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Aus dem Vorwort zur ersten Aufiage. 
Ein Buch, welches in knappster Fassung eine Be

stimmung der Vogel in freier Natur (nicht im Museum!) 
ermoglicht, hat bisher in der ganzen ornithologischen 
Literatur noch keine restlose Verwirklichung erfahren. 
An Ansatzen fehlte es wohl nicht, aber ein Buch, welches 
auf okologischer Grundlage, zugleich systematisch aus
fuhrlich orientiert, eine Bestimmung nach feldornitho
logischen Kennzeichen durchfuhrt, ist heute dringend not
wendig. 

Die Bestimmung erfolgt nach Kennzeichen, die fur 
den Freilandbeobachter genau so entscheidend sind, wie 
die Balgkennzeichen (z. B. Flugellange, Tarsusstruktur, 
Form des Nasenlochs usw.) fiir den Balgornithologen. 
Wenn nur einige wenige von den angegebenen Kennzei
chen bei dem fraglichen Vogel vorgefunden werden, so 
kann mit hochster Wahrscheinlichkeit, meist sogarmit 
Sicherheit der Vogel der Art oder gar der Rasse nach 
bestimmt werden. 

Das eigentliche Wesen vorliegenden Biichleins macht 
die Heranziehung der iJkologie in den Dienst der Bestim
mung aus. Innerhalb eines bestimmten Biotops ist stets 
nur eine beschrankte Anzahl von Vogeln anzutreffen; es 
fallen also eine Reihe Arten fiir die Bestimmung von 
vornherein aus. Dieses Ausleseprinzip erleichtert auBer
ordentlich die Ubersicht und laBt ein Bestimmen inner
halb . einer Vogelgemeinschaft in einem bestimmten Bio
top wohl meistenteils erfolgreich werden. Zugleich aber 
steUt das Buch auch eine Materialsammlung dar zurFrage 
der okologischen Valenz der Vogel, und die Verteilung 
der Vogel auf den Lebensraum liiBt sich hier ohne weiteres 
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ablesen. Auf soziologische Besonderheiten, wie Misch
geselligkeit, jst besonderer Wert gelegt, weil-auch hier
durch die Bestimmung oft erleichtert wird. Ais besonders 
wiinschenswert wird man wohl die zahlreichen Gegen
iiberstellungen ahnlicher Arten und Kleider begriiBen, 
weil derartige tjbersichten in der ornithologischen Lite
ratur noch recht fehlten. Durch Beriicksichtigung auch 
der sehr selten in Deutschland auftretenden Arten und 
durch Beachtung kleinster Unterschiede bei verschiede
nen Kleidern und Rassen einer Art wird auch dem Fach
mann zur feldornithologischen Weiterbildung verholfen. 
Der Anfanger wird durch leicht verstandliche und mog
lichst iibersichtliche Darstellung bei einigem guten Willen 
sich gut durchfinden durch den auf den ersten Blick so 
hoffnungslos groB erscheinenden Wirrwarr. Selbstver
standlich istes bei einzelnen Gruppen (besonders bei den 
Waldvogeln) schwerer, okologisch abzugrenzen, als bei 
Wasservogeln; trotzdem ist nach Moglichkeit j ede Art 
beriicksichtigt, die sich irgendwie im betreffenden Gebiet 
zeigen konnte. 

Wenn das vorliegende Buch wirklich eine Liicke in 
der ornithologischen Literatur ausfiillt und etwas Neues 
und Fortschrittliches bringt, und wenn sich Anfanger wie 
schon kenntnisreichere Feldornithologen dieses Buches 
zum Kennenlernen der Vogel oder zum Auseinanderhalten 
schwieriger Arten oder Kleider bedienen, so ware dies 
dem Verfasser eine groBe Freude . ., . ~; 

Got tin g en, Herbst 1933. 
Heinrich Frieling. 

Vorwort zur zweiten Anflage. 
Die Neuauflage des Exkursionsbuches muBteverschie

dene groJlere und kleinere Anderungen erfahren, damit das 
Biichlein auf dem heutigen Wissensstand bleibe und eine 
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noch groBere Sicherheit ftir das Bestimmen und Ausein
anderhalten der Vogel bieten moge, als es in der ersten 
Auflage moglich war. Viele Vogelgruppen, so die Sing
vogel, Mowen und Enten erfuhren eine Umgestaltung. Auf 
die Merkmale der verschiedenen Kleider einer Art wurde 
mehr Wert gelegt, und die Angaben iiber das Vorkommen 
muBten einer Durchsicht unterzogen werden. Einige sehr 
seltene Arten fanden eine - wenigstens kurze - Wiirdi
gung, nicht nur, weil durch die Behandlung der Irrgaste 
die Bestimmung der haufigeren Vogel erst vollig gesichert 
werden kann, sondern weil auch zur Beobachtung solcher 
Seltenheiten angeregt werden soIl. Es wurden aufgenom
men: mehrere asiatische Drosseln, Striemenschwirl, 
Kappenammer, Kragenente, Schwarzkopfmowe, WeiB
fliigel- und WeiBbartseeschwalbe, Paradiesseeschwalbe, 
Terekwasserlaufer, Brachschwa.lbe, Diinnschnabelbrach
vogel, Stelzenlaufer, Dickschna.bellumme und Zwerg
scharbe. GBstrichen wurde die Blaumerle, die seit langem 
nicht mehr in Deutschland nachgewiesen ist und die 
Schneegans. Um den Umfang nicht anschwellen zu lassen, 
muBte der Text haufig wesentlich verkiirzt werden. Vier 
Abbildungen fielen weg, um wichtigeren Erlauterungs
figuren Platz zu machen. Der oft ausgesprochene Wunsch, 
dem Buch mehr Bilder beizugeben, kann deshalb nicht 
beriicksichtigt werden, weil absichtlich (um den Preis 
niedrig zu halten) nur das abgebildet werden soIl, was sich 
schlecht beschreiben lii.Bt (also Formtypen usw.) und weil 
ein Bilderwerk nur dann Sinn hatte, wenn alle Vogel in 
allen Kleidern (bunt!) dargestellt waren. Eine Auswahl 
von Ganzbildern verleitet den Anfanger nur zu leicht zum 
Bestimmen nach dem Bild, was aber weder den Blick 
schult, noch eine Fehlbestimmung ausschlieBt. 

Der systematische Anhang wurde nach der neuesten 
Nomenklatur umgeandert. AIle Vogel, die wenigstens ein 
paarmal in Deutschland beobachtet werden konnten (von 
den Einzelfallen, auf Helgoland z. B. abgesehen), fanden 
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Aufnahme. Die Kennzeichnung der Stand-, Strich- und 
Zugvogel wurde durch viele, neuere Beringungsergebnisse 
insofern hinfiillig, als sich ja auch sog. "Standvogel" 
weite Reisen leisten. Es wurden nunmehr bloB die aus
gesprochenen Zugvogel kenntlich gemacht, also die Arten, 
die man wahrend des Winters nicht bei uns trifft. - 1m 
ubrigen wird der Leser fast auf jeder Seite kleine Ver
anderungen - wie ich hoffe, Verbesserungen - finden 
konnen, die dazu beitragen mogen, das Ansprechen der 
Vogel in freier Natur, das doch die unumgangliche Grund
lage jedes sich wissenschaftlich oder liebhaberisch mit der 
Vogelwelt beschaftigenden Menschen sein muB, weiterhin 
zu erleichtern. 

Ohne die zahlreichen freundlichen Zuschriften und 
Winke vieler Ornithologen, ware die Verbesserung nicht 
so weitgehend moglich gewesen. Wenn ich auch nicht 
alle Wiinsche beriicksichtigen konnte, so HeBen sich doch 
die meisten in irgendeiner Form erfiillen. Mit ganz be
sonderem Dank gedenke ich der selbstlosen Hilfe meines 
Freundes Rudolf Berndt. WertvoHe Ratschlage konn
ten mir weiterhin vor aHem zuteil werden lassen die 
Herren R. Kuhk, F. Murr, Dr. G. Niethammer, 
F. Tischler sowie mein Bruder Fritz Frieling. Ihnen 
allen meinen schOnsten Dank! GroBen Dank schulde ich 
der stets zuvorkomIl\enden und hilfreichen Verlags
buchhandlung Julius Springer. 

Moge die neue Auflage zu den ersten noch weitere 
Freunde finden! 

Miinchen, Herbst 1936. 

Heinrich FrieJing. 
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Abkiirzungen und Zeichen. 
~ = Mannchen ~ = Weibchen. 
ad. = adultus = alt. Ausgefarbter, geschlechtsreifer Vogel. 
juv. juvenis = im Jugendkleid; dasaufdas Nestkleidfolgende 

erste GroBgefiederkleid. 
I. II. usw. JK = Jahreskleid; d. h. das auf das juv. folgende, 

noch unausgefarbte Kleidim I., II. usw. Jahr. 
pull. = pullus = Daunenjungea bzw. Vogel im Nestkleid. 
± = mehr oder weniger. 
U-Seite, O-Seite und entsprechende Kiirzungen = Unterseite, 

Oberseite usw. 
subsp. = sUbspecies (Unterart) = Die geographisch bedingte 

Raase einer Art (species). Hinter dem wissenschaft
lichen Namen bedeutet es, daB die subspecies nicht aus
zumachen ist. 

Die wissenschaftlichen Namenl (aus griechischen und 
lateinischen Stammen bestehend) sind meist dreifach. Es bedeutet 
der erste die Gattung (genus), der z:weite die Art (species) und der 
dritte die Rasse (subspecies). Nicht aHe Vogel bilden Rassen 2, 

man benennt solche Formen binar (zweifach). - Lautet sub
species - und speciesname gleich ("Nominatform!"), so wird (bei 
3 Namen) vom Artnamen nur der Anfangsbuchstabe geschrieben, 
also z. B. Fringilla c. coelebs fiir Fringilla coelebs coelebs. 

Die Abkiirzungen hinter dem wissenschaftlichen Namen be
zeichnen den Autor, der die Art bzw. Rasse zuerst beschrieb. Z. B. 
L.= Linne, Gm.= Gmelin, Vieill.= Vieillot, Kleinschm.=Klein
schmidt, Bechst. = Bechstein, Pont. = Pontoppidan usw. Wenn 
der Autorname eingeklammert ist, so weist das' darauf hin, 
daB urspriinglich der Artname mit einem anderen Gattungs
namen verbunden war. 

1 N ach H art e r t, dem Prioritatsgesetz folgend. 
2 Natiirliche, geographische Rassen. Haustierrassen sind an

dere Dinge. 



Wie soU das Exkursionsbuch benutzt werdenl 
Zugleich einige Winke fiir den Anfanger. 

Wer ernstlich bestrebt ist, die heimische Vogelwelt 
kennenzulernen oder wer als Ornithologe beim An
sprechen irgendeiner Art Zweifel hat, der solI sich dieses 
Buches bedienen. Und zwar so: Der unbekannte Vogel 
muB, womoglich mit einem guten Feldstecher, bei guter 
Beleuchtung - und nicht zu kurze Zeit - beobachtet 
sein. Beachtet (evtl. notiert) werden miissen die unge
£ahre GroBe, die Gestalt, besonders auf£allige Farben, 
Bewegungen, Stimme u. dgl. Dann sucht man - an 
art und Stelle oder zu Haus - die passendste Gruppe 
auf und liest aufmerksam (von vorn bis hinten, nicht in 
der Mitte etwas scheinbar Giiltiges herausgreifen!) die 
V"berschriften bzw. Sammelmerkmale durch, bis man auf 
eine Charakteristik stoBt, die zu passen scheint; man 
wird dann so zu einem bestimmten Vogel hingeleitet. 
Die Seitenzahl hinter dem Vogelnamen zeigt, wo wir 
Naheres nachlesen und uns tiber die Unterschiede zu 
ahnlichen Formen orientieren kOnnen. - Der Anfanger 
kann sich auch vor der Exkursion dariiber unterrichten, 
was innerhalb seines Beobachtungsgebietes ffir die ver
schiedenen Arten fiir Merkmale zum Bestimmen heran
gezogen sind, auf die er dann im Freien zu achten hatte. 
Denn wenn er sich zum Bestimmen unwesentliche Merk
male aufschreibt, wird er schwerer zum Ziele kommen. 
- Wenn man wissen mochte, ob diese oder jene Art 
Stand- oder Zugvogel 1 ist, bediene man sich im Anhang 2 
der systematischen V"bersicht. 

1 1m Text heiBt es oft: haufiger Zugvogel o. a. Das soli 
heiBen, daB der Vogel haufig briitet, uns aber im Herbst ver
liiBt, nicht etwa, daB er nur Durchziigler ist. 

Frieling, Exkurslonsbuch, 2. Aufl. I 



2 Wie soIl da.s Exkursionsbuch benutzt werden 1 

N och einige Regeln fiir den Anfanger. 
1. Lieber an einem Tage bloB 1-3 verschiedene Vogel 

bestimmen - und dafiir in allen Stellungen um so griind
Hcher beobachten - als aIle Vogel auf einmal kennen
lernen wollen! 

2. Vor dem Studium der Meeresvogel empfiehlt sich 
erst ein Aufenthalt an einem Teich, der womoglich im 
Herbst abgelassen wird. Hier konnen die Vogel in Ruhe 
bestimmt werden; die Massen des Meeres verwirren sonst 
leicht. 

3. Geduld! Vogel nicht aus zu groBen Entfernungen 
und bei schlechter Beleuchtung ansprechen wollen. 

4. GehOrte StimmauBerungen sofort in Worte zu 
kleiden versuchen, ehe man den Eindruck nicht mehr im 
Ohr hat. 

5. Sehr erwiinscht und fiir Wasserbeobachtungen 
unentbehrlich ist ein lichtstarkes Prismenglas, am 
besten mit 6-8facher VergroBerung. Will man die 
GroBe eines Vogels bestimmen, so sehe man ihn mit 
bloBem Auge an. 

6. Wer Vogelstimmen nach Biichern kennenlernen 
will, muB erst den Vogel selbst kennenlernen. 

7. Hat man sich schon eine gewisse Kenntnis er· 
worben, dann richte man sich ein ornithologisches Tage
buch ein. Notiert werden: Wetter, Zeit und Ort und die 
gesehenen Arten, evt!. mit kurzer Erlauterung und mit 
okologischen Angaben. 

8. Mit dem Studium der Vogel in freiel' Natur fange 
man am besten im Winter an, weil dann die Formenfiille 
noch nicht so groB ist. 



1. Abteilung. 

Vogel in Ortschaften, Garten, Parks und 
Waldern. 

Abb.1. Topographie elnes Vogeis. 
1. Stirn. 2. Scheitel. 3. Hinterkopf. 4. Oenlck. 5. Ohrgegend. 6. Wange. 
7. Augenstreif. 8. "Obera.ugenstrelf. 9. Na.cken. 10. Halsseite. 11. Vorderriicken. 
12. Sohulter. 13. MitteJriicken. 14. Unterriicken. 15. Biirzel. 16. Obe1'8chwanz· 
decken. 17. SchwanzauBenfedern. 18. Unte1'8chwanzdecken. 19. Lanf. 
20. Unterschenkel. 21. Bauch: 22. Brust. 23. Kropfband. 24. Kahle. 25. Bart· 
strelf. 26. Klnn. 27. Ziigel. I. Handschwlngen. II. Armschwlngen. III. Hand· 
decken. IV. Gr. Fliigeldecken. V. Mitt!. Fliigeldecken. VI. Kl. Fliigeldccken. 

VII. Daumenfliigel (Alula). 

1* 



4 Vogel in Ortscha.ften, Garten, Pa.rks und Wiildern. 

Die Vogel, die die Baumregion bewohnen und die 
sich in der Nahe menschlicher Siedlungen seBhaft1 ge
macht haben, treten uns in einer fast unubersehbaren 
Artenfulle entgegen. Hauptsachlich stellen folgende 
Ordnungen fur diesen Lebensraum ihre Vertreter: Sing
vogel, Rakenvogel, Spechte, Eulen, Raubvogel, Tauben 
und Hiihner. 

A. Singvogel und Rakenartige. 
Rabenvogel. . ., I, S. 4 Grasmiicken . . VIII, S. 27 
Star und Pirol . . II, S. 6 Drosseln und Erd-
Finkenvogel . . . III, S. 7 sanger. . " IX, S. 28 
Lerchen, Piepsr, Heckenbraunelle 

Stelzen . . . . IV, S. 14 und Zaunkonig X, S. 34 
Meisenartige . ., V, S. 15 Schwalben, Segler 
Wiirger, Seiden- und Ziegen-

schwanz und Flie- melker . " XI, S. 34 
genschna:pper. . VI, S. 20 Wiedehopf, Kuk. 

Laubsiinger und kuck und Rake XII, S. 36 
Rohrsanger .. VII, S. 23 

I. Rabenvogel. 
Kolkrabe, Corvus c. corax L. 
Kennzeichen: Dber BussardgroBe; schwarz glan

zend, klobiger Schnabel, Raubvogelflug, stark abgerun
detes Schwanzende. - AhnIiche: Krahen sind kleiner 
und. fliegen nicht so raubvogelartig, kiirzere Fliigel, 
Schwanz gerade abgeschnitten oder sanft gerundet. -
Stimme: krlong, krrr, rab u. a. - Bemerkungen: 
selten; haufiger noch in Schleswig-Holstein und im 
Alpengebiet. 

Die drei Kriihen sind unter sich und von der kleineren 
Dohle folgendermaBen zu unterscheiden, s. Tab. S. 5. 

Im Flug unterscheidet sich die Dohle von den Krahen 
dadurch, daB sie hastiger, taubenartiger fliegt. 

1 Hier handelt es sich entweder um urspriingliche Busch. 
Steppenbewohner (Spatz) oder Felsbriiter (RotBchwanz, Segler, 
Turmfalk), die dem Menschen gefolgt sind. 



Rabenvogel. 5 

Den schwarzen Rabenvogeln stehen die bunten gegen
fiber. Unverkennbar ist die Elster, Pica p. pica (L.). 

Kennzeichen: Rumpfgrolle einer Taube, metallisch 
schwarz und weill; sehr langer Schwanz; schleppender 

Art Farbung Schnabel- Nist- Vorkommen und 
wurzel weise Bemerkungen 

N ebelkriihel, grau; Flu- einzeln Als Brutvogel et-
Corvus coro- gel, Kopf wa ostl.d. Elbe; 
ne cornix L. und im Winter auch 

Schwanz in Westdeutsch-
schwarz land. 

RabenkriiheI, schwarz, einzeln etwa westl. der 
Corvus c. schwach Elbe. 
corone L. glanzend 

Saatkriihe, schwarz; bei ad. kolonie- besondersi.Nord-
Corvusf. fru- metal- weill- weise ost-Deutschland 
gilegus L. lisch grindig zahlreich bru-

glanzend tend, aber auch 
sonst, bes. auf 
dem Durchzug 
u. im Winter 
recht haufig. 

Doble, schwarz in Gebau- meist recht zahl-
Coloeus mo- mit den,Tur- reich; bes. im 
nedula sper- grauem menund Winter u. zur 
mologus Nacken2 dgl., oft Durchzugszeit 
(Vieill.) kolonie- mit Saatkrahen-

weise, schwarmcn ge-
auch mischt. - Stirn-
Baum- me: ack, jack, 
hohIen- jak u. a. 
briiter 

1 Mischlinge dieser beiden Rassen sind im Elbgebiet und in 
Osterreich haufig. Meist sind diese Tiere clann nur etwas grau am 
Bauch. 

2 Bei der ostlichen Rasse soemmeringii (Fisch.) mit deutlichen 
rahmweiBen Halsseiten vor dem Fliigelbug. 
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Flatterflug. - Stimme: rauhes, schnelles schackschack
schack. - Bemerkungen: baut ein meist iiberdachtes 
Kniippelnest. - Stellenweise seltener, meist aber recht 
haufig. 

Ebenfalls nur knapp taubengroB sind die Haher. Ihr 
Ruderflug ist flatteriger als der der Kriihen, die Fliigel 
sind breiter und runder, aber kurz. 

Kennzeichen : 

Stimme: 

Bemerkung: 

Eichelhliher 
Garrulusg.glandariusL. 

weiller Biirzel, Feder
haube; rotlich-grauer 
Rumpf. Im schwarzen 
Fliigel weiBer Spiegel 
und blau erscheinende 
Decken. 

ratschend u. krachzend. 
Ahmt fremde Stimmen 
nacho Kennzeichnend: 
Bussardschrei. 

iiberall haufig. 

Tannenhliher 
Nucifraga caryo
catactes subsp. 

von fern dunkelgrau
braun mit dunklen Flii
geln. Schwarz. Schwanz 
mit breiter weiBer End
binde. (In der Nahe 
sieht man auf dem 
dunkelbraunenRumpf
gefieder viele weille 
Tro pfenflecke). 

Das Ratschen ist hOI
zemer u. schnarrender 
als beim Eichelhaher, 
nicht so breit. 

Die Rasse N. C. caryo
catactes (L.) besitzt 
klobigeren Schnabel; 
Brutvogel in Mittelge
birgen u. in den Alpen, 
auch in OstpreuBen. -
Auf dem Durchzug er· 
scheint der schlank
schnabelige, sibirische 
Tannenhaher, N. C. rna
crorhynchus Brehm. 

II. Star und Piro!' 
Star, Sturnus v. vulgaris L. (Abb. 2, 2). 
Kennzeichen: relativ kurzer Schwanz; spitze 

Fliigel. Von fern schwarz erscheinend; prachtiger Metall-
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gJanz nur in der Niihe sichtbar. 1m Herbst stark weiB 
getropft. Juv. diister ruBbraungrau mit weiBlicher KehIe, 
gianzios. - Stare in Scharen am reiBenden, gleichmaBigen 
Flug (Fliigeibrausen!) zu erkennen. Der Trupp "exer
ziert" geschickt. Zum Insektenfang sieht man Stare oft 
schwaibenartig segein. - Ahnliche 1 : Amsel, mit Ian
gerem, gern hochgeschiagenen Schwanz, "unsicherem" 
Flug und nie metallisch gianzendem Gefieder, hiipft in 
weiten Satzen, schreitet oder "watschelt" nie wie Star. -
S ti mme: Gesang schwatzend, quietschend und knarrend; 
viele Imitationen. Beim Abfliegen: schprreh. - Be
merkungen: Nistkasten- und Baumhohlenbriiter. 

Pirol, Oriolus o. oriolus (L.). 
Kennzeichen: cr gelb mit schwarzen Fliigeln und 

z. T. schwarzem Schwanz; kurzbeinig und meist im 
Blatterwerk. ~ und juv. gelblichgriin mit dunkieren 
Fliigeln; am gespreizten Schwanz eine gelbe Endbinde 
deutlich. Spechtartiger Flug. - S timme: FlOtenruf: 
"Vogel Biilow"" diwjdlio u. ii. Gesang grasmiickenartig 
schwatzend, nur an schwiilen Sommertagen zu horen. 
Ein zweisilbiges Ratschen (rret\,); ferner hiMg, higigi usw. 
(ausgeflogene Junge!) - Bemerkungen: meist Mufiger 
Sommervogel, jedoch versteckt. Das Wiegennest Mngt 
in einer Astga bel. 

III. Finkenvogel. 
Schnabel kegelformig. Schwanz schwach gablig oder 

gerade abgeschnitten. 
1. Sperlingsahnliche (gedrungen; reI. starkschnablig. 

Ohne rote Farbung und ohne auffallige weiBe Binden. 
Hiipfender Gang). 

1 Dem jungen Star ahnelt der junge Rosenstar, Pastor roseus 
(L.), der aber heller ist und einen nicht so spitzigen, mehr amsel
artigen Schnabel besitzt. Der ad. Rosenstar ist rosa mit schwarz
glanzender Hauben-, Kopf-, Fliigel- und Schwanzfarbung. SeI
tener Irrgast aus SO. 
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Hanssperling, Passer d. domesticus (L.). 
Unterschied von r3' und ~: r3': Scheitel aschgrau, vom 

braunen Kopfseitenfeld abgesetzt, Kehle schwarz. -
~: Oberkopf einfarbig graubraun, kein Kehlfleck. -
Ahnliche: Feldspatz (s. u.); KernbeiBer mit klobigem 
Schnabel, weiBen Flugelbinden, weiBem Schwanzend
band; zicks-Rufe; Grunling (~) mit weiBlich gelbem 
FHigel- und Schwanzmal. Steinsperling trippelt; weiBe 
Tropfen am Schwanzende. 

Unterschiede der zwei Spatzenarten: 

Hausspatz Feldspatz 
Passerd. domesticus(L.) Passer m. montanus (L.) 

O-Kopf: Scheitel (nicht Kopf- O-Kopf kupferbraun 
seiten!) aschgrau (6) 
oder graubraun (<j!) 

Wange: weiBlichgrau (6) oder weiJ3 mit schwarzem 
schmutziggrau (<j!) Fleck 

Halsband: keins ein weiJ3es 

Be- an Gebauden und in un- inBaumhOhlen undNist-
merkungen: fOrmigen Baumnestern kasten briitend 

briitend (0' u. <j! gleich gefarbt). 

Griinfink oder Griinling, Chloris c. chloris (L.). 
Kennzeichen: Flugel- und Schwanzrand hellgelb 

(bei Herbstvogeln, Weibchen und in schlechter Beleuch
tung fast weiBlich erscheinend!). - r3' ad. sonst schon 
gelblich olivgrun mit grauen Decken. - r3' 1. Jk. mit 
weniger grau an den Decken und weniger gelb am Schwanz. 
- ~: Gesamtfarbe mehr braungrau - olivo ad. Herbst-r3'r3' 
ahneln etwas den ~~. Juv. gefleckt. -Ahnliche: vom 
Sperling stets durch das Gelb im Flugel und Schwanz 
unterschieden; Goldammer mit langerem Schwanz und 
braunem Burzel. - Stimme: klingelnde gfigugu-Rufe 
(gesangsbildend), gjub; rasselndes ti tschrrah ("Schwun
schen"). - Bemerkungen: In Efeu, Fichten, Obst-
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biiumen brUtend. Der GrUnling besitzt einen fledermaus
artig gaukelnden Balzflug wie der Girlitz. 

2. Der Kernbeif3er (fast starengroB, sehr klobiger 
Schnabel). 

KernbeiBer, Coccothraustes c. coccothraustes (L.). 
Kennzeichen: Schnabel! Verschieden getontes 

Braun und Grau; weiBe FIUgelbinde. Der kurze Schwanz 
ist am Ende weiB. Schwarzer Kehllatz. - ~ nicht so 
rein gefarbt (besonders das Grau im Nacken und das 
r6tliche Ockerbraun des Biirzels). - Juv. fleckig. -
Ahnliche: vom Sperling durch Riesenschnabel und 
groBe FIUgelbinde, vom Buchfink durch Kehllatz, braunen 

Buchfink oder EdeHink Bergfink 
Fringilla c. coelebs L. Fringilla montifrin-

gilla L. 

Gemeinsame im schwarzen Fliigel zwei weiBe Binden, deren 
Kennzeichen: eine (breite) nahe der Schulter ist. 

Biirzel: olivgriinlich. weiB (wie Bauch). 

Kopf 0- ad.: aschblauer, ~ u. 0- im Friihlingskleid: 
u. Rumpf juv. braunlichgrauer 0- ±schwarzer Kopf u. 0-

Kopf. - U-Seite beim Riicken. ~, Herbst-
0- ad. rotbraun bei ~ u. kleid u. juv.: gelblich-
juv. zart graubraun. brauner, dunkel ge-

schuppter Kopf u. 0-
Riicken. - U-Seite 
orange bis graugelb u. 
weill. 

Stimme: im Flug giibgiih. Ferner 
pink und fuit. Gesang: 

meist lei~es gjag oder 
queg, auch gedehntes 

Perl schlag mit aban-
derndem SchluB. ( ... 

quaik. 

tia, tiatix, ditidiu usw.) 

Be- haufigster Brutvogel. nur im Herbst, Winter 
merkungen: u. Friihlingin Deutsch-

land. Oft mit Buch-
fink gemischt. Regel-
maBig auftrc~~nd. 



10 Vogel in Ortscha.ften, Garten, Pa.rks und Waldern. 

(nicht' griinlichen) Biirzel und kurzen Schwanz unter
schieden. - Stimme: scharfes zicks und zieh. - Be
merkungen: unregelmaBig auftretend. 

3. Echte Finken (schlanker; sperlingsgroJ3; meist trip-
pelnder Gang). 

4. Kleinere Finkenvogel. 
Stieglitz oder Distelfink, Oarduelis c. carduelis (L.). 
Kennzeichen: breites gelbes Band auf schwarzem 

Fliigel. ad. mit rot-weiJ3-schwarzen Kopffarben. -
Stimme: didelit, zitwit u. a. Gesang: zwitschernd. -
Bemerkungen: Obstgartenbriiter, im Herbst gern an 
Disteln, in Trupps. Nirgends selten. 

Die Zeisige sind lebhafte, meist in Scharen er
scheinende, recht kleine Finkenvogel, die gut turnen 
konnen. Unterschiede der zwei Arten (s. Tab. S. 11). 

Der Zitronenzeisig (s. S. 225) ist weniger streifig und 
hat keinen schwarzen O_Kopf. Nacken grau. - 1m 
Schwarzwald und in den Alpen. 

Girlitz, Serinus can aria serinus (L.). 
Kennzeichen: zeisiggroJ3; meist ruhiger auf Er

hOhung (Telegraphendraht, Baum) sitzend und dabei 
singend. Balzflug fledermausartig gaukelnd (lange Fliigel), 
Biirzel zitronengelb; sehr kurzer Schnabel. Gelbe U
Seite beim 3 wenig, beim ~ stark gestrichelt. - Ahn
liche: Zeisig, bei dem sich die gelbe Fliigelbinde deut
Hcher heraushebt und der zum Teil gelben Schwanz hat. 
Der Girlitz hat nach dem zitronengelben Biirzel einen 
ziemlich einfarbigen, dunklen Schwanz. - Stimme: Ge
sang sirrend wie schlecht geoltes Rad, ununterbrochen. 
- Bemerkungen: besonders in West-, Siid- und Mittel
deutschland recht Mufiger Sommervogel; im Nordosten 
seltener, dort erst spater eingewandert. 

Die Han/linge sind stets ohne Gelb im Gefieder und 
ha ben keine auffalligen Fliigelbinden; sie sind kleiner 
als ein Sperling, aber doch groJ3er als dieZeisige. Schwanz
ende ausgeschnitten. Sie lassen sich, wenn sie in Scharen 
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fliegen, oft steil abwarts sausen. Sonst ruhige Vogel; im 
Geast oder am Boden (s. Tabelle S. 12 und Abb. 2, 3). 

Erlenzeisig Birkenzelsig 
Carduelis spinus (L.) Carduelis f. flammea(L.) 

Schnabel: spitz ausgezogen, horn- kurz kegelfOrmig, gelb 
grau. 

Kopf: d'mit schwarzer Kappe, d' mit roter Stirn, ~ mit 
~ ohne diese. schwacherem Rot. 

Gesamtein- griinlichgelb-streifig. griinlichgrau(braun)-
druck: streifig, kein Gelb; da-

fur d' rosa an der Brust. 

Burzel: gelblichgriin. wei13Iichgrau bis rosa. 

Stimme: "lustiges" dieh. dieh, 
dietl. Zwitschernder 

hastiges tschiittschitt-
schiittschatt u. ii.. (von 

Gesang mit geprelltem grOlleren Trupps). 
Endton. 

Ahnliche: evtl. Goldammer (gro- Hanfling (nie griinlich, 
ller, zimtbrauner Bur- wei13e Schwanzrander), 
zel, ruhige Haltung, Berghanfling ( ohne Rot 
langschwanzig). Gir- am Kopf, nullbraun). 
litz (kurzschnablig,kein 
Turner, ohne Schwarz 
am Kopf. Sirrender 
Gesang). 

Bemerkungen: hrutet in N adelba umen. im Winter unregelmalli-
Aullerhalb der Brutzeit ger. aber oft massenhaft 
haufig in Erlen usw.; erscheinender Gast. -
oft scharenweise. N. B. Unter den Scha-

ren gibt es auch hellere 
nordische Formen (s. 
Anhang 2). 

o. Der Karmingimpel (ein "Obergangsglied zwischen 
Hanfling und Gimpel). 

Karmingimpel, Erythrina e. erythrina (Pall.). 
Kennzeichen: etwa sperlingsgroB; Hanflingsfigur 

mit kurzem, dicken Schnabel. 3 ad.: Kopf und Brust 
karminrot, nach dem Bauch zu in weiBlich iibergehend. 
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O-Seite briiunlich. ~ I. JK., juv. (griinlich)graubraun mit 
schwacher Brustfleckung. - Ahnliche: dem J: Hanf· 
lingsJ, das aber keinen ganz roten Kopf und helle 
Schwung. und Schwanzfederriinder hat. Dem~: Spatz, 
der oberseits stark streifig ist, ungestreifte Brust und 
eine wei.Se Flugelbinde hat. Grunlings ~ hat Gelb in 

(Blut)hiinlling 
Carduelis c. canna· 

bina (L.) 

Berghiinlling 
Carduelis f. flaviro· 

stris (L.) 

Gesamtfarbung braunlich mit weiBen nuBbraun; schwache 
Binden im FliigeJ. 
Biirzel hell purpur· 
braun (en oder rost· 
gelblich (<f1 u. juv.) 

und Biirzel: Schwung. u. Schwanz
federrandern. Biirzel 
hellgrau. 

Kopf u. Brust: 

Schnabel: 

Stimme: 

Bemerkungen: 

Kopf aschgrau (6-) oder Kopf nie grau, sondern 
graubraun, Stirn u. ockerbraun. Brust 
Brust beim 6- ad. im und Seiten hell braun, 
Sommer rot. ~ u. juv. dunkelgefleckt. Kehle 
ohne Rot, unten, bes. gelblichbraun (5) oder 
juv., ge£leckt. hell rostgelblich (~). 

Igrau. 

metallisch gickernder 
Lockruf, ahnlichGriin
ling. Gesang: metal· 
liseh flotend und rauh 
zwitsehernd. 

gelb. 

Birkenzeisigartiges 
tschatttsehiittattoi, 
aueh jack.' 

Mufiger Brut- u. Durch - nordischer Durchziigler. 
zugsvogel. Briitet in AlB Bodcnbriiter liebt 
Gebiisch, Hecken, Le· er den Aufenthalt auf 
bensbaumen usw. Baumen weniger. 

Flugel und Schwanz. - Gesang: dunn pfeifend zidis. 
widsio oder ziwisiwio u. ii. (Pirolpfiff mit Meisenstimme 
vorgetragen!). - Bemerkungen: besonders im nord· 
lichen OstpreuBen und in Nordostpommern Brutvogel; 
Nicht westlicher als Mecklenburg. Zarter Sommervogel. 
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6. Gimpel und Kreuzschniibel (die 33 mit viel Rot im 
Gefieder; gedrungene Arten). 

Zunachst zwei Arten mit dickem, ± stark iiber
gehakten, kurzen Schnabel: 

Domptaff oder Gimpel, Pyrrhula pyrrhula subsp. 
Kennzeichen: etwas groBer als Spatz mit schwarzer 

Kappe, (blau) grauem Riicken und weiBem Biirzel. 3 mit 
ganz roter U-Seite, ~ mit rotlichgrauer U-Seite. Die 
braunlichen juv. haben noch keine schwarze Kappe. -
Ahnliche: alle anderen rotbriistigen Vogel nicht mit 
weiBem Biirzel! - Stimme: sanfter FIotenpfiff wie 
dii, djii; Gesang sehr leise, "kratzig" und pfeifend unter 
Schwanzzucken vorgebracht. - Bemerkungen: Die 
kleinere Rasse P. p. coccinea (Gm.) briitet bei uns in 
Waldern oder Garten, die groBe nordostliche P. p. 

Fichtenkreuz- Kiefernkreuz- Bindenkreuz-
schnabel schnabel schnabel 

Loxia c. curviro- Loxia pytyopsit- Loxia lenco-
stra L. tacns Borkh. ptera bifasci-

ata (Brehm) 

gemein- Die 33 oben nnd unten rot, am leuchtendsten anf dem 
same Bfuzel. ~~ (n. jnv. streifig) .. griinlichgrau mit gelb-
Kenn- lichem bzw. rotlichem Biirzel.Altere rotlichgelb. Schwanz 
zeichen einfarbig dnnkel. 

Beson- Die dnnklen Fliigel Die Fliigel bindenlos. Mit bnchfin-
dere bindenlos. Der Schnabel kriiftig u. kenartigen 

Kenn- kriiftige Schnabel hoch. Binden auf 
zeichen: nichtauffiillighoch. dem Fliigel. 

Stimme: kipp, kip, an das giib 
des Buchfinken er-

voll kop oder kiip giitt giitt 

innernd, aber viel 
harter. 

Bemer- oft in Scharen zur mehr im Nordosten seltener. im 
knngen: Fichtenza pfenzeit. Dentschlands er- MitteIgebirge 

Versteckter Brut- scheinend. Nicht so regelmaBi-
vogel der Nadel- hiinfig wie voriger. gerer Gast. 
walder. 
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pjrrhula (L.) ist in Deutschland hauptsaohlich regel
miWiger Durchzugler und Wintergast. 

Hakengimpel, Pinicola e. enucleator (L.). 
Kennzeichen: starengroB, Gimpelfigur. Kraftiger 

Hakenschnabel. ~ ad.: rot in verschiedener ToilUng; im 
dunklen Flugel zwei weiBe Binden. ~ und juv. ocker
gelblich und grau gemischt. - Ahnliche: Kreuz
schnabel sind kurzschwanziger und lebhafter und haben 
bis auf den seltenen Bindenkreuzschnabel keine Flugel
binden; andere Stimme! - Stimme: ein- bis zweisilbiger 
FlOtenpfiff. - Bemerkungen: fast nur in OstpreuBen 
als unregelmaBiger Wintergast an Ebereschen, Koni
feren und Beerenstrauchern. 

Die stark sperlingsgroBen Kreuzschnabel (s. Tabelle 
S. 13) sind auBer am Schnabel, an dem kurzen Schwanz, 
dem lebhafteren Naturell und an den harten Lockrufen 
zu erkennen. 

7. Ammern (vgl. Abb. 3, 5). 

Finkenvogel mit meist relativ langem Schwanz, der 
beim AusstoBen von Locktonen zuckt. Sitzengern frei auf 
erhOhtem Punkt. Am haufigsten im Wald ist die (oder 
der) Goldammer, Emberiza c. citrinella L. mit ± gelber 
U-Seite und zimtbraunem Burzel. Ammern-Vergleichs
ubersicht s. S. 96 unter Abteilung II. 

IV. Lerchen, Pieper und Stelzen. 

Fur den Wald kommen hauptsachlich in Frage: 
Heidelerche und Baumpieper. Meist in der Nahe von 
Wasser halten sich die Stelzen auf. AIle sind schlanke, 
± hochbeinige Bodenvogel von oft unauWiJliger Farbung. 
Vergleichsubersicht dieser Gruppen s. S.98, 124, 128 
unter Abteilung II u. III. 
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V. Meisenartige. 
Hierher rechnen wir I. die Stammkletterer (Baum

laufer und Spechtmeise), 2. die Goldhahnchen, 3. die 
echten Meisen und 4. die Schwanzmeisen. 

1. Stammkletterer. 
Es giht zwei kleine, mausgraue, diinnschnahlige und 

spechtschwanzige Vogel, die man fast stets am Stamm 
spiralig hinaufklettern sieht; das sind die Baumlaufer, 
und einen gedrungeneren, ziemlich langschnahligen und 
sehr kurzschwanzigen Kletterer, die Spechtmeise, die 
sehr geschickt auch kopfahwarts (kurzer Schwanz ist 
dahei nicht hinderIich!) klettern kann. 

Haus- oder Garten- Waldbaumliiufer 
baumiiiuler Certhia familiaris 

Certhia b. brachydactyla subsp. 
Brehm. 

Bauch: schmutzig grau. fast rein weiB. 

Schnabel: meist fast kopflang u. kurz u. weniger ge bogen, 
abwii.rts gebogen, sehr sehr diinn. 
diinn. 

Lockton: ziemlich lautes tit, tititit leises sri, srit, amseliihn-
u.ii.. liches sirr. 

Gesang: taktfest u. sehr dunn: ii.hnlich, aber abfallend 
d·dil hlir··hih I und meist mit blau-

1 e Ie ; ang- meisenartigem SchluB-sam (etwa zwei Sekun- triIler. den dauernd). 

Farbton des mausgrau. mehr tabakbraun. 
Riickens: 

Bemerkungen: ill ganz Deutschland in ganz Deutschland; 
auBer im nOrdI. Ost- mehr im Nadelwald, 
preuBen, besonders an oft selten. In Ost-
alten Laubbaumen ge- preuBen C. f. fami-
mein. liaris L.; sonst O. f. 

macrodactyla Brehm. 
H5hlenbruter. 
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Spochtmciso oder Kleiber, Sitta europaea caesia 1 

Wolf (Abb. 3,7). 
Kennzeichen: SperlingsgroBe, gestreek~r, fast 

kopflanger Schnabel; kurzer Schwanz. Wenn der Vogel 
quer zum Ast sitzt, so erscheint er ziemlich geduckt. -
Oben aschblau, schwarzer Augenstreif. Flanken ka
stanienbraun, U-Seite gelbrotlich 1. - Stimme: lautes 
twie twiht (wie Menschen pfeifen). Ferner ein wiisseriges 
djwiitjwiitjwiit ... (schnell!); auch tie und leises sit. -
Bemerkungen: verengert den Eingang zu weiter Nist
hOhlen durch Einkleben von Erde. 

2. Goldhiihnchen. 

Wintergoldhiihnchen Sommer- oder Augen-
streifgoldhiihnchen 

Regulus r. regulus (L.) Regulus i. ignicapillus 
(Temm.) 

Zeichnung unter dem schwarzen unter dem schwarzen 
der Augen- O-Kopfstreifen einfar- 0-Kopfstreifen noch 
gegend: big hellgrau. ein schwarzer Strich 

durchs Auge. 

Schulterfar- Wle Riicken grunlich- hell goldockerfarbig ge-
bung: grau. mischt. 

Stimme: feines sisi, si oder ssiet scharf und diinn sit u. a. 
u.a. Gesang: diinn Gesang: eine Reihe 
wisperndes, in der Ton- feiner wispernder Tone, 
hOhe auf- u. abgehen- die in ihrer Rohe ziem-
des, hastiges (bes. am lich teich bleiben und 
SchluB) Liedchen. am chluB in der Star-

ke zunehmen. 

Be- sehr Mufiger Jahres- im Westen und Siiden 
merkungen: vogel. Deutschlands Mufige-

rer Brutvogel als in 
anderen Teilen, meist 
seltener als regulus. 
Meist Zugvogel. 

1 In OstpreuBen die unten fast weiBe Sitta europaea homeyeri 
Hart. 
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Die griinlichgrauen Goldhahnchen sind bekanntlich 
die kleinsten deutschen Vogel. Sie haben einen sehr 
feinen, kurzen Schnabel, und ihre Art, im dichten Ast
werk herumzukriechen und zu riitteln, erinnert an die 
Laubsiinger, zu denen sie wohl die Verbindung mit den 
Meisen herstellen konnten. Den Scheitel der ad. schmuckt 
ein schwarz gefaBter gelber (~) oder rotgelber (0') Streif. 

3. Echte Meisen (Abb. 3, 2). 
Mit dem relativ starken Pfriemenschnabel hammern 

die Meisen gern Samen auf. Die Gestalt der Meisen ist 
"kiirzer" als die der meisten Finkenvogel, sie erinnert 
noch am ersten an die ja auch turnenden Zeisige und 
Kreuzschniibel. Alle Meisen haben eine von schwarzer 
oder blauer Kopfzeichnung umgebene weifJe Wange. Wir 
trennen in "Meisen mit Gelb" und "Meisen ohne Gelb" 

I 
Kohlmeise Blaumeise 

(ca. sperlingsgroB) (ca. zeisiggroB) 
Parus m. maior L. Parus c. caeruleus L. 

GelbeU-Seite: 1 Mit breitem schwarzell ohne oder mit nur ange-
Langsstreif. deutetem Langsstreif. 

Kopfzeich- weiBe Wange, blaulich weiBe Wange, schmal 
nung: schwarz eingerahmt. schwarzblau einge-

O-Kopf blauschwarz. rahmt. Kronchen him-
melblau. 

Gesang: sisid~h, zidgh, sidisn glockenreiller, abwarts 
u.a. gerichteter Triller wie 

zizizirrrrr, auch kohl-
meisenahnlich aber 
schwacher. 

B esondere bink bink, wie Fink; sit sit (bes. im Winter), 
Rufe: Zetern (terretettettet). das Zetern aufwarts ge-

richtet. 

1 Junge haben gelblichweiBe Wangen und U-Seit,e; bei der 
Kohlmeise ist dann auch der schwarze Langsstreif noch nicht 
deutlich! 

Frieling, ExkursioDsbuch, 2, Aufl. 2 
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auf der U-Seite. Die ersteren sind oben grtinlich und 
blaulich, die letzteren grau oder braunlich. 

a) Meisen mit gelber U-Seite. S. Tab. S.17. 
b) Meisen ohne Gelb. 
Zunachst zwei hiiufige Nadelwaldmeisen: die kohl

meisenahnliche, aber kleinere Tannenmeise und die 
geschopfte Haubenmeise. Darnach oberseits graubraune 
Meisen mit schwarzer Kopfplatte, aber keiner Ein. 
rahmung der weiBen Wangen: die Sumpfmeisen. 

Tannenmeise, Parus a. ater L. 
Kennzeichen: weiBel Wange blauschwarz einge

faBt, im Nacken ein groBer weiBer Fleck. Oben asch
blaulich. U-Seite weiJ3lich mit rostgelblichem Anflug. -
Ahnliche: von der Kohlmeise durch die Farbung der 
U-Seite und die Kleinheit, von den Sumpfmeisen durch 
die Wangeneinrahmung, den Nackenfleck und die Fliigel
binden unterschieden.-Stimme: leisessisi (ahnlichGold
hahnchen) bis sirr, sittii, Wi; Gesang: eiliges sizi sizi sizi. 

Haubenmeise, Parus cristatus mitratus Brehm und 
P. c. cristatus L. (in OstpreuBen). 

Kennzeichen: geschupptes Spitzhiiubchen; in der 
Ohrgegend doppelte Wangeneinrahmung. Oben braun. 
lich, unten weiBlich. - Ahnliche: durch den nicht 
schwarzen O-Kopf von allen Meisen unterschieden. -
S tim me: zizigiirrrr, zj tirrrr . 

Die Sumpfmeisen sind oberseits graubraun, unten 
weiBlich. Schwarze Kopfplatte und schwarzer Kinnfleck, 
s. Tab. S. 19. 

4. Schwanzmeisen (sehr klein mit winzigem Schnabel 
und sehr langem Schwanz). 

Schwanzmeise, Aegithalos caudatus subsp. 
Kennzeichen: weiB mit z. T. rosigbrauner Tonung 

und z. T. schwarzemRiicken und Schwanz. - Stimme: 
meist·zerr oder zit und tih. - Bemerkungen: in Nord-

1 Vgl. Anm. I, Seite 17. 
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ostdeutschland briitet die "langpelzige", im Alterstets 
weiBkopfige Aegithalos c. caudatus (L.). 1m iibrigen 
Deutschland briitet die' Rasse Aegithalos caudatus 
europaeus (Herm.), die entweder weiBen Kopf oder 
dunkle Kopfseitenstreifen hat; ganz im Westen scheint 
die letztere Modifikation haufiger zu sein. - Als Brut
vogel meist nicht so haufig wie auf dem Durchzug und 
im Winter. Das Nest ist dicht filzig, fast kugelig mit 
seitlichem Eingang. 

Nonnenmeise Weidenmeise 
Parus palustris com- Parus atricapillus sali-

munis1 Baldenst. carius2 Brehm 

Kopfplatte : glanzend schwarz. schwach schwarz glan-
zend. 

Kinnfleck: einheitlich, nur am unten aufgeteilt, er-
Kinn streckt sich bis zur 

Kehle. 
ll'lugel: einfarbig, braungrau. in der Mitte mit undeut-

lichem hellen Spiegel. 

Schnabel: relativ kriiftig. sehr dunn. 

(I) 

Stimme: sitzj~, zj~; zidii, zjada- (zizi) deeh; breit ge-
dada u. a. preBt. 

Gesang kIappernd, lang- mit dem "e" klingt -
sam: djetdjetjetjet ... besonders am SchluB -
oder kIirrendes und eia "i" mit. An diesem 
pfeifendes Kohlmeisen- breiten Lockton einzig 
motiv (sehr modula- u. allein einwandfrei im 
tionsfahig !) Freien zu erkennenl 

Den Gesang bilden 
helle Pfeiftonreihen. 

Bemerkungen: iiberall; bes. in Parks. im Nadelwald und in 
Stellenweise seltener Weiden- und Erlen-
als Weidenmeise. gebiisch stellenweise 

nicht selten. 

1 1m Westen braunere, im Osten grauere Rassen! (So Anhang.) 
2 In der Hand sind Weidenmeisen am gestuften Schwanz zu 

erkennen. 

2* 
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SchluBbemerkung: Alle Meisenartigen sind sehr 
gesellig. Man findet auBerhalb der Brutzeit oft fast aIle 
Arten miteinander vermischt; gern schlie Ben sich dem 
Meisentrupp auch Baumlaufer, Kleiber und Spechte an. 

VI. Wiirger, Seidenschwanz und 
Fliegenschnapper. 

1. Wurger (Abb. 2,4). 
Samtlich groBer als Sperling. Mit dem relativ langen, 

schwarz-weiBen Schwanz werden drehende und wippende 
Bewegungen ausgefiihrt. Die Wiirger sitzen gern ganz 
frei auf einer ErhOhung (Baumspitze, Telegraphendraht 
usw.). Schnabel kraftig, an der Spitze iibergehakt. Als 
Nahrung dienen neben Insekten auch Frosche, Mause, 
kleine Vogel u. dgl., die oft vor dem Verspeisen auf 
Dornen gespieBt werden. Mit Ausnahme des Raub
wiirgers sind aIle Wiirger zarte Zugvogel. 

Man kann trennen in: grauriickige, schwarzriickige 
und rotriickige Wiirger. AuBer dem letzten haben aIle 
weiBe Fleckenzeichnung im schwarzen Fliigel. 

a) Mit aschgrauem Riicken: 

Raubwiirger Schwarzstim-Kl.-
oder Grauwtirger 

Lanius e. excubitor L. Lanius minor Gm. 

Kopfzeichnung Stirn grau, schwarzer Stirn (bei ad.) u. Augen-
Augenstreif. streif schwarz. 

Fliigel: relativ kurz mit ein oder relativ lang und spitz; 
zwei weiBen Spiegeln; nur ein weiBer kleiner 
weiBes Schulf..ermal. Spiegel. Kein weiBes 

Schultermal. 

GroBe: etwa wie Amsel. etwa wie Drossel. 

Bemerkungen: Standvogel. Als Brut- Zugvogel. SeltenerBrut-
vogel vereinzelt, auf vogel in Obstgarten, 
dem Durchzug haufig Parks u. dgl. mit an-
(auch Wintergast). stoBenden Wiesen. 
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b) mit schwarzem Riicken; etwa starengroB. 
Rotkopfwiirger, Lanius s. senator L. 
Kennzeichen: Stirn und Augenstreif schwarz; 

rostbrauner Hinterkopf und Nacken. V-Seite weiG, 
ebenso Schultermal und Fliigelfleck, juv. gelblichgrau, 
dunkel gewellt. - Bemerkungen: recht selten; am 
ehesten in Obstgarten und Pflanzungen Siidwestdeutsch
lands. 

c) Mit rotbraunem Riicken; etwa starengroB. 
Rotriickenwiirger oder NeuntOter, Lanius c. collurio L. 
Kennzeichen: rotbrauner Riicken. cr ad. mit 

schwarzweiBem Schwanz und aschgrauem O-Kopf, von 
dem sich der schwarze Augenstreif gut abhebt, ~ und juv. 
mit mehr braunlichgrauem Kopf; U-Seite weiBIich, z. T. 
dunkel gewellt; Schwanz rotbraun mit sehr schmaler 
weiBer Umrandung; dunkelbrauner Augenstreif. -
Stimme: heiseres ghak u. a. Gesang: schirkend mit 
vielen Nachahmungen. - Bemerkungen: haufigster 
Wiirger; briitet in Dornhecken u. dgl. 

2. Seidenschwanz. 
Seidenschwanz, Bombycilla g. garrulus (L.). 
Kennzeichen: etwa StarengroGe. Flug starenartig. 

Zart graubraun bis sanft grau. Federholle t Schwarze 
Kehle. 1m schwarzen Fliigel gelbe und weiBe Zeichnung. 
Der schwarze Schwanz mit gelber Endbinde. - Ahn
liche: im Flug - weitab, wenn keine Farben erkennbar 
- Staren zum Verwechseln ahnlich. - Stimme: hell 
klirrendes sirrr, auch kurze sips- und schreh-Laute. -
Bemerkungen: in OstpreuBen regelmaBiger Gast von 
November bis Marz, April; sonst nur unregelmiiBig, aber 
oft in groBen Scharen auftretend. Besonders gern an 
Mistel- und Vogelbeeren, Hagebutten, WeiBdorn usw. 

3. Fliegenschniipper (sitzen meist aufrecht, zucken mit 
Fliigel und Schwanz und erhaschen im Bogenflug Insekten, 
wonach sie wieder zum Beobachtungsposten zuriick
kehren) (vgl. Abb. 3, 4). 
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Grauer Fliegenschnapper, Muscicapa s. striata (Pall.). 
Kennzeichen: fast sperlingsgroB. Oben graubraun, 

unten weiBlich; Stirn und Kehle mit schwacher Fleckung. 

TrauerfiUegenschnapper RalsbandfUegen-
schnapper Muscicapa h. hypoleuca Muscicapa albicollis Pall. Temm. 

Gemeinsames Unruhig, oft fliigelzuckend. WeiBer oder heller 
Spiegel, schmutzig-weWe oder wei£e U-Seite, 
ebensolche SchwanzauBenfedern, dunkler Riik-
ken. 

Kennzeichen: Die ±breiten Arm- AuBer diesem Spiegel 
schwingenrander bil- noch ein kleiner an der 
den einen weWen oder Wurzel der Hand-
hellen Fliigelspiegel. schwingen. 

Kleider: <3 ad. im Friihling: oben <3 ad. im Friihling: Die 
ganz schwarzgrau oder schwarze O-Seitenfiir-
(die nordischen, durch- bung ist durch ein 
ziehenden) schwarz. weiBes Halsband unter-
Spiegel u. U-SeiteweiB. brochen. 
- <3 im Herbst, ~ und <3 im Herbst, ~, 1. Jk. 
1. Jk. anstatt schwarz- und juv. wie links. 
grau braungrau, an- <3 mit schwacher An-
statt weiB schmutzig deutung des Halsban-
bis rostgelblichweiB. - des. (Beachte Kenn-
juv. mit hell rostgelb- zeichen!) 
lichen Tropfenflecken 
und rostgelblichem 
Fliigelfleck. 

Lockruf: bit, bit (bist) sibs, siebs 

Gcsang: kurz, mit "schliirfen- meisenartige und schniir-
dem" (VOIGT) di writje rende Tone unter-
writje beginnend mischt. Oft mit did-

jisidii beginnend und 
mit djing oder djai 
schlieBend. 

Bemerkungen in alten Baumbestiinden stellenweise (z. B. Wiirt-
haufig. Wo Nistkasten temberg und Bayern) 
auch in Jung- und Na- haufiger, sonst sehr 
delholz. seltcn. Alte Bestande. 
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Die spitzigen Fliigel und der Schwanz ohne auffallige 
weiBe Abzeichen. Junge unten rahmgelblich, oben 
siIbriggrau getropft. - Ahnliche: Gartengrasmiicke (U
Seite nicht viel heller als O-Seite, Stirn und Kehle un
gefleckt; schliipfende Bewegungen, nicht ruhiges Ver
harren). Trauerfliegenschnapper ~ (weiB im Fliigel !). -
Stimme: scharfes zz, zri. - Bemerkungen: haufiger 
Spalier- und Gartenvogel, in alteren lichten Baum
bestanden; zarter Zugvogel. Briitet halbfrei an Gebauden 
und in Baumen. 

Zwergfliegenschnapper, Muscicapa p. parva Bechst. 
Kennzeichen: nur ca. blaumeisengroB; stets mit 

wurzelwarts weiBen SchwanzauBenfedern. J ad.: oben 
braunlich, Kehle gelblich rot, Bauch weiBlich. ~ und juv.: 
schlicht braunlich mit heller U-Seite (Brust ± rostgelb
lich angeflogen). An Gestalt, auch wenn der Vogel mehr 
laubsangerahnliche Bewegungen zeigt, und an der 
Schwanzzeichnung jedoch leicht zu erkennen. - Ahn
liche: dem J: Rotkehlchen (groBer; Bodenvogel, kein 
WeiB am Schwanz). Auch sonst immer wei13e Schwanz
wurzel beachten! - Stimme: djiih(e), ahnlich Wald
laubsanger; drr (ahnlich Schwanzmeise). Gesang ahnelt 
dem des Fitislaubsangers, hat aber gro13ere Intervalle, 
etwa: didjfnkdidjinkdidiMadada oder "tink tink tink 
tink eida eida eida". 

VII. Laubsanger und Rohrsanger. 
Wenn auch fur die Baum- und Buschregionen die 

Laubsanger besonders charakteristisch sind, so haben 
sich hier doch auch einige Arten aus der Unterfamilie 
der Rohrsanger eingestellt. Vor aHem stellt der Gelb
spotter ein Bindeglied zwischen Laub- und Rohrsangern 
dar, indem er au13erlich in manchen Beziehungen an die 
ersteren gemahnt, okologisch, anatomisch, im Gesang 
usw. aber zu den Rohrsangern gehOrt. 
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1. Laubsanger. 
Kleine, zarte, grunliche bis braungraue Vogel, die im 

Laubwerk, oft ruttelnd, ihrer Insektennahrung nach
gehen und die am Boden in einem Laubennest bruten. 

AIle Laubsiinger sind auBerst schwer im Freien zu 
erkennen, zumal man sie nicht immer nah genug sieht, 
um die Kennzeichen auszumachen. Eine Obersichts. 
tabelle nach dem Gesang vereinfacht die Bestimmung: 

- Gesang monoton zipzap zipzap ... : Weidenlaub· 
sanger. 

- Gesang achromatisch abfaIlend fftisifitisivOldsisi: 
Fitislaubsanger. 

- Gesang ein in Tempo und Lautstarke gesteigerter 
Schwirrer, wie sip sip sipsipsipsirrrr, oft mit an· 
gehiingtem weichen duh: Waldlaubsanger. 

Gemeinsame Kennzeichen der Laubsanger gegenuber 
dem Gelbspotter: 

Laubsiinger Gelbspotter 
Phylloscopus Hippolais 

Farbung: oben grunlich bis braun- oben grunlichgrau -
grau, unten weiBlich (braun), die ganze U-
oder gelb mit weiBem Seite stets 8chwefeI-
Bauch. Wenn die gelb. Vogel fast sper-
ganze U-Seite gelb ist, lingsgroB, aber schiano 
so ist der Vogel nicht ker. Armschwingen 
groBer als eine Blau- mit hellen Baumen. 
meise und die Arm-
schwingen haben keine 
hellen Siiume. 

Btimme: Locktone weich duh Lockruf schmatzend tze 
oder fiiid; Gesang stets 
ohne Kniiklaute. 

mit oft angehiingtem 
dedehoi. 1m hastigen, 
oft herrlichen Gesang 
sehr viele Kniik· und 
Knarrlaute. 

Beinfarbe: schwarzbraun bis gelb-
braun. 

bleigrau. 
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Die drei haufig in Deutschland vorkommenden Laub
sanger sind folgendermaBen zu unterscheiden: 

Fitislaubsiinger Zilpzalp oder 
Weidenlaub-

Waldlaubsanger 

sanger 
Phyll. trochilus Ph. c. collybita Ph. B. sibilatrix 
fitis (Bechst.) (Vieill) (Bechst.) 

Gesamtton: zartgriinlichgrau- weniger rein rein buchengrun-
braun. U-Seite grunlichgrau. lich. Brust zart 
bei ad. licht- U-Seiteschmut- gelblich, Bauch 
grunlichbraun, ziggriinlich- wciB. Gelbe 
in weiBgrau grau, nie rein Fl iigelfederran-
iibergehend; gelb oder weiB. der. Gelblicher 
juv. mit schwe.- Uberaugenstreif 
felgelber U- deutlich. 
Seite. 

FiiBe: ~ellfleischfarben. dunkel horn- hell gelbbraun 
braun bis 
schwarzlich. 

Lockton: htiid (fragend u. hiiid (flott durch- duh oder djiih. 
zart). gezogen). 

Bemer- tote Laubsanger 2.-ink1.6.Schwin- 1. (verkiimmerte) 
kungen: sind leicht zu er- ge auBen ver- Schwinge nur so 

kennen: 2.-inkl. engt. lang wie die 
5. Schwinge Decken. 
auBen verengt. 

N. B. Fitis und Zilpzalp haben grauere nordostliche 
Verwa,ndte, die man auf dem Durchzug hier'nicht selten 
sieht. Phylloscopus trochilus acredula 1 (L.) (oben griin
Iichgrau, Vberaugenstreif weiBgelb), Phyll. trochilus 
eversmanni (Bp.) (oben fast grau, U-Seite und Ober
augenstreif fast weiB). Die ostliche Rasse des Zilpzalp, 
Phylloscopus collybita abietinus 1 (Nilss) ist ebenfalls 
oben mehr grau, unten weiBlicher. Sehr selten auf dem 
Durchzug der sibirische ZiIpzalp, Ph. coil. tristis Blyth.; 
licht-graubraun, Kropf und Seiten rostgrau. Lockt 

1 In OstpreuBen BrutvogeI. 
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piak . .. - Der unten weiBe Berglaubsiinger, Phyllos
copus b. bonelli (Vieill.), der nur in den Alpen, im Schwarz
wald und Thiiringer Wald vorkommt, ist von dem 
nordischen Fitis und nordischen Zilpzalp durch die griin
lichgelben Schwingensaume unterschieden (s. S.224). 

Neben diesen drei haufigen Arten gibt es noch sehr 
seltene, die aIle eine oder zwei schwache Fliigelbinden 
haben. 

Griiner Laubsiinger, PhyIloscopus nitidus viridanus Blyth. 
Kennzeichen: fitisahnlich, a~er eine schmale, gelbliche 

lfleckenbinde auf dem Fliigel. - Ahnliche: aIle in Deutschland 
vorkommenden Laubsanger unterscheiden sich von ihm dadurch, 
daB sie entweder gar keine oder zwei (aber nicht eine!) Fliigel
binden haben. - Stimme: Gesang zaunkonigahnlich, mit djiwe 
djiwe beginnend; es folgen dann ein schwachlicher Roller und 
allerhand merkwiirdige Tone in dichtem Aufeinander. Lockton: 
dihuid. - Bemerkungen: AuBer im Nordosten (be8. in Ostpreu
Ben, Riigen), wo er briitet, sehr seltener Gast. 

Ganz auBergewohnlich innerhalb Deutschlands ist das Auf
tretcn des Gelbbrauigen Laubsiingers, Phylloscopus i. inornatus 
Blyth. und des GoldhiihnchenJaubsiingers, Phylloscopus p. prore
gulus (Pall.). Beide mit goldhahnchenartiger l Kopfstreifung und 
zwei Fliigelbinden. Ph. proregulus unterscheidet sich von inor
natus durch den schwefelgelben Biirzel und 'Oberaugenstrich. 
Vom jungen Goldhahnchen (ohne .Scheitelstreif I) ist inornatus 
durch fast weiBe U-Seite, hell en 'Oberaugenstrich und dunklen 
Augenstreif zu unterscheiden. 

Lockruf goldhahnchenartig (proregulus) oder swiet, wiest 
(inornatus). 

Gelbspotter, Gartensanger oder Gartenlaubvogel, Hip
polais icterina (Vieill). 

Kennzeichen: spitzkopfig, etwas kleiner als Spatz. 
Oben griinlichgrau, helle Schwungfederrander; ganze 
U-Seite matt schwefelgelb. - Ahnliche: Laubsanger 
s. o. - Stimme: buntes Durcheinander von Knarr- und 
F16tentonen, oft prachtig. Typisch ist die "zek dede 
wih"-Strophe, die oft vielfach wiederholt wird. - Be
merkungen: zarter Sommervogel; briitet in solidem 
Nest auf Baumen und Biischen. 

1 Inornatus juv. ohne diese. 
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Die eigentlichen Rohrsanger findet man meist im 
Schilf. Teich- und auch Sumpfrohrsanger scheinen immer 
Mufiger in Garten zu briiten (besonders in Siidwest
deutschland). Nur die Schwirle oder Heuschreckensanger 
siedeln sich auch im Bruchwald oder auf Waldbl6Ben mit 
hohem Gras an. Hauptkennzeichen des Schwirls ist der 
heuschreckenhafte Gesang. Der Schlagschwirl singt 
wetzend, wie eine Goldammer. Vergleichstabellen von 
Schwirlen und Rohrsangern s. unter Abteilung III, S. 130. 

VIII. Grasmiicken. 
SperlingsgroBe oder kleinere zarte Vogel, die schlicht

braunlichgrau oder grau (nie griinlich!) gefarbt sind und 
in waagerechter Haltung das Gebiisch durchschliipfen. 
Singen oft im Schliipfen. Als Lockton ist den meisten 
Arten ein schnalzendes tack gemein. Nester liederlich 
in Biischen gebaut. Zugvogel. (Abb. 3, 6). 

Zwei etwa sperlingsgroBe Arten: 

Farbung: 

Gesang: 

Gartengrasmiicke Monchsgrasmiicke 
oder Plattmonch 

Sylvia b. borin (Bodd.) Sylvia a. atricapilla (L.) 

einfarbig olivgroobraun, graubraun mit schwarzer! 
ungefleckt; kein Weill im (0' ad.) oder rotbrauner 
Schwanz. (~ u. juv.). Kopfkappe 

gleich laut flotend und nach typischem Gras
quell end mit keinen gro- miickengezwitscher we
Llen Hebungen u. Sen- nige laute, klar flotende 
kungen, in rascher Ton- Tone, die in der TonhOhe 
folge. hin- und hergehen. Die. 

ser ,,'Oberschlag" auch 
manchmal ohne "Vor. 
gesang". 

Zwei kleinere Arten mit schmalen, wei Ben Schwanz
au Benfedern , grauen Kopfen und rein weiBer Kehle: 

1 Keine wciBe Wange wie die auch viel kiirzeren Sumpf. 
meisen. 
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Zaungrasmiicke Dorngrasmiicke 
Sylvia c. curruca (L.) Sylvia c. communis Lath. 

Kopfseite: dunkIer Augenstreif. kein deutlicher 
streif. 

Augen. 

Fliigel: Armschwingenrander 
braunlich wie derRiicken 

Armschwingenrander 
rotbraun, von der Riik· 
kenfarbe sich abhebend. 

Stimme: schnalzendes tack wie aIle wetzendes waidwadwiid· 
Grasmiicken. Gesang wad ... Auch gedampf· 
mit kIappernder SchluB- tes gscha. Gesang kurz 
strophe. . . tjetjetjetjet. u. rauh zwitschernd. 

Aufenthalt: im Gebiisch der Parks und besonders gern in dichten 
Garten, Fichtendickun- Hecken, Gebiisch mit an· 
gen, Hecken usw. stoBendem Feld; singt 

auch auf Telegraphen. 
driihten. 

Bemerkung: Gesang im Dickicht vor· Gesang meist frei, oft von 
getragen. Balzflug begleitet, vor· 

getragen. 

Eine seltenere groBe graue Grasmiicke: 
Sperbergrasmiicke, Sylvia n. nisoria (Bechst.). 
Kennzeichen: grau; groBer als Sperling. ad. mit 

gewellter U·Seitenzeichnung. Gelbe Iris. juv. ohne 
Wellen; an der GroBe, der gelben Schnabelwurzel, dem 
hellen Auge und der grauen Farbung aber leicht von 
borin zu unterscheiden. - Stimme: Gesang wie Garten· 
grasmiicke; man hort oft ein lautes tscherrrr, errr. -
Bemerkungen: Balzflug und Aufenthalt ahnlich Dorn· 
grasmucke. 

IX. Drosseln, Rotschwanze und Erdsanger. 
Allen diesen Sangern ist gemeinsam die hiipfende 

Bewegung mit dem plOtz lichen Erstarren, ferner die 
schlagende oder zitternde Schwanzbewegung und viel· 
fach ein Knicksen (Abb. 3, 1). 
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1. Drosseln. 
Drosseln, die unterseits keine Tropfenfleckung auf 

weiBlichem Grund besitzen und solche, die unten auf 
weiBlichem Grund ± gefleckt sind, lassen sich scheiden. 
Nest oft mit Erde ausgeklebt; auf Baumen. Das der 
Amsel auch an Gebauden .. 

a) Ohne U-Seitenfleckung. 
Amseloder Schwarzdrosscl, Turdus m. merula L. 
Kennzeichen: <1 ad. ganz schwarz mit orange-

farbenem Schnabel. 1. Jk. noch mit z. T. braunen Fltigel
decken, Schnabel wird immer gelber. ~: oben und unten 
braunlich schwarzgrau, nur Kehle hell rostgrau mit 
dunklen Flecken. Juv.: ~-ahn1ich, etwas heller (brauner), 
unten starker und auch oben gefleckt. c3"juv.: kriiJtiger 
gefarbt, mit schwarzcm Schwanz und sehr dunklen 
Flugeln. Die Amsel stellt (bes. nach dem Aufbaumen) 
gern den Schwanz hoch und fachert ihn (Abb. 2, 6). -
Ahnliche: Star (schreitet, kurzschwanziger, spitzfliige
liger), Singdrossel ist unten weiBlich mit dunkler Flek
kung. - Stimme: Zetern; gedampftes dug dug. Diinnes, 
unreines sirb oder dsieh. Gesang: voll flotend, langsam, 
" melancholisch " ; zusammenhangend, keine einzelnen oft 
wiederholten Rufe wie bei der Singdrossel. - Berner
kungen: auBer in OstpreuBen uberal! gemeiner Stand
und Zugvogel. 

Ringamsel, Turdus t. torquatus L. 
Kennzeichen: schwarz mit weiBem Halbmond

fleck in der Kropfgegend. Bei den ~~ ist dieser Fleck 
schmutzig weiB und schmaler. Die <1<1 juv. haben mehr 
braunliche Flugel. Helle Federrander, besonders auf 
den Flngeln (Spiegel vortauschend) und der U-Seite. 
- Ahnliche: man verwechsele nicht etwa weisscheckige 
Amseln damit! - Stimme: schnarrendes tscherr, 
tscherk, auch zeternd wie Amsel. Gesang monoton; 
wenige stereotype FlOtenmotive und rauhe Laute ab
wechselnd. - Bemerkungen: als nordischer Durch-
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ziigler hier und da auftretend. - In einigen Mittel
gebirgen und in den Alpen ist in Hohen iiber 1000 m 
haufig die Alpenringam8el, Turdus torquatus alpestris 
(Brehm), die fast genau wie die nordische Rasse aussieht, 
anzutreffen. 

b) Drosseln mit weiBlicher, ± dunkel getropfter D
Seite. (Tab. S. 30) -Die eben Fliiggen auch oben getropft. 

Junge Misteldrosseln durch weiBIiche U-Seiten-Grundfarbe 
und fahle O-Seitentropfen von der gleichalten SingdrosseI unter
schieden, bei der mehr Rostgelb hervortritt. 

Man achte auf sehr selten durchziehende asiatische Drosseln 
(s. 2. Anh. S.258), z. B.: . 
WeindrosselgroB. U-Seite ung~fleckt weiB, gelbbraun sind 
Brustband und Seiten. WeiBer Uberaugenstreif. U-Fliigel hell: 
Blasse DrosseI. 
U-Seite, bes. an Kropf stark rostrot gemischt, auch U-Fliigel: 

Zwei deutliche, schwarze Kehlseitenstreifen. Biirzel (und 
Schwanz) rostrot. Bauch rostrot getropft: Rotschwanzdrossel. 
Biirzel nicht rostrot, Bauch ungefleckt: Rothalsdrossel. 

Vorderkopf und Kehle schwarz oder doch stark fleckig. Bauch 
weill; oben graubraun, Schwanz dunkler. U-Fliigel rostrot. 
AmselgroB: Schwarzkehldrossel. 

Weille Kehle scharf gegen dicht dunkelgefleckte Halsseiten und 
Brust abgesetzt. Fliigel (und Biirzel) rostbraunlicher als der 
Riicken. U-Fliigel rostbraun: Rostfliigeldrossel. 
GroBer als Amse!! Goldig olivgrau. Oben und unten (dort 
weiBlich) mit dunklen Schuppenrandern. U-Fliigel braunschwarz: 
Bunte Drossel. 

(Oben schieferschwarz oder schiefergrau; Uberaugenstreif 
weiB. [juv. im ganzen braunlicher.] U-Fliigeldecken schwarz
weill, U-Fliigel sonst dunkel: 8ibir. Drossel.) 

2. Rot8chwiinze. 
Der rostrote Schwanz macht gern zitternde Be

wegungen und wird abwarts geschlagen (s. Tab. S. 32). 
3. Das Rotkehlchen. 
Das Rotkehlchen knickst ebenfalls viel. Beim Singen 

sitzt es ziemlich steil, mit abwarts gehaItenem Schwanz. 
Briitet in Bodennahe. 

Botkehlchen, Erithacus r. rubecula (L.). 
Kennzeichen: ca. sperlingsgroB. Olivbraun mit 
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Hausrotschwanz Gartenrotschwanz 
Phoenicurus ochrurus Phoenicurus p. phoeni. 
gibraltariensis (Gm.) curus (L.) 

oad.: ruBschwarz, weiBer Flu· grau, schwarzel Kehle, 
gelfleck. rotlich gelbe Brust, weiBe 

Stirn. 

01. Jk.2 : schwarzgrau; weiBer Flu· Kehle schwarzlich ge· 
gelflcck undeutlicher. schuppt. 

Cj'ad.: rauchgrau, fast einfarbig; braunlichgrau, unten hell; 
unten nur wenig heller Brust lehmfarbig, ± rot· 
als oben. lich angeflogen. 

¥ 1. Jk. 2 : etwawie Sf ad. wie Sf ad., aber weniger 
rotliche Brust u. weniger 
Rostfarbe im Oberflugel. 

Lockton: fiet tck tck. Hiit tck tck. 

Gesang: wenige hohe Tone, in (v) - vv beginnende 
deren Mitte heiserer kurze, aber schone Stro· 
Schnarrlaut. phe, 

Bemer- brutet m Mauerli:ichern/brutet in Baumhtihlen, 
kungen: u.dgl. Mauerlochern u. dgl. 

gelblichroter Brust und weiBlichem Bauch. Juv. mit rost· 
gelblicher, dunkel geschuppter Brust. Oben hell fost· 
gelblich getropft; von Rotschwanzchen und Nachtigall 
durch den nichtrostfarbigen Schwanz unterschieden. Von 
diesem Jugendkleid erhalt sich noch ca. ein Jahr lang 
eine Fliigelbinde aus rostgelblichen Flecken, die spater 
verschwindet oder kleinen weiBen Fleckchen Platz 
macht. -Ahnliche: Zwergfliegenschnapper mit weiBer 
Schwanzwurzel und nicht so hochbeinig; Gartenrot· 
schwanz chen mit rostrotem "Zittersch wanz". - S tim me: 
"schnickerndes" zickzick oder gereihtes gigdigdig ... , 

1 1m Herbst durch helle Federriinder etwas undeutlich ge· 
macht. 

2 Juv. schon mit rotbraunem Schwanz. Hausrotschwiinzchen 
iihnlich Cj', aber dunkel geschuppt. Gartenrotschwiinzchen 
braunlich, oben dunkel gewellt, unten hell getropft. 
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fast prickelnd. Gesang perlend und etwas "melancho
lisch". Sprudelnde, hohe Fiste1tone, die eng gereiht sind, 
wechseln mit langeren, tieferen FlOtent6nen abo 1m 
Rhythmus sehr ungleich. 

4. Die Nachtigall und Verwandte. 

Nachtigall 8prosser 
Ltlscinia m. megarhyn- Luscinia luscinia (L.) 

chus (Brehm) 

FliigeI: rostbraun, noch rotlicher etwa so rostbraunlich wie 
als Riicken. Riicken gefarbt. 

Schwanz: relativ rostbraun. rostbraun. 

Brust: ungefleckt braunliehgrau- weiBlich mit dunkler Wol-
weiB. kung. 

Vorkom- in (feuchten) Parks und in feuchten Waldern und 
men: Waldern etwa westlich in Anlagen, etwa von 

des Elbe-Weichselgebie- Mecklenburg an ostlich. 
tes, besond. in Mecklen· 
burg, Braunschweig, An-
halt u. Siidwestdeutsch-
land. 

Lockton: fihd und karr. etwa wie Nachtigall. 

Gesang: leise einsetzend mit voll harter, lauter und voller 
flotendem d iihd iih ... be- als NachtigalI, ohne die 
ginnend, vielfach wieder- langgezogenen duh-
holte Schluchz- und Touren; erinnert sehr an 
Schlagtouren in vollen· Singdrossel; die Stimme 
deter Tonfiille. ist aber viel voller und 

schoner. 

Die Blaukehlchen, die nachsten Verwandten der 
Nachtigall, sollen uns erst unter Abteilung III beschaf
tigen. Sie haben einen rostroten Schwanz mit breiter 
schwarzer Endbinde. Wie die Blaukehlchen halten sich 
auch Nachtigall und Spro88er gern in Bodennahe auf. 
Es sind reichlich sperlingsgroBe, relativ hochbeinige Vogel 
mit der Farbung alten Herbstlaubes. Sie lassen die Fliigel 

Frieling, EXkursionsbuch, 2. Aufl. 3 
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nach unten hangen und schlagen mit dem Schwanz. Die 
U-Seiteist schmutziggrauweiB (s. Tab. S. 33 undAbb. 3, 1). 

Gerade fliigge Nachtigallen und Sprosser ahneln sehr den 
jungen Rotkehlchen (s. d.), haben aber einen rostbraunen Schwanz 
und sind an der Brust nicht so rostig, auch ist der Bauch nicht 
weiBlich. Junge Rotschwanzchen mit roterem Schwanz. 

X. Heckenbraunelle und Zaunkonig. 
Zwei isoliert stehende Arten. 
Heckenbraunelle, Prunella m. modularis (L.). 
Kennzeichen: im Dickicht; oder auf Fichtenspitze 

singend. Wie ein schlanker Spatz erscheinend. Bei 
naherem Hinsehen aber falIt die bei ad. aschblaue (blei
graue) Kehle und Brust des sonst schlicht braunstreifigen 
Vogels auf. - Ahnliche: Haussperlings~ ist plumper, 
dickschnablig und an den Seiten nicht gestreift; an der 
Brust schmutzig grau, nicht aschgrau. - Stimme: Ge
sang zaunkonigartig, aber schwachlich und ohne Roller; 
auch mit eincm groben Goldhahnchenlied zu vergleichen. 
- Ruf: tiet; scharfmetallisch tsisisi. - Bemerkungen: 
meist haufig in jiingeren Fichtenbestanden und im 
Dickicht. 

Zaunkonig, Troglodytes t. troglodytes (L.). 
Kennzeichen :winzig; rostbraun mit hochgestelztem, 

sehr kurzem Schwanz. - Stimme: lautes zick, tick und 
'WrIT. Gesang: laute, klare und hohe Tone in wechselnder 
TonhOhe mit Roller. - Bemerkungen: Standvogel. 
Baut kugelige Reisig- und Moosnester. Gern am Wasser, 
in Reisighaufen und dichtem Gestriipp im Unterholz 
oder am FluBufer. 

XI. Schwal ben, Segler und der Ziegenmelker. 
Mit den Schwalben sehlieBen bei unserer vergleichenden Be

trachtung die Singvogel der I. Abtcilung abo Wegen groBer 
Ahnlichkeit mit dem Segler, der eine eigene Ordnung bildet1, ist 

1 Die Segler besitzen keinen Singa pparat, ha ben vier Klammer
zehen nach vom und unterscheiden sich auch sonst anatomisch 
grundlegend von den Singvogeln. 
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es aber zweckmaBig, diesen, von Laien fast stets fur eine Schwalbe 
(Turmschwalbe!) gehaltenen Vogel feldornithologiseh mit zu den 
Schwalben zu stellen, zumal Schwalben und Segler typische Be
wohner der Ortschaften und da in erster Linie der Luft sind. 

Unterschiede zwischen den Schwalben i. a. und dem 
Segler. 

Fhigel und 
Flug: 

U-Seite: 

Schwalb en Segler 

spitz und lang, aber nicht spitz und schmal, sichel
sichelformig, mehr von forrnig gekriimmt. 
der Form ehlCs sehr Schlagt mit den ausge
spitzen Dreiecks. Die spannten Flugeln bloB 
Fhigel werden beirn Flug auf und abo 
ab und zu ziernlich dicht 
an den Korper angelegt. 

Bauch stets weiB. Bauch schwarzlich wie 
der ganze Vogel. 

Die drei Schwalbenarten sind folgendermaI3en ge
kennzeichnet, S. Tab. S. 36. 

Mauersegler, Micropus a. apus (L.). 
Kennzeichen: Schwalbengestalt; Sichelfliigel. Ganz 

ruI3schwarz, nur Kehle weiI3lich.-Ahnliche: Schwalben 
S. O. - Stimme: larmend srieh, srrisrih. - Bemer
kungen: in Mauerlochern u. dgl. (selten BaumhOhlen im 
Wald) klebt er aus allerlei Fetzen und Faden ein Nest 
zusammen. 

Ebenfalls eine selbstandige Ordnung bildet der 
Ziegenmelker oder die Nachtschwalbe, Caprimulgus e. 
europaeus L. 

Kennzeichen: Nachtvogel! Rindenfarbig; Kuk
kucksgestalt mit Eulenaugen bei reichlicher AmselgroI3e. 
Flugbild: Falkenahnlich; spitze Fliigel und relativ langer 
Schwanz, J ad. mit weiI3em, ~ ad. mit rostgelblichem, juv. 
ohne Fliigel- und Schwanzendfleck. - Ahnliche: Kuk
kuck, Falke, Sperber im Flugbild; aber der Ziegenmelker 

3* 
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Rauchschwalbe Mehl- oder UIer- oder 
Hausschwalbe Erdschwalbe 

Hirundo r. rusti- Delichon u. urbi- Riparia r. ripa-
ca (L.) ea. (L.) ria (L.) 

Schwanz: bei ad. sehr stark schwach gabelig, schwach gabelig. 
ausgeschnitten; wie bei juv. 
SchwanzspieBe. Rauchsehwalbe. 

U-Seite: Kehle rostbraun, schneeweill. weiB mit grauem 
Kropf schwarz- Kropfband. 
blau, Bauch 
weiB bis gelb-
lieh· oder rot-
lich-weill. . 

Burzel: schwarzblau wie weill, vom dunk· dunkelbraungrau 
Rueken. len Riicken abo wie Riicken. 

gesetzt. 

Brutplatz in Gebauden. - meist auBen un· in ErdlOchern, an 
und Nest: Halbkugel. term Dach. - Sand· u. Lehm-

Dreiviertelkugel wanden. 

Stimme: hastiges wit wit· rauheres tschrr leises dsehrrb. 
wit. Gesang oder tschri. Ge· Gesang daraus 
zwitschernd mit sang leiernd, aufgebaut. 
"Schnurrer" . ohne "Schnur. 

rer". 

ist Nachtvogel und sitzt tags nie quer und aufgerichtet 
zum Ast, sondern liegt langs auf ihm oder am Boden. -
Stimme: nachts spinnendes errrrorrrrerrrrorrrr; Flugel. 
klatschen und kauzartiges gruid. - Bemerkungen: mit 
dem riesigen Rachen (Schnabelselbst ganz winzig) fangt 
der Ziegenmelker Nachtschmetterlinge u. dgl. - Beson· 
ders in der Heide, sonst nicht oft zu sehen. Am Tage nur 
durch Zufall. 

XII. Wiedehopf, Kuckuck und Rake. 
Drei ziemlich isoliert stehende Arten, die auch in 

selbstandige Ordnungen gehOren. 
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Wiedebopf, Upupa e. epops L. 
Kennzeichen: ca. ~mselgroB. Rumpf isabellbraun

lich. Fliigel und Schwanz markant schwarz und weiB 
quergezeichnet. Federholle! Durch die breiten rundlichen 
Fliigel erinnert der Flug etwas an den des Eichelhahers, 
ist aber flatteriger. Der sehr lange diinne Schnabel 
durchsucht gern die Kuhfladen nach Kafern u. dgl. -
Stirn me : huphuphup, in der Klangfarbe dem Kuckucks
ruf nahestehend. - Bemerkungen: briitet gern in 
hohlen Kopfweiden. - Nirgends hiiufiger ZugvogeL 

Blaurake oder Mandelkrahe\ Coracias g. garrulus L. 
Kennzeichen: etwa hiihergroB, kurzbeinig. Prach

tig (bei juv. milchig) blaugriin mit zimtbraunem Riicken. 
Flug kiebitzahnlich wuchtelnd; wohl auch an Taube er
innernd. - Stimme: hOlzernes Krachzen. - Berner
kungen: briitet gern in Schwarzpsechthohlen. - Nicht 
haufig; man trifft sie z. B. in der Mark, Anhalt, Mecklen
burg, Pommern und OstpreuBen. 

Kuckuck, Cuculus c. canorus L. 
Kennzeichen: im Sitzen: geduckte, knapp taub

chengroBe Gestalt; relativ langer (gern schlagender) 
Schwanz. Aschgrau mit weiBem, dunkel gewellten 
Bauch oder ± rostbraun mit dunkler Querbanderung 
(besonders manche ~~ und juv.). Am Hinterkopf haben 
die juv. einen weiBen Fleck. - Im Fliegen: lange spitze 
Fliigel, langer Schwanz. Kreist und riittelt nie, fliegt 
hastig, etwas unstetmit wenig ausholenden Schlagen. 
FlugbiId erinnert sonst an Turmfalk, Farbung an Sperber; 
der vorgestreckte Hals wird im Flug taubenartig gehoben. 
- Stimme: auBer dem bekannten Ruf hOrt man ein 
heiseres hachachach und yom ~ ein wasseriges abfallendes 
"Lachen". - Bemerkungen: haufiger Sommervogel, 
der seine Eier allerhand insektenfressenden Sangern ins 

1 Mandelkrahe deshalb, weiI sie gern auf Kornstiegen, die in 
manchen Landschaften MandeIn genannt werden, sitzt. 
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Nest legt und von diesen seine Jungen aufziehen liWt. Da 
der Kuckuck in allen Lebensraumen Wirtsvogel besitzt, 
kann man ihn tiberall erwarten. 

B. Die Spechte und der Wendehals. 
1. Die Speckte sind Klettervogel mit steif spitzigen 

Schwanzfedern und kriiftigem gestreckten Schnabel und 
kurzen FtiBen (je zwei Zehen nach vorn und hinten). 

Schwarz und weiB: Bunt8pechte (amselgroB bis auf den 
spatzengroBen Zwergspecht). 

Grtinlich, gern am Boden (Ameisenfresser): Erdspechte 
(ca. taubengroB). 

Ganz schwarz: SckwarZ8pecht (fast krahengroB). 

a) Die Buntspechte. 
Die drei gewohnlichen Arten: 

Rotspecht Mittelspe('ht Zwergspecht 
(Gr. Buntspecht) (HI. Buntspecht) 
Dryobates maior Dryobates m. Dryobates minor 

subsp. medius (L.) subsp. 

Kopf: ~ mit rotem Hin- ~, ~, juv. mit Vorderscheitel 
terkopf, ~ ohne leuchtend rotem beim ~ und juv. 
Rot. juv. mit Scheitel. rot, beim ~ weiB. 
schmutzig ro-
tern Scheitel. 

Bauch- u'lleuchtend rotes rosenrotes After-I kein Rot auf der 
Afterge- Afterfeld ± feld geht tiber U-Seite. 
fieder: vom weiBlichen gelbrot in die I Bauch abgesetzt Bauchfarbe I 

tiber. . 

Stimme: hartes Kick. gja'igj ai . . . Rei- helles kikikiki .. 
Seltener Kra- hen, auch miau- (etwasschwach-
krakra·Reihen. endesKreischen. Hch !) 

Bemer- Mull_ Bunt. ~nd'" ;n E;· haufig; beson· 
kungen: specht an Laub- cheRbestanden; ders an Laub-

und Nadelbau- stellenweiseaber bitumen. 
men. recht selten. 
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Zwei seltene Buntspechte: 
Elster- oder Weillriickenspecht, Dryobates 1. leucotos 

(Bechst.). 
Kennzeichen: Bauch und besonders Afterfeld rosen

rot; J mit rotem, ~ mit schwarzem Scheitel. U-Riicken 
weiB. - Ahnliche: auch der Mittelspecht gat ganz roten 
Scheitel, aber schwarzen U-Riicken! ~ vom Rotspecht~ 
durch weiflen U-Riicken und rosenrotem After unter
schieden. - Bemerkungen: seltener, nordostlicher 
Durchziigler. Vereinzelt in Gebirgswaldern Siid- und 
Mitteldeutschlands briitend. 

Dreizehenspecht, Picoides t. tridactylus (L.). 
Kennzeichen: etwa rotspechtgroB; zwei auffiiJlige 

Langsstreifen an den Kopfseiten. Der ganze Fliigel mit 
Ausnahme der weiB gebanderten Schwingen schwarz. 
Riicken stark mit weiB gemischt. U-Seite dunkel ge
fleckt; Scheitel beim J hellgelb, beim ~ silberweiB. Ohne 
alles rot! - Ahnliche: von samtlichen Spechten, die 
etwa rotspechtgroB sind, durch den Mangel jeglichen 
Rots am After und Kopf unterschieden. - Stimme: 
Kiick. - Bemerkungen: seltener skandinavischer 
Durchziigler. - In den Alpen und im Bohmerwald 
Picoides t. alpinus (Brehm). 

b} Die Erdspechte, s. Tab. S.40. 
c) Schwarzspecht, Dryocopus m. martius (L.). 
Kennzeichen: GroBe! Ganz schwarz; J mit ganz 

rotem, ~ mit hinterteils rotem Oberkopf. Flug eichel
haherartig. - Stimme: griinspechtahnliches, aber lau
teres "Wiehern". "Regenruf": klagend kljah, etwas 
metallisch. Beim und kurz nach dem Ortswechsel: trrii 
trrii trii. - Berner kungen: nirgends gerade besonders 
haufig. 

2. Mehr im Geast (auch quer zum Ast) und oft auf den 
Boden: 
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Kopf: 

Nacken- und 
Bauchgefie-
der: 

Stimme: 

Berner
kungen: 

Griinspecht Grauspecht 
Picus viridis subsp. Picus c. canus Gm. 

Das Rot des O-Kopfes 0: O-Kopf nur bis zum 
reicht bis zum Nacken. Hinterkopf rot. ~: 
omitrotauf schwarzem ohne alles Rot. 
Bartstreif, ~ ohne die-
ses. 

hellgriinlichgrau. silhergrau mit schwa-
cher griiner Beimi. 
schung. 

schallend kjiickjiick. "klagliches", achroma-
jiick ... tisches kikikykykiikii1• 

I meistrechthaufig(auBel' I stellenweise Mufiger, 
OstpreuBen). sonst selten. 

Wendehals, Jynx t. torquilla L. 
Kennzeichen: reichlich sperlingsgroB; rindenfarbig. 

Dunkler Riickenstreif auf grau meliertem, gelblich und 
braun getonten Gefieder. Schwanz mit wenigen Bandern. 
- Ahnliche: kein braunlicher Singvogel hat so aus
gesprochen zarte Rindenfarbe mit einem dunklen Riicken
streif. - Stimme: langweiliges gjadjadjadjad •.. in 
einem fort geiibt. - Hohlenbriiter; nicht seltener Zug
vogel. 

C. Eulen 2• 

Da die dickkopfigen, weichfiedrigen Eulen mit ihrem 
charakteristischen Gesicht (Augen nach vorn gerichtet!) 
hauptsiichlich nachts ihr Wesen treiben und den Tag in 

1 Durch Nachahmen kann man sehr leicht im Fruhjahr den 
Grauspecht anlocken. Wer den Ruf nur etwas beherrscht, kann 
- vielleicht hei einer Radfahrt - samtliche Grauspechte des 
Reviers "antworten" lassen und so die Besiedlungsdichte und das 
Vorkommen feststellen! 

2 ~ groBer als 0, wie bei den Raubvogeln. Die Eulen nahren 
sich wie diese, sind aber sonst nicht mit ihnen verwandt. 
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einem Versteck verbringen, so muB eine Bestimmungs. 
tibersicht der Eulen in erster Linie nach der Stirn me 
erfolgen. Man bestimme deshalb die Eulenstimmen. 
nach dem Anhang 1, S.247. Da man aber auch mit· 
unter am Tag Gelegenheit hat, Eulen aufzustobern, oder 
manche Arten schon in der Dammerung mobil werden, 
moge eine Obersicht nach Gefiederkennzeichen folgen. 

Wir unterscheiden Kauze (ohne :Federohren), OM· 
eulen (mit Federohren) und die Schleiereule. 

1. Der Waldkauz, verglichen mit Uraleule und Waldo 
ohreule, s. Tab. S. 42. 

2. Vier Seltenheiten: 
Sperbereule, Surnia u. ulula (L.). 
Kennzeichen: ohnc Federohren, recht langer, keil. 

fOrmiger Schwanz, spitze, mittellange Fltigel. Flugbild 
turmfalkenahnlich. U·Seite auf weiBem Grund quer· 
gewellt. Schwarze HaIbmondflecken in der Ohrgegend.
Bemerkungen: auBerst seltener Gast; fast nur in Ost
preuBen erscheinend. Auch tags rege. 

Sperlingskauz, Glaucidium p. passerinum (L.) 
Kennzeichen: nur ca. starengroB, oben braunlich 

mit wenigen kleinen weiBen Tropfen, die dem juv. fehien. 
- Ahnliche: Steinkauz ist groBer. - Stirn me : djnhb, 
dalieht und chrr. - Bemerkungen: In stillen Forsten 
der Gebirge (bes. Bayerns) und Ostpreuf3ens vereinzelter 
Brutvogel. Hohlenbriiter. - Auch tags rege. 

Zwergohreule, Otus s. scops (L.). 
Kennzeic hen: ca. drosselgroB. Lange, spitze Flngel, 

kurzer Schwanz. "Schimmelig" rindenbraun mit weiBen 
Schulterflecken. - Stimme: klagendes giu. - Be
merkungen: sehr seItener Gast und Brutvogel. 

Uhu, Bubo b. bubo (L.). 
Kennzeichen: weit tiber Bussardgro13e (Rumpf fast 

so groB wie der einer kleinen Gans). Federohren. 1m 
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Uraleule 
(Habichtskauz) Waldkauz Waldohreule 
Strix u. uralen- Strix a. aluco L. Asio o. otus (L.) 

sis Pall. 

GroBe: stark bussard- ca. krahengroB. ca. taubengroB, 
groB. aber groBer er-

scheinend. 

Gesamt- hell rindengrau. rindengrau, gelblichgrau. 
eindruck: braunlich bis 

rotlich. 

U-Seite: auf weiBem auf hellerem auf gelblichem 
Grund mit gro- Grund grob Grund haupt-
Ben, reI. schma- langs gefleckt. sachlich Hings 
len Langsflek- gefleckt. 
ken. 

Flugbild: groBer Kopf dicker Kopf, reI. ziemlich dicker 
(ohne "Ohren"), kurzer, scbwach Kopf mit Feder-
reI. langer, ab- abgerundeter ohren; mittel-
gerundeter Schwanz; breite langer Schwanz; 
Schwanz, breite reI. kurze mul- lange, etwas ge-
mittellange Flu- denformige Flu- winkelte Flugel. 
gel. gel. 

Augen- dunkel. dunkel. gelbrot. 
farbe: 

Bemer- in Deutschland sehr haufig; in in Waldern hau-
kungen: als Brutvogel BaumhOhlen, im ~ig; briitet meist 

nur in Ostpreu- Dachgebalk u. lD verlassenen 
Ben (Frisching- dgl. brutend,sel- Horsten von 
forst und bei ten frei. Krahen und 
Insterburg). Raubvogeln, 
Hohlenbruter. seltener in Hoh-

len. 

rindenbraunen, unterseits grob gefleckten Gefieder fiillt 
beim Rufen ein weiBer Kehlfleck auf. 1m Flug: groBer 
Kopf, mittellanger, ziemlich gerade abgeschnittener 
Schwanz; lange Fliigel. - Be me r k u n g en : seltenel' Brut
vogel in GebirgswiHdern (B6hmen, Odenwald, Harz, 
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Alpen usw.), aber auch in OstpreuBen. Briitet in Fels
nischen, geraumigen Baumhohlen, in alten Raubvogel
horsten oder auf Baumstubben am Boden, zwischen Rohr 
(z. B. am Ostufer des Kurischen Raffs) usw. 

3. Zwei kleine Kiiuze. 
In der GroBe zwischen Amsel und Taubchen. Beide 

oben auf dunkelbraunlichem Grund weiB getropft. Unten 
auf hellerem Grund unregelmaBig dunkelbraun gefleckt. 
Gesamteindruck von fern graubraun, Gelbe Augen. 

Steinkauz RauhfuBkauz l 

Athene n. noctua (Scop.) Aegolius f. funereus (L.) 

O-Seite: RegelmaBig weiB getropft. in unregelmaBig verteilten 
Bezirken weiB getropft 2. 

Schleier: undeutlich. deutlich, weiBlich mit 
dunkier Umrahmung. 

Flugbild: tags oft spechtartig hiip- dickerer Kopf, Schwanz 
fend; sonst ruhiger. mittellang, abgerundet. 
Schwanz kurz, gerade Fliigel nicht besonders 
abgeschnitten. Fliigel lang. (1m ganzen mehr 
nicht besonders lang, waldkauzartig. ) 
schwach gewinkelt. 

Bemer- in verfallenen Gebauden, in BaumhOhlen stiller, 
kungen: alten Kopfweiden, Stein- groBer (Gebirgs)walder; 

briichen u. dgl. briitend. selten. 
Haufig. 

4. Ein Sonderling. 
Sebleiereule, Tyto alba guttata (Brehm). 
Ken n z e i c hen: weiBlicher, deutlich herzformiger 

Schleier. Oben zart aschgrau mit Perlflecken, gelbrotlich 
gestromert. U-Seite hell'rotlichgelb bis fast weiB. -
Flugbild: sehr dicker Kopf, sehr lange, reI. schmale 
Fliigel; kurzer, gerade abgeschnittener (etwas gekerbter) 

1 Aegolius funereus hat bis zu den Zehen dicht befiederte 
FiiBe. 

2 Juv. fast einfarbig dunkelbraun. 
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Schwanz. - Bemerkungen: in Scheunen, Ttirmen 
u. dgl. brtitend. 

D. Raubvogel. 
~~ groBer als ~~. Der ruhige Flug unterscheidet die 

Raubvogel von den meisten anderen Vogeln von ahn· 
lichem Bau. Der Kopf wird meist eingezogen, so daB er 
von unten nur als unbedeutende Rundung erscheint, im 
Gegensatz zu den Tauben und Krahen. 

Nach dem Gefieder lassen sich die Raubvogel schwer be· 
stimmen, da es - besonders bei Bussarden und A.dlern - auBerst 
verschiedenartig gefarbt ist. Hauptmerkmal fiir die feldornitho· 
logische Bestimmung ist das Flugbild. Hiernach ist vornehmlich 
die Sammelbestimmungstabelle der Raubvogel S.236 angeordnet. 

E. Tauben. 
Die drei wild lebenden Taubenarten unterscheiden sich 

von den wildfarbigen, frei umher fliegenden HaU8tauben 

Ringeltaube Hohltaube Turteltaube 
Columba p. Columba o. Streptopelia t. 
palumbus (L.) oenas (L.) turtur (L.) 

Hals· bei ad. weiB. ohne weill. schwarz·weiB ge· 
seiten: bandert (unauf. 

fallig). 

Fliigel: weiBer Vorder· ohne weiB; eine unauffallig 
rand. dunkle Binde. braunlich. 

Schwanz: ohne weiB. ohne weiB. weW eingefaBt. 

Stimme: dumpfes gruh. etwas heller heu· hohl gurrend, tur 
gruh, hru. lend huhu, tur ... 

huru. 

Bemer· Freibriiter; Hohlenbriiter; an Freibriiter; nir· 
kungen: iiberall gemein. alte Baume gends iiber. 

(Schwarzspecht. maBig hiiufig, 
bOhlen!) gebun. stellenweise so· 
den. gar selten. 
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("Feldtauben") sofort dadurch, daB sie keinen weiBen 
Biirzel habcn. 1m Flug ahnelt der Haustaube am meisten 
die Hohltaube (eine nahe Verwandte der Felsentaube, die 
die Stammutter der Haustaube ist); die groBere Ringel
taube streckt im Flug den sehr kleinen Kopf weit vor und 
halt ihn etwas hoch, so daB der Kropf deutlich sichtbar 
ist. Die Turteltaube hat in ihren Bewegungen viel Ahnlich
keit mit der viel in Gefangenschaft gehaltenen Lachtaube. 

F. H uhnervogel. 
Die Fasane (Phasianus c. colchicus L. und Phasianus 

colchicus torquatus Gm.), gekennzeichnet durch den sehr 
langen Schwanz, kommen oft gekreuzt als sog. Englischer 
Grunruckiger Fasan in unseren Waldern vor, in denen sie 
urspriinglich iiberhaupt nicht heimisch waren. Die 
echten Ringfasane haben auBer dem Halsring noch einen 

Kenn
zeichen: 

Bemer
kungen: 

Auerhenne Birkhenne Haselhuhn 
Tetrastes 

bonasia rupestris 
(Brehm) 

Tetrao u. urogal- Lyrurus t. tetrix 
Ius L. (L.) 

diisterrostbraun
Hch mit rost
rotem Brust
schild. Keine 
Fliigelbinde. 

selten; in groBen 
beerenreichen 
Waldern, beson
ders der Mittel
gebirge und der 
Alpen. 

rostbraunlich mit rostbraun und 
weiBer Fliigel- graumeliert. 6 
binde. Ausge- mit schwarzer 
schnittener Kehle. Die rost-
Schwanz. braune Brust, 

grob schwarz u. 
weill gefleckt. 
KurzerSchwanz. 

besonders in der seltener Bewon-
Heide nicht sel
ten. - Mit Auer
huhn bastar
diert: Rackel· 
huhn. 

ner beeren- und 
unterholzreicher 
Mischwalder der 
Mittelge birge. 
In OstpreuBen 
die grauere T. b. 
grassmanni 
(Zed!.) 
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griinlichen Biirzel, wahrend die K upferfasane einen kupfer
roten besitzen. Die ~~ sind unter allen Vmstanden vom 
weibliehen Birkhuhn dureh den spitzigen, nicht gabel
f6rmigen Schwanz und dureh das Fehlen einer weiBen 
Fliigelbinde unterschieden. 

Das Rebhuhn unterscheidet sich von der Birkhenne 
durch den rostroten Schwanz und das Fehlen einer 
Fliigelbinde. 

Die Hahne vom Auer- und Birkwild unterscheiden 
sieh auBer durch dengewaltigen GroBenunterschied (Auer
hahn ca. gansegroB, Birkhahn ca. haushuhngroB) durch 
den beim ersten a bgerundeten, beim letzten leierformigen 
Schwanz. Sonst sind beide hauptsachlich schwarz mit 
Metallglanz; beim Birkhahn fallen die weiBen V-Schwanz
federn besonders bei der Bodenbalz auf. Die braunen 
Kleider seien verglichen und dem Haselhuhn, das kleiner 
als das Birkhuhn ist, gegeniibergestellt. (S.45.) 

G. Die ii brigen Bewohner der Walder. 
Von groBen Vogeln mit langem Schnabel und Stelz

beinen sind es die zwei StOrche, der Fischreiher und der 
Kranich, die hierher gehOren. Storche und Kranich 
strecken den Hals im Flug aus, der Reiher zieht ihn an. 
Die StOrche sind schwarz und weiB, Reiher und Kranich 
hauptEachlich aschgrau. (Tab. S.47.) 

Ein typischer Schwimmvogel, der Kormoran, Phala
crocorax carbo sinensis (Shaw und Nodd.), briitet eben
falls auf Baumen (z.B. in Riigen oder im MahrungseejOst
preuBen). Fast giinsegroB, schwarz mit reI. langem 
Schwanz und Hals, aber sehr kurzen FiiBen. Kormorane 
sitzen ziemlich senkrecht zum Ast und erscheinen recht 
langgestreckt (vgl. Abb. 4, 3)' 

Von den Schnepfenvogeln briiten zwei Arten im Wald: 
Waldschnepfe, Scolopax r. rusticola L. 
Kennzeichen: ca. rebhuhngroB, sehr langer Schna-

bel, hoehgestellte Augen. Gefieder rostig laubbraun und 



Farbung: 

Bemer
kungen: 

Kenn-
zeichen: 

Stimme: 

Bemer· 
kungen: 
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WeiBer Storch 

Ciconia c. ciconia (L.) 

Schwarzer Storch 
(Waldstorch) 

Ciconia nigra (L.) 

weiB mit schwarzen Flu· schwarz mit Metallglanz. 
gelenden. Schnabel im Bauch weiB, Schnabel im 
Alter rot. Alter rot. 

besonders in Nordost. 
deutschland recht hau· 
fig. Briitet auf Dlichern 
und Bliumen. 

Fischreiher 
Ardea c. cinerea L. 

Hals im Flug eingezogen, 
weiB. Beijuv.mehrgrau. 
weiB. Ad. mit schwar-
zem Schlafenstreif und 
langem Schopf. 

heiseres, kreischendes 
chrrai. 

meist kolonieweise in der 
Nahe von Wasser auf 
Biiumen briitend. 

selten; nur noch in weni. 
gen ruhigen und feuch· 
ten Waldungen, z. B. 
OstpreuBens und Han. 
novers. 

Kranich 
Grus g. grus L. 

Halsim Flug ausgestreckt, 
hellgrau; Kehle schwarz· 
grau. 

trompetendes kurr. 

scheuer Erdbriiter. Brut-
vogel besonders in Nord· 
u. Nordostdeutschland; 
nicht haufig. 

grau meliert. Rundliche, geknickte Fliigel, unsteter Flug, 
wobei der Schnabel abwarts gesenkt wird. Beim Zick· 
zackbalzflug an Waldrandern hart man "Pfuitzen" und 
Quarren. - Bemerkungen: Nicht Mufiger Brutvogel 
in weichgriindigen Waldern; auf dem Zug Mufiger. 

WaldwasserIaufer, Tringa ochropus L. 
Kennzeichen: Stark drosselgroI3; Schnabel und 

Beine mittelhoch. Oben schwarzbraun mit hellen Piinkt
chen (nur in der Nahe sichtbar !), unten weiB. 1m Flug 
sticht der weiI3e Biirzel vom fast schwarzen Riicken ab; 
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}'Iiigel im ]'lug eng gewinkelt. - Ahnliche: Durch 
Lebensweise im Waid zur Brutzeit dort nicht mit anderen 
WasserIaufern zu verwechseln; vgl. aber Tab. S. 173. 

6 

Abb.2. Singvogeltypen 1. 
1. Lerche (Pieper schlanker, diinnschnabliger und hochbeinigcrl). 2. Star. 

3. Hiinfling. 4. Wilrger. 5. Schroiitzer (z. B. Steinschroatzer). 6. Arose!. 

Stimme: Kurzes "dick, dick", auch schones F16ten, wie 
"dliiieht it it". - Bemerkungen: Als Brutvogel verein
zeIt, besonders in feuchten Waldern und Mooren Nord
und Ostdeutschlands. Zur Zugzeit an Ufern, Torfstichen 
u. dgl. 
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Bestimmungsubersichten: 
l. Gruppe: Vogel an Mauerwerk und in Gebauden der 

Stiidte und Dorfer. 
1. ca. taubengroB oder groBer: 

a) im Flug J(op! gut zu sehen: 
Schwarz mit grauem Nacken, an Tiirmen u. dgI. 
schreien ack, jack: Dohle (S.5) 

b) im Flug Kop! nur als Vorwolbung zu sehen: 
Oben rotbraun; schlank. Lange Fliigel, langer 
Schwanz. Helles kliklikli . " Die Jungen rufen 
jierre, jierr . . . Turmfalk (S.244) 
Fast krahengroB, oben diisterschiefergrau (ad.) bis 
braunlichschwarz (juv.). Lange Fliigel, relativ 
kurzer Schwanz: Wanderfalk (S. 245) 
TaubengroB oderkleiner, schieferblau bis grau 
oder braunlich; reI. breite und kurze Fliigel, 
langer Schwanz: Sperber (S.243) 

2. Eule: 
ca. taubengroB; lange Fliigel, kurzer abgeschnittener 
Schwanz. Unten hell, nicht grobfleckig: 

Schleiereule (S.43) 
ca. krahengroB, braunfleckig ; reI. kurzeFliigel,mittel. 
langer Schwanz: Waldkauz (S.42) 
kleiner als Taube, gelbaugig: Steinkauz (S.43) 

3. Kleiner als Tau be, aber groBer als Spatz: 
Hiipft in groBen Spriingen; reI. langer Schwanz 
gern hochgeschlagen; schwarz (6') oder braunlich. 
schwarz (~); FlOtengesang vom Dach!: Arosel (8. 29) 
Schreitet; reI. kurzer Schwanz, spitzeFliigel. Schwarz 
mit MetaIlglanz, juv. rauchgraubraun. Besonders im 
Herbst mit kleinen weiBen Perlenflecken: Star (S. 6) 

4. Ungefahr spatzengroB: 
a) meist durch die Luft jagend; 8chlank. Spitze Flilgel, 

ausgeschnittener Schwanz: 
Frieling, Exkursionsbuch. 2. Auf!. 4· 



50 Vogel in Ortschaften, Garten, Parks und WaIdcrn. 

U-Seite ruBschwarz wie der ganze Korper. Sichel
£liigel, "srrieh!": Segler (S. 35) 
V-Seite weiBlich, ganze O-Seite schwarzblau: 

Raucbscbwalbe (S.36) 
U -Seite und Biirzel weiB: Meblscbwalbe (S. 36) 
U-Seite bis auf graues Kropfband weiB, Riicken 
wieBiirzeldiistergraubraun: Uferscbwalbe (S. 36) 

b) mit rostrotem, zitterruLen Schwanz: 
Schwarz oder diistergrau. 6' mit weiBem Fliigel
fleck: Hausrotscbwanz (S.32) 
Heller; Brust bei 6' ad. gelblichrot, bei iuv. und 
~ hell, nie dunkel: Gartenrotscbwanz (S.32) 

c) mit auffalligem Weip im Gefieder; Gang trippelruL: 
U-Seite weinrot (6') oder braunlich (~). Breite 
weiBe Fliigelbinden, weiDe SchwanzauBenfedern: 

Bucbfink (S. 9) 
Riicken aschgrau, weiB und schwarze Kopf- und 
Fliigelzeichnung. Der lange schwarze Wipp
schwanz mit weiBen Seiten: Bacbstelze (S. 124) 
(Biirzel zitronengelb, sehr langer Wippschwanz: 

Bergstelze) ( S. 125) 
d) ohne auffalliges Weip im Gefieder: 

Mit Spitzhaubchen. Gang trippelnd. Brust dunkel
gefleckt; sonst fahl erdbraunlich: 

Haubenlercbe (S. 98) 
Ohne Haubchen; Gang hiipfend. Scheitel grau (6') 
oder graubraun (~): Hausspatz (S.8) 
Ebenso, Scheitel kupferbraun; weiBes Halsband: 

Feldspatz (S. 8) 
Steil auf Posten sitzend, zuckt mit Fliigel und 
Schwanz; vom Insektenfang im Bogenflug wieder 
auf erhOhten Platz zuriickkommend. Scharfes 
zzi; Kehle schwach gestreift. Diinnschnablig; 
spitzfliiglig: Grauer Fliegenschniipper (S. 22) 

5. Kleiner, braungrauer Kletterer mit diinnem, gebo-
genen Schnabel. "tit": HausbaumHiufer (S. 15) 
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Kleiber, Meisen usw. stellen sich gern am Haus ein; vgl. 
Vogel am Futterhaus S. 53 - Der Storch briitct, bcs. in Nord
und Ostdeutschland, auf Dachern (S. 47). 

2. Gruppe: Vogel in kleinen Vorgarten 
nnd SchmuckpIatzen der Stadte. 

1. Uber SperlingsgroGe (Krahen und Dohies. S.5): 
Ganz schwarz oder braunschwarz, ohne Metallgianz. 
Hupft in langen Satzen. Relativ langer Schwanz wird 
oft hochgestellt: Amsel (S.29) 
Oben olivbraun, unten weiG mit dunklen Tropfen. 
"zip" : Singdrossel (IS. 30) 

. Metallisch schwarz glanzend mit ± deutlichen kleinen 
weiGen Flecken. Gang schreitend; Schwanz relativ 
kurz; Flugel spitz: Star (S. 6) 

2. Etwa sperlingsgroG oder kleiner: 
a) mit rostrotem, zitternden Schwanz: 

Schwarz oder dustergrau, Brust nie rotlichgelb: 
Hausrotschwanz (S.32) 

Heller braunlichgrau, Brust rotlichgelb oder Iehm
gelblich: Gartenrotschwanz (S.32) 

b) mit roter oder rotlicher Brust: 
Burzel und Flugel ohne weiG, zart; oft knicksend: 

Rotkehlchen (S.31) 
Zwei weiGe Flugelbinden, weiGe SchwanzauGcn
federn. Burzel nie weiG: Buchfink (S. 9) 
WeiGer Burzel, schwarze Kappe, dicker Schnabel. 
Sanftes "duh": Dompfaff (S. 13) 
Braun, grauer Kopf; Stirn und Brust karminrot. 
Helle Schwanzfederrander: Hanfling (S. 12) 
Kehle schwarz, Stirn weiG: 

Gartenrotschwanz (S.32) 
c) mit deutlichen weif3en FlUgelbinden: 

SchwanzauGenfedern weiB. Nicht kurzschwanzig ; 
elegante Form. Burzel grunlich: Buchfink (S. 9) 
Der kurze Schwanz am Ende weiG. Klobiger 

4* 



52 Vogel in Ortschaften, Garten, Parks und Waldern. 

Schnabel; gedrungene Form. Biirzel braun. 
Scharfes "zicks": Kernbei8er (S. 9) 

d) nicht turnende, gedrungenere V 6gel mit gelb oder 
grun(lich) im Gefieder: 
Relativ langer Schwanz wird beim Rufen ("zrit") 
bewegt. Streifenzeichnung; Biirzel zimtbraun. 
SchwanzauBenfedern weill: Goldammer (S. 96) 
Relativ kurzer Schwanz mit gelber Zeichnung. 
Flugelrand gelb; Sperlingsfigur: Griinling (S.8) 
Klein; kurzschnablig. Sirrender, klirrender Ge
sang von freiem Punkt aus. Biirzel zitronengelb: 

Girlitz (S. 10) 

e) hauptsiichlich braunlich grau ohne besondere weifJe 
oder schwarze Zeichnung: 
Meist still und aufrecht sitzend oder nach einem In
sektfliegend (langfliiglig). Kehle und Stirn feinge
strichelt. Zart: Grauer Fliegenscbnapper (S.22) 
Gewandt durch die Busche schliipfend, U-Seite 
± hell; keine Binden: Grasmiicken (S.27) 

f) zart; oben grunlichgraubraun, unten ± gelb oder 
weifJlich; keine Fliigelbinden: 
Ganze U-Seite schwefelgelb. "dedehoi"; knaksen
der und flotender Gesang: Gelbspotter (S. 26) 
Unten entweder gar nicht oder schwach gelb; klein, 
"fuid": Laubsanger (S.24) 

g) kurze, turnende V 6gel mit weifJer Wange und schwar
zem oder blauem O-Kopf: 
aa) mit gelb. 

Breiter, schwarzer Langsstreif auf U-Seite 1; 
Kopfzeichnung schwarz blau : Kohlmeis6 (8.17) 
U-Seitenstreif undeutlich, Kopfzeichnung 
himmelblau und weiB: Blaumeise (8.17) 

1 Die juv. haben eine gelblichweiBe U-Seite und schwachen 
Langsstreif. -
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bb) ohne gelb. 
Schwarze Kopfplatte; oben graubraun. 

Nonnenmeise (S. 19) 
An mer kung: In wenigen Gegenden, besonders West

deutschlands, ist der Teichrohrsiinger Gartenvogel gewor
den (s. S. 129). 1m iibrigen vgl. auch Gruppe 3. 

Sperlinge s. S. 8. 

Anhang zur 2. Gruppe. 
Vogel am Futterhiiuschen im Winter. 

1m Winter kommen an den Futterstreuplatz alle mog
lichen Vogelarten, die verschiedenen Gruppen angehoren 
konncn. Stets ist es aber eine bestimmte Gemeinschaft 
von Vogeln, die sich hier einfindet. Ein + vor demNamen 
bedeutet, dafl der Vogel selten hier auftritt. 
- Vogel reI. gedrungen, oft in Scharen. Schnabel kraftig, 

kegelformig. Hanfkorner werden geschalt. Ohne 
weifl-schwarze oder blau-weifle Kopffarbung: 

Finkenartige: I 
- Gewandt; klettert an den aufgehangten Futterringen 

geschickt herum. Hanfkorner werden zwischen die 
Zehen genommen und aufgehackt oder ganz geschluckt. 
Schnabel pfriemenformig: M ei8enartige: II 

- Mit diinnem, an der Wurzel breiteren Schnabel. Nicht 
kletternd, fressen gern Beeren oder Mehlwiirmer. Gang 
und Bewegungen ruckweise; Schwanzzucken: III 

- Schwarz-weill, oft mit rot. Spitziger Schwanz, kraf
tiger gestreckter Schnabel; sitzen gern vertikal: 

Bunt8pechte: IV 
- Tauben- bis krahengrofle Vogel (selten am Haus). 

Schwarz vorwiegend: Krahen 
Braun, blaue Oberfliigeldecken, weifler Biirzel: 

Eichelhiiher 
Griinlich; rot am Kopf: Griinspecht 

(ca. taubengrofl). 
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1. 
- Graubraun, grauer oder graubrauner Oberkopf; Augen

gegend braun bis rostbraun. Wangen hell, ohne Mittel
fleck: Haussperling (S. 8) 

(6' mit schwarzer Kehle) 
- Braunlich, Oberkopf kupferbraun; weiBer Nackenring, 

schwarzer Wangenfleck: Felds'perling (6' =~) (S. 8) 
- Griinlich bis graubraunlich. Hellgelbes Fliige]feld·. 

SchwanzauBenfedern wurzelwarts gelb. Plumpe, auf
dringliche, sperlingsgroBe Vogel mit kraftigem hellen 
Schnabel: Griinling oder Griinfink (S. 8) 

(6' schOner griin) 
- Riicken braun, Biirzel olivgriinlich. Zwei weiBe Bin

den im ± schwal'zen Fliigel. SchwanzauBenfedern 
z. T. weiB: Buchfink (S. 9) 
(6' mit blaulichem Oberkopf und weinrotlicher U-Seite) 

- Schnabel ganz auffallig klobig. Kurzer Schwanz, 
grauer Nacken; brauner Riicken, ockerbrauner Kopf. 
WeiBe Fliigelbinden: Kernbei.Ger (S. 9) 
(~ mit schmutziggrauem, 6' mit reingrauem Nacken) 

- Riicken braunlich, dunkel gefleckt; zwei weiBe Fliigel. 
binden. Kopf etwas scheckig-grau, schwarz und gelb
lich - oder (im Friihjahr) ganz blauschwarz. Brust 
rotlichgelb, Biirzel weiB; sonst wie Buchfink: 

Bergfink (S. 9) 
(Nur Gast in Deutschland) 

- Kleine muntere Vogel, oft in Scharen. Griinlich, am 
Biirzel mehr gelb. Zwei gelbe Fliigelbinden, Flanken 
weiBlich mit dunkler Streifung: + Erlenzeisig (S. 11) 

(6' mit schwarzem Scheitel) 
- SperlingsgroB oder etwas starker, Oberkopf schwarz

blau, Schnabel kurz und rundlich; Riicken aschgrau, 
weiBe Fliigelbinden und weiBer Biirzel: 

Dompfaff oder Gimpel (S. 13) 
(6' mit leuchtend roter, ~ mit rotlich grauer U-Seite) 



Vogel am Futterhauschen im Winter. 55 

- Griinlichbraun, reichlich sperlingsgroB. Riicken stark 
streifig; viel Gelb auf der V-Seite, Biirzel zimtbraun: 

Goldammer (8. 96) 
(~ mit stark streifiger V-Seite) 

- Schnabelspitzen iibereinander gebogen, ohne Fliigel
binde. Rot (c3 ad.), gelblichgrau (juv.) oder griinlich
grau (~): + Kreuzschnabel (8. 13) 

II. 
- EtwasperlingsgroB ;Kopischwarzblau, weiBe Wangen. 

Bauch gelb mit breiter schwarzer Mittellinie: 
Kohlmeise (8. 17) 

- Kleiner als Sperling; Kopf hellblau, Wangen teilweise 
weiB; Bauch gelb mit nur angedeuteter Mittellinie: 

Blaumeise (S. 17) 
- Ebenso klein; braungrau, V-Seite weilllichgrau, Wan

gen weiB, Oberkopf und Kinn schwarz: 
Sump!- oder Nonuenmeise (S. 19) 

Nur in der Nahe von Nadelwald, sonst nur sehr selten: 
Tannen- und Haubenmeise (S. 18) 

-- Fast sperlingsgroB; Schnabel ziemlich lang, O-Seite 
aschblau, unten weiBlichgelb bisrotlichbraun; Flanken 
kastanienbraun, schwarzer Augenstreif: 

Kleiber oder Spechtmeise (S. 16) 

III. 
- GroBer als Sperling, schwarz mit gelbem Schnabel 

(c3 ad.) oder dunkelbraunlich mit weniger gelbem 
Schnabel (~u. juv.) Bewegungen hastig; oft dick auf
geplustert: Amsel (S.29) 

- SperlingsgroB, oben olivbraun, gelblichiote Brust, 
weiBlicher Bauch: Rotkehlchen (S. 31) 

(nicht immer iiberwinternd t) 

IV. 
- AmselgroB; Hinterkopf rot (c3) oder schwarz (~). 

Aftergefieder rot: Gr. Buntspecht oder Rotspecht (8. 38) 
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- SperlingsgroB; Aftergefieder weiBlich. Rucken und 
Flugel weiBschwarz gebandert; cr mit rotem Vorder
scheitel: Kl. Buntspecht oder ZwergSpecht (S.38) 

3. Gruppe: Vogel der gro.8eren Garten, Dorfgarten, 
Parks und Friedhofe. 

Es ist unmoglich, die Vogel dieser Gruppe von den Misch
und Laubwaldbewohnern (Gruppe 6A) zu trennen; denn die 
meisten Arlen haben sich vom Walde her in den Parks, die ihnen 
einen Ersatz fur den Wald bieten, angesiedelt. Man bestimme also 
nach den Tabellen in Gruppe 6A! Hier solI nur eine Obersicht 
der charakteristischen Vertreter der Waldvogel, soweit sie sich 
in Parks u. dgl. finden, gegeben werden. 

A. Im Winterhalbjahr. 
(Ende Oktober bis Ende Marz.) 

1. Knapp taubengroB bis krahengroB: 
a) hauptsachlich schwarz (mit ± graul, ohne rot: 

Krahen und Dohlen (S. 5) 
b) Raubvogel s. Sammeltabelle S.235. (Es kommen 

hauptsachlich in Frage Turmfalk und Sperber.) 
c) hurtiger Flug, vorgestreckter Kopf. Hauptsach-

lich blaugrau: Wildtauben (S.44) 
d) mit auffalligem Weif,l im Gefieder: 

WeiBer Burzel; ratschende Rufe. Sonst braun und 
schwarz mit blauen Decken: Eichelhiiher (S.6) 
Schwarz-weiB, sehr langer Schwanz: Elster (S.5) 

e) Klettervogel; Bogenflug; die Flugel werden ab
wechselnd eng angelegt und dann gespreizt. -
Griin, mit oder ohne rote Kappe: Erdspechte (S. 39) 

f) Eule: Bogenflug.Graubraun (helle Tropfenflecken!), 
rundlicher Kopf, kurzer Sohwanz: Steinkauz (S. 43) 
groBer als Taube; weicher Ruderflug, braune, nicht 
gelbe Augen: Waldkauz (S.42) 

2. AmselgroB bis starengroB: 
a) schwarz oder braunschwarz; keine helle U-Seite 

und U-Fliigel: Amsel (S. 29) 
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b) mit braun; U -Seite hell mit dunklen Tropfen: 
U-Flugel und Flanken nicht rotlich: 

Sing-, Mistel- und Wacholderdrossel (S. 30) 
U -Flugel und Flanken rotlich; oft in schwatzenden 
Scharen: Weindrossel (S.30) 

c) oft steil auf freiem Punkt sitzend; Schwanz wird 
hin- und herbewegt; schwarzer Augenstreif. -
Grau-weiB-schwarz: Raubwiirger (S. 20) 

d) Klettervogel; hupfender Flug. - Schwarz-weiB, 
mit rot am After: Buntspechte (S.38) 

e) Spitzschnablig, langfluglig und reI. kurzschwanzig. 
Gern auf der Wiese oder schwatzend im Baum. 
Glanzschwarz, .± weiBgeperIt. Die juv. mehr grau
braun. Watschelnd oder schreitend: Star (S.6) 

3. StarengroB bis sperlingsgroB oder kleiner: 
a) oft in kleineren oder grof3eren Trupps im Gezweig: 

Lockere kleinere Scharen von bunten, wenig lauten 
Turnern, mit weiBer Wange. Fliegen nicht ge
schlossen auf: Meisen (S. 17) 
Engere Trupps oft larmender, kleiner Vogel; be
sonders in ErIen oder Birken. Fliegen geschlossen 
auf: Zeisige (S. ll) 
Dunnes Sirren; starenartiger Flug. Federschopf! 
Gern an Beeren. SchOn graubraun, gelbes Schwanz· 
cndband: Seidenschwanz (S.21) 

b) kleinere Vogel mit weiBer Wange und blauem oder 
schwarzem O-Kopf: Meisen (S. 17) 

c) sehr klein mit sehr langem Schwanz: 
Schwanzmeisen (S. J 8) 

d) ca. spatzengrof3e Vogel mit rot, rotlichgrau oder 
kastanienbraun, besonders an der U-Seite: 
WeiBer Burzel, dickschnablig. Ad. mit schwarzer 
Kappe "djue juhb" (melodisch): Dompfaff (S. 13) 
Ohne Flugelbinden, ganz rot; besonders intensiv 
am Burzel. Turner. Hartos "kip kip": 

Kreuzschnabel (S. 13) 
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Knicksen; in Bodennahe: Rotkehlchen (S.31) 
WeiBe Fliigelbinden und SchwanzauBenfedern: 

Buchfink (S. 9) 
Oben blaugrau, kurzschwanzig. Klettert am 
Stamm. (Vgl. Abb. 3,7): Kleiber (S. 16) 

e) klotziger Schnabel, weiBe Fliigelbinden, kurzer 
Schwanz ;faststarengroB. "zicks": KernbeiBer(S. 9) 

f) mit gelb im GeJieder: 
Breites gelbes Band im schwarzen Fliigel. Vorder. 
kopf rot: Stieglitz (S. 10) 
Kopf und U·Seite gelb, ± durch dunkle Flecken 
verdeckt. Rotbrauner Biirzel; rel.langerSchwanz: 

Goldammer (S. 96) 
Fliigelrandmal und Schwanzseiten z. T. hellgelb. 
Sonst griinlichgrau; robust: Griinling (S. 8) 
Klein, mit ± gelber U·Seite. Klirrender und 
quietschender Gesang von erhOhtem Punkt aus. 
Biirzelzitronengelb, Schnabel kurz: Girlitz (S. 10) 
U·Seite gelb; weiBe Wange schwarz oder blau· 
lich gefaBt: Kohl- und Blaumeise (8.17) 
Biirzel weiB, weiBe Fliigelbinden: Berglink (8. 9) 
8treifig; klein. Gelbe Fliigelbinde; meist in 
8charen: ErIenzeisig (8. 11) 
(gelblichgrau; keine Fliigel und Schwanzabzeichen: 

Kreuzschnabel) (8. 13) 
Gelbe 8chwanzendbinde; 8tarenflug. Federholle: 

Seidenschwanz (S.21) 
g) schwarz.weiBer Klettervogel: Zwergspecht (S. 38) 
h) mit breiten weifJen FlUgelbinden und weifJen 

SchwanzaufJenJedern: 
Blirzel weiB. "quag": Bergfink (S. 9) 
Biirzelgrii,nlich. "glib giib"; "pink": Buchtink (S. 9) 

i) grau, briiunlich oder grunlichgrau ohne auffiilliges 
WeifJ und Gelb: 
Gedrungen; U·Seite (eventuell mit schwarzem 
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Kehlfleck) ungefleckt schmutzig-grau: 
Spatzen (S. 8) 

(Zarter; an den Seiten gestreift. Kehle und Brust 
aschblau oder bleigrau: Braunelle (S.34) 
WeLGe Schwungfederrander tauschen einen hellen 
Spiegel vor. Kleiner. Harte und metallische 
Lockrufe. 6' rot brustig : Hanfling (S. 12) 
Klein; am Baumstamm. Dunner, feiner Schnabel: 

BaumIaufer (S. 15) 
Sehr klein; der kurze Schwanz hoch aufgerichtet: 

ZaunkOnig (S. 34) 
(Finkengestalt, reI. langer Schwanz mit weiBen 
AuBenfedern; rotlich-brauner Burzel: 

Goldammer) (S.96) 
Klein; meist in Scharen. Streifig. O-Kop£ rot. 
"tschuttschutt ... ": Birkenzeisig (S. 11) 
Klein; zart. Oben ungefleckt grunlichbraun, unten 
hell ohne aUe Abzeichen: Weidenlaubsanger (S. 25) 
Winzig, mit weiBen Flugelbinden; grunlichgrau. 
Gelber Scheitelstreif! Wispernde Stimmen: 

Goldhahnchcn (S. 16) 
k) mit rostrotem Zitterschwanz. 

Hausrotschwanz (S. 12) 

B. 1m Sommethalbjahr. 
(Etwa April bis SeptemberjOktober.) 

Man suche erst unter A nach! Zu den dort genannten 
Arten (es verschwinden meist im Marz Seiden schwanz und 
Birkenzeisige) kommen hinzu: Laubsanger, Grasmucken, 
Fliegenschnapper, Gartenrotschwanzchen, W urger, Pirol, 
Wendehals, Nachtigall und Kuckuck. Diese Neuankomm
linge kann man im Groben folgendermaBen auseinander
halten (vgI. aber Gruppe 6A!): 
1. Vogel ca. amselgroB: 

Gelb und schwarz oder gelbgrun mit dunklen Fliigeln; 
"Vogel Bulow"-Pfiff: Pirol (S.7) 
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2. Langweilige gjadjadjadjad ... -Rufe. Rindenfarbig 
mit dunklem Riickenstreif: Wendehals (S. 40) 

3. Unermiidliches zip zap ... : 
Weidenlaubsiinger (S.25) 

4. Meist frei sitzend; mit dem langen z. T. ±weiBran
digen Schwanz drehende und schlagende Bewegungen 
ausfiihrend: Wiirger (S. 20) 

5. Etwa taubengroB; reI. langer Schwanz und spitze 
Fliigel. Flugbild falkenahnlich. Grau oder rostbraun; 
weiBer Bauch quer gewellt. Kreist oder riittelt nicht: 

Kuckuck (S. 37) 
6. Reichlich sperlingsgroBe bis ganz kleine 

Vogel: 
a) schlicht braunliche oder graue Vogel, die das 

Gebiisch durchschliipfen. Keine deutlichen weiBen 
Fliigelbinden; Kehle ungefleckt : Grasmiicken (S .27) 

b) mit rostrotem oder rostbraunem Schwanz: 
Roter Schwanz in der Mitte dunkel; meist in 
zitternder Bewegung: Rotschwiinze (S. 32) 
Der rostbraune Schwanz wird bei Erregung hoch 
gestellt. Fliigel hangen meist herab. In Boden-
nahe. Unten hellgraulich. O-Seite braun: . 

Nachtigall (S. 33) 
Ebenso, aber Schwanz bei Erregung gefachert und 
seitlich bewegt. "Brust mit dunklen Schuppen
flecken (undeutlich): Sprosser (S. 33) 
Schwanz mit breiter schwarzer Endbinde: 

Blaukehlchen (S. 132) 
c) zart, ± grunlich oder schlicht graubraun; meist im 

Bliitterwerk. U-Seite hell, zuweilen gelblich: 
Viel kleiner als Spatz; riitteln gern nach In
sekten: Laubsiingcr (S. 24) 
Fast sperlingsgroB mit schwefelgelber U-Seite: 
"dedehoi": Gelbspotter (S. 26) 
WeiBe Schwanzwurzelseiten; Kehle bei J ad. rot
lich: Zwergfiiegenschnapper (S. 23) 
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d) mit weif3em (braunlichem) Fleck im M ittelfliigel: 
Schwarz oder graubraun mit weH3er odor heller 
U-Soite; "bist, bit" bzw. "siebs": 
Trauer- (bzw. HaIsband -)Fliegenschnapper (S. 22) 

e) ruhig auf freiem Posten sitzend: ohne Gelb. Schwanz
oder Fliigelzucken; 
Ca. spatzengroB; graubraun, helle U-Seite. Schar
fes "zri": Grauer Fliegcnschnapper (S. 22) 
GroBer als Spatz; mit dem reI. langen Schwanz 
hin- und herschlagend. Rticken rot braun ; dunkler 
Augenstreif, fast weiBe U-Seite: 

Rotriickcnwiirger (S. 21) 
Ahnlich. O-Kopf rostbraun, Rticken schwarz. 
Weill an Flugel und Schwanz: 

Rotkopfwiirger (S. 21) 
d) Spitzkopfiger, rotlichbrauner Vogel, besonders in 

Syringen und Weiden, ohne Grau am Kopf; klettert 
die Astchen auch vertikal hinauf" 
Gesang rhythmisch: dirre dirre tit darre darre tit 
usw.: Teichrohrsanger (S. 129) 
Gesang schwatzend und fl6tend, sehr abwechs
lungs- und imitationsreich. (Meist in der Niihe von 
Wasser): Sumpfrohrsanger (S. 129) 

e) Kleiner Finkenvogel mit kurzem Kegelschnabel. 
Unten auf Gelb ± gestreift. Biirzel zitrongelb. 
Gesang quietschend und sirrend: Girlitz (S. 10) 

f) Eben fliigge Jungvogel (tolpatschig, noch ± kurz
schwanzig, gelber Mundrand!). Mit Tropfen- und 
Schuppen- (Wellen-) Zeichnung: 
Schwanz rostrot: 

Ganz duster schiefergrau-schwarz: 
Hausrotschwanz (S.32) 

Braungrauer; rostgelbliche, dunkeI geschuppte 
Brust: Gartenrotschwanz (S. 32) 

Schwanz olivbraun. O-Seite mit rostgclblichen 
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Tropfen, Brust rostgelblich mit dunklen Schup
penrandern. Bauch weiBlich: 

Rotkehlchen (S.31) 
Schwanz rostbraunlich. Ahnlich vorigem, aber 
Brust weniger rostfarbig, auch nicht so scharf vom 
etwas helleren Bauch abgesetzt: 

Nachtigall u. Sprosser (S.33) 
Nicht so hochbeinig. Oben silbriggrau, unten 
rahmgelblich getropft. Von oben erscheint Schna
belwurzel sehr breit. S~irn stark fleckig: 

Grauer Fliegenschnapper (S.22) 
Ahnliche Gestalt; rostgelblicher gefleckt. Hell 
rostgelblicher Fleck im Mittelfliigel. An den 
Schwanzseiten gelblichweiB: 
Trauerfiiegenschnappcr und Ha]sbandfliegen

schnapper (S. 22) 

Die Verteilung der charakteristischen Park
und Gartenvogel im Lebensraum. 

Auf Wegen und Rasenpliitzen u. a.: Amsel, Drossel, Star, 
Finken und Spatzen warten auf Futterbrocken. Erdspechte, 
Wendehals, Goldammer UBW. Buchen nach Nahrung. - Am 
Boden, der mit altem Laub bedeckt und von BiiBchen geschiitzt 
ist, briiten Nachtigall und Sprosser. Rotkehlchen und Goldam
mern wird man nicht vermissen, ebenso wiirmersuchende Drosseln 
und Amseln. - Von Grabsteinen, Hecken und Spitzen halten der 
Graue Fliegenschniipper und die Rotschwiinze Ausschau. Nicht 
selten auch Neuntoter und Goldammer. - Wahrend sich im 
Buschwerk auGer Rotkehlchen noeh die Grasmiicken herumtreiben 
(auch Laubsanger, besonders zur Zugzeit), bietenFichtendickungen 
und Grabeinfricdigungen Hanning, Braunelle und Zaungrasmiicke 
begehrte Brutplatze. Hoch im (JOO8t tummeln sich Laubsanger 
und Fliegenfanger (Trauer- und Halsbandfliegenschnapper bevor
zugen Eichen, Waldlaubsanger und ZwergfIiegenschnapper 
Buchen). Pirol, Wendehais und Kuckuck, selbst Tauben, Raben
vogel und Raubvogel fehlen selten. 1m dichten Gekriiut an feuchten 
Stellen singt der ZaunkOnig. Die Beerenstriiucher belehen sich 
im Winter mit Griinfinken, Dompfaffen, auch Seidenschwanzen. 
ZapIen locken Kreuzschnabel, Kirschen PiroI, Star, Spatz und 
Amsel, in Erlen und Birken tummeln sieh Zeisige, Blau- und 
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Schwanzmeisen. An alteren Stammen kriecht der Baumlaufer 
in die Hohe und Specht und Kleiber machen sich zu schaffen. 

4. Gruppe: Vogel am nand kleiner FeldgehOlze, in 
freier gclegenen Baum- oder Buscbgruppen, in 

Feldhecken u. dgl. 
Sind viel Laubbaume vorhanden, so wird man z. T. 

dieselben Arten wie in Gruppe 3 bzw. 6A treffen; man 
vgl. also dort, falls man die gesuchte Art hier nicht findet. 
- Frei gelegene Schrebergarten und bebuschte Ufer 
zeigen die hier aufgezeichnete Vogelwelt (vgl. auch 
Gr. SA und 12B). 
1. Raubvogel s. S. 236. Man wird hier antreffen konnen: 

Sperber, Bussard, Turmfalk, Merlin (nur im Winter
halbjahr), Lerchenfalk (nur im Sommerhalbjahr) und 
Wanderfalk. 

2. Eulen s. S. 40. Besonders Waldkauz, Steinkauz und 
Waldobreule. 

3. Krahen, Doble (grauer Nacken, taubenartiger Flug), 
vielleicht sogar der seltene groBe Kolkrabc, s. S. 4. 

4. H iihnergestalt, purrender Flug: 
Mit rostrotem Schwanz: Rebbubn (S. 101) 
Ca. haushuhngroB, mit ausgeschnittenem Schwanz 
und weiBer Fliigelbinde: Birkbubn (S.45) 
Langschwanzig; ohne Fliigelbinde~: Fasan (S.45) 

5. ca. tau bengroB : 
a) Taubengestalt; U-Seite nicht quer geJleckt: 

Mit WeiB anHals und Flugeln: Ringeltaube (S. 44) 
Aschblau; ohne WeiB: Hohltaube (S.44) 
Blaugrau und braun, weiBe Schwanzeinrahmung: 

Turteltaube (S.44) 
b) K urzbeinig: bunt oder mit QuerJlecken; 

Grau oder rostbraun; Bauch quer gebandert. Re1. 
langschwanzig: Kuckuck (S.37) 
Prachtig bJaugriin: Blaurake (S.37) 
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c) taubengrofJe Vogel im Flug: 
Flug hurtig; Fliigel gewinkelt und leicht nach 
hinten getragen. Kopf und Hals gut zu sehen. 
Schwanz und Fliigel mittellang: Tauben (S.44) 
(N. B. Dohle rudert gleichmaBiger!) 
Unsteter Flug, hastig, aber "seicht", schlagend; 
Riickenlinie scheinbar "durchgebogen"; spitz
fliiglig und reI. langschwanzig: Kuckuck (S.37) 
Wuchtelnd oder in Kapriolen. Fliigel geknickt 
und ziemlich stumpf. Blaugriin: Blaurake (S. 37) 
Langsamer Flatterflug; Fliigel breit und rundlich, 
werden eng angelegt. Biirzel u. Spiegel weiB, 
Rumpf braun: Haher (S.6) 
Flug wie voriger. Sehr langer Schwanz. Schwarz
weiB: Elster (S. 5) 
Stark bogiger Flug; Fliigel bleiben lange Zeit an
gelegt: Spechte (S.38) 

Steinkauz (S.43), dickkopfig. 
6. Vogelschwarme: 

a) Drosseln: 
Allgemeines Geschwatz und "zieh". U-Fliigel rot
lich. Besonders Marz/April und September/Ok
tober: Weindrossel (S.30) 
Schackernde Rllfe; aschgrauer Biirzel und Kopf, 
weiBe U-FliigeJ: Wacholderdrossel (S.30) 

b) Kleinvogel: 
aa) groBtenteils geschlossen auffliegend und gut 

exerzierend. Besonders in Birken "tschiitt
schiittschiittett": Birkenzeisig (S. 11) 
Besonders in ErIen. "dieh, diedl" und Ge
schwatz: Erlenzeisig (S. 11) 
In Hecken u. dgI.; schnurrender Flug; lautes 
Geschilp: Spatzen1 (S.8) 

1 Eventuell auch Goldammer, Griinfink, Hanflinge und Fin
ken in Scharen hier, s. diese. Die Amseln nachtigen in Ortsnahe 
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bb) in wenig geschlossenen Trupps; nicht aIle zu
sammen auffliegend. 
Vereinzelte hohe Stimmlaute, gewandte kleine 
Vogel, meist mit wei/3er Wange: 

Meisen1 (S.17) 
7. ca. drosselgroB: 

a) oben braun, unten hell mit dunkZen Fleckchen: 
Weiller -aberaugenstreif; rotliche Flanken und U
Flugel : Weindrossel (S. 30) 
Grauer Btirzel, schackernde Laute; weiBe U
Flugel: Wacholderdrossel (S. 30) 
Oben ganz braun. Sehr groB! U-Flugel weill. 
Schnerrlaute: Misteldrossel (S.30) 
Ahnlich; kleiner. U-Fliigel gelblich. "zipp": 

Singdrossel (S. 30) 
b) schwarz oder braunschwarz: 

Ohne weiBes Kropfband: Amsel (S.29) 
Mit weiBem oder hellem Kropfband und hellen 
Federraumen: Ringdrossel (S. 29) 

c) aufrechte Haltung; frei sitzend. Drehen und SchZagen 
des reZ. Langen Schwanzes: 
aa) oben aschgrau; riittelt gern: 

Schwarzer Augenstreif, weiBes Schultertnal. 
Auch im Winter: Raubwiirger (S.20) 
Auch Stirn schwarz; kein weiBes Schultermal. 
Nur im Sommer: Schwarzstirnwiirger (S.20) 

(selten) 
bb) oben braunrot: Rotruckenwiirger (S.21) 

d) gelb und schwarz oder gelbgrun mit dunklen Fliigeln: 
spechtii.hnlicher, aber gewandterer Flug. Nur im 
Sommer: Pirol (S.7) 

nicht selten in kleinen FeldgehOlzen in groBerer Gesellschaft., 
ebenso die Krahen, die abends oft in graBen Massen dem Schlaf
platz zufliegen. - Ebenso iibera.n Mufig: Star (S. 6). 

1 Darunter eventuell Buntspechte, Kleiber, BaumHiufer und 
Goldhahnchen. 

Frieling, Exkursionsbuch, 2. Anfl. 5 
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e) schwarz-weiB. Klettervoge1. Flug stark bogig: 
Buntspechte (S.38) 

8. Reichlich bis knapp sperlingsgroB 1: 
a) auf Dornhecken u. dgl., frei sitzend. Ziemlich langer 

Schwanz; 
Oben rotbraun. "ghak": 

Rotriickenwiirger (S. 21) 
(Mit Gelb: Goldammer) (S.96) 

b) zartschniiblig: waagerecht das Gebusch durchschlUp
fend, ohne grunliche und gelbe Tone; 
aa) knapp sperlingsgroB; weiBe Kehle: 

Armschwingenrander rostbraun, brauner als 
der Riicken. Wetzendes, gedampftes waid
wadwad ... und gscha: Dorngrasmiicke(S.28) 
Armschwingen nicht brauner als Riicken. 
Dunkler Augenstreif: Zaungrasmiicke (S.28) 

bb) unten nicht viel heller als oben2• Schlicht 
braungrau ohne Fleckung und WeiB: 
Oberkopf wie Riicken gefarbt: 

Gartengrasmiicke (S.27) 
Oberkopf schwarz oder rot braun : 

Monchsgrasmiicke (S.27) 
cc) groBer als Spatz; grau oder grau braun, U

Seite bei ad. quer gewellt. "tscherrr": 
Sperbergrasmiicke (S. 28) 

c) der Gesang wird teilweise im Flug vorgetragen: 
aa) von Baum zu Baum oder Boden, mit erhobe

nen Fliigeln (wie Papiertaube). Gesang endet 
mit wies wies zia zia oder zja zja: 

Baumpieper (S. 127) 
bb) einige Meter sich in die Luft erhebend und 

wieder abschwebend. Etwas kleiner als Spatz, 
braunlich: Dorngrasmiicke (S. 28) 

1 Meisen, Kleiber, Baumlaufer s. Gruppe 6A. 
2 Ganze O-Seite braunlich, spitzer Kopf, keine weillen Schwanz

auBenfedern: Sumpfrohrsanger; in der Nahe von Getreidefeldern! 
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GroGer alsSpatz, grau: 8perbergrasmiieke( S. 28) 

d) frei sitzend; bei jedem Lockton zuckt der Schwanz mit: 
Mit Gelb; Biirzel zimtbraun: Goldammer (S. 96) 

e) erdgrau oder briiunlich: ± streifig-fleckig. Ohne 
kriiftiges Rot, Gelb und ohne auffalliges WeifJ; 

aa) weille SchwanzauBenfedern: 
Lerchen- oder Stelzenfigur; unten drosselartig 
gefleckt. "psiehb": Baumpieper (S. 127) 
Kopf griinlichgrau, hellgelbe Kehle. Bauch 
zimtbraunlich: Ortolan (S. 96) 

bb) Brust gefleckt; undeutlicher heller Fliigel
spiegel. Metallisch gickernde Locktone; 
Schwanz ausgeschnitten: Hanfling (S. 12) 

cc) hellbleigraue Kehle; Flanken gestreift: 
Braunelle (8.34) 

dd) gedrungen; schmutzig grauweiBe U-Seite; 
auch mit schwarzer Kehle: Spatzen (S. 8) 

ee) groG, stark streifig gefleckt, lerchengrau. Beim 
Anfliegen werden die FiiBe weit ausgestreckt. 
Kurzer klirrender Gesang. "zick": 

Grauammer (S. 96) 
ff) aufrech t und £rei sitzend ; zuweilen nach Insekt 

fliegend. Kehle und Stirn gestrichelt. Kurz
beinig und groGaugig. Schwanz- und Fiiigei 
zucken. Scharfes "zri": 

Grauer Fliegenschniipper (S. 22) 
gg) streifig griinlichbraun. Derkeilformig endende 

Schwanz im Ji'lug etwas geschleppt. In kleinen 
Biischen zwischen hohem Gras. Gesang sirr .. 
wie Heuschrecke: 8chwirl (8.131) 

hh) groGaugig, reL hochbeinig. Knickst oft. 
Dunkelbraunlich mit helleren gelbbraunlichen 
Tropfen iibersaet: Rotkehlchen juv. (8.62) 

5* 
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f) mit auffiilligem Weif3 im Fliigel: 
aa) zwei weille Binden; weiBe SchwanzauBen

federn. Biirzel olivgriinlich. "giib" "pink": 
Buchlink (S. 9) 

Biirzel weiB. "quag": Bergfink (S. 9) 
bb) klobiger Schnabel; kurzer Schwanz. "zicks", 

"zieh": KernbeiBer (S. 9) 
cc) weiBer Mittelfliigelfleck, weiB und schwarz 

(bzw. graubraun): -, 
Trauerfliegenschnipper (S. 22) 

g) mit rot, gelbrot oder zimtbraun oder grof3tenteils root
braunem Gefieder: 
aa) Fliigel und Schwanz nicht rostrot oder rost

braun. Brust- gelblich rot. Knicksen; ziem
lich hochbeinig: Rotkehlchen (S.31) 
V-Seite rot oder r6tlichgrau. Ad. mit schwar
zer Kappe, weiBer Biirzel. Dickschnablig: 

Dompfaff (S. 13) 
V-Seite nach heller (gelblicher) Kehle leder
braunlich oder zimtbraun. WeiBe Schwanz
aul3enfedern: Ortolan (S. 96) 
Brust ± karminrot; Kopf grau. Heller, un
deutlicher Fliigelspiegel: Hinfling (S. 12) 
Gern in Birken oder auf dem Boden; Scheitel 
karminrot. Griinlichgrau-streifig: 

Birkenzeisig (S.11) 
bb) Fliigel und Schwanz ± rostbraun. P16tzliche 

Bewegungen; Schwanzschlagen. - Ziemlich 
hochbeinig und groBaugig: 

Nachtigall und Sprosser (S. 33) 
co) Schwanz rostrot mit dunklen Mittelfedern. 

Schwanzzittern und Abwartssohlagen: 
Rotschwinze (S.32) 

dd) Schliipfer. Kopf grau; Kehle weill: 
Dorngrasmiicke (S.28) 
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ee) frei sitzend. ReI. langer Schwanz in drehend
schlagender Bewegung; dunkler Augenstreif; 
oben rotbraun: Rotriickcnwiirger (S. 21) 

h) mit Gelb im Gefieder: 
Gelber Randfleck im Fliigel; gelb im Schwanz. 
Robust, Dickschnablig: Griinling (S.8) 
Kopf und U-Seite ± gelb. ReI. langschwanzig; 
wei13e Schwanzau13enfedern. Burzel zimtbraun; 
oben streifenfleckig: Goldammer (S.96) 
Elegant. 1m schwarzen Flugel breite gelbe Binde. 
ad. mit schwarz-wei13-rotem-Kopf: Stieglitz (S. 1O) 
Kleiner, kurzschnabliger, ± fleckenstreifiger Fin
kenvogel. Biirzel zitronengelb, U-Seite ± gelb: 

Girlitz (S. lO) 
i) Mit hell rostgelblichem Flugelfleck. Unten hell, 

oben graubraun: Trauerfliegenschnapper (S. 22) 
9. Bedeutend kleiner als Sperling: 

a) zart, grunlich oder graubraun: 
Mit Scheitelzeichnung und Flugelbinden; wispern
des sisi. Nadelbaume: Goldhiihnchen (S. 16) 
Ohne besondere Zeichnung; "fuid" oder "hud": 

Laubsanger (S.24) 
b) mit boch gestelltem Schwanzcben; rostbraunlicb: 

Zaunkonig (S. 34) 

Anmerkung: Nur ausnahmsweise zeigen sich bier: 
Bachstelzen, mit langem Wippschwanz; Karmingimpel, 
fast nur im N ordosten Deutscblands; Hakengimpel, sehr 
seltener Wintergast; Sumpfrohrsiinger, in dichtem Ge
strupp und an Getreidefeldern (gelblichrostbraun, ohne 
auffallige Zeichnung) und Gelbspotter. 

5. Gruppe: Vogel im und unmittelbar am Nadelwald 
der Ebenen und Mittelgebirge. 

In den reinen Fichten- und Kiefernbestanden, die 
vor wenigen Jahrzehnten gepflanzt wurden, finden sich 
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eigentlich 1 nur: Buchfink, Goldhiihnchcn, Tannen- und 
Haubenmeise. - Sowie aber Schonungen und BloBen, 
etwas Unterholz(Beeren, Hirschhollunder usw.), verschie
den alte Holzer und Dickichte vorhanden sind, wird das 
VogeUeben interessanter. Ein derartiger Wald bietet 
folgende Arlen: 

1. Huhner- bis gansegroB; gerauschvoller Flug. 
GroB, Schwanz abgerundet; 3 schwarz glanzend und 
dunkelbraun, ~ braunlich mit rostfarbenem Brust· 
schild, ohne Flugelbinde: Auerhuhn (selten) (S.45) 
Schwanz leierformig (3) oder ausgeschnitten (~); 
weiBe Flugelbinde: Birkhuhn (S.45) 
Schwanz spitzig, beim 3 sehr lang: Fasan (S.45) 

2. Eulen 2: 
a) ca. tauben· bis krahengrof3: 

Lange, etwas gewinkelte Fliigel; Federohren: 
Waldohreule (S.42) 

Breite, gestrecktere Fliigel; keine Federohren: 

b) kleiner: 
Waldkauz (S.42) 

Ohne "Ohren"; Waldkauzgestalt; oben unregel. 
miiBig weiB getropft, unten hell. Schwarze 
Schleiereinfassung in der Ohrgegend. juv. ganz 
dunkelbraun. Selten: RauhfuBkauz (S.43) 
ca. starengroB; oben nur schwach gefleckt. Sehr 
selten: Sperlingskauz (S.41) 

c) reichlich hiihnergroB; felsliebend: Uhu (S.41) 

1 Werden den Vogeln Nistkasten als Ersatz fiir die fehlenden 
alten und hohlen Baume gegeben, so halten neben zahlreichen 
Meisen (auch Kohl· und Blaumeise) sogar Gartenrotschwanzchen, 
Trauerfliegenschniipper u. a. Laubwaldbriiter Einzug. Im Kampf 
gegen die gerade in eintonigen Nadelforsten verheerend auftreten· 
den Forstschadlinge bewahren sich derart angesiedelte Vogel 
recht gut. 

2 Um Eulen am Tage zu sehen, suche man am Boden nach 
Gewollen; auf dem Baum iiber diesen wird man oft die Eule sehen 
(eventuell klopfen I). 
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3. Raubvogel und Kuckuck s. S.236. (Es briiten 
besonders Sperber - am Waldrand -,Bussard, Turm
und Baumfalk; gelegentlich auch Habicht, Rotmilan 
und Wanderfalk; im Nordosten Schreiadler). 

4. Krahen1 s. S. 5, besonders Raben- hzw. Nebelkrahe. 
5. Spech te (Bogenflug mit lange Zeit angelegten Flii

geln oder Flatterflug; Stammkletterer: 
a) mit Griin: 

Mit Rot: Griinspecht und Grauspecht r3 (S.40) 
Ohne Rot: Grauspecht Sf! (S.40) 

b) ca. krahengroB, schwarz mit roter Kappe. Haher-
artiger Flug: Schwarzspecht (S. 39) 

c) 8chwarz-weifJ: 
Aftergegend leuchtend rot; Bauch schmutzig weiB : 

Rotspecht (S. 38) 
Bauch- und Aftergegend rosenrot; U-Riicken weiB 
(auch im Gegensatz zum Mittel8pecht!). Selten: 

WeiBriickenspecht (S. 39) 
Ohne Rot; Riicken mit WeiB. Schwarze Kopf
seitenstreifen; stark amselgroB. Seltenheit: 

Dreizehenspecht (S. 39) 
Ohne Rot am After; sperlingsgroB: 

Zwergspecht (S.38) 
6. Etwa drosselgroB oder groBer: 

a) hauptsachlich 8chwarz oder dunkelbriiunlich: 
Ohne weiBes Kropfband: Amsel (S.29) 
Mit weiBem oder hellem Kropfband: 

Ringdrossel(S. 29) 
b) oben braunlich, unten hell mit ± dichten dunklen 

Flecken: 
"zrrrr." WeiBe U-Fliigel; Gesang amselartig. 
GroB : Misteldrossel (S. 30) 

1 1m Winter findet man groBe Schlafplatzgemeinschaften in 
den Bii.umen (bes. Saatkrii.he), von und zu denen die Krahen friih 
und sbends in groBen Gesellschaften streichen. 
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Zip-Ruf; (ksang besteht aus oft wiederholten 
Einzelrufen. Rotlichgelbe U-Fliigel. Kleiner: 

Singdrossel (S. 70) 
c) reZ. kurzschwanzig,· nur im Sommer; mit Gelb oder 

Gelbgriin: 
Sattgelb und schwarz (3) oder gelbgriin mit d-q.nklen 
Fliigeln (~). "Biilow"-Flotenpfiff: Pirol . (S. 7) 

d) reZ. langschwiinzig; jrei sitzend: 
Grau-weiI3-schwarz. Schwanz1;ucken; Rutteln: 

Raubwiirger (S. 20) 
7. ca. taubengroB: 

a) beim unsteten, langsamen Flug werden die reI. 
hurzen, breiten Fliigel nach den matten Schliigen eng 
angelegt: 
WeiBer Biirzel, weiBer Fliigelspiegel: 

Eichelhaher (S. 6) 
Kein weiBer Biirzel und Spiegel; weiBes Schwanz
endband: Tannenhaher (S.6) 
GroB! Ganz schwarz; "trrii trrii ... ", "Kjabg": 

Schwarzspecht (S.39) 
b) Flug schnell und gewandt; Fliigel rel. lang, etwas 

gewinkelt. Kopj und Hals deutlich zu sehen: 
Blaugrau, Fliigel mit weiB: Ringeltaube (S.44) 
Blaugrau; Fliigel ohne weiBl: Hohltaube (S. 44) 
Briiunlich; weiBes Schwanzendband: 

Turteltaube (S. 44) 
Fliigel nicht weit abwiirts geschlagen, spitzig; 
langer Schwanz: Kuckuck (S. 37) 

8. lJber SperlingsgroBe; frei und aufrecht 
sitzend; Schwanzbewegungen: 
Riicken rotbra,un, Kopf beim 3 aschgrau mit schwar
zem Augenstreif: Rotriickenwiirger (S. 21) 

9. Reichlich sperlingsgroB bis ganz klein: 
a) am Baumstamm oder Ast kletternd: 

1 Mit weiBem Burzel oder sonst auffallig gefarbt: Haus
taube! 
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Klein; graubraun. Dunner Bogenschnabel: 
BaumHiufer (S. 15) 

b) im Gezweig turnend, weif3e Wangen: 
U-Seite gelb mit breitem schwarzen Mittelstreif: 

Kohlmeise (S. 17) 
U-Seite weiBlich mit rostgelblichem Anflug; weiBer 
Nackenfleck 1: Tannenmeise (S. 18) 
O-Seite braungrau, schwarze Kopfplatte. "sitzje" 
oder "sidada": Nonnenmeise (S.19) 
Ebcnw; aber undeutl. heller Flugelspiegel; gepreB
tes (si) "daah" oder "deeh": Weidenmeise (S. 19) 
"Geschupptes" spitzes Haubchen. "zizi gurrr": 

Haubenmeiso (S. 18) 
c) klein mit sehr langem Schwanz; "zrr": 

Schwanzmeisen (S. 18) 
d) derb; in Scharen, oft an Fichtenzapfen. "kipp" 

oder "kopp": Kreuzschniibel (S. 13) 
e) mit rotlicken, ockergelben oder roten Gefiederpartien 

oder mit weif3em Burzel odet· weif3en Schwanzwurzel-
8eiten: 
aa) rote oder rotlich -graue U -Seite; dick. WeiBer 

Burzel (schwarze Kappe): DompfaU (S.13) 
bb) weinrotliche U-Seite, weiDe Flugelbinden: 

Buchfink (S. 9) 
cc) ganz rot oder gelblich in verschiedenen To

nungen: 
Ohne Flugelbinden: 

Fichten· und Kiefernkreuzschnabel (S. 13) 
Mit Flugelbinden; gekreuzter Schnabel: 

Bindenkreuzschnabel (S. 13) 
(selten) 

1 Auch die jungen Kohlmeisen haben eine mehr weiBlich
gelbe U-Seite; sie sind aber groBer als Tannenmeisen, haben 
keinen ausgedehnten N ackenfleck und schon eine Andeutung 
des Bauchstreifens .. 
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Mit Fliigelbinden; groB; kriHtiger Schnabel: 

dd) karminrote Brust: 

Hakengimpel (S. 14) 
(Seltenheit) 

Ganzer Kopf (auch Kehle) karminrot. Nur im 
Sommer: Karmingimpel (S.l1) 

(nur im Nordosten) 
Brust und Stirn rot; grauer Kopf; helle Fliigel
und Schwanzfederrander: Hinning (S.12) 

ee) gelblichrote Kehle: 
Auch Brust gelblich rot; oben einfarbig oliv
braun. Knicksen und Schwanzschlagen; 
ziemlich hochbeinig: Rotkehlchen (S. 31) 
Nur Kehle gelblich rot oder ganze U-Seite 
gelbIichrot verwaschen; Schwanzwurzelseiten 
weiB. Klein: Zwergfliegenschnapper1 (S.23) 
Rostroter Zitterschwanz: 

Gartenrotschwanz (S.32) 
f) mit weifJen SchwanzaufJenJedern oder weifJem FlU

gel fleck; 
aa) Finkengestalt: 

Zwei weiBe Fliigelbinden: Buchfink (S.9) 
Mit ± gelb. Braunstreifiger Rucken. Sitzt 
oft frei, zuckt mit Schwanz: 

Goldammer (S.96) 
Kleiner; mit hellem undeutlichen Fliigelspie
gel: Hinfling (S. 12) 

bb) lerchen- oder stelzenahnIich: 
U -Seite drosselartig gefleckt; kein deutIicher 
weiBer tJberaugenstreif "bsih b". Balzflug mit 
"zia, zia ... ": Baumpieper (S. 127) 
ReI. kurzschwanzig; weiBer tJberaugenstreif. 
Dudelnder Gesang: Heidelerche (S.98) 

cc) Schliipfer; zart, braunlichgrau: 
Zaun (ev. Dorn)grasmtlcke (S.28) 

1 Mehr im Laubwald! 
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dd) Meist aufrecht; unruhig. Schwarz oder grau
braun mit weiBem Fliigelfleck und ± weiBer 
U-Seite: Trauerfliegenschnapper 1 (S. 22) 

g) mit Gelb im Gefieder: 
FinkengroB. Gern frei sitzend; beim Locken 
("zrit") oft Schwanzzucken. ± gelber Kopf; 
Biirzel zimtbraun: Goldammer (S 96) 
Klein; lebhaft. Hellgelbe Fliigelbinde; Flanken 
streifig, Biirzel gelbgriin: Erlenzeisig (S. Il) 
Gelbe U-Seite mit schwarzem Langsstreif; weiBe 
Wangen: Kohlmeise (S. 17) 
Zart, klein. Griinlich-grau bis braungrau. "fiiid" 
oder "duh": Laubsanger (S.24) 

h) braunlich mit ± deutlicher Flecken- und Streifen
zeichnung: 
Oft frei auf Fichtenspitzen singend. Kehle hell 
bleigrau: Heckenbraunelle (S. 34) 
Kleiner, finkenartiger Vogel; weiBe Schwungfeder
rander tauschen beim Abfliegen hellen Spiegel vor. 
Gickernde Locktone: Hanfling (S. 12) 
Unten drosselartig gefleckt. Balzflug von Baum 
zu Baum: Baumpieper (S. 127) 
Kurzschwanzige Lerche (matte Fliigelschlage; 
Flugel werden nach jedem Schlag eng angelegt); 
weiBer -oberaugenstreif: Heidelcrche (S. 98) 
Schwanz ziemlich lang, Biirzel braun, gelbliche 
Brust. "zrit": Goldammer ~ (S. 96) 
Steil sitzend; helle U-Seite; Kehle und Stirn ge
strichelt. Scharfes zri: 

Grauer Fliegenschnapper (S. 22) 
Hochbeiniger, liber und uber gelblichbraun ge
tropft. Knicksen: Rotkehlchen juv. (S.61f£.) 
Schwanz keiliormig endend, beim Flug etwas ge
schleppt. Grunlichgraubraun; U-Seite heller. Am 

----
I Mehr im Laubwald. 
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Wiesenrand in kleinen Fichten. Ge8ang wie Heu
schrecke: Schwirl (S. 131) 

i) mit hell bleigrauer Kehle. Singt gern auf mittel
hohen Fichtenspitzen: Heckenbraunelle (S. 34) 

k) Finkengestalt: ohne besondere Fliigel- und Schwanz
abzeichen: 
Grungrau bis rotlichgelb; Turner. ReI. kurz
schwanzig. "kipp, kipp": Kreuzschnabel (S. J 3) 
Olivbraunlich; hanflingsartiges Benehmen; dicker 
kurzer Schnabel; Kehle sch wach gefleckt: 

Karmingimpel (S. 11) 
(fast nur im Nordosten) 

I) zart; schlank. Hauptsachlich graubraun; ohne grun
liche Beimischung: 
aa) steil sitzend. Kehle und Stirn schwach ge

strichelt, juv. gelbgrau getropft; scharfes zri: 
Grauer Fliegenschnapper (S. 22) 

bb) rostroter Zitterschwanz: Rotschwanz (S.32) 
cc) Schlupfer im Dickicht: 

WeiBe Kehle, grauer Kopf mit dunklem 
Augenstreif. Gesang mit klappernder SchluB
strophe: Zaungrasmiicke (S.28) 
WeiBe Kehle, grauer Kopf; rostbraune Arm
schwingemaume. Gesang rauhes Geschwatz, 
oft Balzflug. Wetzendes "waid wiidwadwad": 

Dorngrasmiicke (S. 28) 
Oberkopf braun oder schwarz (keine weiBen 
Wangen!): Moncbsgrasmiicke (S.27) 
O-Kopf wie Rucken olivgraubraun: 

Gartengrasmiicke (S. 27) 
GroB; grau; U-Seite bei ad. quer gewellt. 
Balzflug. "tscherr": Sperbergrasmiicke (S. 28) 

m) zartschniiblig: grunlichgraubraun oder grunlich; 
aa) U-Seite mit deutlichem Gelb. 

Lockton fiiid; klein. Helle FuBe: 
Fitislaubsiinger (S. 25) 
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Kehle und Dberaugenstreif hellgelb; Bauch 
weil3, O· Seite grunlich. Besonders in Buchen. 
Schwirrender Gesang. "duh, duh": 

Waldlaubsanger (S.25) 
Ganze V· Seite sch wefelgelb; wechselvoller, 
z. T. knaksender Gesang und "dedehoi" (nur 
ausnahmsweise hier!): Gelbspotter (S.26) 

bb) V·Seite ohne deutliches Gelb: 
Sehr klein, wispernde Stimme. Fliigelbinden 
und Scheitelstreif: Goldhahnchen (S.16) 
Lockton fiiid. Oben grunlichgraubraun: 

Laubsanger (S.24) 
(Besonders typisch fur Nadelwald: der Zilp. 
zalp.) 

n) auf BlOfJen. Etwa sperlingsgrofJ. 
Flattert im groBen Bogen singend von Baum zu 
Baum, vor dem Niedergehen Singflug mit hoch. 
gehaltenen Flugeln (Papiertaube!) mit .,. wies 
wies ... zia zia ... endigend: Baumpieper (S. 127) 
Kurzschwanziger, breitflugliger Kleinvogel im 
Fliegen singend (dudelnd), auch in der Diimme. 
rung: Heidelerche (S.98) 

0) Wispernde, glasklare Stimmchen aus den Fichten: 
Goldhahnchen (S. 16) 

(Etwas scharfer und situi, tuiti, sizi: Tannenmeise) 

to. GroBe, storchahnliche Vogel: 
Hals im Flug gestreckt. Schwarz mit Metallglanz; 
nur Bauch weiB: Schwarzstorch (S. 47) 

Hals im Flug eingezogen. Hauptsachlich grau mit 
schwarzen Flugelspitzen: Reiher (S. 47) 

11. Ca. rebhuhngroB mit sehr langem Schnabel: 
In der Dammerung Gaukelflug. Rostbraun, kurz· 
schwanzig: Waldschnepfe (S.46) 
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Anhang zur 5. Gruppe: Charaktervogel der sandigen 
Kiefernheiden. 

In den diluvialen Kiefernheiden, die durch Sandboden, 
Heidekraut und trockene BloBen gekennzeichnet sind, 
finden sich aIle vorhin genannten Vogel auch; jedoch in 
anderer Haufigkeitsverteilung. Betrachten wir reine, 
diirre Kiefernbestiinde, hOchstens mit Wacholder ge· 
mischt, ohne Unterholz, und mit Heide bewachsenem oder 
einfach sandigem Boden und beziehen wir auch die 
BlaBen mit in un sere Betrachtung ein, so ist die Vertei. 
lung der typischen Kiefernheidevogel 1 etwa die folgende: 
A. In den Kiefern: 

1. Spechte (besonders Bunt- und Schwarzspecht). 
2. Raubvogel s. S. 236 (es briiten Tnrm- und Lerchen

falk, evtl. Wanderfalk, Habicht, Bussard und Rot
milan. 1st Wasser in der Nahe, so findet man -
besonders in Nordostdeutschland - auch Schwarz
milan und Fischadler, vielleicht sogar den Seeadler 
hier). 

3. Eulen: nach Tabelle von Gruppe 5 zu bestimmen. 
4. Ga. taubengrofJe Vogel (Tauben s. S.44. - Der 

Kuckuck fehlt auch hier nicht). 
Prachtig blaugriin; tauben. oder kiebitzartiger 
Flug: Blaurake (S.37) 
Dunkelgraubraun erscheinend. Dunkle Fliigel, 
weiBe Schwanzendbinde: Tannenhaher (S. 6) 
WeiBer Spiegel, weiBer Biirzel: Eichelhaher (S. 6) 
Haherahnlicher Flug. Isabellbraunlich mit schwarz
weiB gebiinderten Fliigeln: Wiedehopf (S. 37) 

5 .. Alle Kleinvogel bestimme man unter 6 und 9 der 
Gruppe 5 oder nach Gruppe 6 (z. B.: Meisen, 
Fliegenschnapper, Wiirger, Stammkletterer, Buch. 
fink und Goldammer). 

6. Kriihen; auch Kolkrabe evtl. zu erwarten. 

1 Vgl. FuBnote S. 70 unter Gruppe 5. 
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B. Am Waldrand, auf BlOBen und Schonungen: 
1. 8chwebeflug: 

Mit hoch gehaltenen Fliigeln von Baum zu Baum. 
, zia, zia, zia": Baumpieper (S. 127) 
In der Luft lange Zeit am Ort £latternd; dudelnder, 
"melancholischer" Gesang. Der reI. kurze Schwanz 
hat weiBe AuBenfedern. Singt auch nachts: 

Heidelerche (S. 98) 

Abb. 3. Singviigeltypen II. 
1. Drossel· und Erdsangertyp (z. B. Blaukehlchen). 2. Meise. 3. Rohrslinger. 
4. Fliegenschnapper (z. B. Grauer FlIegenschnapper). 5. Flnkenvogel (z. B. 

Ammer). 6. Grasmiicke. 7. Spechtmeise. 

Vom Boden aus - treppenartig - hochsteigend. 
Der Gesang sehr kurz und einfach "zirlui" oder 
ahnlich. Vogel sandbraunlich, ohne scharfe 
Fleckung: Brachpieper (S. 127) 

2. Kapriolenflug grafJerer Vagel: 
Blaugriiner Vogel; nur tags: Blaurake (S.37) 
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Abends oder friih. Braunlich, dickkopfig: 
Sumpfohreule (S. 132) 

3. Nachts spinnendes "errorr" ... : Ziegenmelker (S. 35) 
4. Flugbild eines kleinen Falken; fliigelkIatschend in 

der Dammerung. "gruid": Ziegenmelker (S.35) 
5. Sehr bunt; schwarz-weiBe FliigeI; FederholIe, 

langer Schnabel: Wiedehopf (S.37) 
6. Hiihner: besonders Birkwild (weiBe Fliigelbinde). 
7. ca. taubengroB; hochbeinig. Sandbraun; weiBcr 

FIiigelschild. Runder Kopf mit groBen gelben Au
gen; ziemlich kurzer Schnabel. Steile Haltung oder. 
gedriickt am Boden. Langsame FIiigelschlage 
Stimme unrein chrliit oder ahnIich: Triel (S.102) 

8. Kleinvogel: 
ca. sperlingsgroB, aufrecht und reI. hochbeinig 
sitzend; kurzer Schwanz weiB und schwarz. Grau 
oder rostbraunlich; Biirzel stets weill: 

Steinschmatzer (S. 99) 
Etwas kleiner als Spatz; kurzschwanzig. WeiBe 
oder helle Halsseiten. WeiBer Fliigelfleck. Dunkler 
Kopf; Brust rostbraunlich; aufrecht sitzend (be
sanders in Schonungen): Schwarzkehlchen (S; 100) 

(Nicht im NO.!) 
. Ahnlich; nie dunkle Kehle; weiB im FIiigel und 

Schwanz: Braunkehlchen (S.100) 

6. Gruppe: Vogel im Laub- und Mischwald. 
A. 1m verhaltnismaBig trockenen1 Waldo 

1. Raubvogel s. S. 236: Es konnen fast aIle Arten 
hier briiten, besonders Bussard, auch Wespenbussard, 
Sperber, Habicht, Falken, Rotmilan. Recht selten der 

1 1m Gegensatz zum ausgesprochenen Bruchwald. 1st der 
Wald durch Regengiisse sehr naB geworden, so wechselt deshalb 
nicht gleich die Vogelwelt! 
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unten sehr helle Schlangenadler. Besonders in Nord
ostdeutschland (aber auch am Rhein) Schwarzmilan 

2. Eulen (Stimmen vgl. Anhang 1, S. 247): 
a) tauben. bis krahengrof3: 

Mit "Ohren"; reI. lange, etwas geknickte Fliigel; 
mittellanger Schwanz: Waldohreulo (S.42) 
Ohne "Ohren"; reI. breite Fliigel, reI. kurzer 
Schwanz: Waldkauz (S.42) 
U·Seite mit Querwellen; schwarze Schleierumrah· 
mung; langer Schwanz. Falkenflugbild. Selten· 
heit!: Sperbereule (S.41) 

b) ca. bussarrk;rofJ oder grofJer: 
Ahnlich Waldkauz, aber langschwanziger und 
heller. Bewohnt lichte, etwas feuchte, alte Misch. 
bestande. Nur OstpreuBen!: Uraleule (S 42) 
Mit "Ohren"; Fliigel gleichmiWig breit; mittel. 
langer Schwanz: Uhu (S.41) 

c) ca. drosselgrofJ: 
"Ohren"; weiBe Schulterfleckung. Langfliiglig, 
gewandter Flug. Seltenheit!: Zwergohreule (S. 41) 

3. Storchahnliche Gestalt und GroBe: 
Rals im Flug ausgestreckt; weiB; nur Fliigelspitzen 
schwarz: WeiBstorch (S.47) 
Rals im Flug ausgestreckt; glanzend schwarz, nur 
Bauch weiB: Schwarzstorch (S.47) 
Rals im Flug ausgestreckt ; grau, dunkle Fliigelspitzen: 

Kranich (S.47) 
Rals im Flug eingezogen; grau mit schwarzen Fliigel. 
spitzen: Reiher (S.47) 

4. Sch wimm vogel konnen natiirlich auch iiber den 
Wald fliegen, vgl. Abb.4. Auf Baumen briitet der 
Kormoran (Flugbild Abb. 4, 3) ; schwarz oder schwarz. 
lich. 

o. Etwa rebhuhngroB; langschnablig, Eulen. 
£lug: 

Frieling, Exkurslonsbucb, 2. e\ ufl. 6 
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Rostig laubbraun; liebt weichen Boden: 
Waldschnepfo (S.46) 

6. Kurzfluglig, gerauschvoller Flug: 
a) ungefiihr haushuhngrof3 oder kleiner: 

Langschwanzig; ohne Flugelbinde: Fasane (S. 45) 
Schwanz ausgerandet oder leierformig; weiBe Flu
gelbinde: Birkhuhn (S. 45) 
ca. rebhuhngroB, aber kein rostroter Schwanz wie 
Rebhuhn; braungraumeliert. Seitlich grobe weiBe 
"Schuppen"; Haselhuhn (S. 45) 

b) fast giinsegrof3: Auorhuhn (S.45) 
7. Hauptsachlich schwarz i groBer oder so groB 

wie Taube: 
a) Ruderflug: 

Ganz schwarz: Krahon und Kolkrabe (S. 4 u. 5) 
Mit grau: 
Bauch grau; ruhiger Flug: Nebelkrahe (S.5) 
Nacken grau, taubenartiger Flug: Dohle (S.5) 

b) Flatterflug. "trrii trru" oder "kliah" u. a. Rot 
am Kopf: Schwarzspecht (S.39) 

8. ca. taubengroB: 
Taube ohne weiB: Hohltaube (S. 44) 
Taube mit weiB: 

am Flugel: Ringeltaube (S.44) 
- am Schwanzende: Turteltaube (S.44) 

Flug an Taube oder Kiebitz erinnernd. Prachtig blau
grun: Blaurake (S.37) 
Falkenflug1, aber kein Rutteln und Kreisen, und 
matte Fliigelschlage. Aschgrau oder rostbraun: 

Kuckuck (S. 37) 
Flatterflug; weiBer Burzel und Spiegel: 

Eichelhaher (S.6) 
Flatterflug; sehr langer Schwanz. Schwarz-weiB: 

Elster (S.5) 

1 Die nachtliche Na.chtschwalbe hat ahnliches Flugbild; wird 
aber hier selten angetroffen. 
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9. Flug stark wellenformig1 ; Klettervogel oder 
Starenfigur: 
a) mit Griin. ca. taubengrop: 

Ohne Rot am Oberkopf: Grauspecht ~ (8.40) 
Mit Rot am Oberkopf: 

bis zum Nacken: Griinspecht (S. 40) 
bisknappzumHinterkopf: Grauspecht d' (S. 40) 

b) 8chwarz und weip: 
Aftergefieder intensiv rot, yom weiBlichen Bauch 
abgesetzt. "kick": Rotspecht (S. '38) 
Aftergefieder und Bauch rosenrot verwaschen; 
O-Kopf ganz rot. Rufreihen (~esonders an Eichen) : 

Mittelspecht (8. 38) 
Ahnlich, aber Riicken weiB: Elsterspecht (selten) 
N ur ca. sperlingsgroB; ohne rot am After: 

Zwergspecht (S.38) 
c) gelb und schwarz oder gelbgriin mit dunklen Flii-

geln: Pirol (S.7) 
10. Bunter Vogel, schwach drossel- bis tauben

groB; Flug flatterig, breite Fliigel. 
WeiBer Biirzel und Spiegel, kurzer Schnabel; rat
schendes "grah, grah": Eichelhaher (8. 6) 
Schwarz-weiB gebanderte Fliigel; langer Schnabel. 
Auf Hutungen und BloBen: Wiedehopf (S.37) 

11. ca. drosselgroB: 
a) Unten weiplich mit ± deutlicher Tropfung: 

aa) Oben einfarbig (juv. getropft!) braunlich. 
Fleckung am Bauch nicht so stark, daB die 
Grundfarbe fast verdeckt wird; U.Fliigel 
ockergelblich; kein weiBer Uberaugenstreif. 
"zip": Singdrossel (8. 30) 
Fleckung am Bauch sehr dicht; weiBe U
Fliigel; schnerrender Ruf: Misteldrossel (So 30) 
Bauchmitte nicht gefleckt; weiBer Uberaugen. 

----
I Fliigel in den Schlagpausen eng angelegt. 

6* 
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streif. U.Flugel und Flanken rotlicb. "zieb"; 
in Scbaren: Gescbwatz. Nicbt im Sommer: 

Weindrossel (S.30) 
bb) Kopf und Burzel ascbgrau: 

Rucken braun; Kropf gelblicb, stark gefleckt. 
U.Flugel weiB, scbackernde Rufe: 

Wacholderdrossel (S. 30) 
b) schwarz oder briiunlich: 

Obne Kropfband: Amsel (S. 29) 
Mit weiBem (6') oder hellem (~) Kropfband; nicht 
im Sommer: Bingdrossel (S. 29) 

c) Schnepfengestalt; schmale gewinkelte Flugel. 
Schwarzlich mit leuchtend weiBem Biirzel und 
kurzem weiB-schwarzgebandertenSchwanz. "djib" 
oder "dluit it it" (vgl. Abb. 12!): 

WaldwasserHiufer (S. 47) 
12. Stark drosselgroB;' weiB in Flugel und 

Schwanz; reI. langer Schwanz meist in Be
wegung: 
Oben aschgrau, weiBes Schultermal; graue Stirn, 
schwarzer Augenstreif: Baubwiirger (S. 20) 
Oben aschgrau ; kein d.eutliches Schultermal; schwarze 
Stirn und schwarzer Augenstreif; nur im Sommer: 

Schwarzstirnwiirger (S. 20) 
(Riicken schwarz. Hinterkopf rostz:ot: 

Botkopfwiirger) (S. 21) 
13. ca. Staren. bis unter Sperlingsgr6Be: 

IX) grobe A ufteilung: 
Zart und klein; grunlich oder braunlich ohne auf· 
fallige Flugelabzeichen; im Laub. Riitteln gern 
nach Insekt: 
Laubsanger(S. 24) Zwergfliegen~chnapper (S.23) 
Zart und elegant; braunlich oder grau. Schlupfer 
im Gebusch: Grasmiicken (S. 27) 
Steil nnd nicht selten frei sitzend; im Bogenflug 
nach Insekt haschend: Fliegenschnapper (S. 22) 



Vogel iill Laub- und Mischwald. 85 

Steil und frei sitzend; Schwanzbewegungen. Be
sonders in Dornbiischen. GroB: Wiirger (S. 20) 
PlOtzliehe Bewegungen; hit ufige Schwanz bewegun
gen. Meist niedrig: 
Rotkehlchen,Rotschw8.nzchen, N achtigall( S. 31-33) 
Am Baumstamm kletternd: 

Kleiber und BaumHiufer (S. 15, 16) 
Behende, meist kleine Vogel mit kurzem Pfriemen
schnabel und weiBen Wangen: Meisen (S. 17) 
Ruhigere 1 in Gestalt mehr dem Spatz en ahnelnde 
Vogel; Kegelschnabler: Finken (S. 9) 
Lerchenartige schlanke Vogel mit ± langem 
Schwanz: Pieper und Stelzen (S. 124 ft) 
Langfhiglige, gewandte Flieger: 

Segler und Schwalben (S. 35) 
(J) Feinere A uJteilung: 

a) mit auJJalligem BalzJlug: 
aa) vom Gebiisch einige min die Hohesteigend. 

Kurzer, rauh schwatzender Gesang; rot
lichbraun am Fliigel: Dorngrasmiicke (S. 28) 
Sprudelnder, schOner Gesang ("tscherr" 
eingestreut); groB und grau: 

Sperbergrasmiicke (8. 28) 
bb) von Baum zu Baum oder Boden. 

Mit erhobenen Fliigeln (wie Papiertaube) 
und mit ... wies wies ... zJ:e zle ... ab
schwebend (besonders an BlaBen): 

BauIilpieper (S.127) 
1m (Buchen)wald; beim schwirrenden Ge
sang oft mit zittrigen Fliigelschlagen schrag 
abwarts gleitend; Vogel griinlich, Lockton 
"diih": Waldlaubsinger (8. 25) 

ce) In der Luft dudelnd; Flugelflattern. Nieht 
langsehwanzig: Heidelerche (8.98) 

1 Die kleineren Arten, besonders Zeisige, die oft in Scharen 
auftreten, sind lebhaft. 
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b) im Gebusch schlUp fend; ohne Streifenfleckung, 
braunlich oder grau: 
aa} ca. sperlingsgroB oder groBer, nicht mit 

deutlicher weiBer Kehle: 
Oben ganz olivgraubraun. Langer quellen. 
der Gesang: Gartengrasmiieke (S. 27) 
Graubraun; O.Kopf schwarz (3 ad.) oder 
rotbraun (~, juv.). Sprudelnder Gesang mit 
wenigen lauten SchluBflotentonen, die in 
der Rohe hin· und hergehen: 

Monehsgrasmiieke (S. 27) 
GroB; grau. ad. unten quer gewellt. Gelbes 
Auge. "tscherrr": Sperbergrasmiicke (S. 28) 

bb} nicht so groB wie Sperling, mitweiBer Kehle 
und grauem Kopf: 
Armschwingen rotbraun gegen den braun. 
lichen Riicken abgesetzt; wetzender Warn· 
ton: Domgrasmiieke (S.28) 
Fliigel fast so braunlichgrau wie der Riik. 
ken. Dunkler Augenstreif. Gesang endet mit 
Stakkatotonen, die schnell angeschlagen 
werden ("klappern"): Zaungrasmiieke(S.28) 

c) im Gezweig; grunlich oder braunlich; kleiner als 
Spatz und zart. Rucken ungefleckt: 
aa) U·Seite mit deutlichem Gelb: 

Brust hellgelb, Bauch rein weiB; oben zart 
griinlich; gelber t)'beraugenstreif. Beim 
schwirrendenGesang zittert der ganze Vogel 
mit. "duh, diih": Waldlaubsanger(S.25) 
Klein, ganze U·Seite hellgelb; oben griin. 
lichgraubraun. Erst von Juli abo "fiiid, 
fiiid": Fitis juv. (S.25) 
GroBer. Ganze U.Seiteschwefelgelb; wech. 
selreicher Gesang. "dedehoi": 

Gelhspotter (S.26) 
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-bb) U-Seite nicht oder kaum gelblich, sondern 
schmutzig weiB oder weiB. Kein WeiB im 
Schwanz: 
O-Seite braunlichgrau bis grunlichgrau; U· 
Seitenichtganz weiB: Fitisu. Zilpzalp (S.25) 
U-Seite weiB oder weiBlich; oben olivgrau. 
1m Herbst oder Fruhling: 

Nord. Fitis und Nord. ZiIpzalp (S. 25) 
(U-Seite weiB; obenolivgraubraun, Schwin
genrander gelb. In Gebirgswaldern: 

Berglaubsanger) (S.224) 
(Wie Fitis, aber schmale helle Flugelbinde; 
wohl nur im NO; Gesang zaunkonigartig: 

Gruner Laubsanger) (S.26) 
cc) mit zwei kleinen Flugelbinden; Scheitel

streif gelb, schwarz eingefaBt. Winzig: 
Goldhahnchen (S. 16) 

dd) BraunIich mit heller (z. T. gelbrotlich ver
waschener) U-Seite; weiB an der Schwanz
wurzel. Lockton due oder zrr: 

Zwergfliegenschnapper (S. 23) 
d) mit aUffiilligem Weip in Fliigel und Schwanz 

aa) zwei breite weiBe Flugelbinden; weiBe 
SchwanzauBenfedern: 
Burzel nicht weiB. "gub" oder "pink": 

Buchfink (S. 9) 
Burzel weiB. "quak". Nicht im Sommer: 

Bergfink ( S. 9) 
bb) mit sehr klobigem Schnabel; kurzschwan

zig. GroB. "zicks, zieh": KernbeiBer (S.9) 
cc) zart; knapp sperlingsgroB. Wei13er oder 

rostgelbIicher Mittelflugelfleck. 
Schwarz und weiB; Nacken schwarz: 

Trauerfliegenschnapper (f ad. (S. 22) 
Schwarz und weiB; N acken weiB: 

Halsbandfliegenschnapper (f ad. (S.22) 
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Dunkelbraungrau und weif3: 
Trauer- und 

Halsbandfliegenschnappger (S.22) 
dd) Klettervogel. Riicken weif3 und schwarz 

gebandert: Zwergspecht (S.38) 
e) mit weifJem oder gelbem Biirzel: 

aa) weiBer Biirzel: 
Dickschnablig; ad. Kopfkappe; eine weiBe 
Flugelbinde: Dompfaff (S. 13) 
Zwei weif3e Fliigelbinden; Kopf im Fruh. 
jahr recht dunkel: Bergfink (S.9) 
Steile Haltung; hochbeinig. Kurzer weif3· 
schwarzer Schwanz: Steinschmatzer(S.99) 

bb) gelber Biirzel: 
Sehr langer Schwanz: Bergstelze (S. 125) 
Klein. Braunlichgriin. Finkenvogel: 

Girlitz (S. 10) 
Biirzel mehr gelbgriin; deutliche gelbe Flii· 
gelbinde: Erlenzeisig (S. 11) 

f) mit auffiilligem Gelb im Gefieder: 
Gern frei sitzend; reI. langer Schwanz wird oft 
bewegt. WeiBe Schwanzauf3enfedern, zimt· 
brauner Biirzel. "zrit". Gesang wenige An. 
schlage mit langem End ton: Goldammer (S. 96) 
(Klein; kurzer Schnabel, zitronengelber Biirzel: 

Girlitz S. 10) 
Klein; gern in Schwarmen an Erlen; griinlich 
mit gelber Fliigelbinde und Gelb am Schwanz: 

Erlenzeisig (S. 11) 
Gedrungen; spatzenahnlich. Griinlich oder 
olivgrau mit gelbem Fliigelfleck und gelbem 
Schwanzmal: Grunling (S. 9) 
Breites gelbes Band im schwarzen Fliigel; Kopf 
bei ad. rot·weif3·schwarz: Stieglitz (S. 10) 
U·Seite gelb mit schwarzem Mittelstreif; Wan. 
gen weif3: Kohlmeise (S. 17) 
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U-Seite gelb fast ohne Mittelstreif; blauer 0-
Kopf: Blaumeise (S.I7) 
Gelber Biirzel. Sehr langer Wippschwanz; U
Seite ± gelb: Bergstelze (S. 125) 
Hellgelbe U-Seite. Zart, griinlichgrau; im Ge
iist: Laubsiinger und Gelbspotter (S. 24) (s.o.) 
ca. starengroB, schwarze oder dunkle Fliigel; 
sonst gelb oder gelbgriin: Pirol (S. 7) 
Mit Haube; gelbes Schwanzendband; nie im 
Sommer: Seidenschwanz (S.21) 

g) mit Rot oder Gelblichrot: 
aa) gedrungen, starkschnablig, reichlich sper

lingsgroB: 
Rote U-Seite, schwarze Kappe; oben blau
grau, weiBer Biirzel: DompfaU d" (S. 13) 
Gariz rot in verschiedenen Tonungenj Biir
zel hochrot: Kreuzschnabel d"d" (S. 13) 

b b) kleiner oder EO groB wie Spatz: 
Brust karminrot, ebenso Stirn; O-Seite 
braun, Kopf grau; helle Fliigel- und 
Schwanzfederriinder. Am Waldrand: 

HanfHng d" ad. (S. 12) 
Ganzer Kopf, U-Seite bis zum weiBlichen 
Bauch rot; O-Seite olivbraunlich. Hanf
lingsfigur. Nur in Nordosten: 

Karmingimpel (S. ll) 
Klein; Scheitel rot, Brust ± rosarot. Griin
lichgraustreifig; weiBliche l!'liigelbinde. 
Gern in Scharen: Birkenzeisig (S. II) 
Kehle und Brust gelblichrot; 0- Seite oliv
braun. Knicksen; reI. lange Beine: 

Rotkehlchen (S. 31) 
Kehlegelblichrot; oben braunlich. Schwanz
wurzel mit weiB. "diie, drrr". Gesang ab
sinkende reine weiche Pfeiftone: 

Zwergfliegenschnapper d" ad. (S. 23) 
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Kehle schwarz oder hellgrau; Brust gelb
lichrot. Schwanz rot braun : 

Gartenrotschwanz c! (S.32) 
cc) kurzschwanzig, guter Kletterer. Flanken 

kastanienbraun, U-Seite schwach gelblich
rotbraun, O-Seite aschblaugrau: 

Kleiber (S. 16) 
h) mit Blau: 

Klein; FliigeJ und Schwanz mit himmelblau 
gemischt. O-Kopf himmelblau, Wange weiB, 
Bauch gelb 1 : Blaumeise (S. 17) 
O-Seite graublau; Flanken rotbraun. Kurz
schwanzig; reI. langer Schnabel. Schwarzer 
Augenstreif; Kletterer (auch kopfabwarts): 

KI(liber (S. 16) 
i) mit intensivem Rotbraun oder Braunrot: 

aa) groBer als Spatz: 
Schwanz wird drehend und wippend be
wegt. Gern an Dorngebiisch oder in 
Fichtenschonungen. Kopf aschgrau mit 
schwarzem Augenstreif. Schwanz beim c! 
ad. schwarz mit weiBen Wurzelseiten, bei 
~ ad. oder juv. rostbraun: 

Rotriickenwiirger (S.21) 
bb) etwa wie Spatz, aber schlanker; nicht hoch 

im Baum. 
Schwanz rostbraun; O-Seite schOn braun. 
Schwanzbewegungen. Fliigel fast so rost
braun wie Schwanz; Brust nicht gewolkt: 

N achtigaU ( S. 33) 
Fliigel nicht so rostbraun wie Schwanz; 
Brust schwach gewolkt: Sprosser (S. 33) 

1 Bauch weiB, ziemlich langschwanzig: die sehr scltene, als 
Irrgast erscheinende Lasurmeise. - Bauch gelb mit Mittelstreif: 

Kohlmeise. 
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cc) rostroter Schwanz mit dunklen Mittel-
federn: Rotsehwanzehen (S.32) 

dd) O-Kopf kupferbraun; weiSe Wange mit 
schwarzem Fleck. Sonst "spatzengrau": 

Feldspatz (S. S) 
eel Kopf grunlichgrau, dunkler und stroh

gelber Bartstreif, Kehle gelblich, Bauch 
zimtbraun; weiBe SchwanzauBenfedern; 
oben gefleckt: Ortolan (S.96) 

k) mit sehr langem Schwanz: 
In Baumen; sehr klein: Schwanzmeisen (S. IS) 
In Bodennahe, weiBe SchwanzauBenfedern. 
Ohne Gelb: Wei8e Baehstelze (S. 124) 
Mit Gelb: Bergstelze (S. 125) 

I) mit deutlicher Haube: 
ca. starengroB; starenahnlicher Flug. Meist in 
Scharen, nur im Winter. WeiB im Fliigel; 
gelbes Schwanzendband: Seidenschwanz (S. 21) 
Klein; "geschupptes" Spitzhaubchen, schwarze 
Wangenumrahmung; graubraun: 

Haubenmeise (S. 18) 
m) ziemlich klein, gewandt, mit schwarzem Oberkopf 

und weif3er Wange: 
aa) weiBer N ackenfleck; O-Seite blaulichgrau; 

schmale Fliigel bin de: Tannenmeise (S. IS) 
bb) oben graubraun; schwarzes Kappchen: 

(Schlank und fast sperlingsgroB ; keine weiBe 
Wange: Monehsgrasmiieke) (S. 27) 
WeiBe Wange: Sumpfmeisen (S. 19) 
"sitzje" oder "sidada" (nicht gepreBt und 
breit): Nonnenmeise (S. 19) 
GepreBtes breites "si daah, daah,,; heller 
Fliigelmittelfleck: W 'd e, (S 19) el enmmse . 
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cc) oben grunlich und blaulich, gelbe U-Seite 
(bei juv. fast weiBlich); weiSe Wange: 

Kohlmeise (S. 17) 
n) reichlich spatzen- bis starengrofJ; ohne Flugel- und 

Schwanzabzeichen: 
Spitzschnablig, metallisch schwarz glanzend 
oder dusterrauchgrau mit etwas heller Kehle 
(juv.): Star (S. 6) 
Kraftiger Schnabel. Gelblich oder griingrau 
mit dunklen Langsflecken; oft in Scharen: 

Kreuzschnabel (S. 13) 
0) die ubrigen Waldvogel von unscheinbarer Fiirbung: 

aa) weiSe SchwanzauSenfedern; untengefleckt. 
"psiehb"; lerchenartig. WeiSe Kehle von 
Fleckung umrahmt: Baumpieper (S. 127) 
Derb; rel.langschwanzig; zimtbrauner Bur
zel: Goldammer ~ u. juv. (S.96) 
ca. spatzengroS; grauer und hellgelblicher 
Kopf. Lederbraune U-Seite: Ortolan(S.96) 

bb) klein; mausgrau. Feiner etwas gebogener 
Schnabel. Am Stamm: BaumUiufer (S. 15) 

cc) Flanken gestreift; hell bleigraue KehJe. 
Gern auf Fichten: Heckenbraunelle (S. 34) 

dd) spatzengroB oder kleiner; Finkengestalt. 
Undeutlicher heller Fliigelspiegel ; Schwanz
federn hell gesaumt; grauer Biirzel. Me
tallisch gickernde Lockrufe : Hantling (S .12) 
Olivgraubraun; hellere U -Seite an der Brust 
schwach gestrichelt. Keine Flugelbinden. 
Fast nnr in OstpreuBen: 

Karmingimpel ~ oder juv. (S. 11) 
O-Kopf kupferbraun, schwarzer Fleck auf 
weiSer Wange; weiBer Nackenring: 

Feldspatz ( S. 8) 
ee) sehr klein mit hoch gestelltem Schwanz-

chen: Zaunkonig (S.34) 
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ff) still sitzend; ab und zu nachInsekt fliegend. 
Oben graubraun; unten hell (juv. getropft). 
Kehle und Stirn schwach gestrichelt: 

Grauer Fliegenschnapper (S.22) 
gg) rindengrau; schwarzbrauner Streif fiber 

den grauen Rucken: Wendehals (S.40) 
hh) griinlichbraun; oben streifig; keilformiger 

Schwanz. In der Nahe von hohem Gras. 
Gesang klirrend wie Heuschrecke: 

Schwirl (S. 131) 
ii) olivbraunlich, helle U-Seitc an der Kehle 

gestrichelt; brauner keilformiger Schwanz 
wird im Flug etwas gesehleppt. Gesang 
wetzend serrr serrr. . . .. In Bodennahe: 

Schlagschwirl (S. 131) 
p) Vogelschwarme in Biiumen. 

Klein; in Birken oder Erlen: Zeisige (S. 11) 
StarengroB; an Beeren. Nur im Winter. Klir
rendes sirr: Seidenschwanz (S.21) 
Drosseln mit lautem Geschwatz und zieh
Rufen: Weindrossel (S. 30) 
Kleine weiBbackige oder bunte Vogel, locker 
gemischt: Meisenschwarme (S. 17) 

(evt1. mit Kleiber und Speehten) 
WeiBe Flugelbinden: Finken (S. 9) 

(Bueh- und Bergfink oft gemeinsam) 
Ohne Flfigelabzeichen; reichlich sperlingsgroB. 
Gewandt. "kip kip": Kreuzschniibel (S. 13) 

Anmerkung: Die Verteilung auf den Lebensraum 
ist ganz ahnlich wie im Park (s. Gruppe 3). Fur viele 
Vogel sind ganz bestimmte Baume charakteristisch, ohne 
deren Vorhandensein sie nur selten zu erwarten sind; 
z. B. Eiche: Mittelspecht, HalsbandfIiegenschnapper; 
Buche: Zwergfliegenschnappcr, Waldlaubsanger; Birke: 
Birkenzeisig; Erie: Erlenzeisig. 
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B. Charaktervogel der Bruchwalder. 
In sumpfigen Bestanden von Erlen, Weiden und an

deren Baumen, die viel Moos-, Farn- und Schilfunterwuchs 
zeigen, kommen ne ben den unter A erwahnten 
V ogeln noch einige besonders charakteristische Arten 
vor, die hier als Erganzung kurz aufgezahlt seien. 

1. GroBvogel: 
Fischreiher (evtl. mit Kormoranen}-kolonien. Schrei

adler und Schwarz milan, auch Rotmilan sind charakteri
stische Brutvogel; die Milane schmarotzen hei den Reiher
kolonien. 

1m Bruchwald finden noch Uhu und Kranich eine Zu
£lucht. 

2. Die Waldschnepfe (S. 46) und der WaldwasserHiufer 
(S.47) sind vielleicht Brutvogel; letzterer ca. drosselgroB, 
mit elegantem Flug (schmale gewinkelte Fliigel), braun
schwarz mit weiBem Biirzel und weiBem, schwarz ge
bandertem Schwanz (vgl. Abb. 12). 

3. Kleinvogel: 
Von Laubsangern dominiert entschieden der Fitis. In 

Nordostdeutschland fehlt nicht die kraftige voll flotende 
Stimme des Sprossers, wahrend die Nachtigall (nur im 
Westen briitend) seltener ist. 

Mehr in N ordostdeutschland als anderswo ist der 
Schlagschwirl in solchem Gebiete heimisch. (Rohrsanger
gestalt mit Keilschwanz; O-Seite olivbraunlich, unten 
heller, an der Kehle spitzig gefleckt. Schwanz wird im 
Fluge etwas geschleppt). Man erkennt den versteckten 
Vogel am Gesang, der wie der Anfang eines Goldammer
liedes klingt, aber scharier, wetzender ist ("serrserr serr· 

") serr serrserr... . 
1m Nordosten hOrt man hier einen feinen Gesang, 

etwa diwiziwio ziwiziwio u. a. Es ist der Karmingimpel, 
dessen rotes Mannchen leicht zu erkennen ist (S. 11). 

Einen rostroten Schwanz mit schwarzer Endbinde 
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haben die Blaukehlchcn. Z. B. im Spreewald und in 
OstpreuBen bruten sie an derartigen feuchten Stellen. 
Kehle beim 6 schOn blau (s. S. 132). 

Sehr selten im Schilf und Weidicht: die 
Bcutelmeise (S. 128) 

Das hohe, dunne "dieh" verrat sie. Oben gelbbraun 
mit hellgrauem Kopf, der bei ad. seitlich schwarz ist. 

II.Abteilung: 

Vogel auf trockenen Wiesen, Feldern und 
in Kultur- und Rudera]gegenden. 

Unter dieser Abteilung finden sich neben den oft 
bunten Wiesenvogeln vielfach Vogel, die als ursprung. 
liche Steppenbewohner gelten durfen. In den Kultur· 
landschaften sehen sie einen Steppenersatz. Die typi. 
schen Steppenvogel erkennt man an ihrer schlichten 
Erdfarbe (z. B. Lerchen, Grauarnrner, Trappe). Aber auch 
einer Anzahl von Waldvogeln dienen Felder, Wiesen usw. 
zur N ahrungsaufnahrne; deshalb kann diese Gruppe oko· 
logisch nicht als voll abgeschlossen gelten. - Die Ord. 
nungen der Singvogel, Raubvogel, Trappen und H uhner 
stellen den Hauptanteil der Ruderalornis. Die typischeren 
Arten seien hier vergleichend gekennzeichnet. 

Finkenvogel . . . 
Lerchen, Pieper und 

Stelzen .... 

A. Singvogel. 
I, S. 95 Rohrsanger. 

Schmatzer 
II, S. 98 

I. Finkenvogel. 

. III, S. 99 

. IV, S. 99 

Gemischte Finkenschwiirme gehOren, besonders im 
Herbst, zurn Feld. Ihre einzelnen Vertreter sind in Ab. 
teilung I bereits gekennzeichnet; s. auch S. 115. 

Charakteristisch fur Abteilung II sind die Ammern 
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Grauammer Goldammer Gartenammer 
oder Ortolan 

Emberiza. c. Emberiza Emberiza. hortu-
calandra L. citrinella subsp. lana L. 

Kopf: Ohne alles gelb. stets mit ± gelb, ± grau mit Stich 
cJ mit fast ganz ins Griinliche, 
gelbem Kopf. Kehle undBart-

streif beim cJ 
strohgelblich. 

U-Seite: besonders am Kropf gelb mit wenigen nach dem gelb-. 
stark gefleckt, so daB Flecken, an der lichgrauen Kopf 
helle Kehle wie ein- Brust rotbraun- ungefleckt hell 
gerahmt erscheint. Hch gemischt zimtbraun (&') 

(&' ad.) oder auf oder auf gelb-
gelblichem braunlichem 
Grund verwa- Grund schwa.ch 
schen langs ge- langsgefleckt 
fleckt (~u. juv.) (~, juv.). 

Biirzel: wie Riicken, braungrau. zimtbraun, vom braunlichgrau. 
Riicken abste-
chend. 

Schwanz- nicht weill. weiB. weill. 
auBen-
federn: 

Besondere beim Anfliegen werden ziemlich la.nger 
KeIlll- dio FiiBe weit ausge- Schwanz. 
zl:'ichen: streckt. 

Lockton: zicks. Von groBeren etwas unreines bjnt, djip oder 
Trupps hOrt man ein zrit oder zriid; djii, weich und 
"Knippern", dessen im Flug auch wasserig. 
Einzelrufe wie tig oder zjiirr. 
zik klingen. 

'Gesang: zick zick zick zisrrrsiss; di di di di di dieh melancholisch tji 
am SchluB ahnlich (diez) jid jid dsiir djiir 
Girlitz. ( djiir). 

Bemer- In den meisten Gegen- iiberall sehr hau- vielerorts fehlen-
kungen: den mit viel Ackerbau, figer Stand und der und sel-

auBerst gemeiner Strichvogel. tenerer Zugvo-
Stand- u. Strichvogel gel. 
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(vgl. Abb. 3, 5). Sie bewegen zugleich mit demLocken 
meist den Schwanz, sind oben dunkel langsfleckig auf 
braunem oder grauem Grund. Singen auf erhOhtem 
Platz und briiten am Boden oder im Gebiisch. 

Recht selten, mehr auf die Rheinlande beschrankt, ist 
die Zaunammer, Emberiza cirIus L. 

Kennzeichen: 0-: mit gelb; ahnlich Goldammer, 
aber brauner, besonders an der Brust. Schwarze Kehle 
und schwarzer Augenstreif! - Sj! wie Goldammer, aber 
Biirzel griinlichbraun, nicht zimtbraun. - Ahnliche: 
Goldammer (s. Kennzeichen). - Stimme: zipp oder 
zirr; Gesang: zirrrrl, ein kurzer Roller, der auch oft 
lang sam und im Tempo des Zaungrasmiickenklapperns 
vorgetragen wird. - Berner kungen: Stellt an den 
Lebensraum dieselben Anspriiche wie Goldammer, liebt 
aber mehr das Hiigelland. 

Vergleich der schlichten Kleider von Ortolan und 
Rohrammer s. S. 124. 

Zippammer s. S.233. Kappenammer s. S.234. 
Schneeammer, Plectrophenax n. nivalis (L.). 
Kennzeichen : ca. sperlingsgroB; Schwanz kiirzer als 

bei den echten Ammern. Fliigel mit zwei schmalen weiBen 
Binden und weiBem Langsfleck, der mit zunehmendem 
Alter immer ausgedehnter wird. Bei ad. ist der Fliigel 
bis auf die Spitze weiB. 1m ± weiBen Kopf braune Ohr
gegend; ad. mit viel weiB auf Schwanz und U-Seite; 
juv. nicht. Gelber Schnabel, schwarze Beine. - Ahn
Hehe: dem juv. ahnelt sehr die juv. Spornammer, Cal
earius 1. lapponicus (L.), die aber keinen weiBen Fliigel
langsfleck, kein deutliches Kropfband und an den Flanken 
auf rotIichbraunem Grund schwarzliche Streifung be
sitzt. (Die ad. Spornammer im Winter mit schuppig
schwarzem Kopf und Kehllatz und rostbraunlichem 
Nacken gut eharakterisiert.) - Stimme: klirrend tirr, 
gickernd oder diiih; bei der Spornammer: tje, tschri o. a. 

Frieling, Exkursionsbuch, 2. Aufl. 7 
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Bemerkungen: beides seltene Wintergaste oder 
Durchzugler im Binnenland. 

II. Lerchen, Pieper und Stelzen. 
Von den Piepern sind fUr diese Abteilung besonders 

der Brach- und der W iesenpieper charakteristisch. Ihre 
Kennzeichnung s. Abt. III, S. 128. Von den Stelzen ist 
Vilr allem die SchaJstelze (gelbe U-Seite, nicht beson-

Gefieder
kenn
zeichen: 

Lockton: 

Gesang u. 
Vortracrs-. " weIse: 

Bemer
kungen: 

Haubenlerche Feldlerche Heidelerche 
Galerida c. cri- Alauda a. arven- Lullula arborea 

stata (L.) sis L. (L.) 

Spitzhaubchen. 
Schwanzau13en
federn "nach in
nen schwarz, 
nach auBen 
gelbbraun. 

SchwanzauBen
federn weiB. 
Straubt gern die 
Kopffedern (wie 
Heidelerche) , 
aber keine Hau
be! 

weichesdidriilieh tschrrie, tiri. 

"getragen", oft ununterbrochen 
mitLockton ver- tirilierend. 
mischt,leise am BeimAufsteigen 
Boden oderlau- singend; nach 
ter in der Luft. ± langem Auf
Singt erst nach enthalt in der 
Erreichen der Hohe stiirzt sie 
Hohe, nicht im sich abwarts. 
Steigen. Matte Matte, aber 
und unregelma- regelmaBigere 
Bige Fliigel- Fliigelschlage. 
schlage. 

auBer im Nord- sehr haufig. 
osten haufig. 
1m Winter auch 
in den Stadten. 

kurzschwanzig; 
weiBe Schwanz
auBenfedern. 
WeiBer "tlber
augenstreif auf
fMlig. Scharfe 
Umrandung der 
Ohrgegend. 

didloi u. a. 

auch nachts, von 
Baum oder Bo
den aus sin
gend. Oft auch 
im Fliegen nach 
erreichter Hohe. 
Gesang dudelnd, 
langgezogene u. 
trillernde Tone 
wechseln abo 

auf Feldern nur 
wahrend des 
Zugs;sonstHei
debewohnerin1• 

1 Die Heidelerche hat als echte Baumlerche im Gegensatz zu 
den anderen (Bodenlerchen!) eine viel kiirzere Hinterkralle. -
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ders langer Schwanz) auf Wiesen recht haufig. Naheres 
s. Abt. III, S. 124. Besonders typisch fUr die Felder usw. 
aber sind die Lerchen. AIle sind Bodenbriiter von erd
braunlicher Farbe. Die helle IT-Seite ist bei den meisten 
streifenartig gefleckt (Abb. 2, 1). 8. Tab. S.98. 

Sehr selten besuchen uns noch siideuropaische Arten; unter 
ihnen sei nur erwahnt die Kurzzehlerche, Calandrella cinerea 
brachydactyla (Leis!.), im Grundton blaB lehmfarbig mit deut
lichem dunklen Kropfseitenfleck; Lockton schriller als der der 
Feldlerche. 

Dagegen tritt eine nordeuropaische Lerche, die Ohren
lerche, Eremophila alpestris £lava (Gm.) schon haufiger1 

auf dem Durchzug bei uns auf. - Kennzeichen: auf 
fahlgelblichem Grund schwarzer Wangenfleck; schwarzes 
Kropfband, kleine schwarze Federhornchen. Oben braun
lich, unten weW, ungefleckt. - Stimme: hell tititjii. 

III. Rohrsanger. 
Von den Rohrsangern hat sich der Sumpjrohrsanger 

oder Getreidesanger ganz im Ralmenfeld heimischgemacht, 
s. S. 129; mitunter sieht man hier auch Schiljrohr
sanger und Schwirl; s. S. 130 u. 131. 

IV. Schmatzer. 
Der reI. kurze Schwanz, die steife Raltung und der 

Aufenthalt in Bodennahe eharakterisieren diese Gruppe. 
Okologisch und systematisch spalten sich zwei Gattungen 
heraus: die Wiesen- und die Steinschmatzer (vgl. Abb. 2,5). 

Die oberseits dunkelbraun fleckigen W iesenschmiitzer 
sind kleiner als Sperlinge, haben ein weiBes Fliigelmal 
und unterscheiden sich wie folgt (s. Tab. S. 100). 

Steinschmatzer, Oenanthe oe. oenanthe (L.). 
Kennzeichen: ca. sperlingsgroB, reI. hochbeinig. 

Schlagt mit kurzem Schwanz langsam auf und abo WeiJ3er 

1 An der Kiiste regelmaBiger Durchziigler und Wintcrgast. 

7* 
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Braunkehlchen Schwarzkehlchen 1 

Saxicola r. rubetra (L.) Sa.xicola. torquata. rubi· 
cola. (L.) 

Kehle: stets hell, ± rostfarben stets dunkel (3 schwarz) 
(beim 3 intensiver) 

Brust: hellrostbraun. dunkelrostbraun. 

Kopfund weiBer Uberaugenstreif kein (3) oder sehr undeut· 
Hals: besonders bei3 deutlich. licher (~) Uberaugen. 

Wange nach unten weiB streif. Auffallige weiBe 
abgegrenzt. Halsseiten. 

Schwanz: seitliche Wurzelhalfte ohne deutlichesWeiB (nur 
weiB. am Biirzel beim 3 WeiB). 

Stimme: fiihd, teck , " djii. Gesang fied, krr krr u. a. Gesang 
erinnert an Dorngras· mit hellen "fist, fist"· 
miicke und Hausrot· Tonen und rauhen Lau· 
schwanz; manche singeD ten. 
recht gut. (Imitation \) 

Biirzel! WeiBer Schwanz mit schwarzer Endbinde. r3 ad. 
im Friihjahr: oben hell aschgrau, schwarze Fliigel und 
Kopfseiten, weiBe U·Seite. r3 im Herbst: oben rostgrau; 
auch sonst braunIich gesaumt. - ~ und 1. J. K. ahnlich, 
unten ± stark rostgelblich, oben rostbraunlich. juv. 
braungrau mit hellen Tropfen und dunklen Wellen. - Ah n· 
liche: am weiBen Biirzel sofort zu erkennen. - Die nor· 
dischen gro/3enSteinschmatzer (Oenanthe oe.schiOleri Salom, 
undleucorhoa[Gm.J) sind unten starker und ausgedehnter 
hell rostbraun gefarbt, eine Farbe, die auch im Friihlings. 
kleid starker. entwickelt ist als der schwache gelbliche 
AnfI!lg bei~ oenanthe. - Stimme: Lockton (viet) 
tschiik, tschiik. Gesang braunkehlchenartig, oft teilweise 
in der Luft vorgetragen. - Haufiger Od. und Steinland. 
vogel; mindestens auf dem Durchzug im geeigneten Ge· 
lande anzutreffen (vgl. Abb. 2,5). 

1 Nur in Mittel· und Westdeutschland haufiger. Bewohnt 
Hange, Diimme; nicht so sehr Wiesenvogel wie Braunkehlchen. 
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B. Eulen. 
Die Besprechung der Eulen s. Abt. I, S.40. Er

ganzend dazu seien noch die Sumpfeule (S. 132) und die 
sehr seltene, fast uhugroBe und groBtenteils weiBe Schnee
eule, Nyctea scandiaca (L.), genannt. 

C. Raubvogel. 
Siehe Sammeliibersicht S. 236. Fast aIle Raubvogel 

jagen iiber dem Feld. In Kornfeldern und Wiesen briiten 
die eulenkopfigen Weihen. 

D. StOrche, Reiher und Ganse s. S.47, 166 u. 138. 

E. Flughiihner und Hiihner. 
Die taubenahnlichen, spitzfliigeligen und spitzechwan

zigen Flughiihner kommen, vor allem im Steppenhuhn, 
Syrrhaptes paradoxus (Pall.) nur sehr selten - ab und 
zu invasionsartig - nach Deutschland. Kennzeichen: 
ca. taubengroB, sandgelblich mit hellen Fliigeln. cJ mit 
dunkler "Bauchbinde"; die ad. mit langem Schwanz
spieB. Beim Futtersuchen wird der Hinterleib hoch ge
stellt. - Stimme: kirrik u. a. - Bemerkungen: asia
tischer Steppenvogel; am ehesten April und September, 
Oktober zu erwarten. 

Rebhuhn, Perdix perdix subsp. 
Kennzeichen: bekannt; man beachte, daB der 

Schwanz stets rostbraun ist im Gegensatz zur Wachtel. -
Ahnliche: Birkhenne groBer mit weiBer Fliigelbinde, 
Wachtel kleiner und ohne Rostbraun am Schwanz (Hasel
huhn im Wald!). - Stimme: kirrreck. - Bemer
kungen: in Deutschland drei Rassen, die von Ost nach 
West immer brauner werden. - Bodenbriiter im Feld 
und lichten Waldo 

Wachtel, Coturnix c. coturnix (L.). 
Kennzeichen: nur ca. drosselgroB, ahnlichRebhuhn, 

aber ohne Bauch£leck und mit graubraunem Schwanz-



102 Vogel auf Wiesen, Feldern und in Kulturgegenden. 

chen. - Stimme: wasserigpickwick, pickerwick u. a.-
Bemerkungen: auf Wiesen und in Feldern; leider recht 
selten geworden. 

F. Stelzvogel. 
Unter den Limicolen zeigen sich hier vor allem Regen. 

pfeiferartige. Gold- und Mornellregenpfeifer s. S. 184 
und 229. 

Triel, Burhinus oe. oedicnemus (L.). 
Kennzeichen: Rumpf stark taubengroB; reL hoch. 

beinig und kurzschnablig. Schwanz reI. kurz. Bellsand. 
braunlich mit dunkler Fleckung; weiBer Schild auf 
dunklem Flugel. Flug langsam, Flugellang. Dammerungs
vogel. -Ahnliche : Huhnerartige sind kurzbeiniger und 
ohne soviel weiB im Flugel. - Stimme: chiirrliet, 
trrli u. ii., recht rauh. - Bemerkungen: versteckter 
Sommervogel; Bodenbriiter in Brachackern, sandigen 
Kohl- und Kartoffelfeldern, Schotterp~atzen an Flussen, 
in sandigen Kiefernwaldern usw. 

G. Trappen und Rallen. 
GroBtrappe, Otis t. tarda L. 
Kennzeichen: stark gansegroB; mittelhohe Beine 

und miiBig langer Bals. Waagerechte Baltung. Flug
bild: Gestalt ganseartig, Fliigelschlage langsam, reiher
artig; groBe weiBe Flugelschilde. Die Schwingenspitzen 
sind stark gespreizt. - Ahnliche: bei der GroBe und 
Farbung (Flugelschild!) nicht zu verwechseln. - Be
merkungen: seltener Brutvogel ausgedehnter Felder 
und Wiesen Norddeutschlands (besonders Mark, Porn
mern, Mecklenburg). Die r3r3 sind starker als die ~~! 

Zwergtrappe Otis tetrax orientalis 1 Bart. 
Kennzeichen: in Gestalt der GroBtrappe ahnlich, 

aber zierlicher und gewandter im Flug; nur haushuhn. 

1 1m Rheinland erscheint gelegentlich die kleinere und oben 
hellere O. t. tetrax L. 
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groB. d' ad. mit schwarz.weiBer Hahzeichnung. - Ahn
liche: von Hiihnerartigen durch hoheBeine, langen Hals 
und weiBen Fliigelschild unterschieden. - Bemer
kungen: noch Brutvogel in OstpreuBen, Schlesien 
und evtl. anderswo 1 Ais Gast auch recht selten. 

Die RaUen sind von hiihnchenartiger Gestalt und 
stellen den Schwanz beim Laufen meist hoch. - Sie sind 
gewandte Laufer, und ihr schmaler Karper laBt sie durch 
das dichteste Halmgewirr hindurch. 

Wachtelkonig oder Wiesenralle, Crex crex (L.). 
Kennzeichen: Stark wachtelgroB, aber kleiner als 

Rebhuhn. Oben auf olivbraunem Grund dunkel langs 
gefleckt. Kopf ± aschgrau; Fliigel rostbraun. - Ahn
Hche: von Rebhuhn und Wachtel durch die stark rost
braunen Fliigel und die dunkle Querbanderung an den 
Seiten unterschieden. - Stimme: rerrp rerrrp ... "ie 
mit Halzchen iiber Kammzinken (auch nachts !). Ferner 
tuck oder teck ... - Bemerkungen: sehr versteckt 
in Feldern und Wiesen; aber iiberall vorkommender Zug
vogel. 

Bestimmungsiibersichten: 

7. Gruppe: Vogel auf freiem grnnen GeHinde. 
A. Vogel auf freiem GeUinde und groBeren trockenen 

WiesenfHichen (mit oder ohne Buschwerk) 
im Hiigel- und Flachland. 

N. B. Am Waldrand wird man auch typische Waldvogel 
sehen, die auf der Wiese einfallen; sollte also der gesuchte Vogel 
hier nicht auffindbar sein, so s. Gruppe 6A; bei Winterbeoba.ch
tungen vgl. man auch Gruppe 8. 
1. Klein bis starengroB: 

a) in der Luft gewandt jagend, spitzfliiglig: 
Schwalben und Segler (S. 35) 

Beim Segeln Kopf vorgestreckt, breitfluglig: 
Star (S.6) 
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b) zierlich; mit dem langen Schwanz wippend: 
aa) ohne Gelb: 

Grau, weiB und schwarz: Bachstelze (S. 124) 
bb) mit Gelb: 

O-Seite griinlich; U-Seite ± gelb (bei juv. 
noch braunlich-weiB); kein gelber Biirzel: 

Schafstelzen (S. 125) 
e benso; Kopf des d' blaugrau mit weiBem 
Uberaugenstreif: deutsche Schafstelze (£lava) 
ebenso; Kopf schwarzgrau ohne Uberaugen
streif: nordische Schafstelze (thunbergi) 

0-Seite aschgrau, sehr langer Schwanz; Biirzel 
gelb: Bergstelze (S. 125) 

c) recht kurzschwanzig; steile Haltung; rel. hochbeinig: 
aa) weiBer Biirzel, Schwanz Jangsam auf- und ab

schlagend; weiB-schwarzer Schwanz; ca. sper
lingsgroB: Steinschmatzer (S. 99) 

bb) kein deutlicher weiBer Biirzel, weiBer Fliigcl
fleck. Kleiner als Spatz: 
Kehle hell, Brust hell rostbraun; Schwanz 
wurzelwarts z.T. weiB: Braunkehlchen (S. 100) 
Kehle dunkel; Brust rostbraun; Schwanz ohne 
weW: Schwarzkehlchen (S. 100) 

d) unauffallig braunlich bis grunlich; in Bodennahe 
Flug ruckartig; helle scharfeLocktone, weifJeSchwanz
aufJenfedern. Ohne intensives Gelb. Schwanzwippen. 
oben und unten streifig gefleckt; griinlichbraun 
Unten gelblichweiB. "ist, ist": 

Wiesenpieper (S. 126) 
Ebenso, aber weniger griinlich. "psiehb": 

Baumpieper (S. 127) 
Fast ebenso; oben sehr markant gestreift (auch 
unten). Grundfarbe eher gelbbraun als griinlich
braun. d' ad. im Friihling mit zimtroter Kehle 
"Zieh": Rotkehlpieper (selten) (S.126) 
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Sandfarben; wenig gezeichnet und nur Brust ge
fleckt. "dUm" und "zirlui ': Bracbpieper (S. 127) 
GroBer als Sperling; oben nicht grunlich. U-Seite 
nur bis zum Kropf starker gefleckt. Ruf sperlings
artig "bjif": Spornpieper (selten) (S. 127) 

e) erdfarbig: ± dunkel gefleckt. Sperlingsgro[J oder 
gro{3er: matte Fliigelschliige; 
SchwanzauBenfedern weiB ; heller Fliigelhinterrand 
(beim Flug): Feldlercbe (S.98) 
SchwanzauBenfedern nach schwarz gelblichbraun; 
Spitzhaubchen: Haubenlerche (S.98) 
Kurzschwanziger; weiBe SchwanzauBenfedern, 
weiBer tJberaugenstrich. "didlui": 

Heidelerche (S. 98) 
f) derber; mindestens sperlingsgro[J; auf Telegraphen

drahten, Bii8chen und Stauden. 
Ohne alles Gelb; groB, plump; stark gefleckt. 
Klirrendes Lied: Grauammer (S. 96) 
Mit ± Gelb; Biirzel zimtbraun, weiBe Schwanz
auBenfedern: Goldammer (S. 96) 
(Wie Goldammer, aber Biirzel olivbraun; d' mit 
schwarzer Kehle: Zaunammer (S. 97) [selten]) 
Hochstens an Kehle und Kropfseiten stroh
gelblich; Kopf griinlichgrau, Biirzel braunlich. 
Unten nicht oder schwach gefleckt. Bauch ± zimt
oder gelbbraun. "bwiit": Gartenammer (S. 96) 
Gedrungen, dickschnablig. Grunlichgraubraun 
bis olivgriin mit gelb an Flugel und Schwanz: 

GriinliQ.g (S. 8) 
g) knapp 3perlingsgro[J; im Gebiisch, auf Stauden und 

Drahten: 
aa) schlank; grauer Kopf, oben braunlich, am 

Fliigel rotbraun. WeiBe Kehle. Haltung 
ziemlich waagerecht. Kurzer Zwitschergesang 
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(oft im Balzflug in die Hohe !); riittelt auch 
nach Insekten iiber den Grasspitzen: 

Dorngrasmiicke (S. 28) 
bb)schlank; oben streifig griinlichbraun; der keil

formig endende Schwanz wird im Flug etwas 
geschleppt. Gern in Erlen- oder Weiden
biischen in hochgrasiger Wiese; spitzkopfig: 

Schwirl (S. 131) 
cc) Finkengestalt: 

Gelbes Band im schwarzen Fliigel: 
Stieglitz (S. 10) 

Braun; ± grauer Kopf und hellgrauer Biirzel. 6 
mit roter Brust; gikkernde Rufe. Schwacher 
heller Fliigelspiegel; reI. stark ausgeschnitte
ner Schwanz: HanfHng (S. 12) 
(In Scharen; nuBbraunlich mit (purpur)braun
lichem BiirzeI. "Tschatschatatoi" usw.: 

Bergbanfiing) (S. 12) 
Klein; Kopf und U -Seite ± gelb. Biirzel 
zitronengelb. Sonst griinlich braunstreifig. 
Kurzer Schnabel; klirrender Ruf und Gesang: 

Girlitz (S. 10) 
dd) braun; stark gestreift. ({ mit schwarzem Kopf 

und weiBem Halsband. WeiBe SchwanzauBen
federn. "zieh": Rohrammer (S. 124) 

h) ca. sperlingsgro[J; wei[Je Fliigelbinden und Schwanz
au[Jenfedern: 
Biirzel' weiB : 
Biirzel nicht weiB: 

i) steil sitzend; wei[Jliche U-Seite; 
Schwanz drehend und 8chlagend: 

Bergfink (S. 9) 
Buchfink (S. 9) 
mit rel. langem 

Oben rot braun ; dunkler Augenstreif: 
Neuntoter (S.21) 

k) gro[Jer ala Spatz; achreitender Gang. Oft in Scharen, 
auch zwischen V ieh: 
Schwarz glanzend. ± weill geperlt: Star ad. (S. 6) 
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Nicht gHinzend; braunlichrauchgrau mit heller 
Kehle: Star juv. (S.6) 

2. Knapp bis reichlich amselgroB: 
Blaugrauer Kopf, brauner Rucken, blaugrauer Burzel. 
WeiBe U-Flugel. Schackernde Rufe: 

Wacholderdrossel (S. 30) 
Oben braun, unten hell mit dunklen Tropfen. 
U-Flugel ockergelblich. "zip": 

Singdrossel (S. 30) 
AhnIich; unten dichter gefleckt, weiBer U-Fliigel, 
Schnerrufe. GroB!: Misteldrossel (S. 30) 

Huhnchengestalt; rundliche kurze Flugel: 
Wachtel (S. 101) 

Freisitzend. Der lange Schwanz wird oft bewegt. 
Grau-weiB-schwarz: Raubwiirger (S.20) 

3. Zwischen Drossel- und Tau bengroBe : 
a) rundliche Fliigel, kein Segeljlug; 

Purrender Flug; Rotbraun am Schwanz: 
Rebhuhn (S. 101) 

Kleiner als Rebhuhn; matte, schnelle SchHige mit 
den rostbraunen Flugeln. Nur sehr kurze Strecken 
(oft mit hangenden Beinen) fliegend : 

Wachtelkonig (S. 103) 
b) markant schwarz-weiBe Flugel und Schwanz

banderung; flatteriger Flug; langer Schnabel: 
Wiedehopf (S. 37) 

TaubengroB, braun und schwarz mit weiBem Spie
gel und Burzel. Blaue Flugeldecken. Breite 
rundliche Flugel; Flatterflug. Ratschen: 

Eichelhaher (S. 6) 
c) Schnepjengestalt; ziemlich lange Beine; schmale Flu

gel, schneller Flug. Burzel ± weif3: 
Biirzel und Fliigelschild weiB; Beine rot: 

Rotschenkel (S. 175) 
Burzel nur seitlich weiB ; schmale helle Flugelbinde : 

KampfIaufer (S. 174) 
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Kein weiBer Biirzel; .sehr langer Schnabel; helle 
Riickenstreifen: Bekassine (S. 139) 

4. ca. taubengroB bis krahengroB: 
a) Krahen; besonders im Winter oft in Scharen. Meist 

Saatkrahen, oft untermischt von Dohlen. 1m 
iibrigen s. S. 5. 

b) schwarz-weiB; sehr langer Schwanz; schackernde 
Rufe: Elster (S.5) 

c) Tauben s. S. 44. Besonders Turteltaube mit wei
Ber Schwanzeinfassung. 

d) mit Griin, Bogenflug: 
Ohne Rot: Grauspecht ~ (S.40) 
Mit rotem Oberkopf: 

Griinspecht und Grauspecht (! (S.40) 
e) lappiger Flug; schwarz-weiB; Fliigellang, am Ende 

mit WeiB, etwas gewinkelt: Kiebitz (S. 184) 
5. Rau bvogel und Kuckuck s. S.236. 

Gaukelnd mit erhob. Schwingenspitzen. Biirzel weiB: 
(Alles iibrige s. S.236.) Wei hen (S. 241) 

6. Rumpf etwa gansegroB oder groBer: 
a) Ganse s. S. 138. 
b) Beine mittelhoch; Korper waagerecht gehalten. 

1m Flug Gansegestalt; groBer weiBer Fliigelschild. 
Ruhiger Flug: GroBtrappe (S. 1.02) 

c) zart grau mit schwarzen Fliigelspitzen; lange Beine: 
Hals im Flug eingezogen: Fischreiher (S.47) 
Hals lang ausgestreckt: 

Kranich (S. 47) (Zugform keilartig) 
d) Langbeinig. Schwarz-weiB-rot: Storch (S. 47) 

7. Eulen: 
Besonders an alten Kopfweiden; klein; tags specht
artiger Flug. "huiig, guug" und Geklaff: 

Steinkauz (S. 43) 
Lange Fliigel gewinkelt; ca. krahengroB: 

Sumpfohreule (S. 132) 
(vgl. aber weiterhin auch S. 42) 
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8. AufHdlige oder eigenartige Rufe aus der 
Wiese: 
Lang anhaltendes sirrrrrrr ... , etwas blechern, sonst 
aber tauschend ahnlich dem Singen der groBen griinen 
Heuschrecke: Schwirl (S. 131) 
Schnerrendes Gerausch. Zwischen je zwei Schnerr· 
tonen eine kleine Pause. (Streichen mit Holzchen 
iiber Kammzinken bringt ein ahnliches Gerausch zu· 
stande): Wachtelkonig (S. 103) 
Wasseriges pickwick, pickwerwick: Wachtel (S. 101) 
Schnarrendes kirrreck: Rebhuhn (S.101) 

B. Charaktervogel der Viehweiden, die mit Kopfweiden 
eingesaumt sind. 

Man bestimme auch diese Vogel nach der Tabelle untcr 
Gruppe 7A! 

Besonders bezeichnend sind: 
Star, oft in Scharen, brausender Flug. 
Elster, ebenfalls gern beim Weidevieh. 
Wiedehopf, briitet in alten Kopfweiden, ebendort auch 

Steinkauz und Gartenrotschwanz. 
Wiesenpieper, vielleicht Brutvogel (besonders an der 

Kiiste). 
Schafstelze, auf der Wiese sehr bezeichnend. 
Bei feuchten Graben u. dgl. auch gern Kampflaufer, 

Bekassine und Rotschenkel. Besonders zahlreich aber ist der 
Kiebitz. Selten erscheint die Blaurake vom Wald her hier. 

8. Gruppe: Feldvogel. 
A. Vogel in Feldgarten, auf Ackern und ausgedehnten 

Feldfluren, entfernt vom Waldo 
1. ea. gansegroB: 

a) Wildgii/nse, besonders im Herbst (Winter) und Vor· 
friihling s. S. 138. 

b) reiehlich gansegroB; waagerechte Haltung, mittel. 
lange Beine und maBig langer Hals. Beim ruhigen 
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Flug sind groBe weiBe Fliigelschilde auWillig. Ge
stalt im Flug ganseartig; gefingerte Schwingen: 

Trappe (S. 102) 
2. ca. haushuhngroB oder etwas kleiner: 

Ziemlich hochbeinig; weiBe Flugelzeichnung. Ruhiger 
Flug. 3 ad. mit schwarz-weiBer Halszeichnung: 

Zwergtrappe (S. 102) (selten) 
(Kurzerer, gegabelter oder schwach ausgerandeter 
Schwanz. Schwarzblau und weiB oder braunlich mit 
weiBer Fliigelbinde: Birkhuhn) (S. 45) 

3. Raubvogel s. S. 235. 
Besonders typisch: Bussard und Turmfalk 

4. ca. krahengroB: 
a) ganz 8chwarz: 

Mit weiBer Schnabelwurzel: Saatkrahe (S.5) 
Ohne weiBe Schnabelwurzel: 

Rabenkrahe oder Saatkrahe juv. (S.5) 
b) mit ± Grau: 

Bauch und Rucken grau: Nebelkrabe (S.5) 
Nacken grau; kleiner. Taubenartiger Flug. "ack
jackjao", oft unter Saatkrahen: Dohle (S.5) 

c) braunlich; lange gewinkelte Flugel, dicker Kopf. 
Schwankender Flug: Sumpfohreule (S. 132) 

(vgl. aber auch andere Eulen, s. S. 40); 
d) weiB und zart blaugrau; ± rote FuBe. Auf Acker; 

besonders in Wassernahe. Sehr langfluglig: 
Lachmowe (8. 195) 

e) sandfarbig; fleckig, reI. hochbeinig; rundlicher 
Kopf. WeiBe Flugelzeichnung: Triel (S. 102) 

5. Tauben: 
WeiBer Burzel: Feldtaube 
Ohne alles WeiB: Hohltaube (S. 44) 
WeiBer Flugelrand; groB: RingeItaube (S.44) 
Braunlich, weiBes Schwanzende; klein: 

Turteltaube (S. 44) 
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Sumpfohreule, Waldohreule, Waldkauz 
Klein; tags spech tartiger Flug: Steinkauz 

7. Rebhuhn. bis drosselgroB: 
a) H iihnergestalt, kurze, rundliche Fliigel: 

Purrender Flug, dunkler Bauchfleck. Schwanz mit 
Rostbraun: Rebhuhn (S. 101) 

b) im Sitzen rel. hochbeinig; Rumpf stark drosselgrofJ. 
- Fliigel schmal, sichelformig, Flug schnell: 
Oft jah wendend; Farbung (tropfig) griinlichgelb
braun bis graubraun. Rundlicher Kopf mit groBen 
Augen. ad. im Friihjahr unten schwarz mit weWen 
Seiten, oben goldgelb getropft. Waagerechte 
Korperhaltung. FlOtendes tliih: 

Goldregenpfeifer (S. 184) 
Schwanzende weiB; schmale bindenlose Fliigel. 
Gang rollend bei horizontaler Korperhaltung. 
Dunkler O-Kopf, del' helle Dberaugenstreif zieht 
sich weit nach hinten. GrauIich, oben braunlich 
mit helleren Siiumen. ad. im Friihjahr mit 
schmalem schwarz-weiBen Brustband und rot
braunem Bauch. Ruf: diirr u. a.: 

c) ca. drosselgrofJ: 
aa) Drosseln: 

Mornellregenpfeifer (S. 229) 
Seltener Durchzugler. 

Riicken braun, Kop£ und Biirzel blaugrau. Oft 
in Scharen. "Schackern": 
Wacholderdrossel (S.30) (auf dem Durchzug) 
GraB. Oben ganz braunlich. Helle U-Seite 
stark getropft. "zrrrr": Misteldrossel (S. 30) 
Schwarz oder dunkelbriiunlich mit weiBem 
oder hellem Kropfband; Lockruf scharf 
"zeckernd" : 

Ringdrossel (S. 29) (selten durchziehend 
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bb) ziemlich langschwanzig. Aschgrau mit schwar
zem Augenstreif. Schwarz und weiB im Fliigel 
und Schwanz. Gern frei sitzend, schwanz
drehend oder riittelnd: Raubwiirger (S. 20) 

8. Staren- bis sperlingsgroB und kleiner: 
a) erdbriiunlich; dunkel gefleckt. Matte Fliigelschliige: 

SchwanzauBenfedern weiB; heller Fliigelhinter
rand im Flug sichtbar. Singflug. Gurgelndes 
"tschrih, trieh, tirrih": Feldlercbe (S. 98) 
SchwanzauBenfedern weiB. Kurzschwanzig, nur ca. 
sperlingsgroB. WeiBer Oberaugenstreif. "didloi": 

Heidelercbe (S. 98) 
SchwanzauBenfedern nach schwarz gelblichbraun; 
Spitzhaube: Haubenlercbe (S.98) 

b) mit schwarzem Kropf- und Stirnband und schwar
zer Ohrgegend; Bauch unge£leckt weiB. Oben 
braunlich: Obrenlercbe (S. 99) (seltener Gast) 

c) Lerchenfigur, aber schlanker und hochbeiniger. Grun
lich bis briiunlich; oben und unten ± gefleckt; 
weifJe SchwanzaufJenfedern " oft Schwanzwippen. 
Fleckung der U-Seite drosselartig, aber streifiger; 
oben ± griinlichbraun mit dunklen Streifen
£lecken. Lockruf diinn ist ist oder hist hist. (Gtlrn 
auf abgeernteten Feldern):Wiesenpieper (S. 126) 
Ebenso, Lockruf blechern psiehb: 

Baumpieper (S. 127) 
Oben sandfarbig, schwach oder nur Brust ge
£leckt. "dj ilb " , "zirlui": Bracbpieper (S. 127) 
Lockruf zieh, rohrammerartig. Markant gestreift 
(3 ad. im Friihling mit ± rotlicher Kehle): 

Rotkeblpieper (selten) (S. 126) 
d) schlank; langer Wippschwanz: 

Stelzen, besonders Bachstelze (S. 124) 
e) rel. kurzschwiinzig; frei auf ErhOhungen sitzend: 

WeiBer Biirzel und schwarz-weiBer Schwanz. Nie-
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drig und nicht weit auffliegend. Beim steilen Sitzen 
langsames Schlagen mit dem Schwanz: 

Steinschmatzer (S. 99) 
Kein weiBer Biirzel; etwas WeiB am Schwanz. 
WeiBes Fliigelmal. Hell rostbraune Brust und 
Kehle. Oben stark fleckig; weiBer Augenstreif: 

Braunkehlchen (S. 100) 
Ahnlich; Kehle stets dunkel. c! mit schwarzem 
Kopf und weiBem Halsfleck; O-Schwanzdecken 
mit weill: Schwarzkehlchen (S. 100) 

f) mit weifJem Burzel: 
aa) ohne WeiB im Fliigel: 

Schwanz reI. kurz; weiB mit schwarz in der 
Mitte und am Ende. Oben zart grau oder ± 
rostbraunlich; schwarzer Augenstreif bei ad. 
im Friihjahr besonders deutlich: 

Steinschmatzer (S. 99) 
bb) mit WeiB im Fliigel: 

Zwei weiBe Binden, weiBe SchwanzauBen
federn: Bergfink (S. 9) (Durchziigler) 

g) mit rostrotem oder intensiv rostbraunem Schwanz 
aa) Schwanz ganz rostrot, in der Mitte dunkel; 

Schwanzzittern und Abwartsschlagen: 
WeiBer Fliigelfleck; recht dunkel: 

Hausrotschwanz c! (S.32) 
1m Fliigel nicht oder kaum weiB, braunlich. 
grau oder rauchgrau. Brust hell oder rotlich. 
gelb (c!: schwarze Kehle, weiBe Stirn): 

Gartenrotschwanz (S. 32) 
Brust dunkIer grau, niemals gelblich: 

Hausrotschwanz ~ (S. 32) 
bb) Schwanz rostbraun mit breiter schwarzer End-

binde: Blaukehlchen (S. 132) 
cc) Vogel groBer als Spatz; oben rotbraun, unten 

Frieling, Exkursionsbuch, 2. Auf!. 8 
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hell mit sehwacher Querwellung. Bewegungen 
mit dem reI. langen Schwanz: 

Rotriickenwiirger ~ oder juv. (S.21) 
h) 8chlanke, braune oder braungraue Sanger von knap. 

per SperlingsgrofJe: 
In Erbsen., Riibenfeldern usw. oder sonst in dich. 
tem Pflanzenwuchs. Schlicht rostgelblichbraun; 
spitzkopfig. Gesang oft sehr schOn und abwechs· 
lungsreich. 1m Sitzen mit meist ziemlich vertikal 
gestellter Korperachse: Getreidesiingerl (S. 129) 
Gern in Biischen oder auf Telegraphendrahten. 
Grauer Kopf, brauner Riicken. WeiBe Kehie. 
Kurzer, rauh zwitschernder Gesang: 

Dorngrasmiicke (S. 28) 
i) mit deutlichem Gelb im Gefieder: 

aa) derb; reI. Iangschwanzig; weiBe Schwanz· 
auBenfedern: 
Kopf und U·Seite ± geIb, beim ~ stark ge· 
streift. Oben streifig; Biirzel zimtbraun; 
(Biirzel olivbraun: Zaunammer,: 

Goldammer (S. 96: 
bb) Klein; gedrungen. Biirzel gelb. Oben 

griinlich braunstreifig, unten ± gelb. 
Sirrender Gesang: Girlitz (S.10) 

cc) grazios; ± langschwanzig, weiBe Schwanz· 
auBenfedern. 
U·Seite gelb; O·Seite olivgriinlich. Kopf beim 
b' blaugrau. "psiiip": Schafstelze (S. 125) 
U·Seite ± gelb; Biirzelgelb. Sehr langschwan. 
zig. "zitit": Bergstelze (S. 125) 

dd) spatzenahnlich, der1~. Griinlich oder olivgrau; 
gelbesFliigel. und Schwanzmal: Griinling (S. 8) 

-----
1 Dasselbe wie Sumpfrohrsanger; dieser Vogel bildet zwei nur 

okologisch verschiedene Formen aua: den Feld· oder besser Ge· 
treideaanger und den im feuchten Pflanzengewirr lebenden typi. 
schen . Sumpfrohrsiinger. 
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ee) k1einer als Spatz. Gelbes Band im schwarzen 
F1iigel. ad. mit rot-weiB-schwarzem Kopf. 
Gern an Stauden: Stieglitz (S.10) 

k) oben rotbraun; groper als Spatz. Drehenik und wip
penik Schwanzbewegungen: 
Aschgrauer Kopf mit schwarzem Augenstreif. 
Schwarzer Schwanz mit weiBer Wurzel: 

Rotriickenwiirger rJ ad. (S. 21) 
Ganze O-Seite rotbraun; Schwanz weiB gesaumt: 

Rotriickenwiirger ~ und juv. (S. 21) 
1) erdfarbig; unten gefleckt. Dick; gern frei sitzend. 

keine weiBen SchwanzauBenfedern. Beim An
fliegen Beine weit ausgestreckt. Gesang klirrend: 

Grauammer (S. 96) 
m) Ammergestalt, ca. spatzengroB. Grauer Kopf, 

gelblich an Kehle und Brust. Bauch zimtbraun 
oder gelblichbraun. Beim ~ mit schwacher l!'lek
kung. Dunkler und heller Bartstreif. "bjiit"; 
Gesang weich "dji djidji djiirrr ... ": 

Ortolan ( S. 96) 
Braun mit dunklen Streifen. Kopf markant 
schwarzbraun und weiBgelblich gezeichnet CUber
augenstreif!) oder schwarz (dann weiBer Nacken
ring). WeiBe SchwanzauBenfedern. "Zieh": 

Rohrammer (S. 124) 
n) Kehle blau: Blaukehlchen (S. 132) 
0) allerlei Kleinvagel. Besonders nach der Erntezeit 

und im Winter oder Vorfriihling in Scharen auf 
den Stoppelfeldern, an Mist, Mieten, auf Kaf
feldern u. dgl. (vgl. auch S. 7 If.). 

Wenn es nicht gelingt, einzelne Arten aus dem Schwarm zu 
erkennen, so beachte man folgendes: 

Dichte brausende Scharen dunkler, mehr als sperlingsgrofler 
Vogel, gewandter Flug: Star (S. 6) 

Flug mehr schnurrend ala langwellig: Sperlinge (S.8) 
Flug in kiirzeren Wellenlinien, nicht auffii.llig hiipfend. Gelb 

im Fliigel und Schwanz: Griinfink (S.8) 

8* 
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Schwarm von gut sperlingsgroSen, lerehengrauen Vogeln ohne 
weiSe SchwanzauSenfedern. Seltsames Knippergerausch: 

Grauammer (S.96) 
Flug hiipfend, wellenformig j weiSe Fliigelbinden: 

Buch- und Bergfink (S. 9) 
Dichte Scharen kleinerer Vogel. Gutes Exerzieren. Hin· und 

herwogend, oft jah abfallend und wieder aufbrausend: 
HiinlUng (S. 12) 

Den selteneren nordischen BerghiinfUng kennt man an der 
nicht metallisch gickernden Stimme (schattschatt doi, jak, jak) 
und dem rosabraunen Burzel heraus. Vom ebenfalls in dichten und 
gut exerzierenden Trupps auftretenden Birkenzeislg (S. ll) durch 
nuBbraunlichen Kopf, GroBe und nicht grunlichgraue, sondern 
mehr gelblichbraune Farbung sowie den Mangel an Rot unter
schieden. Goldammern (mit Gelb, rotbrauner Burzell) sind 
langschwanziger als Sperlinge. Rufen "zrit". Sehr haufig hier. 

Mehr lockere Scharen kleinerer gelbbindiger Finkenvogel. 
"stigelit": Stieglitz (S. 10) 

Dichtgedrangte sperlingsgroBe, ziemlich kurzschwanzige 
Vogel mit breiten, langen Flugeln und weichem Flug. Lassen sich 
oft wie Steine fallen. WeiJ3e SchwanzauBenfedern. "didloi": 

Heidelerche (S.98) 
Feldlerchen sind groBer und langschwanziger. Nie so dicht 

gedrangt. "tschrie, triri". Sie haben kein so auffalliges Spitz
haubchen wie die erdgrauen Haubenlerchen, deren SchwanzauBen· 
federnnicht weiB sind und die klangschOn "tirilih" rufen. Lerchen 
(S.98) haben matte Flugelsehlage. - AuBer Piepern (s.o.) er
scheinen selten noch folgende Arten: 

Etwas groBer als Feldlerche, Flug sanft wellig. Lange spitze 
FliigeI. 1m blaBgelben Kopf schwarzes Vorderscheitelband, 
schwarze "Ohrchen" und schwarzes Brustband auffallig. U-Seite 
sonst ungefleckt, oben braun mit weinrotlichem Anflug. "tititjii": 

Ohrenlerche (S.99) 
Etwa feldlerchengroS, Flug lerchenahnlich, aber bogiger. 

Fliigellang, Schwanz nicht besonderslang. Fliigel mit ± grOBem 
weiBen Fleck. Braunliches Kropfband. U-Seite ungefleckt. 
Schwanzseiten z. T. weiB. Klirrend "tirri", "diiih" u. a. 

Schneeammer (S. 97) 
Ganz ahnlich. Lassen sich oft steil herab. Fliigel nur mit 

hellen Binden, Kropfband undeutlich, Flanken braun gestrichelt. 
Alte mit dunklem Kehllatz und rotbraunem Nackenband. 
"tschri": Spornammer (S.97) 

Es halten gern zusammen: Lerchen mit Spornammern und 
Schneeammern, Ammern mit Spatzen und Finken. Berghanfling 
mit Hanfling und Birkenzeisig. 
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B. Charaktervogel der Getreidefelder. 
Die Bestimmungsiibersicht unter A enthalt auch die 

im Ahrenfeld charakteristischen Arten. Besonders typisch 
sind auBer Sperlingen und Grauammer: 

Getreidesiinger (Sumpfrohrsiinger); knapp spatzen. 
groB; schlank; ungefleckt rostgelblich braun. Raltung 
gern vertikal am Ralm. Gesang sehr abwechsIungsreich, 
auch nachts zu hOren. 

Braunkehlchen, kurzschwanzig; die dunkle Wange 
oben und unten markant weiB eingefaBt. Brust hellrost· 
braun; weiBes Fliigel- und Schwanz mal. 

Rotschwiinzchen, Blaukehlchen s. S. 32 u. 132. 
Auch die Dorngrasmiicke ist gern hier; auf dem Durch· 

zug auch Laubvogel (klein, griinlichbraun). 
Wachtel ("pickwick"), Wachtelkonig (Schnerren) und 

Rebhuhn ("kirreck"), auch Fasan am Boden bru.tend. 
nber dem Feld.singen Lerchen, die zwischen Getreide 

ihr Bodennest haben, und es jagen Schwalben und Segler 
(s. S.35) dariiber. - Ausnahmsweise auch der Schwirl 
hier. 

9. Gruppe: Charaktervogel des Brachlandes, der 
RuderaI - und Kulturgegenden. 

A. Charaktervogel der LandstraJle; an Babndiimmen, 
Boscbungen u. dgl. 

1. Kriihen, Doble (grauer Nacken 1), Elster (schwarz. 
weiB, langer Schwanz) und evtl. Eichelbaber s. S. 4ff. 

2. Raubvogel s. S.236. Auf Telegraphendrahten sitzt 
gern der Turmfalk (rotbraun; langer Schwanz), ge
legentlich auch der Bussard (plump und groB). Von 
den kurzschwanzigen Kleinfalken zeigen sich als ± 
seltenere Durchziigler vielleicht der Rotfu£lfalk oder 
der ahnliche, auch im Winter nicht seltene, kleine 
Merlin. 

3. Eulen. Besonders an Kirschalleen der kleine Stein
kauz mit spechtartigem Flug. 
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4. An Kirschalleen stellen sich gern der Star und der 
Pirol zur Kirschzeit ein; auch die Sperlinge fehlen 
nicht. 

5. GroBer als Spatz; auf Telegraphendraht. 
Mit dem reI. langen Schwanz seitlich und auf- und 
abschlagend. Schwarzer Augenstreif meist deutlich. 
Rucken rot braun : 

Rotriickenwiirger (S. 21) (nur im Sommer) 
Schwarz-weiBe Flugel- und Schwanzzeichnung; sonst 
grau und weiB: Raubwiirger (S. 20) 
Oft scharenweise. Kurzschwanziger. Glanzend 
schwarz (mit Perlfleckchen) oder duster rauchgrau
braun. Spitzfluglig und spitzschnablig: Star (S. 6) 

6. Reichlich sperlingsgroB oder kleiner: 
a) langer Wippschwanz: 

Stelzen, bes. Bachstelze (S. 124) 
b) rel. kurzschwiinzig; steife Haltung, oft Schwanz

schlagen: 
WeiBer Flugelfleck, Kopf dunkel mit weiBer Wan
geneinfassung. Kehle und Brust hell rostbraun; 
weiBeSchwanzwurzelseiten: Braunkehlchen (S.1 00) 
Ahnlich; Kopf dunkler und weiBer Halsfleck. 
Kehle dunkel, Brust rostbraun; kein deutliches 
WeiB am Schwanz: Schwarzkehlchen (S. 100) 
ca. sperlingsgroB; weiBer Burzel und weiB-schwar
zer Schwanz; im Fruhjahr oben hell aschgrau, 
unten fast weiB, schwarzer Augenstreif; im Herbst 
(und Sommer) mehr rostigbraungrau getont wie 
die ~~: Steinschmiitzer (S. 99) 

c) lerchenartig oder schlanker. Briiunlich oder griln
lichbraun; unten ± stark gefleckt: 
aa) auf der LandstraBe oder auf Bahndammen 

trippelnd; sandgrau; Spitzhaubchen; keine 
weiBen SchwanzauBenfedern. "tririlih": 

Haubenlerche1 (S. 98) 
1 Die anderen Lerchen mit weiBen SchwanzauBenfedern. 
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bb) weiBe SchwanzauBenfedern: Vnten stark ge
fleckt: Wiesenpieper (S. 126) 
("ist, ist") oder Baumpieper (S.127) ("psiehb") 1 

Vnten kaum oder nur Brust gefleckt. Sand
farbig. - "djilb" oder "zirlui": 

Brachpieper (S. 127) 
d) mit Gelb: 

Kopf und U-Seite gelb; beim ~ durch streifige 
Fleckung oft fast verdeckt. WeiBe SchwanzauBen
federn; Biirzel zimtbraun. "zrit". Liedchen: didi
didididi siez u. a.: Goldammer (S. 96) 
Spatzenahnlich; 6', besonders im Friihling, aber 
schOn griinlich. Hellgelber Fliigelfleck, Schwanz
wurzelseiten gelb: Griinling (S. 8) 
Kleiner; breites gelbes Band im schwarzen Fliigel. 
ad. mit rot-weiB-schwarzem Kopf: Stieglitz (S. 10) 

e) mit weifJer Fliigelzeichnung: 
aa) zwei weiBe Binden; SchwanzauBenfedern weiB : 

Biirzel weiB, "quag": Bergfink (S. 9) 
Biirzel griinlich, "giib, giib" oder "pink": 

Buchfink (S. 9) 
± groBer Fliigeh:child; lerchenartiges Be
nehmen. WeiBe V -Seite mit braunlichem Kropf
band; kurzer gelber Schnabel, schwarze FiiBe: 

Schneeammer (S. 97) (seltener Wintergast) 
Klein; kurzschwanzig. Brust rostbraun: 

Wiesenschmiitzer (S. 100) s. o. 
(Braun- und Schwarzkehlchen) 

f) Ammer: oben fleckenstreifig; 
aa) grob und dick; erdfarbig. V-Seite, beson

ders am Kropf stark gefleckt. Keine weiBen 
SchwanzauBenfedern. Gesang: zickzickzick
zrirrss. Beim Anfliegen (an den Telegraphen-

-----
1 Der Baumpieper brutet oft weit.a.b von Baumen in grasigen 

Boschungen. Beim Balzflug schwebt er mit erhobenen Fliigeln 
unter "zia zia zia .. "-Rufen abwarts. 
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draht oder Alleebaum) werden die FuBe weit 
ausgestreckt: Grauammer (S. 96) 

bb) ca. spatzengroB. Hell zimtbraune U-Seite; 
Kopf grunlichgrau mit dunklem Bartstreif in 
strohgelber Umgebung. Die gelbliche Far
bung der Kehle erstreckt sich bis auf die Brust. 
"bjut"; Gesang weiches "djidjidji dsiirrr 
djurr". Besonders an grasigen Boschungen, 
aber nicht iiberall: Ortolan (! (S. 96) 
Ahnlich, aber unten fahler, gelbbraunlich und 
etwas gefleckt; dunkler und heller Kehlseiten
streif, Burzel graubraun: Ortolan ~ (S. 96) 
Langs gefleckt; am Kopf ± gelb. Biirzel 
zimtbraun: Goldammer (S. 96) 

g) schlank: weif3e Kehle, zartschniiblig; 
Auf Tclegraphendraht oder Alleebaum. Kopf grau, 
Armschwingenrander rostbraun; Riicken braun
Hch: Dorngrasmiieke (S. 28) (nur im Sommer) 

h) Kaum sperlingsgrof3er Kegelschniibler mit etwas aus
geschnittenem Schwanz; 
Braunlich, unten etwas fleckig. Kopf und Biirzel 
grau. Heller Schwanz- und Handflugelrand. 
cr ad. im Sommer an Stirn und Brust karminrot: 

Hanfling (S. 12) 
Ahnlich; Kopf und bes. Oberbrust gelblich nuB
braun. Burzel (rosa) rostgelblich. Wintergast: 

Berghanfling (S. 12) 
N. B.: 1m iibrigen vgl. Gruppe SA und 7A, je nach

dem, welche Landschaft vorherrscht. 

B. Charaktervogel im Oden Brachland, auf Schott~r· und 
Schuttpliitzen, Exerzierplatzen, Schutthalden, 

Sandkuhlen usw. 
Als Bestimmungstabelle eignet sich die unter Gruppe SA. 

Hier sollen nur die auBerdem vorkommenden und besonders 
charakteristischen Arten aufgefiihrt werden. 
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1. Kleinvogel: 
a) weifJer Burzel; weiB-schwarzer, kurzer Schwanz. 

ReI. hochbeinig; steife Haltung: 
Steinschmatzer (S. 99) 

b) schlicht braunlich,' gewandt am Boden laufend: 
Schlank, fahl sandbraunlich; schwach gefleckt. 
Beim treppen£ormig aufwarts fiihrenden Balzflug: 
"zirlui"; sonst "djilb" (spatzenahnlich). WeiBe 
SchwanzauBenfedern: Brachpieper (S. 127) 
GroBer als Spatz. Oben schwach, unten starker ge
fleckt. Gelbbraune und schwarze auBere Schwanz
federn; Spitzhaubchen: Haubenlerche (S. 98) 
Kleiner, kurzschwanziger. WeiBer tl'beraugen
streif; weil3e SchwanzauBenfedern: 

Heidelerche (S. 98) 
c) Goldammer, evtl. Grauammer und Ortolan s. S. 96 

Ferner Finkenvogel (s. S. 7 ff.) 
d) Schwalbengestalt; oben dunkel braungrau, unten 

weiB. Briitet nicht selten in Lehm- oder Sand
gruben. Die Locher verraten den Brutplatz: 

2. Regenp£eifer: 
Uferschwalbe (S.36) 

ca. lerchengrofj; rennt geduckt mit schneller Bewegung 
der mittelhohen, gelben Beine, wobei der Oberkorper 
waagerecht verbleibt. WeiBes Halsband; am Kropf 
± deutlich schwarz abgegrenzt. Oben erdbraunlich. 
Lange schmale, bindenlose Sichelfliigel. Schwanz z.T. 
auBen weiB. - "piu"; Balzlaut trillernd. Auf Schot
ter und Halden meist in der Nahe von Wasser: 

FluBregenpfeifer (S. 185) 
Rumpf ca. taubengrofj; mndgelblichbraun, dunkel ge
fleckt. WeiBes Fliigelband; reI. hochbeinig. Ruhiger 
Flug. Dammerungsvogel. - "chrahlyhd", trli u. a. 

3. GroBere Vogel: 
Triel (S. 102) (seltener) 

Kriihen, s. S. 5, vor aHem Saatkrahen undDohlen, 
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an Schuttabladeplatzen im Winter. Evtl. Sumpfohr
eule. 

10. Gruppe:' Charaktervogel der trockenen Berghii.nge 
und Tallehnen mit etwas Gebiisch, besonders der 

Muschelkalk- und Buntsandsteinformationen. 
Die in dieser Landschaft vorkommenden Vogel wird man in 

den Tabellen der Gruppen 4, 7 A, 9 A und evtl. 8 A finden. Zur 
s~hnelleren Orientierung eine Angabe der typischsten Vogel. 

Goldammer, mit Gelb; zimtbrauner Biirzel, weiBe 
SchwanzauBenfedern. 

Baumpieper, wie schlanke Lerche; unten drosselartig 
gefleckt; braunlich. 

Dorngrasmiicke, im Gebiisch oder auf Telegraphen
draht; elegant;grauer Kopf, weiBe Kehle, helle V-Seite, 
sonst braunlich; Armschwingen z. T. rostbraun; kurzer 
Zwitschergesang. . 

Rotriickenwiirger, besonders auf Dorngebiisch. Grauer 
Kopf mit schwarzemAugenstreif; obenrotbraun, Schwanz 
schwarz mit weiBer Wurzel. ~ oben ganz rostbraun, unten 
hell mit schwacher Querfleckung. ± Drehende Bewe
gungen des reI. langen Schwanzes. (Nur im Sommer!) 

Raubwiirger, hier auch evtl. Brutvogel oder Durch
ziigler, bzw. Wintergast. ca. drosselgroB, hellgrau mit 
schwarzweiBer Fliigel- und Schwanzzeichnung. 

Weniger regelmaBig anzutreffen sind: 
Grauammer, plump; lerchenfarbig; keine weiBen 

SchwanzauBenfedern. 
Sperbergrasmiicke, groBer als Spatz. Grau oder grau

braun; ad. unten quer gewellt. "tscherrr". 
Hiinfling, kleiner und schlanker als Spatz; gegabelter 

Schwanz, undeutlicher heller Fliigelspiegel. d' mit roter 
Brust und Stirn, grauer Kopf. 

Stieglitz u. a. Finkenvogcl, besonders wenn Stauden 
vorhanden, mehr im Spatsommer und Herbst. 

Steinschmatzer, gern in Kaninchenh6hlen briitend.· 
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WeiBer Biirzel, steif sitzend; langsame Schlagbewegungen 
mit dem weiB-schwarzen Schwanz. Im Friihjahr hellgrau 
mit schwarzem Augenstreif und schwarzen Fliigeln. ~ und 
Herbstvogel mehr braunlich. 

Schwarzkehlchen, klein; kurzschwanzig. ± schwarzer 
Kopf, weiBer HaIsfleck. Nicht im Nordosten! - 1m 
Gegensatz zum Braunkehlchen kein WeiB am Schwanz. 
Braunkehlchen hat auch stets helle Kehle. Brust bei 
beiden ± rostbraun. 

Wacholderdrossel, brauner Riicken, blaugrauer Kopf 
und Biirzel und evtI. Ringdrossel, schwarz mit weiBem 
Kropfband, seltener. 

Nur ausnahmsweise: Zaunammer, Zippammer (beide 
eher noch im Westen), Ortolan, Schnee- und Sporn
ammer. Von Eulen am ehesten der Steinkauz (klein, 
Spechtflug). Raubvogel s. S. 236. Im Winter evtl. Merlin. 

III. A b t e il u n g. 

Vogel in Heide, Moor und Sumpf, auf feuchten 
Wiesen im Binnenland u. dgl. 

Unter dieser Abteilung seien alle Sumpj-, Wasser- und 
M oorvogel, soweit sie nicht Schwimmvogel sind oder be
reits in Abt. I oder II besprochen wurden, vergleichend 
feldornithologisch dargestellt. Ausgepragte Vogelgemein
schaften findet man nur im Hochmoor. Das ii brige Sumpf
gelande zeigt eine recht gemischte Vogelgesellschaft. -
Die Ordnungen der Singvogel, Eulen, Raubvogel, Reiher, 
Stelzv6gel, Entenvogel, RaUen und Hahner stellen in erster 
Linie hierfiir ihre Vertreter. 

Finkenartige . . . 
Stelzen, Pieper und 

A. Singvoge 1. 
I, S. 124 Meisen 

Lerchen . . . . II, S. 124 
Rohrsanger. 
Erdsanger . 

· III, S. 128 
· IV, 8.130 
· V. S. 132 
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I. Finkenartige. 
Von den Ammern ist hier noch nachzuholen: der (oder 

die) Rohrammer, Emberiza s. schoeniclus (L.). 
Kennzeichen: knapp spatzengroB mit langerem, oft 

bewegtem Schwanz (weiBe AuBenfedern !). O-Seite auf 
rostbraunlichem Grund stark schwarz gestreift. V-Seite 
hell. 6' im Friihjahr mit schwarzem Kopf, weiBem Kehl
seitenstreif und Halsseitenband. 1m Herbst wie ~ und 
juv.: an Stelle des schwarzen Kopfes nur dunkle Um
rahmung der (± rostbraunlichen) Wange und der hellen 
Kehle. Starke dunkle Kropffleckung, heller tTberaugen
und Kehlseitenstreif. Brustseiten etwas rostfarbig ange
laufen. - AhnIiche: dem schlichten KIeid: Ortolan ~ 
und juv. Kein deutlicher Dberaugenstreif, Kopf und 
Wange nicht so dunkel, Unterleibhellgelbbraunlich. Lock
ruf bjiit. - Stimme: scharfes zieh. Gesang "diinn" tsja 
ti tai zississ u. a. - Bemerkungen: Haufig. 

II. Stelzen, Pieper und Lerchen. 
Steize ohne Gelb: 
(WeiDe) Bachstelze, Motacilla a. alba L. 
Kennzeichen: langer schwarzer, weiB gesaumter 

Wippschwanz. Obenaschgrau 1. Beiad. Scheitel, Hinter
kopf und Kehle schwarz, Kopf und V-Seite Bonst weiB. 
Ad. im Herbst nur mit ± ausgepragtem schwarzen 
Kropflatz. ::-juv. mit graubraunem undeutlichen Kropf
band. - Ahnliche: Bergstelze mit gelbem Biirzel; 
Schafstelze obengriinlich, auchBiirzel. - Stimme: ziss
siss u. a. - Bemerkungen: iiberall gemein, auch abseits 
vom Wasser. 

Bergstelze und Schafstelze (s. Tab. S. 125). 

1 Die an der Kiiste nicht sehr selten erscheinendeundgelegent
lich dort briiwnde englische TrauerbachsteIze, Motacilla alba yar
rellii Gould. ist oben ganz schwarz! Die ~~undjuv. allerdingsmehr 
grau. 



Stelzen, Pieper und Lerchen. 125 

AuBer der bei uns briitenden "blaukopfigen" Schaf
stelze noch: 

. Die Nordische Schafstelze, Motacilla £lava thunbergi 
Billb. cs hat im Friihjahr einen 8chwarzgrauen Kopf (bei ad. 
mit ganz schwarzen Wangen), nicht einen blaugrauenmit 
weiBem Uberaugenstreif wie M. f. £lava. Dunkle Kropf
wolkung (auch bei ~) nicht immer vorhariden. ~,juv. und 
Herbstkleider mit angedeutetem Uberaugenstreif; kaum 
von £lava zu unterscheiden. Nicht haufig (auBer an der 
Kiiste) auf dem Durchzug im Mai. 

Schafstelze Bergstelze 
(Kuh-, Wiesen- oder ( Gebirgsbachstelze, 

Gelbstelze) Graue Bachstelze) 
Mota.cilla. f. £lava L. Motacilla c. cinerea Tunst. 

Schwanz: mit weiBen AuBenfedern; mit weiBen AuBenfedern; 
nicht sehr lang. sehr lang. 

Biirzel: wie Riicken. zitronengelb vom grauen 
Riicken abgehoben. 

FiiBe: schwarz. hellbraun. 

ad. im ganze U-Scite gelb. 0- U-Seite hellgelb, 0" mit 
Fruhja.hr Seite gelblicholivgriin. schwarzer Kehle. D-

O" mit blaugr8;uem Kopf Scite aschgrau. 
und weiBem tiberaugen-
streif. 

ad. im Kinn und U-Schwanzdek- U-Scite gelblich weW; U-
Herbst: ken weiBlich, das Gelb Schwanzdecken gelb. 

viel fa.hler; O-Seite gelb-
Hch grau. 

juv. ahnlich ad. im Herbst; U- fast wie ad. im Herbst, 
Scite braunlich weiB, an noch grauer. 
der Kehle ± dunkel. 

Lockruf: suib, sieb. I scha.rf zititzit, harter als 
bei alba. 

Bemer- besonders auf Wiesen. am Wasser, besonders des 
kungen: Zugvogel. Hugel- und Berglandes. 

Standvogel. 
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Die englische Griinkopfige Scbafstelzc, Motacilla flava 
rayi (Bp.) ist im Friihjahr durch gelblichgriinen Kopf mit 
hochgelbem tJberaugenstreif gekennzeichnet. - In 
Deutschland briitet sie auf der Helgolander Diine und 
a.uf Trischen. 

Die Pieper 1 sind lerchenfarbig; im Benehmen mehr 
stelzenhaft, haben keinen besonders langen Schwanz 
(wippen gern damit I) und briiten in Bodennahe. Ver· 
gleichsiibersicht S. 126, 127. 

Von den Lerchen ist fiir das Moor charakteristisch die 
kleine kurzschwanzige Heidelercbe. 

III. Meisen. 
1m Schilf und sumpfigem Weidicht Ie ben die Rohr· 

meisen. 
Bartmeise, Panurus b. biarmicus (L.). 
Kennzeichen: ca. blaumeisengroB mit sehr langem 

Schwanz. Gelblich zimtbraun, weiBe Fliigelzeichnung. 
C! mit aschgrauem Kopf und schwarzem Bartstreif. Juv. 
(und ~) mit hellgrauem Kopf ohne Bart. - Ahnliche: 
Schwanzmeise hauptsachlich schwarz.weiB; kaum im 
Schilf. Beutelmeise und Bartmeise juv. ahneln sich, 
letztere aber mit langerem Schwanz und weniger scharf 
abgesetzter grauer und brauner Kopf. und Riickenfarbe 
und mit rostbraunen Armschwingen. - Stimme : scharf 
zi zi oder djif. - Bemer kungen: In groBen Rohr· 
waldungen Nordotstleutschlands sehr seltener Brutvogel. 

Beutelmeise, Remiz p. pendulinus (L.) 
Kennzeichen: ca. blaumeisengroB; Kop£ hellgrau 

gegen den gelbbraunen Riicken abgesetzt. Handschwin· 
gell weiB gesaumt. ad. mit schwarzen Kopfseiten. -

1) In der Hand sind die so ahnliehen Baum· und Wiesenpieper 
sieher zu unterscheiden: B.: 5. Handschwinge kiirzer als 4.; W.: 2. 
bis 5. Schwinge fast gleichlang, wobei zu beachten ist, daB die 
1. Schwinge sehr klein und die 2. scheinbar die auBerste Schwinge 
ist. 
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S tim me: Sehr hohes, durchdringendes dieh, auch sit. -
Bemerkung.en: Sie baut im Weidicht ihr }1'ilznest, das 
etwa die Form eines Magens hat, mit etwas seitlichem 
Einflugsloch. - Sehr selten. Ais Brutvogel wohl nur 
in Nordostpommern, Schlesien, Brandenburg, OstpreuBen, 
Niederbayern und Ostsachsen. 

GroBe: 

Farbung: 

Gesang: 

Auf· 
enthalt: 

I I 
Drosselrohr· Teichrohr· 

singer singerl 
Acrocephalus A. s. scirpaceus 

a.arundinaceus (Herm.) 
(L.) 

ca. starengroB. etwas kleiner ala 
Spatz. 

oben rostgelb- Wle Drosselrohr
lich-braun, un- sanger; a.uch 
ten heller mit Biirzel rostgelb-
hellem Ober- lichbra.un. 
augenstreif. 

karre karre kiet 
kiet u. a., mono
ton, abgehackt. 
GroBe Inter- . 
valle! 

ahnlich Drossel
rohrsii.nger, aber 
etwas abwechs
lungsreicher u. 
nichtsotief. Tiri 
tid zeck zeck 
derre derre ... 

Sumpfrohr. 
singer l 

A. pa.lustris 
(Bechst.) 

wie Teichrohr-
sanger. 

fast ebenso; mit 
Stich ins Oliv
farbige, beson
ders am Biirzel. 

ahnlich Gelb-
spOtter, mit 
vielen Imita-
tionen; jeden
falls abwechs
lungsreicher a.ls 
beim vorigen. 

besonders 
Schilf. 

im besonders im in Weidicht, 
Sohilf; a.uch im Brennesseln, 
Weidicht. Getreide usw. 

Bemer- aUe Rohrsanger kommen kaum vor Mai an. 
kungen: 

1 Diese beiden ii.hnlichen Arten kann man in der Hand folgen
dermaBen sic her unterscheiden: T.: Einkerbung an der Innenfahne 
der auBeren groBen (also 2., weil die 1. nur sehr klein I) Schwinge 

Frieling, Exkursionsbuch, 2. Aufl. 9 
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IV. Rohrsanger und Schwirle. 
Spitzkopfig; schlicht braun oder grtinli{)h. Schwanz 

± . keilformig zugespitzt. Die echten Rohrsanger bauen 
Napfnester, die an wenigen Halmen befestigt sind und 
deren B~den frei tiber der Erde oder tiber dem Wasser 
hangt. - Zugvogel. - (Abb. 3, 3.) 

1. Ungestreifte Rohr8iinger (s. Tab. S. 129). 
2. Gestreifte Rohrsiinger1• 

lifer- oder Schilt- Seggen- oder Binsen-
rohrsiinger rohrsiinger 

Acr. s. schoenobaenus(L.) A. paludicola (Vieill.) 

Kopf- WeiBer V"beraugenstrich, weiBer V"beraugenstrich. 
zeich- dunk~r Augenstreif ; 80heitelmitte gelblich 
nung: O-Kopf undeutlich ge- weiB, deutlich von 

streift. schwarzen Streifen seit-
lich abgegrenzt. 

O-Seite u. O-Seite dunkel oIivbraun- O-Seite auf rostgelblich-
FlUgel: lich, undeutHchgestreift; grauem Grund dunkel 

Burzel lederbraun. gestreift (besondersdeut-
Hch im Fruhjahr), Bur-
zel fahl rostgelb. Arm-
schwingen breit weiBlich 
gesaumt. 

Gesang: ahnlich Teichrohrsanger, dididi 
aber Einzelrufe (gern r errrr 

diidiidii wild wad-Strophe) wer- rerrr . . _, auch 
den oft anhaltend wie- Balzflug. 
derholt (mit Imitatio· 
nen); auch Balzflug. 

Bemer- im Ufergebiisch, 80hilf in Ufergestriipp, Seggen, 
kungen: u. dgl. nicht seIten. Ried usw.; nicht haufig. 

liegt tiefer (d. h. fliigelansatzwarts) als das Ende der 8. Schwinge . 
.,.-- S.: EinkerbunghOher als Ende der 8. Schwinge. 

1 Von den Schwirlen durch hellere U-Seite, reiner braunen 
Bii.rz~l und markante Kopfstreifung unterschieden. (Schwanz!) 
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3. Schwirle 1• 

Heuschrecken· 
rohrsiinger 

oder Schwirl 
Locustella 

n.na.evia(Bodd.) 

Flullrohrsiinger 
oder 

Schlagschwirl 
L. f. fluviatilis 

(Wolf.) 

N achtlgaUrohr. 
siinger 

oder RolIrschwirl 
L.l.luscinioides 

(Savi) 

Farbung: O-Seite oliv- O-Seite unge- oben( oliv)rot. 
lichbrauD; un· 
ten matt lehm· 
farben; unge· 
fleckt. 

braunlich, dun- fleckt olivo 
kel fleckenstrei· braun; Schwanz 
fig; U·Seitehell, reiner braun. U· 
Kehle weiBlich, Seite heller; 
fast immer un· Kehle u. Kropf 
gestreift. 2 auf weiBlichem 

~ Grund gestri. 
chelt. 

l---t----r---
Gesang: 

Auf· 
enthalt: 

fast wie griine 
Laubheuschrek· 
ke (Tettigonia), 
minutenlanges, 
etwas blecher· 
nes sirrrrr ... 

schleifend serr .. , 
meist zweisilbig 
und dann an 
Goldammer. 
gesang (ohne 
SchluBtonl) er· 
innernd. 

tiefer als Schwirl 
und mehr wie 
siirrr . • . oder 
sorrr,auch mehr· 
fach unterbro· 
chen. 

besonders dort im sumpfigen im Schilf. 
wo in hochgra. Wald (Erlen. 
sigen Wiesen bruch usw.). 
kleine Busche 
stehen. 

Bemer· haufig. 
kungen: 

mehr im ostlichen im Rheinland 
Deutschland, festgestellt; in 
besonders in OstpreuBen ver· 
OstpreuBen einzelt, ebenso 
hiiufig. in NO·Deutsch· 

land u. Bayern. 

1 Wer aUe drei Schwirle dicht nebeneinander studieren will, 
dem empfehle ich den Nordenburger See in OstpreuBen. 

2 Der sehr seltene sibirische Striemenschwirl, Locustella Ian· 
ceolata Temm., ist auch auf Kropf und Seite braun gestreift. 

9* 
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Charakterisiert durch heuschreckenahnlichen mono
tonen Gesang, breiren keilformigen gestuften Schwanz mit 
fast das Ende erreichenden U-Schwanzdecken und Rohr
sangergestalt. 1m Flug wird der reI. lange Schwanz etwas 
geschleppt. Gute Bodenlaufer! 

V. Erdsanger. 
Die Blaukehlchen huschen gewandt am Boden dahin 

und stellen den Schwanz gern in die Hohe. 
WeiBsterniges Blaukehlchen, Luscinia svecica cyanecula 

(Wolf). Kennzeichen: rostrorer Schwanz mit breiter 
schwarzer Endbinde. 3: 0 ben tru b sepia braun, Kehle lasur
blau, fast stets mit weiBem Mittelfleck. Dunkles und rost
braunes Brustband. 1m Herbst ist das Blau durch helle 
Saume verwaschen. ~: Kehle gelblichweiB, seitlich und 
unten dunkel abgegrenzt. Am Kropf zuweilen blaulich und 
rOBtbraun. juv.: schwarzlich mit rostgelben Strichen und 
Tropfen. WeiBe Kehle. - Stimme: fied tk tk. Gesang 
oft mit dip dip ... beginnend. Dann flotende sehr wech
selreiche Strophen mit einem Schnurren als Grundbeglei
tung (zweistimmig kling~nd!). Sehr guter Imitator. -
Bemerkungen: 1m Sumpfgebusch brutend (z. B. Ost
preuBen, Spreewald, Main, Bayern). Auf dem Durchzug 
auf abgelassenen Teichen, auf Ackern usw. nicht selten. 

Rotsterniges Blaukehlchen, Luscinia s. svecica (L.). 
Wie voriges, aber rostroter Fleck in der blauen Kehle 

des 3. ¥ fast wie voriges, aber Kehle meist rostgelblicher 
verwaschen. Seltener, vielleicht regelmaBiger Durchzugler 
aus Skandinavien. 

B. Eulen und Raubvogel. 
Brutvogel im Moor ist die 
Sumpfohreule (Moor- oder Sumpfeule), Asio f. flam

meus Pontopp. 
Kennzeichen: Flugbild: lange geknickte Flugel; 

mittellanger Schwanz. "Eulenfarbig"; die gelben Augen 
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liegen in fast schwarzer Umgebung. Die Feder6hrchen 
nur sehr kurz, meist angelegt. U-Seite auf hellem, mit· 
unter gelblichem Grund, dunkellangs gestreift. - Ahn. 
liche :Waldohreule hat nicht so dunkle Gesichtsmaske, 
weniger gewinkelte Fliigel und auf der U-Seite auch 
schwache Querzeichnung durch die Langsflecke. -
Stimme: kaw kaw kaw u. a. Bemerkungen: Balz. 
spiele mit Fliigelklatschen in der Dammerung. Nicht hau. 
figer Brutvogel. Auf dem Zug nicht selten, auch in 
Ackern, Schilf usw. 

Von Raubvageln briiten im Moor besonders die Weihen, 
die mit Ausnahme der im Schilf briitenden Rohrweihe 
einen weiBen Biirzel haben. VgI. S.241. 

C. Reiherartige, Schwane, Ganse, En ten, 
Stelzvogel, RaUen und Kranich 

sind zum Teil unter Gruppe 12, 13 und 14 nither gekenn. 
zeichnet (vgl. auch Abb.4), 

Be stimm ungsu bersich ten: 

11. Gruppe: Charaktervogel im baumarmen Hochmoor 
und in der Heide. 

Die Landschaft ist ausgezeichnet durch das Vorhan
densein von Heide, Birke, Kriippelkiefer und Moos. Torf! 
Die Vogel in den Bitumen s. auch Gruppe 6 und 4. 
1. Kleinvogel (Singvogel): 

a) gem auf Torfhaufen sitzend oder am Boden laufend, 
nicht besonders langschwanzig: 
WeiBer Biirzel, reI. kurzschwanzig: 

Steinschmatzer (S. 99) 
WeiBes Fliigelmal. WeiBe Wangenrahmung und 
Schwanzwurzelseiten. Kurzschwanzig. Brust hell 
rostbraun. Vgl. auch &hu:ar;;.kehlchen (S.100): 

Braunkehlchen (S. 100) 



134 Vogel in Heide, Moor und Sumpf u. dgl. 

Griinlichbraun; unten streifig gefleckt, weiBe 
SchwanzauBenfedern. "ist, ist"; "zirb oder zilit": 

Wiesenpieper (S. 126) 
Ahrilich, im Friihling mit zimtroter Kehle. Vnten 
und oben (2 markante helle Riickenstreifen!) ge. 
fleckt. "zieh" ahnlich Rohrammer: 

Rotkehlpieper (S. 126) 
Lockton sibsib (oder psiehb). Vnter den Kiefern 
briitend.) Sonst wie Wiesenpieper: 

Baumpieper (S. 127) 
Kopf ± gelb, ebenso V·Seite. Biirzel zimtbraun; 
derb. "zrit": Goldammer (S. 96) 

b) lerchenjarbig; kurzschwiinzig: 
WeiBe SchwanzauBenfedern und weiBer Dber. 
augenstreif. Evtl. im Singflug (Gesang dudelnd). 
Lockton didlui: Heidelerebe (S. 98) 

(auch nachts zu hOren) 
c) mit langem W ippschwanz: 

Mit Gelb an der V·Seite, wenigstens bei ad. Biirzel 
nie zitronengelb: Sehafstelzen (S. 125) 
Ohne Gelb, weiB·schwarz und grau: 

Baehstelze (S. 124) 
d) gern auf den Kruppelkiefern sitzend: 

Rauher und zwitschernder Gesang. Brust rost· 
braun, Kehle hell, an Fliigel, Kopf und am kurzen 
Schwanz weiB: Braunkehlehen (S. 100) 
Lerchenfarbig, mit griinlichem Anflug. Vnten auf 
hellem Grund dunkel gefleckt: 
Lockruf sibsib oder psiehb: Baumpieper (S. 127) 
Lockruf ist ist oder (am Nest) zirrb und zilit: 

Wiesenpieper (S. 126) 
Derb; zuckt beim Rufen mit Schwanz. Mit ± 
gelb: Goldammer (S. 96) 
ca. amselgroB; sehr langer, schwarzweiBer Schwanz 
wird haufig geschlagen. Riitteln! Grau mit sch warz
weiBem Fliigel: Raubwiirgcr (S. 20) 
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e) in den anstoBenden Birken singt besonders haufig 
der Fitislaubsiinger (Gesang finkenahnlich, aber 
weicher und melodischer). 
Ferner evtl. noch vorhanden: Blaukehlchen, 

Wasserpieper (S. 126) 
Neuntoter und Fliegenscbniipper (S.20) 

2. Kriihen s. S.5, Raubvogel s. S. 236, Kuckuck s. S. 37. 
3. ca. krahengroB, rundlicher Kopf; gaukelnder Flugund 

lange, gewinkelte Fliigel: Sumpfohreule (S.132) 
4. Eigenartiges hohles Brummen,wie wuwuwuwuwu 

(sehr schnell!) aus der Luft: Balzende Bekassine (S .139) 
5. LerchengroB bis fast taubengroB. Schneller 

Flug; schmale Fliigel: 
a) sehr langer Schnabel, reif3ender Flug. Kein weif3er 

Burzel. 
Riicken dunkel mit zwei markanten hellen Langs
streifen. Beim Auffliegen: "katsch". Zickzack
£lug. Kein WeiB am Schwanz. Balz£lug: in jahem 
schragen Flug aus der Luft (dabei brummend!) 
viele Meter abstiirzend und dann wieder hochflie
gend, um vonvornzubeginnen: Bekassine(S. 139) 
Ahnlich; beim Auffliegen nicht im Zickzack. 
Schwanz seitlich weiB: 

Doppelschn<,pfe (seltener) (S. 140) 
Nur ca.lerchengrof3. Riicken zwischen den Streifen 
sehr dunkel mit Metallglanz. Schwankender, aber 
nicht "zickzackiger" Flug; meist gleich wieder ein
fallend; meist stumm: Zwergschnepfe (S. 140) 

b) Schnabel nicht vielliinger als Kopf; weif3er Burzel. 
± lange Beine. 
An Torfstichen u. dgl. Stark drosselgroB; oben 
schwarz(braun), U-Seite und Biirzel leuchtend 
weiB. Schwanz weiB mit wenigen schwarzen Bin
den. U-Fliigel schwarz. FlOtendes "tliiid (it, it, 
it)": Waldwasserliiufer (S. 47 u. Abb. 12, 8) 

(selten als Brutvogel, haufig als Durchziigler) 
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Knapp drosselgroB. Oben dusterbraun (mit hellen 
Kanten); das WeiB des Biirzels nicht so scharf von 
Ruckenfarbe abgesetzt. U-Flugel hell. Helles "jif 
jif jif" oder "tjille, tjme ... " (Balztriller): 

Bmchwasserliiufer (S. 173) 
(seltener Brutvogel, auf dem Zug hier nicht haufig) 

Burzel seitlich weiB. GroB. Brust rostbraunlich 
oder grau. Schnabel reI. kurz; meist stumm ab
gehend: Kampfliiufer (S. 174) 

c) Schnabel kurzer als der rundliche Kopf. Korper 
beim rollenden Laufen in der Waagerechten blei
bend. Die gelben oder gelblichen (juv. Herbst) 
Flecken der O-Seite verschmelzen von fern mit der 
dunklen Grundfarbe zu grunlichbraun bzw. grau-' 
braun. 1m Prachtkleid schwarze Scheckung der 
U-Seite: Goldregenpfeifer (S. 184) 

Seltener Heidebruter (oreophilus.) 
Auch nordische Durchzugler hier. 

6. ca. tau ben- oder krahengroB, hoch beinig, 
sehr langschna blig : 
Schnabel abwarts gekrummt. Braunlich. Prachtig 
flotend tlouihd, tlau, djoidjoid. Balztriller weich und 
wasserig flotend: wiihdwiihdwuhdwuwurrrrr: 

GroBer Brachvogel (S. 178) 
(in Norddeutschland und Bayern 
besonders typischer Moorbriiter) 

Schnabel gerade; weiBer Burzel, weiBes Flugelband: 
Schwarzschwiinzige Uferschnepfe (S. 178) 

7. ca. krahengroB, weiB und schwarzgrun. 
Federschopf. Breite lange Flugel; gaukelnder Flug .. 
"knui, kiewiet" u. a.: Kiebitz (S. 184) 

8. Enten, s. Gruppe 13. Es kommen auf den Blanken 
u. a. in Frage: Stockente (groB), Knak· und Krick· 
ente (klein), Moorente (weiBer Spiegel), Reihcrente 

(weiBer Spiegel, Schopf). 
9. Nachts "errrorrrerrrorrr ... ". Falkenartiges FlugbiJd; 
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aber kleiner als Taube. Wehender Flug. Rindengrau, 
heller Schulterstreif. Dammerungsvogel: 

Ziegenmelker (S. 35) 
10. H iihner: 

Birkwild briitet meist. Die schlichtbraune Henne 
unterscheidet sich von anderen Wildhennen durch 
weiBe Fliigelbinde und schwalbenartig ausgeschnit. 
tenen Schwanz. - Fasane, besonders in Siiddeutsch
land an angrenzendem Wald hier haufig. 

11. Kranich, Brutvogel in stillen Gegenden, besonders 
Nord. und Ostdeutschlands. Grau; yom Reiher im 
Flug durch ausgestreckten Hals unterschieden. 

12. Raubvogel s. S. 236. (Wiesenweihe!) 

12. Gruppe: Sumpfiandbewobner. 
A. Vogel auf sumpfigen Wiesen 1 (evtI. in der Niihe eines 

Binnengewiissers) und im Flachmoor (Wiesen- oder 
Schwingmoor ). 

Vegetation: verschiedene Graser (oft kurzrasig!) u. a. 
auch Binsen, Seggen, Ried, schiittere Schilfpflanzen 2 usw. 
Kleine Wasserlachen in uberschwemmter Wiese. Aber 
keine Schlammbanke, kein Heidekraut. Baumwuchs nur 
am Rand, des sen Vogelwelt hier nicht behandelt ist. 
Ebenso sind die Vogel trockener Wiesen, die in Felder 
iibergehen, wieder andere (s. Gruppe 7). 
1. ca. storchengroB oder etwas kleiner von ahn· 

!icher Gestalt: SUYrche, Reiher und Kranich, s. S. 47 
u. 165. 

2. RaubvOgel vgl. S. 236. Hauptsachlich Weihen. Es 
briitet hin und wieder die Wiesenweihe. 

3. Eulen. Ais Brutvogel wohl nur die 
Sumpfohreule (S. 132) 

1 Nicht am Meeresstrande. 
2 Nicht dichte Schilfbestiinde; solcl;ie s. Gruppe 13. 
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4. Ganse: 
"Gansegrau". Schnabel einfarbig hellgelbrot, weiBer 
NageF. Fliigeldecken silbergrau. Stirn nicht weiB. 
Die angelegten Fliigel erreichen kaum den Schwanz.
HausgansgroB : Graugans, Anser anser (L.) 

Stellenweise Brutvogel; Sommervogel. 
Dunkelbraunlich gansegrau. Schnabel schwarz2 mit 
sehr verschieden breitem gelbroten Ring. FiiBe gelb
rot. Stirn nicht weiB (hOchstens schmaler heller Streif 
am Oberschnabelwurzelrand). Die angelegten Fliigel 
iiberragen den Schwanz. Bauch nie schwarz: 

Saatgans, Anser f. fabalis (Lath.) 
Regelmalliger Gast. 

Diister gansegrau. Besonders dunkel am Kopf. Kur· 
zer Schnabel schwarz mit ± breitem rosenroten Ring 
und hakigem Nagel. FiiBe rosa. Kleiner als Haus
gans: Kurzschnabelgans 

Anser brachyrhynchus Bail!. 
Sehr seltener Gast. 

Nicht viel kleiner als Saatgans; ad. mit weiBer Stirn, 
U·Seite grob schwarz gefleckt. FiiBe gelbrot, Schnabel 
gelblichrosa. Juv. ohne auffallige weiBe Stirn (aber 
kleiner und brauner als Graugans): 

BleBgans, Anser a. albifrons (Scop.) 
Seltenheit, auller im Kiistenge biet. 

Kleiner als Saat. und BleBgans. ad. mit weiBer Stirn 
und weiBem Scheitel (bis zur Oberkopfmitte I). FiiBe 
und kurzer Schnabel matt gelblichrot. Ad. mitschwar
zer Bauchbanderung. 

Zwerggans, Anser erythropus (L.) 
Nicht seltener Durchziigler und Wintergast im NO., 

sonst selten. 

1 Nagel ist die plattige Spitze des Oberschnabels. 
a Selten gelbrot mit schwarzem Nagel (sog. Ackergans, Anser 

fabalis var. arvensis). - Einen sehr langgestreckten Schnabel 
mit rosigorangefarbigem Ring und rosenrote Beine hat die seltene 
Suschkingans, Anser neglectus Suschk., die EOnst ganz der Saat
gans gleicht. 
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5. Enten, s. S. 154. Rier kommen vor aHem in Frage: 
Stock-, Knak- und Pfeifente. 

6. Vogel mit der RumpfgroBe von Taube bis 
Krahe: 
Schwarz-weiB. Federschopf! ReI. breite geknickte 
schwarzgriine Fliigel mit WeiB an der Spitze; "lap
piger" Flug: Kiebitz (S. 184) 
Braunfleckig; hohe Beine; langer Bogenschnabel. 
Prachtige F16tenrufe: GroBer Brachvogel (S. 178) 
Ahnlich, etwas kleiner mit hastigerem Flug und hellem 
Scheitelstreif. Ruf trillernd: Regenhrachvogel (S. 178) 

Sehr selten. 
Rumpf ca. taubengroB; hochbeinig; sehr langer, ge
rader Schnabel. WeiBes Band im dunklen Fliigel. 
Biirzel weiB, Schwanz schwarz. 1m FriihHng unten 
rostbraun. Balzruf gjedlo u. a. : 

Schwarzschwanzige Uferschnepfe (S. 178) 
Etwas kleiner; sonst wie vorige, nur kein weiBes Flii
gelband, sondern nur schmale helle Binde. Der weiB
Hche Schwanz ist dunkel gebandert. 1m Friihling 
stark rostrot: Rostrote Uferschnepfe (S. 178) 

1m Binnenland nur seltener Durchzugler. 
7. Stelzvogel mit meist etwas mehr als kopflangem Schna

bel und ± hohen Beinen. Schmale Fliigel. - Wasser
Hiufer, s. S. 172 u. Abb. 12 und StrandIaufer. 

8. Etwa drosselgroBe oder kleinere schnepfen
artige Vogel mit kurzen Beinen und sehr 
langem Schnabel (Sichelfliigel, helle Riik
kenstreifen): Sumpfschnepfen. 
Etwa drosselgro[J, SchwanzauBenfedern seitlich nicht 
weiB. 1m Zickzack mit heiserem kahtsch aufgehend: 

Bekassine, Capella g. gallinago (L.) 
Haufig, auch als Brutvogel. Ein rhythmisches tike
tiketike ... riihrt auch von ihr her, ebenso ein 
vibrierendes Brummen - im Balzsturzflug. 

Etwa drosselgro[J; Schwanz seitlich weiB. GroBe Dek
ken mit weiBen Halbmondflecken. Mehr gradlinig ab-
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fliegend; meist stumm (am Brutplatz Schnabelklap
pern): Doppelschnepfe, Capella media (Lath.) 

Ais Brutvogel und Durchziigler seIten. 
Etwa lerchengrofJ; die hellen Riickenstreifen stechen 
vom fast schwarzen (mit MetalIglanz) Riicken be
sonders gut abo Stumm und geradlinig aufgehend; 
sonst gaukelnder Flug: 

Zwergschnepfe, Lymnocryptes minimus (Briinn.) 
Sehr vereinzelt Brut-, Mufiger Gastvogel. 

9. Hiihnchenartige Gestalt, nickende Kopf
bewegungen und Hochstelzen des kurzen 
Schwanzes. Mittelhohe Beine (Rallen): 
a) 8tark drossel- bis rebhuhngrofJ; 

Schwach rebhuhngroB, kurzer Schnabel. ad. mit 
roter Stirnplatte. Schiefer- bis braunlichschwarz. 
WeiBe U-Schwanzdecken, die durch Stelzen des 
Schwanzes sehr auffallig wirken. WeiBer Flanken
langsstreif. Schwimmt gern und nickt dabei mit 
Kopf und zuckt mit Schwanz. juv. dunkelbraun
lichgrau; Schwanzzeichnung wie bei ad.: 

Teichhuhn (S. 149) 
Kleiner als Rebhuhn. Schnabel iiber Kopfliinge. 
Oben dunkelbraun, unten schiefergrau, mit weiB
schwarzer Flankenbanderung. juv.1 mit heller 
Kehle. Nicken und Schwanzschlagen wie oben. 
WeiBe U-Schwanzdecken. Versteckt im Pflanzen
gewirr; selten schwimmend: 

Wasserralle, Rallus a. aquaticus L. 
Stimme ferkelartig quiekendes quruiek, hinterher dumpfes 
Brummen; auch platzendes pit, oft gereiht UIid mit 
wrrto gekront. . . 

Etwa ebenso groB; kurzschnablig. Keine weiBen 
U-Schwanzdecken. Rotbraune Fliigel.·:",- Mehr 
im Trockenen: Wachtelkijnig (S. 103) 

----
1 pull.· koblschwarz! 
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b) reichlich starengrofJ: 
Kurzer gelbroter Schnabel, grunliche FuBe. Duster
braunlich (Kopfmehr grau) mit weiBen Flecken
auch auf der Brust! - und Ruckenstreifen. Wei G
schwarz gebanderte Flanken. - Stimme kip oder 
quit u. a. : Tiipfelsumpfhuhn 

Porzana porzana (L.) 
Nicht selten, aber sehr versteckt. 

c) reichlich lerchengrofJ: 
Griinliche FuBe, Brust ungefleckt schiefergrau (3), 
gelbbraunlich (~) oder weiBlicher. Weill-schwarze 
Flankenbanderung. O-Seite kaum weiB gefleckt: 
- Stimme quott i tuck tuck ... Reihen: 

Kleines Sumpfhuhn, Porzana par'Va (Scop.) 
Sehr versteckt und heimlich. 

Fleischfarbene FiiBe; Brust nicht weiB gefleckt, 
. schiefergrau (ad.) oder graubraun mit dunkIer Ban
derung (juv.). WeiBschwarze Flankenbanderung. 
Die braunliche 0-Seite weiB gestrichelt: 

10. Klein vogel: 

Zwergsumpfhuhn 
Porzana pusillaintermedia (Herm.) 

Sehr selt,en. 

a) spitzkopjige Slinger, geschickt kletternil; von vor
wiegenil brliunlicher Flirbung: 
aa) ohne Kopfstreifung. 

Etwa starengroB, rostgelblichbraun: 
Drosselrohrsanger (S. 129) 

Knapp sperlingsgroB, oben einfarbig rostgelb. 
lichbraun ohne OHvfarbe i Gesang monoton 
schnarrend: Teichrohrsanger (S. 129) 
Ebenso einfarbig, aber mit einem Stich ins 
Olivfarbige. Gesang sehr abwechslungsreich: 

Sumpfrohrsanger (S. 129) 
bb) mit Kopfstreifung; Bfuzel lederbraun. 

Scheitelmitte nicht gelblichwciB, nur weiBer 
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Oberaugenstreif sehr markant. O-Seite etwas 
gefleekt : Schilfrohrsanger ( S. 130) 
Seheitelmitte gelbliehweiB, auBerdem noeh 
weiBer Oberaugenstreif; O-Seite gefleekt. Hell 
rostgelbliehgrauer Gesamteindruek (besonders 
im Friihjahr): Binsenrohrsiinger (S. 130) 

Hier typisch, aber nicht haufig. 
ee) ungestreifter Kopf bei Riiekenfleekung. 

Griinlichgraubraun, Keilschwanz. Gesang heu
schreckenahnlich schwirrend: Schwirl (S. 131) 

b) braunlichgrau; durchschliipfen das Weidicht: 
Grasmiicken, bes. Dorngrasmiicke (S. 28) 

c) klein; griinlichgraubraun, unten heller: 
Laubsiinger (S.24) 

d) spatzenartig. Sitzt gern auf Pflanzenspitze. Schwanz
zucken. 
Knapp sperlingsgroB, rostbraun mit markanten 
schwarzen Streifen. Kopf schwarz, naeh unten 
weiB abgegrenzt: Rohrammer d' (S. 124) 
Etwa ebenso, Kopf markant braunlieh und weiB. 
Ru£ zieh: 

Rohrammer d' im Herbst, ~ oder juv. (S. 124) 
e) an der Erde geschickt laufend: 

Schwanz oft gefachert; ruckartige Bewegungen. 
Der rostbraune Schwanz mit schwarzer Endbinde: 

Blaukeblcben (S. 132) 
Griinlichbraun, Schwanz wird im Flug etwas ge
schleppt: Scbwirl (S. 131) 

f) sehr langsckiviinzig, zierlick: 
Ohne Gelb: Bachst.elze (S. 124) 
U-Seite gelb, Riicken griinlich, Biirzel nieht gelb: 

Schafstelze (S. 125) 
Sehr langsehwanzig, Riiekengrau; Biirzelzitronen
gelb, U-Seite hellgelb oder weiBlieh: 

Bergstelze (S. 125) 
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g) auf freiem GBliinde achte man noch auf Pieper, 
s. Tabelle S. 126 (griinlichbraun, unten gefleckt), 

A.mmern, (bes. Grauammer) und Lerchen 
h) auf Pflanzenspitzen oder Tehigraphendrahten. 

Kurzschwanzigj kleiner als Sperling. Hell rost· 
braune Kehle; weiB an Fliigel und Schwanz: 

Braunkehlchen (S. 100) 
i) Star (S. 6) oft massenhaft. 

B. Charaktervogel der vegetationsreichen feuchten Stellen 
mit allerlei Gestriipp, Nesseln, Weidicht, Schur u. dgl.; 

an Wassergraben und Kanalen. 
1. Schlank; gewandt im Gestriipp "kriechend"j 

beim Singen meist ruhig. - Hauptsachlich 
braunlich: 
a) Kopf gestreift: 

Dunkel gestreifter Scheitel, schwarzer Augenstreif, 
weiBer tJberaugenstreif. Biirzel lederbraun. Ge· 
sang teichrohrsangerahnlich, aber einzelne Rufe 
anhaltender wiederholt; gern Balzflug: 

Schilfrohrsanger (S. 130) 
b) Kopf ungestreift: 

Einfarbig rostgelblichbraun. Gesang monoton und 
rhythmisch auf. und abgehend. Knapp sperlings. 
grofF: Teichrohrsanger (S. 129) 
Ebenso, mit Stich ins 01ivfarbige (besonders am 
Biirzel). Gesang sehr abwechslungsreich: 

Sumpfrohrsanger (S. 129) 

2. Schwanz rostbraun mit breiter schwarzer Endbinde: 
Blaukehlchen (S. 132) 

3. Dickschnablig; ca. spatzengroB, Hanflingsgestalt (fast 
nur im Nordosten!) Kopf und U·Seite rot: 

Karmingimpel d' (S. 11) 

1 Ahnlich, aber groBer mit noch einformigerem Gesang ist der 
hier seltenere Drosselrobrsiinger. 
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Olivbraunlich, Kehle schwach gestreift: 
Karmingimpel ~ oder juv. (S. 11) 

4. Von Grasmucken ist am ehesten die Dorngrasmiicke 
hier anzutreffen; s. S.27. 

5. Von Meisen am haufigsten: Schwanz-, Blan- und 
Weidenmeise. Sehr selten die Bentelmeise, s. S. 128, 
mit hellgrauem Kopf und gelbbraunem Riicken. ad. 
mit schwarzem Augenstreif. 

6. Von den kleinen griinlichen oder braunlichen Laub
sangern bewohnt der Fitis am regelmiiBigsten das 
Feuchte. 

7. Hauptsachlich rostbraun sind Sprosser und Naeh
tigall, die bei geniigend dichtem Buschbestand hier zu 
erwarten sind, s. S. 33. 

8. Rohrsangerahnlich, griinlichbraun: Schwirle s. o. 
9. Rohrammer mit wei13en SchwanzauBenfedern und 

braunstreifigem Ril,cken, 6' mit schwarzem Kopf und 
weiBem Halsring (S. 124). 

IV. Abteilung: 

Strand- und Wasservogel im Binnenland 
und am Meer. 

Von einer vergleichenden Besprechung alIer hierher gehOren
den Arten bnn 30bgesehen werden, d30 sich diese Vogel okologiach 
viel besser trennen lassen 30la die L3ondvogel und auch nicht so 
ungeheuer artenreich sind. Die Vergleichstabellen befinden sich 
unter den einzelnen Gruppen, bzw. findet man nahere Angaben 
und den wissenschaftlichen Namen in der Bestimmungstabelle 
selbst. . 

13. Gruppe: Vogel auf und unmittelbar 
an Binnengewassern. 

A. Vogel an nnd anf seichten Teichen, kleinen Seen nnd 
in fiachen Bnehten gro8erer Binnengewasser (Altstrome, 

Seen nsw.) einsehlie8lieh der Sehillwaldbewohner. 
N. B.: Nicht die Vogel des Schlickufers und der meeres

nahen Gewasser! 
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1 

Abb.4. Flugbildertypen groBerer Vogel. 
1. Ente. 2. Gans. 3. Kormoran. 4. Seetaucber. 5. Schwan. 6. Kranich 

7. Reiber. 

An Brutvogeln beherbergt wohl jeder einigermaBen 
vegetationsreiche und freier gelegene 1 Teich: Ble1lhuhn 

1 Die noch so idyllisch gelegenen Seen und Teiche im Walde 
Frieling, Exkursionsbuch, 2. Aufl. 10 
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schwarz mit weiBer Blesse, entenartig, aber zu den 
RaUen gehOrig; seitlich komprimierter Schnabel), Stock
ente (blauvioletter Spiegel), Haubentaucher (langhalsig, 
unten weiB; Kopfschmuck 1) und das etwas verstecktere 
Teichhuhn mit roter Stirnplatte. 1m Schilf brtiten sicher 
Teichrohrsanger und wohl auch Drosselrohrsanger, die 
mit ihrem ewigen "karre karre kiek" zur Teichstimmung 
beitragen. Schwalben und Segler, die tiber die Wasser
flache jagen, s. S. 35. Eisvogel s. S. 223. 

Auf und an jedem etwas groi3eren und schilfreicheren 
Gewasser findet man noch viele andere Arten, die der 
Kiirze halber leider in tabellarische "Obersicht mit B zu
sammengebracht werden miissen, da sich eine feststehende 
Grenze zwischen diesen beiden Gruppen nicht ziehen laBt. 
Arten, die in B vorkommen, konnen auch in A, wenn 
auch oft weniger haufig oder fast gar nicht vorkommen. 
Vogel, die wohl mehr fiir B charakteristisch sind, tragen 
hinter dem Namen ein [B]. 

B. Vogel an, auf und liber groBen Seen und Haften. 
An Brutvogeln sind die groBen Seen oft arm, dafiir 

treiben sich zur Zugzeit wieder recht interessante Arten 
hier herum. Das reichste Vogelleben herrscht in den 
Buchten [A]. Tauchende Arten, wie Lappen- und See
taucher, ferner Tauchenten und Sager ziehen groBere Seen 
kleineren, seichten Gewassern vor. Mowenartige lassen 
sich auf jenen Mufiger sehen, wenn sie auch im Bewuchs 
kleinerer Teiche briiten. 

Bestimmungsiibersicht fiir die 
- Kleinvoge~l (Singvogel) im Schilf: 

an Halmen: 
am Boden: 

13. Gruppe. 
A 
a 8.148 
b 8.149 

oder 801che. die mit Entengriin (Lemna.) bewa.chsen sind, sind 
ornithologisch die armsten! 

1 Vgl. aber auch Gruppe 14, da sich manche Schnepfenvogel 
(z. B. Bekassine) im Schilf aufhalten. 
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- Hiihnchenartig aussehende Bodenlaufer 
(Schwanzkippen !), an vegetationsreichen 
Stellen, im Schilfdickicht (RaUen) oder 
entenformig und dann mit weiBer Stirn: 

- ± Entenahnlich gestaltete Schwimmvogel 
im Schilf oder auf der freien Wasserflache 
schwimmend (vgl. Abb. 9!): 
- ± tief eingesenkt, Schwanz nicht zu 

sehen; wenn entengroB oder groBer: 
reI. langer, spitziger Schnabel; wenn 
sehr klein: kiirzerer spitziger Schnabel 
(Taucher) : 

- Schwanz fast stets zu sehen, auch wenn 
er fast im Wasser liegt; Schnabel nicht 
viel Hinger oder knapp so lang wie Kopf 
(Enten u. a.): 

- Beim Schwimmen liegt der Rumpf nicht 
sehr tief im Wasser; gem Kopfnicken 
oder Schwanzkippen; Schnabel nicht 
platt s. Abb. 7, b nicht langer als Kopf. 
Stirn oft weiB oder rot: 

GroBer, ± dunkler Schwimmvogel, tief 
im Wasser liegend; Blick schrag nach oben. 
1m Sitzen auf Baum: langgestreckt, mehr 
senkrecht. 1m Fliegen: fast kreu~f6rmig; reI. 
langer Schwanz. (Scharben) (vgl. Abb. 4,3 
U. 9,1): 

-- Ganse: 
- Schwane (weiB, keine schwarzen Fliigel. 

spitzen) : 
- Langschnabelige,reiherartige Vogelim Roh· 

richt. Flug raubvogelartig: 
-Mowenartige Vogel: 
- Raubvogel: 

B S.149 

c 

a S.149 

b S. 153 

c S. 163 

D S.163 
E S.164 

F S. 164 

G S.165 
H S.167 
I S.167 

10· 
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A. a) 
1. Sperlingsartig; streifig braun. Kopf markant braun

lich und weiB gezeichnet oder z. T. ganz schwarz mit 
weiBen Halsseiten (<3' Fruhjahr). WeiBe Schwanz
auBenfedern. Zuckt mit Schwanz und sitzt gern auf 
Spitzen. Ruft zieh: Rohrammer (S. 124) 

2. Sanger; hauptsachlich braun. Geschickt an Rohrhalmen 
kletternd, spitziger Kopf: Rohrsanger 1: 

Oben ungefleckt, etwa starengroB. Rostig-gelblicb-

braun. Gcsang karre karre kiek usw.: 
Drosselrohrsanger (S. 129) 

Oben ungefleckt, etwa sperlingsgroB. Rostiggelblich
braun. Gesang ahnlich vorigem, aber mehr Abwechs
lung und kleinere Intervalle: Teichrohrsanger 2 (S. 129) 
Oben undeutlich gefleckt, weiBer tJberaugenstrich, 
dunkler Augenstreif. Scheitelaufbraunlichem Grund, 
dunkel gestreift. Biirzellederbraun. Gesang ahnlich 
dem des Teichrohrsangers, aber weniger rhythmisch: 

Schilfrohrsanger (S. 130) 
Oben langsgefleckt, Gesamtton meist gelblichgrauer, 
Kopfstreifen wie voriger, aber Scheitelmittenstreif 
gelblichweiB gegen schwarz abgesetzt. (Nicht haufig!) 

Binsenrohrsanger (S. 130) 
Nicht gefleckt. Vogel weniger gelblichrostgrau als 
dunkelrotlichgrau. Schwanz recht keilformig. Ge
sang sorrrr u. a.; tiefer als Heuschrecke und ab
gesetzt: NachtigaUschwirl (S. 131) 

Nur lokal briitend. 
3. Zimtbraun; sehr langer Schwanz. Turner. 

<3' mit schwarzem Bartstreif; grauer Kopf (sehr selten!) 
Bartmeise (S. 128) 

1 Nest zwischen wenigen Ra.Imen, kunstvoll eingewebt, 
hangend. 

I Der sehr ahnliche, mehr ins Olivbra.une spielende Sumpf
rohrsanger ist selten im Schilf. Er liebt Nesselgewirr, Weiden 
und Getreide. 
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4 Oft in ungeheuren Massen ins Schilf einfallend 
(abends) oder vom Nachtigungsplatz aufbrausend: 

Star (S.6) 
(Auch Schwalben und Bachstelzen nachtigen ge
meinsam im Rohr!) 

b) Bef'onders Blaukehlchen auf dem Durchzug vgI. S. 132. 
Wiesen- und Wasserpieper, Rohrammer, Schwirle usw. 

B. 
Etwa rebhuhngroB; schwarzlich mit weiBem Korper
seitenstreif und mit roter Stirnplatte (ad.). Die juv. 
sind diisterbraunlichgrau ohne rot, es bleibt aber das 
Schwanzmerkmal (hochgestelzt, unten weiB!) und 
der reI. kurze Schnabel. Beim Schwimmen Kopf
nicken und Schwanzkippen. Ruft kiirk u.a. : Teichhubn 

Gallinula ch. chloropus (L.) 
1m vegetationsreichen Teich sehr haufig. 

Schwach entengroB, schwarzgrau, ad. mit weiBer 
Stirn: "Krock", "Kjau" und platzendes "pssi": 

BleBhuhn (S. 163) 
Zwischen Wachtel- und RebhuhngroBe; reI. langer 
(± roter) Schnabel. Unten dunkelschiefergrau; 
Bauchseiten schwarz-weiB gebandert; oben duster
braunlich ohne weiBe Fleckung: Wasserralle (S. 140) 
Etwa wachtel- oder starengroB. Kurzer Schnabel. 
Oben weiBstreifig, unten weiB getiipfelt auf braun
lichem und grauem Grund: Tiipfelsumpfhuhn (S. 141) 
Etwas kleiner: Kleines und Zwergsumpfhuhn s. S.141 
[Ungefahr ebemo klein; kohlschwarz, daunig: Dunen
junges der Wasserralle. - Die schwarzen Dunen
kinder des Blephuhns haben eine rote Stirn.] 

C. 
a) Taucher. 

Kleiner oder so groB wie Stockente. AuBer dem sehr 
kleinen Zwergtaucher mit weiBem Fliigelspiegel. Oft 
Kopfputz: 1 
Mindestens reichlich stockentengroB. Kein Fliigel-
spiegel, kein Kopfputz: 2 
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[Ebenso groB; groBer FliigeispiegeI; ± schopfiger Kopf 
fa.st einfarbig und wie Oberhals gefarbt (vgI. 1): keine 
Taucher, aondern Sager s. S. 156 u. 162] 

1. Steif3fiif3e (Lappentaucher) vgl. Abb. 9, 3,4,5. 

Etwa stockentengroB, Riicken ungefleckt schwarzlich 
graubraun. Schnabelwurzel nicht gelb, sondern 
ganzer Schnabel ± rot. WeiBer Vorderhals. 1m 
Friihling haben die ad. schwarzen Schopf, weiBe 
Augengegend und rostbraun und schwarz en Backen
bart. ad. im Herbstkleid mit undeutlicherem Kopf
schmuck; weiBe Wange gegen die weiBe Halsseite 
durch rostfarbigen Streifen schwach abgesetzt. juv. 
mit angedeuteten Federohren und dunklen Streifen auf 
den weiBen Kopfseiten. 1m Flug (schnurrend, langer 
Hals vorgestreckt, Beine als Steuer) weiGe Fliigel
schilde auffallig. Rufen arrr und orrr, keckeckeck 
usw.; Junge~ piepen: bilibilli u. a.: Haubentaucber 

PodiQeps c. cristatus (L.) 
tJberall hiLufig. 

Etwa nur bleBhuhngroB. Schnabelwurzel gelb. 1m 
Friihjahr rostroter Vorderhals, weiBlichgraue Wangen 
(keingroBer Backenbart !), schwarze "Horner". Herbst 
und juv.: unten weiG, am Hals rostig iiberhaucht; 
juv. an den Kopfseiten ± gestreift. Ruf: keck keck 
und wieherndes Briillen: Rotbalstaucber 

Podiceps g. griseigena (Bodd.) 
Lokal seltener. Bonst z. T. recht hiLufig. 

Sehr knapp bleBhuhngroG. Von hinten sehr breit er
scheinend. Der einfarbige Schnabel erscheint etwas 
aufgebogen. 1m Herbst und juv. (vgl. Abb. 5) weiGer 
Vorderhals, Oberseite schwarzlich, im Friihlingskleid 
schwarzer Vorderhals, rostgelbes Ohrbiischel und 

rostbraune Brust- und Bauchseiten. Ruft fUdit oder 

tjrii bi u. a.: Schwarzhalstaucher 
Podiceps n. nigricollis Brehm. 

In Mittel-, Oat- und Siidostdeutschland 
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recht haufig ; in Nord -und Westdeutschland 
seltener bzw. fehlend. - Koloniebriiter. 

Ebenso groB und ebensolche Gestalt. Schnabel nicht 
aufgeworfen, an der Spitze und Basis hell. 1m Herbst
und Jugendkleid sonst dem vorigen sehr ahnlich, aber 
vgl. Kopfzeichnung s. Abb. 5. Das selten zu sehende 
Friihjahrskleid: Vorderhals rostrot, Kopf aber schwarz 
("Bubenkopfschnitt") mit gelbrotlichem Ohrbiischel. 
Ruft djyau oder trillert: Horntaucher 

Podiceps auritus (L.) [B] 
Ais Wintergast nicht sehr selten, auch im 
Binnenland erscheinend. 

1 2 

Abb. 5. Kopfe vom Horntaucher (1) und Schwarzhalstaucher (2) im Winterkleid 
(in Anlehnung an eine Zeichnung von H. Sick). 

1. Beachte den bunten, gestreckten Schnabel, die schwarzweiBe (kontrastreiche) 
Zeichnung am Hinterkopf. 2. Aufgeworiener Schnabel, weniger kontrastreiche 

Zeichnung und kein auffiilliger Elnschnitt am Hlnterkopf. 

Viel kleiner (etwa wie Entenkiicken 1). Der kurze 
Schnabel im Friihjahr an Spitze und Basis hell. 
Vorderhals nie rein weiB, sondern rostgelblich (Herbst 
und juv.) oder (Friihling) kastanienbraun. Oberkopf 
schwarz oder dunkelbraunlich, ebenso die O-Seite. 
Nie so kontrastreich schwarz-weiB wie Schwarzhals
taucher. Keine Fliigelbinde. Gern versteckt und viel 

i 

unter Wasser. 
glockenrein : 

Trillert bjrrrrrrrb; die Jungen trillern 
Zwergtaucher 

Podiceps r. ruficollis (Pall.) 
AuBer in OstpreuBen iiberall einer der haufig
sten Taucher, auch in ganz kleinen Teichen. 

1 Die GroBe tauscbt auf die Entfernung sehr; manchmal viel 
groBer erscheinend. 
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2. Seetaucherl. 
Sehr reichlich stockentengroB. Schnabel sehr gerade, 
fast aufgeworfen erscheinend. 1m Schwimmen ist der 
Rals meist S.formig gebogen, und der Kopf wird 
schrag nach oben gehalten. U·Seite bei ad. Winter 
weiB, juv. mit (rotlich) grauem Gurgelband und 
grauen Ralsseiten (weiSe Kehle). O·Seite dunkel, mit 
vielen spitzigen weiBen Flecken ubersaet (die aber 
in der Ferne mit der Ruckenfarbe zu Grau ver· 
schmelzen). Prachtkleid: grauer Kopf mit schwarz· 
weiBen Langsstreifen und braunroter Gurgel: 

S l (. ~1 11,' r ii- C( \ Nord·Seetancher, 
Colymbus stellatus Pont. [B.] 

Ziemlich seltener Gast im Binnenland 
(auf den Haffen Mufiger). 

Etwas groBer. Schnabel "normal". 1m Schwimmen 
erscheint der ziemlich dicke Rals meist gerade. U· 
Seite weiB oder am Hals gefleckt (tjbergang!). Oben 
sehr dunkel, mit wenigen weiBen Fensterflecken 
(Obergangskleid !) oder rundlichen Tropfen (Winter) 
oder schwach hell gerandet bis "marmoriert" (juv.). 
1m Prachtkleid mit schwarzem Vorderhals und 
schwarz·weiBen Halsseitenstreifen; aschgrauer Ober· 
kopf. Riicken mit weiBer Gitterzeichnung: 

'\1., ~ -. 1 • 1 '/ ~\ ': (folarseetancher 
Colymbus a. arcticus (L.) [B] 

U nregelmaBig auch alB Gast im Binnenland 
erscheinend. Briitet aber schon in West· 
preuBen, Pommern u. Brandenburg.-(Ganse· 
groB: Eisseetaucher, Irrgast im Binnenland.) 

[Ganz und gar entenahnlich, aber (langerer) nicht 
flacher Schnabel. Schwarz·weiB oder grau mit rot· 

. 1 Keine Schwimmla.ppen, sondern SchwimmMute. Schwa.nz· 
federn nicht nur "Pinsel" wie bei Lappentauchern. Flugbild: 
diinner, durchgedriickter Ha.ls, schmale schwirrende FIiigel. 
Kurzer Schwanz (vgl. Abb.4,4 und 9,s). 
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braunem Kopf. WeiB im Fhigel. Fliegen entenartig : 
Sager s. b. 

Fast ganz schwarz oder mit heller U-Seiten-Mitte. 
Kopf schrag nach oben gehalten. Hals gestreckt; 
knapp gansegroB. ReI. langer Schwanz beim Flug 
sichtbar: Kormoran s. D.] 

b) En ten a h n 1 i c h e (Abb. 6, 7, 8, 9). 
I. Erpel1 im Prachtkleid. 

Gr6Btenteils schwarz: 1 
Schwarz und weiB in fast gleicher Verteilung (ohne 
Rostfarbe): 2 

Abb. 6. Fliigel von Griindelenten. (1m schlichten Kleid!) 
Beachte die Lage und Breite der weillcn Einfassungsstreifcn. 

l. Stockente (Spiegelfarbe griinblau, blau bis violett) . 2. Knakentc (ullauffalIig 
griinIich). 3. Schnattercnte (vor dem Weill schwarz und rotbraun). 4. Spiellente 
(unscheillbar bronzegriin bis braunIich). 5. Krickente (griin). ' 6, Pfeifente 

(unscheinbar griin; Mannchcn mit mehr weill an den Vorderfliigeldeckenll. 

- Mit intensiv braunem bis rostrotem Kopf: 3 
- Mit zart grauen und braunlichen T6nungen, ohne 

rostbraunen oder schwarzgrunen Kopf: 4 

1 1m Friihjahr treten die schlichten ~~ ganz hinter den Erpeln 
(J' und ~ halten eng zusammen!) zuriick. Das Prachtkleid wird 
von den meisten Arten etwa von Oktober bis zum Mai getragen. -
1m Sommer legen die d'd' dann ein weibchenahnliches Kleid an, 
bei dem jedoch die Fliigelfarbung ± bleibt. 
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- Aschgrau mit dunklem Kopf; ± auffalliger Flii-
gelspiegel : 5 

- Dunkler Kopf, weiSe Brust, rotbrauner Bauch: 6 

Abb.7. Entenprofile 1m Vergleich zum BleBhuhn. 
1. BIeBhuhn. 2. Tafelente. 3. Reiherente. 4. Elderente. 5. Eisente (iihnlich 

Kragenente) . 6. Loffeiente 

a b 

Abb. 8. Kopf von Mittel- (a) und Gansesager (b). 
(SchUchte Kleider.) 

1. Mit weiSer Stirn. Kopfnicken: 
Ble8huhn (S. 163 u. Abb. 7, 1) 1 

~leiner ; mit roter Stirnplatte und weiSem U -Schwanz. 
Schwanzkippen und Kopfnicken: Teichhuhn (S.149)1 
Tief eingesenkt - groSe Tauchente 2 -, immerhin 
wird der spitzige Schwanz 6fters sichtbar. Ganz 

1 Keine Ente, sondern Ra.Ile! &,=~. 
2 Tauchenten liegen oft tief eingesenkt und suchen ihre Na.h

rung tauchend; Griindelenten liegen hOher und griindeln meist; 
tauchen selten (vgl. Abb. 9, 6 u. 7)! 
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schwarz und am Oberschnabel rot, an der Wurzel 
dieses ± deutlicher Stirnknol1en. FiiBe dunkelgriin
lich: Trauerente 

Oidemia n. nigra (L.) [B] 
1m Binnenland eine Seltenheit. 

GroBe Tauchente. - WeiBer Augenfleck. Der weiBe 
Spiegel oft nur im Flug zu sehen. Schnabel meist 
rotgelb, Stirnknollen unauffiillig; FilBe orangerot: 

Samtente 
Oidemia f. fusca (L.) [B] 

UnregelmaBiger Durchzugler im Bilmenland. 
2. Schopf! Bauch und Seiten (Tragfedern 1) weiB. Riicken

farbe (wenn durch Tragfedern verdeckt, oft nur 
schmal) schwarz; weiBer Spiegel. - Tauchente: 

Reiherente 
Nyroca fuligula (L.) 

Besonders in Nordostdeutschland. 
Auf dem Durchzug iiberall. 

Kein Schopf! Schwarz sind Kopf, Brust und After. 
Mittelpartie weiB; Mittelriicken hell; weiBer Spiegel. 
Tauchente: Bergente 

Nyroca m. marila (L.) [B] 
Auf den Haffen und groBen Seen Mufiger 
Wintergast und Durehziigler; weiter im 
Binnenland (westIich!) seltener erscheinend. 

WeiB; Riicken schwarz. Im rundlichen schwarz
griinen Kopf ein weiBer Fleck zwischen Schnabel und 
Auge. Mittelfliigel weill. - Tauchente: Schellente 

Bucephala c. clangula (L.) 
Briitet in Nord·, Ost- und Mitteldeutschland 
in Baumhohlen. (Auf dem Durchzug evtl. 
Winter) iiberall haufig. 

Weit tiber StockentengroBe, roter gestreckter Schna
bel. Schwarz sind: Rticken, Kopf (griin schillernd !) 
und z. T. Fliigel. WeiB: der groBe Spiegel, der Rals 

1 Die Tragfedern konnen oft den Fliigel ganz verdecken 
und werden im Schwimmen von den Bauchseiten aUB hochge
schlagen. 
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und die rosig iiberhauchte V-Seite. Taucht gern. 
Fliegt entenartig; erinnert aber etwas an Taucher; 
im Schwimmen "langlicher" als Ente: 

Gr. (Ganse-) Sager 
Mergus m. merganser L. [B] 

In Nord- und Ostdeutsehland Brutvogel; ge
legentlich auch anderswo. Auf dem Durchzug 
regelmiUlig auf groBeren Wasserflachen. 

Nur ca. stockentengroll, buschiger Kopf schwarz 
glanzend. Hals weill. Kropf braun. Sonst ahnlich 
dem vorigen, nur etwas langerer Schnabel und Doppel
spiegel: Mittel( Zopf -)sager 

Mergus serrator L. [B] 
Gelegentlich nicht seltener Brutvogel. Bonst a.ber 
im Binnenland a.uf dem Durchzug nicht haufig. 

Nur blellhuhngroll; mehr weill als schwarz. Schwarze 
"Brille", schwarzer Hinterkopfstreif. Schwimmt 
h6her als die anderen Sager: Zwergsager 

Mergus albellus L. [B] 
Auf dem Durchzug und als Wintergast auf 
grOBeren Seen. Gern bei Schellenten. 

Dunkler Ohr- und Halsseitenfleck. WeiBe Vorder-, 
schwarze Vnterbrust; sehr viel WeiB auf O-Seite; 
SchwanzspieB! Schwarze spiegel1oseFhigel. - Tauch
ente : Eisente 

Clangula hyemalis (L.) [B] 
Auf den Haffen regelma6iger Durchzugler und Wintergast. 

Weiter im Binnenland sehr selten erscheinend. 

'Ober stockentengroB, weill. Schwarzer Augenstreif. 
Bauch und Fliigel z. T. schwarz. Profil (Abb. 7,4)! 
Grline Ohrdecken. - Tauchente: Eiderente 

Somateria m. molissima (L.) [B] 
1m Binnenland groBe Seltenheit. 

[Dunkel rostbraun bis schwar~braun, weiBer Fliigel
spiegel: Moorente 
Dunkler Kopf, weiB: der lange Hals und die V-Seite. 
Schwanzspiell. Grauer Riicken: SpieBente] 
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3. Brust schwarz, Aftergegend schwarz, Mittelpartiesehr 
hell. Kein auffalliger Spiegel. - Tauchente: 

Tafelente 
Nyroca f. ferina (L.) 

Wo nicht Zu seichtes Wasser, iiberalIl, zu 
mindest auf dem Durchzug sehr haufig. 

Brust dunkel rostfarbig, Riicken sehr dunkel. Trag. 
federn rostbraunlich. Spiegel, SteiB und Iris weiB. 
Kleiner als vorige. - Tauchente: Moorente 

Nyroca n. nyroca (L.) 
Besonders in Nordostdeutschland briitend, an· 
derswo seltener. Auf dem Durchzug iiberan, 
wenn auch nie sehr hiiufig. 

Brust hell zimtfarben, Vorderfliigeldecken weiG, eben. 
so Stirn. U·Schwanzdecken schwarz, bauchwarts mit 
weiBem Fleck; sonst zart grau. - Grundelente: 

Pfeifente 
Anas penelope L. 

In Nord· und Ostdeutschland vereinzelt Brut· 
vogel. Als Durchziigler (Wintergast) iiberall 
haufig auftretend. Pfeift wibii. 

Klein; Brust hell. Spiegel nach weiGem Strerr grun; 
gruner Schliifenstrerr; ruft halb pfeifend grluhk. 
Die gelbbraunen (Gegensatz zu Pfeifente 1) U· 
Schwanzdecken nach dem Bauch zu schwarz abo 
gesetzt. - Grundelente: Krickente 

Anas c. crecca L. 
Nicht iiberall haufiger Brutvogel. Auf dem 
Durchzug wohl eine der gewohnlichsten Enten. 

[WeiBer Bogenstreif am Kopf, Brust so dunkel wie 
Kopf, Ober£lugel aschgrau: Knakente] 
Reichlich stockentengroB, Kopf fuchsrot mit hellem 
Scheitel. Schnabel rot. Schwarze Brust und Bauch· 
mitte. Vorderritcken und Spiegel weiB (sonst an 
Tafelente erinnernd; weiBe Tragfedern aber deutlich 

1 AuBer im Westen. 
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mit dem grauen Riicken kontrastierend). Griindelt 
mitunter! - Tauchente: Kolbenente 

Netta rufina (Pall.) 
Nur sehr lobI briitend (Lewitz, Bodensee usw.). Auf dem 
Durchzug il.uBerst selten, da siidlich von uns beheimatet. 

4. Klein; weiBer Bogenstreif am Kopf. Aschgraue Ober
fliigel. Dunlder (unauWiJIiger) weiB gefaBter Spiegel. 
- Griindelente: Knakente 

Anas querquedula L. 
AuBer in den hOheren Lagen wohl iiberall 
nachst der Stockente die gemeinste Art; auf 
dem Durcpzug hi!.ufig. Die c!c! haben einen 
eigentiimlich klappernden Balzlaut (glrrb). 

Aftergegend schwarz; vor dem weiBen Fliigelspiegel 
schwarzes und rotbraunes Feld. Sonst grau und 
braunlich. - Griindelente: Mittel( Schnatter. )ente 

Anas strepera L. 
Nicht iiberall briitend, hauptsachlich in Mitteldeutschland. 
Auf dem Zug auch anderswo nicht selten. 

WeiBer, langer Hals (das WeiB zieht sich in diinnem 
Streif in den Hinterkopf). Dunkler Kopf. Schwanz
spieB. Dunkler (griinlicher) Spiegel unauffiiJlig j -

Griindelente: SpieJlente 
Anas a. acuta L. 

Vereinzelt fast iiberall briitend. Auf dem 
Durchzug aber iiberall recht hi!.ufig. 

[Klein; wenn griiner Spiegel schlecht beleuchtet, falIt 
nur der vordere weHle Einfassungsstreif auf; rost
brauner Kopf: Krickente 

5. WeiBer Halsring trennt den dunkelgriinen Kopf von 
der dunkelbraunen Brust. Spiegel blau bis violett, 
weiB gefaBt. - Griindelente: Stock(Marz)ente 

Anas p. platyrhyncha L. 
Die haufigste Ente. 

Dunkler Kopf, z. "T. weiBer, langer Hals. - Schwanz
spieB. Kein dunkler Riicken und kein farbenprach
tiger Spiegel. - Grundelente: SpieBente (s.o.) 
[Klein, weiBer Bogenstreif am Kopf: Kniikente 
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Klein, rost brauner Kopf; grtiner Spiegel: Krickente 
Braunlichgrau, weiBer Spiegel: Mittelente] 

6. GroBer loffelartiger Schnabel, aschblaue O-Fltigel. 
decken, weiBe Schultern. - Grnndelente: 

Loffelente 
Spatula clypeata (L.) 

Ale Brutvogel nicht sehr zahlreich. Auf dem 
Durchzug tiberall recht haufig auftretend. 

GroBer als Stockente. Zimtbraunes breites Band nber 
der Brust greift auf Rucken tiber. Schwarz-weiBe 
Fltigel; weiBer U-Riicken: Brandgans ad. (s. S. 203) 

Sehr selten im Binnenland (.j' fast wie <j». 
AnschlieBcnd sei die nur ausnahmsweise auftretende, nordische 

Kragenente, Histrionicus h. histrionicu.~ (L.) erwiihnt. Knapp 
reiherentengroB, recht kurzschnablig. AuBerst bunt gescheckt: 
weiOes Dreieck zwischen Schnabel und Auge, weiBer Oberfleck, 
weiBes Halsband, weiBes Brust- und Schulterfeld. Sonst sehr 
dunkel bleigrau mit rostroten Flanken. 

II. Enten und Enteniihnliche im 8chlichten Kleid 1. 

- Nicht entenbraun 2, sondern in der Hauptsache 
sehr dun:kelbraunlich, schwarz oder schwarzgrau 
mit etwas weiB. Kein weiBer Spiegel: 1 

- Von der braunlichen bis grauen Gesamtfarbe hebt 
sich die mehr rostbraunliche Kopffarbung etwas 
ab; kein weiBer Spiegel: 2 

- In der Hauptsache schlicht entenbraun 2 oder hell-
braunlich mit hellen Wan!1;en: 3 

- Grau mit dunklerem (rostbraunerem) vom helle-
ren Unterhals abgesetzten Kopf und mit viel 
WeiB im Fliigel: 4 

- Dunkelbraunlich (Kopf oft brauner !) oder schwarz
Hch mit weiBem Spiegel: 5 

1 D. h. (Sommer-), Herbst- und Jugendkleider der .j'e)' und 
die n. Beachte die Spiegel-Abbildung 6. 

2 Bezieht sich auf da.s briiunliche, mit dunklen Federmitten 
gezeichnete Kleid der meisten Griindelenten ~~ (z. B. wie Stock
enten ~). 
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- Dunkel mit viel WeiB am Hals und Kopf (und V· 
Seite); kein Spiegel: 6 
N. B. Vorkommensbemerkungen u. dgl. s. I. 

1. Kopf. und Halsseiten weiBlich graubraun, z. T. (bes. 
juv.) auch am Bauch hell. Kopfkappe wie O·Seite 
duster braungrau his hraunlichschwarz. Ca. stock. 
entengroB. - Tauchente: Trauerente 
Kleiner; V-Seite etwas heller, bes. der Vorderhals fast 
weiB; schwimmt hoch und mit Kopfnicken, nicht tief 
im Wasser liegend (Raile!), so daB Schwanz zu sehen. 
WeiB an der Stirn. Kein Entenschnabel, nicht platt, 
sondern "normal", First sehr schwach gebogen 
(Abh. 7,1): BleBhuhn juv. 

2. Gesamtton rostiggraubraun, Spiegel sehr undeutlich. 
d' mit schwarzlicher Brust: Talelente 
WeiBer Fleck vor (und hinter) dem Auge, Rucken 
heller als Kopf; weiBer Spiegel oft verdeckt: Bergente 

3. ReI. groB ; der blaue bis violette Spiegel weiB gefaBt.
Griindelente : Stockente 
Schlanker; weiBer Spiegel. (Nicht Vorderflugel weiB !) 
Heller Vorderhals, kein weiBer Fleck am Kopf. d': 
Flugel ahnlich wie im Prachtkleid, auch schwarze V
Schwanzdecken. - Grundelente: 

Mittel( Schnatter )ente 
Sehr klein; gruner Spiegel vorn breit weiB gefaBt. 
Vnterflugel nicht deutlich schwarzweiB gezeichnet: 

Kriekente 
Sehr klein; dunkler (griinlicher, unauWilliger) Spiegel 
vorn und hinten fast gleichmii.Big (reI. schmal) weiB 
gefaBt. Heller Vberaugenstrich. Vnterflugeldecken 
sehr dunkel gegen die unten heUen Schwingen abo 
stechend. - Grundelente: Knakente 
Fast stockentengroB, unauffiiJliger Spiegel, Vorder
fIugel mehr (d') oder weniger (~) blaugrau; Seiten groh 
gefleckt; groBer LOffelschnabel. - Griindelente: 

Loffelente (Ahh. 7, 6) 
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Etwa stockentengroB, mehr lederbraunlich, U-Seite 
nicht sehr grob gefleckt. Lang- und dunnhalsig; 
etwas spitzschwanzig. WeiBer Einfassungsstreif des 
Spiegels am Hinterrand des ausgebreiteten Flugels. 
- Grundelente: SpieBentc 
O-Seite recht duster. Der weiBe Bauch (besonders im 
Flug sichtbar) wird scharf vom dunkelrostgelblich
braunen Kropf und den ebenso gefarbten Seiten her
vorgehoben. Vom unauffalligen Spiegel, der hell ein
gefaBt ist, geht den Armschwingen entlang (nach 
hinten, beim fliegenden Vogel) ein weiBer Streif. Die 
66 haben ± weiBe Vorderflugel und rostbraunlichen 
Kopf. - Etwas hochstirnig und kurzschnablig. -
Griindelente : Pfeifente 
Dber StockentengroBe, oft recht dunkel. Der Schna
bel scheint in die Stirn ohne Absatz uberzugehen. Die 
dunklen 66 haben noch ± weiB im Flugel (oder auch 
auf den Schultern) und ± schwarzen Bauch. -
Tauchente: Eiderente (vgl. Abb. 7,4) 
Gut stockentengroB. Vom dunkelbraunlichen Kopf 
und Hinterhals stechen die hellen Wangen abo Spie
gel weW (vgl. Trauerente); Rucken rehbraunlich; 
Schnabel vorn etwas hakig. (Grundelt auch !) - Tauch
ente: Kolbenente 

GroBe Seltenheit! 
4. Knapp stockentengroB, geteilter weiBer Spiegel (6 mit 

z. T. weiB scheckigem Oberfliigel). Ganzer Kopf ink!. 
Kehle dunkelbraun; Vorderhals ± weiB. Kopf zwar 
dick, aber nicht schopfig. - Tauchente: Schellente 
Etwas kleiner; weiB eingefaBter schwarzer Spiegel. 
O-Fliigeldecken ± weiB. Der rostbraunliche Kopf mit 
dunkIer Augengegend und weiBem Kinn. Nicht platter 
Schnabel: Zwergsager 
Reichlich stockentcngroB; ziemlich langhalsig, tief im 
Wasser liegend. Schnabel reI. lang; rot. Kopf rost
braunlich mit Doppelschopf. Das Braun des Kopfes 

Frieling, Exkursionsbuch, 2. Aufl. 11 
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und Oberhalses nicht scharf gegen den Unterhals abo 
gesetzt. Kopfform vgl. Abb. Sa. WeiBer Fliigelschild 
mit scharfem Teilstrich: Mittelsager (vgl. Abb. 9,2) 

Noch groBer, aber wie voriger gefarbt. Das Rostbraun 
des Kopfes und Oberhalses yom weiB gemischten Vor· 
derhals abgesetzt. Kopf und Schnabel vgl. Abb. 8 b. 
Der weiBe Fliigelschild ohne deutliche Teilung: 

Gansesager (vgl. Abb. 9,2) 

Ca. stockentengroB. Aufgeworfener Schnabel. WeiBe 
Wangen und Kehle. Dunkler Kopf und Rals scharf 
yom wei Ben Kropf abgesetzt. U.Seite, U·RUcken und 
Vorderfliigel weiB. Flug giinseartig: 

Brandgans juv. (S. 203) (sehr selten hier 1) 

5. Dunkel rostigschwarzbraun; kein Schopfansatz und 
nichts WeiBes am Kopf. (J mit weiBen U·Schwanz. 
decken. - Tauchente: Moorente 

Tragfedern hell braunlich; Kopf mit Schopfansatz. 
Oft ein kleiner heller Fleck am Vorderkopf. - Tauch. 
ente: Reiherente (vgl. Abb. 7,3) 

Kopf nicht schopfig; O·Seite etwas heller als Kopf. 
GroBer weiBer Fleck urn die Schnabelwurzel und meist 
ein kleiner in der Ohrgegend (nur beim ~ ad. sehr auf. 
fa1lig). - Tauchente: Bergente 

Sehr duster, auch Bauch nicht reinweiB, Rucken so 
dunkel wie Kopf. - Oft weiBer Fleck in der Augen. 
gegend ((J ad. Sommerkleid) oder ein weiBer vor und 
ein grober heller hinter dem Auge (~ und juv.), ± 
deutlich ausgebildet. Brust und Seiten sehr dunkel 
rostbraunlich. Liegt tief im Wasser, gut stockenten· 
groB. - Tauchente: Samtente1 

1 .Ahnlich, aber kleiner und kurzschnabliger ist die sehr seltene 
Kragenente, die (wie die auch sonst ahnliche Eisente, welche aber 
weiller ist) keinen weiBen Fliigelspiegel besitzt. 
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[Sehr klein, das WeiB im Fliigel nicht am Hinterrand 
(fliegend), sondern in der Mitte: Kriekente 

wenn der griine Spiegel bei schlechter 
Beleuchtung nicht zu sehen ist] 

[Scharf begrenzte helie Wangen; hellbraunlich, 
weiBer Spiegel: Kolbenente] 

6. Schwimmt hoch, kopfnickend: Ble8huhn 
Dunkle Kopfkappe von hellen Wangen abgesetzt. 
GroBe Tauchente: Trauerente 
GroBer dunkler Seitenfleck am weiBen Kopf und Hals. 
Dunkelgraubraunes breites Brustband. Schulter
federn heller vom Riicken und Fliigel abstechend und 
beim ~ ad. stark rostfarbig gekantet. Das Sommer
kleid der JJ ad. ist bis auf den weiBen Bauch sehr 
dunkel schokoladenbraun (Schultern rostbraun) und 
durch die langen SchwanzspieBe gekennzeichnet. -
Tauchente: Eisente (vgl. Abb. 7,5) 

c) RaBen. 
Fast entengroB, schieferschwarz mit weiBer Stirn- und 
Schnabelfarbe; beliendeKrow-Rufe, Kjau, scharfes psi: 

Ble8huhn, Fulica a. atra L. (S. 149) 
Ebenso, aber grauschwarzlich mit schmutzig weiBer D
Seite und hellem SchI;label. Helle Kopfstreifen. Kopf
nicken. Gedehntes fjiiiek: Ble8huhn juv. (S. 160) 
Kleiner; etwa rebhuhngroB. Kopfnicken. Schwanz oft 
steil nach oben kippend. Schieferschwarz mit braun
lichem Riicken. Rote Stirnplatte. Schwarz-weiBer V
Schwanz; weiBe Flankenzeichnung. "kjiirrk": 

Teichhuhn ad. (S. 149) 
Ebenso groB und dieselben Bewegungen. Diisterbraunlich
grau. WeiBer V-Schwanz. V-Seite (besonders Kehle) 
helier: Teichhuhn juv. (S. 149) 

D. 
ad. schwarz mit griinblauem Glanz. Schnabel etwas 
hakig. WeiBe Wangen. juv. nicht glanzend, unten etwas 

11* 
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schmutzig weiB: Kormoran vgl. Abb. 4,3 U. 9,1 (S. 46) 
Phalacrocorax· carbo subsp. [B] 

UnregelmaBiger Durchziigler. Die Form sinensis (Shaw 
& Nodd.) briitetin einzelnenKolonien an derOstseekiiste. 
- Man achte auch auf die kleinere Krihenscharbe 
(S.207) und die nur taubengroJle Zwergscharbe, 
Phalacrocorax pygmaeus (Pall.): Kurzer Schnabel; 
schwarzlich oder braunlich; sehr aeltener Gaat aua dem 
Siidosten. 

E. 
Wie "wildfarbene" Hausgans, aber schlanker. Kaum im 
Winter. Schnabel einfarbig rotgelb mit hellem Nagel. 
FuBe fleischrosa; Flugeldecken silbergrau: 

Graugans (S. 138) 
An Seen, besonders Norddeutschlands, nicht aeltener 
Brutvogel. Auf dem Zug auch anderswo. 

Etwas kleiner und braunlicher, Schnabel schwarz mit 
breitem rot gel ben Mittelband (oder rotgelb mit schwarzem 
Nagel = "Ackergans"); auch im Winter: 

Saatgans (falschlich Schneegans) (S.138) 
RegelmaBig auf dem Durchzug. 

Viel seltener andere Ganse. Siehe S. 138. Zuweilen 
verirren sich die entenahnlichen stark rostfarbigen Rost
ganse und die rothalsigen, weiBwangigen Rothalsganse zu 
uns. 

Vorsicht: oft entwichene Zoo· Vogel! 

F. 
An der Wurzel des roten Schnabels ein schwarzer Hocker. 
Hals meist S-formig gebogen; Flugel oft gebauscht. KIin· 
gelndes Fluggerausch. juv. mehr fahlgraubraun, Hocker 
aber schon angedeutet (Haltung 1): Hockerschwan 

Cygnus olor (Gm.) 

In Nord· und Nordostdeutschland wild. Auf 
dem Durchzug gelegentlich anderswo. Allerorts 
zahm und halbzahm (Abb. 4,5). 
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Schnabel yonder Wurzel (ohne Hocker!) bis zur Mitte 
gelb, an der Spitze schwarz. Der lange Hals mehr sreifer, 
ganseartig getragen. Keine "Imponierstellung" mit ge
bausch ten Fliigeln. Kein klingelndes Fluggerausch. Da
fur schone "lang-16" -Rufe: Singscbwan 

Cygnus cygnus (L.) 
In Deutschland nur Durchziigler und Winter
gast; in Kiistennahe (besonders Haffs) Mufig, 
weiter im Binnenland viel seltener. 

Ahnlich vorigem, auch in der Haltung; aber kleiner. Das 
Gelb am Schnabel bleibt auf den Wurzelteil beschrankt, 
geht also nicht bis zur Mitte: Zwergscbwan 

Cygnus b. bewickii Yarr. 
Viel seltener als voriger. 

G. 
N. B. Der Hals wird bei allen Reiherartigen im Flug ein

gezogen! (Ausgestreckt: Loffler, Ibis.) 
Etwa nur taubengroB, gewandt in den Halmen kletternd 
("harfend"); Rucken schwarz (ad.) oder dunkel braunlich 
(juv.); sonst fahlgelblichgrau mit hellemFlugelschild. juv. 
mehr braunlich, Hals (auch beim ~ ad.) mehr streifig.
Flug taubenahnlich, aber breitere Flugel und lange Beine. 
Der sonst kurz erscheinende Hals kann unglaublich ver
Hingert werden ("Pfahlstellung"): Zwergrobrdommel 

Ixobrychus m. minutus (L.) 
In jedem groBeren Schilfbestand Sommervogel; 
ist aber sehr versteckt und wird daher oft iiber
sehen. Ruf: leise "rur". "gag. gagag". 

Etwa haushuhngroB (natiirlich hochbeiniger und lang
halsiger!). - Fahl gelbbraun, dunkellangsgestreift, wie 
vorj ahriges Schilf mit Schlagschatten! Durch den Paa
rungsruf, der dumpf wie (ii) bwumb, bwumb .. klingt und 
der besonders an schwiilen Tagen (oder Nachten!) zu 
hOren ist, verrat sich die: GroBe Robrdommel 

Botaurus s. stellaris (L.) 
In ausgedehntem Schilf und besonders Kolben. 
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rohrbestanden. Flug wie Bu~sard. aber we· 
niger segelnd als gleichmiBig rudernd. 

Ahnlich,aber mehr dunkelgraubraun mit hellen Lang~. 
flecken. Schwarze Schwingen mit weiBen Tropfen. 
flecken: Nachtreiher juv. 1'1. unten. 
KrahengroB. juv. rostgelblich mit dunklen Langsflecken. 
WeiB: Bauch, Flugelspitze und Schwanz. ad. mit dickem 
Ralsgefieder; weiBem Flugel, Schwanz und Bauch. Oben 
ockergelblich: Rallenreiher 

Ardeola ralloides (Scop.) 
Seltenheit (S. 234). 

Dommelartige Gestalt, aber auch auf Baumen ruhend. 
Ganze O·Seite schwarz. Flugel und Schwanz asch~rau; 
weiBe U·Seite (ad.). Jungere oben duster graubraun; Rals 
braunlich gefleckt: Nachtreiher 

Nycticorax n. nycticorax (L) 
Flug bussard· bis eulenartig. - Seltner Brut· und Gastvogel. 

GroB, grau mit schwarzen Flugeln; weiBer (ad.) oder 
weiBgrauer (juv.) Vorderhals. Fischreiher (S.47) 
Ahnlich, aber kleiner; dommelartiges Benehmen. Rost· 
braunlich(juv.) oder purpurbraun am Rals und Flugelbug, 
sonst grau: Purpurreiher 

Ardea p. purpurea L. 
Seltenheit. (Nur in Siidbayern regelmaBiger Durchziigler.) 

Rauptsachlich weiB: 
Fast fischreihergroB. Schnabel gelb und schwarz: 

Silberreiher, Egretta a. alba (L.) 
Sehr seltener Gast. 

Schwach rohdommelgroB. Schnabel schwarz. Schopf: 
Seidenreiher, Egretta g. garzetta (L.) 

Sehr seltener Gast. 
Rals im Flug ausgestreckt 1 !' Breiter LOffelschnabeI 
(Schopf): LimIer, Platalea 1. leucorodia (L. 

Seltener Gast. 

1 Systematisch zu den Ibissen gehOrig (Anatomie, Fiitterung 
usw.). Den Sichler s. S. 187. 



Vogel am Ufer der Binnengewasser 167 

H. 
Ais Brutvogel an vegetations (biilten-)reichen Teichen 

und Seen: Lachmowe. 1m Sommer mit schwarzbrauner 
Maske; rote Schnabel- und Fu13farbung. 1m Winter 
nur mit dunklem Kopffleck. Fliigelspitze schmal schwarz 
nach weillem Vorderrand. juv. mit brauner Scheckung 
und schwarzer Schwanzendbinde. - Nur lokal in Ost. 
preu13en briitet die kleine Zwergmowe, mit im Alter 
fast sehwarzen U-Fliigeln und weiBer Fliigelspitze. 
juv. mit sehwarzlieher Zeichnung auf grauem Grunde. 
- Von den gabelsehwanzigen Seeschwalben briiten an 
stehenden Gewassern z. T. recht hiiufig: die sehr diistere 
Trauerseeschwalbe, Chlidonias n. nigra (L.) und die helle 
(weill, schwarze Kopfkappe) FluBseeschwalbe. Seltener 
die kleine weiBstirnige Zwergseeschwalbe. - Die dunklen 
Binnenseesehwalben sind nach der V"bersicht zu unter
seheiden (S. 212). Als Durchziigler konnen im Binnen
land natiirlich auch noch fast aile Seemowen und See
schwalben auftreten. (Vgl. Tab. S. 187.) 

I. 
Raubvagel s. S.236. - Am Teich oder See - im 

Schilf - briitet haufig die Rohrweihe. Braun (6' mit 
etwas grau), kein weiBer Biirzel. Gelegentlieh zeigt sich 
aueh der Fischadler hier zum Fisehfang. Baumfalken 
jagen gern naehLibellen, und selbst im Winter trifft man 
oft den Wanderfalken an, der auf Kriekenten u. dgl. 
Jagd macht. - (Kuekuck vgL S.37.) 

14:. Gruppe: Vogel am baumarmen, schlickigen, kie
sigen oder sandigen Ufer der Binnengewasser oder 

aul abgelassenen Teichen. 
Der Mittel· und Siiddeutsche versaume nicht die Ge· 

legenheit, an abgelas8enen Teiehen Stelzvogel (um 80lehe 
handelt es sich vornehmlich) zu beobaehten; der Nord-
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deutsche muG die flachen, schlickigen oder sandigen Seen
randerabsuchen und wird :nur dann groGe Beute machen 
konnen, wenn daB Gebiet frei liegt. Auftrocknem Schlick, 
Sand und Geron briiten Regenpfeifer. 1m iibrigen be
obachten wir im April und Mai und mehr noch Ende Juli 

2 
1 

Abb.9. Typische Gestalten schwimmender Vogel. 
1. Kormoran. 2. Sager (ohne Schopf: Gansesager-d'). 3. Haubentaucher. 
4. Rothalstaucher (auch wim kleineren Zwergtaucher und beim Haubentaucher 
mitunter ahnliche Haltung zu beobachten). 5. Schwarzhalstaucher. 6. Tauch
ente (z. B. Tafelente). 7. Griindelente (z. B. Stockente). 8. Seetaucher (z. B. 

Pola~ucher). 
"7~( ~i 11).~ lR e,-

bis Ende Oktober (November!) wohl nur durchziehende 
Arten, Vogel also, die bei der Reise - die meisten Vogel 
ziehen auch nachts - Rast an nahrungsversprechenden 
Gebieten machen und hier oft wochenlang bleiben (vgl. 
Abb.ll). 
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A. Die Typen der in Frage kommenden 
Vt)gel. 

1. Singvogel zur Nahrungsaufnahme, z. B. 8telzen, 
insbesondere die Bachstelze (weiB-grau-schwarz mit Wipp
schwanz), evtl. Blaukehlehen. Gelegentlich Kriihen und 
Stare. Pieper (bes. Wiesen- und Wasserpiep2r) s.8.126. 

2. Stelzvogel (Limicolen), ± schlanke schnepfenartige 
Vogel; oft langbeinig oder langschnablig (vgl. Abb. 13). 

3. Reiheriihnliehe und Mowen nur gelegentlich. 
4. Ruhende Schwimmvogel (Enten, Ganse s. Gr. 13). 

B. Allgemeine! Verteilung der Stelzvt)gel auf 
den Lebensraum (Biotop). 

1. Schlickboden (feucht)!: AlpenstrandHiufer, 
Bogenschnabliger Strandlaufer, Knut, Zwerg
und Temmincks-Strandlaufer, Kiebitz, Kie
bitzregenpfeifer, Goldregenpfeifer, Sand- und 
FluBregenpfeifer, Rot s c h e nk e I, B ru c h was s e rl auf e r, 
Waldwasserlaufer, Griinschenkel, Dunkler Wasser
laufer, Kampflaufer, Brachvogel. 

2. Begraster (oder anderweitig mit Pflanzen bestan
dener) Schlammboden mit einige em hohem Wasser (auch 
Genist und Spiilicht): Bogenschnabliger Strand
laufer, Temminckstrandlaufer, Zwergstrandlaufer, 
Al penstrandla ufer, Wassertreter, Sumpflaufer, Kie
bitz, Rotschenkel, Dunkler Wasserlaufer, Bruch
was serI a ufe r , Waldwass.erlaufer, Grun s c he nke 1, 
Kampflaufer, Limosen, Brach vogel, Sumpf
schnepfen. 

3. Sandufer: Alpenstrandliiufer, Zwergstrand
laufer, Temmincksstrandlaufer, Bogemchnabl. Strand
laufer, Knut, Sanderling, Sand- und FluBregen-

1 Bei einseitiger Beschaffenheit des Rastplatzes lassen sich die 
Vogel auch notgedrungen an weniger zusagenden Ortlichkeiten 
nieder. 
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pfeifer, Gold. und Kiebitzregenpfeifer, SteinwaIzer, 
FluBuferlaufer, Rotschenkel. 

4. Kiesgeroll. bzw. Schotterstrand: Alpenstrandlaufer, 

Abb. 10. Schematische Darstellung der Mischgeselligkeit einiger Llmicolen. Die 
Verbindungslinien zeigen an, welche Arten besonders gem belm Rasten und 

lokalen Platzwechsel zusammenhalten. 
Gestrichelte Linie: nur lose Bindung und kaum in etwa 60% aller FaUe zu 
beobachten. Ausgezogene Linie: engere Blndung, mindestens In 50% alJer 
FaIle 1st Vergesellschaftung zu beobachten. Beachte die isoJierten und die stark 
8oz1alen Artent Vergesellschaftungen, die relatlv selten sind (etwa unter 20%), 

sind auSer Acht gelassen. 

Zwergstrmldlaufer, Knut, Sanderling, Steinwalzer, Sand
undFluBregenpfeifer, Rotschenkel, FluBufer laufer. 

5. Algenbewachsene Steine (Diimme, Mauern) und 
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Pfakle: Alpenstrandlaufer, Steinwalzer, Sand- und FluB
regenpfeifer, Rotschenkel, FluBuferlaufer. 

C. Die Hauptdurchzugszeiten der Stelzvogel 
im Binnenland. 

Abb. 11. Gehiiuftes Auftreten einiger Llmlcolengruppen wiihrend des Durch
zuges (furs Blnneniand). Die Marz- und Dezembertermlne versehieben sleh 

natiirlich bel ungiinstiger Witterung (Frost!). 
al Wasserlii.ufer, Brachvligel und Limose. b) Strandlaufer und kleine Regen

pfeifer. e) Grol3e Regenpfeifer. d) Klebltz. 

Bestimmungsubersicht der Stelzvogel am 
Teich- und Binnenseeufer, auf Schlick, 

Sand, Grasufer und Gerollstrand. 
Allgemeine Okarakteristik der Stelzvogel: 
Durch die ± schmalen, z. T. stark gewinkelten und 

sogar fast sichelformig ausgebildeten Flugel wird ein 
schneller, gewandter Flug (kein langeres Gleiten!) gewahr
leistet. Schwanz nie sonderlich lang. Biirzel bei vielen 
Arten weiB. Beine und Schnabel mitunter lang. 
- Stelzvogel schlank, Beine ± hoch (manchmal 

auffallig gefarbt). Schnabel schlank, ca. kopf
lang oder Hinger. Bewegung ruhiger, nicht hastig 
trippelnd, sondern mehr stelzend (schreitend). 
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Etwa lerchen- bis knapp taubengroB: I 
Tauben- bis krahengroB, sehr langer Schnabel II 

- Stelzvogel mehr gedrungen, Beine nicht beson
ders hoch (meist unauffallig gefarbt). Schnabel 
reichlich kopflang oder kiirzer. Bewegung: 
hastig hin und her trippelnd; bei der Nahrungs
suche tief bohrend. Beim Stehen etwas buckelige 
Gestalt, Korper nicht ganz waagerecht gehalten. 
Fliegen oft indicht zusammenhaltenden Trupps. 
Knapp sperlings- bis reichlich drosselgroB: III 

- Strandlauferartig, zierlich. Korkartig auf dem 
Wasser schwimmend: lIla 

- Stelzvogel etwas rundlich (besonders Kopf) er
scheinend, Beine kurz oder maBig hoch, oft schOn 
gefarbt. Schnabel kiirzer 1 als Kopf. Bewegung: 
Ein "Rollen", wobei der Korper etwa horizontal 
liegt und die Beine in trommelschlagelartiger 
Bewegung sind. Bohrennicht so tiefimSchlamm. 
Beim Stehen: geduckt, K6rper, auBer bei der 
Nahrungssuche, ± waagerecht. Rascher Flug; 
nur beim Kiebitz - breite Fliigel- wuchtelnd. 
Etwa lerchen- bis taubengroB: IV 

- Reichlich taubengroB, Schnabel lang: V, VII 
- Stelzvogel meist am Boden gedriickt, sehr langer 

Schnabel, kurze Beine. Riicken mit hellen Strei-
fen. Flug zuweilen im "Zickzack": VI 
1. Wasserlaufer. (O-Seite braunlich, grau. bis 

schwarzlich. U-Seite meist ± weiB.) Vgl. Abb. 12, 13. 
Zu den in der Tab. S. 173-175 auigezahlten Arten noch der 

sehr selten als Irrgast erscheinende sibirische Terekwasserliufer, 
Terekia cinerea (GUld.): GroBe und Farbung ahnlichFluBufer
Hiufer, aber der aufgebogene Schnabel fast doppelt so lang wie 
Kopf. Burzel und Schwanz grau, O-Seite graubraun mit dunklen 
Streifenflecken, besonders an der Schulter. Flugelbinde. U-Seite 
ab Kropf weiB. 

1 Mit Ausnahme des Austernfisohers. 
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Abb. 12. Flugbilder der Wasserlaufer. 
1. FluBuferliiufer. 2. Rotschenkel. 3. Dunkler Wasseriaufer. 4. Heller Wasser
laufer. 5. Kampfliiufer. 6. Bruchwasserlaufer. 7. Telchwasserlaufer. 8. Wald

wasserlaufer. - (Unter Benutzung von Kirchner.) 

II. Limosen und Brachvogel. (Limosen: Grau
braun, unten weiBlich im Herbst. 1m Friihjahr stark mit 
Rostrot gemischt, bei lapponica.Q' ganze V-Seite rost
rot. - Brcwhvogel1: Braunfleckig.) (Siehe Tab. S. 178 ) 

1 Der sehr selten als Irrgast erscheinende sudliche · Dun· 
8chniihllge BrachvogeJ, Numenius tenuirostis Vieill., iihnelt 
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III. StrandHiufer. (AIle mit weiBer Fliigelbinde. 
1m Herbstkleid unten ± weiB. Oben braun, grau mit 
schwarzen oder rostbraunen Flecken oder ahnlich.) 
(Siehe Tab. S. 179 bis 182.) 

Beachte: Strandlaufer zum Schein sind: 1. Flu8ufer-· 
lauler (Fliigelbinde, in der Mitte dunkler Biirzel), aber 
zuckender Flug und Korperwippen im Sitzen (s. 1.). 
2. Wassertreter, sanderlingahnlich, aber meist mit Bogen
streif am Kopf s. IlIa. 3. Steinwalzer mit schwarzem 
Hufeisenfleck auf weiBem Biirzel und mit viel WeiB 
im Fliigel. Scheckig dunkle Brustzeichnung. Steht syste
matisch dem Austernfischer nahe (s. IV.). 

lIla. Wassertreter. (Fliigelbin.de; in der Mitte 
dunkier Biirzel. U-Seite meist z. T. weiB.) 
Ca.lerchengroB. Schnabel dunnund schwarz, etwa kopf
lang. Beine bleigrau (mit Schwimmlappchen I). juv.: unten 
ganz weiB oder mit hellgrauer, ± rostgelblich uberlaufener 
U-Seite, auf der Fleckchen deutlich werden; Kopf VOrn 
weiB. Dunkler Hinterkopf, dunkler, gebogener Ohrstreif. 
0-Seite schwarzlich mit V-formig angeordneten rostgelben 
Streifen (evtl. mit grau). ad. im Herbst: Oben aschgrau, 
weiBer Vorderkopf. ad. im Fruhjahr: weiBe Kehle und 
ruB schwarzer Oberkopf. Rostbraunes Gurgelband. 0-
Seite dunkel mit braunen Randern, U-Seite nur teilweise 
weiB. Stimme: pdt, t ·chrrtt: 

Schmalschnabligcr Wassertreter 
Phalaropus lobatus (1.) 

Selten im Binnenland erscheinend. 
Ca. drosselgroB (etwas groBer als Alpenstrandlaufer). 
Schnabel kraftiger (platter I), gelb. Beine bei ad. gelblich. 
Sonst ahnIich vorigem, juv. unterseits starker gelbbraun
lich und gefleckt, Ohrstreif und Hinterkopf nicht so 
markant dunkel gegen hell abgesetzt; ad. im Herbst noch 
weiBer und hellgrauer. ad. im Fruhjahr: weiBe Wangen 

dem Gr. Br., ist aber kleiner und heUer und hat drosselartig 
getupfte U·Seite. 

Frieling, Exkursionsbuch, 2.Aufl. 12 
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Regenpfeifer. 183 

und Kehle, ganze U-Seite rostrot; oben schwarz mit rost
gelben Fleckenrandern. Stimme: hiew u. a., auch hjika: 

Plattschnabliger Wassertreter 
Phalaropus fulicarius (L.) 

1m Binnenland sehr selten erscheinend. 

IV. Regenpfeifer. 
Die kleineren Arten vorwiegend sandgraubraun mit 

weiBem Bauch und mit ± deutlicher weiBer Rals- und 
schwarzer Kropfbinde. - Die groBeren Arten im Pracht
kleid mit schwarzer, weiB gefaBter U-Seite. Alle haben 
einen wenigstens seitlich hellen Burzel, der zur Bestim
mung aber nicht ausschlaggebend ist. - Abweichend, 
aber doch hierher gehOrig: Austernfischer und Stein
walzer; letzterer erinnert mehr an Strandlaufer und 
falIt durch die Scheckung und den schwarzen v-Fleck 
auf weiBem Burzel sehr auf. - Mornell und Triel sind 
weggelassen, weil sie andere Lebensraume beanspruchen. 
- AuBer den angegebenen Rufen haben viele Arten 
noch eine Art Balzgesang ! (Siehe Tabelle S. 184 u. 185.) 

1 r r gas t ist die Brachschwalbe (Anhang 2), die die Kenn
zeichen von Seeschwalbe und Regenpfeifer in sich vereint. 
Tief gegabelter Schwanz, lange weiBe O-Schwanzdecken. Oben 
grau oder briiunlich, bes. ad. mit schmal schwarz gerandeter 
rostgelber Kehle. Buf "Kirrja". 

V. Austernfiscber, Haematopus o. ostralegus L. 
Der uberkopflange Schnabel des reichlich kiebitz

groBen Vogels ist rot (bei juv. mehr braunlich). U-Seite 
bis zur Brust schwarz, dann weiB. Oben schwarz. Auf
falliger weiBer Fliigelschild, Schwanzwurzel weill. FiiBe 
nicht hoch, rot bis braunlichrotgrau (juv.). juv. und 
Rerbstvogel mit weiBlichen Federn an der Kehle. Der 

- -
Ruf ist laut quiehp, piilieht und auch kurze StoBlaute 
wie plit, plit plit, die zur Paarungszeit in einen Roller 
ii bergehen. - 1m Binnenland selten. 
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186 Strand- und Wasservl>gel im Binnenland und am Moor. 

VI. Sumpfschnepfen (s. S.139). 

VII. SchwarzweiBe Langbeiner (ca. taubengroB). 
Nur ausnahmsweise erscheinen im Binnenland: Sabel
schniibler (S. 200) mit langem, spitzenwarts aufgebogenen 
schwarzen Schnabel, grauen oder dunklen Langbeinen, 
weiBem, auf Fliigel und O-Kopf schwarzgezeichneten 
(schwarze Fliigelspitzen!) Gefieder und Stelzenliiufer, 
Himantopus h. himantopus (L.). Dieser wie ein Miniatur
storch anmutende sehr seltene siidostliche Gast hat im 
Alter grotesk hohe, rote Beine und langen geraden, 
schwarzen Schnabel. WeiB mit schwarzem (juv. braun
Iichem) Mantel (Fliigel und Oberriicken) und hellgrauem 
Schwanz. Ad. im Winterkleid mit gra.uem Hinterhals. 
Ruf: Kjoit und Gackern. 

4 
Abb. 13. Typische Gestaltell einiger Limicolen. 

1. Wasserlaufer - Limosentyp (z. B. dunkler Wasserlaufer). 2. Groller Regen· 
pfeifer-typ (z. B. Klebitzregenpfeifer). 3. Kleiner Regenpfeifer-typ (z. B. Sand
regenpfeifer). 4. Wassertreter. 5. Strandlaufertyp (z. B. Alpenstrandlaufer) 

Bestimmungsiibersicht der iibrigen in 
Frage kommenden Vogel. 

(Auf die Singvogel wurde schon im Anfang hinge
wiesen.) Reichlich brachvogelgroB; Bogenschnabel, hoch. 



Vogel am Meeresstrand. 187 

beinig. Einfarbig diisterbraun (juv.) oder rostbraun mit 
Metallglanz; Sichler (Ibis) 

Plegadis f. falcinellus L. 
Gelegentlicher Gast. 

Grauer Reiher zeigt sich nicht selten hier; ebenso 
ruhende Mowen (s. S. 187), Ganse (s. S. 138). Sehr 
selten; Purpurreiher, Leiffler (S. 166) oder gar Flamingo. 

15. Gruppe: Vogel am Meeresstrand. 
Nord- und Ostsee sind ornithologisch recht ver

schieden, eine Tatsache, die ihren Hauptgrund in der 
hier vorhandenen, dort fehlenden Gezeitenerscheinung 
hat. Die durch das abstromende Wasser freigelegten 
Watten (Sand- und Schlickflachen) der Nordsee bieten 
vielen - besonders Stelzvogeln - ausgezeichnete Er
nahrungs- und Rastgelegenheit, die zu Massenansamm
lungen zur Zugzeit fiihrt. An der Ostseekiiste fehlen 
diese Arten natiirlich nicht, sie ziehen wohl auch ebenso 
stark durch, aber sie sehen sichnicht veranlaBt, dort 
lange zu rasten, wo die Ernahrungsmoglichkeiten schlech
ter sind. Hier wird man Sandbanke (z.B. die Werder
inseln) aufsuchen miissen, urn viel zu sehen. 

Uberall am Strand, im Hafen usw. zeigen sich Ange
hOrige aus der MiYwengruppe. S. Sammelbestimniungs
tabelle S. 187. 

Bestimmungstabelle der Mowenartigen 
(auGer Raubmowen). 

Schnabel kraftig. Schwanz hinten fast gerade, nie tief 
gegabelt (vgl. Abb. 14); A. Mowcn 

Schnabel pfriemenformig, schlanker Schwanz gabelig aus
geschnitten (vgl. Abb. 14): B. Seeschwalben 
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A. Mowen. 
Vogel in der Hauptsache zart blaugrau und weiB: 

I. graumantelige, alte Mowen 
Vogel weiB mit schwarzem Mantel: 

II. 8chwarzmantelige, alte Mowen 
Vogel braunlich oder grau (bzw. weiB) mit brauner oder 
schwarzlicher Zeichnung : III. unausgefarbte Mowen 

Abb.14. Flngblld einer Miiwe (links) nud einer Seeschwalbe (rechts). 

I. 
l. Rumpf amsel- bis taubengroB, leuchtend rote 

]Beine: 2 
- Knapp krahen- bis reichlich bUEsardgroB, FiiBe 

nicht leuchtend rot: 3 
2. Fliigelspitze nach weiBem Feld schwarz 1, Unter-

£liigel hellgrau: Laehmowe (S. 195) 
(im Sommer mit dunkelbrauner Maske) 

Fliigelspitze nach grau weiBI. Unterfliigel fast 
schwarz, Flug gaukelnd: Zwergmowe (S. 195) 

(im Sommer mit schwarzem Kopf) 
3. Schnabel gelb oder grau mit gelber Spitze, ohne 

rot, FiiBe griinlich gelb bis bleigrau: 
Sturmmowe (S. 195) 

FiiBe nie griinlichgelb oder bleigrau: 4 

1 Fliigelspitze weiB, schmaleI' schwarzer Handflugel·Vorder. 
rand. Sonst wie Lachmowe, abel' ganzer Kopf schwarz: Schwarz. 
kopfmowe (S. 197). 
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4. BussardgroB, :Fliigelspitze schwarz und weiB, 
Beine fleischfarben: Silbermowo (S. 194) 

- Fliigelspitze entweder weiB oder schwarz: 5 
5. Fliigelspitze des reichlich silbermowengroBen1 

Vogels weiB: Eismowo (S. 197) 
Vogel kleiner (knapp krahengroB), Fliigelende 
schwarz, an der SpitZlj ohne weiB: 

Dreizehenmowo (S. 197) 

II. 
1. FiiBe weiBlich fleischfarben, oft schwach ins gelb

liche oder blauliche ziehend, Schnabel sehr 
kraftig: Mantelmowe (S. 198) 
FiiBe quittegelb, Schnabel proportionsgemiiB: 

Heringsmowe (S. 198) 

III. 
1. Mowe ± grau mit schwarzlicher Zeichnung, bes. 

mit dunklem Fliigellangsstreif: 2 
- Mowe mit mehr oder weniger braunen Feder-

partien: 3 
2. Rumpf nur schwach taubengroB (Fliigelspannung 

weiter !), Riicken grau (altere!) oder schwarzbraun: 
Zwergmowe (S. 196) 

Tauben- bis krahengroB, schwarzer Nackenring, 
oben grau: Dreizehenmowe (S. 196) 

3. TaubengroB. Das Braun bedeckt den Korper 
weniger flachenhaft als breitstreifig oder scheckig ; 
weiBer Handfliigelvorderrand 2; Unterseite weiB ; 
Beine rotlichgrau bis gelbrot: Lachmowe (S. 196) 
Das Braun bedeckt den Korper mehr flachenhaft, 
Unterseite . mehr oder weniger gefleckt, Beine 
nicht rotgelb: 4 

1 Nur reichlich sturmmowengroB: Polarmowe (S. 197). 
2 Kein solcher, vor der schwarzen Fliigelspitze weiBe, ± veT

deckte Streifen. Dunkler Augenstreif: Schwarzkopfmowe (S.197) 
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4. KrahengroB, Oberseite fahl graubraun, Unter
seite sparlich, in der Mitte gar nicht gefleckt: 

Sturmmowe (S. 194) 
- Etwa bussardgroB oder groBer, dicht fleckig braun 

oder hellbraun: 5 
5. Schnabel des sehr groBen Vogels auffallend stark, 

hakig, Korper dunkelbfiiunlich gefleckt: 
Mantelmowe (S. 199) 

- Dunkle Fleckung, Schnabel schwacher, pro
portionsgemaB, oder Vogel sehr matt gefleckt mit 
groBem Schnabel: 6 

6. Oberseite erscheint bedeutend dunkler als Unter
seite; wenn unten fast weiB: oben mit schwarz 
gemischt: Heringsmowe (S. 199) 
Oberseite und Unterseite mehr gleich im HeIlig
keitswert oder wenn unten hell (altere I), oben 
stark mit grau gemischt: 7 

7. Flecke des sehr groBen1 Vogels verwaschen und 
sehr hell: Eismowe (S. 197) 
Flecke nicht verwaschen, oben und unten dunkel 
gefleckt: Silbermowe (S. 199) 

B. Seeschwalben. 
1. Rumpf schwarzIich, Fliigel grau: 2 

- Rumpf nie schwarzlich. Unterseite weiB oder 
fast weiB: 3 

2. Oberschwanzdecken und Schwanz grau: 
Trauerseeschwalbe ad. (S. 212) 

- Oberschwanzdecken (und Schwanz) weiB: 
WeiBtliigelseeschwalbe ad. (S. 212) 

3. Schwanz flach gabeIig, Oberseite aschgrau bis 
dunkel graubraun. Stirn weiB; Kopfkappe und 
Ohrgegend dunkel: Trauer-, WeiBtliigel- und 

Bartseeschwalbe (Winter und juv. s. S. 212) 
----

I Kleiner ala Silbermowe: Polarmowe S.19'7_ 
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Schwanz stark ausgeschnitten. Oberseite mowen
blau, auch gefleckt. Kopfkappe reicht kaum bis . 
zum Ohr, kein Kropfseitenfleck, Stirn fast nur im 
Winterkleid und bei juv. weiB: 4 

4. Stirn weiB, Oberseite mehr oder weniger gefleckt 
(braunlich): Junge Seeschwalben vgl. S. 209 ff. 
Schwarze Kopfkappe, zart mowenblaue Ober-
seite (alee Seeschwalben): 5 

d c b a 

Abb. 15. Schematisierte Fliigeltypen alter Mowen. 
a) Silber- oder Sturmmowe. b) Dreizehenmowe. c) Lachmowe. d) Zwergmow~. 
Beachte die verschiedene Verteilung von schwarz, weiB und grau an der Fliige]. 

spitze. 

5. Schnabel rot oder (rot)gelb: 6 
Schnabel schwarz: 8 

6. Schnabel orange, Stirn weiB. Sehr viel kleiner 
alB Lachmowe: Zwergseeschwalbe (S.211) 
Schnabel rot, hOchstens mit kleiner schwarzer 
Spitze: 7 

7. Schnabel schlank. Vogel zierlicher, aber kaum 
kleiner als Lachmowe: 

FluB· und Kiistenschwalbe s. S. 210 
Schnabel kraftig. Deutlich groBer als Lachmowe. 
Schopf: Raubseeschwalbe (S. 211) 
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8. Schnabel mit roter Wurzel. Auffallig lange 
. SchwanzspieBe: Paradiesseeschwalbe (S. 211) 

Schnabel ganz schwarz: 9 
9. Schnabel gestreckt (mit gelber Spitze). Schopf. 

"kirreck": Brandseeschwalbe (S. 209) 
Schnabel mowenartig, kraftig und ziemlich kurz. 
Kern Schopf. Nicht so scharf rollende Schreie: 

Lachseeschwalbe (S.21O) 

II b tl 

Abb. 16. Fiiigei junger Mowen. 
a) Schwarzkopfmowe; b) Stnrmmowe (ahnlich andere Gro13mowen); 

c) Dreizehenmowe: d) Lachmowe; e) Zwergmowe. 

A. Vogel auf reinem Sandstrand und der Vordiine. 
- Singvogel: 1 
- Mowen und Seeschwalben: 2 
- Stelzvogel (Strandlaufer, Regenpfeifer usw.): 3 
- Hiihner- oder Taubenartige, langschwanzig (Flug-

hiihner!): 4 
-- Raubvogel s. S.236. 
1. Langer Wippschwanz, Wange weiB, an Kopf und 

Kehle ± schwarz, Riicken grau: 
WeiSe Bachstelze (S. 124) 

Ebenso, Riicken aber ± schwarz: Trauerstelze (S.124) 
(~eltener) 

U-Seite gelb oder weiBlichgelb, Riicken griinlich, 
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bei juv. braungrau. Schwanz nicht so lang wie bei 
vorigen, aber auch wippende Bewegungen. InDiinen 
(Strandhafer) briitend: Schafstelze 

Beachte die verschiedenen Rassen! (S. 125.) 
Griinlichgraubraun, dunkel gefleckt. Zierlich. Ruf: 
ist, ist, zirrb. WeiBe SchwanzauBenfedern: 

Wiesenpieper (S. 126) 
.. Briitet haufig in Diincn. 
Ahnlich; grauer; SchwanzauBenfedern hellbraungrau : 

Felsenpieper (S. 127) 
Gem auf Steinen. 

Auf dem Durchzug gelegentlich auch Rotkehl- und 
andere Pieper (s. S. 126). 
Steif sitzend, reI. kurzschwanzig. Ruckende Bewe
gungen. Ca. sperlingsgroB; weiBer Biirzel, schwarze 
Schwanzendbinde: Steinschmatzer (S.99) 
Feldlerchen briiten an der Festlandskiiste oder auf 
groBeren Inseln. Ebenso die dann anschlieBenden 
Wiesenvogel (s. Gr. 7). 
1m Spatherbst und Winter bzw. Vorfriihling zeigen 
sich zuweilen auch noch andere Arten ± regelmaBig 
hier. 
Etwa Haubenlerchengestalt,etwas langlicher; schwar
zes Brustband und schwarze Ohrdecken. Kehlfarbung 
hellgelblich; schwarze Federh6rnchen. Sonst isabell
braunlichgrau. Lockton tititii u. a. : 

Ohrenlerche (S.99) 
Ca. sperlingsgroB; weiBer Mittelfiigel (ad.) oder weiBe 
Fliigelbinde 1 (juv.). U-Seite z. T. weiB. Braunliche 
Ohr- und Kropfgegend. Gelber Schnabel: 

Schneeammer (S.97) 
Hanflingsartig, in Trupps. Leinzeisigartiges tschat
tottschattoi. NuBbraunlich, Schnabel wachsgelb. Biir
zel bei r1 ad. rosenrot, sonst hellrostgelblich. Schmale 

1 Ohne weiB im Fliigel, mit a.uf rostbraunem Grund dunkel-
gefleckten Flanken und ohne Brustband: Spornammer (S.97). 

Frieling, Exkursionsbuch, 2. Aufl. 13 
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Schwingensaume, keine auffa1ligen weiBen Schwanz
federrander: BerghanfIing (S. 12:) 

2. Mowen und Seeschwalben. 
1m Nordseegebiet iiberwiegt die Silber-, im Ostsee
gebiet die Sturmmowe, die Lachmowe ist an beiden 
Kiisten sehr haufig. Ferner sind mehr als Gaste 
haufig: Mantel- und Heringsmowen. Letztere haupt
sachlich im Herbst. 

1m Alterskleid heben sich zwei Gruppen heraus: 
a) weiBe mit blaugrauem Mantel, b) weiBe mit schwarz .. 
lichem Mantel. Zu a: aa) Zwei im Sommer dunkelkopfige: 
Lachmowe, Zwergmowe, bb) die weiBkopfigen (Sturm-, 
Silber-, Dreizehn- und Eismowe). 1m Winter haben 
aa) nur dunkle Kopfseitenflecke, bb) sind braunlich 
gestrichelt, juv. von a) und b) braunlich gefleckt, mit, 
dunkIer Schwanzendbinde (auBer Eismowe). Dreizehen-

Sturmmowe, Sllbermowe, 
Larus c. canus L. Larus a. argentatus Pont. 
(ca.. krahengroJl) (ca. bussardgroJl) 

ad. ad. 

Schnabel: Gelblich oder gra.u (Win- kraftig. Gelb mit hoch-
ter), nie mit rotem Fleck rotem Fleck an der Spit-
an der Spitze des U· ze des U-Schnabels. 
Schnabels. 

Fulle: Gelblich oder griinlich bis blaB fleischrosa, selten 
gra.u. etwas ins Gelbliche spie-

lend. 

juv. juv. 
Oben ziemlich gleich- Oben auf fast rostbriiun-
mallig fahlgraubraun. lichem Grund dunkel ge-
Unten bis auf undeut- fleckt. Unten stark ge-
liche Seitenflecke weill. fleckt; wenn weniger 
Dunkle Schwanzendbin- (II. JK.) oben mit blau-
de abstechend. grauen Fliichen. End-

binde nicht sehr scharf 
oder in Flecken (I. JK.) 
aufgelost. 
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und Zwergmowenjuv. nicht grau und braun, sondern 
grau und schwarzlich gezeichnet. Zu b: Mantel- und 
Heringsmowe. 

Gegeniiberstellung ahnlicher Mowenkleider (Abb. 15, 
16): (s. Tab. S. 194, 195). 

1m Herbst kommen dann auch noch Zwergmowen, 
Larus minutus Pall. dazu, die im Alter durch die dunklen 
U-Fliigel und die weiBe, ziemlich stumpfe, Fliigelspitze 
gekennzeichnet sind. 1m Friihjahr schwarzer Kopf. Oben 

Lachmowe, Sturmmowe, 
Larus r. ridibundus L. Larus c. canus. L. 

(ca. taubengroB)l (ca.. krahengroB) 
ad. ad. 

Fliigel: Von innen nach auBen: Von innen nach auBen: 
graublau, weiBes keiI- graublau nach der Spitze 
formiges Feld, dann 
schmale schwarze Spitze. 

schwarz, dann weiB. 

Beine: rot. gelblich od. griinlichgrau. 

Bemer- ad. im Fruhjahr mit dunk- WeiBer Kopf im Winter 
kungen: Iem Kopf. 1m Winter graubraun gestrichelt. 

dunkler Ohrfleck. 

juv. juv. 

Streifig braune Federpar- flachenhaft dunkel fahl-
tien auf grau. U-Seite 
ungefleckt weiB. Heller 

braungraue Federpar-
tien auf mehr (altere) 

Fliigelvorderrand. Schon oder weniger (jungere) 
im 1. Winter oben immer grauem Grund. U-Seite 
"mowenblauer"werdend. weiB, rahmfarbig tiber-

flogen; jiingere seitlich 
gefleckt. 

sind die juv. schwarz gezeichnet auf hellgrauem Grund. 
(Unterscheidung nach Gegcniiberstellung, S. 196 und 
Abb. 15, 16.) 

1 Die angegebene GroBe heiBt RumpfgroBe; durch die langen 
Flugel erscheinen die Mowen groBer. 

13* 
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Ein sehr seitener mittellandischer Gast ist die Schwarzkopf
mowe, Larus meianocephalus Temm. - ad. wie Lachmowe, je
doch ganz schwarzer Kopf (nicht schwarzbraune Maske!) und 
weiBe Fliigelspitze mit schmalem schwarzen Handflugel-Vorder
rand. juv. ahnlich Lachmowe (vgl. Abb. 16 u. S. 196), aber nicht 
nur dunkler OhrfIeck, sondern Augenstreif und kein weiBer 
Handflugel-Vorderrand. Dafur weiBe Innenfahnen der Hand
schwingen, vor der Spitze ein heller Spiegel. 

Ein Mufiger Wintergast ist die Dreizehenmowe, Rissa 
t. tridactyla (L.). 

Kennzeichen: ad.: Fliigelspitze schwarz (nicht weiB 
nach schwarz). Beine recht dunkel. Schnabel gelb. Gut 
lachmowengroB. juv.: blaugrau mit schwarzen Fliigel
streifen und mit einem scharf von grau und weiB ab
gesetzten schwarz en Nackenfleck (vgl. Gegeniiberstellung, 
S. 196 und Abb. 15, 16). 

Ein seltenerer Wintergast ist die Eismowe, Larus 
hyperboreus Gunn. 

Kennzeichen: liber SilbermowengroBe. ad. wie 
Silbermowe, aber heller und ohne schwarz im Fliigel; 
ganz weiBe Schwingenspitzen! juv. verwaschen hell
braungrau gefleckt, hell braunliche Fliigelspitzen; kein 
dunkJes Schwanzende. 

Recht selten erscheint die Polarmowe, Larus glaucoides 
Meyer. 

Kennzeichen: reichlich sturmmowengroB, schlank. 
ad. oben sehr hell blaugrau, ganze Handschwingen weiB 
(nicht bloB Spitze wie bei Eismowe). juv. sehr hell ver
waschen braunlich gefleckt. Schwingenspitze nach dunk
lem Randchen weiB. 

Oft das ganze Jahr treiben sich herum 1 zwei groBe 
schwarzmantelige Mowen mit im Alter gelbem (an der 
Spitze rot gefleckten) Schnabel. (siehe Tabelle S. 198). 

Da dieJungenkleiderder drei haufigsten GroBmowen(Mantel-, 
Herings- und Silbermowe) immer wieder, such von guten Orni-

1 Heringsmowe ist sporadischer Brntvogel an der deutschen 
Kiiste in der Form Larns {uscus graellsii Brehm mit dunkel 
schiefergrauem Mantel. 
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Mantelmowe, 
Larus marinus L. 

Heringsmowe, 
Larus f. fuscus1 L. 

ad.: Hell fleischfarbige ]j~i.iBe, leuchtend gelbe FiiBe. 

juv.: 

oft mit Stich ins Gelbliche 
oder Blauliche. 

Schnabel sehr hoch und 
kraftig. I. JK. mit weiB
lichen Riickenfederran
dern. Bei II. und III. 
JK. schon schwarze Fla
chen. 

Schna.bel nicht besonders 
kraftig, proportionsgemiW. 
1. JK. ohne auffaIlige 
helle Rander. Recht dil
ster, auch die U-Seite und 
besonders die Fliigelspi1i
zen. Spater schwarze Fla
chenflecke auf Riicken. 

thologen verwechselt werden, seien noch einige Unterscheidungs
moglichkeiten angegeben, die allerdings nicht leicht kurz zu be. 
schreiben sind (siehe Tabelle S. 199). 

Die dusterbraunlichen Raubmowen mit verlangerten 
Mittelschwanzfedern S. Gr. 16, ebenso die Seeschwalben" 
die sich weniger auf dem Sand, als fliegend nber dem 
Wasser aufhalten. Es ruhen hier gelegentlich allerdings alle 
Arten und es brnten auch FluU- und Kiistenseeschwalbe, 
ebenfalls Zwergseeschwalbe hier, aber es sei nur auf die 
Tabelle verwiesen. Die reichlich sturmmowengroBe 
schwarzbeinige und rotschnablige Baubseeschwalbe ist 
selten; an dem reiher· oder haherartigem Krachzen aber 
leicht zu erkennen. 1m Spatsommer stets welche auf 
Hiddensee. 

3. Stelzvogel. 
Sand- oder HaIsbandregenpfeifer, Charadrius h. hiati

cula L. 
Kennzeichen: Ca. lerchen· bis drosselgroB. "Rol. 

lender" Gang. Schwarzes Brust· und weiBes Halsband. 
WeiBe Fliigelbinde. Gelbe FuBe. 1m Herbst und bei juv. 
ist das Brustband nicht geschlossen. - Ahnliche: See-
1'egenpfeifer, Charadrius a. alexandrinus L. ist unten ganz 

1 Siehe Note 1, S. 197. 
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J. JK.: Mantel dun
kel braunlich mit 
schmalen hellrost
gelblichen Feder
randern. V-Seite 
gefleckt, nicht 
sehr verwaschen. 
Schwanz mit 
schwarzlichemEnd
band (un scharf). 
Flligelspitzenl 
braunlich-schwarz. 

II. JK. und folg. 
Kl.: Riicken immer 
mehr mit hellgrau 
gemischt. wobei die 
V-Seite immer wei
Ber wird. - In die
sem Kleid der Man
telmowe im I. JK. 
ahnlich! 

Schnabel: kraftig, 
aber nicht iiber
maBig hoch und 
stark. 

Fliigel und Flug: 
nicht besonders 
breite Fliigel. Flug 
ruhig, Fliigel nicht 
sehr stark abwarts 
gebogen. 
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Heringsmowe juv. 

I. JK.: Ahnlich Sil
bermowe, aber et
was diisterer. V
Seite grob verwa
schen, dunkel ge
fleckt. Flligelspit
zen1 fa.st schwarz. 

II. JK. und folg. 
Kl.: Rlicken immer 
mehr mit schwarz 
gemischt. wodurch 
die O-Seite recht 
dunkel und derKon
trast zur weiBeren 
V-Seite starker er
scheint. 

Mantelmowe juv. 

I. JK.: Die dunkel
braunlich. Mantel
federn haben zak
kige wei13liche Sau
me, wodurch die 
Rlickenfarbung oft 
recht hell erscheint. 
Schwanzende mar
moriert-schwarz 
(unscharf !). Flii
gelspitzen braun
Hch-schwarz. 

II. JK. und folg. 
Kl.: Immer mehr 
mit schwa.rz ge
mischt ;derHerings
mowe recht ahn
Hch, a.ber andere 
Figur (s. u.). 

Schnabel wie Silber- Schnabel sehr krM-
mowe. tig und hoch. 

Fliigel reI. schmal 
erscheinend. 

Fliigel breit erschei
nend; sehr lang
samer Flug, Fliigel 
abwarts gebogen 
(reiherartig). 

weiB, nur Kropfseiten dunkel. FiiBe schwarz. Nicht so 
typisch auf Sand (an der Ostsee selten). - Stimme; 

1 Bei der Heringsmowe sind alIe Schwungfedern einfarbig 
braunschwarz bis auf einen schmalen Endsaum. Dei der Silber
mowe sind aHe inneren (von der 6. von auBen) Schwungfedern 
± deutlich heller gezeichnet. Fast stets ein langlicher, heller 
Fleck an der Au13enfahne vor der Spitze. 
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bUfp u. a. - Vorkommen: Sehr hiiufiger Brut- und 
Durchzugsvogel (s. auch S. 185). 

Die groBen Regenpfeifer (Kiebitz- und Goldregen. 
pfeifer) sind nur auf dem Durchzug hier (s. S. 184, 185). 

Haufiger Herbstdurchziigler und vereinzelter Brut· 
vogel ist der Steinwalzer, Arenaria i. interpres (L.). Bunt
scheckig, dunkle Brust; weiBer Schulterstreif und weiBes 
Fliigelband. Biirzelgegend weiB, darauf scharf abgesetzt 
ein schwarzer, hufeisenformiger Fleck. . 

Austernfiscber, Haematopus o. ostralegus L. 
Kennzeichen: ca. kiebitzgroB, schwarz-weiB, weiBer 

FliigelschiId. Roter (ad.) Schnabel lang. - Stimme: 
laut plit, plit, quiehp - piilieht ... piirr. - An der Nord
und westlichen Ostsee sehr hiiufig, ostlich seltener. 

Von den Strand7iiufern (s. S. 176), die mehr trippeln 
als "rollen", zeigen sich wohl aIle auch hier, die auf dem 
Schlickwatt typisch sind. AuBer AlpenstrandUlufer, 
Zwergstrandlaufer und Knut halten sich mit Vorliebe die 
sehr hellen Sanderlinge, Crocethia alba (Pall.) hier auf. -
Von den Wasserliiufern sieht man auf reinem Sandstrand 
fast nur regelmaBiger denFlu.Buferlaufer (zuckender Flug!) 
und evtl. den Rotscbenkel. - Der schwarz-weiBe Sabel· 
scbnabler, Recurvirostra a. avosetta L. mit nach oben 
gebogenem Schnabel briitet vereinzelt auf Nord- und 
Ostseeinseln (z. B. Texel, griine Insel, Hiddensee, vor 
Zingst). 

4. Sandgelblich mit dunklem Ba.uchschiId, Schwanz-
spieB. Taubenartiger Flug: Steppenhuhn (S. 101) 

·5. An Steilkiisten. 
in Lochern brutet: 

In manchen J ahren invasionsartig 
auftretend, sonstsehrseltener Irrgast. 

Kleine braunliche Schwalbe, die 
Uferschwalbe (S.36) 

An Kreidekiisten briiten auch gelegentlich Mehlschwalben. 
Ihre kugligen Nester sind an die Wand unter Felsnasen geklebt 
(S.36). 
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B. Vogel auf SchlickfHichen und auf dem Watt bei Ebbe. 
1. Vogellangfliiglig mit ruhigem Fluge, reI. kurzem Hals 

und Schwanz; Schwanz gerade abgeschnitten: 
Mowen s. S.194. 

Schwanz ausgeschnitten; kraftige, ruckende Fliigel
schHige; stoBen ins Wasser: Seeschwalben 8. S.209. 
Schwanz stark abgerundet oder mit verIangerten 
Mittelfedern: Raubmowen s. S. 213. 

2. Vogel ca. krahengroB oder taubengroB, hochbeinig. 
Mit sehr langem, abwarts gebogenen Schnabel; 
braunlich: Brachvogel (S. 178) 

3. Vogel ca. taubengroB, schwarz-weiB; hochbeinig. Ruf: 
bjiit u. ii. Dunkler langer, aufwarts gebogener Schna
bel. 1m kiebitzartigen Flug sind die Beine lang nach 
hinten gestreckt und der Hals ist eingezogen: 

Sabelschniibler (S. 200) 
4. Vogel ca. kiebitzgroB, schwarz-weiB; reI. niedrige 

Beine; langer kraftiger (roter) Schnabel. Breiter 
weiBer Fliigelschild. Fast entenartiger Flug; Ruf 
laut pliit, pliep u. a.: Austernfischer (S. 200) 

5. Vogel ca. taubengroB, hochbeinig, sehr langer gerader 
Schnabel. (] ad. im Friihjahr unten rostrot, ~ rost
gelblich; juv. schwach rostgelblich und ad. im Herbst 
hell, oben graubraun; schmale helle Fliigelbinde. 
WeiBer, dunkel gebanderter Schwanz und weiBer 
Biirzel: Rostrote Uferschnepfe (S. 178) 
[Schwanz schwarz, weiBer Fliigelschild: 

Schwarzschwanzige UferschnepfeJ 
6. Vogel ca. rotkehlchen- bis stark drosselgroB, oft in 

groBen Scharen auf dem Watt. Bohren nach Futter, 
beim Stehen nicht ausgesprochen horizontale Korper
lage. Gang trippelnd: Strarldlaujer 

(vgl. S. 176) 
Besonders AlpenstrandIaufer und Sanderling. Dazu 
noch ein Strandlaufer zum Schein: Ca. drosselgroB; 
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buntscheckig, schwarze Brust (und schwarz-weiBe 
Kehlzeichnung bei ad.), die schwarz- und rostfarbige 
O-Seite mit weiBen Schulterstreifen und breiter, wei· 
13er Fliigelbinde. Beine gelb bis gelbrot; auf deID 
weiBen Biirzelsch warzer Halbmondfleck: 

Steinwalzer (S. 200) (Regenpfeifer!) 
7. Kurzschnablig, ca.lerchen- bisfastkiebitzgroB. Rund

licher Kopf, rollender Gang: Regenpfeifer (S. 183) 
Ca. lerchen- bis drosselgroB. 
FiiJ3e gelb, Brust band bei ad. im Friihj ahr geschlossen, 
sonst fast geschlossen. Ruf bjiiip: 

Sandregenpfeifer (S. 198) 
FiiBe schwarz, kein Brustband. Nur schwarzliche 
Kropfseiten. Ruf gegegeg oder tjip: 

Seeregenpfeifer (S. 198) 
Dunkles Brustband, scheckige Kehlzeichnung. WeiBer 
Schulterstreif, breites weiBes Fliigelband. Biirzel weiB 
mit schwarzem Halbmondfleck: Steinwiilzer (S. 200) 
lJher drosselgroB. 
WeH3e Achseln: Goldregenpfeifer (S. 184) 
Schwarze Achseln: Kiebitzregenpfeifer (S. 185) 

8. Schlank, meist hochheinig; mehr stelzender Gang; 
oft Korper- oder Kopfwippen. Ca. lerchen- bis stark 
drosselgroB: Wasserlaufer (S. 172) 
Rot~ Beine, weiBer Fliigelschild: Rotschenkel (S. 175) 
Klein; ziemlich niedrig. Korperwippen. Helle Fliigel
hinde, Biirzel in der Mitte dunkel. Zuckender Flug: 

FluBuferUiufer (S. 173) 
(Andere Wasserlaufer s. Gruppe 14, S. 172.) 

9'. Reiher (Hals im Flug eingezogen I), s. S. 166. 
10. Giinse. - (Schwane und Enwn s. Gruppe 16 und 13) 

Hauptsachlich "gansegrau;" Schnabel einfarbig rot
lich gelh: Graugans (S. 138) 
Schnabel schwarz, in der Mitte gelbrot: Saatgans (S.138) 
Kurzer Schnabel schwarz, in der Mitte rosa, FiiBe 
ebenso: Kurzschnabelgans (Selten!) (S.138) 
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Stirn weiG, fast saatgansgro.l3: BleBgans ad. (S. 138) 
Stirn und Scheitelmitte weill, kleiner: 

Zwerggans ad. (S. 138) 
Sehr dunkel; weiBe Wangen: Nonnengans (S.215) 

(Nicht sehr haufig!) 
Ganz schwarzer Hals bis auf weiBen Seitenfleck; 
auffallig weiOe O-schwanzdecken: Ringelgans (S. 215) 
Nicht viel groBer als Stockente. Entenahnlich im 
Schwimmen. Schillernd schwarzer Kopf mit rotem 
"Sattel"-Schnabel. 6' mit groBem StirnhOcker. Kropf, 
Bauch und V-Rucken, ebenso Vorderfliigel weiB. 
Fliigel schwarz, zimtbraunes Band iiber Brust und 
Vorderriicken: Brandgans ad., Tadorna 

tadorna (L.). - Bes. an der Nordsee 
haufiger Erdhohlenbriiter. 

Ahnlich; kleiner. Noch kein braunes Brustband. 
Wangen und Kehle weW. Answ,tt schwarz mehr 
schwarzgrau: Brandgans juv. 

C. Vogel auf SteinIDolen und ~Iauerwerk am Strand. 
1. Singvogel. 

Langschwanzig,zierlich;wippend: Bachstelze (S.124) 
Kurzschwanzig, ruckende Bewegungen, weiBe 
Schwanzwurzel; weiBer Biirzel: Steinsehmiitzer (S. 99) 

Man achte auch auf die groJ3eren gronliin
dischen und isliindischen Formen! . 

Zierlich; unauffallig grau- bis olivbraun; Pieper. Oben 
verwaschen, unten ziemlich grob gefleckt. Schwanz
auBenfedern fahlbraungrau: Felsenpieper (S. 127) 
Ahnlich, SchwanzauBenfedern weiB. Helle FiiBe; 
deutlicher gefleckt: Wiesenpieper (S. 126) 
Auf dem Durchzug zeigen sich gelegentlich auch 
Rotsehwanzehen, Rotkehlchen, Zaunkonig u. a. hier. 

2. MoweniihnZiche zum Ausruhen; s. Tabelle S. 187. 
Gelegentlich auch Kormoran zum Trocknen des Ge-
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fieders. - Kriihenvogel s. S.4, evtl. auch AJpendohle 
S.227. 

3. Stelzvogel. 

Ca. lerchengroB; zierlich. Nicht besonders hoch
beinig. Wippen mit dem HinterkOrper. U-Seite fast 
ganz weiB, oben braunlich. Zuckender Flug, wobei 
schmale helle Fliigelbinde und weiBer, in der Mitte 
braunlicher Biirzel auffallt. Helles hidididi u. a. : 

FluBuferlaufer (S. 173) 
Reichlich drosseIgroB; hochbeinig. Beine rot. Gra
zi6se Bewegungen, oft Nicken nach hinten. 1m Auf
fliegen £I6tend djiidii(dii). Breiter weiBer Schild am 
Fliigelhinterrand. WeiBer Biirzel, heller Schwanz: 

Rotschenkel (S. 175) 
Ca. drosselgroB; gedrungenere Gestalt; gelb(rote) 
Beine, dunkIer Brustschild, weiB und schwarz ge
zeichnete Kehle. Oben rostbraun mit schwarz (ad. 
Friihjahr) oder dunkelbraunlichschwarz (Herbst oder 
juv.) mit weiBem Schulter- und sehr breitem weiBen 
Fliigelstreif. Biirzelgegend und Schwanzwurzel weiB. 
Auf dem Biirzel ein schwarzer Hufeisenfleck: 

Steinwalzer (S. 200) 
Ca. drosselgroB; gedrungen. Niedrige gelbe Beine, 
gelbe Schnabelwurzel. Recht dunkel, nur am Bauch 
weiB. Biirzel schwarz, seitlich weiB, schmale Fliigel
binde. WeiBe Halbmondflecken auf dem O-Fliigel; 
meist nur von September bis April: 

Meerstrandliiufer (S. 180) 
Etwas groBer als Alpenstrandlaufer; oft schwimmend. 
juv. und ad. im Herbst unten weiB; dunkler Bogen
streif an den Kopfseiten. Oben ± hellgrau, FiiBe gelb : 

Plattschniibliger Wassertreter (S. 183) 
Andere Stclzvogeluntypisch, vg1. aberTabelle S. 171. 



Vogel am Meeresstrand. 205 

D. Vogol auf sumpfigen Strandwieson. 
Kein prinzipieller Unterschied zu den in Gruppe 12 und 

14 aufgezahlten Vogeln, nur die Haufigkeitsgrade sind an· 
ders. Man bestimme nach den Gruppen, S. 137 und 167 
und bemerke folgendes: Es briiten hier u. a.: Kiebitz, 
Rotschenkel, Austernfischer 1• Haufiger Durchziigler ist 
die Rostrote Uferschnepfe; seltener die Sehwarzschwanzige 
Uferschnepfe, GroBer und Regenbrachvogel, die drei 
Sumpfschnepfen usw. Es konnen gelegentlich an schlik· 
kigen Graben alle Wasserlaufer, besonders Bruchwasser~ 
laufer, Griinsehenkel, Kampflaufer und FluBuferlaufer 
auftreten. In kleinen Wasserttimpeln auch - seltener -
der Schmalschnablige Wassertreter und sehr selten der 
SumpfIaufer. StrandHiufer mehr gelegentlich; am liebsten 
halten sich Knut und Bogenschnabliger 8trandHiufer hier 
auf, wahrend die anderen mehr Schlick oder Sand lieben. 
Ebenso sind Regenpfeifer und Steinwalzer hier nicht 
charakteristisch. Ferner kann man evtl. sehen Ganse und 
Enten. Mowen halten sich gern hier auf (s. Tabelle S. 187). 
Rallenartige gelegentlich auf dem Durchzug. 

E. Vogel Helgolands und Felsenvogel der Hochsee. 
Die kleine Buntsandsteininsel Helgoland steht ornitho. 

logisch in zweierlei Punkten einzig in Deutschland da; 
erstens durch den Lummenfelsen und zweitens durch den 
Ma8senvogelzug nachts bei dunklem Himmel, sowie die 
ungleich wertvolle Rastmoglichkeit ftir libers Meer wan· 
dernde Landvogel an sich. Der Zug tags ist verhaltnis. 
maBig gering. Die Beobachtungsmoglichkeit auf so tiber· 
sichtlichem Gelande garantiert auch fUr Beobachtungen 
sehr selten durchziehender und versteckter Arten, die 
anderswo kaum auffallen. 

Als Brutvogel gibt es nur: 8perlinge, Star, WeiBe 
Bachstelze2, }'eldlerche; gelegentlich auch Heckenbraun~ 

1 Wenigstens a.n der Nord. und westlichcn Ostsee. Vgl. 8.200. 
2 Oder Tra.uerstelze bzw. Mischlinge. 
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eUe, Buch- und Griinfink, Hausrotsehwanz, Rauch .. 
schwalbe. Erwahnung verdient vor aHem die Griinkopfig(l 
Schafstclze, Motacilla £lava rayi (Bp.), die auf der HeIgo
lander Dune meist in ciner Anzahl von 1 bis 33~ briitet. 
Kennzeichen fUr das 3 ad. im Friihjahr: U-Seite gelb, 
Riicken olivgrunlich und auch sonst wie Schafstelze, aber 
Kopf nicht grau mit weiBem, sondern gelblichgrnn mit 
gelbem "Oberaugenstrich. ~ und juv. zeigen mese Unter
schiede nieht so auffallig oder gar nicht; auch im Herbst
kleid der alten 33 sehr schwer zu sehen. 

Vogel am Lummenfelsen. 
1m Fruhjahr (April bis Juli) ist der Felsen uber und 

uber besetzt mit den etwa entengroBen Trottellummen, 
Uria aaIge albionis With. In pinguinartigerl Haltung 
sitzen die Vogel dieht gedrangt. U-Seite von der 
Brust ab weiB. 1m Sommer Hschdnen Hals und Kopf 
und die ganze O-Seite dunkel schokoladebraun bis 
schwarzlich; im Winter ist ein gerogener Schlafen~treif 
und der Vorderhals weiE. Schmales weiBes Band 
auf dem schmalen, Echnell schwingenden FIngel. 1m 
Flug seetaucherahnlich (vgl. Abb. 4,4; aber kurzhal
siger); Beine als Steuer. Schnabel schlank und spitzig. 
Stimme: larmendes rroo rrau rau eaah au, au arrrr, 
arrrr oder anders, ein ganz ohrenbetaubender Larm! 
Die juv., die dann im Juli vom Felsen herabspringen, 
rufen haubentaucherahnlich bHli bflli, bUli... Einige 
Lummen haben immer einen weiBen Schlafenstreif und 
weiBen Augenring; diese Mutante nennt man Ringel
lumme. 

Unter den vielen umherschwarmenden Lummen fallen 
auch sonst ahnliche, oben nicht braumchwarze, sondern 
ganz schwarze Vogel auf, die, wenn sie sich gesetzt haben, 

1 Sind mit Pinguinen aber keineswegs verwandt und sind 
auch nieht "eine Wildentenart", wie sie dem staunenden Publikum 
oft vorgestellt werden, sondern Taucher. 
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Kormoran Kriihenscharbe 

GroBe: Fast gansegroB. nur stark entengroB. 

Flugbild: ReI.langer Schwanz, ruhi- Schwanz fur Schwimm-
gere Flugelschlage. - vogel zwar lang, aber im 
Kreuzformig. (Vgl. Abb. Verhaltnis zum Kormo-
4,3) ran kiirzer. - Fast 

kreuzfOrmig erscheinend; 
schnellere Fliigelschlage. 

Schnabel: Kraftig, nicht besonders 
lang. 

diinner, reI. lang. 

Farbung: Prachtkl.: griinblau bis Prachtkl.: schwarz mit 
glanzend schwarz. Mit oliggriinem Glanze. Ohne 
weiBen Wangenfedern u. weill. Stirnschopf. An-
weiBem Bauchseiten- dere Kleider ohneSchopf, 
fleck. Kein Stirnschopf. aber immer recht dunkel. 
Andere Kleider ohne juv. unten z. T. braun-
diese Pracht, juv. unten lichschwarz. 
z. T. schmutzig weiB. 

Vor- Als nordischer Durch- Gast aus GroBbritannien, 
kommcn: ziigler (wohl seltener von Island usw. 

deutschen Brutplii.tzen) 
nicht selten erscheinend. 
Vgl. auch Abb.9,1. 

auch den hohen, reI. kurzen Schnabel mit weiBer Mittel
binde zeigen. Das sind Tordalken, Alca torda L., die im 
Gegensatz zu den in tiber 5000 Stuck vorhandenen Lum
men recht sparIich brtiten. 1m Somme! kleid sind Kepf 
und Hals schwarz bis auf einen weiBen Zugelstreif. 
Winters mit weiBem Vorderhals und weiBer Schlafe. -
Stimme: tiefer als die der Lumme, quarrend. Die J ungen 
pie pen bilfebilfe ... 

Als Gast liiBt sich an den Felsen vielleicht einmal ein 
Kormoran oder gar die kleinere Kriihenscharbe, Phala
crocorax a. aristotelis (L.) sehen. Unterschiede (vgl. 
Tabelle S. 207). 

Der fast gansegroBe BaBtolpeI, Sula b. bassana (L.) 
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zeigt sich auch vereinzelt auf der Streife hier und ruht 
vielleicht am Felsen. 

Kennzeichen: WeiB mit schwarzen E'liigelspitzen; 
reI. langer hellblaulicher spitzer Schnabel. Schwanz reI. 
lang. Flug gewandt; StoBtaucher! (Flugbild iihnlich 
Abb.4,3, aber langflugeliger, kurzhalsiger und spitz
schwanziger.) Dbergangskleider mit schwarzen Fleckchen 
auf dem WeiB oder weiB mit dunklem Mantel. juv. dunkel 
mit weiBen Perlfleckchen iibersaet. - Kommt wohl meist 
aus Britannien. 

Mowen ruhen naturlich gern auf dem Felsen oder 
raubern nach den jungen Lummen am Felsen entlang. 
1m Winter sind auch gern Dreizehenmowen an der Klippe, 
die hier fruher bruteten. 

nber den Vogeldurchzug auf Helgoland. 
Nur Ende Juni und Anfang Juli herrscht kein merk· 

Hcher Zug; sonst kann man sich auf alle moglichen Arten 
gefaBt machen. Es ist ganz unrnoglich, die 400 Arten alle 
aufzuzahlen, die hier durchziehen. Viele - besonder8 
Waldvogel- halten sieh in der "Sapskuhle" dem Fang
und Beobachtungsgarten der Vogelwarte (der Biologischen 
Anstalt) auf, wo sie beringt und wissenschaftlich unter
sucht werden. 

Auf dem Festland sehr seltene, in Helgoland aber regel
miifJiger zu beobachtende Vogel sind z. B. Rotsterniges 
Blaukehlchen, Spornpieper (groB; ruft wie Spatz !), Gelb
brauiger Laubsanger (Kopfstreifen, zwei weiBe Flugel
binden). Dazu kommen als Seltenheiten, die man auf dem 
F estland fast nie sieht: Goldhiihnchenlaubsiinger (ahnlich 
vorigem, aber gelber Bfuzel!), Siingerlaubvogel, Kappen-, 
Weiden-, Zwerg-, Wald-, Braunkehl- und andere Ammern, 
Zitronenstelze, Streifenschwirl u. a. "Delikatessen". 
. Da fur viele Vogel der naturliche Lebensraum fehlt, 

trifft man manche Arten· an ganz unerwarteten Platzen. 
So sieht man z. B. Waldschnepfen auf dem freien Ober-
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land, Goldhahnchen auf den StraBen, Ringdrosseln 
und Laubsanger an der Klippe usw.! 

Hingewiesen sei nur noch auf den iiberwaltigenden 
N achtdurchzug, der sieh hauptsachlieh bei nieht sehr 
windigen, dunklen Nachten Un ApriljMai oder mehr noch 
SeptemberfOktober abspielt. Der Leuehtturm lenkt 
die Vogel dann von ihrer breitspurigen Bahn ab und 
sammelt mitunter unfa.Bbare Massen in seinem Schein. 
Es sind oft Stimmen zu hOren, beidenender beste Ornitho
loge keinen Rat weiB, wem er sie zuschreiben soll. Auf 
die auffalligsten ist im Anhang S. 248 hingewiesen. 

16. Gruppe: Vogel auf dem Meere. 
Betrifft hauptsachlich mowenartige und typische 

Sehwimmvogel. 

A. Vogel auf und liber dem Meere nahe der Kliste. 
1m Sommerhalbjahr beleben die Mowen und See

schwalben unsere Kiisten. Mowen s. Tabelle S. 187 und 
Gruppe 15. Die Seeschwalben haben ± tief gegabelten 
Schwanz und schlagen ruckweise mit den Fliigeln. Ty
pische Farbung: weiB, hellblaugrauer Mantel, schwarze 
Kopfkappe. Sie sind StoBtaucher und erbeuten Fische. 
Schnabel beim Beutesuchen abwarts gehalten. Zugvogel. 

An Nord- und Ostsee haufig: FluB- und Kiisten
schwalbe (siehe Tabelle S.21O). 

Beide Arten sind nur nach groBer Ubung auseinander
zuhalten 1 ! Schnabel der juv. rotlich mit dunkIer Spitze, 
FiiBe nicht hochrot wie bei ad., sondern fleischrotlich. 
Vgl. folgende Arten: 

Brandseeschwalbe, Sterna s. sandvicensis Lath. 

1 In der Hand leicht zu untcrscheiden: FluBseeschwalbe: Au
Berste Handschwinge mit dunklem Streif langs des Schaftcs, der 
auch auf die Innenfahne weit ubergreift und (in der Mittc der 
Feder) mindestcns 7'4 ihrer Breitc einnimmt. Kiistcnseeschwalbe: 
Der Schaftstreif nimmt stets weniger als 7'4 der Innenfahne ein. 

Frieling, Exkurslonsbucb, 2. Auf!. 14 
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. 
FluJlseeschwalbe Kiistensccschwalbc 

Sterna. h. hirundo L. Sterna paradisaea Briinn. . 
a?: Roter Schna.bel stets mit Meist der ganze Schnabel 

dunkier 8pitze. FuBe karminrot. FiiBe beim 
beim Sitzen gut zu sehen, Sitzen kaum zu sehen, 
reI. hoch. Schwanz sehr niedrig. Schwan:l 
nicht auffii.llig lang, aber recht lang, tief gespalten. 
tief gespalten. 

iuv.: Stirn weiBlich, Kopfkappe Stirn weiB, Kopfkappe 
schwarzlich. O-8eite auf schwarz. O·Seite auI 
hellblaugrauem Grund hellblaugrauem Grund 
mattbraunlioh gefleckt. schwarzliohbraun ge· 
(Ful3kennzeichen !) fleokt. (Ful3kennzei. 

chen!) 

Stimme: kitt, kitt kitt .•• kirrr kitt, kitt kitt ... kirrtL 
oder meist kiarrr I 

oder krri(ah), krrra nie 
aus zweiso langen Silben 
bestehend. 

E:lr. Sehr haufig an der ganzen I z. T. fehlend, aber auch 
kommen: Kuste loft mit hirundo zusam .. 

men 

Kennzeichen: ad. mit schwarzer schopfiger Kopf.. 
kappe, schwarzer Bein· und Schnabel.(spitzenwarts et·· 
was gelb!) farbe. juv. mit rotlichschwarzen Beinen,. 
schwarzem Schnabel und deutlich schwarz geflecktem 
und gelblich gerandetem Mantel. Stirn weiB. - Ahn. 
liche: dem ad.: Lachseeschwalbe, s.d., dem juv. FluB· 
und Kiistenseeschwalbe; deren Schnabel wurzelwarts rot, 
O·Seite weniger scharf gekantet. S. auch Lachseeschwal
be juv.! - Stimme: scharf kjirrek oder halb pfeifend 
krijiihb u. a. - Diese groBe Seeschwalbe briitet in Kolo
nien an der Nordsee. Dort recht haufig auftretend. 

Lachseeschwalbe, Gelochelidon n. nilotica (Gm.). 
Kennzeichen: Kiirzerer, mowenartiger schwarzer 

Schnabel, schwarze, ziemlich hohe Beine. Schwarze Kopf
kappe ohne Schopf. juv. mit rotIichem Schnabel und rot-
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lichgrauen Beinen. O-Seite sehr hell braunlich gekantet. 
WeiBe Stirn. Junge FluB- und Kiistenseeschwalben mit 
liingerem, spitzenwiirts schwarzen Schnabel, kurzfiiBi
ger, obenscharfer gezeichnet. V gl. auchBrandseeschwalbe! 
- Stimme: hiiheg, hiiheheg. - Selten. Auf Norderoog 
Brutvogel. 

Paradiesseeschwalbe, Sterna d. dougalli Mont. 
Kennzeichen: Ahnlich Kiistenseeschwalbe, aber 

viel langere SchwanzspieBe (oft zu einem zusammenge
legt 1) und reI. kiirzere Fliigel. V-Seite nicht grau, son
dern weiB mit rosigem Schimmer. Auch oben heller. 
Schnabel schwarz mit roter Wurzel, FiiBe rot. juv. mit 
heller Stirn vor der schwarzbraunlichen Kappe und mit 
braunlich gefleckter O-Seite. Schnabel schwarzbraun. -
Stimme: geschleppter als bei FluBseeschwalbe. - Sehr 
vereinzelt noch Brutvogel an der Nordsee (Nordfries
land)? Als Durchziigler selten. 

Zwergseeschwalbe, Sterna a. albifrons Pall. 
Kennzeichen: Viel kleiner als vorige. Schnabel (rot) 

gelb, an der Spitze schwarz. Stirn auch im Alter weiB. 
Schwarze Kopfkappe. juv. oben gelblichbraun gerandet. 
- Stimme: pit graet u. a.; von einer Schar fast wie 
Rohrsangergesang anmutend. - Bes. an der Nordsee 
hiiufig. 

Raubseeschwalbe, Hydroprogne t. tschegrava (Lep.), 
Kennzeichen: Viel groBer als Lachmowe und aIle 

Seeschwalben. Starker, roter Schnabel. Schwarze FUBe. 
Schwarze schopfige Kopfkappe. juv. oben gefleckt. -
Stimme: haBlich kreischend gschiiig,reiherartig. Auch 
hohes Pfeifen. - Seltener Gast; regelmaBiger auf Hidden
see. 

Die Schwarzen Seeschwalben (Ohlidonias) sind am Meer 
nur Gaste; sie briiten an Binnengewassern und unter
scheiden sich von den anderen Seeschwalben durch 8eich
tere Schwanzgabel (keine "SpieBe"!) und dunklere Far-

14* 



212 Strand- und Wasservogel im Binnenland und am Mecr. 

Gemein
same 
Kenn
zeichen 

ad.im 
Sommer
kleid 

ad. im 
Winter
kleid. 

TrauerBoo
schwalbe 

Chlidonias n. 
nigra (L.) 

WeWOUgeIsee
schwalbe 

ChI. leucoptera 
(Temm.) 

Bartsoo
schwalbe 

ChI. 1. leuco
pareia (Temm.) 

Samtlich kleiner als FluBseeschwalbe. Dunkler! 
Die ad. im Sommer mit ± Schwarz an der U-Seite 
und grauer O-Seite. U-Schwanzdecken weill. Win
terkleider und juv. unten ganz weill. Weille Stirn 
und dunkle Kopfkappe (beinigraam schwarzesten}. 
U-Fliigel hell. "C.n>ergiinge geschecktl - Stimme 
nicht "kriah" wie bei Sterna, sondern "tscherk, 
kri" u. ii.. 

O-Schwanzdeck. Vorderfliigel, 0-
und Schwanz Schwanzdecken 
grau. U-Fliigel und Schwanz 
hellgrau. Kopf, (letztererwenig-
Brust, Bauch stens beim en 
(grau}schwarz; rein weiB. U-
~ an Kehle und Fliigeldecken 
Wange weiB ge- schwarz. Kopf, 
mischt. Schna- Riicken, Brust 
bel und Beine u. Bauch schw. 
dunkelfarbig. Schnabel dun-

kel, Beine zin
noberrot. 

I 

O-Schwanzdeck. 
und Schwanz 
grau. U-Fliigel 
weiB. Kopfkap
pe schwarz, 
Kopfseiten weill 
Brust grau, all
mahlich in den 
schwarz. Bauch 
iibergehend. 
Schnabel und 
Beine blutrot. 

Ganze O-Seite 
schiefergrau, 
bes. dunkel am 
Riicken. U
Fliigeldecken 
hellgrau. Kropf
seitenfleck dun
kel in die weiBe 
U-Seite eingrei
fend. Schnabel 
und FiiBe wie 
oben. 

O-Seite heller Ganze O-Seite 
Bchiefergrau, aschgrau. U-
nur Biirzel und Fliigeldecken 
Schwanz weiB- weHl. Kein 
Hcher grau. U- Kropffleck. 
Fliigeldecken Schnabel und 
weill. Kein FiiBe wie oben. 
Kropffleck 
Schnabel und 
FiiBe wie oben. 



juv. 

Bemer
kungen 
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Fortsetzung der Tab. von S. 212. 

Trauer
seeschwalbe 

ChI. nigra (L.) 

Wei8fliigel. 
seeschwalbe 

ChI. leucoptera 
(Temm.) 

Ganze O-Seite Wie nigra, aber 
stark braun ge- Burzel weilllich
mischtes Dun- grau, 0-
kelgrau. 0- Schwanzdecken 
Schwanzdecken aschgrau; kein 
etwas grauer. U- Kropfseitenfl. 
Fliigel weill. Schnabel 
Kropfseitenfl.! schwarzlich, 
Schnabel und FiiBe blaB 
FuBe schwarz- orange. 
lich bzw. braun-
Hch. 

Brutvogel an ver- Gelegentlicher 
wachsenen Ge- (im S regelma
wassern. nber- Biger) Gast aus 
all durchziehend Siidosten. 

Bartsee. 
schwalbe 

ChI. 1.leuco
pareia (Temm.) 

O-Seite grau
braun, bes. an 
Schultern stark 
rostgelblich ge
mischt. 0-
Schwanzdecken 
u.Schwanzgrau. 
Kein Kropf
seitenfleck. 
Schnabel und 
FiiBe matt rot
braunlich. 

SeItener Gast aus 
Siidosten, im 
S regelmaBiger. 

bung. Sie stoBtauchen niemals so kraftig. S. Gegenliber
steHung S. 212. 

Mowen mit etwas hakigem Schnabel, von nie "mowen
blauer" Farbung und mit ± verlangerten Mittelschwanz
federn sind Raubmowen. Sie jagen gern anderen Mowen
artigen die Beute abo Bei den juv. ragen die Schwanz
mittelfedern noch nicht so weit libel' den Schwanz hin
aus, sie sind im Freien nicht sicher anzusprechen (siebe 
Tabelle S. 214). 

Viel seltener als diese drei kleinerenArten ist die etwa 
silbermowengroBe GroBe Raubmowe (Skua), Stercorarius 
S. skua (Brunn.). 

Kennzeichen: Schwanzende keilformig. Es kommt 
nur eine dunkel rostbr~unliche oder braunschwarze Phase 
vor. Stets auffallig, auBer durch GroBe, durch weiBen 
Fleck in der Nahe des Flugelbugs! Immer dunkler (auch 
unten I) und plumper als junge GroBmowen. 
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ad. : 

helle 
Phase: 

dunkle 
Phase: 

Flug: 

Mittlere 
Raubmowe 
Stercorarius 
pomarinus 

(Temm.) 

AllgemeineKenn
zeichen: Mittel
schwanzfedern 
breit, gedreht .. 
Etwa sturm
mowengroB. 

Schmarotzer
raubmowe 
Stereo p. 

parasiticus 
(L.) 

Kleine 
Raubmowe 

Sterc. longi
caudus 
Vieill. 

AllgemeineKenn- WieSchmarotzer
zeichen: Mittel- raubmowe; Mit-
schwanzfedern telschwanzfe-
schmal, lang- dern fast dop
spitzig. - Etwa pelt so lang wie 
lachmowengroB. die ubrigen 

Schwanzfedern. 
- Etwa lach
mowengroll. 

U-Seite bis auf U-Seite nie rein U-Seite nie rein
Krop£band ganz weill; oben mehr weill. Oben fast 
weill; oben fast br~unlich- dunkel asch-
schwarz; Hals- schwarzgrau; grau. (Schw. 
seitenstrohgelb. Halsseiten gelb- Kopfplatte wie 

lich. die anderen.) 

Oft fast einfarbig IOben duster- wie Schmarotzer-
schwarzbraun. braunlich mit raubmowe1• 

Es kommen schmalen weill- Wohl nie so ein-
auch Stucke lichen Federran- heitlich tief-
vor, die oben dern; unten hell dunkel wie pa-
breit rostgelb braunlichgrau. rasiticus. 
gerandet und Es gibtauch fast 
unten braun- schwarzbraune 
lichgraugezeich- Stucke. 
net sind. 

Ruhig, oft se~ I hastig; Kaprio- wie Schmarotzer-
gelnd. len, Sturzfluge. raubmowe. 

Enten: besonders im Winter in groBen Scharen auf der 
See liegend. Man bestimme nach der Tabelle S. 153. Es 
kommen vor aHem in Frage: Trauerente, Schellente, Eis-

1 Die Malle s.ind entscheidend. Meist ist bei longicaudus der 
3. (und die folgenden!) Schwingenschaft fahlbraunlich und nicht 
weill wie die ersten beiden, beiparasiti<'Us ist auch der 3. weiB. 
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ente (besonders Ostsee!), Berg- und Reiherente, Samtente 
und einige Griindelenten. - Sager (tiefer liegend, viel 
weiB I) aIle drei Arten, s. S.156. Bei Hiddensee sieht man 
besonders im Sommer viele Mittelsager, die dort briiten. 

Ganse: besonders Ringelgans, Branta b. bernicla (L.), 
recht dunkel, weiBe Ober- und Unterschwanzdecken. ad. 
mit weiBem Fleck auf der Seite des schwarzen Halses. -
Mit weiBem Gesicht, schwarzem Hals, grauer O-Seite, 
weiBer U-Seite: die seltenere Nonnengans, Branta leu
(lopsis (Bechst.). - WeiB und schwarz, zimtbraunes 
Brustband, entenartig: Brandgans (S. 203) 

Seetaucher s. u. 

Bestimmungsiibersicht der weiteren in 
Betracht kommenden VOgel. 
1. Kein platter, sondern spitziger oder seit

lich komprimierter Schnabel. Flug schwir
rend: Taucher 
a) Etwa knapp krickenten- bis stockentengrofJ; weifJer 

Spiegel: Lappentaucher (Abb. 9,!l--5) 
S. S. 150. Besonders Hauben- und Horntaucher. 
- Ahnlich, aber zu den Enten gehOrig sind die 
Sager (gut stockentengroB, Kopf einfarbig schwarz 
oder braun. Vgl. Abb.9,2). 

b) Etwa reichlich stockenten- bis gansegro/3, ohne FlU-
gelspiegel; oben dunkel, unten weifJ: Seetaucher 

(Abb. 4,4 u. 9,8) 
Haufig vom Herbst bis Friihling sind Nord- und 
Polar-Seetaucher. (S. 152) Dazu noch: 
Schnabel stark; Vogel ca. gansegroB. O·Seite mit 
hellgrauen Saumen. Prachtkleid: Oberkopf 
schwarz, Hals schwarz-weiB; Riicken weiB gefen
stert: Eisseetaucher Colymbus immer Briinn. 

Seltener Gast. 
c) Etwas kleiner als Stockente; oben schwarz oder 

schwarzbraun; unten meist weifJ. Spitzer oder hoher 
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Schnabel. K urzhalsiger als Seetaucher, sonst iihn
lich Abb. 4,4 und 9,8' Schwirrender Flug: 

Lummen und Alke 
Schwa.rzer Schnabel gestreckt, Vogel liegt nicht 
besonders tief im Wasser. Schmale helle Fliigel
hinde. Winters weiBer Vorderhals und Schlafen
streif: . Trottellumme (S.206) 

Meist wohl Uria a. aalge (Pont.). die nordiscbe 
Form. In der Nlibe Helgolands 80uch die braunere 
Form albionis With. (im Sommer). 

Schnabel hoch, seitlich komprimiert. Liegt hoher 
aufdem Wasser; kurze Gestalt. Oben tiefschwarz. 
Schmale helle Fliigelbinde: Tordalk (S. 207) 
Seltener Gryllt!list, Papageitaucher und Krabben
taucher s. S. 218. 

2. Blick beim Schwimmen etwas nach oben 
gerichtet. Flugbild kreuzformig; rel.langer 
Schwanz. Nicht sehr schnelle Fliigelschlage. Der 
maBig lange Schnabel vorn mit Haken: Scharben 
Ca. knapp gansegroB, helles Gesicht; nie mit Stirn
schopf: Kormoran (S.207) 
Reichlich stockentengroB; ad. mit Stirnschopf: 

Krahenscharbe (S.207) 
3. Schwane (Flugbild s. Abb.4,5)' 

Mit Gelb am Schnabel. 
Gelb reicht bis zur Mitte: Singschwan (S. 165) 
Oelb nur an der Wurzel: Zwergschwan (S. 165) 

Ohne Oelb; mit Hocker an der Vorderstirn: 
Hockerschwan (S. 164) 

Vgl. auch Oruppe 16B. 

B. Charaktervogel der Hochsee 1• 

Mowen s. S. 187. 
1. Mowen- bis taucheriihnlicher Habitus. Beim Schwim

men oft mit Fliigeln schlagend. Etwa tauben- bis sturm-
1 Innerhalb deutscher G€wlisser. Hier kommt hauptsachlich 

die offene Nordsee in Frage, auch die G€gend um Helgoland. 
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mawengrofJ. Oben grau oder dunkel, unten oft ± hell 
(weifJ). Schnabel·N a8enrohren: 

Sturmvogel 
Graul, ahnlich Mowe, aber kiirzere Fliigel. Fliigel
spitzen nicht schwarz oder weiB, sondern dunkler 
grau als der Oberfliigel. Dreiecksmuster auf dem 
Fliigel! Schnabel gelb, FiiBe gelblich fleischfarben. 
Hinterhals, Bauch und Schwanz hell aschgrau iiber
flogen (nicht weiB): Eissturmvogel 

Fulmarus g. glacialis (L.) 
Nicht seltener Wintergast. 

Oben diisterbraunschwarz, unten weiB oder triibweiB. 
(Bei Mowen kommt diese Farbverteilung nie vor, zu
mal bei ganz dunklem Oberkopf!) Fliigelschlagend 
im Wasser oder iiber den Wellen gaukelnd; etwa 
lachmowengroB: Nordischer Sturmtaucher 

Puffinus p. puffinus (Briinn.) 
Seltener. 

Oben diisterruBbraunlich, unten hellruBbraunlich 
verwaschen, Schnabel fast kopflang wie beim vorigen, 
im Verhaltnis zu Mowen also lang: 

Dunkler Sturmtaucher 
Puffinus griseus (Gm.) 

Selten. 
2. Schwalbenahnlich, aber Schnabel wie bei 1. Etwa 8egler

grofJ (rob1L8ter I). WeifJe Ober8chwanzdecken: 
Schwalbensturmvogel 

Flattern gewandt iiber die Wogen und laufen, strecken
weise fliigelschlagend, iibers Wasser. Diisterrauch. 
braunlich mit heller Fliigelbinde. Gabelschwanz: 

Gabelschwanzige Sturmschwalbe 
Oceanodroma l. leucorrhoa (Vieill.) 

Nicht haufig, gelegentlich auch auf 
der Ostsce erscheinend. 

1 Es gibt auch dunkelbraunliche Phasen. 
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Sehrahnlich, etwas dunkler. Schwanz gerade abge
schnitten: Kleine Sturmschwalb4l 

Hydrobates pelagicus (L.) 
Mitunter an der Kiiste. 

Von voriger kaum zu unterscheiden, mit zum Teil 
gelben Schwimmhauten: BuntfiiBige Sturmschwalbo 

Oceanites o. oceanicus (Kuhl.) 
Irrgast. 

3. Meist schwimmend; Flug schwirrend. Oben dunkel, 
unten meist weifJ. Fliigelbinde oder Spiegel: 

Alkenartige 1 

Knapp stockentengroB, schwarzer Schnabel gestreckt .. 
Winters mit weiBem Bogenstreif an der Schliife. 

Trottellumme (S.206) 
Ahnlich, der wurzelwarts gelbe Schnabel dicker, aber 
nicht wie beim Alk seitlich komprimiert. Kein deut
licher schma.ler Schlafenstreif: 

Dickschnabellumme, Uria 1. lomvia (L.). 
Sehr selten. 

Etwas kleiner, Schnabel hoch, seitlich gedriickt, mit 
weiSer Mittelbinde: Tordalk (S.207) 

Liegt hOher im Schwimmen. 
ca. taubengroB. Prachtkleid tiefschwarz mit weiBem 
Flugelspiegel und roten Beinen. Winterkleid unten 
weiB. Jiingere grau scheckig. juv.: mit weiBer 
U-Seite, O-Seite dunkel mit hellen Querfleckreihen. 
Spiegel durch dunkle Flecken unterbrochen: Gryllteist 

Uria g. grylle (1.) 
Nicht haufig. 

Knapp taubengroB, gedrungen. Hellgraues Gesicht 
schwarz gerahmt. WeiBe FlUgelbinde. Rei ad. sehr 
hoher bunter Schnabel. Wenn vor dem Schiff auf
gescheucht, gleich wieder einfallend, im Gegensatz zu 
1ummen! Papagcitauchcr (Lund) 

1 Meist im Winter. 

Fratercula a. arctica (1.) 
UnregelmaBig. 
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Nur etwa drosselgroB; rundlich. Kleiner, kurzer 
Schnabel. OberflugeldeckenmitweiBenFlecken. Win
terkleid unten ganz weiB. Ein weiBer Bogen greift in 
die Ohrgegend uber: Krabbentaucher 

AIle aBe (L.) 
Recht selten. 

4. Fast gansegrofJ. WeiB mit schwarzen Flugelspitzen, reI. 
langer Schnabel und Schwanz: Ba.6tolpcl ad. (S. 207) 
Duster mit weiBen Perlenfleckchen oder weiB mit 
schwarzem Mantel (alter I), von derselben Figur: 

BaOtOlpel juv. (S. 207) 
Alles andere s. Gruppe 16A. 

17. Gruppe: Vogel an flieBenden Gewassem. 
A. Vogel am Sand-, Scblamm-, Kies-, Schilt- oder 

Steinufer der Strome und Fliisse. 
An Altwassern und tragen Flussen sind dieselben 

Arten zu erwarten wie in Gruppe 13 (s. S. 144). Wasser
laufe mit Weidicht, Gestriipp und Schilf (Sumpfrohr
sangergelande!) s. Gruppe 12B. 

1. Kleinvogel: 
Zierlich, mit Wippschwanz; ohne Gelb: 

WeiOe Bacbstelze (S. 124) 
Sehr langer Wippschwanz; unten ± gelb; oben 
gra.u. Kehle bei 3 schwarz: Bergstelze (S. 125) 
Lerchen- bis Stelzenfigur. Braungrau mit verwa
schener U-Seitenfleckung. Schwarze FuBe, weiBe 
SchwanzauBenfedern. Langsames Schwanzwippen. 
"hiss, hiss" Wasserpieper (S. 126) 

Auf FluBgeroll u. dgl., bes. im Alpenvor
land auBerhalb der Brutzeit. 

Schwalbe. Oben braungrau. Nistet in L<:ichern am 
Steilufer: Uferschwalbe (S. 36) 
(Schwalben [auch Mehl- und Rauchschwalbe] nebst 
dem Mauersegler eilen uber das Wasser. Vgl. S.35 
u.36.) 
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Auf iiberhangendem Astwerk u. dgl. sitzend. Kurz·· 
schwanzig, langscbnablig; etwa sperlingsgroB. Oben 
pracbtig griinblau, unten rostrot, schwirrender Flug" 
"tit, tit": Eisvogel (S. 223} 

1m Schilf: Rohrsanger und Rohrammer. 
Auf schlickigem Boden, zwischen altem Schilf oder 
Weiden: 
Fliigel meist hiingend ; Schwanz gerne gestelzt und ge
fachert. Oben erdgrau, Scbwanz rostrot mit breiter 
schwarzer Endbinde. Keble bei (S im Friihjahr blau, 
rostbraunes Brustband: Blaukehlchen (S. 132) 

2. Stelzvogel: 
ca.lerchengroB; unten weiB,oben erdbraunlich. Wippt 
mit dem Hinterkorper. Beine und Schnabel nicht be
sonders lang. Beim Auffliegen helles hididididi oder 
hidj~h. Schmale, weiBe Fliigelbinde; seitlich weiBer 
Biirzel. Zuckender Flug: Flu8uferliiufer (S. 173) 

Unter Wurzelwerk u. dgl. auch brutend, 
sonst regelmiU3iger Durchzugler. 

ca. lerchengroB, rundlich; waagerechte Haltung. 
"Rollender" Gang. Schwarzes Brust- und weiBes 
Halsband (im Herbst und bei juv. ersteres nicht ge
schlossen). Gelbliche Beine. Beim Abfliegen: piu, 
Keine Fliigelbinde: Flu6regenpfeifer (S. 185) 

Besonders auf Kies- und Sandbiinken, 
auch als Brutvogel. 

Sehr ahnlich, aber gelber Schnabel, weiBe Fliigel
binde; Ruf: biifp: Sand regen pfeifer (S. 185) 

Hier nur durchziehend. 
reichlich drosselgroB, weiBer Fliigelschild; rote lange 
Beine: Rotscbenkel (S. 175) 

Nur gelegentlich. 
Andere Wa8serlaufer (± hochbeinig und langschnab
Jig, weiJ3er Biirzel) s. S. 172. 
Grenzen Sumpfwiesen an, s. Gruppe 12. Schlick
boden s. Gruppe 14. Triel auf Schotterflachen s. S.102. 

3. M6wenartige (vgl. Tab. S. 187) : 
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Mowe mit rotlichen Beinen und mit groBem weiBen 
Keilfleck vor der schmalen schwarzen Fliigelspitze. 
ad. im Sommer mit schwarzbrauner Maske; sonst 
weiBer Kopf mit dunklem Ohrfleck. juv. dunkel
braunstreifig; schwarze Schwanzendbinde: 

Lachmowe (S. 195) 
An groBeren Flussen haufig zu sehen. In der 
Nahe der Kuste zeigen sich hier natiirlich auch 
typische Seemowen, s. Tab. S.187. 

Seeschwalben: auf Sand und Kiesbanken briitet gem 
die Flu.Bseeschwalbe. (WeiB mit blaugrauem Anflug. 
Rote Schnabel- und Beinfarbe. Schwarze Kopfkappe.) 
Nur sta.rk seglergroB mit weiBer Stirn und gelbrotem 
Schna.bel: Zwergseeschwalbe (S. 211) 

Verstreut a.n deutschen Stromen mit Sa.nd
und Kiesbanken. 

ReI. klein, diisterschwarzlich (imFriihjahr) mitgrauen 
Fliigeln und grauem Schwanz: 

Trauerseeschwalbe (S. 212) 
Fa.st nur als Gast (mit weiBem Schwanz): 
WeiBfliigelseeschwslbe S.212. 

U-Seite weiB, dunkelbraungraue O-Seite. Dunkler 
Fleck an den Kropfseiten: Trauerseeschwalbe (S. 213) 

juv. oder Herbstkleid 
Die Trauerseeschwa.lben stollen nicht so steil ins 
Wasser wie die FluBseeschwalben! 

4. Raubvogel, s. Tabelle S. 236. An Schilfbestanden 
darf man die Rohrweihe erwarten. Besonders im 
Nordosten auch den Schwarzmilan, der besonders 
gem an Reiherkolonien schmarotzt. - Evtl. auch 
Rotmilan, Fisch- oder gar Seeadler. 

5. Fisehreiher. Hals im Flug eingezogen; grau mit 
schwarzen Fliigelspitzen (vgl. Abb. 4,7)' 

B. Vogel, die auf dem Flusse oder Strom schwimmen. 
Wenn die Teiche und Seen zufrieren, versammeln.sich 

naturgemaB diejenigen Schwimmvogel, die nicht ausge-
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,sprochene Zugvogel sind, auf den nicht zufrierenden, 
flieBenden - breiteren - Binnengewassern. Stockenten 
mit weiB gefaBtem blauvioletten Spiegel und beim d' 
dunkelblaugrunem Kopf, der durch einen weiBen Ring 
von der dunkelbraunen Brust abgesetzt ist, sind haufige 
Gaste; sie briiten auch an ruhigeren Stellen des Flusses. -
Weniger sieht man Krick-, Reiher-, Schell- und andere 
Enten hier. Man bestimme nach der Tabelle auf S. 153. 
Mit ziemlicher RegelmaBigkeit iiberwintern Sager auf 
den breiteren Fliissen; vor aHem der Gansesager (vgl. 
Abb. 8 u. 9,2). 

Wahrend die meisten Lappentaucher im Winter siid
lich ziehen, iiberwintert auf kleineren oder groBeren 
,Fliissen regelmaBig der recht kleine Zwergtaucher. Oben 
dunkel, Rals rostgelblich. Unten ± hell. 1m Prachtkleid 
oben schwarz, ebenso Oberkopf. Ralsseiten kastanien
braun. Er taucht sehr gewandt und kommt mitunter nur 
mit dem Kopf unter der Ufervegetation oder neben einer 
Eisscholle zum Vorschein. - Horn- und Schwarzhals
taucher sind selten hier anzutreffen (vgl. S. 151). Von 
den Seetauchern verirrt sich am ehesten noch einmal 
der Polartaucber hierher (vgl. Abb. 4'4 u. 9,8)' Teicb
und BleBbubn s. S. 149. 

Eigentlich nur dort, wo er briitet, trifft man auch den 
fast gansegroBen Kormoran auI Fliissen, z. B. auf der 
Donau bei Wien (Abb. 4,3 U. 9,1 U. S. 46).' 

C. Vogel an klaren und steinigen Gebirgsbachen. 
Gern: auf Steinen sitzend: Bergstelze, sehr lang

schwanzig, U-Seite grau, Biirzel und U-Schwanzdecke 
zitronengelb. - Bachstelze (ohne Gelb, etwas kiirzerer 
Schwanz). Aile Stelzen wippen mit dem Schwanz. 

Wasseramsel, Cinclus cinclus aqua.ticus Bechst. 
Kennzeichen: ca.. starengroB. Kurzer Schwanz, 

weiBer Brustlatz, dunkelbrauner Ba.uch. Oben schiefer
schwarzlich. Figur: vergroBerter Zaunkonig! Lauft unter 
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Wasser, schwimmt auf und unter Wasser, taucht und be
nimmt sich teils wie ein Sing-, teils wie ein Schwimm
vogel. Flug schwirrend. - Stimme: Lockton dscherrb. 
Der Gesang erinnerhnanchmal a.n den des Rotkehlchens, 
ist aber gurgeInder und anspruchsloser. 

Besonders an klaren Gebirgsbachen der Mittelgebirge (Harz, 
Elbsandsteingebirge usw.) noch ± hiiufig. 1m Winter erscheint 
zuweilen die auch in OstpreuBen briitende Schwarzbiiuchigc 
Wasseramsel, C. c. cinclus (L.). An Alpenbiichen die fast rost
braunbiiuchige C. c. meridionalis Brehm. 

Wasserpieper halten sich auBerhalb der Brutzeit gern 
im Voralpenland auf Schotter auf. Stelzen- bis Lerchen
figur, graubraun. U-Seite hell mit dunkel verwaschenen 
Flecken. SchwanzauBenfedern weiB. "Hiss, hiss". 

Mehr am Vfer - im Astwerk u. dgl. - haltensich 
auf: ZaunkOnig. 

Schliipft iiberall am Bach herum. Sehr klein, braun. Stups
schwanz. 

Eisvogel, Alcedo a.tthis ispida L. 
Kennzeichen: ca. sperlingsgroB, oben prachtig 

smaragdgriin bis tiirkisblau glanzend. WeiBer Halsseiten
fleck. V-Seite rostrot. Sehr langer Schnabel und sehr 
kurzer Schwanz. KurzfiiBig. Lauert meist auf Fischchen, 
Insektenlarven usw. Flug geradlinig, schnurrend. -
Stimme: Hell und scharf tit, tit tit. 

Nirgends gerade sehr hiiufig, aber an geeigneteren Stell en, 
die Erdwande fur die Brutrohren aufweisen, nicht selten; iiberall 
mehr einzeln. Stand- und Strichvogel. 

Zum Trinken steUt sich natiirlich erne ganze Masse 
anderer Arten hier ein, man beachte dann die Umgebung, 
aus der sie kommen. 
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V. Abteilung. 

Fels- und Alpenvogel. 
18. Gruppe: Vogel der deutschen Alpen. 

N. B. Auch im Kammgebiet hoher Mittelgebirge. 

l. Verteilung der Vogelarten auf den 
Lebensraum!. 

(S. Tab. S. 225.) 

2. Bestimmungsiibersicht der Vogel des 
Hochge birges. 

A. Charaktervogel des Hoch waldes. 
N. B. Da sich die Vogelwelt des Hochwaldes der Mittel

ge birge undEbenen im aUgemeinen nicht prinzipiell von der 
des Alpenhochwaldes trennen laBt, muB erstnachGruppe 5 
und 6 bestimmt werden. Laubsiinger gehen recht hoch 
hinauf, und andere Arten lassen sich auch schwer durch 
eine Hohengrenze ausschlieBen. Hier seien nur einige 
Charaktervogel genannt, die in der Ebene und in den 
meisten Mittelgebirgen nicht vorkommen. 

Berglaubsanger, Phylloscopus b. bonelli (Vieill.) 
Kennzeichen: Ahnlich Fitis. Oben griinlichgrau

braun, unten ganz weiBlich (auch Kehle I). Schwingensau
me gelblichgriin. - Ahnliche: Fitis und Zilpzalp sind 
unten selten weiB (hOchstens die nordische Fitisform
eversmanni I), Schwingensaume aber nie gelbgriinlich, 
grunlicher noch als der Riicken. Waldlaubsanger ist gru
ner, Kehle hellgelb. Gesang! - Stimme: Gesang konnte 
man als Gemischvon Waldlaubsangerschwirren undZaun
grasmiickengeklapper auffassen. 

Besonders an trooknen warmen Hangen 
mit liohtem Waldbestand von 800-1400 m. 

1 Diese sohematische lThersicht besitzt nur fiir die warmere 
Jahreszeit Geltung. Sind die Gipfel verschneit, so kommen viele 
Arten tiefer. 
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Zitronenzeisig (Zitronfink), Carduelis c. citrinella (L.). 
Kennzeichen : Etwa. zeisiggroB. Hinterkopf ±a.sch

grau, zwei gelbliche Fliigelbinden; sonst griinlich. Griin
lingsahnlicher Balzflug. Metallische Lockrufe (ziii, Wi, dit 

Durch-
schn. Formation Charaktervogel 

Hohe (m) 

ca. 3000 Ewiger Schnee, 
Gletscher. 

ca. 3000 Hochgebiet: Karren, Steinschma tzer, Alpenbraun-
bis 1800 Schro££en, Fels- elle, Hausrotschwanz, Schnee-

triimmer, Grate, fink, Alpendohle (Alpenkrahe) 
Hochmatten. Kolkrabe, Wasserpieper, 

Steinhuhn, Schneehuhn, 
Turmfalk, Steinadler, (Mor-
nell), Steinrotel. 

bis ca. 600 Felswande, Steilab- MauerIaufer ( I), Mauersegler( f), 
abw. stiirze ( ! = auch Ge- (Alpensegler [I]), Felsen-

baude}. schwalbe (!), Alpendohle 
(Alpenkrahe ( I)), Kolkrabe, 
Turmfalk (!), Wanderfalk, 
Steinadler. 

bisca.1200 Saftige Bergwiesen, Wasserpieper, Steinschmatzer, 
abw. oft mit BlOcken und Alpenbraunelle, Ringamsel, 

Schutthalden. Alpendohle, Kolkrabe, Lein-
zeisig, Raubvogel, auch Stein-
adler. 

ca. 2300 Krummholz: Lat- Heckenbraunelle, Zaunkonig, 
bis 1600 schen, GriinerIen. Zilpzalp, Fitis, Ringamsel, 

Alpenmeise, Rotkehlchen, 
Kreuzschnabel, Zitronfink, 
Kolkrabe, Leinzeisig, Birk-
huhn, Raubvogel s. o. 

ca. 2100 Baumgrenze: Locke- Ringamsel, Alpenmeise, Tan-
bis 1400 re Bestande von nenmeise, Dreizehenspecht, 

Wetterfichte, Lar- Zitronfink, Waldbaumlaufer, 
che und Zirbel- Tannenhaher, Lein- u. ErIen-
kiefer. zeisig, RauhfuB- u. SperIings-

kauz usw. (s.o.). 

Frieling, EXkursionsbuch, 2. Auf!. 15 
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Durch
schn. 

H6he(m) 

ca. 1500 
bis 1000 

ca. 1000 
bis zum 
Tal 

Fels- und Alpenvogel. 

Formation Charak te rvo ge I 

AIpincr Fichten- und Alpenmeise, Tannenhaher, 
Misch-Hochwald Ringamsel, Waldbaumlaufer, 

Dreizehenspecht, Elster
specht, RauhfuB- u. Sper
lingskauz, Haselhuhn, Auer
huhn, Zwergfliegenschnapper 
(Buche), Berglaubsanger (lich
tere Bestande!) usw. 

Von den typisch alpinen Vogeln 
nur noch Berglaubsanger. -
1m iibrigen s. die Vogel dieser 
Rubrik auch unter Gr. 5 u. 6! 

u. a.}. - Ahnliche: Erlenzeisig, viel streifiger und mit 
WeiB am Bauch,&, mit schwarzem Oberkopf. - Auch 
im Schwarzwald. 

Alpenmeise, Parus atricapillus montanus Baldenst. 
Kennzeichen: Sumpfmeisenahnlich gefarbt. Oben 

(braunlich)grau. Helle Partie im Mittelfliigel. Sonst wie 
Weidenmeise, auch in der Stimme gleich (gepre13tes si 
deeh). Wegen des Aufenthaltsortes mit anderen ahnlichen 
Meisen 1 kaum zu verwechseln. 

Alpenringamsel, Turdus torquatus alpestris (Brehm.). 
Kennzeichen: Amselahnlich, aber weiBer (oder 

helIer) Brustschild; sonst schwarzlich mit hellen Feder
randern. - Stimme: Gesang besteht aus wenigen, un
reinen melancholischen F16tent6nen. Warnton scharf 
zeternd tjeckzeck . . . ahnlich Amsel. 

In den hOheren Regionen recht zahlreich. 

Alpentannenhiher, Nucifraga c. caryocatactes (L.). 
Kennzeichen: ca. taubengroB, Haherflug. Wei13es 

Schwanzendband. Sonst dunkelbraunlich mit wei13en 

1 In den hOheren Lagen gibt es auch noch Tannen- und Hau
benmeisen. 
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Tropfenflecken, die in der Ferne zu einheitlichem Grau
braun verschwimmen. - Stimme: Ein schnarrendes fast 
zweisilbiges Ratschen. 

Dreizehenspecht, Picoides tridactylus alpinus Brehm. 
Kennzeichen: Spechtfigur; schwarz-weiB mit gelber 

(J) oder silberweiBer (~) Kopfplatte. Fliigel schwarz 
und nicht mit groBem weiBen Fleck wie bei den Bunt
spechten, sondern nur mit schmaler weiBer Banderung. 

In den Fichtenwaldern der bayrischen, osterreichischen und 
Schweizer Alpen nirgends gerade haufig. 

Elsterspecht, Dryobates 1. leucotos (Bechst.). 
Kennzeichen: Schwarz-weiB, groBer weiBer Fliigel

fleck. Oberkopf beim J rot. U-Riicken weiB; sonst ahn
Hch Mittelspecht. 

Mischwaldbewohner der (ostl.) Alpen, des 
Bohmerwalds, Bayrischen Waldes usw. 

B. Vogel der hoheren Regionen (Almen-, Knie
kiefer- und Felsregion). 
1. Uber KriihengrofJe: 

Glanzend schwarz, stark gerundetes Schwanzende, 
raubvogelartiger Flug. Ca. ab 1600 m: 

Kolkrabe (S. 4:) 
Raubvoge1. Sehr groB, braunlich. WeiBer Schwanz 
mit schwarzer Endbinde bes. bei juv. deutlich; hier 
auch helle U-Fliige1. ad. nur undeutliches WeiB an 
der Schwanzwurzel und im Fliigel: 

Steinadler (S. 238) 
Seltenhdt. 

Kleiner; Schwanz mit vielen Binden: Bussard (S. 238) 
2. Ungefiihr kriihengrofJ: 

Dohlenflug, gelber reI. kurzer Schnabel; rote Beine, 
Glanzend schwarz. Segeln mit pfeifendem tsii6. 
tjie oder dschirrb urn die Felszinnen. Teilweise kolo
nieartig briitend: Alpendohle 

Pyrrhocorax g. graculus (L.) 

15* 
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AImlich, glanzend schwarz, roter rel.langer Schnabel: 
Alpenkriihe 

Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.) 
Fast nur im Grenzgebiet (Schweiz!) 

Langschwanziger Raubvogel, oben rot braun : 
Turmfalke (S. 244) 

Langflugliger Raubvogel, oben dunkel, heller Kropf. 
Wie voriger am Fels briitend: 

Wanderfalke (S.245) 
3. Huhnergestalt: 

Stark rebhuhngroB; ganz weiB bis auf Augenstrich 
und SchwanzauBenfedernCObergangskleid gescheckt) : 

Sehneehuhn (Winterkleid) 
Lagopus mutus helveticus (Thienem.) 

Ebenso groB, dunkelrostgraugelblich (bis schwarz
lich) , weiBe Schwungfedern. Tonloses Knarren. -
Etwa ab 1800 m: Sehneehuhn (Sommerkleid) 
Ebenso groB. Reckt gern den Hals lang aus. 1m 
Flugel kein WeiB. Ad. mit weiBer, schwarz gefaBter 
Kehle, gestromertenFlanken, graubraunerRiicken und 
roter Schnabel- und Beinfarbe. Kleiberahnliche 
dewit-Rufe: Steinhuhn 

Alectoris graeca saxatilis (Mayer) 
Selten; in den hohen Felsregionen. 

4. Vogel etwa drosselgrofJ: 
Amselahnlich, aber mit weiBem (0') oder hellbraun
lichem (~) Kropfschild: Ringamsel (S. 226) 
Schmiitzergestalt (Abb. 2,5). WeiBer U-Riicken. U
Seite rostrot (0'), beim ~ und juv. rostbraun, dunkel 
quer gefleckt. Kehle hellbliiulich (0') oder weiBlich 
(~und juv.). Schwanz rostrot: Steinrotel 

Monticola saxatiIis (L.) 
Regenpfeifergestalt (rollender Gang, Korper in der 
Horizontalen, gelbliche Beine miiBig hoch, hohe Stirn, 
groBe Augen, kurzer Schnabel). WeiBer Schwanzend
rand. Dunkle Kappe nach unten weiB oder rahm-
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farben abgegrenzt COberaugenstreif). Oben braun
'1 lich-fleckig, unten heller und grauer. 1m Prachtkleid 

rostroter Bauch und weiBes, dunkel abgesetztes Brust
band. Zart "drrrii, diit": 

Mornell (noch im Riesengebirge 1) 
Charadrius morinellus L. 

5. Vogel etwa reichlich lerchengrofJ oder kleiner: 
Lerchenahnlich; weiBe, schwarz punktierte Kehle, 
sonst grau und braunlich, Seiten rostrot geflammt. 
Gern an Sennhiitten. Gesang sehr lerchenartig: 

Alpenbraunelle 
Prunella c. collaris (Scop.) 

Blockreiche Matten am Full der Fcls· 
wande, Felsen usw. Etwa ab 1300 m. 

Piepergestalt; oben graubraun, unten auf blaBrot
lichem (Friihj.) oder weiBlichem Grund ± langs ge
fleckt (ziemlich verwaschen !). Lockton hls, hls; weiBe 
SchwanzauBenfedern. Singflug: 

Wasserpieper (vgl. S. 126) 
Anthus s. spinoletta (L.) 

Haufig auf quelligen Almen; 
auch im Riesengebirge. 

Aufrecht sitzend. WeiBer Biirzel und weiB-schwarzer 
Schwanz heben sich gut von der grauen (oder braun
lichen) O·Seite abo Unten weiB bis hell rostgelblich: 

Steinschmatzer (S. 99) 
Gern auf Felsblocken. nber der Baum· 
grenze nicht selten. 

Finkengestalt. Sehr viel WeiB in Fliigel und Schwanz; 
grauer Kopf, dunkle Kehle; diisterbraunliche 0-
Seite und weiBe U-Seite. Lockton gyp gypgyp, auBer. 
halb der Brutzeit oft in Scharen, auch an die Berg
hauser kommend: Schneefink 

Montifringilla. n. nivalis (L.) 
In Deutschland fast nur an der Zug. 
spitze vorkommend; sonst haufiger. 

Flatternd an Felsen kletternd. Zartgrau; im schwarz-
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weiBen Fliigel auffalliges rotes Feld. Kehle im Som
mer schwarz. Langer diinner Schnabel; fast haher
artiger Flug, da breite Fliigel: MauerIaufer 

Tichodroma muraria L. 
An geeigneten Platzen nicht selten. 

Klein; braunlich, ins Rostbraune spielend, langs
gefleckt. Zeisigartig. c; mit roter Stirn und rosaroter 
Brust: . Alpenleinzeisig 

Carduelis flammea cabaret (P. L. S. Miiller) 
Ferner gehen hoch hinauf: Baumpieper, Heidelerche 
und Braunkehlchen (s. d.). 

6. Schwalbeniihnliche Gestalt, an Felsen dahinjagend: 
U-Seite fast ganz schwarzlich: Mauersegler (S.35) 
Sehr sichelformige Fliigel; groBer als Mauersegler, fast 
weiBe U-Seite. Gellendes skrri ... , fast rollend: 

Alpensegler 
Micropus m. melba (L.) 

In Deutschland sehr selten. 1m 
Grenzgebiet auch an Gebauden. 

Uferschwalbenahnlich, aber breitfliigliger (staren
artiger I). O-Seite briiunlich, U-Seite hell, seitlich und 
afterwarts dunkIer. U-Fliigel mit dunkel-hellem Kon
trast. Amkaum ausgeschnittenen Schwanzende weiBe 
Tropfenflecke. Briitet an Felsen, bes. in Grotten; 
Stimme dre, tjrii: Felsenschwalbe 

Riparia r. rupestris (Scop.) 
In den deutschen Alpen nur wenige kleine 
Kolonien, z. B. Falkenstein, Lugsteinwand. 

19. Gruppe: Charaktervogel an Felsen (nicht im 
Hochgebirge!), auf Steinhalden und an Ruinen, 

Steinbriichen u. dgl. 
Steinschmatzer. Etwa sperlingsgroB, weiBer Biirzel. 

Der weiBe, reI. kurze Schwanz mit schwarzer End- und 
Mittelpartie. Ruckende Bewegungen, reI. hohe Beine. 

Auf Steinhalden gemein. 
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Steinrotel. Sehmatzergestalt bei DrosselgroBe. WeiB
lieher U-Riicken, rostbrauner, reI. kurzer Schwanz. (0' mit 
blaulichem Kopf und rostbrauner U-Seite). 

Als seltener Gast. 
Steinsperling, Petronia p. petronia (L.). Wie Haus

spatz ~ gefarbt, aber mit weiBen Tropfenfleeken am 
Schwanzende und dunkel gestreiftem Scheitel. 3 mit 
gelbem Kehlfleek. Gesamtton griinlichgraubraun. Hiipft 
nicht wie Spatz, sondern lauft wie Pieper. Lockton dai 
u. ii. - GroBe Seltenheit. BrutpHitze waren im Rhein
land, in Thiiringen und Siidhannover bekannt. 

MauerHiufer. Etwa Kleibergestalt, aber gerundete 
Fliigel, daher Haherflug (natiirlich viel kleiner!). Langer 
Schnabel; aschgrau, roter MittelfliigeI. Kurzer Schwanz. 

Als seltencr Wintergast (bes. im SW) an Felswanden. 
Zippammer, Seltenheit; eher in der Rheingegend 

(S 233). 
Hausrotschwanz. Zuweilen frei briitend an Felsen. 

Rostroter "Zitterschwanz", sonst dunkel gefarbt. Ca. 
sperlingsgroB. 

Steinkauz. Kleine Eule, braunlich, wei/3 getropft. 
Spechtartiger Flug. 

Zuweilen in Ruinen und Steinbruchen. 
Scbleiereule. In Ruinen briitend. Schnarchendes 

ehrriih. Lange Fliigel, gelbliche und aschgraue Farbung. 
HerzfOrmiger Schleier. 

Voriibergehend, besonders zur Zugzeit, halten sich 
auch andere Vogel hier auf. 

VI. A bte il u ng. 

Besondere Landscbaftstypen 
mit bemerkenswerter Vogehvelt. 

Nicht aUe I"andschaften lassen sich restlos in die 
19 Landschaftsgruppen gliedern; bestimmte geologische 
und klimatische Bedingungen lassen oft eine Gegend ganz 
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eigenartig erscheinen und bedingen auch eine besondere 
Vogelwelt. 

1. Die Kurische Nehrung1• 

a.) charakteristische, sndernorts seltene oder 
fehlende Brutvogel. 

Der Karmingimpel briitet besonders haufig in den 
kleinen Kiefemdickungen zwischen S30rkau und Rossitten, 
dicht an der NehrungsstraBe, auch in Rossitten selbst. 
Zwischen Sarka.u und Rossitten findet man a.uch die 
Sperbergrasmiicke geradezu haufig. - Neuerdings hat der 
Griine Laubsanger in Rossitten gebriitet. Auch der 
Birkenzeisig diirfte gelegentlich hier briiten. - Der 
Schlagschwirl, fiir OstpreuBen ein Oharaktervogel, brii
tet auf der Nehrung seltener; stets habe ich ihn in 
einem Waldchen bei Kunzen gehOrt, wo auch der 
Sprosser singt, den man recht haufig such bei Oranz
beek verhOren kann. - Die Zwergmowe, die am Ostufer 
des Kur. Haffs standig beheimatet ist, belebt nach der 
Brutzeit das Haff in groBen Schwarmen. 

b) Die Kurische Nehrung als Leitlinie fiir die 
Zugvogel. 

Nirgends tritt der am Tage sich abspielende Teil des 
Zuges so elementar in Erscheinung, wie auf der Kurischen 
Nehrung, wohin die Vogel, von Nordosten kommend, 
gleichsam wie in einen Flaschenhals gestrudelt werden 
und sich hier stark zusammendrangen. 1m Herbst reiBen 
in den Morgenstunden geeigneter Tage die Ketten der 
Finkenschwiirme, Pieper, Raubvogel, Tauben und spater 

1 Wer eine Wanderung iiber die Kurische Nehrung machen 
will, versaume nicht, sich nach dem Biichlein "Die Kurische Neh
rung. Europas Sandwiiste (Grafe und Unzer-Konigsberg)" zu 
richten. Dort findet er auch alles Wissenswerte iiber die Vogel
welt in sehr iibersichtlicher Bearbeitung von E. Schiiz. 
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der Lerchen, Stare undKriihen nieht ab. Auf dem 
Leuehtturm in Memel konnte ieh an giinstigen Zugtagen 
in der Zeit von 6-9 Uhr manchmal zwei- bis drei
hunderttausend Vogel feststellen. - Man suche sich zum 
Beobachten des Zuges freie und enge Nehrungsstellen, 
z. B. bei Ulmenhorst, auf. Von Sarkau nach Cranz laBt 
der Zug nach, wei! viele Arten schon vorzeitig von 
der Nehrung wieder abschwenken. Neben den haufigen 
Vogeln zeigen sich auch oft groBe Seltenheiten, im 
Winter z. B. 'Hakengimpel und Schneeule. RegelmaBig 
stellen sich an den Sandflachen Ohrenlerchen und Schnee
ammern ein. Invasionsartig erscheinen Rauhfu(3kauz und 
Seidenschwanz in manchen Wintern. - 1m Herbst ziehen 
regelmaBigdurch: Steppenweihe, Rotfuf3falk, Rotkehlpieper; 
also anderenorts sehr unregelmaBige Gaste. Auch treten 
Falkenbussard und Kleine Raubmowe zuweilen invasions
artig auf. 

1m iibrigen bietet die Vogelwarte in Rossitten Gelegen
heit, sich iiber die Vogel der Nehrung zu orientieren, dort 
kann man auch die Charaktervogel OstpreuBens lebend 
und ausgestopft betrachten. 

2. Weinberglandscharten Siidwestdeutschlands. 
Hier sollen als ganz besonders typisch nur zwei Am

mern herausgegriffen sein: 
Zaunammer, Emberiza cirlus L. - In Bayern, Baden, 

am Bodensee vereinzeIt; haufiger im Moseltal. - Kenn
zeichen: Kopf und U-Seite ± gelb, dunkle Wangenum
grenzung. 6 mit schwarzer Kehle. Biirzel nieht rot braun 
wie bei der ahnlichen Goldammer, sondern griinlichbraun. 
- Gesang: trillerndes djidjidji ... , das sich bis zirrrr 
steigern kann. 

Zippammer, Emberiza c. cia L. - Typischer Wein
bergvogel am Mittelrhein, in Siidostbaden und Bayern; 
anderswo sehr selten. - Kennzeichen: ortolanahnlich, 
ahne Gelb oder griinlich am hellgrauen Kopf. Schwarzer 
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Augenstreif und schwarze· Wangeneinrahmung. Bauch 
zimtbraun. Gesang im Bau goldammerahnIich, aber nicht 
so blechern und auf gleicher Hohe ; manchmal an Hecken
braunelle erinnernd. 

3. Sonstige bemerkenswerte Vogel Slid- und Siidwest
deutseblands. 

Halsbandfliegenscbnapper, nicht seltener Laubwald
bewohner; auch in den stadtischen Anlagen, z. B. von 
Stuttgart und Miinchen, zu finden. (S.22) 

Rotkopfwiirger, gern in Obstplantagen Siidwest
deutschlands (Wurttemberg, Baden). (S.21) 

Bienenfresser, Merops apiaster L., seltener Gast an 
:Fliissen und Steilhangen.-Kennzeichen: etwadrossel
groB, schwalbenahnlicher Flug. Schlank, langschnablig; 
blau und griin schillernd; gelbe Kehle, mahagoni.brauner 
Rucken. - Stimme: ein lautes priirrr. 

Kappenammer, Emberiza melanscephala Scop. ist Irr
gast in Suddeut chland. Goldammerahnlich, aber ohne 
weiBe SchwanzauBenfedern; 0 mit schwarzem Kopf. 

Rallenreiher verfliegt sich selten nach Deutschland 
(Rheintal I). - s. S.166. 

Nicht sehr selten erscheinen auch Purpurreiher, die 
noch in Holland briiten, in der Rhein- oder Bodensee
gegend, sowie in Siidbayern. (S.166) 

SchlieBlich sei noch aufmerksam gemacht auf den 
I smaninger Speicher see und dieFischteiche beiMiinchen, die 
als organische KHiranlagen fungieren und mit dem seichten 
Wasser und freien Ufern furs Binnenland geradezu un
heimliche Wasservogelmassen wahrend der Zugzeit kon
zentrieren. - Auch die Zahl der Brutvogel ist sehr groB 
(Lacbseeschwalbe!). - An Seltenheiten sind dort gesehen 
worden: StelzenHiufer, Raubseesehwalbe, Brachschwalbe, 
Zwergscharbe, Naehtreiher usw.! (Das Betreten des Ge
bietes ist allerdings verboten; es gehOrt der Mittleren Isar
A. G.). - Hier sei noch erwahnt, daB die in neuerer Zeit 
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ftir viele GroBstadte angelegten Stauseen und Klaranlagen 
(Leipzig, Hannover, Dresden usw.) dem Beobachter tiber
raschende Gelegenheit zum ~ennenlernen der Wasservogel 
bieten. 

VII. Abteilung. 

Sondergruppe. 
SammelbestimmungstabeUe der Raubvogel. 

Allgemeine Unterschiede des fliegenden Raubt.ogels 
von fliegenden Krahen, Tauben und vom K uckuck: 
(vgl. Abb. 17) 

Kopf: 

Flug
a.rt: 

1 

Abb.17. FlugbiJdtypen. 
1. Bussard. 2. Falk. S. Weihe. 4. Taube. 

Krahe 

Schnabel und Hals gut 
zu sehen. 

gleichmaBig rudernd, 
wenn krcisend, dann 
meist nur in Scharen 
und bei Wind. 

Taube 

wie Krahe; Kop£ reI. 
klein. 

hastig sehlagend, auch 
klatsehend. Selten 
langeres Gleiten. Flu
gel etwas nach hinten 
gelegt und gewinkelt. 
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Kopf: 

Flug
art: 

Sondergruppe. 

Kuckuck 

Kopf taubenartig 
hochgeho ben. 

glcichmaBig schnelle, 
nicht sehr kraftige 
Schlage. Kein Krei· 
sen und Riitteln. 

Raubvogel im all. 
gemeinen 

Kopf nach unten ge. 
halten, eingezogen; 
mit Ausnahme der 
Adler und Geier von 
unten als Rundung 
erscheinend. 

ruhig oder jah und 
reiBend; Kreisen oder 
Riitteln. Fast stets 
gute GIeitflieger. 

Abb.18. a) gestreckter, b) gewinkelter (geknickter) RaubvogelfliigeI. 

Sammel bestimm ungs ti bersich t 
der deutschen Raubvogel (Accipitres). 

- Raubvogel mit mindestens 2Y2 m Fliigelspan
nung, langem Hala und kleinem Kopf. Schwanz 
abgerundet: I 

- Raubvogel mit etwa 2% m Fltigelspannung, 
Rumpf also groBer als der einer Gans. Kopf und 
Hals proportioniert: II 

- Raubvogel tiber krahengroB, ± plump und reI. 
kurzschwanzig: III 

- Raubvogel etwa krahengroB oder groBer, reI. 
schlank, gaukelnder Flug; Fliigel beim Schweben 
nber der Horizontalen. Schwanz nicht beson-
ders kurz: IV 

- Raubvogel etwa bussardgroB oder groBer, lange 
geknickte Flngel; Schwanz ± gabelig, ausge-
schnitten oder gerade abgeschnitten erscheinend: V 
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- Raubvogel krahen- bis bussardgroB. Lang. 
schwanzig und ziemlich breitfliiglig; riittelt nicht: VI 

- Raubvogelca. taubengroB oder kleiner,reI. breit
fliiglig, langer Schwanz. Farbe nie rot braun, 
riittelt nie und fliegt abwechselnd flatternd und 
gleitend, auch kreisend, oft plotzlich im Dickicht 
verschwindend1 : VII 

- Raubvogel schlank, ca. taubengroB oder kleincr, 
schmal- und spitzfliiglig. Schneller Flug: VIn 

- Raubvogel ca. krahengroB oder groBer, lang-
fliiglig, ± langer Schwanz, gewandter Flug: IX 

I. 
- Einfarbig schwarzbraun (juv. helIer gesaumt). Flug

bild: dunkler Kopf eingezogen. Breite, Rpitzenwarts 
spitzere Fliigel. ReI. langer keilformiger Schwanz: 

Kuttengeier 
Aegypius monachus (L.) 

Irrgast. 

- Besonders an Kopf und Schultern weiBlich. Flug
bild: kleiner weiBer Kopf eingezogen. Breite (auch 
spitzenwarts!) Fliigel, kurzer Schwanz. - Sehr hell 
erscheinend! : Gansegeier 

II. 

Gyps f. fulvus (HahI.) 
Irrgast. 

- Langer, keilformiger Schwanz, rostgelbliche U-Seite: 
Liimmergeier 2 

Gypaetus barbatus grandis Storr. 
Irrgast; besonders im Alpengebiet. 

- Nicht sonderlich langer Schwanz; wurzelwarts hell 
mit breitem schwarzen AbschluB. Nacken goldbraun-

1 1m Gegensatz zum Turmfalken von Kleinvogeln aufgeregt 
verfolgt! 

2 Systematisch zu den Adlern gehOrig. 
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Hch. juv. mit deutlicherem WeiB an Schwanzwurzel 
und U-Fhigel. Steinadler 

Aquila ch. chrysaetus (L.) 
Selten noch irn Alpengrenzgebiet brutend, 
andernorts vereinzelter Wintergast. 

- ReI. kurzer, nie deutlich zweifarbiger Schwanz (bei 
ad. weiB, bei juv. dunkelgrau meHert). Kopf weit vor
gestreckt, besonders bei ad. hell: See adler 1 

Haliaetus albicilla (L.) 
Vereinzeltcr Brutvogel der Ostseekusten. 
Auf dern Durchzug gelegentIich iiberall, wo 
Wasser, rastend. 

III. 
- Breite Fliigel, ± kurzer breiter Schwanz. Dunkel·· 

braunlich, fle ckig , gescheckt bis fast ganz weiB. 
Schwanz mit sehr vielen dunklen, gleichstarken Bin·· 
den, selten wurzel warts weiB und dann am Ende nicht; 
scharf schwarz abgesetzt;. Kreisen, auch RiiUeln .. 
"hiah" : Miiuscbussarrt 

Buteo b. buteo (L.) 2 

Gernein. 
- Flugbild fast ebenso; Fhigel Hinger mit angedeuteter 

Bugknickung. Durchschnittlich groBer a.ls voriger. 
Schwanz ka.um Hinger als beim Mausebussard, a.ber 
stets weill mit - besonders bei juv. - scharf ab
gesetzter schwarzer Endbinde. Oft dunkler Bauch. 
schild. In der Mitte der U.Fliigel stets ein aufialliger 
weill begrenzter schwarzer Fleck, der beim vorigen fast 
nie so deutlich ist. Gesa.mteindruck meist recht hell. 
Riittelt haufig: RauhfuBbussard 

Buteo 1. lagopus (BrUnn.) 
Von Oktober bis April nicht seltener 
Wintergast. 

1 Kein echter RauhfuBadler, da nackte Fiingc. 
2 Der Falkenbussard, Buteo llUteo zimmermannae Ehmcke ist 

schlanker und gewohnlich rostrotlicher als der Bussard. Nicht 
haufiger Durchziigler in Deutschland; haufiger Kurische Nehrung. 
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- Flug bild ahnlich Mause busmrd, aber Fliigellanger und 
schmiiJer; Schwanz etwas Hinger. Es scheint, als ob 
im Schwanz, der wenige sta.rke (dazwischen schwache) 
deutliche Binden zeigt, die vorletzte fehlt. Der kleine 
Kopf im Flug mehr taubenartig vorgestreckt. Farbe 
sehr wechselnd; unten oft grob quer gefleckt, aber 
auch einfarbig und fast weill. Ein eigenartiger Balz
Schiittelflug ist nur dieser Art eigen. "piiiihe, pliWi; 
kick": Wespenbussard 

Pernis a. apivorus (L.) 
Nicht iiberall Mufiger Sommervogel lichter WaIder. 

- Etwas groller als Bussard. Die langen :Fliigel im Bug 
etwas gewinkelt, ziemIich gleich breit. -Das gefingerte 
Ende nicht abgerundet. Kopf und Hals ragen reI. 
weit iiber die Flugellinie. Schwanz etwas liinger als 
beim Mausebussard. Oberschwanzdecken· nicht weill
lich. - Farbung: dunkel oder hellerdbraun, ziemlich 
einfarbig; O-Kopf und Schultern rostiger oder gold
braun; im :Flligel zuweilen (besonders juv.) hellere 
Binden. juv. oft hell gesaumt. Flug wendiger als beim 
Bussard: Schreiadler 

Aquila p. poma.rina Brehm. 
Nur in Nordostdeutschland haufigerer 

Sommervogel, sonst selten. 
Sehr ahnlich vorigem, etwas groBer. Durch die starker 
gewinkelten, im ganzen ziemlich gleichbreiten Fliigel 
und den vorgebauten Vorderkorper sehr an Stein
adler erinnernd. Oberschwanzdecken ± deutlich weW. 
Farbung: einfarbig schwarzbraun ohne helle Rost
farbe an Nacken und Schultern; Oberfliigel oft mit 
deutlichen hellen Binden. juv. oft iiber und iiber hell 
gesaumt: Schelladler, GroBer Schreiadler1 

Aquila clanga (Pall.) 
Seltener Gast. Gelegentlich Brut
vogel in Deutschland. 

1 Vom Schelladler gibt es eine hell goldbraunliche Varietiit, 
den Pracbtadler. . 
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- Sehr ahnlich Bussard, aber groBer. Die vom braun. 
lichen Kropf abgesetzte U·Seite weiB mit (an der 
Brust) sehr groben braunlichen Flecken. Fliigellanger 
als beim Bussard und sehwaeh eingewinkelt, unter· 
seits fast weiB, nur die Unterdecken (am Arm) dunkler. 
Nur drei bis vier Schwanzbinden in gleichem Abstand. 
(Eulengesicht mit gelben Augen; blaue FiiBe 1), Kopf 
nicht taubenartig vorgestreckt: Schlangen adler 

Circaetus gallicus (Gm.) 
Sehr seltener Sommervogel. 

- GroBer als Bussard; stark gewinkelte Fliigel unterseits 
dieht gefleekt, Unterdeeken am Arm weiB. Schmaler, 
aber nicht sehr langer Schwanz. Bauch nach grauem 
Kropfband rein weiB. Oben dunkel, Schultern und 
Gesicht zum Teil weiBlich. StoBt zum Fischfang ins 
Wasser. Riittelt gern: Fischadler 

Pandion h. haliaetus (L.) 
An der Ostseekiiste und sporadisch im 
Binnenland briitend. RegelmaBiget Durch· 
ziigler im Kiisten· und Binnenland (beson. 
ders April - September/Oktaber). 

- Etwa wie Bussard. Kopf im Flug deutlich zu erkennen. 
Schwanz ziemlich lang, gerade abgeschnitten; Fliigel 
adlerartig. WeiBer Schulterfleck. Meist hell gefarbt, 
mit sehmalen Striehen auf der U·Seite. Dunkler 
Schwanz als Unterschied zum RauhfuBbussard; es gibt 
auch einfarbig braune oder unten rostbraune Stucke; 
Stimme pfeifend: Zwergadlcr 

Hieraetus pennatus (Gm.) 
Sehr seltener siidostlicher Gast. 

IV. 
- Hauptsachlich hell aschgrau (mowenblau): A (altoS'S') 
- Braunlich mit weiBem oder hellem Burzel: B N~ und 

juv.) 1 

- Braun (und aschgrau). Kein weiBer Burzel: C. 
1 In diesem Kleid kann man tote Weihen folgendermaBen 
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A. 
- Kropf ebenso blaugrau wie Riicken, schwarze Fliigel

spitzen, aber keine Fliigelbinde; U-Seite ab Brust, und 
O-Schwanzdecken weiB; knapp bussardgroB: 

Kornweihe 
Circus c. cyaneus (L.). - ~ ad 

- Kropf fast so weiB wie U-Seite, O-Schwanzdecken 
grau und weiB gebandert; sonst me vorige, etwas 
schlanker : Steppenweihe 

Circus macrourus (Gm.). - ~ ad. 
1m Nordosten regelma.Biger, sonet seltener Durchziigler. 

- Zierlich, unter BussardgroBe. Sonst ahnlich Korn
weihe, aber mit schwarzer Binde durch den grauen 
Fliigel, noch vor der schwarz en Spitze. Bauch ± 
dunkel rostbraun gestrichelt: Wiesenweihe 

Circus pygargus (L.). - ~ ad. 
Eo 
- Fast bussardgroB, unten gelblichweiB mit dunklen 

Langsflecken. O-Seite braun, O-Schwanzdecken rein 
weiB. Fliigel reI. breit und wenig spitz: 

Kornweihe, ~ ad. 
- EbensogroB; U-Seite rostgelblich mit dunklen Strich

flecken. O-Seite rostbraunlich, O-Schwanzdecken 
meist weiB: Kornweihe, juv. 

- Sehr knapp bussardgroB, etwas schlanker als vorige. 
O-Schwanzdecken gefleckt. U-Seite lose hellbraunIich 
gefleckt; sonst me Kornweihe: Steppenweihe, ~ ad. 

Nicht haufig. 

- Wie vorige, oben etwas mehr rostig, O-Schwanzdecken 
fast ungefleckt weiB; unten zme bel braun ; Wange 
schwarz und weiB: Steppenweihe, juv. 

sicher unterscheiden: Kornweihe: 2.-5. Schwinge verengt, 
1. kiirzer ala 6. - Steppenweihe: 2.-4. verengt (2. am Grund 
unter den Handdecken!). - Wiesenweihe: 2.-4. verengt (2. nicht 
mehr durch Handdecken verdeckt!), 1. nicht kiirzer ala 6. 

Frieling, Exkursionsbueh, 2. Aufl. 16 
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- N och grazioser und kleiner, schmal- und spitzfliigeliger 
unten hell zwiebelbraun mit oder ohne Langsstriche; 
Wange schwarz-weiB: Wiesenweihe, juv. 

- Ebenso; Gesamtton hell braunlichgrau. U-Seite lose 
gelbbraunlich gefleckt. 1m Fliigel meist etwas asch
grau: . Wiesenweihe, ~ ad. 

C. 
- Schwanz und Mittelfliigel aschgrau, sonst rostbraun

lich; an Kopf und Brust sehr hell. (Selten der ganze 
Vogel stark aufgehellt, aber nie weiBer Biirzel wie 
Kornweihe) : Rohrweihe 

Circus ae. aeruginosus (L.). - <3 ad. 
- Kein deutliches aschgraues Feld im Fliigel. Schwanz 

mehr braun als grau. Die helle Kopffarbe (am O-Kop£ 
oft weiB) geht lang sam in das Braun des Rumpfes iiber. 
Zuweilen auch der ganze Vorderkorper sehr hell: 

Rohrweihe, ~ ad. 
- DUster kaffeebraun; der hell dottergelbliche Kopf mit 

dunklem Seitenstreif (selten auch der ganze Kop£ 
kaffeebraun): Rohrweihe, juv. 

V (vgl. aber auch III I). 
- Gut bussardgroB,; heller Kopf, Sonst duster rostbriiun· 

lich bis schwarzbraunlich. Die schwache Schwanzgabe
lung bei stark gespreiztem Schwanz fast zu einer gera
den Linie verschwindend. - Trillernd "hiahijijiji ... " 

Schwarzmilan 
Milvus m. migrans (Bodd.) 

Besonders in Nordostdeutschland haufig. 
anderenorts z. T. selten. Gern am Wasser. 

- GroBer als BusEard; rostbraun mit hellem Kopf. 
WeiBer Fleck zwischen Bug und Fliigelspitze von 
unten recht auffallig. Stark geknickte Schwingen. 
Schwanz stark ausgeschnitten; Gabelung auch bei 
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weit gespreiztem Schwanz gut sichtbar. Trillernde 
und klaglich pfeifende Rufe: Rotmilan (Gabelweihe) 

Milvus m. milvus (L.) 
Nirgends gra.de haufig. 

- Die stark geknickten Fliigel des iiber bussardgroflen 
Vogels sind deutlich gefingert. Ganze U-Seite bis auf 
Kropfband weiB. Oben dunkel; besonders bei juv. die 
Schultern weifllich. StoBt zum Fischfang ins Wasser; 
riittelt gern: Fischadler (s. 0.) 

VI. 
- O-Seite staubgrau. U-Seite quer gebandert: Habicht 

Accipiter gentilis subsp., ~ ad. 
Nicht tibera.n haufig. 

- Ebenso;obenfastaschgrau. KopfmitdunklemAugen
und weiBem nberaugenstreif. Kleiner als Bussard: 

Habicht cr ad. 
- O-Seite dunkel braunlich; die helle U-Seite (oft 

schwach rostfarbig getont) dunkel langs gefleckt: 
Habicht juv. 

VII. 
- ReI. klein. Oben schieferblaulich, unten ± grob rost-

braunlich quer gebandert: Sperber 
Accipiter n. nis,fs (L.). cr ad. 

-,.- ReI. groB. Oben aschgrau bis graubraun, unten dunkel 
quer gebandert: Sperber ~ ad. 

- Oben (rostig) dunkelbraunlich (irn Nacken oft weiB-
lich); unten grob quer gebandert: Sperber juv. 

(Nicht verwechseln mit dem spitz
fliigeligerem Kuckuck! s. S.37.) 

VIII. 
A. Vnter KrahengroBe, taubengroB oder kleiner (vgl. 

auch Kuckuck S. 37). 
- Schwanz lang (beim cr wie Kopf aschgrau, mit schwar

zem Endband, beirn ~ und juv. mehr braunlich und 

16* 
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stark gebandert}. Oben rotbraun. Riittelt sehr haufig. 
"kliklikli ... ": Turmfalk 

Falco t. tinnunculus L. 
Sehr Mung; im Winter seltener. 

- Schwanz nur mittellang, zusammengelegt fast ein
farbig dunkel. Ausgebreitet erkenntman rostgelbeund 
schwarze Bander. Sehr schmale, spitzige (seglerartige) 
Fliigel. Schwarz-weiBe Wangen, deutlicher Bartstreif; 
U-Seite grob langs gefleckt; "Hosen" beiad. rotbraun. 
Oben dunkel schiefergrau (ad.). juv.: oben schwarz
lichbraun mit hellen Randern. Hosen nicht rot. Die 
schwarze Wangen- und Augenzeichnung geht allmah
lich in den braunlichen O-Kopf iiber. Riittelt sehr 
selten. "gjegjegjeg ... ": Baumfalk 

Falco s. subbuteo L. 
Haufig; Zugzeiten: September/Oktober und April. 

- Sehr ahnlich vorigem im juv. Stirn fast weiB. Schwar
zer Bartstreif, schwarzes Augenfeld deutlich vom 
hellen O-Kopf abgesetzt. O-Seite graubraun, hell 
gerandet. Schwanz etwas langer als beim Baumfalken, 
grau mit durchgehenden zahlreichen schwarzen Bin
den. Fliigel sehr spitz und lang; riittelt haufig: 

RotfuBfalk, juv. 
Falco v. vespertinus L. 

(Nur im NO regelm&13iger) Gast aus Siidost6uropa.. 
Durchzug im September und Oktober. 

- Wie voriger im Flugbild. Oben schiefergrau mit 
dunklen Querbandern und rostrotem O-Kopf (dunkle 
Augengegend und dunkIer Bartstreif). Unten rost
rotlich. FiiBerot. Sonst wie voriger: RotfuBfalk, ~ ad. 

- Ganz dunkel schiefergrau mit rostroten Hosen und 
roten Beinen. Sonst wie voriger: Rotfu8falk, d' ad. 

- Sehr kna.pp taubengroB; Flugbild schwalbenartig. 
Fliigel lang und spitz, aber nicht so lang wie beim 
Baumfalken und mit etwas betontem Bug. Schwanz 
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mittellang, nicht so kurz wie beim Baumfalken. Jaher 
reiBender Flug. Riittelt nicht: 

Merlin oder Zwergfalk 
Falco columbarius aesalon Tunst. 

Nicht Mufiger, aber regelmaJ3iger 
Gast von September bis April. 

Oben schiefergrau; Kehle weiB; U-Seite rostfarbig mit 
dunklen Strichen; schwarzes Schwanzendband: 

Merlin,6' ad. 
Baumfalkenahnlich gefarbt, aber ohne auffallige 
schwarz-weiBe Wangenzeichnung und Bartstreifung; 
unten mit groberer Streifenfleckung. Oben braungrau. 
Eine deutliche schwarze Schwanzendbinde: Merlin,juv. 
Es gibt auch turmfalkenahnlich gezeichnete Stucke. 
~ ad. und CS juv. sind sich oft recht ahnlich; typisch 
fur ~ sind die Tropfenreihen, nicht Streifenflecken auf 
der Brust. Ganz alte ~~ sind oft wie 6'6' gefarbt. 

B. Etwa krahengroB; viel gedrungener als Baumfalke 
und die ihm ahnlichen. 

- Flugel spitz und lang, aber nicht iibermaBig schmal 
und sichelformig. Schwanz reI. kurz. Unten im Alter 
quer, in der Jugend langs gefleckt. O-Seite dunkel 
aschgrau oder schwarzbraunlich (juv.). SchwarzweiBe 
Wangenzeichnung; besonders bei ad. auffii.llig weiBer 
Kropf: Wanderfalk 
Falco p. peregrinus Tunst (bzw. der nordische calidus). 

Vereinzelter Felsen- und Baumbriiter. 
Haufiger Wintergast. 

IX. 
Die nordischen Jagdfalken: der gr6Bere, soltene Fa.lco 

rusticolus islandus BrUnn. und der kleinere (Gerfalk): 
Falco r. rusticolus L. - Ferner der siidostliche Wiirgfalk, 
Falco ch. cherrug Gray. AIle mit langem Schwanz und 
schlankemKorper. Flugelegant, "freier" als beim Wander
falken. Sehr schmale, spitze, etwas gewinkelte Flugel. 
- Kurzschwanzig: Wanderfalk 
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Anhang. 
1. Vogelstimmen bei Nacht. 

Mancher, der bei Nacht wandert oder der im Herbst 
oder Frlihjahr in der Nahe einer hell erleuchteten Ort
schaft noch auf den Beinen ist, kann Vogelstimmen 
hOren, die ihm ganz unbekannt vorkommen; schon weil 
er den Rufer nicht sieht und keine bestimmten Arten ver
muten kann. Nicht nur Eulen und Nachtvogel rufen in 
der Dunkelheit, sondern auch nachtlich ziehende1 Vogel, 
besonders Stelzvogel, Enten, Sanger usw. la.ssen liber 
plotzlich a.us der Finsternis auftauchenden Lichtern 
(Stiidte, Leuchtfeuer!) ihre Stimmen ertonen, wahrend 
sie sonst gewohnlich ruhig dahinziehen. NaturgemaB 
wird man in dunklen, diesigen Nachten mehr Vogel
stimmen horen als in stern- oder mondhellen, wo die Zug
vogel durch Lichter nicht beeinfluBt werden. Ganz ein
zigartig laBt sich der Nachtzug auf Helgoland feststellen, 
da das 42millionenkerzige Leuchtfeuer in dunklen Nach
ten einen geradezu magnetischen EinfluB auf die Vogel 
auslibt, die dadurch in Massen an den Turm an£liegen und 
zuweilen - bei einsetzendem Nebel, Regenb6e.n usw. -
ihren Zug ganz plotzlich unterbrechen und sich nun 
in groBer Anzahl auf der lnsel niederlassen, was sie sonst 
mehr in den Morgenstunden, beim Nachlassen des Zuges, 
tun. 1m ApriljMa.i und September/Oktober ist ~s oft ein 
Ding der Unmoglichkeit, aus den unzahligen durchein
anderrufenden Vogeln klug zu werden. - Einige Stimmen 
fallen immer wieder auf und sollen hier auch versuchs. 
weise wiedergegeben und - was sehr schwierig ist -
in Bestimmungstabellen geordnet werden. Doch vorerst 
mochte ich kurz die Rufe der NachtvogeI, besonders 
der EuIen, schildern, dam it ihre Rufe nicht das Stimmen. 
bild der Nachtzugvogel unklar machen. 

1 Weitaus die meisten Vogel ziehen nachts; manche Arten 
am Tag und in der Na.cht, andere meist entweder nur tags oder 
nur na.chts. 
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1. Stimmen typischer N achtvogel. 
1. "Spinnendes", schnurrendes errrrorrrr... (dazu 

gruid); Heidelandschaft: N achtschwalbe 
2. Schnarchendes, heiseres ("ratschendes") chrrriih; be-

sonders an Gebauden: Schleiereule 
3. In offenen Landschaften: kaw kaw kaw (kauw ... ), 

fast me gedampftes Bellen: Sumpfeule .. ~ 

4. In offenen (Feld)landschaften, hft u, hft ug, huug, hug 
u.a.; oder kiwiff, kwiu, kjweu; kewkewkebelquiau; 
quiewit quiwiu u. a.; oder bellendes kiff, kiff, kiff ... 
und qufwgwug: Steinkauz 

5. Meist in der Nahe von Wald, Park oder Ortschaften, 

hohles, heulendes: hu~h ungleichmaBig schwan-
u 

kend in Tonhohe und Betonung; etwas tremulierend. 
In der Nahe hOrt man ein eigenartiges Keuchen, 

oder: lau.t kjuhwfek, kjuwIt u. a., 
oder: heiser kreischendes, leises rraih und dumpfe 
StoBlaute, 
oder: hohl~r Roller, etwas an Bekassine erinnernd: 

Waldkauz 
6. 1m Wald: dumpfes, rohrdofnmelahnliches, leises 

whumb in Atemtempo oder hObernes, halb pfeifendes, 
halb blasendes bwuuh (/"'-.) stimmhaft: 

Waldohreule 
681. 1m Wald: kreischendes, klagendes Pfeifen: gfe: 

Waldohreule jung. 
7. 1m Bergwald: bellendes wawawa: RauhfuBkauz 
8. 1m Wald oder Sumpf: etwas nasal pUhu, buhuuwu, 

huh u. a.: Uhu (selten!) 
9. Nur in OstpreuBen (Frisching; Insterburg): dumpf 

uh lih uh tihu; uhiih; oder houw hauw hauw (beim Ab. 
fliegen) ; 
heiser reiherartig chrr~i: Uraleule 
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10. In Odland oder Kiefernheide, heiser flotend: chrrah
lyht, trli, quietschend (wie Schiebkarren) (dii) trial 
u. a.: Triel 

11. 1m Moor und Sumpf, noch bei Dunke1heit: hoh1 
dumpf vibrierend wuwu ... : Bekassine 

12. Schnarrendes rrerrp rrerrp (wie mit Holzchen iiber 
Kammzinken!); auf Wiesen: Wachtelkonig 

13. Scharf knarrend kirrrek: Rebhuhn 
14. Wasseriges pickwerwick, pickwick: Wachtel 

II. Stimmen nachts ziehender Vogel {be
sonders Stelzvogel, Enten, Rallen; Sing

vogel nur unvollstandig)l. 
Eine Bestimmungsta.belle im eigentlichen Sinn ist fur solche 

Zwecke zu schwer durchzufuhren. Die Rufe sind nur etwas nach 
ihrer Ahnlichkeit geordnet, damit man sich schneller zurechtfinden 
kann. Es bleibt dem Bestimmer leider mitunter wohl nichts an
deres ubrig, als aIle Rufe aufmerksam zu lesen, bis er auf eine 
Wiedergabe stoBt, die dem von ihm notierten Stimmlaut ahnelt 
oder gleicht. 

Auf Vollstandigkeit kann diese tJbersicht leider keinen An
spruch erheben, da einerseits manche Stimmen zu schwer zu be
s ehreiben sind oder dem Verfasser sel bst unbokannt blie ben. Diese 
Liste soIl eben nur wenigstens ein Helfer sein, der die erste Ord
nung in die groBe Mannigfaltigkeit naehtlicher Vogelstimmen (z. B. 
auf Helgoland) bringt. I 

L '" 1. von flotend buijwui, dj oldol; tloih ... tlaiiieht; in 
der Nahe chrraiihi: GroBer Brachvogel 

-- "'-
2. Rein und von flotend Wh, tjiiyht oder tjiiih, dljiih 

u. a. : Goldregenpfeifer 
3. Geschlungener, reiner, etwas schneidender FlOtenpfiff, 

'" meist 3-silbig wie dljieiih: Kiebitzregenpfeifer 
4. Durchdringend, voll pfeifend: quiehp, p]ieh, piilieht: 

A usternfischer 
1 Es empfiehlt sieh, diese Stimmwiedergaben in mliglichst 

lautem Flusterton zu lesen, da durch die menschliche Stimme 
der Charakter vollig verandert wird! 
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5. Sanft f16tendes, nicht lautes, weiches bjiHp; bjiiyp 
u. a. : Sandregenpfeifer 

6. Pfeifend; dcutlich und rein bIU, bjiu: 
Flu8regenpfeifer (s. auch 12) 

7. Almlich 6, aber unreiner, geprefit khya, kea u. a.: 
Steinwiilzer 

8. Voll und schallend fl6tend (fast griinspechtartig) 
kjiikjiikjii (von fern djiidiidii): Griinschenkel 

9. Xlmlich 8, aber sanfterund weicherdjildii, djillii; djuft; 
djiihiihiihii: Rotschenkel 

10. Rhythmisch fl6tend dahydl dahydl dahydI: 
Griinschenkel (Balztriller 1) 

11. Rein metallisch fl6tend dliifhtwlt It It oder wufthit-
hititit oder djiiiht: WaldwasserHiuler 

12. Pfeifend, weich wiwii, wiu, wfbiiwiibii (meist viele 
V6gel): Pfeifente 

13. Klar und tief fl6tend; gedampft ghiib ghiib ghiib oder 
djiihb: Trauerente 

14. Helles, hastiges giffgiffgiffgiff .. oder gib gibib ... 
(beinahe an Kreuzschnabel erinnernd): . 

BruchwasserHiufer 
15. Helles, "diinnes", silbenklares (fast fistelndes) Mdididi 

bidjih, hjldjldjld u. a. : FluBuferIaufer 

16. Hartes, hohes khlkhikhikhL .. ; khikikhikikhi; 

khkkkkk St' '"I -. -w: emwa zer 
1 

17. Rauh fl6tendes du1ehtodertwihtmitoftangehangtem 
watull.t (heiserl) a.lso: twehwed, wehdwa oder (wenn 
Scharenl) dwfehtuatat' wadwadwad, duwiehtewad, 

uituat u. a. : -
Yo 

Knut 

18. Gedampftes djiig, djiig oder dj6hg, d6g dschg: Knut 
19. Hastig wechselndes wieht wet wet wet wet wieht, 

1 Auch die ziehenden Vogel lassen nachts zuweilen den Balz
ruf ertonen. 
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wiehtwet u. a., wenn mehrere zusammen, wie Rauch-
schwalbengezwitscher: MeerstrandUiufer 

20. Knm, knjui, kIewIt u. a.: Kiebitz 
21. Schwirrendes (etwas an Lerche erinnerndes) tirrr, trrri 

oder besser t~, auch weicheres dj~, djirrri: rrrr rrrr 
AlpenstrandUiufer 

22. Weicher schwirrend djirrritiri, djiirrrit u. a. 
Bogenschnabl. Strandlaufer 

23. Grillenartig(heimchenahnlich}, diinn, lang sam schwir-

rend dirrrr oder ds iii: Grauer Zwergstrandlaufer 
r 

24. Schwirrendes, feines, aber voiles dirridirrri, diirrit 
pit it u. a. auch kurze pit-Rufe: 

Zwergstrandlaufer 
25. Hartes pit, pj'it, pitpjitpit; bei vielen V6geln fast wie 

Spatzengezank: Sanderling 
26. Nicht besonders schneller Roller, meist fiinf- oder 

siebenstoBig, etwa: pUjiijiijiijiijiijiit oder (in der Nahe, 
harter) tiikitiikiitiitiitiitt. Das fiinfsilbige diitidiitidiit 
dauert genau 1 Sec., woraus man das Vortragstempo 
erkennen kann. Ganz von fern klingt der Ruf wie 
diirrr. Oft Balzruf mit dem Roller verbindend 
.. tiitii .. tiirwoydwuih ... : Regenbrachvogel 

27. Wasserig-weiches, anschwellendes wui wui wuiwiirrr
wiirrr woyd wOyd: Balztriller des Gr. Brachvogels 

28. Hartes khikhi khi khi khi oder fast zwergtaucherartiges 
kkk kwi kwi kwi kwi kw: Stein walzer 

29. Rauh, fast lachend hliheg, hyheg; gj~h6h6g gwega. 
Ferner unregelmaBige StoBlaute, rauh gag, agagag; 
hagagigi, hiheg. Gawie u. ii.: Rostrote Uferschnepfe 

30. Heiser gegegehag, girioch, quirfri, auch kiebitzahnlich 
gwiewit, gwya. Balzruf djedlo, dijedlo; oder djotjot: 

Schwarzschwanzige Uferschnepfe 
31. Heiser, hiihgsch, hiiahtsch, khiitsch u. a.: Bekassine 
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32. Ahnlich 31, aber leiser und am SchluB absinkend 
aatsch; auch dfum zist: Zwergschnepfe 

33. Tiefes qu~rrr, quarrje, auch fsswk: Waldschnepfe 
a. 

34. Rauhes ferkelartiges grwuiek : Wasserralle 
35. Scharf und rauh krachzend kroock, krecks; auch 

schnarrend terrkerrkeITk oder hohl kurIT: 
Teichhuhn 

36. Rauhes, fast bellendes gow, gowe, krock: BleBhuhn 
37. "Glucksend" kjiikjock kjack; tuck: WachtelkOnig 

38. Holzernes, schnarrendes kl~ b (ganz hinten mit 
rrrr 

Zapfchen ohne Stimme gesprochenes grrb): Knakente 
39. Nasales, "angstliches" nag: Krick- und Knakente 
40. Leises gedampftes whig, whag: Schellente 
41. Krahenahnliches krrr, karrr: verschiedene Tauchenten 
42. Quakendes paak und unterdriicktes gschrrb, gschrrab : 

verschiedene Grundelenten 

43. Schnarrend kjirrek oder fast pfeifendes krrjiiihrk: 
Brandseeschwalbe 

44. Klirrendes, schnarrendes klrrrah; kittkitt kIrrr, 
krrriii.h: Kusten· und FluBseeschwalbe 

45. Heiser Krrreuh, bjrrreu, kjrrrleh u. a.: Lachmowe 1 

46. Heiser chr~ih, chra(i)h o. a.: Reiher 
47. Trompetend krrau: Kranich 
48. Hohes dfumes, etwas unreines (lispelndes) dsrieh, 

szjieh, oft zweisilbig: Amsel 
49. Ahnlich 48, aber reiner, einsilbig dsieh: Rotdrossel 
50. Scharf und dfum, dSlb, dSlb: Singdrossel 
51. Scha.ckernd tschackscheckscheckscheck ... , auch ziek 

Wacholderdrossel 

1 Andere Mowen Mrt man nicht so regelmiUlig bei Nacht; 
auBerdem sind ihre Stimmen so schwer wiederzugeben, daB wir 
Heber darauf verzichten. 
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52. Scharf zeternd tjacktjacktjack oder tzecktjzeckeck .. : 
Ringdrossel 

53. Etwas heiser, blechern, diinn psiehb; oft zweimal; 
das zweitemal dann kiirzer: Baumpieper 

54~ "Schiichtern" dsilb, dsie, sjuissi, dsjirlid: Bachstelze 
54a. Ahnlich, siiip, vidse, dsiissi: Schafstelze 
55. Silbrig zarter Anschlag: dididididi, auch tieht: 

Heckenbraunelle 
56. Etwas schrillend tjnieh, tirrirrieh; gurgelndes 

djrrliii: Feldlerche 
57. GepreBt chrreh, chpreh: Star 
58. Leises, gedampftes quag: Bergfink 

(meist allerdings Tagsziigler) 

2. Das System der VogeP 
(nach E. Hartert u. E. Stresemann; verandert). 

I. Ordnung: Passeres. 
1. Familie: Corvidae. 

o Corvus corax corax L. Kolkrabe. 
Corvus corone cornix L. Ncbelkrahe. 
Corvus corone corone L. Rabenkrahe. 
Corvus frugilegus frugilegus L. Saatkrahe. 
Coloeus monedula spermologus (Vieill.) Westeuro-

paische Dohle. 
-----

1 Die Buchstaben und Zeichen hinter und vor dem Arlen
namen bedeuten: 
Nichts = regelma/liger Brutvogel in Deutschland. Stand·oder 

Strichvogel; auch Zugvogel, trotzdem im Winter 
anzutreffen. 

Z = ausgesprochener Zugvogel, (Z) bedingter Zugvogel 
in Deutschland. 

o = nur sporadisch oder lokal haufig briitend. 
(*) = zwar (vereinzelter oder a.uch sehr unregelmaBiger) 

Brutvogel, aber besonders auf dem Durchzug in 
Deutschland erscheinend. 

* = nur ± regelmaBiger Durchziigler bzw. Ga.st, nicht 
Brutvogel in Deutschland. 

** = seltaner Gast, hoohstans lokal Mufiger. 
*** = nur wenige Male in Deutschland beobachtet. 
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(*) Coloeus monedula monedula (L.) Nordeuropii.ische Dohle. 
* Coloeus monedula soemmeringii (Fisch.) Osteuropii.ische 

(Halsband) Dohle. 
Pica pica pica (L.) Elster. 

o Nucifraga caryocata.ctes caryocatactes (L.) Dick
schnabliger Tannenhiiher. 

* Nucifraga caryocata.ctes ma,crorhynchos Brehm. Diinn
schnabliger Tannenhaher. 

Garrulus glandarius glandarius (L.) Eichelhaher. 
*"'''' C r act e s infaustus infaustus (L.) Ungliickshiiher. 

"'''' Pyrrhocoraxpyrrhocora.x(L.) Steinkrahe, Alpenkrahe. 
o Pyrrhocorax graculus graculus (L.) Alpendohle. 

2. Fa.milie: Sturnidae. 
Sturnus vulgaris vulga.ris L. Star. (Z.) 

*"'''' Pastor roseus (L.) Rosenstar. 

3. Familie: Oriolidae. 
Oriolus oriolus oriolus (L.) Pirol. Z. 

4. Familie: Fringillidae. 
Coccothraustes coccothraustes coccothraustes (L.) 

KirchkernbeiBer. 
Chloris chloris chloris (L.) Griinfink, Griinling. 
Carduelis carduelis carduelis (L.) Stieglitz, Distelfink. 
Carduelis spinus (L.) Erlenzeisig. 
Carduelis cannabina cannabina (L.) Bluthanfling. 

* Carduelis flavirostris flavirostris (L.) Berghiinfling. 
* Carduelis flammea flammea (L.) Birkenzeisig, Leinzeisig. 

** Carduelis flammea holboellii (Brehm.) GroBer Birken
zeisig. 

o Carduelis flammea cabaret (P. L. S. Miill.) Kleiner 
Birkenzeisig. 

** Carduelis flammea exilipes (Coues). Heller Birken
zeisig. 

o Carduelis citrinella citrinella (L.) Zitronenzeisig. 
Serinua canaria serinua (L.) Girlitz. (Z) 

(*) Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (L.) GroBer oder Nor
diacher Gimpel. 

Pyrrhula pyrrhula coccinea (Gm.) Gemeiner Gimpel, 
Dompfaff. 

o Erythrina erythrina erythrina (Pall.) Karmingimpel. Z. 
** Pinicola enucleator enucleator (L.) Hakengimpel. 
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Loxia curvirostra curvirostra J4. Fichtenkreuzschnabel. 
Loxia pytyopsitta.cus Borkh. Kiefernkreuzschnabel. 

** Loxia Ieucoptera bifasciata (Brehm.) WeiBbindiger 
Kreuzschnabel. 

Fringilla coelebs coelebs L. Buchfink, Edelfink. 
* Fringilla montifringilla' L. Bergfink. 
o Montifringilla nivalis nivalis (L.) Schneefink. 
o Petronia petronia petronia (L.) SteinsperIing. 

Passer 1 domesticus domesticus (L.) Raussperling. 
Passer montanus montanus (L.) Feldsperling. 
Em beriza calandra calandra L. Grauammer. 
Emberiza citrinella citrinella L. Goldammer. 

o Emberiza citrinella erythrogenis (Brehm.) Ostl. Gold· 
ammer. 

*** Emberiza leucocephalos S. G. Gm. Fichtenammer. 
*** Emberiza melanocephala Scop. Kappenammer. 
*** Emberiza aureola aureola Pall. Weidenammer. 
*** Emberiza icterica Eversm. Braunkehliger Ammer. 

o Emberiza cirIus CirIUB L. Zaunammer. (Z.) 
*** Emberiza spodocephala spodocephala Pall. Aschkopf. 

ammer. 
*** Emberiza caesia Cretzschm. Grauer O. tolan, Rostbart·· 

ammer. 
Emberiza hortulana L. Gartenammer. Ortolan. Z. 

o Emberiza cia cia L. Zippammer. Z. 
*** Emberiza rustica Pall. Waldammer. 
*** Emberiza pusilla Pall. Zwergammer. 

Emberiza schoeniclus schoeniclus (L.) Rohrammer. (Z) 
*-** Emberiza schoeniclus septentrionalis (Brehm.) Nord" 

Rohrammer. 
** Calcarius Iapponicus lapponicus (L.) Spornammer. 

*-** Plectrophenax nivalis nivalis (L.) Schneeammer. 

5. Familie: Alaudidae. 
*** Melanocorypha sibirica (Gm.) Steppenlerche. 
*** Melanocorypha calandra calandra L. Kalanderlerche. 
*** Calandrella cinerea brachydactyla (Leisler) Kurz-

zehlerche. 
Galerida cristata cristata(L.) Haubenlerche. 
Lullula arborea (L.) Heidelerche. (Z.) 

1) Stresemann sondert Passer von den Fringilliden und stellt 
die Gattung zu den Ploceiden. 
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Alauda arvensis arvensis L. Feldlerche. (Z.) 
* Eremophila alpestris flava (Gm.) Alpenohrenlerche. 

6. Familie: Motacillidae. 
** Anthus richardi richardi Vieill. Spornpieper. 

Anthus campestris campestris (L.) Brachpieper. Z. 
Anthus trivialis trivialis (L.) Baumpieper. Z. 
Anthus pratensis pratensis (L.) Wiesenpieper. (Z.) 

** Anthus rufogularis (Brehm.) Rotkehlpieper. 
o Anthus spinoletta spinoletta (L.) Wasserpieper. 
* Anthus spinoletta petrosus (Mont.) Strandpieper. 
* Anthus spinoletta littoralis Brehm. Felsenpieper. 

Motacilla £lava £lava L. Schafstelze. Z. 
* Motacillaflava thunbergi Billberg. Nordische Schafstelze. 

*** Motacilla £lava feldegg Mich. Schwarzkopfschafstelze. 
** (0) Motacilla flava rayi (Bp.). Griinkopfige Schafstelze. 

*** Motacilla citreola citreola Pall. Zitronenstelze. 
Motacilla cinerea cinerea Tunst. Bergstelze. 

(*) Motacilla alba yarrellii Gould. Trauerba.chstelze. 
Motacilla alba alba L. WeiBe Bachstelze. (Z.) 

7. Familie: Certhiidae. 
Certhia familiaris familiaris L. Nordischer Baumlaufer. 
Certhia familiar is macrodactyla Brehm. Waldbaum· 

laufer. 
Certhia brachydactyla bra.chydactyla Brehm. Hausbaum. 

laufer, Gartenbaumlaufer. 
o Tichodroma muraria (L.) Alpenmauerlaufer. 

8. Familie: Sittidae. 
Sit t a europl;LCa homeyeri Hart. Ostlicher Kleiber. 
Sitta europaea ca.esia Wolf. Kleiber, Speehtmeise. 

9. Familie: Paridae. 
Parus maior maior L. Kohlmeise. 
Parus caeruleus ca.eruleus L. Blaumeise. 

*** Parus cyanus eyanus Pall. Lasurmeise. 
Parus ater ater L. Tannenmeise. 
Parus cristatus cristatus L. Nordische Haubenmeise. 
Parus cristatus mitratus. Brehm Mitteleuropaische 

Haubenmeise. 
Parus palustris palustris L. Nordische Nonnenmeise. 
Parus palustris communis Baldenst. Mitteleuropiiische 

Nonnenmeise oder Sumpfmeise. 
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Parus palustris longirostris Kleinschm. NonnenmeisfI 
(Frankreich, Rheingegend). 

Parus atricapillus sa.licarius Brehm. Mitteleuropaische 
Weidenmeise. 

Parus atricapillus rhenanus Kleinschm. Weidenmeise 
(Rheingegend). 

Parus atricapillus borealis Selys. Nordostl. Weidenmeise 
(in OstpreuBen als tischleri Kleinschm.) 

Pan.l.s atricapillus montanus Baldenst. Alpenmeise. 
(Ubergang von salicarius zu montanus = submon
tanus Kleinschm. & Tschusi.) 

Aegithalos caudatus caudatus (L.) WeiBkOpfige 
Schwanzmeise. 

Aegithalos caudatus europaeus (Herm.). Augenbrauige 
Schwanzmeise. 

o Remiz pendulinus pendulinuB (L.) Beutelmeise. 

10. Familie: Paradoxornithidae. 
o PanuruB biarmicUB biarmicus (L.) Bartmeise. 

11. Familie: Laniidae. 
Lanius minor Gm. Schwarzstirnwiirger. Z. 
Lanius excubitor excubitor L. Raubwiirger. 
Lanius excubitor homeyeri Cab. Ostlicher Raubwiirger. 
Lanius senator senator L. Rotkopfwiirger. Z. 
Lanius collurio collmio L. Neuntoter, Rotriickiger Wiir

ger. Z. 

12. Familie: Bom bycillidae. 
* BombyciIla garrulus garrulus' (L.). Seidenschwanz. 

13. Familie: Muscicapidae. 
Muscicapa striata striata (PalL) Grauer Fliegen

schnapper. Z. 
Muscicapa hypoleuca hypoleuca Pall. Trauerfliegen

schnapper. Z. 
o Muscicapa albicollis Temm. Halsband£liegenschnapper. 

Z. 
Muscicapa parva parva Bechst. Zwergfliegenschnapper. 

Z. 
14. Familie: Sylviidae. 

Regulus regulus regulus (L.) Wintergoldhiihnchen. 
Regulus ignicapillus ignicapiIIus (Temm.) Sommer

goldhahnchen, Augenstreifgoldhahnchen. (Z.) 
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Phylloscopus collybita collybita (Vieill.) Weidenlaub· 
sanger, Zilpzalp. Z. 

* Phylloscopus collybita abietinus (Nilss.). Grauer Zilpzalp. 
** Phylloscopus collybita tristis Blyth. Sibir. Zilpzalp. 

Phylloscopus trochilus fitis (Bechat.) Fitislaubsanger. Z. 
* Phylloscopus trochilus eversmanni (Bp.) Ostlicher Fitis. 
* Phylloscopus trochilus a.credula (L.) Grauer Fitis. 
o Phylloscopus nitidus viridanus Blyth. Gruner Laub· 

sanger. Z. 
o Phylloscopus bonelli bonclli (Vieill.) Berglaubsanger. Z. 

Phylloscopus sibilatrix sibilatrix (Bechst.) Waldlaub· 
sanger. Z. 

** Phylloscopus inornatus inornatus Blyth. Gelbbrauiger 
Laubsanger. 

*** Phylloscopus proregulus proregulus (Pall.) Goldhiihn
chenlaubsanger. 

Locustella fluviatilis fluviatilis (Wolf). Flu3rohrsanger, 
Schlagschwirl. Z. 

*** Locustella lanceolata Temm. Striemenschwirl. 
*** Locustella certhiola certhiola Pall. Streifenschwirl. 

o Locustella Iuscinioides luscinioides (Savi) Nachtigall
schwirl, Rohrschwirl. Z. 

Locustella. na.evia naevia (Bodd.) Heuschreckensanger, 
Schwirl. Z. 

Acrocephal us arundinaceus arundina.c~us (L.) Drossel
rohrsanger. Z. 

Acrocephalus scirpaceus scirpaceus (Herm.) Teichrohr
sanger. Z. 

Acrocephalus ·palustris (Bechst.) Sumpfrohrsanger, Ge
treidesanger. Z. 

Acrocephalus schoenoba.enus schoenobaenus (L.) Schilf
rohrsanger, Uferrohrsanger. Z. 

Acrocephalus paludicola (Vieill.) Binsenrohrsanger, 
Seggensanger. Z. 

Hippolais icterina (Vieill.) Gelbspotter, Gartensanger 
Z. 

*** Hippolais polyglotta (Vieill.) Sangerlaubvogel. 
Syl via nisoria nisoria (Bechst.) Sperbergrasmucke. Z. 

*** Sylvia hortensis hortensis Gm. Orpheusgrasmucke. 
Sylvia borin borin (Bodd.) Gartengrasmucke. Z. 
Sylvia atricapilla atricapilla (L.) Monchsgrasmucke, 

Plattmonch. Z. 
Sylvia communis communis Lath. Dorngrasmucke. Z. 
Sylvia. cufrnca. curruca (L.) Zaungrasmiicke, Klapper

grasmiicke, Miillerchen. Z. 
}?rieling, Exkursionsbuch, 2. Aufl. 17 
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15. Familie: Turdidae. 
** Turdus ruficollis atrogularis Temm. Schwarzkehl

drossel. 
*** Turdus ruficollis ruficollis Pall. Rothalsdrossel. 
** Turdus obscurus Gm. Blasse Drossel. 
** Turdus naumanni naumanni Temm. Rotschwanzdrossel. 
** Turdus naumanni eunomus Temm. Rostfliigeldrosscl. 

*** Turdus sibiricus siliricus Pall. Sibirische Drossel. 
*** Turdus mollissimus mollissimus Blyth. Himalaya

drossel, Weichfederdrossel. 
*** Turdus dauma aureua HoI. Bunte Drossel. 

Turdus pilaris L. Wacholderdrosael, Krammetsvogel. (Z.) 
Turdus viscivorus viscivorus L. Misteldrossel. (Z.) 
'rurdus ericetorum philomelos Brehm. Singdrossel, Zippe. 

(Z.) 
* Turdus musicus L. Wein- oder Rotdrossel. 
* Turdus torquatus torquatus L. Nordische Ringamsel. 

Turdus torquatus alpestris (Brehm.) Alpenringamsel. 
Turdus merula merula L. Amsel, Schwarzdrossel. 

(0) ** Monticola saxatilis (L.) Steinrotel. 
*** Monticola Bolitarius solitarius (L.) Blaudrossel, Blau .. 

merle. 
Oenanthe oenanthe oenanthe (L.) Grauer Stein

Bchmatzer. Z. 
* Oenanthe oenanthe leucorhoa (Gm.) Gronland. Stein· 

schmatzer. 
* Oenanthe oenanthe schioleri Salom. Island. Stein· 

schmatzer. 
*** Oenanthe pleschanka pleschanka (Lepech.) Schwarz

kehliger Steinschmatzer. 
Saxicola rubetra rubetra (L.) Braunkehliger Wiesen

schmatzer, Braunkehlchen. Z. 
Saxicola torquata rubicola (L.) Schwarzkehliger Wiesen

schmatzer, Schwarzkehlchen. (Z.) 
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.) Garten

rotschwanz. Z. 
Phoenicurus ochrurus gibraltariensis(Gm.) (ater[Brehm]). 

Hausrotschwanz. Z. 
Luscinia megarhynchos megarhynchos Brehm. Nach

tigall. Z. 
Luscinia luscinia (L.) Sprosser. Z. 

* Luscinia svecica svecica (L.) Rotsterniges Blaukehlchen. 
Luscinia svecica cyanecula (Wolf). Weillstern. Blau

kehlchen. Z. 
Erithacus rubecula rubecula (L.) Rotkehlchen. (Z.) 
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16. Familie: Prunellidae. 
o Prunella collaris collaris (Soop.) Alpenbraunelle. 

Prunella modularis moduilaris (L.) Heckenbraunelle. (Z.) 

17. Familie: Troglodytidae. 
Troglodytes troglodytes troglodytes (L.) ZaunkOnig. 

18. Familie: Oinclidae. 
o Oinclus cinelus cinclus (L.) Sohwarzbii.uchiger Wasser

schrratzer. 
Oinclus cinelus aquaticus Bechst. Wasseramsel, Wasser

schmatzer. 
Oinelus cinclus meridionalis Brehm. Alpenwasseramsel. 

19. Familie: Hirundinidae. 
Hirundo rustica rustica L. Rauchschwalbe. Z. 
Delichon urbica urbica (L.) Mehlschwalbe, Haus

schwalbe. Z. 
Riparia riparia riparia (L.) Uferschwalbe. Z. 

o Riparia rupestris rupestris (Scop.) Felsenschwalbe. Z. 

II. Ordnung: Pici. 
1. Familie: Picidae. 

Picus viridis viridis L. Nordischer Grfulspecht. 
Picus viridis virescens Brehm Mitteleuropaischer 

Grllnspecht. 
Picus canus canus Gm. Grauspecht. 
Dryo bates maior maior L. Nordischer GroBer Bunt

specht. 
Dryobates maior pinetorum (Brehm) Mitteleuropii.ischer 

GroBer Buntspecht, Rotspecht. 
o Dryobates leucotos leucotos (Bechst.). Elsterspecht, 

WeiBriickenspecht. 
Dryobates minor minor (L.) Nordischer kleiner Bunt

specht. 
Dryobates minor hortorum (Brehm) Mitteleuropaischer 

kleiner Buntspecht, Zwergspecht. 
Dryobates medius medius (L.) Mittlerer Buntspecht. 

** Picoides trida.ctylus trida.ctylus (L.) Nordischer Drei
zehenspecht. 

o Picoides trida.ctylus alpinus Brehm. Dreizehenspecht. 
Dryocopus martius martius (L.) Schwarzspecht. 
J ynx torquilla torquilla L. Wendehals. Z. 

17* 
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Ill. Ordnung: Macrochires. 
1. Familie: Microp odidae. 

** Micropus (Apus) melba melba (L.) Alpensegler. 
Micropus (Apus) apus apus (L.) Mauersegler. Z. 

IV. Ordnung: Upupae. 
1. Familie: Upupidae. 

Upupa epops epops L. Wiedehopf. ·Z. 

V. Ordnung: Meropes. 
**-*** Merops apiaster L. Bienenfresser. 

VI. Ordnung: Halcyones. 
Alcedo atthis ispida L. Eisvogel. 

VII. Ordnung: Coraciae. 
1. Familie: Coraciidae. 

Coracias garrulus garrulus L. Blaurake, Mandelkrahe. 
Z. 

VIII. Ordnung: Caprimulgi. 
I. Familie: Caprimulgidae. 

Caprimulgus europaeus europaeus L. Na.chtschwalbe, 
Ziegenmelker. Z. 

IX. Ordnung: Striges. 
** Nyctea scandiaca (L.). Schneeule. 
o Bubo bubo bubo (L.) Uhu. 

(0) ** Otus scops scops (L.) Zwergohreule. 
o Asio otus OtUB (L.) Waldohreule. 

Asio flammeus flammeus Pontopp. Sumpfeule, Sumpf
ohreule. 

o Aegolius funereusfunereus(L.) RauhfuBkauz. 
Athene noctua noctua (Soop.) Steinkauz. 

o Glaucidium passerinum passerinum (L.) Sperlings
kauz. 

** Surnia ulula ulula (L.) Sperbereule. 
o Strix uralensis uralensis Pall. Uralkauz, Habichtseulc. 
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Strix alueo alueo L. Waldkauz. 
*** Strix nebulosa lapponiea Thunb. Bartkauz. 

Tyto alba guttata (Brehm) Sehleiereule. 

X. Ordnung: Cuculi. 
1. Familic: Cuculidae. 

Cuculus canorus canorus L. Kuckuck. Z. 
*** Clamator glandarius (L.) Haherkuckuck. 

XI. Ordnung: Accipitres. 
1. Familie: Falconidae. 

Falco peregrinus peregrinus Tunst. Wanderfalk. 
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* Falco peregrinus calidus Lath. Sibir. Wanderfalk. 
** Falco cherrug cherrug Gray. Wurgfalk. 

*** Falco rusticolus candicans Gm. Gronland. Jagdfalk. 
*** Falco rusticolus islandus Brunn. Island. Jagdfalk. 
** Falco rusticolus rusticolus L. Gerfalk. 

Falco subbuteo subbuteo L. Baumfalk. Lerchenfalk. Z. 
* Falco columbarius a.esalon Tunst. Merlin. 

*-** Falco vespertinus vespertinus L. RotfuBfalk. 
*** Falco naumanni naumanni Fleisch. Rotelfalk. 

Falco tinnunculus tinnunculus L. Turmfalk. 
o Aquila chrysaetos chrysaetos (L.) Steinadler. 

*** Aquila heliaca heliaca Savi Kaiseradler. 
*** Aquila nipalensis orientalis Cab. Steppenadler. 

(*)-** Aquila clanga Pall. GroBer Schreiadler. Schelladler. 
Aquila pomarina pomarina Brehm. Kl. Schreiadler. Z.· 

*** Hieraaetus fasciatus fasciatus (Vieill.) Habichtsadler. 
** Hieraaetus pennatuB (Gm.) Zwergadler. 

*** But e 0 ferox ferox (Gm.) Adlerbussard. 
Buteo buteo buteo (L.) Mausebussard. 

** Buteo buteo zimmermannae Ehmcke. Falkenbussard. 
*** Buteo buteo vulpinus GIoger. Steppenbussard. 

* Buteo lagopus lagopus (BrUnn.) Ra.uhfuBbussard. 
Circus aeruginosus aeruginosus (L.) Rohrweihe. Z. 
Circus cyaneus cyaneus (L.) Kornweihe. (Z.) 

(*)-** Circus macrourus (Gm.) Steppenweihe. 
Circus pygargus (L.) Wiesenweihe. (Z.) 

* Accipiter gentilis gentilis (L.) Nordischer Huhner
habicht. 

** Accipiter gentilis buteoides Menzb. Heller Huhner
habicht. 

Accipiter gentilis marginatus Piller & Mitterspacher. 
Hiihnerhabicht. 
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Accipiter nisus nisus (L.) Sperber. 
Milvus milvus milvus(L.) RoterMilan, Gabelweihe. (Z.) 
Milvus migrans migrans (Bodd.) Schwarzer Milan. Z. 

o Haliaetus albioilla albicilla (L.) Seeadler. 
Pernis apivorus apivorus (L.) Wespenbussard. Z. 

*** Elanus caeruleus caeruleus (Desf.) Gleitaar. 
o Circaetus gallicus (Gm.) Schlangenadler. Z. 

(*) Pandion haliaetus haliaetus (L.) Fischadler. 
*** Gypaetus barbatuB grand is Storr. Lammergeier, Bart. 

geier. 
*** Neophron percnopterus percnopterus (L.) Aasgeier. 
** Gyps fulvus fulvus (Habl.) Gansegeier. 
** Aegypius monachus (L.) Kuttengeier, Monchsgeier. 

XII. Ordnung: Gressores. 
1. Familie: Ciconiidae. 

Ciconia ciconia ciconia (L.) WeiBer Storch. Z. 
o Ciconia nigra (L.) Schwarzer Storch. Z. 

2. Familie: P Iegadidae. 
** Platalealeucorodia leucorodia. L. LOffelreiher, Loffler. 
** Plegadis falcinellus falcinellus (L.) Brauner Sichler. 

3. Familie: Ardeidae. 
Ardell. cinerea cinerea L. Fischreiher. 

** Ardell. purpurea purpurea L. Purpurreiher. 
** Egretta. alba alba (L.) Silberreiher. 
** Egretta garzetta garzetta (L.) Seidenreiher. 
** Ardeola ralloides (Scop.) Rallenreiher. 

*** Bu bulcus ibis ibis (L.) Kuhreiher. 
(o}·l<* Nycticorax nycticorax nycticorax (L.) Nachtreiher. 

Ixobrychus minutus minutus (L.) Zwergrohrdommel. Z. 
Botaurus stellaris stellaris (L.) GroBe Rohrdommel. Z. 

XIII. Ordnung: Phoenicopteri. 
*** Phoenicopterus ruber antiquorum Temm. Flamingo. 

XIV. Ordnung: Steganopodes. 
1. Familie: Phalacrocoracidae. 

* Phalacrocorax carbo carbo (L.) Nordatlantischer Kor· 
moran. 

o Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw & Nodd.) Kormoran, 
Scharbe. Z. 
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** Phalacrocorax aristotelis aristotelis (L.) Krahenscharbe. 
** Phalacrocorax pygmaeus (Pall.) Zwergscharbe. 

2. Familie: Pelecanidae. 
** Pelecanus onocrotalus onocrotalus L. Pelikan. 

3. Familie: Sulidae. 
*-** Sula bassana bas sarra (L.) BaJ3tolpel. 

XV. Ordnung: Anseres. 
* Cygnus cygnus (L.) Singschwan. 

*-** Cygnus bewickii bewickii Y'J.rr. Zwergschwan. 
Cygnus olor (Gm.) Hockerschwan. (Z.) 
Anser anser (L.) Graugans, Wildgans. (Z.) 

* Anser albifrons albifrons (Scop.) BleJ3gans. 
*-** Anser erythropus (L.) Zwerggans. 

* Anser fabalis fabalis (Lath.) Saatgans. 
** Anser neglectus Suschk. Suchkingans. 
** Anser brachyrhynchus Baili. Kurzschnabelgans. 

*** Anser caerulescens caerulescens (L.) Schneegans. 
* Branta bernicla bernicla (L.) Ringeigans. 
* Brantaleucopsis(Bechst.) Nonnengans, Wei13wangengans. 

*** Branta ruficollis (Pall.) Rothalsgans. 
Tadorna tadorna (L.) Brandgans. Z. 

*** Alopochen aegyptiaca (L.) Nilgans. 
*** Casarca ferruginea (Pall.) Rostgans. 

Anas platyrhyncha platyrbyncha L. Stockente, Marz-
ente. 

Anas crecca crecca L. Krickente. 
Anas querquedula L. Knakente. Z. 
Arras strepera. L. Scbnatterente, Mittclente. (Z) 

(*) Anas penelope L. Pfeifente. 
Ana.s a.cuta acuta L. SpieBente. (Z) 

*** Anas angustirostris Menetr. Marmelente. 
Spatula clypeata. (L.) Loffelente. Z. 

o Netta. rufina (Pall.) Kolbenente. (Z) 
Nyroca ferina ferina (L.) Tafelente. 
Nyroca nyroca nyroca (Guldenst.) Moorente. (Z) 
Nyroca fuligula (L.) Reiherente. 

* Nyroca maril!~ marila (L.) Bergente. 
Bucepbala clangula clangula (L.) Scbellente. 

*** Bncephala islandica (Gm.) Spatelente. 
* Clangula hyemalis (L.) Eisente. 
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* Oidemia fusea fusea (L.) Sammetente. 
*** Oidemia perspicillata (L.) Brillenente. 

* Oidemia nigra nigra (L.) Trauerente. 
** Histrionieus histrionieus histrionieus (L.) Kragenente. 
(*) So materia mollissima mollissima (L.) Eiderente. 

*** Somateria speetabilis (L.) Praehteiderente. 
*** Polystieta stelleri (Pall.) Seheekente. 
*** Oxyura leueoeephala (Seop.) Ruderente. 

Mergus merganser merganser L. Gansesager. 
(*) Mergus serrator L. Mittlerer Sager, Zopfsager. 
* Mergus albellus L. Zwergsiiger. 

XVI. Ordnung: Tubinares. 
** Hydrobates pelagieus (L.) Kleine Sturmsehwalbe. 
** Oeeanodroma leueorrhoa leueorrhoa (Vieill.) Gabel

schwanzige Sturmschwalbe. 
*** Oeeanites oceanicus oceanicus (Kuhl.) BuntfuBige 

Sturmschwalbe. 
** Puffinus puffinus puffinus (Brunn.) Nordischer Sturm

taucher, W a.sserscherer. 
** Puffinus gravis (O'Reilly.) GroBer Sturmtaucher. 
** Puffinus griseus (Gm.) Dunkler Sturmtaueher. 

*** Puffinus kuhlii kuhlii (Boie) KuhIs Sturmtaucher. 
** Fulmarus glacial is glacialis (L.) Eissturmvogel. 

XVII. Ordnung: Podicipedes. 
Podiceps cristatu8 cristatus (L.) HaubensteiBfuB, Hau

bentaucher. Z. 
Podiceps griseigena griseigena (Bodd.) Rothalstaucher. 

* Podieeps auritus (L.) Horntaueher, OhrensteiBfuB. 
Podiceps nigricollis nigrieollis Brehm. Schwarzhalstau

cher. (Z) 
Podiceps ruficollis ruficollis (Pall.). Zwergtaucher. 

XVIII. Ordnung: Colym bi. 
** Colymbus immer Brunn. Schwarzsehnabliger Eissee

taucher. 
*** Colymbus adamsii Gray. WeiBschnabliger Eisseetaucher. 

(*) Colymbus arcticus arctieus L. Polarseetaucher, Polar
taucher. 

** Colymbu8 arctic us vitidigularis (Dwight). Sibirischer 
Polartaucher. 

* Colymbus stellatus Pontopp. Nordseetaucher, Rotkehl
taueher. 
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XIX. Ordnung: Alcae. 
o Alca torda L. Tordalk, Eisalk. 

** AIle aIle (L.) Krabbentaucher. 
* Uria aalge aalge (Pont.) Trottellumme. 
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o Uria aalge albionis With. Helgolander und Englische 
Lumme. 

*** Uria lomvia lomvia (L.) Dickschnabellumme. 
*-** Uria grylle grylle (L.) Gryllteist. 
*-** Fratercula arctica arctica (L.) Papageitaucher, Lund. 

** Fratercula arctica grabae (Brehm). Papageitaucher. 

XX. Ordnung: Laro - Limicolae. 
1. Familie: Burhinidae. 

Burhinus oedicnemus oedicnemus (L.) Triel. Z. 

2. Familie: Glareolidae. 
*** Glareola pratincola pratincola (L.) Brachschwalbe. 
*** Oursorius cursor (Lath.) Rennvogel, Wiistenlaufer. 

3. Familie: Oharadriidae. 
Oharadrius hiaticula hiaticula L. Sandregenpfeifer, 

Halsbandregenpfeifel. Z. 
* Oharadrius hiaticula tundrae (Lowe.) Sibirischer Sand

regenpfeifer. 
Charadrius dubius curonicuB Gm. FluBregenpfeifcr. Z. 
Oharadrius alexandrinus alexandrinus L. Seeregenpfeifer. 

Z. 
*** Charadrius leschenaultii Less. 

o Charadrius morinellus L. Mornellregenpfeifer. Z. 
* Charadrius apricarius apricarius L. Nordischer Goldregen

pfeifer. 
o Charadrius apricarius oreophilus Meinertz. Goldregen

pfeifer. Z. 
* Squatarola squatarola squatarola (L.) Kiebitzregen

pfeifer. 
V anell us vanellus (L.) Kiebitz. (Z) 

(*) Arenaria interpres interpres (L.) Steinwalzer. 
* Calidris ferruginea (Brunn.) Bogenschnabliger Strand

laufer. 
* Calidris alpina alpina (L.) Alpenstrandlaufer. 

Calidris alpina schinzii (Brehm.) Kurzschnabliger Alpen
strandlau£er. Z. 

* CaJidris minuta. (Leisl.) Zwergstrandll1u£er. 
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* Calidris temminckii (Leisl.) Grauer Zwergstrandlaufer, 
Temmincksstrandlaufer. 

* Calidris canutus canutus (L.) Islandischer Strandliiufer, 
Knut. 

* Calidris maritima maritima (Briinn.) SeestrandUiufer, 
Meerstrandlaufer. 

Philomachus pugnax (L.) Kampflaufer. Z. 
* Crocethia alba (Pall.) Sanderling. 

*-** Limicola falcinellus faleinellus (Pont.) Sumpflaufer. 
* Tringa erythropus (Pall.) Dunkler Wasserlaufer, GroBer 

Rotsehenkel. 
Tringa totanus totanus (L.) Kleiner Rotschenkel. Z. 

** Tringa tot anus robusta (SchWIer) Islandiseher Rot
schenkel. 

** Tringa stagnatilis (Bechst.) Teichwasserlaufer. 
* Tringa nebularia (Gunn.) Heller Wasserlaufer, Grlin

schenkel. 
(*) Tringa ochropus L. Waldwasserlaufer, Punktierter Wasser

laufer. (Z) 
(*) Tringa glareola L. Bruchwasserlaufer. Z. 

Tringa hypoleucos L. FluBuferlaufer. Z. 
*** Terekia cinerea (Giild.) Limosenlaufer, Terekwasser

laufer. 
*-** Phalaropus fulicarius (L.) Plattschnabliger Wasser

treter. 
* Phalaropus lobatus (L.) Schmalschnabliger Wassertreter, 

Odinshenne. 
** Hi m an to pu s himantopus himantopus (L.) Stelzenlaufer. 
o Reeurvirostra avosetta avosetta L. Sabelschnabler. Z. 

Limosa limosa limosa (L.) Schwarzschwanzige Vfer
schnepfe. Z. 

* Limosalapponiea lapponiea (L.) Rostrote Vferschnepfe. 
N umenius arquata arquata (L.) GroBer Braehvogel. Z. 

* Numenius pha.eopus phaeopus (L.) RegenbrachvogeJ. 
*** Numenius tenuirostris Vieill. Diinnschnabliger Brach-

vogel. 
Scolopax rusticola rusticola L. Waldschnepfe. Z. 
Capella gal1inago gallinago (L.) Bekassine. (Z) 
Capella media (Lath.) GroBe Sumpfschnepfe. (Z) 

(*) Lymnocryptes minimus (Briinn.) Kleine Sumpf-
schnepfe, Zwergschnepfe. . 

Haematopus ostralegus ostralegus L. Austernfischer. 
Z. 
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4. Familie: Laridae. 
Chlidonias nigra nigra (L.) Trauerseeschwalbe. Z. 

*-** Chlidonias leucoptera (Temm.) WeiBflugelseeschwalbe. 
** Chlidonias leucopareia leucopRreia (Temm.) Ba.rtsee

schwalbe. 
o Gelochelidon nilotica nilotica (Gm.) Lachseeschwalbe 

Z. 
*-** Hydroprogne tschegrava tschegrava (Lep.) Raubsee

schwalbe. 
Sterna sandvicensis sandvicensis Lath. Brandsee

schwalbe. Z. 
Sterna hirundo hirundo L. FluBseeschwalbe. Z. 
Sterna paradisaea Brunn. Kustenseeschwa.lbe. Z. 

*** Sterna fuscata fuscata L. RuBbraune Seeschwalbe. 
** Sterna dougallii dougallii Mont. Paradiesseeschwalbe. 

Sterna albifrons albifrons Pall. Zwergseeschwalbe. Z. 
** Xema sabini (Sabine) Schwalbenmowe. 

*** Rhodostethia rosea (Macg.) Rosenm6we. 
* Larus marinus L. Mantelmowe. 

Larus argentatus argentatus Pontopp. Silbermowe. 
** Larus argentatus cachinnans Pall. GelbfuBige (ostJ.) 

Silbermowe. 
* Larus fuacua fuscus L. Heringsmowe. 
o Larus fuscus graellsii Brehm. Helingsmowe. Z. 

Larus canus canus L. Sturmm6we .. 
*-** Larus hyperboreus Gunn. Eismowe. 

** Larus glaucoides Meyer. Polarmowe. 
** Larus melanocephalus Temm. Schwarzkopfmowe. 
(*) Larus minutus Pall. Zwergmowe. 

La.rus ridibundus ridibundus L. Lachmowe. 
*** Pagophila eburnea (Phipps.) Elfenbeinmowe. 

* Risso. tridactyla tridactyla. (L.) Dreizehenmowe. 
** Stercorarius sku a skua (Brunn.) GroBe Raubmowe, 

Skua. 
* Stercorarius pomarinus (Temm.) Mittlere Raubmowe, 

Spatelraubmowe. 
* Stercorarius parasiticus parasiticuB (L.) Schmarotzer

raubmowe. 
* Stercorarius longicaudus Vieill. Langschwanzige oder 

kleine Raubmowe. 

XXI. Ordnung: Otides. 
Otis tarda tarda L. GroBtrappe. 

o Otis tetrax orientalis Hart. Ostliche Zwergtrappc. (Z.) 
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** Otis tetrax tetrax L. Westliche Zwergtrappe. 
*** Chlamydotis undulata macqueenii (Gray) Kragen

trappe. 

XXII. Ordnung: Grues. 
1. Familie: Gruidae. 

Grus grus grus (L.) Kranich. Z. 

XXIII. Ordnung: RaUi. 
Rallus aquaticus aql!-aticus L. Wasserralle. (Z.) 
Porzana porzana (L.) Tiipfelsumpfhuhn. Z. 

o Porzana pusilla intermedia (Herm.) Zwergsumpfhuhn. Z. 
Porzana par va (Scop.) Kleines Sumpfhuhn. Z. 
Crex crex (L.) Wa.chtelkonig, Wiesenralle. Z. 
Gallinula chloropus chloropus (L.) GriinfiiBiges Teich-

huhn. 
Fulica atra atra L. BleBhuhn, Schwarzes Wasserhuhn. 

XXIV. Ordnung: Pterocletes. 
*** Pterocles alchata caudacutus (Gm.) SpieBflughuhn. 
*** Pterocles orientalis (L.) Standflughuhn. 
** Syrrhaptes paradoxus (Pall.) Steppenhuhn. 

XXV. Ordnung: Columbae. 
1. Familie: Columbidae. 

*** Columba livia livia Gm. Felsentaube. 
Columba oenas oenas L. Hohltaube. (Z) 
Columba palumbus palumbus L. Ringeltaube, Wildtaube. 

(Z) 
Streptopelia turtur turtur (L.) Turteltaube. Z. 

XXVI. Ordnung: Galli. 
1. Familie: Ph asianidae. 

** Lagopuslagopuslagopus(L.) Moorschneehuhn. 
Lagopus scoticus (Lath.) Schottisches Moorschneehuhn, 

Grouse (z. T. eingebiirgert!). 
o Lagopus mutus helveticus (Thienem.) Alpenschneehuhn. 

Lyrurus tetrix tetrix (L.) Birkhuhn. 
Tetrao urogallus urogallus L. Auerhuhn. 

o Tetrastes bonasiagrassmanni (Zed!.) Baltisches Hasel
huhn. 
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o Tetrastes bonasia rupestris (Brehm.) Mitteleuropaisehes 
Haselhuhn. 

o Aleetoris graeea saxatilis (Meyer). Steinhuhn. 
*** Aleetoris rufa rufa (L.) Rothuhn. 

Perdix perdix perdix (L.) Rebhuhn. 
o Perdix perdix sphagnetorum (Altum). Westliehes Reb

huhn. 
Perdix perdix lueida (Altum). Ostliehes Rebhuhn. 

*** Perdix barbata barbata Verr. & Des Murs. Bartrebhuhn. 
Coturnix eoturnix eoturnix (L.) Wachtel. Z. 
Phasianus eolehieus eolehieus L. Fasan, Kupferfasan. 
Phasianus eolehieus torquatus Gm. Ringfasan. 
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Alpbabetiscbes Verzeicbnis der Vogelnamen. 

In diesem Verzeichnis sind zUerst jeweils die Stellen angegeben, 
wo ma.n AusfiihrIicheres iiber den betreffenden Vogel na.chlesen 
kann. AIle Einzelauffiihrungen in den verschiedenen Gruppen 
sind nicht beriicksichtigt. -- Rei zusammengesetzten Namen 
schlage man das Hauptwort auf! 

Aaskrahe, graue s. Nebelkrahe 
-- schwarze s. Rabenkrahe 
Abendfalk s. Rotful3falk 
Acanthis s. Carduelis 
Accentor s. Prunella 
Accipiter gentilis 243 
- nisus 243 
-- palumbarius s. A. gentilis 
Ackergans 138 
Acrocephalus arundinaceus 129 
- aquaticus s. A. paludicola 
-- paludicola 1..30 
-- palustris 129 . 
-- schoenobaenus 130 
-- scirpaceus 129 
- streperus s. scirpaceus 
Actitis s. Tringa hypoleucos 
Aegithalos caudatus 18 
Aegolius funereus (tengmalmi) 

43 
Aegypius monachus 237 
Alauda arvensis 98 
Aiello torda 207 
Alcedo ispida 223, 220 
Alectoris graeca 228 
Alle alle 219 
Alpenamsel s. Alpenringamsel 
Alpenbraunelle 229 
Alpendohle 227 
Alpenfliihvogel s. Alpenbrau-

nelle 

Alpenkrahe 228 
Alpenleinzeisig 230 
Alpenlerche s. Ohrenlerche 
Alpenmauerlaufer 230 
Alpenmeise 226 
Alpenringamsel 226 
Alpensegler 230 
Alpenstrandlaufer 179 
Alpentannenhaher 226 
Ammern 95 
Amsel 29 
Anas acuta 158, 161 
-- boschas s. A. platyrhyncha 

158, 160 
-- crecca 157, 160 
-- penelope 157, 161 
-- platyrhyncha 158, 160 
-- querquedula 158, 160 
-- strepera 158, 160 
Anser albifrons 138 
- arvensis 138 
-- anser 138 
-- brachYl'hynchus 138 
-- erythropus 138 
- fabalis 138 
-- finnmarchus s. A. erythro-

pus 
-- neglectus 138 
-- segetum s. fabalis 
Anthoscopus s. Remiz 
Anthus campestris 127 
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Anthus cervinus s. rufogularis 
- litt-oralis 127 
- petrosus 126 
- pratensis 126 
- richardi 127, 208 
- rufogularis 127 
- spinoletta 126, 229 
- trivialis 127 
Apus 8. Micropus 
Aquila chrysaetus 238 
- clanga 239 
- pomarina 239 
Arde acinerea 47,166 
- purpurea 166 
Ardeola ralloides 166 
Arenaria interpres 184, 200 
Asio accipitrinus s. A. flammeus 
- flammeu8 132 
- otus 42 
Astur s. Accipiter 
Athene noctua 43 
Auerhuhn 45, 46 
Augenstreifgoldhahnchen 16 
Austernfischer 183, 200 
Avosette s. Sabelschnabler 

Bachamsel s. Wasseramsel 
Bachstelze, weille 124, 219 
- gelbe s. Schafstelze 
- graue s. Bergstelze 
Bartmeise 128 
Bartseeschwalbe 212 
BaBtolpel 207, 219 
Bastardnachtigall s. Galb-

spotter 
Baumfalk 244 
Baumlaufer 15 
- langkralliger s. Waldbaum

laufer 
- kurzkralligcr s. Hausbaum-

laufer 
Baumpieper 127, 66, 85 
Bekassine 139, 135 
Bergente 155, 162 
Bergfink 9, ll6 

Berghanfling 12, 194 
Berglaubsanger 224 
Bergstelze 125, 219 
Bergpieper s. Wasserpieper 
Bernikelgans s. Ringelgans 
Beutelmeise 128 
Bienenfresser 234 
Bindenkreuzschnabel 13 
Binsenrohrsanger 130,148 
Birk;enzeisig II 
Birkhuhn 45, 46 
BlcBgans 138, 203 
- kleine s. Zwergg~ns 
BleBhuhn 163, 149, 154, 160 
Blaukehlchen 132 
Blaumeise 17 
Blaurake 37 
Bluthiinfling 12 
Bombycilla garrulus 21 
Botaurus stcllaris 165 
Brachpieper 127 
Brachschwalbe 183 
Brachvogel, diinnschnabliger 

177 
-, groBer 178, 136 
Brandente s. Brandgans 
Brandgans 203, 159, 162 
Brandseeschwalbe 209 
Branta bernicla 215 
- leucopsis 215 
Braunelle s. Heckenbraunelle 
Braunkehlchen 100, 118 
Bruchwasserlaufer 173, 136 
BruchweiBkehlchen s. Schilf-

rohrsanger 
Bubo bubo 41 
Bucephala clangula 155, 161 
Budytes s. Motacilla flava 
Buchfink 9, 116 
Buntspecht, groBer 38 
- mittlerer 38 
- kleiner 38 
Biirgermeistermowe s. Eis

mowe 
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Burhinus oedicnemus 102 
Bussard s. Mausebu8sard 
Buteo buteo 238 
- Iagopus 238 
- zimmermannae 238 

Calamodus s. Acrocephalus 
Calandrella brachydactyla 99 
CaICluius lapponicus 97 
Calidris alpina 179 
- arenaria s. Crocethia alba 
- canutus 180 
- ferruginea 179 
- min uta 180 
- temminckii 181 
- testacea s. C. ferruginea 
Capella gallinago 139 
- media 140 
Caprimulgus europaeus 35 
Carduelis cannabin a 12 
- carduelis 10 
- citrinella 225 
- fIammea II, 230 
- fIavirostris 12 
- linaria s. C. flammea 
- spinus 11 
Carpodacus s. Erythrina 
Cerchneis s. Falco 
Certhia brachydactyla 15 
- familiaris 15 
- macrodactyla 15 
Charadrius alexandrinus 185, 

198 
- apricarius 184 
- dubius 185 
- hiaticula 185, 198 
- morinellus 229 
Chaulelasmus s. Anas strepera 
Chelidon s. Hirundo 
ChIidonias leucopareia 212 
- leucoptera 212 
- nigra 167, 211, 212 
Chloris chloris 8 
Ciconia alba s. C. ciconia 
- ciconia 47 

Frieling, Exkursionsbuch, 2. Auf I. 

Ciconia. nigra 47 
Cinclus aquaticus 222 
Circaetus gal1icus 240 
Circus aeruginosus 242 
- cyaneus 241 
- macrourus 241 
- pygargus 241, 242 
Clangula hyemalis 156, 163 
Coccothraustes coccothraustes 

9 
Coloeus monedula 5 
Columba oenas 44 
- palumbus 44 
Colymbus (vgl. auch Podiceps) 
- arcticus 152 
- immer 2]5 
- scptentrionalis s. C. stel-

latus 
- stellatus 152 
Coracias garrulus 37 
Corvus corax 4 
- cornix 5 
- corone 5 
- frugilegus 5 
Coturnix coturnix 101 
Crex crex 103 
Crocethia alba 181. 200 
Cuculus canorue 37 
Cygnus bewickii 165 
- cygnus 165 
- olor 164 

Dafila acuta s. Anaa acuta 
Delichon urbica 36 
Dickschnabellumme 218 
Distelfink s. Stieglitz 
Dohle 5 
Dompfaff 13 
Doppelschnepfe 140, 135 
Dorngrasmucke 28, 85 
Dreizehenmowe 197, 196 
Dreizehemrpecht 39, 227 
Drossel, Blasse 31 
- Bunte 31 
- Sibirische 31 

18 
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Drosseln 29 
Drosselrohrsanger 129, 148 
Dryobates leucotus 39, 227 
Dryobates maior 38 
- medius 38 
- minor 38 
Dryocopus martius 39 

Edelfasan s. Kupferfasan 
Edelfink s. Buchfink 
Edelreiher s. Silberreiher 
Egretta alba ] 66 
- garzetta 166 
Eichelhaher 6 
Eiderente 156, 161 
Eisalk s. Tordalk 
EiRente 156, 163 
Eismowe 197 
Eisseetaucher 215 
Eissturmvogel 217 
Eisvogel 223, 220 
Elster 5 
Elsterspecht 39, 227 
·Emheriza calandra 96 
- cia 233 
- cirlus 97, 233 
- citrinella 96 
- hortulana 96 
- melanoeephala 234 
- schoeniclus 124 
Enten 153 
Erdschwalbe s. Uferschwalbe 
Erospechte 39 
Eremophila alpestris 99 .. 
Erithacus cyanecula s. LusClrua 

sveciea 
- luseinia s. Luseinia me-

garhynehus 
- philomelos s. L. luscinia 
- phoenicurus s. Phoenicurus 
- rubeeula 31 
- titys s. Phoen. oohrurus 
Erlenzeisig II 
Erolia B. Calidris 

Erythrina erythrina II 
Eulen 40, 81, 247 

Falco aesalon 245 
- cherru~ 245 
- eolumbarius 245 
- peregrinus 245 
- regulus B. eolumbarius 
- rusticolus 245 
- subbuteo 244 
- tinnunculus 244 
- vespertinus 244 
Falken 243 
Falkenbussard 238 
Falkenraubmowe s. Raub-

mowe, kleine 
Fasan 45 
Feldlerche 98, 116 
Feldschwirl s. Schwirl 
Feldsperling 8 
Felsenpieper 127, 193 
Felsenschwalbe 230 
Fichtenkreuzschnabel 13 
Finkenvogel 7, 115 
Fischadler 240 
Fischreiher 47 
Fitislaubsanger 24, 25 
Fliegenschnapper, gefleckter 

(grauer) 22, 62 
FluBadler s. Fischadler 
FluBregenpfeifer 185, 220 
FluBrohrsanger s. Schlag-

sehwirl 
FluBseeschwalbe 209, 210 
FluBuferlaufer 173, 204, 220 
Fratereula arctica 218 
Fringilla coelebs 9 
- montifringi\la 9 
Fuchsente s. Brandgans 
Fuliea atra 163 
Fulmarus glacialis 217 

Gabelweihe s. Rotmilan 
Galerida eristata 98 
Gallinago s. Capella 
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Gallinula chloropus 149 
Gambettwasserlaufer s. Rot-

schenkel 
Ganse 138 
Gansegeier 237 
Giinsesager 156, 162 
Garrulus glandarius 6 
Gartenammer s. Ortolan 
Gartenbaumlaufer s. Haus-

baumlaufer 
Gartenfliegenfanger s. Fliegen

schnapper, grauer. 
Gartengrasmiicke 27 
Gartenlaubsanger (-vogel), s. 

Gelbspotter 
Gartenrotschwanz 32,61, 90 
Gartenspotter s. Gelbspotter 
Gebirgsbachstelze s. Bergstelze 
Geier 231 
Gelbspotter 23, 24, 26 
Gelbstelze s. Schafstelze 
Gelochelidon nilotica 210 
Gerfalk 245 
Gerstenammer s. Grauammer 
Getreide(rohr)sanger s. Sumpf-

rohrsanger 
Gimpel s. Dompfaff 
Girlitz 10 
Glaucidium passerinum 41 
Glutt s. Wasserlaufer, heller 
Goldammer 96 
Goldhahnchen 16 
Goldhahnchenlaubsanger 26 
Goldregenpfeifer 184, 136 
Grasmiicken 27 
Grauammer 96, 116 
Graugans 138, 164 
Graumeisen s. Sumpfmeisen 
Grauschliipfer s. Grasmiicken 
Grauspecht 40 
Grauwiirger s. Schwarz stirn

wiirger 
GroBtrappe 102 
Griinfink 8, 115 

Griinling s. Griinfink 
Griinschenkel 175 
Griinspecht 40 
Grus grus 47 
Gryllteist 218 
Gypaetus barbatus 237 
Gyps fulvus 237 

Haarschnepfe s. Zwergschnepfe 
Habicht 243 
Habichtskauz 42 
Haematopus ostralegus 183, 

200 
Haher 6 
Hakengimpel 14 
Haliaetus albicilla 238 
Halsbandfliegenschnapper 22 
Halsbandregenpfeifer 185, 198 
Halsbandsiiger s. Mittelsager 
Hanflinge 10, 12, 116 
Haselhuhn 45 
Haubenlerche 98 
Haubenmeise 18 
Haubentaucher 150 
Hausbaumlaufer 15 
Hausrotschwanz 32, 50, 61 
Hausschwalbe s. Mehlschwalbe 
Haussperling 8 
Heckenbraunelle 34 
Heerschnepfe s. Zwergsohnepfe 
Heidelerche 98, 116 
Heringsmowe 198, 199, 197 
Heuschreckensanger 131 
Hieraetus pennatus 240 
Himantopus 186 
Hippolais icterina 25 
Hirundo rustica 36 
- urbica s. Delichon 
Histrionicus histrionic us 159, 

162 
Hockerschwan 164 
Hohltaube 44 
Horntaucher 151 
Hiihnerhabioht 243 
Hydrobates pelagicus 218 

18* 
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Hydrochelidon s. Chlidonias 
Hydroprogne tschegrava 211 

Ibis 185 
Ixobrychus minutus 165 

Jagdfalk 245 
Jagdfasan s. Kupferfasan 
J ynx torquilla 40 

Kampfhahn s. Kampfliiufer 
Kampfliiufer 174 
Kanutstrandlaufer s. Knut 
Kappenammer 234 
Karmingimpel 11 
KernbeiBer 9 
Keilhakens. Brachvogel, groBer 
Kiebitz 184 
Kiebitzregenpfeifer 185 
Kiefernkreuzschnabel 13 
Kirschkernbeiller 9 
Klappergrasmticke s. Zaun-

grasmticke 
Kleiber 16 
Kleinspecht s. Zwergspecht 
1(nakente 158, 160 
Knut 180 
Kohlmeise 17 
Kolbenente 158, 161 
Kolkrabe 4 
Konigsweihe s. Rotmilan 
Kormoran 46, 164, 207 
Kornweihe 241 
Krabbentaucher 219 
Kragenente 159, 162 
Krahen 5 
Krahenscharbe 207 
Krammetsvogel s. Wacholder-

drossel 
Kranich 47 
Kreuzschnabel 13 
Krickente 157, 160 
Kronschnepfe s. Brachvogel, 

groBer 
Kuckuck 37. 236 
Kuhreiher s. Rallenreiher 

Kuhstelze s. Schafstelze 
Kupferfasan 46 
Kurzschnabelgans 138, 202 
Kurzzehlerche 99 . 
Kiistenseeschwalbe 209, 210 
Kuttengeier 237 

Lachmowe 195, 167, 196, 221 
Lachseeschwalbe 210 
Lagopus mutus 228 
Liimmergeier 237 
Lanius collurio 21 
- excubitor 20 
- minor 20 
- senator 21 
Lappentaucher 150 
Larus argentatus 194 
- canus 194, 195 
- fuscus 198, 199 
- hyperboreus 197 
- glaucoides 197 
- marinus 198, 199 
- melanocephalus 197 
- minutus 195, 196 
- ridibundus 195, 167 
Laubsanger 24 
- gelbbrauiger 26 
- griiner 26 
Laubvogel s. Laubsanger 
Leinzeisig s. Birkenzeisig 
Lerchen 96 
Lerchenfalk s. Baumfalk 
Lerchenspornammer s. Sporn. 

ammer 
Lestris s. Stercorarius 
Lietze s. BleBhuhn 
Limicola falcinellus 182 
Limicolen 169, 171 
Limnocryptes minimus 140 
Limosa lapponica 178 
-Iimosa 178 
Limose s. Uferschnepfe 
Limosen 176 
Locustella fluviatilis 131 
- lanceolata 131 
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Locustella luscinioides 131, 149 
- naevia 131 
Loffelente 159, 160 
Loffelreiher s. Loffler 
Loffler 166 
Loxia bifasciata 13 
Loxia curvirostra 13 
- leucoptera 13 
- pytyopsittacus 13 
Lullula arborea 98 
Lumme s. Trottellumme 
Lund s. Papageitaucher 
LUBcinia luscinia 33 
- megarhynchoB 33 
- svecica 133 
Lymnocryptes minimus 140 
Lyrurus tetru 45 

Machetes s. Philomachus 
Mandelkrahe s. Blaurake 
Mantelmowe 198, 199 
Mareca 8. Anas penelope 
Marzente s. Stockente 
Mattkopfmeise s. Weiden-

meise 
Mauerlaufer 230, 231 
Mauerschwalbe s. Mauersegler 
Mauersegler 35, 230 
Mausebussard 238 
Meerschwalbe s. Seeschwalbe 
Meerstrandlaufer 180, 204 
Megalornis s. Grus 
Mehlschwalbe 36, 200 
Meisen 17, 57 
Mergus albellus 156, 161 
- merganser 156, 162 
- serrator 156, 162 
Merlinfalk 245 
Merops apiaster 234 
l\'Iicropus apus 35 
- melba 230 
Milan, roter 243 
- schwarzer (brauner) 242 
Milvus korschun s. M. migrans 
- migrans 242 

Milvus milvus (regalis) 243 
Misteldrossel 30 
Mittelente 158, 160 
Mittelsager 156, 162 
Mittelspecht 38 
Monchsgeier s. Kuttengeier 
Monchsgrasmiicke 27 
Monticola saxatilis 228 
Montifringilla nivalis 229 
Moorente 157, 162 
Mooreule s. Sumpfohreule 
Moorlerche s. Wiesenpieper 
Mornellregenpfeifer 229 
Motacilla alba 124 
- boarula s. M. cinerea 
- cinerea 125 
- flava 125, 206 
- lugubris 8. M. yarrellii 
- yarrellii 124 
Mowen 187, 194 
Miillerchen s. Zaungrasmiicke 
Muscicapa albicollis 22 
- atricapilla s. M. hypoleuca 
- coUaris s. M. albicollis 
- grisola s. M. striata 
- hypoleuca 22 
- parva 23 
- striata 22 

Nachtigall 33, 62 
Nachtigallrohrsanger (-schwirl) 

131, 148 
Nachtreiher 166 
Nachtschwalbe 35 
Nebelkrahe 5 
Netta rufina 158, 161 
Nettion s. Anas crecca 
Neuntoter 21 
Nonnengans 215, 203 
N onnenmeise 19 
Nordseetaucher 152 
Nucifraga caryocatactes 6, 226 
Numenius arquata 178, 136 
- phaeopus 178 
- tenuirestris 177 
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NWlhaher s. Tannenhaher 
Nyctea scandiaca 101 
Nycticorax nycticorax 166 
Nyroca ferina 157, 160 
- fuligula 155, 162 
- marila 155, 162 
- nyroca 157, 162 

Oceanites oceanicus 218 
Oceanodroma. leucorrhoa. 213 
Oedicnemus s. Burhinus 
Oenanthe oenanthe 99 
Ohrenlerche 99, 1I6 
Ohrentaucher s. Horntaucher 
Oidemia fusca 155, 162 
- nigra 155, 160 
Oriolus oriolus 7 
Ortolan 96 
Otis tarda 102 
- tetrax 102 
Otus scops 41 

Pandion haliaetus 240 
Pan,urus biarmicus 128 
Papageitaucher 218 
Paradiesseeschwal be 211 
Parus ater 18 
- atricapillus 19 
- caeruleus 17 
- cristatus 18 
- maior 17 
- montanus 226 
- palustris 19 
- salicarius 19 
Passer domesticus 8 
- montanus 8 
Pastor roseus 7 
Pavoncella s. PhiIomachus 
Perdix perdix 101 
Pernis apivorus 239 
Petersvogel s. Sturmschwalbe, 

kleine 
Petronia petronia 231 
Pfeifente 157, 161 

Pfuhlschnepfe s. Uferschnepfe, 
rostrote 

Phalacrocorax carbo 46, 164 
- aristotelis 207 
- graculus s. Ph. aristotelis 
- pygmaeus 164 
Phalaropus fulicarius 183 
- lobatus 177 
Phasianus colchicus 45 
- torquatus 45 
Philomachus pugnax 174 
Phoenicurus ochrurus 32 
- phoenicurus 32 
Phylloscopus bonelli 224 
- collybita 24,25 
- inornatus 26 
- humei praemium s. Ph. 

inornatus 
- nitidus viridanus 26 
- proregulus 26 
- rufus s. Ph. collybita 
- sibilatrix 24, 25 
- tristis 25 
- trochilus 24, 25 
- viridanus 26 
Pica pica 5 
Picoides tridactylus 39, 227 
Picus viridis 40 
- canus 40 
Pieper 128, 104 
-, rotkehliger s. Rotkehl. 

pieper 
Pinicola enucleator 14 
Pirol 7 
Platalea leucorodia 166 
Plattm6nch s. M6nchsgras-

miicke 
Plectrophenax nivalis 97 
Plegadis falcinellus 187 
Plotus aIle s. AIle aIle 
Podiceps auritus 151 
- cristatus lEO 
- fluviatiIis s. P. ruficollis 
- griseigena lW 
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Podiceps nigricans s. P. rufi-
collis 

- nigricoIIis 150 
- rubricollis s. P. griseigena 
- ruficollis 151 
Polarmowe 197 
Polarseeschwalbe s. Kiisten-

seeschwalbe 
Polarseetaucher 152 
Porzana intermedia 141 
- parva 141 
- porzana 141 
- pusilla 141 
Prachtadler 239 
Pratincola s. Saxicola 
Prunella collaris 229 
- modularis 34 
Puffinus griseus 217 
- puffinus 217 
Purpurreiher 166 
Pyrrhocorax graculus 227 
- pyrrhocorax 228 
Pyrrhula pyrrhula 13 

Rabe s. Kolkrabe 
Raben 4 
Rabenkrahe 5 
Rackelhuhn 45 
RaUen 103, 140, 149, 163 
Rallenreiher 166 
Rallus aquaticus 140 
Raubmowe, breitschwanzige s. 

mittlere R. 
- groBe 213 
- kleine 214 
- langschwanzige s. kleine 
- mittlere 214 
Raubseeschwalbe 211, 198 
Raubvogel 235 
Raubwiirger 20 
Rauchschwalbe 36 
RauhfuBbussard 238 
RauhfuBkauz 43, 70 
Rebhuhn 46, 101 
Recurvirostra avosetta 200 

Regenbrachvogel 178 
Regenpfeifer 183, 202 
Regulus ignicapillus 16 
- regulus 16 
Reiher 165 
Reiherente 162 
Remiz pendulinus 128 
Ringamsel (-drossel) 29,226 
Ringelgans 215, 203 
Ringellumme 206 
Ringeltaube 44 
Ringfasan 45 
Riparia riparia 36 
- rupestris 230 
Rissa tridactyla 197. 199 
Rohrammer 124, 148 
Rohrdommel, groBe 165 
Rohrdrossel s. Drosselrohr-

sanger 
Rohrhuhn s. Teichhuhn 
Rohrsanger 130, 141, 148 
Rohrschwirl s. Nachtigall-

schwirl 
Rohrweihe 242 
Rosenstar 7 
Rostfliigeldrossel 31 
Rotdrossel 30 
RotfuBfalk 244 
Rothalsdrossel 31 
Rothalstaucher lW 
Rotkehlchen 31,62,89 
Rotkehlpieper 126 
~otkopfwiirger 21 
Rotmilan 243 
Rotriickenwiirger 21 
Rotschenkel 175, 204 
- groBer 175 
Rotspecht 38 
Rotschwanzdrossel 31 
Rotschwanze 31,32 
Rottgans s. Ringelgans 
Ruticilla s. Phoenicurus 

Saatgans 138,164,202 
Saatkriihe 5 
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sabelschnabler 200, 186 
sager 156,161,162 
Samtente 155, 162 
Sanderling 181, 200 
Sandregenpfeifer 185, 198 
Saxicola oenanthe s. Oenanthe 
- rubetra 100 
- torquata rubicola 100 
Schafstelze 125, 104 
- nordische 125, 104 
- gdinkopfige 128, 206 
Scharbe s. Kormoran 
Schelladler 239 
Schellente 155, 161 
Schildamsel s. Ringdrossel 
Schilfrohrsanger 130, 143, 148 
SchlagschvriXl 131 
Schlangenadler 240 
Schleiereule 43, 49 
Schmarotzerrallbmowe 214 
Schmatzer 99 
Schnarrdrossel s. Miste1drossel 
Schnatterente s. Mittelente 
Schneeammer 97,116 
Schneeeule 101 
Schneefink 229 
Schneehuhn 228 
Schreiadler 239 
- groBer s. Schelladler 
Schwalben 35 
Schwalbensturmvogel 213 
Schwane 164 
Schwanzmeise 18 
Schwarzdrossel s. Amsel 
Schwarzhalstaucher 150 
Schwarzkehlchen 100, 118 
Schwarzkehldrossel 31 
Schwarzkopfmowe 197 
Schwarz milan 242 
Schwarzplattchen s. Monchs-

grasmucke 
Schwarz specht 39 
Schwarzstirnwurger 20 
SchwirI 131 

SchvriXle 131 
Scolopax rusticola 46 
Seeadler 238 
Seeregenpfeifer 185, 198 
Seeschwalben 187,209 
Seeschwalbe, kaspische s. 

Raubseeschwalbe 
-, kentische s. Brandsee

schwalbe 
Seestrandlaufer s. Meerstrsnd· 

laufer 
Seetaucher 152,215 
Seggensanger s. Binsenrohr-

sanger 
Segler s. Mauersegler 
Seidenreiher 166 
Seidenschwanz 21 
Serinus can aria 10 
Sichler 187 
Silbermowe 194,199 
Silberreiher 166 
Singdrossel 30 
Singschwan 165 
Sitta europaea (caesia) 16 
Skua s. Raubmowe, groBe 
Somateria mollissima 156, 161 
Sommergoldhahnchen 16 
Spatelraubmowe s. Raubmowe, 

rnittlere 
Spatula clypeata 159, 160 
Spatzen s. Sperlinge 
Spechte 36 
Spechtmeise s. Kleiber 
Sperber 243, 49 
Sperbereule 41 
Sperbergrasmucke 27 
Sperlinge 8,115 
SperIingskauz 41 
SpieBente 158, 161 
Spornammer 97, 116 
Spornpieper 127,208 
Sprosser 33 
Squatarola squatarola 185 
Star 6,149 
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Steinadler 238, 227 
Steinhuhn 228 
Steinkauz 43 
Steinkrahe s. Alpenkrahe 
Steinrotel 228, 231 
Steinschmatzer 99 
Steinsperling 231 
Steinwalzer 184, 200, 204 
Steill£iiBe s. La ppentaucher 
Stclzen 124 
Stelzenlaufer 186 
Stelzvogel 169,171 
Steppenhuhn 101, 200 
Steppenweihe 241 
Stercorarius longicaudus 214 
- parasiticus 214 
Stercorarius pomarinus 214 
- skua 213 
Sterna albifrons 211 
- cantiaca s. S. sandvicensis 
- dougaUii 211 
- hirundo 210 
- paradisaea 210 
- sandvicensis 209 
Stieglitz 10, 116 
Stockente 158, 160 
Storch, schwarzer 47 
- weiller 47 
StoBer = ~ngenaue Bezeich-

nung eines Raubvogels 
Strandlaufer 179-182 
- islandischer 180 
- bogenschnabliger 179 
- kleiner s. Zwergstrand-

IlLufer 
Strandpieper 126 
Strepsilas s. Arenaria 
Streptopelia turtur 4.4 
Striemenschwirl 131 
Strix alueo 42 
- flammea s. Tyto alba 
- uralensis 42 
Stummelmowe s. Dreizehen

mowe 

Sturmmowe 194, 195 
Sturmschwalbe, buntfiiBige 218 
- gabelschwanzige 217 
- kleine 218 
Sturmtaucher, dunkler 217 
-, nordischer 217 
Sturmvogel 217 
Sturnus vulgaris 6 
Sula bassana 207 
Sumpfhuhn, kleincs 141 
Sumpflaufer 182 
Sumpfmeisen 18 
Sumpfohreule 132 
Sumpfrohrsanger 129, 114, 143 
Sumpfschnepfe, gemeine s. Be-

kassine 
- groBe s. Doppelschnepfe 
Sumpfschnepfe,kleine s. Zwerg

schnepfe 
Sumpfschnepfen 139 
Sumpfwasserlaufer s. Bruch-

wasserlaufer 
Surnia ulula 41 
Suschkingans 138 
Sylvia atricapilla 27 
- borin 27 
- communis 28 
- curruca 28 
- nisoria 28 
- simplex s. S. borin 
Syrnium s. Strix 
Syrrhaptes paradoxus 101 

Tadorna tadorna 203 
Tafelente 157, 160 
Tannenhaher 6 
Tannenmeise 18 
Tauben 44 
Taucher 149 
Teichhuhn 149, 140, 163 
Teichrohrsanger 129, 148 
Teichwasserlaufer 174 
Temmincksstrandlaufer 181 
Terekia cinerea 1 '72 
Terekwasserlaufer 172 
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Tetrao urogallus 45 
Tetrastes bonasia 45 
Tetrix s. Lyrurus 
Tichodroma muraria 230 
Tolpel B. BaBtolpel 
Tordalk 207, 218 
Totanus s. Tringa. 
Trappe 102 
Trauerbachstelze 124 
Trauerente 155, 160 
Trauerfliegenschnapper 22, 62 
l'rauerseeschwalbe 167, 211. 
Triel 102 [212, 221 
Tringa 1 erythropus 175 
- fusca s. T. erythropus 
- glareola 173 
- hypoleucos 173 
- littorea s. T. nebularia 
- nebularia 175 
- ochropus 47,173 
- stagnatilis 174 
- totanus 175 
l'roglodytes troglodytes 34 
Trottellumme 206, 216, 218 
Tupfelsumpfhuhn 141, 149 
Turdus iliacus s. T. musicus 
- merula 29 
- musicus S 30 
- philomelos 30 
- pilaris 30 
- torquatus 29, 226 
- viscivorus 30 
Turmfalk 244, 49 
Turmschwalbe s. Mauersegler 
Turteltaube 44 
Turtur s. Streptopelia 
'l'yto alba 43 

Uferlaufer s. FluBuferlaufer 
Uferrohrsanger s. Schilfrohr

sanger 
Uferschnepfe, rostrote 201 

I 
Uferschnepfe schwarzschwan-

. zige 178 
I Uferschwalbe 36, 200, 219 
I Uhu 41 

Upupa epops 37 
Draleule 42 
Uria aalgc 206, 216 
- grylle 2]8 
- lomvia 218 
- troille s. U. aalge 
Drinator s. Colymbus 

Vanellus vanellus 184 

Wacholderdrossel 30 
Wachtel 101 
Wachtelkonig 103 
Waldbaumlaufer 15 
Waldkauz 42 
Waldlaubsanger 24, 25, 85 
Waldohreule 42 
Waldrotschwanz s. Gartenrot-

schwanz 
Waldschnepfe 46 
Waldschwirrvogel s. Waldlaub-

sanger 
Waldstorch 47 
Waldwasserlaufer 47, 135, 173 
Wanderfalk 245, 49 
Wasseramsel 222 
Wasserhubn s. BleBhuhn 
WasserIaufer 172 
- dunkier 175 
- heller 175 
- punktierter s. Waldwasser-

laufer 
Wasserpieper 126, 219 
Wasserralle 140, 150 
Wasserscherer s. Sturm-

taucher 
Wasserschmatzer s. Wasser

amsel 

1 'l:nnga hieBen frUber die Strandlaufer (Calidris). 
I musicus hieB fruher die Singdrossel, T. philomelos. 
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Wasserstar s. Wasseramsel 
Wassertreter, plattschnabliger 

183, 204 
- schmaischnabliger 177 
Weidenlaubsanger 24, 25 
Weidenmeise 19 
Weihen 240 
Weindrossel 30 
WeiBaugenente s. Moorente 
WeiBbartseeschwalbe 212 
W £,iBflugelseeschwalbe 212 
WeiBkehlche.n s. Dorn- und 

Zaungrasmiicke 
WeiBriickenspecht s. Elster

specht 
WeiBstorch 45 
WeiBwangengans s. Nonnen-

gans 
Wendehals 40 
Wespenbussard 239 
Wiedehopf 37 
Wiesenknarrer s. Wachtelkonig 
Wiesenpieper 126 
Wiesenralle s. Wachtelkonig 
Wiesenschmatzer, braunkeh-

liger 100 
- schwarzkehIiger 100 
Wiesenstelze s. Schafstelze 
Wiesenweihe 241,242 
Wildente s. Stockente 
Wildgans s. Grau- u. Saatgans 
Wildtauben 44 
Wurger 20 
- grauer s. Schwarz stirn

wurger 
- groBer s. Raubwurger 
- kIeiner s. Schwarz stirn-

wiirger 
- rotrftckiger 21 

Wiirger schwarzstirniger B. 

Schwarzstirnwftrger 
Wurgfalk 245 

Zappe B. BleBhuhn 
Zaunammer 97, 233 
Zaungrasmucke 28 
Zaunkonig 34 
Zeisige 10 
Ziegenmelker 35 
Ziemer s. Wacholderdrossel 
Zilpzalp 24, 25 
Zippe B. Singdrossel 
Zippammer 233 
Zitronfink 225 
Zitronenzeisig 225 
Zopfsager s. Mittelsager 
Zwergfalk s. Merlin 
Zwergfliegenschnapper 23 
Zwergadler 240 
Zwerggans 139, 203 
Zwergmowe 195, 196, 167 
Zwergohreule 41 
Zwergreiher s. Zwergrohr-

dommel 
Zwergrohrdommel 165 
Zwergsager 156, 161 
Zwergscharbe 164 
Zwergschnepfe 140, 135 
Zwergschwan 165 
Zwergseeschwalbe 211, 221 
Zwergspecht 38 
ZwergsteiBfuB s. Zwergtaucher 
Zwergstrandlaufer 180 
- grauer 181 
Zwergsumpfhuhn 141 
Zwergtaucher 151, 222 
Zwergtrappe 102 
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