen al6 
R pyrenaica, die Etruriens als R faesula. Die 
Rasse R asiatica lebt in Dagestan, Erivan und Kars. 
Die Kaukasusrasse endlich heifit R eaucasica. Ver
suche, die Gemse in Norwegen einzubiirgern, sind 
bisher stets mifilungen. Wohl aber gibt es seit 1907 
Gemsen in Neuseeland, die dort natiirlich nicht ein
heimisch sind. Sie wurden vielmehr von Kaiser 
Franz Josef als Gegenleistungfiir eine Bereiche
rung des Schonbrunner Tiergartens gespendet. Man 
fing zu dies em Zwecke in den osterreichischen Alpen 
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roehrere Tiere, von denen dann zwei Bocke und sechs 
Geifien auf umstandliche Weise, aber gesund und 
rounter hiniibergebr,acht werden konnte. 1920 wurde 
dort bereit.s ein Rudel von 70 Stiick und vielen Kitzen 
gemeldet. Sie halten sich in Neuseeland nicht nur 
im Hochgebirge bei 3000 m und dariiber auf, sondern 
es steigen einzelne Stiicke oft und gern in etwa 
MittelgebirgshOhe hinab. Auch all'S Bosnien wird be
richtet, dafi dort Gemsen bei 500 m bis 600 m Stand
wild seien. In den Alpen konnen siesich in diesen 
niederen Lagen begreiflicherwei,se nirgends lange 
halt en, dasie aIle viel zu friih irgendeinem Schiitzen 
zum Opfer fallen. Dennoch werden z. B. seit Jahr
zehnten regelmafiig friihsommerliche Einwanderun
gen einzelrrer Gemsen im mittleren Murtal bis 
hinab nach Graz 'beobachtet. Daueransiedlungen 
hatten nur bei entsprechender Schonung einigen Er
folg bei Peggau und Rein. 19,30 zeigten sich vor den 
Toren der Landeshauptstadt Graz bei Gratkorn 
schon im Friihjahr 4 Gemsen, namlich 1 Bock, 2 Gei
fien und 1 Kitz. Die Erwachsenen waren bis August 
"endlich" aIle gliicklich erlegt worden, nur das Kitz 
blieb am Leben und wurde von einer Rehgeifi an
genommen. 

In der Regel bewohnen die Gemsen aber die 
Hohenstufen nahe der oberen Waldgrenze, den 
Krummholzgiirtel und dariiber hinaus die Hochge
birgsregion ,bis 3000 m. Aus den nicht gerade haufi
gen Fossilfunden darf man schliefien, dafi sie friiher 
noch mehr ,als heute die GebirgswaMer besiedelt 
haben. 

Ihr Heimatgebiet haben die Gemsen offenbar -
ahnlich wie ich das Seite 56 von den Hochgebirgs
vogeln geschildert habe - in den Gebirgen Zentral
asiens. Von dort sind sie nach Europa eingewandert, 
zu einer Zeit, die ,sehr weit zuriickliegt, wohl gegen 
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Ende des TerWir. Nur so kann man sich erklaren, 
daE die europaischen Gemsen ,ausreichend Zeit fin
den konnten, um sich in ihrem Korperbau derart den 
hiesigen Verhaltnissen anzupassen und zugleich von 
den heute in Asien lebenden Formen so zu unter
scheiden, wie sie dies tatsachlich tun. 

Ungefahr weiE wohl jeder, wie eine Gemse aus
sieht. lch mochte mich daher darauf beschranken, 
hier die kurze Beschreibung wiederzugeben, die 
Reb e I in seinem Biichlein iiber die freilebenden 
Saugetiere Osterreichs bringt. "Gehorn schwarz, 
bis 30 cm lang, fast senkrecht stehend, mit nach 
riickwarts gekriimmten Endhaken, an der Bll!sis rund 
und geringelt, sonst glatt, in beiden Geschlechtern 
vorhanden. 80mmerbehaarung kiirzer, oberseits 
braunlichgelb, nach un ten auch ,an den Beinen braun
schwarz. Ein schmaler Riickenstreifen und eine solche 
Binde o,ber dem Auge sind schwarzlich. 1m Winter 
Hinger und dichter behaart, dunkler, einfarbiger 
schwarzbraun, mit hellerer Unter,seite. Lange bis 
110 cm, WiderristhOhe 75 cm, Schwanzzirka 8 cm 
lang. Gewicht bis 45 'kg." 

Das Gewicht ist selbstverstandlich ziemlich ver
schieden, je nach der Hohenlage, in der das Tier 
seinen gewohnlichen AufenthaIt hat; es 'kommen da 
Unterschiede bis zu 6 kg ganz regelmaEig vor. Die 
Gemsen der Karpathen und Pyrena en sind groEer 
und schwerer aI,s die Alpentiere. 

Bemerkenswert ist vielleicht, daE den Augen der 
Gemse, die schon braun sind, eine Tranengrube, wie 
sie z. B. der Hirsch hat, fehIt. Anatomisch ist die 
Gemse von Schafen und Ziegen unter anderem dUrch 
da.s Vorhandensein von vier Zitzen an den Eutern 
verschieden. 

Die Behaarung i,st wie bei den meisten S1:tugern 
eine zweifache. Das W ollhaar ist kurz, fein und ge-
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krauselt und meist mehr oder weniger yerfilzt. An
ders dagegen das Deekhaar. Das ist entweder ge
wellt und gegen seine Spitze zu etwas verdiekt: man 
nennt diese Haare Grannen; oder langer als die 
Grannen und ger'ade: das Leithaar. Alle diese Haare 
sind sprode und trocken, gegen die Wurzel zu blasser. 
rm Winter ist der Pelz dichter und langer, da sind 
die Leithaare oft bis 'zu 16 cm lang. Diesen warmen 
Pelz tragt das Tier etwa 81/ 2 Monate lang. Ende Mai 
bis etwa Mitte August hat as einen Sommerpelz, 
des,sen Haare nur an wenigen Korperstellen eine 
Lange von uher 4 cm erreichen. Die Gemse verhart 
also zweimal im Jahre. SelbstveJ'iStandlich vollzieht 
sich der Haarwechsel nur sehr allmahIich; das voU 
ausgefal'bte, rost'baune Sommerkleid und das braun
schwarze Winterkleid wird immer nur sehr kurze 
Zeit getragen. 

Die wertvoHsten Haare wachsen ent}!ang dem 
Riickgrat, sie bilden den von Jagern und Nicht
jagern so sehr geschatzten Gamsbart. Diese Haare 
ha'ben an der Spitze meist einen weHlen Reif, der 
allerdings manchmal auch fehlt (dann ist der Bart 
"blind") oder gar doppelt vorhanden i,st. Manehmal 
ist er auch ausgesprochen rotlich. Nicht nur die 
Boeke tragen einen Bart, auch von den Geinen kann 
man einen Bolchen von 8 und 9 cm Lange gewinnen. 
Wie fur alles, was einigermanen Wert hat, gibt es 
auch fur Gamsbarte einen Ersatz. Dazu werden 
heutzutage mei,st die Schwanzhaare von Antilopen 
oder von Skunks (IStinktier, Mephitis) verwendet; 
friiher falschte man auch oft mit Haaren vom Fuchs 
oder Hirsch. 

Das fiir den Jager WertvoUste aber bleibt der 
Kopfschmuck, die Krucken. Bock und Gein haben 
solche, die der GeiEen ,sind meist schwaeher und 
neigen 'bedeutend weniger zur Hakenbildung. Schon 
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beim etwa 3 Monate alten Tier reichen die geraden 
Spitzen des Gehorns iiber die Decke hinaus; sie sind 
da:nn etwa 11/2 cm lang. Bi,s Neujahr wachs en sie auf 
eine Lange von etwa 4 cm heran und zeigen dann be
reits eine leichte Rtickwartskrtimmung. Bei etwa zwei 
Jahre alten Tieren, da die SehnenhOhe der Krucken 
12 cm schon tiberschritten hat, lassen sich (allerdings 
nur vom Fachmann) schon die Geschlechter am Ge
horn unterscheiden. Erst mit 41/2 Jahren etwa sind 
die Krucken voll ausgewachsen. Von da an betragt 
der jahrliche Zuwachs nur mehr 1 mm oder 1/2 mm 
dartiber oder darunter. 

Zur Altersbestimmung lassen sich nach dem Ge
sagten am besten die Krucken verwenden. Bei Hir,sch 
und Reh ist dies nattirlich nicht so leicht moglich, 
da diese ja ihr Geweih alljahrlich abwerfen und 
wieder neu bilden. Bei diesen sind die Zahne dE'r 
bessere Altersweiser. Bei den Gemsen ist daIS Milch
gebiE, dessen Zahne urn bst die Halfte schmaler sind 
als spater, mit etwa 2 Monaten fertig ,ausgebildet. 
Die Ersatzzahne sind im Alter von 31/2 Jahren aIle da. 
Bei ganz alten Tieren erhalten tibrigens die Mahl
zahne einen metallischen Glanz wie von Goldbronze. 
Solche Zahne haben wohl manchmal den AniaE zu 
den Sagen von Goldbrtinnlein und ahnlichem ge
boten. In Wirklichkeit ist er aber nichts anderes als 
Zahnstein. Solche goldzahnige Gemsen dtirften urn 
die 20 Jahre 'alt sein, ein Alter, das diese Tiere alIer
dings nur recht selten erreichen. 

Das GebiE ist tiberaus scharf und dauerhaft. Das 
ist auch nicht weiter verwunderlich, denn die Nah
rung, die den Gemsen zur Verftigung steht, i,st oft 
recht sprOd. Die bevorzugtesten Futterpflanzen sind 
das Alpenri,spengras, der Felsenschwingel, der Wind
halm (Schmelchen), das Blaugras; dann die Edelraute, 
die Mutterwurz, auch Madaun genannt und der Alpen-
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wegerich. Die zahlreichen Alpenpflanzen, deren 
Name mit dem Beiwort Gemse gebildet wird, zahlen 
deswegen noch lange nicht zu ,den von ihr geschatzten 
Futterkrautern. Besonders echeinen Fluren, auf 
denen die Zwenke, ein auf DolomitbOden nicht 
seltenes Gras den Ton angibt, dem W·achstum der 
Gemsen nicht forderlich zusein. Ahnliche Beob
achtungen hat man auch bei Reh und Hirsch machen 
konnen. 

Wah rend das Gamswild, wie gesagt, friiher in den 
Alpen allgemein recht verbreitet gewesen eein 
diirfte, ist es derzeit eigentlich nur mehr -auf gewisse 
Gebiete derselben beschrankt. Selbstverstandlich hat 
die unglaubliche Verwilderung, die nach dem Kriege 
bei der Bevolkerung einsetzte, auch diesem Wild 
starken Eintrag getan. 1st es doch bekannt, daB es 
sich durchaus nicht urn Einzelfalle handelt, wenn 
Wilddiebsgenossenschaften mit aus der Abriistung 
verbliebenen Maschinengewehren auf Treibjagden 
gingen. Den gesamten Gamsbestand der Ostalpen 
kann man derzeit vielleicht auf 18 000 bis 20 000 Stuck 
schatzen. Verniinftige und pflegliche J agd vermag 
dies en Stand leicht -auf gleicher Rohe zu halten, da 
und dort aber auch zu vel'bessern. Krankheiten ent
volkern die Gemsreviere nicht besonders. Band
wiirmer, Lungenwurm und Leberegel treten selten in 
gefahrlichen Mengenauf. Vereinzelt gibt es noch 
andere Krankheiten, die aber ,stet,s sehr selten und 
noch kaum erforscht sind, wiez. B. die angebliche 
Schneeblindheit, die in ihren Ursachen jedenfalls in 
keiner Weise verwandt ist mit der Schneeblindheit, 
die manchen Menschen solche Schmerzen bereitet. 
Nur eine Krankheit hat sich zu einer ganz gefahr
lichen Seuche ausgewachsen: die Gemsraude vermag 
mit dem Bestand ganzer Gebirg'Sostocke fast vollig 
aufzuraumen. Mit ungeheuren Kosten hat man quer 
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durch die ganzen Ostalpen einen Zaun gebaut, um 
ein 1Veitergreifen dieser Seuche von Osten nach 
Westen zu verhindern. Daran, daJ1 es gelungen ist, 
die jagdlich doch so wenig interessierte 6ffentlich
keit aufzurUtteln, um dieses Werk von bst ameri
kanischen AusmaEen aU8'zufUhren, daran kann man 
ermessen, welchen Schaden die Gemsraude zu stiften 
vermag. Diese Krankheit wird durch Milben Uber
tragen, die als Schmarotzer an Ziegen und Schafen 
Hingst bekannt waren. Sie heiEen Acarus ,siro var. 
caprae, werden aber vielfachauch als Sarcoptes 
scabiei oder S. cap rae bezeichnet. Deren Weibchen 
bohren sich in die Haut der Gemsen ein. In den 
Gangen legen sie 20 bis 30 Eier ab, aus den en junge 
Milben schlUpfen, die schon nach 4 Wochen wiederum 
geschlechtsreif sind. Die befallenen Tiere gehen 
nach langem und qualvollem Siechtum elend zu
grunde, ohne daJ1 ihnen der Mensch andeI'lS zu helfen 
vermag, als daJ1 er versucht, durch eine barmherzige 
Kugel das Leiden etwllis abzukUrzen. 

Unter ursprUnglichen Verhaltnissen ware die 
Gemsraude nie zu solchem Verhangni,s geworden, 
denn der Steinadler ist ein durch keinerlei Jagd
schlauheit ersetzbarer Vernichter kranker und 
schwachlicher St'licke, die zur Fortpflanzung wenig 
geeignet sind und die Erhaltung eines lebenstUch
tigen Stammes doch nur gefiihrden. Der Jager ist 
beim besten Willen nicht in der Lage, durch seinen 
AbschuE alles Kranke auszumerzen. Statt einer ge
sunden, widerstandsfiihigen Art erzielt man 'auf diese 
Weise schlieElich eine, die jeder Seuche zum Opfer 
fallt. Der Adler erwischt nur korperlich oder geistig 
minder wertvolle StUcke. Starke, gesunde und kluge 
Gemsen vermogen ihm zu entgehen. Wem also die 
Gemsen lieb sind, der muE den Adler schonen. "Da 
aber in UDseren Gegenden der Steinadler bereits zu 
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den Seltenheiten zahlt, so vermag er, obwohl ihm 
gegenwartig vernunftigerweise Schutzzuteil wi I'd, 
keinesfalls mehr die an ihm begangenen Sun den 
wettzumachen. Die Ausrottung des Steinadlers und 
das mittelhar damit verbundene Dberhandnehmen del' 
Gemsraude sind mahnende und augenfallige Bei
spiele dafiir, was del' Unverstand del' Menschen im 
natiirlichen Geschehen anzurichten vermag. Denn 
die kurz<sichtige, auf kra;sser Unkenntnis fufiende 
Beurteilung der Lebewesen nach Niitzlichkeit und 
Schadlichkeit ist del' grofite Unsinn, den der Mensch 
in die WeIt gebracht hat. Diese Unterscheidung gibt 
es in del' Natur nicht; jedes Wesen, ob es sich von 
Fleisch oder von Pflanzen ernahrt, hat im Haushalt 
der Natur seine Aufg'albezu erfullen" (T rat z). 

Die Fahrte der Gemse i,st nicht schwer zu er
kennen. Die scharfkantigen und hart en Schalen
riinder, die in gewisser Hinsicht wie Steigeisen zu 
wirken haben, drucken sich deutlich ath; die Sohle 
dagegen ist nul' bei Fiihrten auf weichem Boden 
etwas zu sehen. Die beiden Schalenhiilften beruhren 
sich nicht (das Illnd die Schlankheit del' ganzen 
Fiihrte [A:bb.31] ist der beste Unterschied gegeniiber 
den Fiihrten von Schafen und Ziegen); der Zwischen
raum, der zwischen den beiden Schalenhalften ver
bleibt, mifit ungefiihr soviel, als die Breite einer einzel
nen Schale. Manchmal stehen sogar die beiden Schalen 
in weitem Winkel zueinander; die Gemse vermag 
niimlich ihre Hufe .starkzu spreizen. Besonders auf 
Schnee kommt ihr diese Fiihigkeit sehr zu statten. 

Die Lebensgeschichte der Gemse ist die. Ende 
Mai, Anfang Juni, wenn Auerhuhn und H8iselhenne 
ihre junge Schar schon flugge haben, dann hat die 
Geifi ihr Neugeborenes. Es ist dies meist im fiinften 
Sommer, den die Gams erlebt. Spaterhin gibts manch
mal auch zwei Kitzlein. Zwei. dreiTage lang mufi 
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::;ie du::; ullbeholfene Ding pHegen und lecken, dann 
macht es die ersten zaghaften Schrittlein; aber noch 
sind zwei Wochen nicht vorUber, da ist das junge 
Ding voll von trbermut und hUpft und tollt, dall man 
sich nicht ,sattsehen kann daran. Sind etwa im "Gams
hoamatl" mehrere Kitzlein beisammen, dann geht es an 
ein Haschen und Fangenspielen und lustiges Necken; 
oft spring en die jungen Gemslein mit allen Vieren 
gleichzeitig hoch und konnensich von Uberschaumen
der Lebenslust kaum bssen. Und gar, wenn noch 
eine nicht aIlzu steile Rinne mit schonem tragendem 
Altschnee da ist; da lernen sie, zaghaft zuerst, dann 
mit stets wachsendem Eifer wie Menschenbuben das 
Abfahren am Schnee. Manchmal .setzt es einen Sturz 
und dann kollert das kleine Tier weit ins GeroIl, aber 
bald gehts wieder hinauf und wieder hinab. Ja 
selbst die alten, stets wachsamen Tiere kriegen Lust, 
wieder jung zu sein und tun eifrig mit beim lustigen 
Spiel. 

Trotz aller frohlichen Ausgelassenheit aber ver
gessen die Gemsen nicht, sorgsam auf ihre Um
gebungzu achten. Mit wachen Sinnen prUfen sie 
immer wieder die Nachrichten, die ihnen der Wind 
zutragt, stets haben sie Aug und Ohr offen, bereit, 
sofort das Spiel zu unterbrechen, wenn irgendwie 
drohende Gef'ahr sich ankUndigt. Nicht etwa, dall sie 
eine Geill zum Postenstehen bestimmt hatten, die nun 
abaeits des tollen Gehabens, vielleicht auf weithin 
sichtbarem Felsvorsprung stehend, aufopfernd fUr 
die anderen Wache halt. Nein, aIle sind sie gleicher
mallen auf ihre Sicherheit bedacht. Die gemein
schaftliche Vorsicht aller bUrgt dafUr, dall die An
naherung eines Feindes rechtzeitig erkannt wi rd. 
"Die immer wieder auftretende Fabel von der Wach
gemse, die formlich als Sicherheitskommissarin das 
Rudel tbeschUtzen soIl, i'st auf die ungeteilte Auf-
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merksamkeit alIer Rudelmitglieder zuriickzufiihren" 
(Ha uber). 

1st irgend etwas im Gebiet nicht ganz geheuer, so 
priift dais Tier, das Izuerst aufmerksam wird, mit 
schieL gehaltenem Kopfe aufmerksam die Umgebung, 
verrat manchmal seine Unruhe durch leichtes Schar
ren und Aufstampfen mit einem Vordedauf und 
schlieElich pfeift es eigenartig heiser durch die Nase. 
Bei gutem Wind ertont dies Warnungszeichen oft 
schon auf 600 bis 800 m vom Wanderer entfernt. In 
mscher Flucht stiirmt dann das Rudel dahin, um Isich 
in Sicherheit zu bringen. Doch ist diese Flucht nie 
kopflos. Immer wieder halt en die Tiere ihren Lauf 
zuriick und sichern aufs neue. Dem Jager kommt 
d8is zu statten, denn er kann bst mit Sicherheit 
damit rechnen, daE der fliichtende Gams bald wieder 
verhalt und ihn 'sozu SchuE kommen lant. 

In Gegenden freilich, 'WO die Gemsen den Tou
ristenverkehr schon gewohnt 'sind, da schein en sie 
vielfach ihre Vorsicht ganzabzulegen; scheinbar 
ohne jede Scheu lassen sie den Wanderer oft auf 
ganz wenige Meter an Isich heran. Freilich wenden 
sie da'bei keinen Augenblick ihre Augen von ihm ab 
und es geniigt, daE der Wanderer, der die Gemse 
vielleicht noch gar nicht gesehen hat, etwa um eine 
Blume zu pfliicken ein, zwei ISchritte vom gebahnten 
Wege abweicht und schon sehen sich die Tiere zu 
schleunigster Flucht veranlaEt. . 

Den ganzen Winter iiber, ja, selbst wenn die Kitz
lein bereits ein volles J,ahr 'gliicklich hinter Isich ge
bracht haben, gehen sie immer noch zur Mutter, um 
sich dort Milch 2U holen. Leicht kann man das im 
Friihjahr beobachten, wenn es einem gelingt, ohne 
die Gemsen aufmerk,sam zu machen, in ihr Hoamatl 
einzudringen und sie zu belauschen, wie sie im 
Schatten oder kiihlenden Wind, ja sogar mitten auf 
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ein Schneebett hingelagert, sich dem Wiederkauen 
hingeben und ruhen. Selbst die Kitzlein haben dann 
oft auf ein Viertelsttindchen genug von ihren Spielen 
und starken sicham Gesauge. Bevorzugt werden 
ftir die Mittagsrast Platze, da wenigstens tiberrieselte 
Felsen zur Verftigung stehen, denn die Gemsen 
trinken oft recht gern und wissen das Wasser wohl 
zu schatzen. 

J a, so sonderbar es auch klingt, wenn die Gemse 
dazu genotigt wird, kann sie sogar schnell und aus
dauernd schwimmen. In den Jagdzeitschriften wird 
aIle paar Jahre von Fallen berichtet, dafi man Gem
sen in irgendeinem der Salzkammergutseen oder im 
Bodensee weitab vom Ufer schwimmend angetroffen 
hat. 

Den Sommer tiber halten sich die Geifien und die 
noch nicht "grofijahrigen" Kitze in Herden, den 
sogenannten Rudeln ,beisammen. Meist sind da 10 bis 
12 Tiere, in guten Gemsrevieren auch 30 und 40, ja 
noch mehr vereint. Die Bocke stehen lieber fUr sich 
und halten an dem einmal gewahlten Standort fest 
und laBsen es nicht zu, dafi ein anderer Gams eben
falls hier sein Lager aufzuschlagen versucht. Da 
setzt es oft harte Kampfe, besonders im Herbst, wenn 
es zur Brunftzeit geht. Von Mitte November bis 
hochstens gegen Mitte des Dezember wahrt die hohe 
Zeit der Gemsen. Da treiben sich die Bocke gegen
seitig von den Geifien weg und verfolgen diese, Ilafi 
as ein eigenartiges Bild von Kraft und Wildheit ist, 
wenn sie wie schwarze Teufel tiber den November
schnee fegen. Dabei hort man oft noch einen fast 
meckernden Laut, den die Jager treffend ala "bla
dern" bezeichnen. Auch die Kitze lassen gern ein 
Meckern horen. 

26 Wochen lang behtiten nun die Geifien das kei
mende Leben in ihrem Korper vor den schwer en 

Walde, Tlerwelt. 15 
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Wintersturmen und all den Gefahren, die diese kalte 
Zeit mit sich bringt. Harte Tage sind es, an denen 
es oft nichts zu beiRen gibt, ala hochstens ein paar 
vertrocknete Flechten. Besonders die frostkalten 
Tage nach starken SchneefiilIen; wenn aIle Nahrung 
zugeweht ist und die in ihrer Bahn so un'herechen
baren Staublahnen mit Verderben drohen, werden 
vielen Gemsen zum Verhangnia. In dieser strengen 
Zeit erwuchs dem Gams in den letzten Jahren eine 
neue Gefahr: der Skisport. Waren nur aIle, die im 
Winter mit ihren Bretteln in den Hochberg ziehen, 
richtige Bportsmanner, Leute von einer Gesinnung, 
wie man sie fruher flir Sportler als wesentlich ansah! 
Aber leider sind es nur zu oft· keine Berg,steiger, 
sondern RohIinge, die sich einen "Sport" daraus 
machen, die armen Tiere zu jagen und 'zu hetzen, urn 
die Schnelligkeit der Gemse zu bestaunen oder zu 
zeigen, daR sie auf ihren glatten Brettern noch 
schneller sind aI,s das fluchtige Wild. So werden 
viele Gemsen in Gegenden versprengt, wo sie keine 
Sonne und kein Futter haben, wo sie stets von 
Lawinen ·bedroht sind und wo infolgedessen auch 
die kleinen Wesen, die schon in ihrem Leibe Gestalt 
gewinnen, verkummern oder gar ·zugrunde gehen 
mussen. 

2. Der Schneehase. 
(Lepus timidus.) 

Es ist noch nicht lange her, daR ein angesehener 
Zoologe erklarte, die Tierwelt weiter Landstriche in 
Afrika sei uns weit besser und genauer bekannt, als 
jene mancher Gegenden Europas. Zu diesen mangel
haft durchforschten Gebieten unseres Heimaterdteiles 
gehOren ohne Zweifel die Alpen, 80 widersinnig das 
auch scheinen mag, wenn man bedenkt, daR ,geit mehr 
als 100 Jahren gerade die Alpen da-s Ziel zahlloser 
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Reisen von Naturforschern aller Richtungen waren. 
Mag dieser AUBspruch also auch manchem unglaub
wtirdig und manchem beschamend erscheinenj ein ge
wig,ser Gehalt 'an Wahrheit kann ihm nicht ab
gesprochen werden. 

Ein ganz treffliches Beispiel dafiir i,st der 
Schneehase. Schon die Geschichte seines wissen
schaftlichen Namens ist eine rechte Komodie der Ir
rung en. Der tiberall und allenthalben gewohnliche 
Feldhase wurde bisher in allen Btichern mit dem 
vom gro.Ben Linne geschaffenen Namen Lepus timi
dus, das ist "der Furchtaame" bezeichnet, wahrend 
man den Schneehasen variabilis, "den Verander
lichen" nannte. Da belehrte ein Natur-Gesohichts
forscher die erstaunten Gelehrten, da.B Linne selbst 
zu seiner Beschreibung des Lepus timidus (in der 
10. Auflage der Historia naturalis) die Bemerkung 
gefiigt hat: in kalten Wintern wird er mit Aus
nahme der schwarzen Ohren ganz schneewei.B. 
Lin n e hat in dieser Auflage seines Buches den 
Feldhasen tiberhaupt gar nicht erwahnt! In seiner 
Heimat kommt er tibrigens auch nicht vor. Nun 
mu.Bten die beiden Hiislein ihre Namen miteinander 
tauschen. Doch ergaben sich dabei - wie bei den 
beiden Felsenkrahen - die unangenehmsten Ver
wechslungen. So entschlo.B man sich f.tir den Feld
hasen auf den altesten Namen, Ibzw. jene alteste Be
schreibung zurtickzugreifen, in der er 'zweifelsfrei 
gekennzeichnet iat. Als solche ergab sich die des 
deutschen Sibirienfahrers Peter Simon P a II as aus 
dem Jahre 1778: darnach hei.Br unser Feldhase jetzt 
Lepus europaeus, wahrend dem Schneeihasen nun
mehr der Name timidus gebtihrt. 

Nun wissen wir wenigstens wie der Schneehase 
heiJlt. Wir wi·ssen auch, da.B er in drei Rassen den 
Norden von Europa und Asien bewohnt und au.Ber-

15· 



228 Die Saugetiere des Alpengebietes. 

halb dieses geschlossenen Gebietes noch wie Inseln 
die Hochgebirge Europas besiedelt. Die nordlichste 
Rasse der Polargegenden ist durch den im Sommer 
und Winter weifien Pelz gekennzeichnet; die sud
liohste der drei Rassen des zusammenhangenden 
W ohngebietes, die Form von Island und Sudschweden, 
verfarbt ihren im Sommer braunen Pelz im Winter 
nur wenig ins Graue. Die dritte Form besiedelt das 
Gebiet zwischen der erst- und 'zweitgenannten, also 
das mittlere Skandinavien, Finnland und RulUand. 
Diese Form ist es, die sich auch in den Alpen er
halten hat. Schon aus diesen Verbreitungsangaben 
kann man ersehen, dafi es namentlich die klimati
schen VeI1haltnisse sind, die einen wesentlichen Ein
flufi auf die Ausbildung der Decke haben. Unser 
Schneehase hat in Anpassung an die Umgebung ein 
winterweifies Kleid erhalten, das viel dichter und 
wolliger 1st als das des Feldhasen. Und da im all
gemeinen die Haut- (Fell-) Dicke im umgekehrten Ver-

-haltnis zur Dichte der Beha:arung steht, obesitzt der 
Sohneehase im Winterkleid gegenuber dem eigenen 
Sommerkleid und gegenuber dem Feldhasen aine viel 
dunnere Haut. Sie list so dunn, dafi sain weifier Balg 
uberhaupt nicht zu Pelzwerk verarbeitet werden 
kann. Selbstvel'standlich macht eine derart zarte 
Hautauch dem Ausstopfer ungewohnliche Muhe und 
daher kommt es, dafi man so selten gute Stopf
praparate weifier Hrusen findet. 

1m Winterkleid i,st unser Schneehase ,also durch 
sein vollig weifies Fell, in dem blofi die aufiersten 
Spitzen der Ohren schwarz sind, genugend gekenn
zeichnet. 1m Sommerkleid a:ber ist er bedeutend 
weniger leicht zu erkennen. Der Gesamteindruck 
seiner Farbe ist grau. Da:bei ist - as ist das ein 
recht brauchbares Merkmal, da man die Hrusen ja 
doch meist nur von hinten sieht - der Schwanz auch 
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im Sommer einfarbig wei.B. In der Obergangszeit 
ist seine Farbe oft recht gescheckt. Man war sich bis 
in die jiingste Zeit noch vollig 1m unklaren, ob es 
sich dabei urn eine echte Verfarbung, bei der die 
Haare erhalten bleiben, oder urn ein Mansern han-

Abb.32. Schneehasenpfote 1m Winter. (Aus: S. Schumacher, 
Erlnnerungen eines Tlroler Jltgers.) 

delt, wobei die Haare durch neue, anders gefarbte 
ersetzt werden. Man kann jetzt aber ruhig an
nehmen, dall unser Hase beide Male, im April und im 
September richtig mausert. Zur selben Zeit also, da 
die Gemsenschwarz 'Werden, beginnen sich Schnee
huhn, Hermelin und Schneehase weill 'zu kleiden. 

Ganz im Dunkeln tappen wir noch bei der Frage 
der Fortpflanzung. Die einen, darunter der kenntnis-
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reiche Altmei,ster der Alpentierkunde, Tschudi, und 
nach ihm B r e h m, nehmen an, da.B der Schneehase 
jahrlich zweimal wirft; anfang Mai und im August 
wirft er je 2 bi<s 3, manchmal auch 4 und 5 Junge, die 
schon am zweiten Tag <selbstandig laufen konnen 
und nur zirka 20 Tage lang saugen. Zahlreiche Jager 
aber bezweifeln das und wollen nur an einen Frtih
lingssatz glauben. Selbst diese Grundfrageauil 
der Biolo~ie eine<S Tieres i<st hieralso noch unge
klart. 

Wenn der Schneehase auch ein echter und rechter 
Hase ist, so ist er doch unzweifelhaft vollig art
verschieden von unserem Feldhasen. Er ist auch 
merklich kleiner al<s dieser; seine Lange wird meist 
mit 6 dm angegeben, der Schwanz mi.Bt 6 bis 7 cm, die 
Ohren 10bis 11 cm. Besonders auffallig sind seine 
Ftifie, deren lange Zehen durch steife Haare ver
breitert und zu richtigen Schneetellern ausgebildet 
sind. Der Skibergsteiger wird 'bald den Unterschied 
in der Fahrte der beiden Tiere heraufien haben. 
Tritte mit ,auffallig grofiem Durchmesser besonder<s 
der Hinterpfoten deuten verlafilichauf Schneehasen. 
Auch zeigen seine Fahrten nie die unregelmafiigen 
und oft recht bedeutenden Sprunglangen des Feld
hasen. Sonst aber trifft man seine Fahrte im Winter 
leicht auch unter 1000 man, wohin er des Morgens 
frtih gern zur Asung herabsteigt, urn aber <schon nach 
wenigen Stunden wieder in die gewohnten Hohen zu 
wandern. 

S. Die Schneemaus. 
(Microtus nivalis.) 

Es sind mehrere Mause, die in unseren Alpen noch 
hoch tiber 2000 m angetroffen werden konnen. So 
wurde - lange schon vor Eroffnung von Bahn- und 
Hotelbetrieben - auf dem Gipfel der Zugspitze die 
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sehlanke, spitzsehnauzige Waldmaus ofteJ'lS gefangen. 
Auf dem Gipfel der Sonntagskarspitze im Kar
wendel (2550 m) fing ieh einmal die stumpfschnauzige 
Rotelmaus. Auch die seltene Erdmaus und die ge
meine Feldmaus ist in oft ganz eJ"lstaunlichen Hohen 
vorubergehend anzutreffen. Aber so riehtig daheim 
ist im baumlosen Hochgebirge nur die Sehneemaus. 
Diese Maus ist selten unter 1700 m, nahezu uberhaupt 
nicht unter 1300 m zu finden. Sie steigt dagegen 
regelmafiig bis 2700 m und 3000 m auf, ja selbst in 
Hohen von 4700 m (Montblanc) wurde sie beobachtet. 
Sie steigt von allen erdgebundenen Wirbeltieren in 
den Alpen weitaus am hochsten hinauf. Au.Berhalb 
der Alpen scheint sie nur in den hohen Gebirgen um 
das Mittellandische unddas Schwarze Meer vorzu
kommen, von den Pyrenaen bis zum Kaukasus. 

Da.B die Sehneemaus insbesondere im Winter 
gerne das schutzende Obdach menschlicher Bauten 
aufsucht ist begreiflieh. Nur wird ihr das meist zum 
Verhangnis, denn, fast mochte man sagen sorglos 
und unvorsiehtig geht sie leiclht in Fallen. Manche 
hochgelegene Hutten wie z. B. die prachtig gelegene 
und gemutliche Hildesheimerhutte in den Stubaier 
Alpen (2900 m)sollen nach den Behauptungen man
cher Touristen Ratten 15eherbergen. Diese "Rat ten" 
haben mit den unbeliebten Allesfressern der Stadte 
naturlich nichts gemein als den Namen; es sind die 
Schneemau.se, die Brehm geradezu Alpenratten 
nennt. Bei ihrer Gro.Be, die ,samt dem Schwanz mehr 
als 2 dm betragt, ist das auch nicht uberraschend. 
Sonstaber stimmt nichts mehr uberein. Vor allem 
fallt die Haltung der Sehneemaus lauf, wenigstens 
salange sie sich unbeobachtet glaubt. Hochbeinig 
lauft 'sie umher und trii;gt den leicht gebogenen 
Schwanz vollig· frei; dabei wittern die Tiere mit 
einer eigentumlichen Bewegung der langen Schnurr-
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haare. tJbrigens k6nnen die Schneemii.use ausge
zeichnet schwimmen, klettern unG springen. 

Sie sind ausschliellliche Pflanzenfresser und be
vorzugen dabei die Wurzeln; ferner scheinen sie sich 
manchmal am Honig von Bliitenzu vergnUgen und 
auch ganze ElUten zu verzehren. So berichtet der 
Inspektor an der MUnchener zoologischen Staats
samrnlung, G. KUsthardt, dall er im AIlgii.u und 
Wetterstein Schneemause beobachten konnte, wie 
sie die ElUten einer kleinen Kleeart in Mengen auf 
einer Steinplatte zurn Trocknen ausgebreitet hat ten 
und mit ihrern stumpfen Naschen die ElUtenkopfe 
umwendeten und die ganz trockenen in ihre Locher 
trugen. Beim Fressen setzen sich die Tierchen meist 
aufrecht und halten den Bissen zwischen den Pfoten. 
Offen bar werden stark duftende Pflanzen besondel's 
geschatzt und auch - fUr den Menschen - giftige, 
wie mancherlei Hahnenfull- und Eisenhutarten nicht 
gescheut. Bei dieser Gelegenheit sei noch kurz 
darauf hingewiesen, dall die Schneernause entlspre
chend ihrer ausschlielllichen Pflanzennahrung un
gernein grolle Blinddarrne haben. 

Der Pelz des Tieres ist oben hellbraunlich-grau; 
nach den Seiten zu mehr ins Gelibliche getont und 
unterseits grauweill. Besonders 'bei jUngeren StUcken 
ist das Fell oberseits einfarbig grau, so dall sich 
rnancherorts das Tier vom verwitterten Kalkgestein 
seiner Umgebung kaum abhebt. Der Schwanz ist 
weill oder doch, ,bei alteren Mausen, ausgesprochen 
heller als die ObeI'seite des Rumpfes. Die Lange wird 
mei'st mit 12 bis 14 em angegeben, wozu noch 7 bis 
8 cm fUr den Schwanz kommen. 

1m Juli- wirft das Weibchen 4 bis 6 Junge; Ende 
August laufen alt und jung nach Nahrung suchend 
umher. In dieser Jahreszeit halten sich die Tiere mit 
Vorliebe in grolleren Gerollhalden, moglichst in der 
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Nahe von fliefiendem Wasser 'auf; jedoch nie in der 
N1the von geschlossenem Waldo Dabeisind sie ganz 
auffallig an die Nahe der Alpenrosen ge~unden. 1m 
Winter, den diese Tiere eigenartigerwei,se nicht ver
schlafenziehen sie sich meist ins Legf6hren
gestriipp zuriick oder in Almhiitten. Dbrigens hat es 
fast den Anschein, als ob Schneemause im Kalkgebiet 
etwas haufiger waren ala in del' zentralen Zone del' 
Alpen, jedoch braucht die Mans zum Wiihlen, zum 
Wohnen undzum Dberwintern eine gewisse Menge 
Humuserde. 

Dafi die Schneemaus, obwohl ,sie von del' Wissen
schaft erst 1841 entdeckt wurde, ein alteingesessener 
Alpenbewohner ist, zeigen 'zahlreiche Fossilfunde. 
In den pleistozanen Ablagerungen von Schweizers
bild Z. B., die also unmittelhar VOl' del' Eiszeit sich 
gehildet hahen, fand man Reste unserer Art in Ge
meinschaft mit solchen vom Vielfrafi,Eisfuchs, 
Hirschluchs, Ren, Bison und Lemming. Wahrend 
aIle diese ,seitheraus dem Alpengebiet verschwunden 
sind, hat sich die Schneemaus bei uns gehalten. 

4. Das Murmeltier. 
(Marmot a marmot a.) 

Von allen Alpentieren bot wohl seit jeher - und 
bietetauch heute noch - dIVs Murmeltier die meisten 
Rat-sel. Zwar wurde es schon friihzeitig weit iiber 
die Grenzen seines Verbreitungsgebietes hinaus be
kannt, da es sich leicht zahmen und zu allerlei 
kleinen Kunststiicken a~richten lafit. Es ist noch 
nicht so lange her, dafi arme Jungen ans Savoyen 
mit ihren Murmeltieren durch deutsche Lande zogen, 
um sich damit etwas zu verdienen. Dennoch ist 
libel' die Lebensweise diesel' Tiere noch heute wenig 
bekannt, und friiher wurden - vielleicht um die dres-
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sierten Tierchen interessanter zu machen - die un
glaublichsten Fabeln verbreitet. So erziihlt schon 
PI i n ius, jener Romer, der seinen Forscherdrang 
beim Untergang von Pompeji mit dem Leben be
zahlte, von diesen Alpenmiiusen eine noch heute 
manchmal geglaubte Geschichte: vor dem Beziehen 
der '\Vinterbaue sammeln sie Heu; dann legt sich 
eins der Tiere auf den Riicken, HiJH sich mit dem 

Abb. 33. Murmeltierschlidel, zum Tell aufgetneiBelt, urn die langen, wurzel
losen Nagezlihne zu zelgen. (Au.s: S. Schumacher, Erinnerungen elnes 

Tiroler Jagers.) 

Heu beladen und von den iibrigen an ,seinem Schwanz 
wie ein lebender Schlitten in die Hohle ziehen. Noch 
der gelehrte Athanasius Kircher, der Erfinder der 
Laterna magica (t 1680), hielt die Murmeltiere flir 
Bastarde aus Dachs und Eichhornchen. Dagegen 
stammt von Sebastian Miinster aus dem J ,ahre 1588 
eine recht gute Beschreibung dieser Tiere, die ich 
im folgenden gekiirzt wiedergebe. 

"Es sicht gleich wie ein grofi Kiingelin (Konigs
hase), hat a:ber abgeschnitten Ohren und ein Schwanz, 
der eine spannen lang ist, lang vorder Zahn, 'heifit 
libel, so es erziirnt wird, hat kurtz Schenkl, die seind 
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under dem Bauch gantz dick von Haar, gleich als hett 
as Schlotterhosen angezogen, hat Beerentappen und 
lange Klauwen daran, mit denen es gar unbillich 
tief in das Erdreich grebt. Eannauch auf den zweyen 
hindern Fu.Ben gehn wie ein Beer. So man ihm 
etwas zu essen gibt, nimpt es dasselbig in sein vorder 
Fu.B, wie ein EichhOrnlin und 8itzt auffgericht wie 
ein Aff." 

Unser Murmeltier kommt au.Berhalb der Alpen nur 
noch in den Karpathen vor, wo es heute bereits 
selbst in der Hohen Tatra reeht selten geworden zu 
sein scheint. Diealten Meldungen aus den Pyreniien 
sind so zweifelhaft, da.B man ruhig tiber sie hinweg
gehen kann. Wennalso auf diese Weise das Alpen
murmeltier ein eehter Europiier ist, so darf doch 
nicht ubersehen werden, da.B elf weitere Arten dieser 
Gattung in den Gebirgen Asiens zu Hause sind; das 
Alpenmurmeltier tut also der Ansieht vom zentral
asiatischen Charakter unserer Alpenfauna keinen be
sonderen Abbrueh. Es ist allerdings, wie manch an
dere 'hergehorige Art aueh, ,schon vor der gro.Ben 
Eis'zeit hier gewesen, wie zahlreiche allerorts nach
gewiesene Fossilreste dartun. 

Wer jemals im Freien ein Murmeltier hat dahin
husehen gesehen, wird ubermseht sein, wie plump 
dieses Tier in der Nahe aussieht. Ausgewachsen 
mi.Bt es 50 Ms 60 em, wovon 12 bis 15 cm auf das 
buschig behaarte Sehwiinzehen entfallen. Der Baueh
umfang mi.Bt im Herbst 60 bis 70 cm. Die Oberseite 
des Pelzes ist meist fahlgrau, in der Farbe fast wie 
ein Busehel verdorrten Grases. Da,bei ist die Farbe 
der Weibehen mehr ins Gelbliche, die der Mannehen 
mehr ins Rotliehe spielend. Die Mittellinie des 
Ruekens und besonde11s der Kopf ist gewohnlieh 
etwas dunkler braun. An den rostfarbigen Seiten 
zeigt s,ieh einallmahlicher Obergang gegen die rot-
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lichgelbe Unterseite. Es gibt allerdings auch SUicke 
- das Tiroler Landesmuseum in Innsbruck besitzt 
ein solches aus dem Fimbertal, Paznaun, 2200 m -, 
die zur Ganze fast schwarz braun gefarbt sind und 
dann einen vollig fremdartigen Eindruck machen. 
Wahrend sonst bei den Nagern weiaIiche Fehlfaribun
gen (Albino) recht haufig auftreten - man denke 
nur an die allbekannten weiJlen Mause - wurden 
solche Stucke unter den Murmeltieren hisher nur 
aufierst selten beobachtet. 

Da das Murmeltier ausschliefilicher Pflanzen
fresser ist und seine Baue nur in Hohen und Ge
bieten angelegt werden, wo sie dem Menschen kaum 
li:iJstig fallen, so ist es in keiner Weise als "schad
lich" 'zu bezeichnen. Wieviel menschlicher Hochmut 
liegt eigentlich in einer <BOlchen Bezeichnung! Und 
trotzdem wurde das Murmeltier verfolgt, wo immer 
as sichzeigte, so dafi es in manchen Teilen seines 
W ohngebietes schon ausgerottet wurde. Von seinem 
naturlichen Feind, dem Steina:dler, hat as ja, da 
dieser auch schon recht 'sparlich geworden, nicht 
mehr allzuviel zu flirchten. Der Mensch jagt es 
nicht so sehr wegen des Fleisches, das dem Durch
schnittsgaumen nicht behagt, aI,s vielmehr wegen 
seines Fettes. Ein erwachsenes und gut genahrtes 
Tier kann etwa drei Viertel bis einen ganzen Liter 
dieses stark und unangenehm riechenden, aber nach 
weitverbreitetem Glau:ben fast wundertatigen Stof
fes erg eben. Doch setzen die Tiere ihr Schmalz 
erst ab Ende September an, in grofieren Hohen ent
sprechend frliher. Wegen dieses Allheilmittels flir 
Mensch und Vieh wird es allerdings auch mancher
orts gehegt und vielfach neu eingesetzt Aus jagd
sportlichen Grunden ist eine ,solche Wieder- odeI' 
Neueinblirgerung wohl kaum erfolgt; die .Jagd wird 
meist als recht langweilig geschildert. Heute (urn 
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1930) schiitzt man den Gesamtbestand in den oster
reichischen Alpen auf ungefahr 2000 Stuck. 

Besondere Rechtsverhaltnisse haben sich im Saas
tal im Wallis um unser Tier herausgebildet. Dort 
ist der ziemlich reiche Murmeltierbestand nach einem 
alttiberlieferten Schltissel auf die Bewohnel'1Schaft 
genau aufgeteilt. Es werden nur alte Tiere gefangen, 
wahrend die jungen unbedingten Schutz genie.Gen. 
Dort ist der reiche Bestand sicherlich ursprUnglich. 
Von gar mancher gut bevolkerten Kolonie liWt sicb 
dieses aber heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. 
Da und dort hat ein Jager ein Parchen ausgesetzt, 
das, nachdem es meist eine gute Streckeabgewandert 
ist, sich se.Ghaft machte und im Laufe der Zeit eine 
reiche Nachkommenrschaft entwickelte. Wann dieser 
Einsatz erfolgte und woher die verwendeten Tiere 
stammen, la.Gt sich wohl nur mehr in seltenen Fallen 
ermitteln. Dazu kommt noch, da.G Murmeltiere manch
mal aus eigenem Antriebe recht weite Wanderungen 
unternehmen. 

In der Regel halt en ,sich die Murmeltiere stets 
oberhal'b der Waldgrenze, ja mei,st sogar noch tiber 
dem Kleinstrauchgiirtel auf. Es werden aber ganz 
vereinzelt auch Ausnahmen gemeldet, so von der 
Gegend von Pontresina im Engadin, wo befahrene 
Baue sich mitten im Hochwald finden sollen. Nach 
oben steigen sie wohl selten bis zur 3000-m,Linie. Am 
meisten bevorzugen sie offenbar gerollreiche, aber 
tippig bewachsene, gut durchsonnte Hange und Kare, 
in denen ein, wenn auch manchmal ,sparlich flie.Gen
des Wasserlein rauscht. Demzufolge ist ihnen auch 
eine Bevorzugung der Zentralalpen gegeniiber den 
Kalkzonen nicht 'abzusprechen. An solchen Pllitzen 
also errichten sie ihre Baue. 

Der Hauptbau ist der sogenannte Winterbau, der 
jedoch besser Familienbau genannt wi rd. In diesen 
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wird im Herbst eifrig Heu eingetragen, das jedenfalls 
nur als Poisterung und Kalteschutz fUr d!lJS Lager 
und nicht als Futter dienen solI. Das Gras wird von 
den Tieren mit den Zahnen gerupft und, wenn es 
ordentlich getrocknet ist, bUschelweise mit den 
Zahnen zu Bau gebracht. In diesen Bau verschlieft 
sich die ganze Familie samt der halbwUchsigen 
Jugend, die schon mehr als einmal die klaren Herbst
tage genossen hat. So versammeln sich oft 10 und 
15 Tiere in einem Bau. Es scheint Ubrigens auf 
Wahrheit zu beruhen, dall unmittelbar vor dem Ein
fahren zum Winterschlaf kranke und greisenhafte 
Familienangehorige gewaltsam getotet werden. Ahn
liehe Beobachtungen wurden ja schon mehrmals auch 
bei anderen in engster Geselligkeit lebenden Tieren 
gemacht. Der Eingang 'zum Bau wird dann mit 
Steinen, Heu und Erde sorgsam verrammelt. Den 
ganzen Winter, oft 6 bis 8 Monate, verbringen die 
Tiere darin engzusammengerollt in jenem eigen
artigen Zustand, den wir unter dem Namen Winter
sehlaf kennen. Das heillt, vom wahren "Kennen" 
sind wir noch weit entferntj 'zu viel Ratsel 'bietet 
dieser Zustand noch un-seren Physiologen. 

1st endlich der FrUhling wieder eingezogen im 
Land und hat er im Murmeltiergebiet in die ge
schlossene Schneedecke schon weite Breschen ga
schmolzen, so kommen die Tiere wiederans Sonnen
licht und nieht lange dauert es, so ist eifrigstes 
Liebestreiben im Gange. Ende April, Anfang Mai 
erfolgt meist die Paarung und 6 W ochen ,spater wer
den drei bis vier, oft aueh mehr oder weniger Junge 
geworfen. Diese bleiben im Familienverbande, bis 
sie gesehleehtsreif sind. Wann das ist, lallt sieh noeh 
nicht genau sagenj bei Bewohnern ungUnstiger La
gen, die mehr Tage im Jahr sehlafen als sie waeh 
sind, ist das vielleieht erst im fttnften Jahre der Fall. 
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"Vahrend nun die MUl'mentlmutter samt ihren 
Jungen in dem Bau bleibt, in dem sieh Winterlager 
und W ochenbett befand, wandert del' Vater weiter 
bergwiirts und bezieht hier seinen Sommersitz, den 
man zweckma.Big Wachtbau benennt. Auch alte 
Weibchen, die ihren Familienpflichten langst geniigt 
haben, besiedeln meist einen eigenen Sommerbau. 
Hier freuen sie sich des Daseins, sind aber auch stets 
auf del' Hut, und bei der geringsten Storung lassen 
sie ihren sehrillen Pfiff horen und verschwinden in 
der sicheren Hohle. Altere Tiere pfeifen tiefer als 
junge, und ganz alte fliichten oft vollkommen lautlos 
in ihren Bau. 



Systematisches Verzeichnis der im Gebiete der 
Alpen vorkommenden Wirbeltiere. 

(Etwa 275 Arten.) 
(Die Ziffern beziehen sich auf die Seitenzahlen.) 

I. 34. Fische. 
N eunaugen (1). 
Bachneunauge, Querder, 

Petromyzon Planeri 72. 

Weillfische (24). 
Karausche, Carassius vul

garis 77. 
Ellritze, Pfrille, Phoxinus 

laevis 78. 
N ase, Chondrostoma nasus 

78. 
Plotze, Leuciscus rutilus 78. 
Triotto, L. aula 78. 
Pigo, L. pigus 78. 
Nerfling, L. virgo 78. 
Perlfisch, L. Meidingeri 78. 
Stromer, Telestes Agassizii 

79. 
Dobel, Squalius cephalus 79. 
Hasel, Squ. leuciscus 79. 
Rotfeder, Scardinius ery-

throphthalmus 79. 
Brachse, Abramis brama 

79. 
GUster, Blicca bjorkna 80. 
Mairenke, Alburnus mento 

80. 

Alborelle, Alb. alborella 80. 
Laube, Alb. lucidus 80. 
Schleie, Tinca vulgaris 80. 
Griindling, Gobio fluviatilis 

80. 
Karpfen, Cyprinus carpio 77. 
Barbe, Barbus fluviatilis 

8l. 
Etschbarbe, B. plebejus 8l. 
Steinbeiller, Cobitis taenia 

8l. 
Schmerle, Cob. barbatula 8l. 
Lachsfische (5). 
Aesche, Thymallus thymal. 

Ius 76. 
Felchen, Coregonus1 76, 77. 
Huchen, Salmo hucho 75. 
Saibling, S. salvelinus 71, 73, 

74 (Abb.6). 
Forelle, Trutta fario 75. 
Hechte (1). 
Hecht, Esox lucius 72. 
Barsche (1). 
Flu1lbarsch, Perca fluvia

tills 72. 

1 Je na.ch dem, wie viel Kleinarten dieser formenreichsten 
Gruppe man anerkennen will, vermehrt sich natiirlich auch 
die eingangs angegebene Zahl der Wirbeltierarten. 
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Groppen (1). 
Groppe, Cottus gobio 73. 

I Sohellfisohe (I). 
I Rutte, Lota vulgaris 73. 

II. 14 Lurche. 
Schwanzlurche (5). 
Feuersalamander, Salaman

dra atra 82. 
Alpensalamander, S. atra 

82, 83. 
Kammolch, Molge cristata 83. 
Alpenmolch, M. alpestris 83, 

84 (Abb.7). 
Teichmolch, M. vulgaris 84, 

85 (Abb.8). 

Froschlurche (9). 
Laubfrosch, Hyla arborea 84. 

Wechselkrote, Bufo viridis 
85. 

Erdkrote, B. vulgaris 85, 86. 
Kreuzkrote, B. calamita 86. 
Felllerkrote, Alytes obste-

tricans 86. 
Bergunke, Bombinator pa

chypus 86. 
Wasserfrosch, Rana escu

lenta 87. 
Springfrosch, R. agilis 87. 
Taufrosch, R. temporaria 

87. 

III. 14 Kriechtiere. 
Eidechsen (5). 

Mauereidechse, Lacerta mu
ralls 88, 89 (Abb. 9). 

Bergeidechse, L. vivipara 
88, 89, 90 (Abb. 12). 

Zauneidechse, L. agilis 89, 
90 (Abb. 11). 

Smaragdeidechse, L. viridi8 
88, 89 (Abb. 10), 90. 

Blindschleiche, Anguis fra
gills 88. 

Schlangen (9). 

Ringelnatter, Tropidonotus 
natrix 92. 

Wtirfelnatter, Trop. tesse· 
latus 92. 

Vipernatter, Trop. viperinus 
93. 

Zornnatter, Zamenis ge
.. monenl(!is 92. 
Askulapnatter, Coluber lon-

gissimus 91. 
Glattnatter, Coronella au

striaca und girondica 93. 
Kreuzotter, Vipera berus 95 

(Abb. 15), 96. 
Schildviper, Vip. aspis 93 

(Abb. 13), 94. 
Sandviper, Vip. ammodytes 

93 (Abb. 14), 94. 

IV. 149 Vogel. 
(Es werden nur regelmaBige Brutvogel beruoksiohtigt.) 

Taucher (2). Reiher und Storche (4). 
Haubentauoher, Podiceps Fischreiher, Ardea cinerea 

cristatus 107. 107. 
Zwergtaucher, Pod. ruficol- Zwergrohrdommel, Ixobry-

lis 107. chus minutus 107. 
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GroBe Rohrdommel, Botau· 
rus stellaria 108. 

Storch, Ciconia ciconia 107. i 
Enten (2). 
Stockente, .Anas platyrhyn. 

cha 108. 
Gansesager, Mergus mer· 

ganser 108. 
Raubvogel (9). 
Steinadler, .Aquila chrysae. 

tos 1I0, 149-154. 
Mausebussard, Buteo buteo 

109 (.Abb. 16c), 1I0. 
Habicht, .Accipiter gentilis 

lII. 
Sperber, .Acc. nisus 109 

(.Abb. 16b), 11l. 
Wespenbussard, Pernia api. 

vorus 109 (.Abb. 16d), 110. 
Wanderfalk, Falco peregri. 

nus 112. 
Baumfalk, F. subbuteo 112. 
Zwergfalk, F. columbarius 

113. 
Turmfalk, F. tinnunculus 

109 (.Abb. 160.), 111, 112. 

H iihner (7). 
Schneehuhn, Lagopus mutus 

113, 154-160. 
Spielhuhn, Lyrurus tetrix 

105, 113 . 
.Auerhuhn, Tetrao urogallus 

113, 114. 
Haselhuhn, Tetrastes bona. 

sia 114. 
Steinhuhn, .Alectoria graeca 

1I3, 154-160 (.Abb. 26). 
Rebhuhn, Perdix perdix 115. 
Wachtel, Coturnix coturnix 

115. 
Wasserh iihner (2). 
Wachtelkonig, Crexcrex 115. 

GriinfiiBiges Teichhuhn, 
Gallinula chloropus 115. 

Regenpfeifer und Mo. 
ven (6). 

Mornellregenpfeifer, Chara· 
drius morinellus 1I6. 

FluBuferlaufer, Tringa hy. 
poleucos 116. 

Schnepfe, Scolopax rusti· 
cola 116. 

Trauerseeschwalbe, Chlido· 
nias nigra 1I6. 

FluB·Seeschwalbe, Sterna 
hirundo 116. 

Lachmowe, Larus ridibun· 
dus 116. 

Tauben (3). 
Hohltaube, Columba oenas 

117. 
Ringeltaube, Col. palumbus 

117. 
Turteltaube, Streptopelia 

turtur 117. 

Kuckuck, Raken und 
ahnliche (6). 

Kuckuck, Cuculus canorus 
118. 

Eiavogel, .Alcedo atthis 118 
(.Abb. 18). 

Wiedehopf, Upupaepops 118. 
Ziegenmelker, Caprimulgus 

europaeus 119 . 
.Alpensegler, .Apus melba 

118, 160-164. 
Mauersegler, .Apus apus 1I9. 
Eulen (9). 
Uhu, Bubo bubo 119, 120. 
Zwergohreule, Otus scops 

120. 
Waldohreule, .Asio otus 121. 
RahnfuBkauz, .Aegolius teng· 

malmi 122, 123. 
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Steinkauz, Athene nootua 
122. 

Sperlingskauz, Glauoidium 
passerinum 119, 120, 121. 

Uralkauz, Strix uralensis 
121, 122. 

Waldkauz, Strix aluco 121. 
Schleiereule, Tyto alba 122. 

Spechte (9). 
Griiuspecht, Picus viridis 

125. 
Grauspecht, Picus canus 

125. 
GroBer Buntspecht, Dryo

bates major 125. 
Weillriickenspecht, Dr. leu

cotos 125. 
Kleiner Buntspecht. Dr. mi

nor 125. 
Mittlerer Buntspecht, Dr. 

medius 125. 
Dreizehenspecht, Picoides 

tridactylus 125. 
Sohwarzspeoht, Dryocopus 

martius 125. 
Wendehals, Jynx torquilla 

125, 126. 
Singvogel (89). 
4 Schwalben. 
Rauchschwalbe, Hirundo 

rustica 126. 
Mehlschwalbe. Delichon ur

bica 126. 
Uferschwalbe. Riparia ri

paria 126. 
Felsensohwalbe. Riparia ru

pestris 127. 

2 Zaunkonige. 
Zaunkonig. Troglodytes tro

glodytes 127. 
Wasseramsel, Cinclus cin. 

clus 127 (Abb. 19). 

2 Braunellen. 
Fliievogel. Prunella collaris 

128, 164--165. 
Heckenbraunelle. Pr. modu

laris 128. 

28 Sanger und Drosseln. 
Grauer Fliegenschnapper. 

Muscicapa striata 128. 
Trauerfliegenschnapper, M. 

hypoleuca 128. 
Zwergfliegenschnapper. M. 

parva 128. 
Weidenlaubsanger. Phyllos. 

copus collybita 129. 
Fitislaubsanger. Ph. trochi

Ius 129. 
Ber~laubsanger. Ph. Bonel

Iii 129. 
Waldlaubsanger. Ph. sibi

lator 129. 
Drosselrohrsanger. Acroce· 

phalus arundinaceus 130. 
Teichrohrsanger. Acr. scir· 

paceus 130. 
Sumpfrohrsanger, Acr. pa· 

lustris 130. 
Schilfrohrsanger. Acr. schoe· 

nobaenus 130. 
Gartenspotter. Hippolais ic· 

terina 130, 131. 
Gartengrasmiicke, Sylvia 

borin 132. 
Schwarzplattchen, S. atri· 

capilla 131. 
Dorngrasmiicke, S. commu· 

nis 131. 
Zaungrasmiioke, S. curruca 

131, 132. 
Wachholderdrossel, Turdus 

pilaris 133. 
Misteldrossel, T. visoivorus 

133. 
Singdrossel, T. philomelos 

133. 
] 6' 
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Ringdrossel, T. torquatus 
132. 

Schwarzdrossel, T. merula 
132. 

Steinrotel, Monticola saxa
tills 133. 

Steinschmatzer, Oenanthe 
oenanthe 133. 

Braunkehlchen, Saxicola 
rubetra 134. 

Gartenrotschwanz, Phoeni
. curus phoenicurus 134. 

Hausrotschwanz, Ph. ochru
ros 134. 

N achtigall, Luscinia mega
rhynchos 134. 

Rotkehlchen, Erithacus ru
becula 134. 

2 Wurger. 
Raubwftrger, Lanius excu-

bitor 135. 
Dorndreher, L. collurio 135. 
9 Meisen. 
Kohlmeise, Parus major 135. 
Blaumeise, P. caeruleus 135. 
Tannenmeise, P. ater 136 

(.Abb. 20). 
Haubenmeise, P. cristatus 

136. 
Sumpfmeise, P. palustris 

136. 
Weidenmeise, P. atricapillus 

136, 137. 
Schwanzmeise, .Aegithalos 

caudatus 137. 
Wintergoldhahnchen, Re-

gulusregulus 137 (.Abb.21). 
Sommergoldhahnchen, R. 

ignicapiUus 137 (.Abb. 21). 

4 Kleiber und Baum
laufer. 

Kleiber, Sitta europaea 139 
(.Abb. 23). 

Waldbaumlaufer, Certhia 
familiaris 138 (.Abb.22), 
139. 

Gartenbaumlaufer, C. bra
chydactyla 138 (.Abb. 22), 
139. 

Mauerlaufer, Tichodroma 
muraria 139, 165-169. 

6 Stelzen. 
Baumpieper, .Anthus trivia· 

lis 140 . 
Wiesenpieper, .A. pratensis 

140. 
Wasser- oder Bergpieper, .A. 

spinoletta 140, 169-173. 
Gelbe Bachstelze, Motacilla 

£lava 141. 
Graue Bachstelze, M. cine

rea 141. 
WeiBe Bachstelze, M. alba 

140. 
3 Lerchen. 
Haubenlerche, Galerida cri

stata 141. 
Heidelerche, Lullula arborea 

141. 
Feldlerche, Mauda arvensis 

141. 

20 Finkenartige. 
KernbeiBer, Coccothraustes 

coccothraustes 142. 
GrUnling, Chloris chloris 142. 
Stieglitz, Carduelis carduelis 

143. 
Zeisig, C. spinus 143. 
Bluthanfling, C. cannabin a 

143. 
Leinzeisig, C. linaria 144. 
Zitronzeisig, C. citrinella 

144. 
Girlitz, Serinus can aria 142. 
Gimpel, Pyrrhula pyrrhula 

145. 
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Fichtenkreuzschnabel, Loxia 
curvirostra 144 (Abb. 24), 
145. 

Kiefernkreuzschnabel. L. 
pityopsittacus 144 (Abb. 
24), 145. 

Buchfink, Fringilla coelebs 
145. 

Schneefink, Montifringilla 
nivalis 145, 173-174. 

SteinsJ?erling, Petronia pe
troma 146. 

Haussperling, Passer dome
sticus 146 (Abb. 25). 

Rotkopfsperling, P. italiae 
146. 

Feldsperling, P. montanus 
146 (Abb. 25). 

Goldammer, Emberiza ci
trinella 147. 

Rohrammer, Emb. schoe
niclus 147. 

Zippammer, Emb. cia 147. 

1 Star. 
Star, Sturnus vulgaris 147. 

9 Raben. 
Kolkrabe, Corvus corax 147, 

174-177. 
Nebelkrahe, Corvo cornix 

149. 
Rabenkrahe, Corvo corone 

149. 
Dohle, Coloeus monedula 

148. 
Elster, Pica pica 148. 
Tannenhaher, N ucifraga 

caryocatactes 148. 
Eichelhaher, Garrulus glan

darius 148. 
Alpendohle, Pyrrhocorax 

graculus 147, 177-181 
(Abb.27). 

Alpenkrahe, Pyrrh. pyrrho-
corax 147, 177-181 
(Abb.27). 

V. 64 Siiugetiere. 

Insektenfresser (9). Fledermause (17). 
Igel, Erinaceus europaeus 

190 (Abb. 28, 12), 193. 
Maulwurf, Talpa europaea 

193. 
Feldspitzmaus, Crocidura 

leucodon 195. 
Hausspitzmaus, Croc. russu

la 194, 195. 
Wasserspitzmaus, Neomys 

fodiens 195. 
- N. Milleri 195. 
Alpenspitzmaus, Sorex al

pinus 196. 
Zwergspitzmaus, S. minutus 

196. 
·Waldspitzmaus, S. araneus 

196. 

GroBe Hufeisennase, Rhi
nolophus ferrum-equinum 
196. 

Kleine Hufeisennase, Rhin. 
hipposideros 196. 

Mopsfledermaus, Barbastella 
barbastellus 198. 

Ohrenfledermaus, Plecotus 
auritus 201, 202. 

Alpenfledermaus, Pipistrel
Ius Savii 200. 

WeiBrandfledermaus, Pip. 
Kuhlii 199. 

Rauhhautige Fl., Pip. Na
thusii 199, 200. 

Zwergfledermaus, Pip. pipi
strellus 199. 
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Rauharmige Fl., Nyctalus 
Leisleri 199. 

Speckmaus, Nyct. noctula 
198. 

Nordische Fl., Eptesicus Nil
soni 200. 

Spatfliegende Fl., Ept. sero
tinus 200, 201. 

Zweifarbige Fl., Vespertilio 
murinus 201. 

Mauseohr, Myotis myotis 202. 
Gefranste Fl., M. N attereri 

202. 
Bartfledermaus, M. mysta

cinus 202, 203. 
Wasserfledermaus, M. Dau-

bentoni 203. 
Raubtiere (10). 
Bar, Ursus arctos 187, 203. 
Fischotter, Lutra lutra 190 

(Abb. 28, 7), 204. 
Dachs, Meles meles 190 

(Abb. 28, 6), 203. 
Edelmarder, Martes martes 

190 (Abb. 28, 8), 204, 205. 
Steinmarder, M. foina 190 

(Abb. 28, 9), 204. 
Hermelin, Mustela erminea 

190 (Abb. 28, 11), 205. 
Kleines Wiesel, M. nivalis 

205, 206. 
lItis, Putorius putorius 190 

(Abb. 28, 10), 205. 
Fuchs, Vulpes vulpes 190 

(Abb. 28, 3, 4), 203. 
Wildkatze, Felis silvestris 

186, 203. 

N agetiere (23). 
Eichhornchen, Sciurns vul

garis 190 (Abb. 28, 1),206. 
Murmeltier, Marmota mar

mota 206, 233. 

Gartenschlafer, 
quercinus 206. 

Eliomys 

Haselmaus, Muscardinus 
avellanarius 206. 

Tiroler Baumschlafer, Dy
romys nitedula 207. 

Siebenschlafer, Glis glis 207. 
Wanderratte, Epiroys nor

vegicus 208. 
Hausratte, Ep. rattus 208. 
Hausmaus, Mus musculus 

208. 
Waldmaus, Apodemus syl

vaticus 208, 209. 
Bisamratte, Fiber zibethi

cus 212. 
Rotelmaus, Evotomys gla

reolus 210. 
Schneemaus, Microtus ni

valis 210, 230-233. 
Erdmaus, Micr. agrestis 211. 
Feldmaus, Micr. arvalis 210, 

211. 
Schermaus, Arvicola scher-

man 194, 211. 
5 Kurzohrerdmause: 
Pitymys subterraneus 212. 
Pitymys Kupelwieseri 212. 
Pitymys incertoides 212. 
Pitymys Fatioi 212. 
Pitymys druentius 212. 
Schneehase, Lepus timidus 

213, 226-230. 
Feldhase, L. europaeus 213. 

H uftiere (5). 
Wildschwein, Sus scrofa 184. 
Steinbock, Capra ibex 187. 
Gemse, Rupicapra rupicapra 

214-226. 
Hirsch, Cervus elaphus 214. 
Reh, Capreolus capreolus 

214. 
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All e n sche Proportionsregel 

43. 
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Ausstrahlung 24. 
Ausstrahlungsschutz 42. 

benthonisch 70. 
Bergmannsche GroBen. 

regel 43. 
Blut 30. 
Bodentemperatur 19. 
Boreal 182. 

Chionobionten 11. 

Diluvium 57. 
Drachenhohle 64. 
Drachenloch 65. 

Eiszeit 57. 
Entwicklungsverzogerung 

41. 
Erwachungstemperatur 42. 
eualpin 11. 
eurytherm 12. 
euryzon 11. 
Ewigschneegebiet 10. 
Exkremente 189-193 

(Abb.29). 
Exkretion 31. 
Exposition 7, 19. 

Fahrten 190 (Abb. 28). 
Farbstoffhaushalt 33, 36. 
Felsenvogel 97, 104. 
Feuchtigkeit 35. 
Fliigelverkiirzung 50. 
FluBregionen 69. 
Fohn 25. 
Frost 36. 

Gebirgsbildung 51. 
Geschichte 51-69, 182 bis 

188. 
Gewolle 192, 193. 
Glazialrelikt 68. 
G logersche Farbungsregel 

38. 

Haarkleid 42, 43. 
Helligkeitsstrahlung 22. 
Herkunft alpiner Tiere 55. 
Hessesche Regel 44. 
Himmelslage 7, 19. 
Hochgebirgsverdunkelung 

33, 39. 
Hohenstufen 1. 
Hottinger Breccie 62. 
Hyperizismus 32. 
Hypochionen 46. 

Interglazial 58, 61. 

Kalteseen 18. 
Klima 12. 
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K iimmerformen der Fische 
71. 

Lebendgebaren 42. 
Licht 21, 39. 
Lichterkrankungen 32. 
Losung 189-193 (Abb. 29). 
Luftdruck 15. 

Massenerhebung 7. 
Melanismus 33, 39. 
Mensch, erstes Auftreten 

65. 
Milch 31. 

N acheiszeit 182, 183. 
nektonisch 70. 
Niederschlag 26. 
Nivalstufe s. Ewigschneege. 

biet 10. 
Nunataq 60. 

Okologie 29. 
Oeningen 52. 

Pelz 42, 43. 
Pfahlbauzeit 184. 
Pianico-Sellere 62. 
Pigmentierung 33, 36. 
Pliozan 56. 

Regenmenge 27. 

Sauerstoff 29. 
Schneegrenze 10. 
Schneetemperatur 45. 

Schrifttum 12, 29, 51, 68, 
81, 88, 96, 193. 

Sonnenscheindauer 23. 
Sonnenstrahlung 2]. 
Stenotherm 12. 
Stenozon 11. 
Strahlung 21. 
Stromgebiete 69. 
Subatlantikum 183. 
Sub-Boreal 183. 

Talphanomen 8. 
Temperatur 16, 33, 40. 
Temperaturperioden 19. 
Temperaturumkehrung 18. 
Tertiar 51. 
TischoferhOhle 63. 
Tundra 67. 
tychoalpin 11. 

Ultrastrahlung 25. 
u1traviolette Hohenstrah-

lung 23. 

van t'Hoffsche Regel 40. 
Viviparie 42. 

Warme 16, 33, 40. 
Waldgrenze 7. 
Wandern 45. 
Wetterwarten 13. 
Wildkirchli 64. 
Wind 25, 49. 
Winterschlaf 46. 

xenoalpin 11. 



Namenverzeichnis der Tiere. 
(Alphabetisch geordnet.) 

Aalet 79. 
!bendsegler 198, 199. 
Asche 69, 76. 
Askulapschlange 91, 92. 
Aitel 79. 
Alborella 80. 
Alpenammer 67. 
Alpenbraunelle 128, 164 bis 

165. 
Alpendohle 56, 65, 147, 177 

bis 181 (Abb. 27). 
Alpenfledermaus 200. 
Alpenkriihe 147, 177-181 

(Abb.27). 
Alpenlerche 67. 
Alpenmeise 136. 
Alpenmolch 83, 84 (Abb. 7). 
Alpensalamander 11, 41, 82. 
Alpensegler 118, 160-164. 
Alpenspitzmaus 196. 
Alpensteinbock 11, 64, 65, 

68, 184, 187-189, 214. 
Ammern 147. 
Amsel 132. 
Andrias Schenchzeri 52. 
Apollo II. 
Araschnia 35. 
Auerhuhn 67, 113, II4. 
Auerochse 184, 185. 

Bachneunauge 71, 72. 
Bachsaibling 73. 
Bachstelze 140. 

Bar 184. 
Barbe 77, 81. 
Barbia 81. 
Barsch 72. 
Bartfledermaus 202, 203. 
Bartgeier 11, 103, 104. 
Baumfalk II2 
Baumlaufer 138 (Abb. 22), 

139. 
Baumpieper 140. 
Baumschlafer 207. 
Bekassine II7. 
Belchen 76, 77. 
Bembidion (Laufkafer) 33, 

34, 35. 
Bergeidechse 11, 34, 42, 67, 

88, 90 (Abb. 12). 
Bergflatterer 200. 
Berglaubvogel 129. 
Bergmolch 83, 84 (Abb.7). 
Bergpieper 56, 140, 169 bis 

173. 
Beutelratten 53. 
Biber 184, 186, 206. 
Bilche 206, 207. 
Birkenzeisig 144. 
Bisamratte 212, 213. 
Bison bonasus 184, 185. 
Blaumeise 135, 136. 
Blei 69, 79. 
Blicke 80. 
Blindschleiche 88. 
Bluthiinfling 143. 
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Bos primigenins 184, 185. 
Braohse 69, 79. 
Braunelle 128. 
Braunkehlchen 134. 
Buohfink 145. 
Buntspechte 124, 125. 

Chionea 51. 
Chrysochraon 50. 
Chrysophanus 35. 
Coregonus 68, 70, 76, 77. 

Dachs 65, 184, 190 (Abb. 28, 
6), 191, 203. 

Decticus 50. 
Dobel 79. 
Dohle 148. 
Dorndreher 44, 135. 
Dorngrasmiicke 131. 
Dreizehenspecht 105, 124, 

125. 
Drosseln 128, 132. 
Drosselrohrsanger 129. 

Edelhirsch 65,184,191, 192, 
214. 

Edelmarder 65, 190 (Abb.28, 
8), 191, 204, 205. 

Eichelhaher 148. 
Eichenspinner 41. 
EichhOrnchen 45, 190 (Abb. 

28, 1), 206. 
Eidechsen 88-90 (Abb. 9 

bis 12). 
Eisbar 38. 
Eisvogel 118 (Abb. 18). 
Elch 64, 184, 185. 
Elefant 54, 59. 
Elritze 69, 73, 78. 
Elster 148. 
Enten 108. 
Erdkrote 85, 86. 
Erdmaus 211. 
Erdmause, kurzohrige 212. 
Erdspechte 124. 

Erlenzeisig 143. 
Eulen 119, 193. 

Felchen 68, 70, 76, 77. 
Feldhase 213. 
Feldlerche 141. 
Feldmaus 210, 211. 
Feldsperling 146 (Abb. 25). 
Feldspitzmaus 195. 
Felsenkrahen 147, 177 bis 

181 (Abb.27). 
Felsenschwalbe 126. 
Fel.Uer 86. 
Feuerfalter 35. 
Feuerkrote 86. 
Feuersalamander 82. 
Fichtenkreuzschnabel 144, 

(Abb. 24), 145. 
Finken 142-147. 
Fische 69-81. 
Fischotter 184, 190 (Abb. 28, 

7), 204. 
Fischreiher 107. 
Fitis 129. 
Fledermiiuse 196-203. 
Fliegenschnapper 128. 
Fliievogel 56, 65, 164-165. 
FluBbarbe 81. 
FluBbarsch 72. 
FluBneunauge 72. 
FluBseeschwalbe 116. 
FluBuferlaufer 116. 
Forelle 67, 69, 70, 73, 75. 
Frosche 87-88. 
Fuchs (Siiugetier) 38, 64, 

65, 67, 184, 190 (Abb. 28, 
3, 4), 192, 193, 203. 

Fuchs (Schmetterling) 11, 
36. 

Gansesager 108. 
Gangfiscn 77. 
Gartenbaumlaufer 138 

(Abb. 22), 139. 
Gartengrasmiicke 132. 
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Gartenrotschwanz 134. 
Gartenschlafer 206. 
Gartenspotter 130, 131. 
Gebirgsbachste1ze 141. 
Geburtshelferkrote 86. 
Gefranste Fledermaus 202. 
Geier 102-104. 
Gelbhalsmaus 209. 
Gemse 11, 45, 56, 64, 65, 

68, 184, 192 (Abb. 29), 213 
(Abb. 31), 214-226. 

Geronticus eremita 99 bis 
102. 

Gimpel 145. 
Girlitz 142. 
Glattnatter 93. 
Gletschermohrenfalter II, 

33. 
Goldammer 147. 
Goldfisch 77. 
Goldhahnchen 127, 137 

(Abb.21). 
Gomphocerus 50. 
Grasfrosch 11, 86, 87. 
Grasmucken 131, 132. 
Grauspecht 124, 125. 
Groppe 69, 70 (Abb. 5), 71, 

73. 
Grollohr 201, 202. 
Grlindlin 80. 
Grlinspec'tt 124, 125. 
Gr1inling 142. 
Grundel 81. 
Glister 80. 
Gypaetus barbatus 103, 104. 
Gyps fulvus 103. 

Habicht 111. 
Habichteule 121, 122. 
Hiinflin 143. . g. k 1 Hamschnir e schnecke 11. 
Hamster 207. 
Hasel 79. 
Haselhuhn 114. 
Haselmaus 206. 

Hasen 45, 192 (Abb. 29),213. 
Haubenlerche 37, 141. 
Haubenmeise 136. 
Haubenstei.f3full 107. 
Haubentaucher 107. 
Hausmaus 11, 208. 
Hausratte 208. 
Hausrotschwanz 134. 
Hausschwalbe 126. 
Haussperling 146 (Abb. 25). 
Hausspitzmaus 194. 
Hecht 53, 70, 72. 
Heckenbraunelle 128. 
Heidelerche 141. 
Hermelin 38, 65, 190 (Abb. 

28, 11), 205. 
Heuschrecken 50. 
Hirsch 65, 184, 191, 192, 

214. 
Hohlenbar 63, 65, 66, 67. 
Hollenotter 95. 
Hohltaube 117. 
Huchen 69, 75. 
Huhner 113. 
Hiihnerhabicht 111. 
Hufeisennase 196. 
Huftiere 213-214. 
Hummeln 42, 43. 
Hylobates 53. 

rgel 190 (Abb. 28, 12), 193. 
ntis 190 (Abb. 28, 10), 192, 

205. 

Juraviper 93, 94. 

Kamm-Molch 83. 
Karausche 77. 
Karpfen 71, 77. 
Kernbei.f3er 142. 
Keulenhorn 50. 
Kiefernkreuzschnabel 144 

(Abb.24), 145. 
Kilch 77. 
Kleiber 139 (Abb. 23). 
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Kohlmeise 135. 
KohlweiBling 40. 
Kolkrabe 12, 37, 98, 147, 

174-177. 
Kreuzkrote 86. 
Kreuzotter 34, 42, 67, 92, 

94, 95 (Abb. 15), 96. 
Kreuzschuabel 105, 144 

(Abb. 24), 145. 
Kriechtiere 88-96. 
Kroteu 84, 85, 86. 
Kuckuck 117, 118. 
Kupelwieserische Erdmaus 

212. 
Kupferotter 95. 
Kurzohr-Erdmaus 212. 
Kuttengeier 102, 103. 

Lachmowe 116. 
Lachs 75. 
Lammergeier 11, 103, 104. 
Lagopsis 53. 
Landkartchen 35. 
Langfliigelfledermaus 203. 
Laube 80. 
Laubfrosch 84. 
Laubsanger 129. 
Laugen 79. 
Leinfink 105. 
Leinzeisig 144. 
Lerche 141. 
Luchs 186. 
Lurche 81-88. 

Machairodon 57. 
Marzente 108. 
Mause 207-212. 
Mausebussard 109 (Abb. 16c), 

110. 
Mauseohr 202. 
Mairenke 80. 
Mammut 67. 
Marane 77. 
Marder 204. 
Mauereidechse 89 (Abb.9). 

Mauerlaufer 11, 56, 139, 165 
bis 169. 

Maulwurf 193. 
Mehlschwalbe 126. 
Meisen 135, 136, 137. 
Mensch 65. 
Merlin 113. 
Misteldrossel 133. 
Monchsgrasmiicke 131. 
Mowen 116. 
Mohrenfalter 11, 33. 
Molche 82, 83. 
Mopsfledermaus 198. 
Mornellregenpfeifer 116. 
Murmeltier 11, 31, 45, 48, 

64, 65, 68, 184, 206, 233 
bis 239 (Abb. 33). 

Nachtigall 134. 
Nachtschwalbe 119. 
Nagetiere 206--213. 
Nase 69, 78. 
N ashorn 53, 63, 67. 
Nebelkrahe 149. 
Nerfling 78. 
Neunauge 71, 72. 
Neuntoter 44, 135. 
nordische Fledermaus 200. 

Ohrenfledermaus 201, 202. 

Perlfisch 78. 
Petronia petronia 102, 146. 
Pfeifhase 53. 
Pfrille 69, 73, 78. 
Pieper 140, 169. 
Pieris callidice 40. 
Pigo 78. 
Plotze 78, 79. 
Podisma 50. 
Polarfuchs 38, 68. 

Rabenkrahe 149. 
Rakenvogel 118, 149. 
Ratten 208. 



Namenverzeichnis der Tiere. 253 

Raubtiere 203-206. 
Raubvogel 109-113. 
Raubwfirger 44, 135. 
rauharmige Fledermaus 199. 
RauhfuBkauz 122, 123. 
rauhhautige Fledermaus 199. 
Rebhuhn 115. 
Regenbogeuforelle 74. 
Regenpfeifer 116. 
Reh 184, 191, 192 (Abb. 29), 

213 (Abb. 31), 214. 
Renken 77. 
Rentier 63, 64, 67, 68. 
Riesenhirsch 67. 
Rind 31, 32. 
Ringdrossel 56, 105, 132. 
Ringelamsel 56, 105, 132. 
Ringelnatter 92, 96. 
Ringeltaube 117. 
Rotelmaus 210. 
Rohrammer 147. 
Rohrdommel 107, 108. 
Rohrsanger 129. 
Rotauge 78, 79. 
Rotfeder 78, 79. 
Rotkehlchen 134. 
Rotkopfsperling 146. 
Rotschwanzchen 11, 41. 
Rutte 73. 

Saatkrahe 149. 
Sabeltiger 57. 
Sanger 128. 
Saugetiere 181-239. 
Saibling 70, 71, 73. 
Salamander 82. 
Sandviper 93 (Abb. 14), 94. 
Savetta 78. 
Schaf 213 (Abb. 31). 
Schafstelze 140, 141. 
Schermaus 194, 211. 
Schildviper 93 (Abb. 13). 
Schilfrohrsanger 130. 
Schill 73. 
Schlafer 206, 207. 

Schlangen 90-96 (Abb. 13. 
bis 15). 

Schleie 80. 
Schleiereule 122. 
Schmerle 81. 
Schnee-Eule 38, 67. 
Schneefink 11, 12, 38, 56, 

145, 173-174. 
Schneefliege 51. 
Schneehase 38, 65, 67, 68, 

184, 192, 213, 226--230 
(Abb.32). 

Schneehuhn 38, 67, 68, 113, 
154-160. 

Schneemaus 47, 65, 68, 184, 
210, 230-232. 

Schnepfe 116. 
Schwalben 126. 
Schwalbenschwanz 36, 40. 
Schwanzmeise 137. 
Schwarzplattl 131. 
Schwarzreuter 71. 
Schwarzspecht 124, 125. 
Schwarzstorch 108. 
Seesaibling 73, 74 (Abb. 6). 
Siebenschliifer 207. 
Silberfuchs 38. 
Singdrossel 132, 133. 
Singvogel 126--149. 
Smaragdeidechse 88, 89 

(Abb. 10), 90. 
Sommergoldhahnchen 137 

(Abb.21). 
spatfliegende Fledermaus 

200, 201. 
Spechte 123-125. 
Spechtmeise 139 (Abb. 23). 
Speckmaus 198, 199. 
Sperber 109 (Abb. 16b), 111. 
Sperling 145, 146 (Abb. 25). 
Sperlingskauz 45, 119, 120, 

121. 
Spielhahn 67, 105, 113. 
Spitzmause 191, 194-196. 
Springfrosch 87. 
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Star 147. 
Steinadler 98, UO, 149 bis 

154. 
SteinbeiBer 81. 
Steinbock 11, 64, 65, 68, 

184, 187-189, 214. 
Steinhuhn 97, 98, U3, 154 

bis 160 (Abb. 26). 
Steinkauz 122. 
Steinmarder 190 (Abb. 28, 

9), 191, 204. 
Steinrotel 133. 
Steinschmatzer 41, 133, 134. 
Steinsperling 102, 146. 
Stieglitz 143. 
Stockente 108. 
Storch 107. 
Stromer 79. 
Sumpfmeise 37, 136. 
Sumpfrohrsanger 130. 

Tagpfauenauge 36. 
Tannenhi:i.her 105, 148. 
Tannenmeise 136 (Abb. 20). 
Tauben 112 (Abb. 17, 4), 117. 
Taucher 107. 
Taufrosoh 67, 86, 87. 
Teichfrosch 87. 
Teichhubn, grftnfiilliges U5. 
Teichmolch 84, 85 (Abb. 8). 
Teichrohrsanger 130. 
Tigerfisch 75. 
Trauerfliegenschnapper 128. 
Trauerseeschwalbe 116. 
Triotto 78. 
Turmfalk 109 (Abb.16a), 

Ill. 
Turmsegler 119. 
Turteltaube 117. 

Uferschwalbe 126, 127. 
Uhu 105, 119, 120. 
Unken 86. 
Uralkauz 121, 122. 
Ursus spelaus 63, 65, 66, 67. 

Vairone 79. 
Viper 93. 
Vipernatter 93. 

Wachholderdrossel 133. 
Wachtel 115. 
Wachtelkonig U5. 
Waldbaumlaufer 138 (Abb. 

22), 139. 
Waldkauz 121. 
Waldlaubvogel 129. 
Waldmaus U, 208, 209. 
Waldohreule 121. 
Waldrapp 99-102, 108. 
Waldstorch 108. 
Waldspitzmaus 196. 
Waldwiihlmaus 210. 
Wanderfalk 112. 
Wanderratte 208. 
WarzenbeiBer 50. 
Wasseramsel 127 (Abb. 19). 
Wasserfledermaus 203. 
Wasserfrosch 87. 
Wasserhiihner U5. 
Wasserpieper 56, 140, 169 

bis 173. 
Wasserratte 211. 
Wasserspitzmaus 195. 
Wechselkrote 85. 
Weidenlaubvogel 129. 
Weidenmeise 136, 137. 
WeiBfische 77. 
WeiBkopfgeier 102, 103. 
Weillrandfledermaus 199. 
WeiBrftckenspecht 124, 125. 
Wendehals 125, 126. 
Wespenbussard 109 (Abb. 

16d), 110. 
WettsteinischeErdmaus 212. 
Wiedehopf 1I8. 
Wiesel 190 (Abb. 28,11).205, 

206. 
Wiesenpieper 140. 
Wiesenralle lIS. 
Wiesensohmi:i.tzer 134. 
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Wildkatze 184, 186. 
Wildschwein 184, 185, 213. 
Wintergoldhahnchen 137 

(Abb.21). 
Wisent 184, 185. 
Wolf 64,65,67, 184, 187. 
Wiihlmause 208, 209-212. 
Wu.rfelnatter 92. 
Wu.rger, rotruckiger 135. 

Zahnspinner 40. 
Zander 72, 73. 
Zauneidechse 89, 90 (Abb. 

ll). 
Zaungrasmucke 131. 
ZaunkOnig 37, 45, 127. 

Zeisig 143. 
Ziege 213 (Abb. 31). 
Ziegenmelker 119. 
Ziesel 67. 
Zippammer 147. 
Zitronenzeisig 144. 
Zornnatter 92. 
zweifarbige Fledermaus 201. 
Zwergfalk 113. 
Zwergfledermaus 199. 
Zwergfliegenschnapper 128. 
Zwergohreule 120. 
Zwergreiher 107. 
Zwergrohrdommel 107. 
Zwergspitzmaus 196. 
Zwergtaucher 107. 
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