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Vorwort. 
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
fiihrlich orientiert, eine Bestimmung nach feldornitho
logisehen Kennzeiehen durchfiihrt, ist heute dringend not
wendig. 

Die Bestimmung erfolgt nach Kennzeichen, die fiir 
den Freilandbeobachter genau so entscheidend sind, wie 
die Balgkennzeichen (z. B. Fliigellange, 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 sogar mit 
Sicherheit der Vogel der Art oder gar der Rasse nach 
bestimmt werden. 

Das eigentliche Wesen vorliegenden Biichleins macht 
die Heranziehung der (jkologie 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 auJ3er
ordentlich die lJbersicht und laJ3t ein Bestimmen inner
halb einer V ogelgemeinschaft in einem bestimmten Bio
top wohl meistenteils erfolgreich werden. Zugleich aber 
stellt das Buch auch eine Materialsammlung dar zur Frage 
der okologischen Valenz der Vogel, und die Verteilung 
der Vogel auf den Lebensraum laJ3t sich hier ohne wei teres 
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ablesen. Auf soziologische Besonderheiten, wie Misch
geselligkeit, ist besonderer Wert gelegt, weil auch hier
durch die Bestimmung oft erleichtert wird. Als besonders 
wiinschenswert wird man wohl die zahlreichen Gegen
iiberstellungen ahnlicher Arten und Kleider begriil3en, 
weil derartige Dbersichten 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 gro13 erscheinenden Wirrwarr. Selbstver
standlich ist es bei einzelnen Gruppen (besonders bei den 
Waldvogeln) schwerer, okologisch abzugrenzen, als bei 
Wasservogeln; trotzdem ist nach Moglichkeit jede Art 
beriicksichtigt, die sich irgendwie im betreffenden Gebiet 
zeigen konnte. 

Mancher wird die angegebenen Kennzeichen oft fiir 
recht unvollstandig halten, aber gerade in der Beschran
kung auf die im Rahmen der ahnlichen Arten allein aus
schlaggebenden und leicht sichtbaren Kennzeichen liegt 
m. E. der Hauptwert einer feldornithologischen Dar
stellung. 

Schliel3lich moge aber der geneigte Leser Milde walten 
lassen, wenn er mit diesem oder jenem nicht einverstan
den sein sollte; handelt es sich doch im vorliegenden Buch 
um eine ziemlich neuartige Methodik, die mehr oder weni
ger erst ausprobiert werden mul3. Fiir Besserungsvor
schlage ware der V erfasser stets dank bar. 

Am Schlul3 sei noch gesagt, daB dieses Buch in erster 
Linie ein Bestimmungsbuch und Exkursionsbuch sein 
soU, das okologische und systematische Fragen nur soweit 
behandeln kann, wie es im Rahmen des Aufgabenkreises 
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eines solchen Exkursionsfiihrers eben geschehen kann. 
Allgemein Biologisches lese man in den weiter unten an
gegebenen ~achschlagebuchern nach. 

Von den bisher erschienenen Exkursions- oder Be
stimmungsbuchern seien noch folgende verglichen, die 
einen ii.hnlichen Zweck, wie vorliegendes Buch, haben 
sollen: 

Voigt, A.: Exkursionsbuch zum Studium der Vogel
stimmen. Leipzig 1923 und ~eubearbeitung von H e s s e , 
1933. 

Dieses Buch steht wohl einzig da in seiner Art; denn nirgend
wo findet man sonst so hervorragende Aufzeichnungen iiber Vogel
stimmen. Fiir den Anfii.nger und fiir den, der die Vogel selbst 
kennen Iemen will, ist es vielleicht doch weniger geeignet; es 
sollte aber als guter Fiihrer und Berater stets zur Hand sein und 
gleichsa.m als Stimmenergii.nzung zu diesem Buch betrachtet wer
den. Obgleich ich auf Vogelstimmen auch groBen Wert gelegt habe, 
besonders wenn sie zur Bestimmung notig sind, konnte ich zu
gunsten der Kennzeichnung des Vogels selbst und der Kiirze 
halber doch nicht allzu ausfiihrlich werden. Leider ist die Kapitel
anordnung bei Voigt nicht na.ch dem Standort gemacht. 

Voigt, A.: Deutsches Vogelleben, zugleich als Exkur
sionsbuch fiir Vogelfreunde.- Leipzig und Berlin 1918. 

Die deutschen Vogel sind naoh dem Standort in zwiilf Gruppen 
geschildert. Es sind nur wenige Kennzeichnungen der Arten, ge
schweige Bestimmungsiibersichten gegeben; so daB das Biichlein 
fiir den Anfiinger nicht in. Frage kommt und fiir den Fa.chmann 
manchma.l nicht vollstii.ndig genug ist; denn es ist nur eine Aus
wahl von Vogeln beha.ndelt, und auch die La.ndschaftsgruppen 
sind lange nicht erschiipfend, es fehlt z. B. die Meereskiiste. 

Floericke, C.: Taschenbuch zum Vogelbestimmen. 
Stuttgart 1925. 

FaBt aile nur erdenklichen Situationen zusammen, nach denen 
man einen Vogel bestimmen ka.nn. Die Tabellen zum Bestimmen 
toter Vogel, der Nester und Eier mogen, abgesehen von ihrer Un
iibersichtlichkeit, brauchbar sein, aber zum Bestimmen na.ch 
Rufen und Feldkennzeichen Ia.ngt dieses Buch, ungea.chtet man
char Dispositions- und Sachfehler, Ieider kaum. 

Hoffmann, B.: FUhrel' durch unsere Vogelwelt. 
Leipzig 1921. 
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Anordnung nach Standort. Im Prinzip sehr gut, aber Ieider 
wird nur eine Auswahl von Vogeln behandelt, so dall das Biichlein 
nur als Ergiinzung in Frage kommt. Die vielen Notenbeispiele 
sind auch nicht nach jedermanns Geschmack. 

Hagen, W.: Die deutsche Vogelwelt nach ihrem 
Standort. Magdeburg 1922. 

Sehr wertvoll, auch tiergeographisch. Zum Bestimmungs
buch jedoch nicht geeignet, am wenigsten fiir Anfiinger. 

Schiiz, E. Vogelbiichlein. Hannover 1922. 
, Enthiilt wertvolle Hinweise und ist systematisch angeordnet. 
Es verhilft auch dem Anfiinger zum richtigen Ansprechen im 
Freien. Leider sind einzelne Gruppen, wie Mowen, Ganse und 
Stelzvogel fiir den Ornithologen, der am Meer weilt oder auch 
im Binnenland Gelegenheit hat, solche Vogel zu studieren, zu 
kurz behandelt, um danach bestimmen zu konnen. 

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

Go t tinge n, Herbst 1933. 

Heinrich Frieling. 
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Abkiirzungen und Zeichen. 
Mannchen ~ = Weibchen. 
adultus = alt. Ausgefarbter, geschlechtsreifer Vogel. 
juvenis = im Jugendkleid;dasaufdasNestkleidfolgende 
erste GroBgefiederkleid. Das Jugendkleid wird liz bis 
4 Jahregetragenunddann besserl. II. III., .... Jahres
kleid (JK.) genannt. 
pullus = Daunenjunges bzw. Vogel im Nestkleid. 
Jahreskleid (s. juv.). 
mehr oder weniger. 
0-Seite und entsprechende Kiirzungen = Unterseite, 
Oberseite usw. 

subsp. =subspecies (Unterart) Die geographisch bedingte 
Rasse einer Art (species). Hinter dem wissenschaft
lichen Namen bedeutet es, daB die subspecies nicht aus
zumachen ist. 

Die wissenschaftlichen Namen1 (aus griechischen und 
lateinischen Stii=en bestehend) sind meist dreifach. Es bedeutet 
der erste die Gattung (genus), der zweite die Art (species) und der 
dritte die Rasse (subspecies). Nicht aile 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 Fingri!la 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 Nach Hartert, dem Prioritatsgesetz folgend. 
2 Natiirliche, geographische Rassen. Haustierrassen sind an

dere Dinge. 



Wie soli das Exkursionsbuch benutzt werdenT 
Zugleich einige Winke fur den Anfanger. 

Wer ernstlich bestrebt ist, die heimische Vogelwelt 
kennen zu lernen, oder wer als Ornithologe beim An
sprechen irgendeiner Art Zweifel hat, der soll 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
fahre GroBe, die Gestalt, besonders auffallige Farben, 
Bewegungen, Stimme u. dgl. Dann sucht man - an 
Ort 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 
"Oberschriften bzw. Sammelmerkmale durch, bis man auf 
eine Charakteristik stoBt, die zu pas sen scheint; man 
wird dann so zu einem bestimmten Vogel hingeleitet. 
Die Seitenzahl hinter dem Vogelnamen zeigt uns, wo 
wir Naheres nachlesen konnen und wo wir uns iiber die 
Unterschiede zu ahnlichen Formen orientieren konnen. -
Der Anfiinger kann sich auch vor der Exkursion dariiber 
unterrichten, was innerhalb seines Beobachtungsgebietes 
fiir die verschiedenen Arten fiir Merkmale zum Be
stimmen herangezogen sind, auf die er dann im Freien 
zu achten hatte. Denn wenn er sich zum Bestimmen 
unwesentliche Merkmale aufschreibt, so wird er schwerer 
zum Ziele kommen. - Wenn man wissen mochte, ob 
diese oder jene Art Stand- oder Zugvogel 1 ist, bediene 

1 Im Text heiBt es oft: hii.ufiger Zugvogel o. ii.. Da.s soll 
hei.Ben, da.B der Vogel haufig briitet, uns a.ber im Herbst ver
lii.Jlt, nicht etwa., daB er nur Durchziigler ist. 

Frieling, Exkurslonsbucb. 1 
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man sich im Anhang 2 der systematischen tJbersicht. 
Zugzeiten, Mischgeselligkeit usw. kann alles aus den 
Diagrammen und aus dem Anhang 2 abgelesen werden. 

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

bestimmen- und dafiir in allen Stellungen urn so griind
licher beobachten - als alle 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 
Ieicht. 

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--8£acher VergroBerung. Will man die 
GroBe eines Vogels bestimmen, so sehe man ihn mit 
bloBem Auge an. 

6. Wer Vogelstimmen kennen lernen will, muB erst 
den Vogel selbst kennen lernen. 

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, evtl. mit kurzer Erlauterung und mit 
okologischen Angaben. 

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



I. Abteilung. 

Vogel in Ortschaften, Garten, Parks und 
Waldern. 

Abb. 1. Topographle eines Vogels. 
1. Stirn. 2. Scheitel. 3. Hinterkopf. 4. Genick. 5. Ohrgegend. 6. Wange. 
7. Augenstreif. 8. Oberaugenstreif. 9. Nacken. 10. Halsseite. 11. Vorderriicken. 
12. Schulter. 13. Mittelriicken. 14. Unterriicken. 15. Biirzel. 16. Obersohwanz· 
decken. 17. Schwanzaullenfedem. 1s·. Unterschwanzdecken. 19. Lailf, 
20. Unterschenkel. 21. Bauch. 22. Brust. 23. Kropfband. 24. Kehle. 25'. Bart
streif. 26. Kinn. 27. Ziigel. I. Handschwingen. II. Armschwlngen. III, Hand
decken. IV. Gr. Fliigeldecken. V. Mittl. Fliigeldecken. VI. Kl. Fliigeldecken. 

VII. Daumenfliigel (Alula). 

1* 



4 Vogel in Ortschaften, Garten, Parks und Waldern. 

Die Vogel, die die Baumregion bewohnen und die 
sich in der Nahe menschlicher Siedlungen se.Bhaft ge
macht haben, treten uns in einer fast uniibersehbaren 
Artenfiille entgegen. Hauptsachlich stellen folgende 
Ordnungen fiir diesen Biotop ihre Vertreter: Singvogel, 
Rakenvogel, Spechte, Eulen, Raubvogel, Tauben und 
Huhner. 

A. Singvogel und Rakenartige. 
Rabenvogel. . . I, S. 4 Grasmiicken . . VIII, S. 26 
Star und Pirol . II, S. 6 Drosseln und Erd-
Finkenvogel . . III, S. 7 sanger . . . . IX, S. 27 
Lerchen, Pieper, Heckenbraunelle 

Stelzen . . . IV, S. 14 und Zaunkonig X, S. 32 
Meisenartige . . V, S. 14 Schwalben, Segler 
Wiirger, Seiden- und Ziegen-

schwanz und melker . . . XI, S. 33 
Fliegenfanger VI, S. 19 Wiedehopf, Kuk· 

Laubsanger und kuck und Rake XII, S. 35 
Rohrsanger . VII, S. 23 

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

zend, klobiger Schnabel, Raubvogelflug.- Ahnliche: 
Krahen sind kleiner und fliegen nicht so raubvogelartig, 
kiirzere Fliigel! - Stimme: krlong, krrr, rab u. a. -
Bemerkungen: selten; haufiger noch in Schleswig-Hol
stein und im Alpengebiet. 

Die drei Krahen sind unter sich und von der kleineren 
Dohle folgenderma.Ben zu unterscheiden, s. Tab. S. 5. 

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

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

Kennzeichen: Rumpfgro.Be einer Taube, metallisch 
schwarz und weiB; sehr Ianger Schwanz; schleppender 
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Art Far bung Schnabel- Nist- Vorkommen und 
wurzel weise Bemerkungen 

N ebelkrii.he1, grau; Flii- einzeln Als Brutvogel et-
Corvus coro- gel,Kopf wa ostl. d. Elbe; 
ne cornix L. und im Winter auch 

Schwanz in Westdeutsch-
schwarz land. 

Rabenkrii.he1, schwarz, einzeln etwa west I. der 
Corvus c. schwach Elbe. 
corone L. glanzend 

Saatkrii.he, schwarz; bei ad. kolonie- besonders i.Nord-
Corvus f. fru- metal- we ill- weise ost-Deutschland 
gilegus L. Iisch grin dig zahlreich brii-

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

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

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

Flatterflug.- Stirn me: rauhes, schnelles schackschiick
schack.- Bemerkungen: baut ein meist iiberdachtes 
Kniippelnest. - Stellenweise seltener, meist aber recht 
hiiufig. 

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

2 Bei der ostlichen Rasse soemmeringii (Fisch.) mit deutlichem 
weiBen Nackenband. 
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Ebenfalls nur knapp taubengro.B sind die Haher. Ihr 
Ruderflug ist flatteriger, als der der Krahen, die Fliigel 
sind breiter und runder, aber kurz. 

Kennzeichen: 

Stimme: 

Bemerkung: 

Eichelhiiher 
Garrulusg.glandariusL. 

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

ratschend u. krachzend. 
Ahmt gern fremde 
Stimmen nach, beson
ders Bussard. 

iiberall haufig. 

Tannenhiiher 
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 
dunkelbraunen Rumpf
gefieder viele wei13e 
Tropfenflecke). 

Das Ratschen ist hiil
zerner u. schnarrender 
als beim Eichelhaher, 
nicht so breit. 

Die Rasse N. c. caryo
catactes (L.) besitzt 
klobigeren Schnabel; 
gelegentlicher Brutvo
gelin Mittelgebirgen u. 
in den Alpen, auch in 
OstpreuBen. - Auf 
dem Durchzug er
scheint der schlank
schnabelige, sibirische 
Tannenhaher,N.c. ma
crorhynchus Brehm. 

II. Star und Pirol. 
Star, Sturnus v. vulgaris L. 
Kennzeichen: relativ kurzer Schwanz; spitze 

Fliigel. Von fern schwarz erscheinend; prachtiger Metall
glanz nur in der Nahe sichtbar. Im Herbst stark wei.B 
getropft. Juv. duster ru.Bbraungrau mit wei.Blicher Kehle, 
glanzlos.- Stare in Scharen am rei.Benden, gleichmii.Bigen 
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Flug (Fliigelbrausen !) zu erkennen. Der Trupp ,exer
ziert" geschickt. - Ahnliche: Amsel, die langeren 
Schwanz, ungeschickteren Flug und hiipfenden, nicht 
schreitenden Gang hat und niemals metallisch glanzt. -
S tim me: Gesang schwatzend, quietschend und knarrend; 
viele Imitationen. Beim Abfliegen: schprreh. - Be
merkungen: Nistkasten- und Baumhohlenbriiter. 

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

z. T. schwarzem Schwanz; etwa Starenfigur, jedoch kurz
beinig und meist im Blatterwerk. ~ und juv. gelblich
griin mit dunkleren Fliigeln; am gespreizten Schwanz 
eine gelbe Endbinde deutlich. Spechtartiger Flug. -
Ahnliche: bei StarengroBe gibt es keine ahnlichen 
Vogel.- Stimme: Flotenruf: ,Vogel Biilow", diwjdlio 
u. a. Gesang grasmiickenartig schwatzend, nur an schwii
len Sommertagen zu hOren. Die ~~ ratschen meist. 
Dieser Ruf ist im Gegensatz zum Eichelhaherruf stets 
zweisilbig (rreli). - Bemerkungen: meist haufiger 
Sommervogel, jedoch versteckt. Das Wiegennest hangt 
in einer Astgabel. 

III. Finkenvogel. 
Um durch die groBe Anzahl dieser kegelschnabligen, 

sperlingsahnlichen Vogel durchzufinden, erweist sich 
eine 'Obersicht nach Ahnlichkeitsgruppen als notig. 

1. Sperlingsiihnliche (gedrungen; rel. starkschnablig. 
Ohne rote Farbung und ohne auffallige weiBe Binden. 
Hiipfender Gang). 

Haussperling, Passer d. domesticus (L.). 
Unterschied von(! und ~: (!: Scheitel aschgrau, vom 

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

Unterschiede der zwei Spatzenarten: 

Hausspatz l<'eldspatz 
Passer d. domesticus (L.) Passer m. montanus (L.) 

0-Kopf: Scheitel (nicht Kopf- 0-Kopf kupferbraun 
seiten !) aschgrau (<)') 
oder graubraun (~) 

Wange: weiBlichgrau (<)') oder we ill mit schwarzem 
schmutziggrau (~) Fleck 

Halsband: keins ein weiBes 

Be- an Gebauden und in un- inBaumhOhlen und Nist-
merkungen: fiirmigen Baumnestern kasten briitend 

briitend (0' u. ~ gleich gefarbt). 

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

(! ad. sonst schOn gelblich olivgriin mit grauen Decken. 
- (! juv. mit weniger grau an den Decken und weniger 
gelb am Schwanz.- ~: Gesamtfarbe mehr braungrau, 
oliv. ad. Herbst-(!(! iihneln etwasden~~- -Ahnliche: 
vom Sperling stets durch daA Gelb im Fliigel und Schwanz 
unterschieden.- Stimme: klingelnde gligugii-Rufe (ge
sangsbildend); rasselndes ti tschrriih (,Schwunschen").
Bemerkungen: ziemlich niedrig (Efeu, Fichten) brii
tend, Der Griinling besitzt einen fledermausartig 
gaukelnden Balzflug wie der Girlitz. 

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

Kernbei.Ber, Coccothraustes c. coccothraustes (L.). 
Kennzeichen: Schnabel! Verschieden getiintes 

Braun und Grau; weiBe Fliigelbinde. Der kurze Schwanz 
ist am Ende weiB. Schwarzer Kehllatz. - ~ nicht so 
rein gefiirbt (besonders das Grau im Nacken und das 
riitliche Ockerbraun des Biirzels). - Juv. fleckig. -
Ahnliche: vom Sperling durch Riesenschnabel und 
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gro.Be Fliigelbinde, vom Buchfink durch Kehllatz, braunen 
(nicht griinlichen) Biirzel und kurzen Schwanz unter
schieden.- Stimme: scharfes zicks und zieh. -Be
merkungen: unregelma.Big auftretend. 

3. EchteFinken (schlanker; sperlingsgro.B; trippelnder 
Gang). 

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

gilla L. 

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

Biirzel: olivgriinlich. wei/l (wie Bauch). 

Kopf c! ad.: aschblauer, ~ u. c! im Friihlingskleid: 
u. Rumpf juv. brii.unlichgrauer 0- ±schwarzer Kopf u. 0-

Kopf. - U-Beite beim Riicken. ~. Herbst-
c! ad. weinrotlich, bei kleid u. juv.: gelblich-
~ u. juv. zart grau- brauner, dunkel ge-
braun. schuppter Kopf u. 0-

Riicken. - U-Seite 
orange bis graugelb u. 
we ill. 

Stimme: im Flug giibgiib. Ferner meist leises gjag oder 
pink und fuit. Gesang: que g. 
Perlschlag mit a.bii.n-
derndem Schlu/l. ( ... 
tia, tiatix, ditidiu usw.) 

Be- hiufigster Brutvogel. nur im Herbst, Winter 
merkungen: u. Friihling in Deutsch-

land. Oft mit Buch-
fink gemischt. Regel-
ma/lig auftretend. 

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

Fliigel. ad. mit rot-wei.B-schwarzen Kopffarben. -
Stimme: didelit, zitwit u. a. Gesang: zwitschernd.-
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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: 

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

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

Kopf: ~ mit schwarzer Kappe, ~ mit roter Stirn, ~ mit 
~ ohne diese. schwii.cherem Rot. 

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

fiir ~rosa an der Brust. 

Biirzel: gelblichgriin. weilllichgrau his rosa. 

Stimme: ,lustiges" dieh, dieh, hastiges tschiittschitt-
diee. Zwitschernder schiittschatt u. a. (von 
Gesang mit gepreBtem groBeren Trupps). 
Endton . 

.. 
A hnliche: evtl. Goldammer (gro- Hanfling (nie griinlich, 

Jler, zimtbrauner Biir- weille Schwanzrander), 
zel, ruhige Haltung, 
langschwanzig). Gir-
litz (kurzschnablig,kein 

Berghiinfling ( ohne Rot 
am Kopf, nuBbraun). 

Turner, ohne Schwarz 
am Kopf. Sirrender 
Gesang). 

B emerkungen: briitet in Fichten.AuBer- im Winter unregelmaBi-
halb der Brutzeit hiiu- ger, aberoftmassenhaft 
fig in Erlen usw.; oft erscheinender Gast. -
scharenweise. N. B. Unter den Scha-

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

Der Zitronenzeisig (s. S. 221) ist weniger streifig und 
hat keinen schwarzen 0-Kopf. Nacken grau. - Im 
Schwarzwald und in den Alpen. 
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Girlitz, Serious canaria serious (L.). 
Kennzeichen: zeisiggroB; 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 cJ wenig, beim ~ stark gestrichelt. - Ahn
liche: Zeisig, bei dem sich die gelbe Fliigelbinde deut
licher heraushebt und der zum Teil gelben Schwanz hat. 
Der Girlitz hat nach dem zitronengelben Biirzel einen 
ziemlich einfarbigen, dunklen Schwanz.- Stirn me: Ge
sang sirrend wie schlecht geoltes Rad, ununterbrochen. 
-Berner kung en: besonders in West-, Siid- und Mittel
deutschland recht hiiufiger Sommervogel; im Nordosten 
seltener, dort erst spiiter eingewandert. 

Die Hanflinge sind stets ohne Gelb im Gefieder und 
haben keine auffiilligen Fliigelbinden; sie sind kleiner 
als ein Sperling, aber doch groBer als die Zeisige. Sie 
lassen sich, wenn sie in Scharen fliegen, oft steil abwiirts 
sausen. Sonst ruhige Vogel; im Geiist oder am Boden. 

5. Der Karmingimpel (ein t!bergangsglied zwischen 
Hanfling und Gimpel). 

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

mit kurzem, dicken Schnabel. cJ ad.: Kopf und Brust 
karminrot, nach dem Bauch zu in weiBlich iibergehend. 
0-Seite briiunlich. ~ und juv. griinlich graubraun mit 
schwacher Kehlfleckung. - Ahnliche: dem (]: Hanf
lings(J, das aber keinen ganz roten Kopf und helle 
Schwung- und Schwanzfederriinder hat. Dem ~: Spatz, 
der oberseits stark streifig ist, ungestreifte Brust und 
eine weiBe Fliigelbinde hat. Griinlings ~ hat Gelb in 
Fliigel und Schwanz. - Gesang: diinn pfeifend zidis
widsio oder ziwisiwio u. a. (Pirolpfiff mit Meisenstimme 
vorgetragen!). - Bemerkungen: nur im nordlichen 
OstpreuBen und in Nordostpommern Brutvogel; dort 
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BluthiinUing BerghiinOing 
Carduelis c. canna- Carduelis f. flaviro-

bina (L.) stris (L.) 

Gesamtfii.rbung brii.unlich mit weillen nu.Bbraun; schwache 
und Fliigel- Schwung- u. Schwanz- Binden im Fliigel. 
zeichnung: federrii.ndern. Im Flug 

scheinbar ein heller 
Spiegel. 

Kopf u. Brust: Kopf aschgrau (~) oder Kopf nie grau, sondem 
graubraun, Stirn u. ockerbraun. Brust 
Brust beim ~ ad. im beim~ad. imFriihjahr 
Sommer rot. !j? u. juv. rotlich ii berflogen. 
wenig bzw. kein Rot 
an der Brust, ii.hnlich 
~ im Herbst. 

Schnabel: grau. gel b. 

Stimme: metallisch gickemder 
Lockruf, ii.hnlichGriin-

Birkenzeisigartiges 
tschii.tttschii.ttattoi, 

ling. Gesang: metal- auch jack. 
Iisch flotend und rauh 
zwitschemd. 

Bemerkungen: hii.ufiger Brut-u. Durch- nordischer Durchziigler. 
zugsvogel. Briitet nied- Als Bodenbriiter Iiebt 
rig, in Gebiisch, Hek- er den Aufenthalt auf 
ken usw. Biiumen weniger. 

aber (z. B. auf der Kurischen Nehrung) haufig. Zarter 
Sommervogel. 

6. Gimpel und Kreuzschnabel (die(!(! mit viel Rot im 
Gefieder; gedrungene Arten). 

Zuniichst zwei Arten mit dickem, ± stark iiber
gehaktem, kurzem Schnabel: 

Dompfaff oder Gimpel, Pyrrhula pyrrhula subsp. 
Kennzeichen: etwas gro.l3er als Spatz mit schwarzer 

Kappe, blaugrauem Riicken und wei.l3em Biirzel. cr mit 
ganz roter U-Seite, ~mit rotlichgrauer U-Seite. - Ahn
liche: aile anderen rotbriistigen Vogel nicht mit 
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weillem Biirzel! - Stimme: sanfter FlOtenpfiff wie 
dii, djii; Gesang sehr leise, ,kratzig" und pfeifend unter 
Schwanzzucken vorgebracht. - Bemerkungen: Die 
kleinere Rasse P. p. coccinea (Gm.) briitet bei uns in 
Wiildern oder Garten, die groBe nordostliche P. p. 
pyrrhula (L.) ist in Deutschland hauptsiichlich regel
maBiger Durchziigler und Wintergast. 

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

Hakenschnabel. 3 ad.: rot in verschiedener Tonung; im 
dunklen Fliigel 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 Fliigel
binden; andere Stimme!- Stimme: ein- bis zweisilbiger 

Fichtenkreuz. Kiefernkreuz. Bindenkreuz. 
schnabel schnabel schnabel 

Loxia c. curviro- Loxia pityopsit- Loxia leuco-
stra L. tacus Borkh. ptera bifasci-

ata (Brehm) 

Gemein- Die d'd' oben und unten rot, am leuchtendsten auf dem 
same Biirzel. ~Cf u. juv. streifig griinlichgrau mit gelb-
Kenn- lichem bzw. rotlichem Biirzel. Schwanz einfarbig 
zeichen dunkel. 

Beson- Die dunklen Fliigel Die Fliigel bindenlos. Mit buchfin-
dere bindenlos. Der Schnabel kraftig u. kenartigen 

Kenn- kraftige Schnabel hoch. Binden auf 
zeichen: nicht auffallig hoch. dem Fliigel. 

Stimme: kipp, kip, an das giib voll kop oder kiip ahnlich curvi-
des Buchfinken er- rostra. 
innernd, aber viel 
barter. 

Berner- oft in Scharen zur mehr im Nordosten selten. 
kungen: Fichtenzapfenzeit. Deutschlands er-

Versteckter Brut- scheinend. Nichtso 
vogel der Nadel- haufig wie voriger. 
walder. 
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Flotenpfiff.- Bemerkungen: fast nur in OstpreuBen 
als unregelmaBiger Wintergast an Ebereschen, Koni
feren und Beerenstrauchern. 

Die stark sperlingsgroBen Kreuzschnabel sind auBer 
am Schnabel, an dem kurzen Schwanz, dem lebhafteren 
Naturell und an den harten Lockrufen zu erkennen. 

7. Ammern. 
Finkenvogel mit meist relativ langem Schwanz, der 

beim AusstoBen von Locktonen zuckt. Sitzen gern frei auf 
erhohtem Punkt. Am haufigsten im Wald ist die ( oder 
der) Gol~ammer, Emberiza c. citrinella L. mit ± gelber 
U-Seite und zimtbraunem Biirzel. Ammern-Vergleichs
iibersicht s. S. 94 unter Abteilung II. 

IV. Lerchen, Pieper und Stelzen. 
Fiir den Wald kommen hauptsachlich in Frage: 

Heidelerche und Baumpieper. Meist in der Nahe von 
Wasser halten sich die Stelzen auf. Alle sind schlanke, 
± hochbeinige Bodenvogel von oft unauffalliger Far bung. 
Vergleichsiibersicht dieser Gruppen s. S. 126, 128, 129 
unter Abteilung III. 

V. Meisenartige. 
Hierher rechnen wir l. die Stammkletterer (Baum

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

1. Stammkletterer. 
Es gibt zwei kleine, mausgraue, diinnschnablige und 

spechtschwanzige Vogel, die man fast stets am Stamm 
spiralig hinaufklettern sieht; das sind die Baumliiufer, 
und einen gedrungeneren, ziemlich langschnabligen· und 
sehr kurzschwanzigen Kletterer, die Spechtmeise, die 
sehr geschickt auch kopfabwarts (kurzer Schwanz ist 
dabei nicht hinderlich !) klettern kann. 
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Haus- oder Garten- W aldbaumliiufer 
baumliiufer Certhia familiaris 

Certhia b. brachydactyla subsp. 
Brehm. 

Bauch: schmutzig grau. fast rein weiB. 

Schnabel: meist fast kopflang u. kurz u. wenigergebogen, 
abwii.rts gebogen, sehr sehr diinn. 
diinn. 

Lockton: ziemlich lautes tit, tititi leises sri, srit. 
u.ii.. 

Gesang: taktfest u. sehr diinn: 
d.di1 hli1".hih I ii.hnlich, aber meist mit 1 e 1e ; ang- blaumeisenartigem sam ( etwa zwei Sekun- Schlu.Btriller. den dauernd). 

Farbton des mausgrau. mehr tabakbraun. 
Riickens: 

Bemerkungen: in ganz Deutschland in ganz Deutschland; 
auller Ostpreullen, be- mehr im Nadelwald, 
sonders analten Laub- nicht immer hiiufig. In 
baumen gemein. Ostpreu.Ben C. f. fami-

liaris L.; sonst C. f. 
macrodactyla Brehm. 

Hohlenbriiter. 

Spechtmeise oder Kleiber, Sitta europaea caesia 1 

Wolf. 
Kennzeichen: SperlingsgroBe, gestreckter, 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 gelbrotlich1.- Stimme: lautes 
twie twiht (wie Menschen pfeifen). Ferner ein wasseriges 
djwatjwatjwat ... (schnell!); auch tie und leises sit.
Bemerkungen: verengert den Eingang zu weiter Nist
hOhlen durch Einkleben von Erde. 

1 In Ostpreullen die unten fast weiBe Sitta europaea homeyeri 
Hart. 
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2. Goldhiihnchen. 
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 schmiickt ein 
schwarz gefaBter gelber (~) oder rotgelber (<)') Streif. 

Wintergoldhiihnchen Sommer- oder Augen-
streifgoldhiihnchen 

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

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

durchs Auge. 

Schulterfii.r- wie Riicken griinlich- hell goldockerfarbig ge-
bung: grau. mischt. 

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

ke zunehmen. 

Be- sehr haufiger Jahres- im Westen und Siiden 
merkungen: vogel. Deutschlands hii.ufige-

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

3. Echte Meisen. 
Mit dem relativ starken Pfriemenschnabel hiimmern 

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 
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oder blauer Kopfzeichnung umgebene wei{Je Wange. Wir 
trennen in ,Meisen mit Gelb" und ,Meisen ohne Gelb" 
auf der U-Seite. Die ersteren sind oben griinlich und 
bliiulich, die letzteren grau oder briiunlich. 

a) Meisen mit gelber U-Seite. 

Kohlmeise 
(ca. sperlingsgroB) 

Parus m. maior L. 

GelbeU-Seite:l Mit breitem schwarzen 
Langsstreif. 

Kopfzeich- weille Wange, blaulich 
nung: schwarz eingerahmt. 

Gesang: sisid~h, zid~h, sidisn 
u. a. 

Blaumeise 
(ca. zeisiggroB) 

Parus c. caeruleus L. 

ohne oder mit nur ange-
deutetem Langsstreif. 

weiBe Wange, schmal 
schwarzblau einge-
rahmt. Kriinchen him-
melblau. 

glockenreiner, abwart 
gerichteter Triller wi 

s 
e 

zizizirrrrr, auch kohl-
meisenahnlich a her 
schwacher. 

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

richtet. 

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: weiBe 1 Wange blauschwarz einge

faBt, im Nacken ein groBer weiBer Fleck. Oben asch
bliiulich. U-Seite weiBlich mit rostgelblichem Anflug.-

1 Junge haben gelblichweille Wangen und U-Seite; bei der 
Kohlmeise ist dann auch der schwarze Langsstreif noch nicht 
deutlich! 

Frieling, Exkurslonsbuch. 2 
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Ahnliche: von der Kohlmeise durch die Farbung der 
U-Seite und die Kleinheit, von den Sumpfmeisen durch 
die Wangeneinrahmung, den Nackerifleck und die Fliigel
binden unterschieden. - Stimme: leises si si (ii.hnlich 
Goldhiihnchen) bis sirr; Gesang: eiliges sfzi sfzi sfzi. 

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

Kennzeichen: geschupptes Spitzhiiubchen; in der 
Ohrgegend doppelte Wangeneinrahmung. Oben briiun
lich, unten wei.lllich. - Ahnliche: durch den nicht 
schwarzen 0-Kopf von allen Meisen unterschieden. -
Stimme: zizigiirrrr, giirrrr. 

Die Sumpfmeisen sind oberseits graubraun, unten 
wei.lllich. Schwarze Kopfplatte und schwarzer Kinrifleck, 
s. Tab. S. 19. 

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

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

und z. T. schwarzem Riicken und Schwanz.- Stimme: 
meist zerr oder zit und tih.- Bemerkungen: in Nord
ostdeutschland briitet die ,langpelzige", im Alter stets 
wei.llkopfige Aegithalos c. caudatus (L.). Im iibrigen 
Deutschland briitet die Rasse Aegithalos caudatus 
europaeus (Herro.), die entweder weiflen Kopf oder 
dunkle Kopfseitenstreifen hat; ganz im Westen scheint 
die letztere Modifikation hiiufiger zu sein. - Als Brut
vogel meist nicht so hiiufig wie auf dem Durchzug und 
im Winter. Das Nest ist dicht filzig, fast kugelig mit 
seitlichem Eingang. 

Schl u.ll be mer kung: Alle Meisenartigen sind sehr 
gesellig. Man findet au6erhalb der Brutzeit oft fast alle 
Arten miteinander vermischt; gern schlie.llt sich dem 
Meisentrupp auch ein Buntspecht an. 
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Nonnenmeise W eidenmeise 
Parus palustris com- Parus atricapillus sali-

munis1 Baldenst. carius2 Brehm 

Kopfplatte: glanzend schwarz. schwach schwarz glan-
zen d. 

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

Kehle. 
Fliigel: einfarbig, braungrau. in der Mitte mit undeut-

lichem hellen Spiegel. 

Schnabel: relativ kriiftig. sehr diinn. 

(I) 

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

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

Den Gesang bilden 
helle Pfeiftonreihen. 

Bemerkungen: iiberall sehr haufig. im Nadelwald und in 
Weiden- und Erlen-
gebiisch stellenweise 
nicht besonders selten. 

VI. Wiirger, Seidenschwanz und Fliegenfanger. 
1. Wurger. 
Samtlich gri:iJ3er als Sperling. Mit dem relativ langen, 

schwarz-weiBen Schwanz werden drehende und wippende 
1 Parus palustris bildet verschiedene geographische Rassen 

a.us, die im Freien aber schwer zu unterscheiden sind: P. p. 
communis Baldenst.: in ganz Deutschland auBer OstpreuBen und 
dem Rheinland; P. p.longirostris Kleinschm.: am Rhein (etwas 
brauner); P. p. palustris: in OstpreuBen (etwas grauer). 

2 .Am Rhein die braunere Rasse Parus atricapillus rhenanus 
Kleinschm., in OstpreuBen die grauere P. a. tischleri Kleinschm. 
Die grauen alpinen Formen werden .Alpenmeisen genannt (s . .Ab
teilung V). 

2* 
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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, Miiuse, 
kleine Vogel u. dgl., die oft vor dem Verspeisen auf 
Dornen gespieBt werden. Mit Ausnahme des Raub
wiirgers sind alle Wiirger zarte Zugvogel. 

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

a) Mit aschgrauem Riicken: 

Raubwiirger Schwarzstim-KJ •• 
oder Grauwiirger 

Lanius e. excubitor L. Lanius minor Gm. 

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

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

Schultermal. 

Grii.Be: etwa. wie Amsel. etwa wie Drossel. 

Bemerkungen: Standvogel. Als Brut- Zugvogel. SeltenerBrut-
vogel vereinzelt, auf vogel in Obstgii.rten, 
dem Durchzug hii.ufig Parks u. dgl. mit an-
(auch Winterga.st). sto.Benden Wiesen. 

b) mit schwarzem Riicken; etwa starengroB. 
Rotkopfwiirger, Lanius s. senator L. 
Kennzeichen: Stirn und Augenstreif schwarz; 

rostbrauner Hinterkopf und Nacken. U-Seite weiB, 
ebenso Schultermal und Fliigelfleck.- Bemerkungen: 
recht selten; am ehesten in Obstgii.rten und P£lanzungen 
Siidwestdeutschlands. 

c) Mit rotbraunem Riicken; etwa starengroB. 
Rotriickenwiirger oder Neuntoter, Lanius c. collurio L. 
Kennzeichen: rotbrauner Riicken, schwarz-weiBer 
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Schwanz. J ad. mit aschgrauem 0-Kopf, von dem sich 
der schwarze Augenstreif gut abhebt. ~ und juv. mit 
mehr briiunlichgrauem Kopf; U-Seite weiBlich, Schwanz 
rotbraun mit weiBer Umrandung.- Stimme: heiseres 
ghiik u. ii. Gesang: schirkend. - Bemerkungen: 
hiiufigster Wiirger; briitet in Dornhecken u. dgl. 

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

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

3. Fliegenfiinger (sitzen meist aufrecht still und er
haschen im Bogenflug Insekten, wonach sie wieder zum 
Beobachtungsposten zuriickkehren). 

Es gibt zwei schwarz-weiBe (bzw. dunkelgrau-weiBe), 
einen schlicht graubraunen und ehi.en graubraunen mit 
weiller Schwanzwurzel. 

Grauer Fliegenfanger, Muscicapa s. striata (Pall.). 
Kennzeichen: fast sperlingsgroB. Oben graubraun, 

unten weiBlich; Stirn und Kehle mit schwarzer Fleckung. 
Die spitzigen Fliigel und der Schwanz ohne auffiillige 
weiBe Abzeichen. - Ahnliche: Gartengrasmiicke (U
Seite nicht viel heller als 0-Seite, Stirn und Kehle un
gefleckt; schliipfende Bewegungen, nicht ruhiges Ver
harren). Trauerfliegenfiinger~ (weiB im Fliigel!). -
Stimme: scharfes zri. - Bemerkungen: hiiufiger 
Spalier- und Gartenvogel; zarter Zugvogel. Briitet an 
Gebiiuden und in Baumen, halbfrei oder in Hohlen. 
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TTauerOiegenfanger Halsbandfliegenfanger 
Muscicapa h. hypoleuca Muscicapa albicollis 

Pall. Te=. 

Kennzeichen: ~ schwarz; weill sind: ebenso, aber weiller 
U-Seite, Fliigelmitte, Nackenring, der beim 
z. T. Schwanzaullen- ~ u. juv. nur angedeu-
federn.- ~ u. ~ juv. tet ist. 
anstattschwarzdunkel-
graubraun. 

Lockruf: bit, bit, oft unermiidlich. sibs, siebs. 

Gesang: kurz, mit , schliirfen- meisenartige u. schnar-
dem" (VOIGT) di rende Tone unter-
writje writje ... be- mischt. Oft mit did-
ginnend. jisida beginnend u. mit 

djing oder djai schlie-
Bend. 

Bemerkungen: in alten Baumbestanden stellenweise (z.B. 
haufig, gem in Nist- Bayern, Wiirttemberg 
kasten briitend. usw.) haufig, sonstaber 

recht selten. 

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

wurzelwarts weiBen SchwanzauBenfedern. d' ad.: oben 
braunlich, Kehle gelblich rot, Bauch weiBlich. ~ und juv.: 
schlicht braunlich mit heller U-Seite (Kehle ± rostgelb
lich angeflogen). An Gestalt, auch wenn der Vogel mehr 
laubsangerahnliche Bewegungen zeigt, und an der 
Schwanzzeichnung jedoch leicht zu erkennen.- Ahn
liche: dem d': Rotkehlchen, welches aber groBer ist, 
kein WeiB am Schwanz, drosselahnliche Bewegungen 
und weiter ausgedehntes Rot hat. - Dem ~: Trauer
fliegenfanger ~. das auBer weiBer Schwanzwurzel noch 
weiBen Fliigelfleck besitzt.- Stimme: djiih(e), ahnlich 
Waldlaubsanger; drr (ahnlich Schwanzmeise). Gesang 
ahnelt dem des Fitislaubsangers, hat aber groBere Inter
valle, etwa: didjfnkdidjfnkdidtedadada oder ,tink tink 
tink tink eida eida eida". 
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VII. Laubsanger und Rohrsanger. 
Wenn auch fiir die Baum- und Buschregionen die 

Laubsanger besonders charakteristisch sind, so haben 
sich hier doch auch einige Arten aus der Unterfamilie 
der Rohrsanger eingestellt. Vor allem stellt der Gelb
sp(jtter ein Bindeglied zwischen Laub- und Rohrsangern 
dar, indem er auBerlich in manchen Beziehungen an die 
ersteren gemahnt, okologisch, anatomisch, im Gesang 
usw. aber zu den Rohrsangern gehOrt. 

1. Laubsiinger. 
Kleine, zarte, griinliche his braungraue Vogel, die im 

Laubwerk, oft riittelnd, ihrer Insektennahrung nach
gehen und die am Boden in einem Laubennest briiten. 

Alle Laubsanger 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. (Forts. S. 24.) 

Far bung: 

Stimme: 

Laubsiinger 
Phylloscopus 

Gelbspiitter 
Hippolais 

oben griinlich his braun- oben griinlichgrau 
lich, unten weilllich (braun), die ganze U
oder gelb mit weillem Seite stets schwefel
Bauch. Wenn die gelb. Vogel fast sper
ganze U-Seite gelb ist, lingsgroB, natiirlich 
so ist der Vogel nicht schlanker. Armschwin
groBer als eine Blau- gen mit hellen Siiu
meise und die Arm- men. 
schwingen haben keine 
hellen Saume. 

Locktone weich diih Lockruf schmatzend tze 
oderfiiid; Gesang stets mit oft angehii.ngtem 
ohne Knaklaute. dedehoi. Im hastigen, 

oft herrlichem Gesang 
sehr viele Kniik- und 
Knarrlaute. 
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- Gesang schwermiitig fitisifitisivo1dsisi: Fitislaub· 
sanger. 

- Gesang ein in Tempo und Lautstarke gesteigerter 
Schwirrer, wie sip sip sipsipsipsirrrr, oft mit an
gehiingtem weichem diih: W aldlaubsanger. 

Gemeinsame Kennzeichen der Laubsanger gegeniiber 
dem Gelbspotter, s. Tab. S. 23. 

Die drei hiiufig in Deutschland vorkommenden Laub
sanger sind folgendermaBen zu unterscheiden: 

Fitislaubsiinger Zilpzalp oder W aldlaubsiinger 
W eidenlaub-

siinger 
Phyll. trochilus Ph. c. collybita Ph. s. sibilatrix 
fitis (Bechst.) (Vieill) (Bechst.) 

Gesamtton: zartgriinlichgrau- weniger rein ein buchengriin-
braun. U-Seite griinlichgrau. lich. Brust zart 
bei ad. licht- U-Seiteschmut- gelblich, Bauch 
griinlichbraun, ziggriinlich · we ill. Gel be 
in. weillgrau grau, nie rein Fliigelfederran-
iibergehend; gelb oder weill. der. 
juv. mit schwe-
felgelber u. 
Seite. 

FiiBe: hellfleischfarben. dunkel horn- hell gelbbraun 
braun his 
schwiirzlich. 

Lockton: htiid (fragend u. hiiid diih oder djiih. 
zart) 

Berner- tote Laubsiinger 2.-inkl.6.Schwin- 1. (verkiimmerte) 
kungen: sind leicht zu er- ge auBen ver- Schwinge nur so 

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

N. B. Fitis und Zilpzalp haben grauere nordostliche 
Verwandte,. die man auf dem Durchzug hier nicht selten 
sieht. Phylloscopus trochilus acredula (L.) (oben griin
lichgrau, Vberaugenstreif weiBgelb), Phyll. trochilus 
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eversmanni (Bp.) (oben fast grau, U-Seite und lJber
augenstreif fast weiB). Die ostliche Rasse des Zilpzalp, 
Phylloscopus collybita abietinus (Nilss) ist ebenfalls 
oben mehr grau, unten weiBlicher.- Der unten weiBe 
Berglaubsiinger, Phylloscopus b. bonelli (Vieill.), der nur 
in den Alpen, im Schwarzwald und Thiiringer Wald 
vorkommt, ist von dem nordischen Fitis und nordischen 
Zilpzalp durch die griinlichgelben Schwingensiiume unter
schieden. 

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

Griiner Laubsanger, Phylloscopus nitidus viridanus Blyth. 
Kennzeichen: fitisahnlich, a~er eine schmale, gelbliche 

Fleckenbinde auf dem Fliigel. - Ahnliche:. alle in Deutschland 
vorkommenden Laubsanger unterscheiden sich von ihm dadurch, 
daB sie entweder gar keine oder zwei (aber nicht eine!) Fliigel
binden haben.- Stimme: Gesang zaunkiinigahnlich, mit djiwe 
djiwe beginnend; es folgen dann ein schwachlicher Roller und 
allerhand merkwiirdige Tone in dichtem Aufeinander. - Be
merkungen: sehr seltener Gast; im niirdlichen OstpreuBen sehr 
sparlicher Brutvogel. 

Ganz auBergewohnlich innerhalb Deutschlands ist das Auf
treten des Gelbbraunigen Laubsangers, Phylloscopus i. inornatus 
Blyth. und des Goldhlihnehenlaubsiingers, Phylloscopus p. prore
gulus (Pall.). Beide mit goldhahnchenartiger Kopfstreifung und 
zwei Fliigelbinden. Ph. proregulus unterscheidet sich von inor
natus durch den schwefelgelben Biirzel. 

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

Kennzeichen: spitzkopfig, etwas kleiner als Spatz. 
Oben griinlichgrau, helle Schwungfederriinder; ganze 
U-Seite matt schwefelgelb. - Ahnliche: Laubsiinger 
s. o.- Stimme: buntes Durcheinander von Knarr- und 
Flotentonen, oft priichtig. Typisch ist die ,zek dede 
wih"-Strophe, die oft vielfach wiederholt wird. - Be
merkungen: zarter Sommervogel; briitet in solidem 
Nest auf Biiumen. 
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Die typischen Rohrsanger findet man meist im Schill. 
Nur die Schwirle oder Heuschreckensanger siedeln sich 
auch im Bruchwald oder auf WaldbloBen mit hohem 
Gras an. Hauptkennzeichen des Schwirls ist der heu
schreckenhafte Gesang. Der Schlagschwirl singt wetzend, 
wie eine Goldammer. Verg1eichstabellen von Schwirlen 
und Rohrsangern s. unter Abteilung III, S. 130. 

VIII. Grasmiicken. 

SperlingsgroBe oder kleinere zarte Vogel, die schlicht
braunlichgrau oder grau (nie griinlichl) gefarbt sind und 
in wagerechter Haltung das Gebiisch durchschliipfen. 
Singen oft im Schliipfen. Als Lockton ist den meisten 
Arten ein schnalzendes tack gemein. Nester liederlich 
in Biischen gebaut. 

Zwei etwa sperlingsgroBe Arten: 

Fii.rbung: 

Gesang: 

Gartengrasmiicke Miinchsgrasmiicke 
oder PJattmiinch 

Sylvia. b. borin (Bodd.) Sylvia. a.. a.trica.pilla. (L.) 

einfa.rbig olivgra.ubra.un, gra.ubra.un mit schwa.rzerl 
ungefleckt; kein WeiJHm (0" a.d.) oder rotbrauner 
Schwa.nz. (~ u. juv.). Kopfkappe 

gleich la.ut flotend und na.ch typischem Gra.s
quellend mit keinen gro- miickengezwitscher we
Ben Hebungen u. Sen- nige la.ute, kla.r flotende 
kungen, in ra.scher Ton- Tone, die in der TonhOhe 
folge. hin- und hergehen. Die-

ser ,;Oberschlag" auch 
manchma.l ohne Vorge
sang. 

Zwei kleinere Arten mit schmalen, weiBen Schwanz
auBenfedem, grauen Kopfen und rein weiBer Kehle: 

1 K.eine weille Wange wie die auch viel kiirzeren Sumpf
meisen. 
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Zaungrasmiicke Domgrasmiicke 
Sylvia. c. curruca. (L.) Sylvia. c. communis Lath. 

Kopfseite: dunkler Augenstreif. kein deutlicher Augen-
streif. 

Fliigel: Armschwingenrii.nder 
brii.unlich wie derRiicken 

Armschwingenrander 
rotbra.un, von der Riik-
kenfa.rbe sich a.bhebend. 

Stimme: schna.lzendes tack wie a.lle wetzendes wa.idwii.dwii.d-
Gra.smiicken. Gesa.ng wii.d •.• Auch gedii.mpf-
mit kla.ppernder Schlull- tes gschii.. Gesa.ng kurz 
strophe . . . tjetjetjetjet. u. rauh zwitschernd. 

Aufenthalt: im Gebiisch der Parks und besonders gem in dichten 
Gii.rten, Fichtendickun- Becken, Gebiisch mit an-
gen, Becken usw. stollendem Feld; singt 

a.uch auf Telegra.phen-
drii.hten. 

Berner kung: Gesa.ng im Dickicht vor- Gesang meist frei, oft von 
getragen. Balzflug begleitet, vor-

getragen. 

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

gewellter U-Seitenzeichnung. Gelbe Iris. juv. ohne 
deutliche Zeichnungen; an der GroBe und briiunlich 
grauen Fiirbung aber leicht von borin zu unterscheiden. 
- Stimme: Gesang wie Gartengrasmiicke; man hOrt 
oft ein lautes tscherrrr, errr. - Bemerkungen: Balz
flug iihnlich Dorngrasmiicke. 

IX. Drosseln, Rotschwiinze und Erdsiinger. 
Allen diesen Siingern ist gemeinsam die hiipfende 

Bewegung mit dem plotzlichen Erstarren, ferner die 
schlagende oder zitternde Schwanzbewegung und viel
fach ein Knicksen. 

1. Drosseln. 
Drosseln, die unterseits ohne Tropfenfleckung sind 
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und solche, die unten auf weiBlichem Grund ± gefleckt 
sind, lassen sich scheiden. Nest oft mit Erde ausgeklebt; 
auf Biiumen. Das der .Amsel auch an Gebauden. 

a) Ohne U-Seitenfleckung. 
Amsel oder Schwarzdrossel, Turdus m. merula L. 
Kennzeichen: ()' ad. ganz schwarz mit orange-

farbenem Schnabel. ()' juv.: Schwanz zumindest schwarz, 
sonst briiunlichschwarz, besonders die Fliigel. Altere 
sind schon kohlschwarz, haben aber noch z. T. braune 
Fliigeldecken; Schnabel gelb. ~ braunlich, schwarzgrau; 
Kehle rostgrau mit dunkler Fleckung. - Ahnliche: 
Star (schreitet, kurzschwiinziger, spitzfliigeliger), Sing
drossel ist unten weiBlich mit dunkler Fleckung. -
Stimme: Zetem; gedampftes dug dug. Diinnes, un
reines sirb oder dsieh. Gesang: voll flotend, Iangsam, 
,melancholisch"; zusammenhiingend, keine einzelnen oft 
wiederholten Rufe wie bei der Singdrossel. - Bemer
kungen: auBer in OstpreuBen iiberall gemeiner Stand
und Zugvogel. 

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

fleck in der Kropfgegend. Bei den ~~ ist dieser Fleck 
schmutzig weiB und schmiiler. Die()'()' juv. haben mehr 
briiunliche Fliigel. Helle Federriinder, besonders auf 
der U-Seite.- Ahnliche: man verwechsele nicht etwa 
weisscheckige .Amseln damit!- Stimme: schniirrendes 
tscherr, tscherk, auch zetemd wie .Amsel. Gesang mo
noton; wenige stereotype Flotenmotive und rauhe Laute 
abwechselnd.- Bemerkungen: als nordischer Durch
ziigler hier und da auftretend. - In einigen Mittel
gebirgen nnd in den .Alpen ist in Hohen iiber 1000 m 
haufig die Alpenamsel, Turdus torquatus alpestris 
(Brehm), die fast genau wie die nordis-che Rasse aussieht, 
anzutreffen. 

b) Drosseln mit weiBlicher, ± dunkel getropfter U
Seite. 
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2. Rotsohwiinze. 
Der rostrote Schwanz macht gern zitternde Be

wegungen und wird abwarts geschlagen. 

Hausrotschwanz Gartenrotschwanz 
Phoenicurns ochrurns Phoenicurus p. phoeni-
gibraltariensis ( Gm.) curus (L.) 

d' ad.: ruBschwarz, wei.Ber Flii- gran, schwarze1 Kehle, 
gelfleck. rotlichgelbeBrnst, weille 

Stirn. 

d' juv.: schwa.rzgrau; weiller Flii- Kehle schwarzlich ge-
gelfleck undeutlicher. schuppt. 

~ad.: rauchgrau, fast einfarbig; 
unten nur wenig heller 
als oben. 

braunlichgrau, untenhell; 
Brust ± lehmfabrig an-
geflogen. 

~juv. etwa wie ~ ad. wie ~ad., aber weniger 
rotliche Brust u. weniger 
Rostfarbe im Oberfliigel. 

Lockton: fiiid teck teck. fast wie Hausrotschwanz. 

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

B emer- briitet in Mauerloohem briitet in Baumhiihlen, 
kungen: u.dgl. Mauerloohem u. dgl. 

3. Das Rotkehlohen. 
Das Rotkehlchen knickst ebenfalls viel. Beim Singen 

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

Rotkehlehen, Erithacus r. rubecula (L.). 
Kennzeichen: ca. sperlingsgroB. Olivbraun mit 

gelblichroter Brust und weiBlichem Bauch. juv. iiber 
und iiber mit dunkelen, hell gespitzten Flecken besat; 
ohne die rote Brust von Rotschwanzchen und Nachtigall 

1 Im Herbst durch helle Federrander etwas undeutlich ge
macht. 
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durch den nicht rostfarbigen 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: durch die rote Brust und die 
Bewegungen hinreichend gekennzeichnet. Man beachte 
aber stets, daB das Rotkehlchen keine weiBe Schwanz
wurzel (Zwergfliegenfanger I) und keine auffallige Biirzel
farbe hat. - Stimme: ,schnickerndes" zickzick oder 
gereihtes gigdigdig ... , fast prickelnd. Gesang perlend 
und etwas ,melancholisch". Sprudelnde, hohe Fistel
tone, die eng gereiht sind, wechseln mit langeren, tieferen 
FlOtentonen ab. Im Rhythmus sehr ungleich. 

4. Die Nachtigall und Verwandte. 
Nachtigall Sprosser 

Luscinia m. megarhyn-
chus (Brehm) 

Luscinia luscinia (L.) 

Fliigel: rostbraun, noch rotlicher etwa so rostbriunlich wie 
als Riicken. Riicken gefarbt. 

Schwanz: relativ rostbraun. rostbraun. 

B rust: ungefleckt braunlichgrau. weilllich mit dunkler Wol-
we ill. kung. 

Vorkom- in (feuchten) Parks und in feuchten Wildern und 
men: Wiildern etwa westlich in Anlagen von Mecklen-

des Elbe-Weichaelgebie- burg 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 barter, Iauter und voller 
flotendem djudju ••. be- als Nachtiga.ll, ohne die 
ginuend, vielfach wieder-
holte Schluchz- und 

langgezogenen djug-
Toui:en; erinnert sehr an 

Schlagtouren in vollen-
deter Tonfiille. 

Singdrossel; die Stimme 
ist aber viel voller und 
schOner. 
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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 Sprosser gern in Bodennahe auf. 
Es sind reichlich sperlingsgroBe, relativ hochbeinige Vogel 
mit der Farbung alten Herbstlaubes. Die Fliigel werden 
meist nach unten hangen gelassen. Die U-Seite ist 
schmutzig grauweiB (s. Tab. S. 31). 

Obschon es viele braune Vogel gibt, so ist eine Verwechslung 
wegen der Bewegungsweise mit Grasmiicken, Neuntoter ~~ u. a. 
Arten wohl schlecht moglich. I=erhin beachte man, daB an
dere rostbraune Vogel entweder grauen Kopf oder z. T. weiBe 
Schwanzseiten haben. 

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 fiillt die aschblaue (bleigraue) 
Kehle und Brust des sonst schlichtbraunstreifigen Vogels 
auf. - Ahnliche: Haussperlings~ ist plumper, dick
schniiblig und an den Seiten nicht gestreift; an der Brust 
schmutzig grau, nicht aschgrau. - Stimme: Gesang 
zaunkonigartig, aber schwachlich und ohne Roller; auch 
mit einem groben Goldhiihnchenlied zu vergleichen. -
Lockton und Zugruf: scharf metallisch tsisisi. - Be
mer kung en: meist haufig in jiingeren Fichtenbestanden 
und im Dickicht. 

Zaunkonig, Troglodytes t. troglodytes (L.). 
Kennzeichen:winzig;rostbraunmithochgestelztem, 

sehr kurzem Schwanz.- Stimme: lautes zick, tick und 
zerrr. Gesang: laute, klare und hohe Tone in wechselnder 
TonhOhe mit Roller. - Bemerkungen: Standvogel. 



Schwa.lben, Segler und der Ziegenmelker. 33 

Baut kugelige Reisig- und Moosnester. Gern am Wasser, 
in Reisighaufen und dichtem Gestriipp im Unterholz 
oder am FluBufer. 

XL Schwa! ben, Segler und der Ziegenmelker. 
Mit den Schwalben schlie.Ben bei unserer vergleichenden Be

trachtung die Singvogel der I. Abteilung ab. Wegen gro.Ber 
Ahnlichkeit mit dem Segler, der eine eigene Ordnung bildetl, ist 
es aber zweckma.Big, diesen, von Laien fast stets fiir eine Schwalbe 
(Turmschwalbe !) gehaltenen Vogel feldornithologisch 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. 

Fliigel
form2: 

Schwalben Segler 

spitz und lang, aber nicht spitz und schmal, sichel
sichelformig, mehr von formig gekriimmt. 
der Form eines sehr 
spitzen Dreiecks. 

Bauch stets wei.B. Bauch schwii.rzlich wie.der 
ganze Vogel. 

Die drei Schwalbenarten sind folgendermaBen ge
kennzeichnet, s. Tab. S. 34. 

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

ruBschwarz, nur Kehle weiBlich.- Ahnliche: Schwalben 
s. o. - Stimme: Htrmend srieh, srrisrih. - Bemer
kungen: in Mauerlochern u. dgl. klebt er aus allerlei 
Fetzen und Faden ein Nest zusammen. 

1 Die Segler besitzen keinen Singapparat, haben vier Klammer
zehen nach vorn und unterscheiden sich auch sonst anatomisch 
grundlegend von den Singvogeln. 

2 Die Schwa.lben legen beim Flug die Fliigel ab und zu ziem• 
lich dicht an den Korper an, wahrend der Segler mit ausgespann
ten Fliigeln blo.B auf- und abschliigt. 

Frieling, Exkursionsbuch. 3 
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Raucbschwalbe Mehl- oder Ufer- oder 
Haussehwalbe Erdsehwalbe 

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

Schwanz: bei ad. sehr stark 
a.usgeschnitten; 
Schwa.nzspielle. 

schwa.ch gabelig. schwa.ch ga.belig. 

U-Seite: Kehle rostbra.un, schneeweill. weill mit gra.uem 
Kropf schwarz- Kropfband. 
blau, Bauch 
wei/l bis gelb-
lich- oder riit-
lich-weill. 

Biirzel: schwarzbla.u wie weill, vom dunk- dunkelbra.ungra.u 
Riicken. len Riicken a.b- wie Riicken. 

gesetzt. 

Brutpla.tz in Gebauden. - meist a.ullen un- in Erdliichern, an 
undNest: Ha.lbkugel. term Da.ch. - Sand- u. Lehm-

Dreiviertelkugel wind en. 

Stimme: hastiges wit wit- ra.uheres tschrr leises dschrrb. 
wit. Gesa.ng oder tschri. Ge- Gesa.ng da.ra.us 
zwitSchemd mit sang leiemd, a.ufgeba.ut. 
,Schnurrer". ohne ,Schnur-

rer". 

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

Kennzeichen: Nachtvogell Rindenfarbig; Kuk
kucksgestalt mit Eulenaugen bei reichlicher Amselgroile. 
Flugbild: Falkenahnlich; spitze Fliigel und relativ Ianger 
Schwanz 1• - Ahnliche: Kuckuck, Falke, Sperber im 
Flugbild; aber der Ziegenmelker ist Nachtvogel und 
sitzt tags nie quer und aufgerichtet zum Ast, sondern 
liegt langs auf ihm oder am Boden.- Stimme: nachts 

1 Die ad. ha.ben deutliche weille Endflecken am Schwanz. 
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apinnendes errrrorrrrerrrrorrrr; Fliigelklatschen und kauz
srtiges gruid. - Bemerkungen: mit dem riesigen 
Rachen (Schnabel selbst ganz winzig) fangt der Ziegen
melker Nachtschmetterlinge u. dgl. - Besonders 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. 
Wiedehopf, Upupa e. epops L. 
Kennzeichen: reichlich amselgroB. Rumpf isabell

braunlich. 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.- Stimme: huphuphup, in der Klangfarbe dem 
Kuckucksruf nahestehend. - Bemerkungen: briitet 
meist in hohlen Kopfweiden. - Nirgends haufiger Zug
vogel. 

Blanrake oder Mandelkrahe\ Coracias g. garrulus L. 
Kennzeichen: etwa hahergroB, kurzbeinig. Prach

tig blaugriin mit zimtbraunem Riicken. Flug kiebitz
ahnlich wuchtelnd; wohl auch an Taube erinnernd. -
Stimme: htilzernes Krachzen. - Bemerkungen: 
briitet gern in Schwarzspechthtihlen. - Nicht hiiufig; 
man trifft sie z. B. in der Mark, Anhalt, Mecklenburg, 
Pommern und OstpreuBen. 

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

chengroBe Gestalt; relativ Ianger (gern schlagender) 

1 Mandelkrahe deshalb, weil sie gern auf Kornstiegen, die in 
manchen Landschaften Mandeln genannt werden, sitzt. 

3* 
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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, Ianger Schwanz. Kreist und riittelt nie, fliegt 
hastig, etwas unstet. Flugbild erinnert sonst an Turm
falk, Fiirbung an Sperber. - Stimme: auBer dem be
kannten Ruf hi:irt man ein heiseres hachachach und 
vom ~ ein wasseriges abfallendes ,Lachen". - Be
merkungen: haufiger Sommervogel, der seine Eier 
allerhand insektenfressenden Sangern ins Nest legt. 

Die heranwachsenden Jungen heben dann mit Hille des 
flachen Riickens die Stiefgeschwister aus dem Nest und lassen 
sich noch lange von den Stiefeltern fiittern. Kuckuckseier im 
Nest kann man oft nicht leicht von den Eiern der Stiefmutter 
unterscheiden, da sie ihnen - je nach der Art der Pflegeeltern 
- dieses Kuckucks -in Form, GroBe und Farbe sehr ange
glichen sind. Wegen der grollziigigen (beim einzelnen Vogel aller
dings wohl erblich festgelegten) Wahl der Wirtsvogel ist der 
Kuckuck auch sehr wenig landschaftsgebunden und kann daher 
fast iiberall erwartet werden. 

B. Die Spechte und der Wendehals. 

Klettervogel mit steif spitzigen Schwanzfedern und 
kriiftigem, gestreckten Schnabel und kurzen FiiBen (je 
zwei Zehen nach vorn und hinten). 

Specht schwarz und wei.6: Buntspechte (amselgro.6 bis 
auf den spatzengroBen Zwergspecht). 

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

Specht ganz schwarz: Schwarzspecht (fast krahen-
groB). 

Die drei gewohnlichen Buntspechte, s. Tab. S. 37. 
Zwei seltene Buntspechte: 
Elster- oder WeiBriickenspecht, Dryobates l.leucotos 

(Bechst.). 
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Rotspecht Mittelspecht Zwergspecht 
(Gr. Bnntspecht) (KI. Buntspecht) 
Dryoba.tes ma.ior Dryoba.tes m. Dryobates minor 

subsp. medius (L.) subsp. 

Kopf: t mit rotem Hin- mit leuchtend ro- Vorderscheitel 
terkopf, ~ ohne tern Scheitel. beim trot, beim 
Rot. juv. mit ~ weill. 
schmutzig ro-
tern Scheitel. 

Bauch- u. leuchtend rotes rosenrotes After- kein Rot auf der 
Afterge- Afterfeld scharf gefieder geht in U-Seite. 
fieder: vom weilllichen die Bauchfarbe 

Bauch abgesetzt iiber. 

Stimme: hattes tix. Rufreihen, ferner helles kikikiki .. 
ein mia.uendes 
Kreischen. 

Berner- hii.ufigster Bunt- besonders in Ei- haufig. 
kungen: specht. chenbestii.nden; 

stellenweisea.ber 
recht selten. 

Kennzeichen: Bauch und besonders After rosenrot; 
d' mit rotem, ~mit schwarzem Scheitel. U-Riicken weiB. 
- Ahnliche: auch der Mittelspecht hat ganz roten 
Scheitel, aber schwarzen U-Riicken! .~ vom Rotspecht~ 
durch weiBen U-Riicken und rosenrotem After unter
schieden. - Bemerkungen: seltener, nordostlicher 
Durchziigler. Vereinzelt in Gebirgswiildern Siid- und 
Mitteldeutschlands briitend. 

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

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 (! hellgelb, beim ~ silberweiB. Ohne 
alles rot! - Ahnliche: von samtlichen Spechten, die 
etwa rotspechtgroB sind, durch den Mangel jeglichen 
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Rots am After und Kopf unterschieden. - Bemer
kungen: seltener skandinavischer Durchziigler. - In 
den Alpen und im Bohmerwald Picoides t. alpinus 
(Brehm). 

Die Erdspechte: 

Griinspeeht Grauspecht 
Picus viridis subsp. Picus c. ca.nus Gm. 

Kopf: Da.s Rot des 0-Kopfes c)': 0-Kopf nur bis zum 
reicht bis zum Nacken. Hinterkopf rot. ~: 
c)'mitrota.uf schwa.rzem ohne a.lles Rot. 
Ba.rtstreif, ~ ohne die-
see. 

Nacken- und hellgriinlichgra.u. silbergra.u mit schwa.-
Ba.uchgefie- cher grilner Beimi-
der: schung. 

Stimme: scha.llend kjiickjiick- ,klagliches", achroma.-
jiick ... tisches kikikykykiikiil. 

Bemer- meistrechthii.ufig ( a.uBer stellenweise haufiger, 
kungen: OstpreuBen). sonst selten. 

Sehwarzspeeht, Dryocopus m. martius (L.). 
Kennzeichen: GroBe! Ganz schwarz; c1 mit ganz 

rotem, ~ mit hinterteils rotem Oberkopf. - Stimme: 
griinspechtahnliches, aber lauteres ,Wiehern". ,Regen
ru£": klagend kliah, etwas metallisch. Beim und kurz 
nach dem Ortswechsel: trrii trrii trii.- Bemerkungen: 
nirgends gerade besonders haufig. In den groBen Hohlen, 
die in Vberzahl gezimmert werden, siedeln sich gem 
Dohlen, Hohltauben und Blauraken an. 

1 Durch Nacha.hmen ka.nn ma.n sehr Ieicht im Friihja.hr den 
Gra.uspecht a.nlocken. Wer den Ruf nur etwa.s beherrscht, ka.nn 
- eventuell bei einer Ra.dtour - sii.mtliche Gra.uspechte des 
Reviers ,a.ntworten" lassen und so die Besiedlungsdichte und da.s 
Vorkommen bestatigen! 
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Wendehals, Jynx t. torquilla L. 
Kennzeichen: reichlich sperlingsgroB; rindenfarbig. 

Sitzt auch quer zum Ast. Nicht selten sieht man ihn 
auf der Wiese nach Futter suchen, dabei ist der dunkle 
Riickenstrei£ auf dem grau melierten, gelblich und 
braun getontem Gefieder recht au££allig.- Ahnliche: 
kein braunlicher Singvogel hat so ausgesprochen zarte 
Rindenfarbe mit einem dunklen Riickenstreif. -
Stimme: langweiliges gjadjadjadjad ... in einer Tour 
geiibt. - Hohlenbriiter; meist haufiger Zugvogel. 

C. Eulenl. 
Da die dickkopfigen, weichfiedrigen Eulen mit ihrem 

charakteristischen Gesicht (Augen nach vorn gerichtet!) 
hauptsachlich nachts ihr Wesen treiben und den Tag in 
einem Versteck verbringen, so muB eine Bestimmungs
iibersicht der Eulen in erster Linie nach der Stimme 
erfolgen. Man bestimme deshalb die Eulenstimmen 
nach dem Anhang l, S. 240. 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 Kiiuze (ohne Federohren), Ohr
eulen (mit Federohren) und die Schleiereule. 

1. Der Waldkauz, verglichen mit Uraleule und Wald-
ohreule, s. Tab. S. 40. 

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

formiger Schwanz, spitze, mittellange Fliigel. Flugbild 
turmfalkenahnlich. U-Seite auf weiBem Grund quer
gewellt. Schwarze Halbmondflecken in der Ohrgegend.-

1 ~ griiBer als ~. wie bei den Ra.ubviigeln. Die Eulen nahren 
sich wie diese, sind aber sonst nicht mit ihnen verwandt. 
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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. krii.hengroJl. ca. taubengroJl, 
groJl. a.ber groJler er-

scheinend. 

Gesamt- hell rindengra.u. rindengrau, gelblichgrau. 
eindruck: brii.unlich his 

rotlich. 

U-Seite: auf weillem auf hellerem auf gelblichem 
Grund mit gro- Grund grob Grund haupt-
Jlen, rei. schma.- liings gefleckt. sii.chlich langs 
len Langsflek- gefleckt. 
ken. 

Flugbild: groJler Kopf 
( ohne ,Ohren"), 

dicker Kopf, rei. 
kurzer, schwa.ch 

ziemlich dicker 
Kopf mit Feder-

rei. Ianger, a.b- abgerundeter ohren; mittel-
gerundeter Schwanz; breite Ianger Schwanz; 
Schwanz, breite rei. kurze mul- lange, etwas ge-
mittellange Flii- denformige Flii- winkelteFliigel. 
gel. gel. 

Augen- dunkel. dunkel. gelbrot. 
farbe: 

Be mer- in Deutschland sehr haufig; in in Waldern hau-
kungen: als Brutvogel Baumhohlen,im fig; briitet meist 

nur in Ostpreu- Dachgebalk u. in verlassenen 
Jlen (Frisching- dgl. briitend,sel- Horsten von 
forst). Hohlen- ten frei. Krahen und 
briiter. Raubvogeln, 

seltener in Hoh-
len. 

Bemerkungen: ii.u.Berst seltener Gast; fast nur in Ost
preu.Ben erscheinend . .Auch tags rege. 

Sperlingskauz, Glaucidium p. passerinum {L.) 
Kennzeichen: nur ca. gimpelgro.B, oben brii.unlich 

mit wei.Ben Tropfen.- Ahnliche: Steinkauz ist gro.Ber. 
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- Stimme: dalieht und chrr. - Bemerkungen: In 
stillen Forsten der Gebirge (bes. Bayerns) und Ost
preu.Bens sporadischer Brutvogel. Hohlenbriiter. 
Auch tags rege. 

Zwergohreule, Otus s. scops (L.). 
Kennzeichen: ca.drosselgroB. Lange,spitzeFliigel, 

kurzer Schwanz ,schimmelig" rindenbraun mit weiBen 
Schulterflecken. - Stimme: klagendes giu. - Be
merkungen: sehr seltener Gast. 

3. Der Uhu und die Schleiereule. 
Uhu, Bubo b. bubo (L.). 
Kennzeichen: weit iiber BussardgrOBe (Rumpf fast 

so gro.B wie der einer kleinen Gans). Federohren. lm 
rindenbraunen, unterseits grob gefleckten Gefieder fallt 
beim Rufen ein weiBer Kehlfleck auf. Im Flug: grof.ler 
Kopf, mittellanger, ziemlich gerade abgeschnittener 
Schwanz ;lange Fliigel. -Bemerkungen: seltener Brut
vogel in Gebirgswaldern (Bohmen, Odenwald, Harz, 
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 Haffs) usw. 

Schleiereule, Tyto alba guttata (Brehm). 
Ken n z e i chen: wei.Blicher, deutlich herzformiger 

Schleier. Oben zart aschgrau mit Perlflecken, gelbrotlich 
gestromert. U-Seite hell rotlichgelb his fast wei.B. -
Flugbild: sehr dicker Kopf, sehr lange, rei. schmale 
Fliigel; kurzer, gerade abgeschnittener (etwas gekerbter) 
Schwanz. - Bemerkungen: in Scheunen, Tiirmen 
u. dgl. briitend. 

4. 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. 
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Steinkauz Rauhfu.Okauz 
Athene n. noctua (Scop.) Aegolius f. funereus (L.) 

0-Seite: Regelmii.llig weiB getropft. in unregelmii.llig verteilten 
Bezirken weiB getropft. 

Schleier: undeutlich. deutlich, weilllich mit 
dunkler Umrahmung. 

F lugbild: tags oft spechtartig hiip- dickerer Kopf, Schwanz 
fend; sonst ruhiger. mittella.ng, abgerundet. 
Schwanz kurz, gerade Fliigel nicht besonders 
abgeschnitten. Fliigel lang. (Im ganzen mehr 
nicht besonders lang, wa.ldkauzartig.) 
schwach gewinkelt. 

Bemer- in verfallenen Gebauden, in Baumhiihlen stiller, 
kungen: alten Kopfweiden,Stein-

briichen u. dgl. briitend. 
gro&r (Gebirgs)wii.Ider; 
selten. 

Hii.ufig. 

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

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

Nach dem Gefieder lassen sich die Raubvogel schwer be
stimmen, da es - besonders bei Bussa.rden und Adlern - iuJ3erst 
verschiedena.rtig gefii.rbt ist. Hauptmerkmal fiir die feldornitho
logische Bestimmung ist da.s Flugbild. Hierna.ch ist vornehmlich 
die Sammelbestimmungstabelle der Raubvogel S. 229 angeordnet. 
Die Bemerkungen an dieser Stelle geniigen wohl zur Kennzeich
nung vollstindig, zumal da es gerade fiir Raubvogel gute, auch 
feldornithologisch abgestimmte Biicher (Kobel, v. Besserer) gibt. 

E. Tauben. 
Die drei wild lebenden Taubenarten unterscheiden sich 

von den wildfarbigen, frei umher fliegenden H austauben 

1 Aegolius funereus hat his zu den Zehen dicht befiederte 
Fii&. 
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{,Feldtauben") sofort dadurch, daB sie keinen weiBen 
Biirzel haben. Im 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 vielAhnlich
keit mit der viel in Gefangenschaft gehaltenen Lachtaube. 

Ringeltaube Hohltaube Turteltaube 
Columba. p. Columba. o. Streptopelia. t. 
pa.lumbus (L.) oena.s (L.) turtur (L.) 

Hals- we ill. ohne weill. schwarz-weiB ge-
seiten: biindert (unauf-

fallig). 

Fliigel: auffalliger weill. ohne we ill; eine una.uffallig 
Ra.ndfleck. dunkle Binde. braunlich. 

Schwanz: ohne weiBe Ein- ohne weille Ein- mit weiBer Ein-
fassung. fa.ssung. fa.ssung. 

Stimme: dumpfes huhhuh erinnert mehr a.n hohl gurrend, tur 
huruhu, heu- Ha.usta.ube, tur .•. 
lend. nicht so dump£ 

heulend. 

Be mer- Freibriiter; Hohlenbriiter; an Freibriiter; nir-
kungen: ii bera.ll gemein. alte Baume gends iiber-

( Schwarzspecht- maBig haufig, 
hohlen!) gebun- stellenweise so-
den. gar selten. 

F. Hiihnervogel. 
Die Fasane (Phasianus c. colchicus L. und Phasianus 

colchicus torquatus Gm.), gekennzeichnet durch den sehr 
langen Schwanz, kommen oft gekreuzt als sog. Englischer 
Griinriickiger Fasan in unseren Waldern vor, in denen sie 
urspriinglich iiberhaupt nicht heimisch waren. Die 
echten Ringfasane haben auBer dem Halsring noch einen 
griinlichen Biirzel, wahrend die K upferfasane einen kupfer-



44 Vogel in Ortschaften, Garten, Parks und Waldern. 

roten besitzen. Die~~ sind unter allen Umstanden vom 
weiblichen Birkhuhn durch den spitzigen, nicht gabel
formigen Schwanz und durch das Fehlen einer weiBen 
Fliigelbinde unterschieden. 

Das Rebhuhn, obschon ein echter Feldvogel, unter
scheidet sich von der Birkhenne durch den rostroten 
Schwanz und das Fehlen einer Fliigelbinde. 

Die Hahne vom A uer- und Birkwild unterscheiden 
sich auBer durch dengewaltigen Gri:iBenunterschied (Auer
hahn ca. gansegroB, Birkhahn ca. haushuhngroB) durch 
den beim ersten abgerundeten, beim letzten leierformigen 
Schwanz. Sonst sind beide hauptsachlich schwarz mit 
Metallglanz; beim Birkhahn fallen die weiBen U-Schwanz
federn besonders bei der Bodenbalz auf. Die braunen 
Kleider seien miteinander verglichen und dem Haselhuhn, 
das viel kleiner als das Birkhuhn ist, gegeniibergestellt. 

Kenn
zeichen: 

Bemer
kungen: 

Auerhenne Birkhenne HaseJhuhn 
Tetrastes 

bonasia rupestris 
(Brehm) 

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

diister rostbraun
lich mit rost
rotem Brust
schild. Keine 
Fliigelbinde. 

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

grob schwarz u. 
weiB gefleckt. 
KurzerSchwanz. 

selten; in groBen besonders in der seltener Bewoh
beerenreichen Heide nicht sel- ner beeren- und 
Waldern, beson- ten.-MitAuer- unterholzreicher 
ders der Mittel- huhn bastar- Mischwalderder 
gebirge und der diert: Rackel- Mittelgebirge. 
Alpen. kuhn. In OstpreuBen 

durch die grau
ere Form T. b. 
bona.sia. (L.) ver
treten. 
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G. Die iibrigen Bewohner der Walder. 
Aus den iibrigen Ordnungen sind es nur wenige Arten, 

die im Wald oder in Ortschaften vorkommen. 
Von graBen Vogeln mit langem Schnabel und Stelz

beinen sind es die zwei StOrche, der Fischreiher und der 
Kranich, die hierher gehtiren. Storche und Kranich 
strecken den Hals im Flug aus, der Reiher zieht ihn an. 
Die Storche sind schwarz und weiB, Reiher und Kranich 
hauptsachlich aschgrau. 

Far bung: 

Bemer
kungen: 

Kenn-
zeichen: 

Stimme: 

Berner-
kungen: 

W eiller Storch 

Ciconia c. ciconia (L.) 

weiJ3 mit schwarzen Flii
gelenden. Der Schna
bel der juv. ist noch 
nicht rot, sondern 
schwarz. 

besondera in Nordost
deutachland noch recht 
haufig. Briitet auf Da
chern und Baumen. 

Fischrelher 
Ardea c. cinerea L. 

Hala im Flug eingezogen, 
weiJ3. 

heiserea, kreiachendes 
chrrai. 

kolonieweise in der Nahe 
von Wasser auf Baumen 
briitend. 

Schwarzer Storch 
(Waldstorch) 

Ciconia nigra (L.) 

schwarz mit Metallglanz. 
Bauch weiJ3, Schnabelim 
Alter rot. 

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

Kranich 
Megalornia g. grus (1.) 

Halaim Flug ausgestrec)it, 
hellgrau; Kehle achwarz 

trompetendea kurr. 

Scheuer Erdbriiter. Brut-
vogel beaondera in Nord-
u. Nordostdeutschland; 
nicht haufig. 

Ein typischer Schwimmvogel, der Kormoran, Phala
crocorax carbo subcormoranus (Brehm), briitet ebenfalls 
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auf Baumen (z. B. in Riigen oder im MahrungseefOst
preullen). Fast gansegroll, schwarz mit rel. langem 
Schwanz und Hals, aber sehr kurzen Fiillen. Kormorane 
sitzen ziemlich senkrecht zum Ast und erscheinen recht 
langgestreckt (vgl. Abb. 4, 8). 

Abb. 2. Fliigelzeichnungstypen. 
1. zwel Fliigelblnden (schulterwlirts elne sehr breite); 2. zwel schmale helle 
Binden und heller Fliigelhinterrand; 3, welller Spiegel; Fliigelfleck mit Quel" 
und Langsausdehnung; 4. grofler weiller Spiegel oder FliigelschUd; 6. dunkler 

Spiegel mit weiller Elnfe.ssung. 

Bestimmungstibersichten: 

1. Gruppe: Vogel an Mauerwerk und in Gebiuden der 
Stiidte und Dorfer. 

1. ca. tau bengroll oder groBer 
a) im Flug Kopf gut zu sehen: 

Schwarz mit grauem Na.cken, an Tiirmen u. dgl. 
schreien ack, jack: Doble (S. 5) 

b) im Flug Kopf nur alB Vorwolbung zu sehen: 
Oben rostbraun; schlank. Lange Fliigel, Ianger 
Schwanz: Turmfalk (S. 237) 

(Schwanz aschgrau mit einer deutlichen End
b~e: ~ 
Schwanz brii.unlich grau mit mehreren Binden 
vor der Endbinde : ~) 
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Fast krii.hengroll, oben diisterschiefergrau (ad.) his 
brii.unlichschwarz (juv.). Lange Fliigel, relativ 
kurzer Schwanz: Wanderfalk (S. 238) 
Taubengroll oder kleiner, schieferblau bis grau 
oder dunkelbrii.unlich; rel. breite und kurze Fliigel, 
langer Schwanz: Sperber (S. 236) 

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

Sehleiereule (S. 41) 
ca. krii.hengroll, braunfleckig; rel. kurzeFliigel,mittel-
langer Schwanz: Waldkauz (S. 40) 
kleiner als Taube, gelbii.ugig: Steinkauz (S. 42) 

3. Kleiner als Taube, aber groller als Spatz: 
Hiipft in grollen Spriingen; rel. Ianger Schwanz; 
schwarz (()') oder brii.unlichschwarz (~); Flotengesang 
vom Dach!: Amsel (S. 28) 
Schreitet; rel. kurzer Schwanz, spitze Fliigel. Schwarz 
mit Metallglanz, juv. rauchgraubraun. Besonders im 
Herbst mit kleinen weillen Perlenflecken: Star (S. 6) 

4. Ungefii.hr spa.tzengroll: 

a) meist durch die Luft jagend; schlank. Spitze FliU;el, 
a'Ullgeschnittener Schwanz: 
U-Seite rullschwarz wie der ganze Korper. Sichel
fliigel, ,srriehl": Segler (S. 33) 
U-Seite weilllich, ganze 0-Seite schwarzblau: 

Rauehsehwalbe (S. 34) 
U-Seite und Biirzel weiB: Mehlsehwalbe (S. 34) 
U-Seite his auf graues Kropfband weiB, Riicken 
wieBiirzeldiistergraubraun: Ufersehwalbe (S. 34) 

b) mit rostrotem, zitternden Schwanz: 
Schwarz oder diistergrau. ()' mit weillem Fliigel
fleck: Hausrotsehwanz (S. 30) 
Heller; Brust bei ()' ad. rotlichgelb, bei juv. und 
~ hell, nie dunkel: Gartenrotsehwanz S. 30) 
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c) mit auffiilligem WeifJ im Gefieder; Gang trippelnd: 
U-Seite weinrot (c)') oder braunlich (~). Breite 
weiBe Fliigelbinden, weiBe SchwanzauBenfedern: 

Buchfink (S. 9) 
Riicken aschgrau, weill und schwarze Kopf- und 
Fliigelzeichnung. Der lange schwarze Wipp
schwanz mit weiBen Seiten: Bachstelze (S. 126) 
(Biirzel zitronengelb, sehr Ianger Wippschwanz: 

Bergstelze) (S. 126) 
d) ohne auffiilliges WeifJ im Gefieder: 

Mit Spitzhau bchen. Gang trippelnd, Brust dunkel
gefleckt; sonst erdgrau: Haubenlerche (S. 96) 
Ohne Haubchen; Gang hiipfend. Scheitel grau (c)') 
oder graubraun (~): Hausspatz (S. 7) 
Ebenso, Scheitel kupferbraun; weiBes Halsband: 

Feldspatz (S. 8) 
Steil auf Posten sitzend; vom Insektenfang im 
Bogenflug wieder auf erhOhten Platz zuriick
kommend. Scharfes zzi; Kehle schwach gestreift. 
Diinnschnablig; spitzfliiglig: 

Grauer Fliegenfanger (S.21) 
5. Kleiner, braungrauer Kletterer mit diinnem, gebo-

genen Schnabel. ,tit": Hausbaumlaufer (S.l5) 

2. Gruppe: Vogel in kleinen Vorgiirten 
und Schmuckplitzen der Stidte. 

1. fiber SperlingsgroBe (Krahen und Dohles. S.5): 
Ganz schwarz oder braunschwarz, ohne Metallglanz. 
Hiipft in langen Satzen. Relativ Ianger Schwanz wird 
oft hochgestellt: Amsel (S. 28) 
Oben olivbraun, unten weiB mit dunklen Tropfen. 
,zip": Singdrossel ( S. 29) 
Metallisch schwarz glanzend mit ± deutlichen kleinen 
weiBen Flecken. Gang schreitend; Schwanz relativ 
kurz; Fliigel spitz: Star (S. 6) 
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2. Etwa sperlingsgroB oder kleiner: 

a) mit rostrotem, zitternden Schwanz: 
Schwarz oder diistergrau, Brust nie rotlichgelb: 

Hausrotschwanz (S. 30) 
Heller braunlichgrau, Brust rotlichgelb oder hell
hellbraunlichweiB: Gartenrotschwanz (S. 30) 

b) mit roter oder rotlicher Brust: 
Biirzel und Fliigel ohne weiB, zart; oft knicksend: 

Rotkehlchen (S. 30) 
Zwei weiBe Fliigelbinden, weiBe SchwanzauBen
federn. Biirzel nie weiB: Buchfink (S. 9) 
WeiBer Biirzel, schwarze Kappe, dicker Schnabel. 
Sanftes ,diih": Dompfaff (S. 12) 
Braun, grauer Kopf; Stirn und Brust karminrot. 
Helle Schwanzfederrander: Hanfling (S. 12) 

c) mit deutlichen wei{Jen Fliigelbinden: 
SchwanzauBenfedern weiB. Nicht kurzschwanzig; 
elegante Form. Biirzel griinlich: Buchfink (S. 9) 
Der kurze Schwanz am Ende weiB. Klobiger 
Schnabel; gedrungene Form. Biirzel braun. 
Scharfes ,zicks": KernbeiBer (8. 8) 

d) nicht turnende, gedrungenere Vogel mit gelb oder 
griin(lich) im Gefieder: 
Relativ Ianger Schwanz wird beim Rufen (,zrit") 
bewegt. Streifenzeichnung; Biirzel zimtbraun. 
SchwanzauBenfedern weiB: Goldammer (S. 14) 
Relativ kurzer Schwanz mit gelber Zeichnung. 
Fliigelschildgelb; Sperlingsfigur: Griinling (S. 8) 
Klein; kurzschnablig. Sirrender, klirrender Ge
sang von freiem Punkt aus. Biirzel zitronengelb: 

Girlitz (S. ll) 

e) hauptsiichlich briiunlich grau ohne besondere wei{Je 
oder schwarze Zeichnung: 
Meist still und aufrecht sitzend oder nach einem In
sektfliegend (langfliiglig). Kehle und Stirn feinge-

Frieling, Exkurslonsbuch. 4 
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strichelt. ZarterBau: GrauerFliegenfiinger (8.21) 
Gewandt durch die Biische schliipfend, U-Seite 
± hell; keine Binden: Grasmiieken (8. 26) 
Gedrungen, U-8eite nicht viel heller als 0-Seite. 
In Fliigel und Schwanz gel be Abzeichen: 

Griinling (8. 8) 
f) zart; oben grunlichgraubraun, unten ± gelb oder 

weifJlich; keine Fliigelbinden: 
Ganze U-Seite schwefelgelb. ,dedehoi"; kniiksen
der und flotender Gesang: Gelbspotter (8. 25) 
Unten entweder gar nicht oder schwach gelb; klein: 

Laubsiinger (8. 23) 
g) kurze, turnende V agel mit weifJer W ange und schwar

zem oder blauem 0-Kopf: 
aa) mit gelb. 

Breiter, schwarzer Liingsstreif auf U-Seite 1 ; 

Kopfzeichnung schwarzblau: Kohlmeise ( 8.17) 
U-Seitenstreif undeutlich, Kopfzeichnung 
himmelblau und weiB: Blaumeise (8.17) 

bb) ohne gelb. 
Schwarze Kopfplatte; oben graubraun. 

Nonnenmeise (8. 19) 
Anmer kung : In wenigen Gegenden, besonders West

deutschlands, ist der Teiehrohrsiinger Gartenvogel gewor
den (s. S. 130). Im iibrigen vgl. a.uch Gruppe 3. 

Anhang zur 2. Gru ppe. 
Vogel am Futterhliusehen im Winter. 

Im Winter kommen an den Futterstreuplatz alle mag
lichen Vogelarten, die verschiedenen Gruppen angehOren 
konnen. Stets ist es aber eine bestimmte Gemeinschaft 
von Vogeln, die sich hier einfindet. Ein + vor dem Namen 
bedeutet, daB der Vogel selten bier auftritt. 

1 Die juv. ha.ben eine gelblichweiBe U-Seite und schwa.chen 
Langsstreif. 
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- Vogel rei. gedrungen, oft in Scharen. Schnabelkriiftig, 
kegelformig. Hanfkorner werden geschii.lt. Ohne 
wei.B-schwarze oder blau-weiBe Kopffarbung: 

Finkenartige: I 
- Gewandt; klettert an den aufgehii.ngten Futterringen 

geschickt herum. Hanfkorner werden zwischen die 
Zehengenommen und aufgehackt oder ganz geschluckt. 
Schnabel pfriemenformig : M eisenartige: II 

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

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

Buntspechte: IV 
- Tauben- his krahengroBe Vogel (selten am Haus). 

Schwarz vorwiegend: Kriihen 
Braun, blaue Oberfliigeldecken, weiBer Biirzel: 

Eichelhiiher 
Griinlich; rot am Kopf: Griinspecht 

(ca. taubengroB). 

I. 
- Graubraun, grauer odergraubrauner Oberkopf; Augen

gegend braun his rostbraun. Wangen hell, ohne Mittel
fleck; nur eine deutliche Fliigelbinde: 

Haussperling (S. 8) 
(d' mit schwarzer Kehle) 

- Braunlich, Oberkop£ kupferbraun; wei.Ber Nackenring, 
schwarzer Wangenfleck; zwei deutliche Fliigelbinden: 

Feldsperling (C)' = ~) ( S. 8) 

- Griinlich his graubraunlich. Gelbes Fliigelfeld. 
Schwanzau13en£edern wurzelwarts gelb. Plumpe, auf
dringliche, sperlingsgro.Be Vogel mit kriiftigem hellen 
Schnabel: Griinling oder Griinfink (S. 8) 

(()' schoner griin) 

4* 
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- Riicken braun, Biirzel olivgriinlich. Zwei wei.Be Bin
den im ± schwarzen Fliigel. SchwanzauBenfedern 
z. T. wei.B: Buchfink (S. 9) 
(d' mit blii.ulichem Oberkopf und wei.nrOtlicher U-Seite) 

- Schnabel ganz auffii.llig klobig. Kurzer Schwanz, 
grauer Nacken; brauner Riicken, ockerbrauner Kopf. 
Wei.Be Fliigelbinden: Kernbei8er (S. 8) 
(~mit schmutziggrauem, d' mit reingrauem Nacken) 

- Riicken brii.unlich, 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 
wei.Blich mit dunkler Streifung: + Erlcnzeisig (S. 10) 

(d' mit schwarzem Scheitel) 
- SperlingsgroJl oder etwas starker, Oberkopf schwarz

blau, Schnabel kurz und rundlich; Riicken aschgrau, 
wei.Be Fliigelbinden und wei.Ber Biirzel: 

Dompfaff oder Gimpel (S. 12) 
(d' mit leuchtend roter, ~mit rotlich grauer U-Seite) 

- Griinlichbraun, reichlich sperlingsgroJl. Riicken stark 
streifig; vie1 Ge1b auf der U-Seite, Biirzel zimtbraun: 

Goldammer (S. 14) 
(~ mit stark streifiger U-Seite) 

- Schnabelspitzen iibereinander gebogen, ohne Fliigel
binde. Rot (d' ad.), gelbliohgrau (juv.) oder griinlich
grau (~}: + Kreuzschnabel (S. 13) 

II. 
- Etwa sperlingsgroJl; Kopf schwarzblau, wei.Be Wangen. 

Bauch gelb mit breiter schwarzer 1\fittellinie: 
Kohlmeise (S. 17) 
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- Kleiner als Sperling; Kopf hellblau, Wangen teilweise 
weill; Bauch gelb mit nur angedeuteter Mittellinie: 

Blaumeise (S. 17) 
- Ebenso klein; braungrau, U-Seite weilllichgra.u, Wan

gen weill, Oberkopf und Kinn schwarz: 
Sumpl· oder Nonnenmeise (S. 19) 

Nur in der Nahe von Nadelwald, sonst nur sehr selten: 
Tannen- und Haubenmeise (S. 17 u. 18) 

- Fast sperlingsgroll; Schnabel ziemlich lang, 0-Seite 
aschblau, unten weilllichgelb bisrotlichbraun;Flanken 
kastanienbraun, schwarzer Augenstreif: 

Kleiber oder Spechtmeise (S. 15) 

III. 
- GroBer als Sperling, schwarz mit gelbem Schnabel 

(~ ad.) oder dunkelbraunlich mit weniger gelbem 
Schnabel(~ u. juv.) Bewegungen hastig; oft dick auf
geplustert: Amsel (S. 28) 

- Sperlingsgroll, oben olivbraun, gelblichrote Brust, 
weilllicher Bauch: Rotkehlchen (S. 30) 

(nicht immer iiberwinternd !) 

IV. 
- Amselgroll; Hinterkopf rot (~) oder schwarz (~). 

Mtergefieder rot: Gr. Buntspecbt oder Rotspecbt ( S. 37) 
- Sperlingsgroll; Mtergefieder weilllich. Riicken und 

Fliigel weillschwarz gebii.ndert; ~mit rotem Vorder
kopf: Kleiner Buntspecbt oder Zwergspecbt (S. 37) 

3. Gruppe: Vogel der groBeren Garten, Dorfgiirten, 
Parks und FriedhOfe. 

Es ist unmoglich, die Vogel dieser Gruppe von den Misch
und La.ubwa.ldbewohnern (Gruppe 6A) zu trennen; denn die 
meisten Arten ha.ben sich vom Walde her in den Parks, die ihnen 
einen Ersatz fiir den W a.ld bieten, a.ngesiedelt. Ma.n bestimme a.lso 
na.ch den Ta.bellen in Gruppe 6A! Bier soli nur eine Vbersicht 
der cha.ra.kteristischen Vertreter der Waldvogel, soweit sie sich 
in Parks u. dgl. finden, gegeben werden. 
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A. Im Winterhalbjahr. 
(Ende Oktober his Ende Marz.) 

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

Krahen und Dohlen (S. 5) 
b) Raubvogel s. Sammeltabelle S. 229. (Es kommen 

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

lich blaugrau: Wildtauben (S. 42) 
d) mit auffiilligem Weip im Gejieder: 

WeiBer Biirzel; ratschende Rufe. Sonst braun und 
schwarz mit blauen Decken: Eichelhaher (S. 6) 
Schwarz-weiB, sehr !anger Schwanz: Elster (S. 4) 

e) Klettervogel; Bogenflug ; die Fliigel werden ab
wechselnd eng angelegt und dann gespreizt. -
Griin, mit oder ohne rote Kappe: Erdspechte (S. 38) 

2. Etwa amselgroB: 
a) schwarz oder braunschwarz; keine helle U-Seite 

und U-Fliigel: Amsel (S. 28) 
b) mit braun; U-Seite hell mit dunklen Tropfen: 

U-Fliigel und Flanken nicht rotlich: 
Sing-, Mistel- und Wacholderdrossel (S. 29) 

U -Fliigel und Flanken rotlich; oft in schwatzenden 
Scharen: Weindrossel (S. 29) 

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

d) Klettervogel; hiipfender Flug. - Schwarz-weiB, 
mit rot am After: Buntspecbte (S. 37) 

3. StarengroB his sperlingsgroB oder kleiner: 
a) oft in kleineren oder graperen Trupps im Gezweig: 

Lockere kleinere Scharen von bunten, wenig Iauten 
Turnern, mit weiBer Wange. Fliegen nicht ge
scblossen auf: Meisen (S. 16) 
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Engere Trupps oft larmender, kleiner Vogel; be
sonders in Erlen oder Birken. Fliegen geschlossen 
auf: Zeisige (S. 10) 
Diinnes Sirren; starenartiger Flug. Federschopf! 
Gern an Beeren. SchOn graubraun, gelbes Schwanz
endband: Seidenschwanz (S. 21) 

b) kleinere Vogel mit weiBer Wange und blauem oder 
schwarzem 0-Kopf: Meisen (S. 16) 

c) sehr klein mit sehr langem Schwanz: 
Schwanzmeisen (S. 18) 

d) ca. sprdzengro{Je Vogel mit rot, rotlichgrau oder 
kastanienbraun, besonders an der U-Seite: 
WeiBer Biirzel, schwarze Kappe: Dompfaft (8.12) 
Ohne Fliigelbinden, ganz rot; besonders intensiv 
am Biirzel. Turner. Hartes ,kip kip": 

Kreuzschniibel (S. 13) 
Knicksen; in Bodennahe: Rotkeblcben (S. 30) 
WeiBe Fliigelbinden und SchwanzauBenfedern: 

Buchfink (S. 9) 
Oben blaugrau, kurzschwanzig. Klettert am 
Stamm. (V gl. Abb. 3, 7): Kleiber (S. 15) 

e) klotziger Schnabel, weiBe Fliigelbinden, kurzer 
Schwanz ;faststarengroB. ,zicks": Kernbei.Ber(S. 8) 

f) mit gelb im Gefie.der: 
Breites gelbes Band im schwarzen Fliigel. Vorder
kopf rot : Stieglitz ( S. 9) 
Kopf und U-Seite gelb, ± durch dunkle Flecken 
verdeckt. Rotbrauner Biirzel; rel.langerSchwanz: 

Goldammer (S. 14) 
Fliigelrandmal und Schwanzseiten z. T. gel b. Sonst 
griinlichgrau; robust: Griinling (8.8) 
Klein, mit ± gelber U-Seite. Klirrender und 
quietschender Gesang von erhohtem Punkt aus. 
Biirzelzitronengelb, Schnabelkurz: Girlitz (S.ll) 
U-Seite gelb; weiBe Wange schwarz oder blau
lich gefaBt: Kohl· und Blaumeise (S. 17) 
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Biirzel weiB, weille Fliigelbinden: Bergfink (S. 9) 
Streifig; klein. Gel be Fliigelbinde; meist in 
Scharen: Erlenzeisig (S. 10) 
(gelblichgrau; keine Fliigel und Schwanzabzeichen: 

Kreuzschnabel) (S. 13) 
Gelbe Schwanzendbinde; Starenflug. Federholle: 

Seidenschwanz (S. 21) 
g) schwarz-weiBer Klettervogel. cr mit z. T. rotem 

Scheitel: Zwergspecht (S. 37) 
h) mit breiten wei{Jen Fliigelbinden und wei{Jen 

Schwanzau{Jenfedern: 
Biirzel weiB. ,quag": Bergfink (S. 9) 
Biirzel nicht weiB, sondern griinlich. ,giib giib" 
oder ,pink": Buchfink (S. 9) 

i) grau, briiunlich oder grunlichgrau ohne auffiilliges 
Wei{J und Gelb: 
Gedrungen; U-Seite (eventuell mit schwarzem 
Kinnfleck) ungefleckt schmutzig-grau: 

Spatzen (S. 8) 
(Zarter; Kehle und Brust aschblau oder bleigrau: 

Braunelle) (S. 32) 
WeiBe Schwungfederrander tauschen einen hellen 
Spiegel vor. Kleiner. Harte und metallische 
Lockrufe. Eventuell mit rotlicher Brust: 

Hlinfiinge (S. 12) 
Klein; am Baumstamm. Diinner, feiner Schnabel: 

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

Zaunkonig (S. 32) 
(Finkengestalt, rei. Ianger Schwanz mit weiBen 
AuBenfedern; rotlich-brauner Biirzel: 

Goldammer) (S. 14) 
Klein; meist in Scharen. Streifig. 0-Kopf rot. 
,tschiittschiitt ... ": Birkenzeisig (S. 10) 
Klein; zart. Oben ungeflecktgriinlichbraun, unten 
hell ohne aile Abzeichen: Weidenlanbslinger ( S. 24) 
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Winzig, mit kleinen Fliigelbinden; griinlichgrau. 
Scheitelstreif! Wispernde Stimmen: 

Goldhiihnchen (S. 16) 
k) mit rostrotem Schwanz, der in zitternder Bewe

gung ist. Sonst diistergrau oder schwiirzlich: 
Hausrotschwanz (S. 30) 

B. Im Sommerhalbjahr. 
(Etwa April bis SeptemberjOktober.) 

Man suche erst unter A nach! Zu den dort genannten 
Arten ( es verschwinden meist im Miirz Seidenschwanz und 
Birkenzeisige) kommen hinzu : Laubsiinger, Grasmiicken, 
Fliegenfiinger, Gartenrotschwiinzchen, W iirger, Pirol, Wende
hals, Nachtigall und Kuckuck. Diese Neuankommlinge 
kann man im Groben folgendermaBen auseinanderhalten 
(vgl. aber Gruppe 6A !) : 
1. Vogel ca. amselgroB: 

Gelb und schwarz oder gelbgriin mit dunkien Fliigeln; 
,Vogel Biilow"-Pfiff: Pirol (S. 7) 

2. Monotone, langweilige gjii.djadjadjad ... -Rufe, an-
haltend geiibt: Wendehals (S. 39) 

3. Unermiidliches zip zap zip zap ... : 
Weidenlaubsiinger (S. 24) 

4. Meist frei sitzend; mit dem Iangen z. T. weiBen 
Schwanz drehende und schlagende Bewegungen aus
fiihrend: Wiirger (S. 19) 

5. Etwa taubengroB; rei. Ianger Schwanz und spitze 
Fliigel. Flugbildfalkenahnlich. Grau oderrostbraun; 
weiBer Bauch quer gewellt. Kreist oder riittelt nicht: 

Kuckuck (S. 35) 

6. Reichlich sperlingsgroBe bis ganz kleine 
Vogel: 
a) schlicht braunliche oder graue Vogel, die das 

Gebiisch durchschliipfen. Keine deutlichen weiBen 
Fliigelbinden ;Xehle ungefleckt: Grasmiicken ( S.26) 
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b) mit rostrotem oder rostbraunem Schwanz: 
Roter Schwanz in der Mitte dunkel; meist in 
zitternder Bewegung : Rotsehwiinze ( S. 30) 
Der rostbraune Schwanz wird bei Erregung hoch 
gestellt. Fliigel hangen meist herab. In Boden
nahe. 0-Seite braun: Naehtigall (S. 31) 

(nicht ostlich der Weichsel) 
Ebenso, aber Schwanz bei Erregung gefachert und 
seitlich bewegt. Brust mit dunklen Schuppen
flecken (undeutlich): Sprosser (S. 31) 
Schwanz mit breiter schwarzer Endbinde: 

Blaukehlehen (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: Laubsiinger (S. 23) 
Fast sperlingsgroB mit schwefelgelber U-Seite: 
,dedehoi": Gelbspotter (S. 25) 
WeiBe Schwanzwurzelseiten; Kehle bei (!ad. rot
lich: Zwerglliegenfiinger (S. 22) 

d) mit weifJem Fleck im Mittelfliigel, Vogel ruhiger: 
Schwarz oder graubraun mit weiBer oder heller 
U-Seite; fliegt nach Insekten und kehrt zum Aus
gangspunkt zuriick: 

Trauer- (bzw. Halsband-)Fliegenfiinger (S. 22) 

e) ruhig auffreiem Posten sitzend; ohne Gelb und ohne 
Fliigelbinden: 
Ca. spatzengroB; graubraun, helle U-Seite. Schar
fes ,zri": Grauer Fliegenfiinger (S. 21) 
GroBer als Spatz ; mit dem rei. Iangen Schwanz 
hin- und herschlagend. Oben rotbraun; weiBe 
Schwanzwurzel oder Schwanzseiten: 

Botriickenwiirger (S. 20) 
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d) Spitzkopfiger, rotlichbrauner Vogel, besontlers in 
Syringen und Weiden, ohne Grau am Kopf; klettert 
die Astchen auch vertikal hinauf: 
Gesang rhythmisch: dirre dirre tit darre darre tit 
usw.: Teicbrobrsanger (8.130) 
Gesang schwatzend und flOtend, sehr abwechs
lungs- und imitationsreich. (Meist in der Nahe von 
Wasser): Sumpfrohrsanger (S. 130) 

Die Verteilung der charakteristischen Park
und Gartenvogel im Lebensraum. 

Auf die Frage: ,Wo babe ich die einzelnen Arten 
im Park usw. zu suchen, wo kann ich bestimmte Arten 
am ehesten antreffen ~", soU folgende kleine Vbersicht 
Auskunft zu geben versuchen: (S bedeutet: nur im 
Sommerhalbjahr zu erwarten, W bedeutet: typischer 
Wintergast.) 

AufenthaZI 

Auf Wegen und Ra.senplatzen. 

Am Boden, der mit altern La.ub 
bedeckt und von Biischen ge
schiitzt ist. 

Auf Gra.bsteinen, Pfii.hlenu.dgl, 

In Dornhecken und Dorn
gebiisch. 

Typisehe Arten 

Amsel, Drosseln, Spatzen, Star, 
Rotschwii.nzchen(S),Rotkehl
chen, Wendeha.ls (S), Erd
spechte, Nachtigall bzw. 
Sprosser (S), Goldammer, 
Bachstelzen. 

Nachtigall bzw. Sprosser (S), 
Rotkehlchen, Amsel, Sing
drossel, Goldammer. 

Grauer Fliegenfii.nger (S), Rot
schwii.nzchen (S), Rotkehl
chen, Bachstelze, Neuntoter 
(S), Goldammer, Girlitz (S). 

Dorngrasmiicke (S), Neuntoter 
(S), Spatzen ev. Za.un- und 
Sperbergrasmiicke (S). 
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Aufenthalt typiache A rten 

In Fichtendickungen. Braunelle (S), Goldhiihnchen, 
Hii.nfling, Goldammer, Zilp-
zalp (S), Za.ungra.smiicke (S), 
Griinling, (Dompfa.ff, Kreuz-
schnabel), Meisen. 

Im Buschwerk. Gra.smiicken (S) (besonders 
Garten-, Miinchs- und Za.un-
gra.smiicken), Laubsii.nger (S), 
Gelbspiitter (S), Meisen, Rot-
kehlchen, allerlei Finkenvogel. 
Na.chtigall bzw. Sprosset (S). 

Hoch im Geii.et und Laub. Laubsii.nger (S), Trauerfliegen-
fii.nger (S), Drosseln, Pirol (S), 
Wendehals (S), Kuckuck (S), 
a.llerlei Finkenvogel, Tauben, 
Ra.ubvogel usw. 

Im dichten Gekrii.ut an feuch- besonders Zaunkonig. 
ten Stellen. 

AnLiguster- und Schnee beeren. besonders Dompfaff, Griinling. 

AnHagebutten, Misteln, Vogel- besonders Seidenschwanz (W), 
beeren, WeiBdorn usw. Drosseln, Amsel. 

An Erlensamen. besonders Erlenzeisig. 

An Birkensa.men. besonders Birkenzeisig (W), 
Bla.umeise, Schwanzmeise. 

In auslii.ndischen Zierstrii.u- besohders Gelbspotter (S). 
chern. 

An Zapfen. besonders Kreuzschnii.bel. 

An Kirschen. besonders Pirol (S), Spatz, 
Star. 

An Apfelbii.umen und anderen besonders Stieglitz, Meisen, 
Obstbii.umen. Trauerfliegenfii.nger (S). 

An ii.lteren Stammen. Kleiber, Baumlii.ufer, Spechte. 
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4. Gruppe: Vogel am Rand kleiner Feldgebolze, in 
Baumgruppen im Feld und in Feldbecken. 

Sind viel Laubbii.ume 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 Schrebergii.rten zeigen die hier auf
gezeichnete Vogelwelt (vgl. auch Gr. 8A). 

1. RaubvageZ s. S. 229. Man wird hier antreffen konnen: 
Sperber, Bussard, Turmfalk, Merlin (nur im Winter
halbjahr), Lerchenfalk (nur im Sommerhalbjahr) und 
Wanderfalk. 

2. Eulen s. S. 39. Besonders Waldkauz, Steinkauz und 
W aldohreule. 

3. Kriihen, Dohle (grauer Nacken, taubenartiger Flug), 
Elster, Hiiher. Vielleicht sogarderseltenegroBe Kolk· 
rabe, s. S. 4. 

4, H iihnergestalt, purrender Flug: 
Mit rostrotem Schwanz: Rebhuhn (S. 99) 
Ca. haushuhngroB, mit ausgeschnittenem Schwanz 
und weiBer Fliigelbinde: Birkhuhn (S. 44) 
Langschwii.nzig; ohne Fliigelbinden: Fasan (S. 43) 

5. ca. taubengroB: 
a) Taubengestalt; U-Seite nieht quer gefleekt: 

Mit WeiB an Hals und Fliigeln: Ringeltaube ( S. 43) 
Aschblau; ohne WeiB anFliigel, Hals und Schwanz: 

Hohltaube (S. 43) 
Blaugrau und braun, weiBe Schwanzeinrahmung: 

Turteltaube (S. 43) 
b) im Sitzen Fit{Je kaum zu sehen: 

Grau oder rostbraun; Bauch quer gebii.ndert. Rei. 
la.ngschwanzig: Kuckuek (S. 35) 
Prachtig blaugriin: Blaurake (S. 35) 
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c) ta'Ubengro{Je Vagel im Fl~: 
Flug hurtig ; Fliigel gewinkelt und Ieicht nach 
hinten getragen. Kopf und Hals gut zu sehen. 
Schwanz und Fliigel mittellang: Tauben (S. 42) 
(N. B. Dohle rudert gleichmii.Jligerl) 
Abwechselnd gleitend und hastig, aber ,seicht", 
schlagend; Fliigel nicht nach hinten getragen; 
spitzfliiglig und rei. langschwii.nzig: 

Kuekuek (S. 35) 
Wuchtelnd oder in Kapriolen. Fliigel geknickt 
und ziemlich stump£. Blaugriin: Blaurake (S. 35) 
Unsicherer Flug; Fliigel breit und rundlich, werden 
eng angelegt: Biber (S. 6) 
Stark bogiger Flug; Fliigel bleiben lange Zeit an
gelegt: Speehte ( S. 36) 

6. Vogelschwii.rme: 
a) Drosseln: 

Allgemeines Geschwatz und ,zieh". U-Fliigel rot
lich. Besonders Marz/April und September/Ok
tober: Weindrossel (S. 29) 
Schackemde Rufe; aschgrauer Biirzel und Kopf, 
weiBe U-Fliigel: Waeholderdrossel (S. 29) 

b) Kleinvagel: 
aa) groBtenteils geschlossen auffliegend und gut 

exerzierend. Besonders in Birken ,tschiitt
schiittschiittett": Birkenzeisig (S. 10) 
Besonders in Erlen. ,dieh, dieh" und Ge
schwii.tz: Erlenzeisig (S. 10) 
In Hecken u. dgl.; schnurrender Flug; lautes 
Geschilp: Spatzenl (S. 8) 

----
1 Eventuell auch Goldammer, GriiDfink, Hanflinge und Fin

ken in Scha.ren hier, s. diese. Die Amseln nii.chtigen in Ortsnahe 
nicht selten in .kleinen FeldgeMlzen in gro.Berer Gesellscha.ft, 
ebenso die Krihen, die &bends oft in grollen Ma.ssen dem Schlaf
platz zufliegen. - Ebenso iiberall hiufig: Star (S. 6). 
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bb) in wenig geschlossenen Trupps; nicht aile zu
sammen auffliegend. 
Vereinzelte hohe Stimmlaute, gewandte kleine 
Vogel, meist mit wei.ller Wange: 

Meisen1 (S. 16) 
7. ca. drosselgro.6: 

a) oben braun, unten hell mit dunklen Fleckchen: 
Weiller Vberaugenstreif; rotliche Flanken und U
Fliigel: Weindrossel (S. 29) 
Grauer Biirzel, schackernde Laute; weiBe U · 
Fliigel: Wacholderdrossel (S. 29) 
Oben braun (kein grauer Kopf und Biirzel); U
Fliigel weiB. Schnerrlaute: Misteldrossel (S. 29) 
Ebenso; U-Fliigel rotlichgelb. ,zipp": 

Singdrossel (S. 29) 
b) schwarz oder braunschwarz: 

Ohne wei.lles Kropfband: Amsel (S. 28) 
Mit weiBem oder hellem Kropfband: 

Ringdrossel (S. 28) 
c) aufrechte Haltung; frei sitzend. Drehen und Schlagen 

des rel. langen Schwanzes: 
aa) oben aschgrau: 

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

(selten) 
bb) oben braunrot: Rotriickenwiirger (S. 20) 

d) gelb und schwarz oder gelbgrun mit dunklenFliigeln: 
spechtahnlicher, aber gewandterer Flug. Nur im 
Sommer: Pirol (S. 7) 

e) schwarz-weill. Klettervogel. Flug stark bogig: 
Buntspechte (S. 37) 

1 Darunter eventuell Buntspechte, Kleiber, Baumlaufer und 
Goldhahnchen. 
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8. Reichlich sperlingsgroll his knapp sperlings
groJ31: 
a) auf Dornhecken, frei sitzend. Mit langem Schwanz 

Dreh. und Schlagbewegungen: 
Oben rotbraun: Rotriiekenwiirger (S. 20) 
Oben aschgrau; schwarz-weille Fliigel: 

Raubwiirger (S. 20) 
(Mit Gelb: Goldammer) (S. 14) 

b) elegant; in waagerechter H altung das Gebiisch durch
schliVpfend, ohne grunliche und gelbe Tiine: 
aa) knapp sperlingsgroll; weille Kehle: 

Armschwingenrander rostbraun, brauner als 
der Riicken. Wetzendes, gedampftes waid
wadwad ... und gscha: Dorngrasmiicke(S.27) 
Armschwingen nicht brauner als Riicken. 
Dunkler Augenstreif 2 : Zaungrasmiicke (S. 27) 

bb) unten nicht viel heller als oben. Schlicht 
braungrau ohne Fleckung und weill : 
Oberkopf wie Riicken gefarbt: 

Gartengrasmiieke (S. 26) 
Oberkopf schwarz oder braun: 

Moncbsgrasmiicke (S. 26) 
cc) groller als Spatz ; grau oder grau braun, U. 

Seite bei ad. quer gewellt. ,tscberrr": 
Sperbergrasmiicke (S. 27) 

c) der Gesang wird teilweise im Flug vorgetragen: 
aa) von Baumspitze herabgleitend, mit erhobenen 

Fliigeln (wie Papiertaube). Gesang endet mit 
ziazia zia oder zja zja ... : Baumpieper (8.129) 

bb) einige Meter sich in die Luft erhebend und 
wieder abschwebend. Etwas kleiner als Spatz, 
braunlich: Dorngrasmiicke (S. 27) 
GroBer alsSpatz, grau: Sperbergrasmiicke( S. 2 7) 

----
1 Meisen, Kleiber, Baumliiufer s. Gruppe 6A. 
9 Ga.nze 0-Seite briiunlich, spitzer Kopf, keine weillen Schwa.nz

a.uBenfedern: Sumpfrohrsiinger; in der Niihe von Getreidefeldern! 
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d) frei sitzend; bei jedem Lockton zuckt der Schwanz mit: 
Mit Gelb; Biirzel zimtbraun: Goldammer (S. 14) 
Ohne Gelb und rotlich-braun; keine weiBen 
Schwanzaul3enfedern. Gedrungen; stark gefleckt: 

Grauammer (S. 94) 
Mit heller Kehle undzimtbrauner oder hellzwiebel
brauner, und dann schwach gefleckter, U-Seite. 
Weiches ,bjiit" Gesang melancholisch, wenige 
Tone: Ortolan (S. 94) 

e) lerchengrau oder briiunlich; ± streifig-fleckig. Okne 
Rot, Gelb una ohne auffi.illiges Wei{J: 
aa) weil3e Schwanzaul3enfedern: 

Lerchen oder Stelzenfigur; unten drosselartig 
gefleckt. ,psiehb": Baumpieper (S. 129) 
Kopf griinlichgrau, hellgelbe Kehle. Bauch 
zimtbraunlich: Ortolan (8. 94) 

bb) Brust gefleckt; undeutlicher heJier Fliigel
spiegel. Metallisch gickernde Locktone: 

Hiinlling (8. 12) 
cc) hellbleigraue Kehle; Flanken gestreift: 

Braunelle (8. 32) 
dd) gedrungen; schmutzig weiBe U-Seite: 

Spatzen (S. 7) 
ee) grol3, stark streifig gefleckt,lerchengrau. Beim 

Anfliegen werden die_ Fiil3e weit ausgestreckt. 
Kurzer klirrender Gesang. ,zick": 

Granammer (S. 94) 
ff) aufrecht und frei sitzend; zuweilen nach lnsekt 

fliegend. Kehle und Stirn gestrichelt. Schar
fes ,zri": Grauer Fliegenfanger (S. 21) 

gg) streifig griinlichbraun. Der keilformigendende 
Schwanz im Flug etwas gescbleppt. In kleinen 
Biischen zwischen hohem Gras. Gesang sirr .. 
wie Heuschrecke: Schwirl (S. 132) 

Frieling, Exkurslonsbuch. 5 
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f) mit auffiilligem W eifJ im Fliigel: 
aa) zwei weille Binden; weiBe Schwa.nzauBen

fedem. Biirzel olivgriinlich. ,giib" ,pink": 
Bucblink (S. 9) 

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

KembeiBer (S. 8) 
cc) weiller Mittelfliigelfleck, weiB und schwarz 

(bzw. graubraun): Trauerfliegenfiinger (S. 22) 
g) mit rot, gelbrot oiler zimtbraun oiler grofJtenteils rost

braunem Gefieder: 
aa) Fliigel und Schwanz nicht rostrot oder rost

braun. Brust gelblich rot. Knicksen; ziem
lich hochbeinig: Rotkehlehen (S. 30) 
U -Seite rot oderrotlichgrau. Schwarze Kappe, 
weiBer Biirzel: Dompfaff (S.12) 
U-Seite nach heller (gelblicher) Kehle leder
brii.unlich oder zimtbraun. Weille Schwanz
auBenfedem: Ortolan (S. 94) 
Brust ± karminrot; Kopf grau. Heller, un
deutlicher Fliigelspiegel: Hinfling (S. 12) 
Gem in Birken oder auf dem Boden; Scheitel 
karminrot. Griinlichgrau-streifig: 

Birkenzeisig (S. 10) 
bb) Fliigel und Schwanz± rostbraun. Plotzliche 

Bewegungen; Schwa.nzbewegung. 
Schwanz und Fliigel rostbraun; Schwanz wird 
hoch geschlagen: Naehtigall (S. 31) 

(nur westlich der Weichsel) 
Brust gewolkt; Fliigel nicht so intensiv rost. 
braun. Schwanz wird seitlich geschlagen oder 
gefachert: Sprosser (S. 31) 

cc) Schwanz rostrot mit dunklen Mittelfedem. 
Schwanzzittern und Abwartsschlagen: 

Rotsehwiinze (S. 30) 
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dd) Schliipfer. Kopf grau; Kehle weiB: 
Dorngrasmiicke (S. 27) 

ee) frei sitzend. Rei. !anger Schwanz in zucken
der Bewegung; dunkler Augenstreif; o ben rot
braun: Rotriickenwiirger (S. 20) 

h) mit Gelb im Gefieder: 
Gelber Randfleck im Fliigel; gelb im Schwanz. 
Robust, Dickschnablig: Griinling (S. 8) 
Kopf und U-Seite ± gel b. Rei. langschwanzig; 
weiBe SchwanzauBenfedern. Biirzel zimtbraun: 

Goldammer (S. 14) 
Elegant. Im schwarzen Fliigel breite gel be Binde. 
ad. mit schwarz-weiB-rotem-Kopf: Stieglitz (S. 9) 

9. Bedeutend kleiner als Sperling: 
a) zart, grunlich oder graubraun: 

Mit Scheitelzeichnung und Fliigelbinden; wispern
des sisi: Goldhahnchen (S. 16) 
Ohne besondere Zeichnung; ,fiiid" oder ,hiid": 

Laubsanger (S. 23) 
b) mit hoch gestelltem Schwiinzchen; rostbriiunlich: 

Zaunkonig (S. 32) 

Anmerkung: Nur ausnahmsweise zeigen sich hier: 
Bachstelzen, mit langem Wippschwanz; Karmingimpel, 
fast nur im Nordosten Deutschlands; Hakengimpel, sehr 
seltener Wintergast; Sumpfrohrsiinger, in dichtem Ge
striipp. und an Getreidefeldern (gelblichrostbraun, ohne 
auffiillige Zeichnung) und Gelbspotter. 

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

Es ist eine irrtiimliche, aber verbreitete Annahme, da.B 
es in den gro.Ben Fichten- und Kiefernwiildern Deutsch
lands ,recht viel Vogel geben miisse". In den reinen Be
stiinden, die vor wenigen Jahrzehnten gepflanzt wurden, 

5* 
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fin den sich eigentlich nur: der Buchfink, ein auBerst 
euryiiker Vogel, die Goldhahnchen, Tannen· und Hauben
meise. - Sowie aber Schonungen und BliiBen, etwas 
U nterholz (Beeren, Hirschhollunderusw.), verschieden alte 
Holzer und Dickichte vorhanden sind, wird das Vogelle ben 
interessanter. Ein derartiger Wald bietet folgende Arten: 
1. Hiihner- bis gansegroB; gerauschvoller Flug. 

GroB, Schwanz abgerundet; d' schwarz glanzend und 
dunkelbraun, ~ braunlich mit rostfarbenem Brust
schild, ohne Fliigelbinde: Auerhuhn (selten) (S. 44) 
Schwanz leierfiirmig ((j') oder ausgeschnitten (~); 
weiBe Fliigelbinde: Birkhuhn (S. 44) 
Schwanz spitzig und, besonders beim (j', sehr lang: 

2. Eulen1 : 
Fasan (S. 43) 

a) ca. tauben- bis kriihengrofJ: 
Lange, etwas gewinkelte Fliigel; Federohren: 

W aldohreule ( S. 40) 
Breite, gestrecktere Fliigel; keine Federohren: 

b) kleiner: 
Waldkauz (S. 40) 

Ohne ,Ohren"; steinkauzahnlich, aber Waldkauz
gestalt; oben unregelmaBig weiB getropft, unten 
hell. Schwarze Schleiereinfassung in der Ohr
gegend. Selten: RauhfuBkauz (S. 42) 
ca. gimpelgroB; oben nur schwach gefleckt. Sehr 
selten: Sperlingskauz (S. 40) 

c) reichlich hiihnergroB; felslie bend: Uhu ( S. 41), 
3. Raubviigel und Kuckuck s. S. 229. (Es briiten 

besonders Sperber-am Waldrand-,Bussard, Turm· 
und Baumfalk; gelegentlich auch Habicht, Rotmilan 
und Wanderfalk; im Nordosten Schreiadler). 

4. Krahen 2 s. S. 5, besonders Raben· bzw. Nebelkrahe. 
1 Um Eulen am Ta.ge zu sehen, suche man am Boden nach 

Gewollen; a.uf dem Baum iiber die sen wird man oft die Eule sehen 
(eventuell klopfen!). 

2 Im Winter findet man groBe Schla.fplatzgemeinschaften in 
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5. Spechte (Bogenflug mit lange Zeit angelegten Flii
geln; Klettervogel) : 
a) mit Griin: 

Mit Rot: Griinspecht und Grauspecht <! (S. 38) 
Ohne Rot: Grauspecht ~ (S. 38) 

b) ca. krahengroB, schwarz mit roter Kappe: 
Schwarzspecht (S. 38) 

c) schwarz-weip: 
Aftergegend leuchtend rot; Bauch schmutzig weiB: 

Rotspecht (S. 37) 
Bauch- und Aftergegend rosenrot; U-Riicken weiB 
(auch im Gegensatz zum Mittelspecht!). Selten: 

WeiBriickenspecht (S. 36) 
Ohne Rot; Riicken mit WeiB. Schwarze Kopf
seitenstreifen; stark amselgroB. Seltenheit: 

Dreizehenspecht (S. 37) 
Ohne Rot am After; sperlingsgroB: 

Zwergspecht (S. 37) 
6. Etwa drosselgroB oder groBer: 

a) hauptsiichlich schwarz oder dunkelbriiunlich: 
Ohne weiBes Kropfband: Amsel (S. 28) 
Mit weiBem oder hellem Kropfband: 

Ringdrossel (S. 28) 
b) oben briiunlich, unten hell mit ± dichten dunklen 

Flecken: 
Schnarruf. WeiBe U-Fliigel; Gesang amselartig. 
GroB: Misteldrossel (S. 29) 
Zip-Ruf; Gesang besteht a us oft wiederholten 
Einzelrufen. Rotlichgelbe U -Fliigel. Kleiner: 

Singdrossel (S. 29) 
c) rel. kurzschwiinzig; nur im Sommer; mit Gelb oder 

Gelbgriin: 
Sattgelb undschwarz (<!) oder gelbgriin mit dunklen 
Fliigeln (~). ,Biilow"-Flotenpfiff: Pirol (S. 7) 

----=-
den Baumen (bes. Sa.a.tkrahe), von und zu denen die Krahen friih 
und a.bends in groBen Gesellscha.ften streichen. 
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d) rel. langschwiinzig; frei sitzend: 
Grau-weiB-schwarz. Schwanzzucken: 

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

a) beim unsteten, langsamen Flug werden die rel. 
kurzen, breiten Fliigel nach den matten Schliigen eng 
angelegt: 
W eiBer Biirzel, weiBer Fliigelspiegel: 

Eichelhaher (S. 6) 
Kein weiBer Biirzel und Spiegel; weiBes Schwanz
endband: Tannenhaher (S. 6) 

b) Flug schnell und gewandt; Fliigel rel. lang, etwas 
gewinkelt. Kopf und Hals deutlich zu sehen: 
Blaugrau, Fliigel mit weiB: Ringeltaube (S. 43) 
Blaugrau; Fliigel ohne weiB1 : Hohltaube (S. 43) 
Braunlich; weiBes Schwanzendband: 

Turteltaube (S. 43) 
Fliigel nicht weit abwarts geschlagen, spitzig; 
Ianger Schwanz: Kuckuck (S. 35) 

8. t.Jber SperlingsgroBe; frei und aufrecht 
sitzend; Schwanz bewegungen: 
Riicken rot braun, Kopf beim cr aschgrau mit schwar
zem Augenstreif: Rotriickenwiirger (S. 20) 

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

Klein; graubraun. Schmutzig weiBe U-Seite. 
Dunner Bogenschnabel. ,tit, tit": 

Hausbaumliiufer (S. 15) 
Ahnlich, U-Seite aber fast rein weiB. Leises ,sr1, 
sd": Waldbaumlaufer (S. 15) 

b} im Gezweig turnend, wei(Je Wangen: 
U-Seite gelb mit breitem schwarzen Mittelstreif: 

Kohlmeise (S. 17) 
1 Mit weiBem Biirzel oder sonst auffallig gefarbt: Haus

taube! 
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U- Seite weiBlich mit rostgelblichem Anflug; weiBer 
NackenflecP: Tannenmeise (S.17) 
0-Seite braungrau, schwarze Kopfplatte; kein un
deutlicher heller Fliigelspiegel. ,sitzje'' oder 
,sidadii"; nicht gepreBt: Nonnenmeise (S.19) 
Ebenso; aber undeutl. heller Fliigelspiegel; gepreB
tes(si),daiih"oder,deeh": Weidenmeise (S.19) 
, Geschupptes" spitzes Haubchen. ,zizi giirrr": 

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

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

oder ,kopp": Krenzschniibel (S. 13) 
e) mit rotlichen oder roten Gefiederpartien oder mit 

wei(Jem Burzel oder wei(Jen Schwanzwurzelseiten: 
aa) rote oder rotlich-graue U-Seite; dick. WeiBer 

Biirzel, schwarze Kappe: Dompfaff (S. 12) 
bb) weinrotliche U-Seite, weiBe Fliigelbinden: 

Bnchfink (S. 9) 
cc) ganz rot in verschiedenen Tonungen: 

Ohne Fliigelbinden: 
Fichten- und Kiefernkreuzschnabel (S. 13) 

Mit Fliigelbinden; gekreuzter Schnabel: 
Bindenkrenzschnabel (S. 13) 

(selten) 
Mit Fliigelbinden; groB; kriiftiger Schnabel: 

dd) karminrote Brust: 

Hakengimpel (S. 13) 
( Seltenheit) 

Ganzer Kopf karminrot. Nur im Sommer: 
Karmingimpel (S. ll) 

(nur im Nordosten) 

1 Auch die jungen Kohlmeisen haben eine mehr weilllich
gelbe U-Seite; sie sind aber griiBer als Tannenmeisen, ha.ben 
keinen a.usgedehnten Na.ckenfleck und schon eine Andeutung 
des Ba.uschtreifens. 
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Brust und Stirn rot; grauer Kopf; helle Fliigel. 
und Schwanzfederrander: Hanning (S. 12) 

ee) gelblichrote Kehle : 
Auch Brust gelblich rot; oben einfarbig oliv
braun. Knicksen und Schwanzschlagen: 

Rotkehlchen (S. 30) 
Nur Kehle gelblich rot; Schwanzwurzelseiten 
weiB. Klein: Zwergfliegenfangerl (S. 22) 

f) mit weif3en Schwanzauf3enfedern: 
aa) Finkengestalt: 

Zwei weiBe Fliigelbinden: Buchfink (S. 9) 
Mit ± gelb. Sitzt oft £rei, zuckt mit Schwanz: 

Goldammer (S. 14) 
Kleiner; mit hellem undeutlichen Fliigelspie
gel: Hanfling (S. 12) 

bb) lerchen- oder stelzenahnlich: 
U-Seite drosselartig gefleckt; kein deutlicher 
weiBer Dberaugenstreif , bsihb". Balzflug mit 
,zia, zia ... ": Baumpieper ( S. 129) 
Rei. kurzschwanzig; weiBer Dberaugenstreif. 
Dudelnder Gesang: Heidelerche (S. 96) 

cc) Schliipfer; zart, braunlichgrau: 
Zaun (ev. Dorn)grasmiicke (S. 27) 

g) mit Gelb im Gefieder: 
FinkengroB. Gern frei sitzend; beim Locken 
(,zrit") gleichzeitiges Schwanzzucken. ± gelber 
Kopf; Biirzel zimtbraun: Goldammer (S. 14) 
Klein; lebhaft. Hellgelbe Fliigelbinde; Flanken 
streifig, Biirzel gelbgriin: Erlenzeisig (S. 10) 
Gelbe U-Seite mit schwarzem Langsstreif; wei.J3e 
Wangen: Kohlmeise (8.17) 
Zart, klein. Griinlich-grau his braungrau. ,fiiid" 
oder ,diih": Laubsiinger (S. 23) 

----
1 Die Annahme, dall der Zw. nur in Laub- besonders Buchen

wald vorkommt, ist irrig. Ich ha.be ihn haufig im reinen Na.del
wa.ld (z. B. bei La.bia.u) getroffen. 
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h) briiunlich mit ± deutlicher Flecken- und Streifen
zeichnung: 
Oft frei auf Fichtenspitzen singend. Kehle hell 
bleigrau: Heekenbraunelle (S. 32) 
Kleiner, finkenartiger Vogel; weiBe Schwungfeder
rii.nder taus chen beim Abfliegen hellen Spiegel vor. 
Gickernde metallische Locktone : 

Hiinfiing ~ u. juv. (S. 12) 
Unten drosselartig gefleckt. Balzflug vom Baum 
herab: Baumpieper (S. 129) 
Kurzschwii.nzige Lerche (matte Fliigelschlii.ge; 
Fliigel werden nach jedem Schlag eng angelegt): 

Heidelerche (S. 96) 
Schwanz ziemlich lang, Biirzel braun, gelbliche 
Brust. ,zrit": Goldammer~ (S. 14) 
Steil sitzend; helle U-Seite; Kehle und Stirn ge
strichelt. Scharfes zri: Grauer Fliegenfiinger ( S. 21) 
Schwanz keilformig endend, beim Flug etwas ge
schleppt. Griinlichgraubraun; U-Seite heller. Am 
Wiesenrand in kleinen Fichten. Gesang wie Heu
schrecke: Schlagsehwirl u. Sehwirl (S. 132) 

i) mit hell bleigrauer Kehle. Singt gern auf mittel
hohen Fichtenspitzen: Heekenbraunelle (S. 32) 

k) gedrungen; ohne beBondere Fliigel- und Schwanz
abzeichen: 
Griingrau his gelbgrau; Turner. Rei. kurzschwii.n
zig. ,kipp, kipp": Kreuzsehnabel (S. 13) 
Olivbrii.unlich; hii.nflingsartiges Benehmen; dicker 
kurzer Schnabel; Kehle schwach gefleckt: 

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

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

strichelt; scharfes zri: 
Grauer Fliegenfiinger (S. 21) 
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bb) weiBe Schwanzbasisseiten; U-Seite hell, evtl· 
gelblichrot angeflogen. ,diie, drr": 

Zwergfliegenfanger (S. 22) 
cc) Schliipfer im Dickicht: 

WeiBe Kehle, grauer Kopf mit dunklem 
Augenstreif. Gesang endet mit einigen Stak
katotonen gleicher Hohe: 

Zaungrasmiicke (S. 27) 
WeiBe Kehle, grauer Kopf; rostbraune Arm
schwingensiiume. Gesang rauhes Geschwiitz, 
oft Balzflug. Wetzendes ,,waid wiidwiidwiid'': 

Domgrasmiicke (S. 27) 
Oberkopf braun oder schwarz (keine weiBen 
Wangen!): Monchsgrasmiicke (S. 26) 
0-Kopf wie Riicken olivgraubraun: 

Gartengrasmiicke (S. 26) 
GroB; grau; U-Seite bei ad. quer gewellt. 
Balzflug. ,tscherr": Sperbergrasmiicke (S. 27) 

m) klein und zart,· grunlichgraubraun oder grunlich: 
aa) U-Seite mit deutlichem Gelb. 

Lockton fiiid ; klein. Helle FiiBe : 
Fitislaubsanger ( S. 24) 

Brust hellgelb; Bauch weiB, oben griinlich. 
Besonders in der Nahe von Buchen. Schwir
render Gesang. ,diih, diih": 

Waldlaubsanger (S. 24) 
Ganze U-Seite schwefelgelb; wechselvoller, 
z. T. kniiksender Gesang und "dedehoi" (nur 
ausnahmsweise bier!): Gelbspotter (S. 25) 

bb) U-Seite ohne deutliches Gelb: 
Sehr klein, wispernde Stimme. Fliigelbinde 
und Scheitelstreif: Goldhahnchen (S. 16) 
Lockton fiiid. Oben griinlichgraubraun: 

Laubsanger (S. 23) 
(Besonders typisch fiir N adelwald: der Zilp
zalp.) 
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n) auf BIOBen. Kleinvogel vom Baum herab mit 
hoch gehaltenen Fliigeln schwebend, dabei ... zia, 
zia, zia singend: Banmpieper (S. 129) 

10. GroBe, storchahnliche Vogel: 
Hals im Flug gestreckt. Schwarz mit Metallglanz; 
nur Bauch weiB: Schwarzstorch (S. 45) 
Hals im Flug eingezogen. Hauptsachlich grau mit 
schwarzen Fliigelspitzen: Reiher (S. 45) 

11. Ca. rebhuhngroB mit sehr langem Schnabel: 
In der Dammerung Gaukelflug. Rostbraun, kurz
schwanzig: Waldschnepfe (S. 92) 

Anhang zur 5. Gmppe: Charaktervogel der sandigen 
Kiefernheiden. 

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

A. In den Kiefern: 
I. Spechte (besonders Bunt- und Schwarzspecht). 
2. Raubvogel s. S. 229 (es briiten Turm- und Lerchen

falk, evtl. Wanderfalk, Habicht, Bussard und Rot
milan. Ist 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. Ca. taubengrope Vogel (Tauben s. S. 42. - Der 
Kuckuck fehlt auch bier nicht). 
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Prii.chtig blaugriin; tauben- oder kiebitzartiger 
Flug: Blaurake (S. 35) 
Dunkelgraubraun erscheinend. Dunkle Fliigel, 
weiBe Schwanzendbinde: Tannenhiher (S. 6) 
WeiBer Spiegel, weiBer Biirzel: Eichelhiiher (S. 6) 
Hii.herii.hnlicher Flug. Isabellbrii.unlich mit schwarz
weiB gebii.nderten Fliigeln: Wiedehopf (S. 35) 

5. .Alle Kleinvogel bestimme man in Gruppe 5 unter 
Nr. 6 und 9 der Tabelle. Man kann erwarten: 
Buchfink, Goldammer, Kreuzschnii.bel (auch die 
groBe .Art), Raubwiirger, Neuntoter,Zilpzalp, Zaun
grasmiicke, Heidelerche, Baumpieper, beide Gold
hahnchen, Weidenmeise, Hauben-, Kohl-, Tannen
und Schwanzmeise, Hanfling, Pirol, Baumlii.ufer 
und Spechtmeise. Die Drosseln (besonders Mistel
und Singdrossel), ferner evtl. Ortolan, Grauer 
Fliegenfangerund Gimpel, unter Umstii.ndenHaken
gimpel und andere seltene Wintergaste (z. B. evtl. 
Seidenschwanz an Wacholderbeeren). 

6. Kriihen; auch Kolkrabe evtl. zu erwarten. 

B • .Am Waldrand, auf BloBen und Schonungen; 
nicht am Boden: 
1. Schwebeflug: 

Mit hoch gehaltenen Fliigeln vom Baum herab. 
,zia, zia, zia": Baumpieper (S. 129) 
In der Luft lange Zeit amOrt flatternd; dudelnder, 
,melancholischer" Gesang. Der rei. kurze Schwanz 
hat weiBe .AuBenfedern. Singt auch nachts: 

Heidelerche (S. 96) 
Vom Boden aus - treppenartig - hochsteigend. 
Der Gesang sehr kurz und einfach ,zirlui" oder 
ii.hnlich. Vogel sandbrii.unlich, ohne scharfe 
Fleckung: Brachpieper (S. 129) 

2. Ka'JYf"iolenflug gro{Jerer Vogel: 
Blaugriiner Vogel; nur tags: Blaurake (S. 35) 
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Abends oder friih. Briiunlich, dickkopfig: 
Sumpfohreule (S. l33) 

3. Nachts spinnendes ,errorr" ... : Ziegenmelker (S. 34) 
4. Flugbild eines kleinen Falken; fliigelklatschend in 

der Diimmerung. ,gruid": Ziegenmelker (S. 34) 

Abb. 3. Singvogeltypen. 
1. Drossel· und Erdsi!ngertyp (z. B. Btaukehlchel\). 2. Meise. 3. Rohrsiinger, 
4. Fliegenfilnger (z. B. Grauer Fliegenfii.nger), 5. Finkenvogel (z. B. Ammer). 

6. Grasmiicke. 7. Spechtmeise, 

5. Sehr bunt; schwarz-weiBe Fliigel; Federholle, 
langer Schnabel: Wiedehopl (S. 35) 

C. Am Boden (BloBen, Kahlschliige usw.): 
I. Hiihner: besonders Birkwild (weiBe Fliigelbinde.) 
2. ca. taubengroB; hochbeinig. Sandbraun; weiBer 

Fliigelschild. Runder Kopf mit groBen gel ben Au
gen; ziemlich kurzer Schnabel. Steile Hal tung oder 
gedriickt am Boden. Langsame Fliigelschliige. 
Stimme unrein chrliit oder ii.hnlich: Triel (S. 99) 
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3. Kleinviigel: 
ca. sperlingsgro.B, aufrecht und rei. hochbeinig 
sitzend; kurzer Schwanz weiB und schwarz. Gran 
oder rostbraunlich; Biirzel stets weiB: 

Steinschmitzer1 (S. 98) 
Etwas kleiner als Spatz; kurzschwanzig. WeiBes 
oder helles Halsband. Dunkler Kop£; Brust rost
braunlich; aufrecht sitzend (besonders in Scho
nungen): Schwarzkehlchen (S. 97) 

Ferner briiten die Ammern, die Pieper und die Heide· 
Ierche (s. oben) am Boden. 

6. Gruppe: Vogel im Laub· und Mischwald. 
A. 1m verhiltnismiBig trockenen 2 Wald. 

1. Raubvogel s. S. 229: Es konnen fast aile Arten 
hier briiten, besonders Bussard, auch Wespenbussard, 
Sperber, Habicht, Falken, Botmilan. Recht selten der 
unten sehr helle Schlangenadler. Besonders in Nord
ostdeutschland (aber auch am Rhein) Schwarzmilan 

2. Euien (Stimmen vgi. Anhang 1, S. 240): 
a) tauben- bis krahengro{J: 

Mit ,Ohren''; rei. lange, etwas geknickte Fiiigei; 
mittellanger Schwanz: Waldohreule (S. 40) 
Ohne ,Ohren"; rei. breite Fiiigei, rei. kurzer 
Schwanz: Waldkanz (S. 40) 
U-Seite mit Querwellen; schwarze Schleierumrah
mung; Ianger Schwanz. Falkenflugbild, Selten
heit!: Sperbereule (S. 39) 

1 Besonders in der Mark in Kiefernwaldern; sonst hier un
typisch. 

8 Im Gegensatz zum a.usgesprochenen Bruchwald. 1st der 
Wald durch Regengiisse sehr naB geworden, so wechselt deshalb 
.nicht gleich die Vogelwelt! 
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b) ca. bussardgro{J oder gro{Jer: 
Ahnlich Waldkauz, aber langstlhwanziger und 
heller. Bewohnt lichte, etwas feuchte, alte Misch
bestii.nde im Frischingforst (OstpreuBen): 

Uraleule {S. 40) 
Mit ,Ohren"; Fliigel gleichniii.Big breit; mittel
langer Schwanz: Uhu (S. 4l) 

c) ca. drosselgro{J: 
,Ohren"; weille Schulterfleckung. Langfliiglig, 
gewandterFlug. Seltenheitl: Zwergohreule (S,4l) 

3. Storchii.hnliche Gestalt und GroBe: 
Hals im Flug ausgestreckt; weill; nur Fliigelspitzen 
schwarz: WeiBstorch ( 8. 45) 
Hals im Flug ausgestreckt; glii.nzend schwarz, nur 
Bauch weiB: Schwarzstorch (S. 45) 
Hals im Flug ausgestreckt; grau, dunkleFliigelspitzen: 

Kranich (S, 45) 
Hals im Flug eingezogen; grau mit schwarzen Fliigel
spitzen: Reiher (S. 45) 

4. Schwimmvogel konnen natiirlich auch iiber den 
Wald fliegen, vgl. Abb. 4. Auf Bi.i.umen briitet der 
Kormoran (Flugbild Abb. 4, 3); schwa.tz oderschwi.i.rz
lich. 

5. Etwa rebhuhngroB; langschnii.blig, Eulen
flug: 
Rostig laubbraun; liebt weichen Boden: 

Waldschnepfe (S. 75) 
6. Kurzfliiglig, gerii.uschvoller Flug: 

a) 'U:ru;efiihr haushuhngro{J oder kleiner: 
Langschwii.nzig; ohne Fliigelbinde: Fasane (S.43) 
Schwanz ausgerandet oder leierformig; weiBe Flii
gelbinde: Birkhuhn (S. 44) 
ca. rebhuhngroB, aber kein rostroter Schwanz wie 
Rebhuhn; braungraumeliert. Kleiner Schopf: 

Haselhuhn (S. 44) 
b) fast gansegro{J: Auerhuhn (S. 44) 
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7. Hauptsii.chlich schwarz; gro.ller oder so groll 
wie Taube: 
a) Ruderflug: 

Ganz schwarz: Kriihen· und Kolkrabe (S. 5 u. 4) 
Mit grau: 
Bauch grau; ruhiger Flug: Nebelkrihe (S. 5) 
Nacken grau, taubenartiger Flug: Doble (S. 5) 

b) Bogenflug. ,trrii trrii" oder ,kliah" u. a. Rot 
am Kop£: Schwarzspecht (S. 38) 

8. ca. taubengro.ll; 
Taube ohne wei.ll: Hohltaube (S. 43) 
Taube mit wei.ll: 
(Lm Fliigel: Ringelt.a.ube (S. 43) 
- am Schwanzende: Turteltaube (S. 43) 
Flug an Taube oder Kiebitz erinnernd. Prii.chtig blau
griin: Blaurake (S. 35) 
Jj'alkenflugl, aber kein Riitteln und Kreisen, und 
matte Fliigelschlage. AEchgrau oder rostbraun: 

Kucknck (S. 35) 
Flatterflug; weiBer Biirzel und Spiegel: 

Eichelhiiher (S. 6) 
Flatterflug; sehr Ianger Schwanz. Schwarz-weiB: 

Elst(lr (S. 4) 
9. Flug stark wellenformig2 ; Klettervogel oder 

Starenfigur: 
a) mit Qriln. ca. taubengro{J: 

Ohne Rot am Oberkop£: Grauspecht ~ (S. 38) 
Mit Rot am Oberkopf: 
bis zum Nacken: Griinspecht (S. 38) 
bis knapp zum Hinterkopf: Grauspeeht <! (S. 38) 

b) BChUJflrz una wei{J: 
Aftergefieder intensiv rot, vom wei.lllichen Bauch 
abgesetzt. ,tix": Rotspecht (S. 37) 

----
1 Die nitchtliche Nachtschwalbe hat ahnlfches Flugbild; wird 

aber in diesem Biotop selten angetroffen. 
1 Fliigel in den Schlagpausen eng ·angelegt. 
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MtergefiederundBauchrosenrot verwaschen. Ruf
reihen (besonders an Eichen): Mittelspecht (S. 37) 
Nur ca. sperlingsgro.B; ohne rot am After: 

Zwergspecht (S. 37) 
c) gelb und schwarz oder gelbgriin mit dunklen Flii-

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

gro.B; Flug flatterig, breite Fliigel. 
Wei.Ber Biirzel und Spiegel, kurzer Schnabel: 

Eichelhiiher (S. 6) 
Schwarz-wei.B gebiinderte Fliigel; Ianger Schnabel. 
Auf Hutungen und Blo.Ben: Wiedehopf (S. 35) 

11. ca. drosselgro.B; kein Wei.B im Oberfliigel: 
a) Unten wei{Jlich mit ± deutlicher Tropfung: 

aa) Oberseite einfarbig briiunlich. 
Fleckung am Bauch nicht so stark, daB die 
Grundfarbe fast verdeckt wird; U-Fliigel 
ockergelblich; kein weiBer "Oberaugenstreif. 
,zip": Singdrossel (S. 29) 
Fleckung auf Bauch sehr dicht; weiBe U
Fliigel; schnerrender Ruf: Misteldrossel ( S. 29) 
Bauch sehr wenig gefleckt; weiBer "Oberaugen
streif. U-Fliigel und Flanken ri:itlich. ,zieh"; 
in Scharen: Geschwiitz. Nicht im Sommer: 

Weindrossel (S. 29) 
bb) Kopf und Biirzel aschgrau: 

Riicken braun; Kropf gelblich, stark gefleckt. 
U-Fliigel weiB, schackernde Rufe: 

Wacholderdrossel (S. 29) 
b) schwarz oder briiunlich schwarz: 

Ohne Kropfband: Amsel (S. 28) 
Mit weiBem (5') oder hellem (~) Kropfband; nicht 
im Sommer: Ringdrossel (S. 28) 

c) Schnepfengestalt; schmale gewinkelte Fliigel. 
Schwiirzlich mit leuchtend weiBem Biirzel und 

Frieling, Exkursionsbuch. 6 
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kurzem weiB-schwarz gebandertenSchwanz. ,djib" 
oder ,dluit it it" (vgl. Abb. 10!): 

Waldwasserliiuler (S. 173) 
12. Stark drosselgroB; weiB in Flugel und 

Schwanz; rei. langer Schwanz meist in Be
wegung: 
Oben aschgrau, weiBes Schultermal; graue Stirn, 
schwarzer Augenstreif: Raubwiirger (S. 20) 
Oben aschgrau; kein deutliches Schultermal; schwarze 
Stirn und schwarzer Augenstrei£; nur im Sommer: 

Schwarzstirnwiirger (S. 20) 
(Rucken schwarz. Hinterkopf rostrot: 

Rotkopfwiirger) (S. 20) 
13. ca. Staren- his unter Sperlingsgro.Be: 

<X) grobe Aufteilung: 
Zart und klein; grUnlich oder braunlich ohne auf
fallige Fliigelabzeichen; im Laub. Riitteln gern 
nach Insekt: 
Laubsanger (S. 23) (und Zwergfliegenliinger) (S. 22) 
Zart und elegant; braunlich oder grau. Schlupfer 
im Gebusch: Grasmiicken (S. 26) 
Steil und nicht selten frei sitzend; im Bogenflug 
nach Insekt haschend: Fliegenfanger (S. 21) 
Steil und frei sitzend; Schwanzbewegqngen. Be
sonders in Dornhiischen. GroB: Wiirger (S. 19) 
Plotzliche Bewegungen; bei jed em Affekt Schwanz
bewegungen. Meist niedrig: 
Rotkehlchen, Rotschwanzchen, Nachtigall(S.30, 31) 
Am Baumstamm kletternd: 

Kleiber und Baumlauler (S.15) 
Behende, meist kleine Vogel mit kurzem Pfriemen
schnabel und weiBen Wangen: Meisen (S. 16) 
Ruhigere 1 in Gestalt mehr dem Spatzen ahnelnde 
Vogel; Kegelschnabler: Finken (S. 7) 

-----'----

1 Die kleineren Arten, besonders Zeisige, die oft in Scharen 
a.uftreten, sind Iebha.ft. 
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Lerchenartige schlanke Vogel mit ± langem 
Schwanz: Pieper und Stelzen (S. 126 ff.) 

{J) Feinere Aufteilung: 
a) mit auffalligem Balzflug: 

aa) vom Ge biisch einige m in die Hohe steigend. 
Kurzer, rauh schwatzender Gesang; rot
lichbraun am Fliigel: Dorngrasmiicke ( S. 27) 
Sprudelnder, schoner Gesang (,tscherr" 
eingestreut); groB und grau: 

Sperbergrasmiicke ( S. 27) 
bb) von Baum zu Baum oder Boden. 

Mit erhobenen Fliigeln (wie Papiertaube) 
und mit ,ziaziazia" (besonders an BIOBen): 

Baumpieper 
Im (Buchen)wald; beim schwirrenden Ge
sang oft mit zittrigen Fliigelschlii.gen schrii.g 
abwii.rts gleitend; Vogel griinlich, Lockton 
,diih": Waldlaubsiinger (S. 24) 

b) im Gebiisch schliipfend; ohne Streifenfleckung, 
briiunlich oder grau: 
aa) ca. sperlingsgroB oder groBer, nicht mit 

deutlicher weiBer Kehle: 
Oben ganz olivgraubraun. Langer quellen
der Gesang: Gartengrasmiicke (S. 26) 
Graubraun; 0-Kopf schwarz (d' ad.) oder 
rot braun (Q, juv. ). Leiser Gesang mit weni
gen Iauten SchluBflotentonen, die in der 
Hohe hin- und hergehen: 

Monchsgrasmiicke (S. 26) 
GroB; grau. ad. unten quer gewellt. Gelbes 
Auge. ,tscherrr": Sperbergrasmiicke (S. 27) 

bb) nicht so groB wie Sperling, mit weiBer Kehle 
und grauem Kopf: 
Armschwingen rotbraun gegen den braun
lichen Riicken abgesetzt; wetzender Warn
ton: Dorngrasmiicke (S. 27) 

6* 
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Fliigel fast so braunlichgrau wie der Riik
ken. Dunkler .Augenstreif. Gesangendetmit 
Stakkatotonen, die schnell angeschlagen 
werden ( ,klappern"): Zaungrasmiicke( S .27) 

c) im Gezweig; griinlich oder briiunlich; kleiner als 
Spatz und zart: 
aa) U-Seite mit deutlichem Gelb: 

Brust hellgelb, Bauch rein weiB; oben zart 
griinlich; gelber tJberaugenstreif. Beim 
schwirrendenGesang zittert der ganze Vogel 
mit. ,diih, diih": Waldlaubsanger(S. 24) 
Klein, gauze U-Seite hellgelb; oben griin
lichgraubraun. Erst von Juli ab. ,fiiid, 
fiiid": Fitis juv. (S. 24) 
GroBer. Gauze U-Seiteschwefelgelb;wech
selreicher Gesang. ,dedehoi": 

Gelbspotter (S. 25) 
bb) U-Seite nicht oder kaum gelblich, sondern 

schmutzig weiB oder weiB. Kein WeiB im 
Schwanz: 
0-Seite braunlichgrau his griinlichgrau; U
Seite nicht ganz weiB: Fitis u. Zilpzalp (8.24) 
U-Seite weiB oder weiBlich; oben olivgrau. 
Im Herbst oder Friihling: 

Nord. Fitis und Nord. Zilpzalp (S. 24) 
(U-Seite weiB; obenolivgraubraun, Schwin
genrander gelb. In Gebirgswaldern. Gesang 
zaungrasmiickenahnlich: 

Berglaubsiinger) (S. 221) 
(Wie Fitis, aber schmale helle Fliigelbinde; 
wohl nur in OstpreuBen; Gesang zaunkonig · 
artig : Griiner Laubsiinger) ( S. 25) 

cc) mit zwei kleinen Fliigelbinden; Scheitel
streif gelb, schwarz eingefaBt. Winzig . 
.Augengegend hellgrau: 

Wintergoldhiihnchen (S. 16) 



Vogel im La.ub- und Mischwald. 85 

Kleiner schwarzer Augenstreif: 
Sommergoldhiihnehen (S. 16) 

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

Zwergfliegenfiinger (S. 22) 
d) mit auffiilligem Weip in Flugel und Schwanz 

aa) zwei breite weiBe Fliigelbinden; weiBe 
SchwanzauBenfedern: 
Biirzel nicht weiB. ,giib" oder ,pink": 

Buehfink (S. 9) 
Biirzel weiB. ,quak". Nicht im Sommer: 

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

zig. GroB : KernbeiBer ( S. 8) 
cc) zart; knapp sperlingsgroB. WeiBer Mittel

fliigelfleck. Ruhige Haltung. 
Schwarz und weiB; Nacken schwarz: 

Trauerfliegenfanger ~ ad. (S. 22) 
Schwarz und weiB; Nacken weiB: 

Halsbandfliegenfanger ~ ad. (S. 22) 
Dunkelbraungrau und weiB: 
Trauer- und Halsbandfliegenfanger ~u. juv. 

(S.22) 
dd) Klettervogel. Riicken weiB und schwarz 

gebandert: Zwergspecht (S. 37) 
e) mit wei(Jem oder gelbem Burzel: 

aa) weiBer Biirzel: 
Schwarze Kopfkappe, eine weiBe Fliigel
binde: Dompfaff (S. 12) 
Zwei weiBe Fliigelbinden; Kopf im Friih
jahr recht dunkel: Bergfink (S. 9) 
Stelle Haltung; hochbeinig. Kurzer weiB
schwarzer Schwanz: Steinschmatzer (S. 98) 

bb) gelber Biirzel: 
Sehr Ianger Schwanz: Bergstelze (S. 126) 



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

Klein. Braunlichgriin. Finkenvogel: 
Girlitz (S. 11) 

Biirzel mehr gelbgriin; deutliche gelbe Flii
gelbinde: Erlenzeisig (S. 10) 
Klein; griinlichgrau mit zwei hellen Fliigel
binden: Goldhiihnchenlaubsanger (S. 25) 

(groBe Seltenheit) 
f) mit auffiilligem Gelb im Gefieder: 

G€rn frei sitzend; rei. Ianger Schwanz wird oft 
bewegt. WeiBe SchwanzauBenfedern, zimt
brauner Biirzel. ,zrit". Gesang wenige An
schlagemitlangemEndton: Goldammer(S.l4) 
(Klein; kurzer Schnabel, zitronengelber Biirzel: 

Girlitz S. 11) 
Klein; gern in Schwarmen an Erlen; griinlich 
mit gelber Fliigelbinde und Gelb am Schwanz: 

Erlenzeisig (S. 10) 
Gedrungen; spatzenahnlich. Griinlich oder 
olivgrau mit gelbem Fliigelfleck und gelbem 
Schwanzmal: Griinling (S. 8) 
Breites gelbes Band im schwarzen Fliigel; Kopf 
bei ad. rot-weiB-schwarz: Stieglitz (S. 9) 
U-Seite gelb mit schwarzem Mittelstreif; Wan
gen weiB: Kohlmeise (S. 17) 
U-Seite gelb fast ohne Mittelstreif; blauer 0-
Kopf: Blaumeise (S.l7) 
gelber Biirzel. Sehr Ianger Wippschwanz; U
Seite ± gelb: Bergstelze (S. 126) 
Hellgelbe U-Seite. Zart, griinlichgrau; im 8€
ast: Laubsanger und Gelbspotter (S. 23) (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: 
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aa) gedrungen, starkschnablig, reichlich sper
lingsgroB: 
Rote U-Seite, schwarze Kappe; oben blau
grau, weiBer Biirzel: Dompfaff ~ (S. 12) 
Ganz rot in verschiedenen Tonungen; Biir
zel hochrot: Kreuzschnabel ~~ (S. 13) 

b b) kleiner oder so groB wie Spatz : 
Brust karminrot, ebenso Stirn; 0-Seite 
braun, Kopf grau; helle Fliigel- und 
Schwanzfederrander. Am Waldrand: 

Hanning ~ ad. (S. 12) 
Ganzer Kop£, U-Seite his zum weiBlichen 
Bauch rot; 0-Seite olivbraunlich. Hanf
lingsfigur. Nur in Nordosten: 

Karmingimpel (S. 11) 
Klein; Scheitel rot, Brust ± rosarot. Griin
lichgraustreifig; weiBliche Fliigelbinde. 
Gern in Scharen: Birkenzeisig (S. 10) 
Kehle und Brust gelblichrot; 0-Seite oliv
braun. Knicksen; rei. lange Beine: 

Rotkehlchen ( S. 30) 
Kehlegelblichrot; oben braunlich. Schwanz
wurzel mit weiB. ,diie, drrr". Gesang ab
sinkende reine weiche Pfeiftone : 

Zwergfliegenfanger ~ad. (S. 22) 
Kehle dunkel; Brust gelblichrot. Stirn ± 
weiB; Schwanz rotbraun: 

Gartenrotschwanz ~ (S. 30) 
cc) kurzschwanzig, guter Kletterer. Flanken 

kastanienbraun, U-Seite schwach gelblich
rotbraun, 0-Seite aschblaugrau: 

Kleiber (S.15) 
h) mit Blau: 

Klein; Fliigel und Schwanz mit himmelblau 
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gemischt. 0-Kopf himmelblau, Wange weill, 
Bauch gelbl: Blaumeise (S.17) 
0-Seite graublau; Flanken rot braun. Kurz
schwanzig; rel. !anger Schnabel. Schwarzer 
Augenstreif; Kletterer ( auch kopfabwarts): 

Kleiber (S. 15) 
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 (! 
ad. schwarz mit weiBen Wurzelseiten, bei 
~ad. oderjuv. rostbraun mitweiBenAuBen
federn: Rotriickenwiirger (S. 20) 

bb) etwa wie Spatz, aber schlanker; nicht hoch 
im Baum. 
Schwanz rostbraun; 0-Seite schOn braun. 
Schwanzbewegungen. Fliigel fast so rost
braun wie Schwanz; Brust nicht gewolkt: 

Nachtigall (S. 31) 
Fliigel nicht so rostbraun wie Schwanz; 
Brust schwach gewolkt: Sprosser (S. 31) 

cc) rostroter Schwanz mit dunklen Mittel-
federn: Rotschwanzchen (S. 30) 

dd) 0-Kopf kupferbraun; weiBe Wange mit 
schwarzem Fleck. Sonst ,spatzengrau": 

Feldspatz (S. 8) 
ee) U-Seite nach heJier (gelblich und grauer) 

Kehle hell zimtbraun; weiBe Schwanz
auBenfedern; oben gefleckt: Ortolan ( S. 94) 

k) mit sehr langem Schwanz: 
In Baumen; sehr klein: Schwanzmeisen (S. 18) 
In Bodennahe, weiBe SchwanzauBenfedern. 

-~-~ 

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

Kohlmeise, 
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Ohne Gelb: 
Mit Gelb: 

Weille Bachstelze (S. 126) 
Bergstelze (S. 126) 

1) mit deutlicher Haube: 
ca. starengro13; starenahnlicher Flug. Meist in 
Scharen, nur im Winter. W ei13 im Fliigel; 
gelbes Schwanzendband: Seidenschwanz (S. 21) 
Klein; ,geschupptes" Spitzhaubchen, schwarze 
Wangenumrahmung; graubraun: 

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

und wei{Jer W ange: 
aa) wei13er Nackenfleck; 0-Seite blaulichgrau; 

schmale Fliigelbinde: Tannenmeise ( S. 17) 
bb) oben graubraun; schwarzes Kappchen: 

( Schlank und fast sper lingsgro13 ; keine weille 
Wange: Monchsgrasmiicke) (S. 26) 
Wei13e Wange: Sumpfmeisen (S. 18) 
,sitzje" oder ,sidada" (nicht gepre13t und 
breit): Nonnenmeise (S. 19) 
Gepre13tes breites ,si daah, daah"; heller 
Fliigelmittelfleck: W .d e. (S 19) e1 enme~se . 

cc) oben griinlich und blaulich, gelbe U-Seite 
(bei juv. fast wei131ich); wei13e Wange: 

Kohlmeise (S. 17) 
n) reichlich spatzen- bis starengro{J; ohne Flilgel- und 

Schwanzabzeichen: 
Spitzschnablig, metallisch schwarz glanzend 
oder diisterrauchgrau mit etwas heller Kehle 
(juv.): Star (S.6) 
kraftiger Schnabel. Gelblichgrii.n, ± gefleckt; 
oft in Scharen: Kreuzschnabel (S. 13) 

o) die ilbrigen Waldvogel von unscheinbarer Farbung: 
aa) weiBe Schwanzau13enfedern; untengefleckt. 

,psiehb"; lerchenartig. WeiBe Kehle von 
Fleckung umrahmt: Baumpieper (S. 129) 
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Derb; rei. langschwanzig; zimtbrauner Biir
zel: Goldammer Sj2 u. juv. (S. 94) 
ca. spatzengroB ; grauer und hellgelblicher 
Kopf. Lederbraune U-Seite: Ortolan(S.94) 

bb) klein; mausgrau. Feiner etwas gebogener 
Schnabel. Am Stamm: Baumlaufer ( S. 1 5) 

cc) Flanken gestreift; hell bleigraue Kehle. 
Gern auf Fichten: Heckenbraunelle (S. 32) 

dd) spatzengroB oder kleiner; Finkengestalt. 
Undeutlicher heller Fliigelspiegel ;Schwanz
federn hell gesaumt; grauer Biirzel. Me
tallisch gickernde Lockrufe : Hanlling ( S.12) 
Olivgraubraun; hellere U-Seite ander Kehle 
schwach gestrichelt. Keine Fliigelbinden. 
Fast nur in OstpreuBen: 

Karmingimpel Sj2 oder juv. (S. II) 
0-Kopf kupferbraun, schwarzer Fleck auf 
weiBer Wange; weiBer Nackenring: 

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

chen: Zaunkonig (S. 32) 
ff) still sitzend; ab und zu nachinsekt fliegend. 

Oben graubraun; unten hell. Kehle und 
Stirn schwach gestrichelt: 

Grauer Fliegenfiinger (S. 21) 
gg) rindengrau; schwarzbrauner Streif iiber 

den grauen Riicken: Wendehals (S. 39) 
hh) griinlichbraun; oben streifig; keilformiger 

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

Schwirl (S. 132) 
ii) olivbrii.unlich, helle U-Seite an der Kehle 

gestrichelt; brauner keilformiger Schwanz 
wird im Flug etwas geschleppt. Gesang 
wetzend serrr serrr . . . . . In Bodennii.he : 

Schlagschwirl (S. 132) 
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p) V ogelschwiirme in Biiumen. 
Klein; in Birken oder Erlen: Zeisige (S. 10) 
StarengroB; an Beeren. Nur im Winter. Klir
rendes sirr: Seidenschwanz (S. 21) 
Drosseln mit lautem Geschwatz und zieh
Rufen: Weindrossel (S. 29) 
Kleine Vogel, locker gemischt: 

Meisenschwiirme (S. 14) 
(evtl. mit Kleiber und Spechten) 

WeiBe Fliigelbinden: Finken (S. 9) 
(Buch- und Bergfink oft gemeinsam) 

Ohne Fliigelabzeichen; reichlich sperlingsgroB. 
Gewandt. ,kip kip": Kreuzschniibel (S. 13) 

Anmerkung: Die Verteilung auf den Lebensraum 
ist ganz ahnlich wie im Park (s. Gruppe 3). Fiir viele 
Vogel sind ganz bestimmte Baume charakteristisch, ohne 
deren Vorhandensein sie gar nicht oder nur selten zu er
warten sind; z. B. Eiche: Mittelspecht, Trauer- und Hals
bandfliegenfanger; Buche: Zwergfliegenfanger, Waldlaub
sanger; Birke: Birkenzeisig; Erle: Erlenzeisig. 

Fiir Stieglitz, KernbeiBer, Gimpel, Seidenschwanze 
usw. ist die jeweilige Futter- und Lieblingspflanze nicht 
so einseitig bevorzugt; denn auch andere Pflanzen werden 
aufgesucht. 

B. Charakterviigel 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 
Vogeln noch einige besonders charakteristische Arten 
vor, die hier als Erganzung kurz aufgezahlt seien. 

l. GroBvogel: 
Fischreiher (evtl. mit Kormoranen)-kolonien. Schrei· 

adler und Schwarzmilan, auch Rotmilan sind charakteri-
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stische Brutvogel; die Milane schmarotzen bei den Reiher
kolonien. 

Im Bruchwald finden noch Uhu und Kranich eine Zu
flucht. 

2. Die Waldschnepfe, Scolopax r. rusticola L., und 
der Waldwasserliiufer sind vielleicht Brutvogel; letzterer 
ca. drosselgroB, mit elegantem Flug (schmale gewinkelte 
Fliigel), braunschwarz mit weiBem Biirzel und weiBem, 
schwarz gebiindertem Schwanz (vgl. Abb. 10). 

3. Klein vogel: 
Von Laubsiingern dominiert entschieden der Fitis. In 

Nordostdeutschland fehlt nicht die kriiftige voll flOtende 
Stimme des Sprossers, wiihrend die Nachtigall (nur im 
Westen) seltener ist. 

Mehr in Nordostdeutschland als anderswo ist der 
Schlagschwirl in solchem Gebiete heimisch. (Rohrsiinger
gestalt mit Keilschwanz; 0-Seite olivbriiunlich, 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 scharfer, wetzender ist (,serrserr serr
serr serrserr ... "). 

In OstpreuBen (und Nordostpommern) hOrt man hier 
im Bruchwald einen feinen Gesang, der wie der Pirolruf 
aufgebaut ist, aber mit viel diinnerer, meisenhafter Stimme 
vorgetragen wird, etwa diwiziwio ziwizfwio u. a. Es ist 
der Karmingimpel, dessen rotes Mannchen Ieicht zu er
kennen ist. 

Mit rostrotem Schwanz und schwarzer Endbinde sind 
die Blaukehlchen ausgestattet. Z. B. im Spreewald und 
in OstpreuBen briiten sie an derartigen feuchten Stellen. 
Kehle beim <! schon blau. Es gibt verschiedene Rassen 
(vgl. S. 132). 
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II.Abteilung: 

Vogel auf trockenen Wiesen, Feldern und 
in Kultur- und Ruderalgegenden. 

Unter dieser Abteilung finden sich vielfach Vogel, die 
als urspriingliche Steppenbewohner gelten diirfen. In den 
Kulturlandschaften sehen sie einen Steppenersatz. Die 
typischen Steppenvogel erkennt man an ihrer schlichten 
Erdfarbe (z. B. Lerchen, Grauammer, Trappe). Aber auch 
einer Anzahl von Waldvogeln dienen Felder, Wiesen usw. 
zur Nahrungsaufnahme; deshalb kann diese Gruppe oko
logisch nicht als voll abgeschlossen gelten. - Die Ord
nungen der Singviigel, Raubviigel, Trappen und H uhner 
stellen den Hauptanteil der Ruderalornis. Die typischeren 
Arten seien hier vergleichend gekennzeichnet. 

Finkenvogel . . . 
Lerchen, Pieper und 

Stelzen •.•. 

A. SingvBgel. 
I, S. 93 Rohrsanger. 

Schmatzer 
II, S. 95 

I. Finkenvogel. 

. III, S. 97 
. IV, S. 97 

Gemischte Finkenschwiirme gehOren, besonders im 
Herbst, zumFeld. Ihre einzelnen Vertreter sind in Ab
teilung I bereits gekennzeichnet, und eine ausfiihrliche 
Bestimmungstabelle findet sich unter Gruppe 8 A. 

Charakteristisch fiir Abteilung II sind die Ammern. 
Sie bewegen zugleich mit dem Locken meist den Schwanz, 
sind oben dunkellii.ngsfleckig auf braunem oder grauem 
Grund. Bingen auf erhohtem Platz und briiten am Boden 
oder niedrig im Gebiisch. 

Recht selten, mehr auf die Rheinlande beschrii.nkt, ist 
der Zaunammer, Emberiza cirlus L. 

Kennzeichen: cJ: mit gelb; ii.hnlich Goldammer, 
aber brauner. Schwarze Kehle undschwarzer Augenstreif! 
- ~ wie Goldammer, aber Biirzel griinlichbraun nicht 
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Grauammer Goldammer Gartenammer 
oder Ortolan 

Emberiza. c. Emberiza. c. Emberiza.hortu-
ca.la.ndra. L. citrinella. L. la.na. L. 

Kopf: Ohne a.lles gelb. stets mit ± gelb, ± gra.u mit Stich 
()- mit fa.st ganz ins Griinliche, 
gelbem Kopf. Kehle undBart-

streif beim ()-
strohgelblich. 

U-Seite: besonders am Kropf gelb mit wenigen na.ch dem gelb-
stark gefleckt, so daB Flecken (()-ad.), lichgrauen Kopf 
helle Kehle wie ein- an der Brust ungefleckt, hell 
getahmt erscheint. rotbraunlich ge- zimtbraun (()-) 

mischt oder auf oder auf gel b-
gelblichem braunlichem 
Grund verwa- Grund schwa.ch 
schen lange ge- langsgefleckt 
fleckt(~u.juv.) (~. juv.). 

Biirzel: wie Riicken, braungrau. zimtbra.un, VOID braunlich wie der 
Riicken abate- Riicken. 
chend. 

Schwanz- nicht weill. weill. we ill. 
a.uBen-
federn: 

Besondere beim Anfliegen werden ziemlich la.nger 
Kenn- die Fiille weit ausge- Schwanz. 
zeichen: streckt. 

Lockton: zicks. Von griiJ3eren etwas unreines bjiit oder djii, 
Trupps hiirt man ein zrit; im Flug weich und wiis-
,Knippern", des sen zjiirr. serig. 
Einzelrufe wie tig oder 
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). 

Berner- In den meisten Gegen- iiberall sehr hiiu- vielerorts fehlen-
kungen: den mit viel Ackerba.u, figer Sta.nd und der und sel-

auBerst gemeiner Strichvogel. tenerer Zugvo-
Sta.nd- u. Strichvogel gel. 
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zimtbraun.- Ahnliche: Goldammer (s. Kennzeichen). 
- Stimme: zipp oder zirr; Gesang: zirrrrl, ein kurzer 
Roller, der auch oft Iangsam und im Tempo des Zaun
grasmiickenklapperns vorgetragen wird. - Bemer
kungen: Stellt an den Lebensraum dieselben Anspriiche 
wie der Goldammer, liebt aber mehr das Hiigelland. 

Wii.hrend der kleine Rohrammer und die Zippammer 
andere Biotope bewohnen, ktinnen wir als seltene Durch
ziigler auf den Feldern u. dgl. noch zwei weitere Arten 
antreffen: 

Schneeammer, Plectrophenax n. nivalis (L.). 
Kennzeichen: ca. sperlingsgroB; Schwanz kiirzer als 

bei den echten Ammern. Fliigel mit zwei schmalen weillen 
Binden und weillem Lii.ngsfleck, der mit zunehmendem 
Alter immer ausgedehnter wird. Bei ad. ist der Fliigel 
his auf die Spitze weiB. Im ± weiBen Kopf braune Ohr
gegend; ad. mit viel weill auf Schwanz und U-Seite; 
juv. nicht. Gelber Schnabel, schwarze Beine. - Ahn
liche : dem juv. ii.hnelt sehr die juv. Spornammer, Cal
carius I. lapponicus (L.), die aber keinen weiBen Fliigel
lii.ngsfleck, kein deutliches Kropfband und an den Flanken 
auf rtitlichbraunem Grund schwii.rzliche Streifung be
sitzt. (Die ad. Spornammer im Winter mit schuppig
schwarzem Kopf und Kehllatz und rostbrii.unlichem 
Nacken gut charakterisiert.) - Stimme: klirrend tirrr 
bei heiden Arten; bei der Spornammer auch tieh.- Be
merkungen: beides seltene Wintergaste oder Durch
ziigler. 

II. Lerchen, Pieper und Stelzen. 
Von den Piepern sind fiir diese Abteilung besonders 

der Brach- und der W iesenpieper charakteristisch. Ihre 
Kennzeichnung s. Abt. III, S. 127. Von den Stelzen ist 
es vor allem die Schafstelze (gelbe U-Seite, nicht beson
ders Ianger Schwanz), die auf Wiesen recht hii.ufig ist. 
Nii.heres s. Abt. III, S. 126. Besonders typisch fiir die 
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Felder usw. aber sind die Lerchen. Aile sind Boden
briiter von erdbraunlicher Far be. Die U-Seite ist bei den 
meisten streiienartig gefleckt. 

Haubenlerche Feldlerche Heidelerche 
Ga.lerida c. cri- Alauda a. arven- Lullula. a.rborea. 

sta.ta (L.) sis L. (L.) 

Gefieder- Spitzhiiubchen. Schwa.nza.ul3en- kurzschwiinzig; 
kenn- Schwanzaul3en- federn weill. wei13e Schwanz-
zeichen: federn na.ch in- au.llenfedern. 

nen schwarz, Wei.ller Uber-
nach a.u.llen augenstreif auf-
gelbbraun. fiillig. Scharfe 

Umra.ndung der 
Ohrgegend. 

Lockton: weiches didriilieh tschrrie od. tirrl. didloi u. ii. 

Gesang u. Ieise am Boden beim Aufsteigen von Baum oder 
Vortrags- oder Iauter in singend; na.ch Boden aus sin-
weise: der Luft. Singt ± langem Auf- gend. Oft auch 

erst nach Errei- enthalt in der im Fliegen na.ch 
chen der Hohe, Hohe stiirzt sie erreichter Hohe. 
nicht im Stei- sich a.bwiirts. Gesa.ng dudelnd, 
gen. Matte und Matte, a her la.nggezogene u. 
unregelmiil3ige regelmii.Bigere trillernde Tone 
Fliigelschliige. Fl iigelschliige. wechseln ab. 

Be mer- auBer im Nord- sehr hiiufig. auf Feldern nur 
kungen: oaten hiiufig. wiihrend des 

Im Winter auch Zugs;sonstHei-
in den Stadten. de bewohnerinl, 

Neben diesen drei gewohnlichen Lerchen besuchen uns aus
nahmsweise noch siideuropiiische Arten; unter ihnen sei nur er
wiihnt die Kurzzehlerche, Calandrella b. brachyda.ctyla. (Leis!.), 
im Grundton blaB lehmfa.rbig mit deutlichem dunklen Kropf
seitenfleck; Lockton schriller als der der Feldlerche. 

Dagegen tritt eine nordeuropaische Lerche, die Ohren
lerche, Eremophila alpestris flava (Gm.) schon hiiufiger2 

1 Die Heidelerche hat als echte Baumlerche im Gegematz zu 
den anderen (Bodenlerchen!) eine vie! kiirzere Hinterkralle. -
Vgl. auch Baum- und Wiesenpieper. 

2 An der Kiiste regelmiiBiger Durchziigler und Wintergast. 
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auf dem Durchzug bei uns auf. - Kennzeichen: auf 
fahlgelblichem Grund schwarzer Wangenfleck; schwarzes 
Kropfband, kleine schwarze Federhornchen. Oben braun
lich, unten hell, ungefleckt. - Stimme: hell tititri. 

III. Rohrsanger. 
Von den Rohrsangern hat sich der Sumpfrohrsanger 

oder Getreidesanger ganz im Halmenfeld heimisch gemacht; 
s. S. 130. 

Die Schwirle s. Abt. III, S. 132. 

IV. Schmatzer. 
Der rei. kurze Schwanz, die steife Haltung und der 

Aufenthalt in Bodennahe charakterisieren diese Gruppe. 
Okologisch und systematisch spalten sich zwei Gattungen 
hera us : die Wiesen- und die Steinschmiitzer. 

Die oberseits dunkelbraun fleckigen Wiesenschmiitzer 
sind kleiner als Sperlinge, haben ein weiBes Fliigelmal 
und unterscheiden sich wie folgt: 

Braunkehlchen Schwarzkehlchen 
Sa.xicola r. ru betra. (L.) Sa.xicola torquato. rubi-

cola (L.) 

Kehle: stets hell, ± rostfarben stets dunkel (~ schwarz) 
(beim ~ intensiver) 

Brust: hellrostbraun. dunkelrostbraun. 

Kopfund weiBer t!beraugenstreif kein (~) oder sehr undeut-
Hals: besonders bei ~ deutlich. Iieber (~) t!beraugen-

W ange nach unten weiB streif. Auffiillige weiBe 
abgegrenzt. Halsseiten. 

Schwanz: seitliche Wurzelhalfte ohne deutlichesWeiB (nur 
weiB. am Biirzel beim ~Weill). 

Stimme: fiihd, teck, teck. Gesang fied krr krr u. a. Gesang 
erinnert an Dorngra.s- ahnelt dem des Braun-
miicke und Hausrot- kehlchens. 
schwanz; mane he singen 
recht gut. 

Frieling. Exkursionsbuch. 7 
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Steinscbmatzer, Oenanthe oe. oenanthe (L.). 
Kennzeichen: ca. sperlingsgrol3, rel. hochbeinig. 

Schlagt mit kurzem Schwanz Iangsam auf und ab. Wei13er 
Biirzel! Weil3er Schwanz mit schwarzer Endbinde. ci ad. 
im Friihjahr: oben hell aschgrau, schwarze Fliigel und 
Kopfseiten, weil3e U-Seite. ci im Herbst: oben rostgrau; 
auch sonst braunlich gesaumt. - ~ und juv. ahnlich, 
unten ±stark rostgelblich, oben rostbraunlich.- Ahn
liche: am weillen Biirzel sofort zu erkennen.- Die nor
dischen grofJenSteinschmiitzer ( Oenanthe oe. schioleri Sal om. 
und leucorhoa[ Gm.]) sind unten starker und ausgedehnter 
hell rostbraun gefarbt, eine Far be, die auch im Friihlings
kleid starker entwickelt ist als der schwache gelbliche 
Anflug bei oenanthe. - Stimme: Lockton (chat) sehr 
selten zu hOren, haufiger anscheinend von den nordischen; 
Gesang braunkehlchenartig, oft teilweise in der Luft vor
getragen. - Haufig; mindestens auf dem Durchzug im 
geeigneten Gelande anzutreffen. 

B. Eulen. 
Die Besprechung der Eulen s. Abt. I, S. 39. Er

ganzend dazu seien noch die Sumpfeule (Abt. III) und die 
sehr seltene, fast uhugrol3e und groBtenteils weille Schnee· 
eule, Nyctea scandiaca Sharpe, genannt. 

C. Raubvogel. 
Siehe Sammeliibersicht S. 229. Fast alle Raubvogel 

jagen iiber dem Feld. In Kornfeldern und Wiesen briiten 
die eulenkopfigen W eihen. 

D. Storche, Reiher und Ganse s. Abt. III. 

E. Flughiihner und Hiihner. 
Die taubenahnlichen, spitzfliigeligen und spitzschwan

zigen Flughiihner, kommen, vor aHem im Steppenhuhn, 
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Syrrhaptes paradoxus (Pall.) nur sehr selten- ab und 
zu invasionsartig- nach Deutschland. Kennzeichen: 
ca. taubengro.B, sandgelblich mit hellen Fliigeln. c! mit 
dunkler ,Bauchbinde"; die ad, mit langem Schwanz
spie.B. 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, da.B der 

Schwanz stets rostbraun ist im Gegensatz zur Wachtel.
Ahnliche: Birkhenne gro.Ber mit wei.Ber Fliigelbinde, 
Wachtel kleiner und ohne Rostbraun am Schwanz (Hasel
huhn im Waldl). - Stimme: kirrreck. - Bemer
kungen: in Deutschland drei Rassen, die von Ost nach 
West immer brauner warden P. p.lucida (Brehm) in Ost
preu.Ben, P. p. sphagnetorum (Altum) in Westfalen, P. p. 
perdix (L.) im iibrigen Deutschland.- Nester im Feld. 

Wachtel, Coturnix c. coturnix (L.). 
Kennzeichen: nurca.drosselgro.B,ahnlichRebhuhn, 

aber ohne Bauchfleck und mit gralibraunem Schwanz
chen. - Stimme: wasserig pickwick u. a. - Bemer
kungen: auf Wiesen und in Feldern; Ieider recht selten 
geworden. Zahlreich traf ich sie noch 1930 im Wiener
wald an. 

F. Stelzvl>gel. 

Unter den Limicolen zeigen sich hier vor allem Regen
pfeiferartige. Gold· und Mornellregenpfeifer sollen im Zu
sammenhang mit den ahnlichen Arten unter Abt. IV be
handelt werden. 

Triel, Burhinus oe. oedicnemus (L.). 
Kennzeichen: Rumpf stark taubengro.B; rel. hoch

beinig und kurzschnablig. Schwanz rel. kurz. Hellsand
braunlich mit dunkler Fleckung; wei.Ber Schild auf 
dunklem Fliigel. Flug Iangsam, Fliigellang. Dammerungs-

7* 
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vogel. -Xhnliche: Hiihnerartige sind kurzbeiniger und 
ohne soviel wei6 im Fliigel. - Stimme: chiirrliet, 
trrli u. ii.., recht rauh. - Bemerkungen: versteckter 
Sommervogel; Bodenbriiter in Brachii.ckern, sandigen 
Kohl- und Kartoffelfeldern, Schotterplii.tzen an Fliissen, 
in sandigen Kiefernwii.ldern usw. 

G. Trappen und RaBen. 

Gro.Btrappe, Otis t. tarda L. 
Kennzeichen: stark gii.nsegro6; mittelhohe Beine 

und mii.Big lii.nger Hals. Waagerechte Haltung. Flug
bild: Gestalt gii.nseartig, Fliigelschlii.ge Iangsam, reiher
artig; gro6e wei6e Fliigel.~childe. Die Schwingenspitzen 
sind stark gespreizt. - Ahnliche: bei der GroBe und 
Fii.rbung (Fliigelschild!) nicht zu verwechseln. - Be
merkungen: seltener Brutvogel ausgedehnter Felder 
und Wiesen Norddeutschlands (besonders Mark, Pom
mern, Mecklenburg). Die eSc! sind starker als die ~~! 

Zwergtrappe Otis tetrax orientalis 1 Hart. 
Kennzeichen: in Gestalt der Gro6trappe ii.hnlich, 

aber zierlicher und gewandter im Flug; nur haushuhn
gro6. c! ad. mit schwarz-wei6er Halszeichnung. - Ahn
liche: vonHiihnerartigen durch hoheBeine, Iangen Hals 
und weiBen Fliigelschild unterschieden. - Bemer
kungen: sehr seltener Brutvogel in PreuBen, Schlesien 
und evtl. anderswo. Als Gast auch recht selten. 

Die Rallen sind von hiihnchenartiger Gestalt und 
stellen den Schwanz beim Laufen meist hoch. - Sie sind 
gewandte Laufer, und ihr schmaler Korper lii.Bt sie durch 
das dichteste Halmgewirr hindurch. 

Waehtelkonig oder Wiesenralle, Crex crex (L.). 
Kennzeichen: meist hort man nur sein Schnarren 

(auch nachts), das so klingt, wie wenn man mit einem 

1 Im Rheinland erscheint gelegentlich die kleinere und oben 
hellere 0. t. tetra.x L. 
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Holzchen iiber Kammzinkenfii.hrt (rrerrp). Stark wachtel
groB, aber kleiner als Rebhuhn. Oben auf olivbraunem 
Grund dunkellii.ngs gefleckt. Kopf ± aschgrau; Fliigel 
rostbraun. - Ahnliche: von Rebhuhn und Wachtel 
durch die stark rostbraunen Fliigel und die dunkle Quer
bii.nderung an den Seiten unterschieden. - Bemer
kungen: sehr versteckt in Feldern und Wiesen; aber 
iiberall hii.ufiger (Zug)vogel. 

Bestimmungsiibersichten: 

7. Gruppe: Vogel auf freiem griinen Geliinde. 
A. Vogel auf freiem Geliinde und grolleren trockenen 

Wiesenfliichen (mit oder ohne Buschwerk) 
im Hiigel- und Flachland. 

N. B. Ander Wa.ldgrenze wird ma.n auch typische Waldvogel 
sehen, die auf der Wiese einfa.llen; sollte also der gesuchte Vogel 
hier nicht a.uffindba.r sein, so s. Gruppe 6A; bei Winterbeobach
tungen vgl. man a.uch Gruppe 8. 

l. Klein bis starengroB: 
a) in der Luft gewandt jagend, spitzfliiglig: 

Schwalben und Segler (S. 33) 
b) zierlich; mit dem langen Schwanz wippend: 

aa) ohne Gelb: 
Grau, weiB und schwarz: Bachstelze (S. 126) 

bb) mit Gelb: 
0-Seite griinlich; U-Seite ± gelb (bei juv. 
noch brii.unlich-weiB); kein gelber Biirzel: 

Schafstelzen (S. 126) 
ebenso; Kopf des c! blaugrau mit weiBem 
"Oberaugenstreif: deutsche Schafstelze (£lava) 
ebenso; Kopf schwarzgrau ohne Dberaugen
streif: nordische Schafstelze (thunbergi) 

0-Seite aschgrau, sehr Ianger Schwanz; Biirzel 
gelb : Bergstelze ( S. 126) 
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c) recht kurzschwiinzig; steile Haltung; rel. hoohbeinig: 
aa) weiBer Biirzel, Schwanz Iangsam auf. und ab

schlagend: 
weiB-schwarzer Schwanz, ca. sperlingsgroB: 

Steinschmiitzer (S. 98) 
bb) kein deutlicher weiBer Biirzel, weiller Fliigel

fleck. Kleiner als Spatz : 
Kehle hell, Brust hell rostbraun; Schwanz 
wurzelwarts z. T. weiB: Braunkehlchen (S. 97) 
Kehle dunkel; Brust rostbraun; Schwanz ohne 
weiB: Schwarzkehlchen (S. 97) 

d) unauffiillig briiunlich bis grilnlich; in Bodenniihe. 
Flug ruckartig; helle scharfeLockUine, weifJeSchwanz. 
au{Jenfedern. Ohne intensives Gelb. 
oben und unten streifig gefleckt; griinlichbraun. 
Brust nie rotlich. ,ist, ist": Wiesenpieper (S. 128) 
Ebenso, aber auf der Wiese seltener. ,psiehb": 

Baumpieper (S. 129) 
Fast ebenso; oben sehr markant gestreift (auch 
Biirzel). <1 ad. im Friihling mit zimtroter Kehle. 
,Zieh": Rotkehlpieper (selten) (S. 128) 
Sandfarben; wenig gezeichnet. ,dilm" und ,zirlui' 

Brachpieper (S. 129) 
GroBer als Sperling; oben nicht griinlich. U-Seite 
nur bis zum Kropf starker gefleckt. Ruf sperlings
artig ,bjif": Spornpieper (selten) (S. 129) 

e) erdfarbig; dunkel gefleckt. Sperlingsgro{J oder gro{Jer; 
matte Flii,gelschliige: 
SchwanzauBenfedern weiB; heller Fliigelhinterrand 
(beim Flug): Feldlerche (S. 96) 
SchwanzauBenfedern nach schwarz gelblichbraun; 
Spitzhii.ubchen: Haubenlerche (S. 96) 
Kurzschwanziger; weiBe SchwanzauBenfedern, 
weiBer "Oberaugenstrich. ,didlui": 

Heidelerche (S. 96) 
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f) derber; mindestens sperliruJsgrop; auf Telegraphen
driihten, Biischen und Stauden. 
Ohne alles Gelb; groB, plump; stark gefleckt. 
Klirrendes Lied: Grauammer (S. 94) 
Mit ± Gelb; Biirzel zimtbraun, weiBe echwanz. 
au.Benfedern: Goldammer (S. 94) 
(Wie Goldammer, aber Biirzel olivbraun; c! mit 
schwarzer Kehle: Zaunammer (S. 93) [selten]) 
Hochstens an Kehle und Kropfseiten stroh
gelblich; Kopf griinlichgrau, Biirzel braunlich. 
Unten nicht oder schwach gefleckt. Bauch ± zimt
oder gelbbraun. ,bwiit": Gartenammer (S. 94) 
Gedrungen, dickschnablig. Griinlichgraubraun 
his olivgriin mit gelb an Fliigel und Schwanz: 

Griinling (S. 8) 

g) knapp sperliruJsgro{J; im Gebiisch auf Stauden und 
Driihten: 
aa) schlank; grauer Kopf, oben brii.unlich, am 

Fliigel rotbraun. Weille Kehle. Haltung 
ziemlich wa.gerecht. Kurzer Zwitschergesang 
(oft im Balzflug in die Hohe!); riittelt auch 
nach Insekten iiber den Grasspitzen: 

Domgrasmti.cke (S. 27) 
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. 132) 
cc) Finkengestalt: 

Gelbes Band im schwarzenFliigel: Stieglitz ( S.9) 
Braun; grauer Kopf und Biirzel. c! mit roter 
Brust; gikkernde Rufe. Schwacher heller 
Fliigelspiegel; rei. stark ausgeschnittener 
Schwanz: Hinfling (S. 12) 
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(In Scharen; nuBbrii.unlich mit hellem oder 
rosa Biirzel. ,Tschii.tschii.tii.toi" usw.: 

Bergbiinfling) (S. 12) 
Klein; Kopf und U- Seite ± gelb. Biirzel 
zitronengelb. Sonst grUnli.ch braunstreifig. 
Kurzer Schnabel; klirrender Ruf und Gesang: 

Girlitz ( S. 11) 
dd) braun; stark gestreift. c)' mit schwarzem Kopf 

und weiBem Halsband. WeiBe SchwanzauBen
fedem. ,zieh": Rohrammer (S. 125) 

h) ca. sperlingsgro{J; wei{Je Fliigelbinden und Schwanz
au{Jenfedern: 
Biirzel weiB: Bergfink (S. 9) 
Biirzel nicht weiB: Buehfink (S. 9) 

i) steil sitzend; mit rel. langem Schwanz drehend und 
schlagend: 
Oben rot braun; d' mit weiBer Schwanzwurzel, ~mit 
weiBen SchwanzauBenfedem: Neuntoter (S. 20) 

k) groper als Spatz; schreitender Gang. Oft in Scharen, 
auch zwischen V ieh: 
Metallisch glii.nzend. ± weiB geperlt: Starad. (S. 6) 
Nicht glii.nzend; brii.unlichrauchgrau mit heller 
Kehle: Star juv.1 (S. 6) 

2. ca. drosselgroB: 
Blaugrauer Kopf, brauner Riicken, blaugrauer Biirzel. 
WeiBe U-Fliigel Schackernde Rufe: 

Waeholderdrossel (S. 29) 
Hiihnchengestalt; rundliche kurze Fliigel: 

Wachtel (S. 99) 
Freisitzend. Der lange Schwanz wird oft bewegt. 
Grau-wei/3-schwarz: Raubwiirger (S. 20) 

1 Dem jungen Star ii.hnelt sehr der junge Roae118tar, der heller 
ist und einen a.msela.rtigen (nicht so spitzigen) Schnabel hat. Der 
a.d-Rosenstarist rosa. mit schwa.rzglii.nzender Ha.uben-, Fliigel- und 
Schwandii.rbung (lrrga.~t). 
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3. Zwischen Drossel- und Tau bengri:iBe: 
a) rundliche Fliigel, schlechter Flug: 

Purrender Flug; Rot braun am Schwanz: 
Rebhuhn (S. 99) 

Kleiner als Rebhuhn; matte, schnelle Schliige mit 
den rostbraunen Fliigeln. Nur sehr kurze Strecken 
(oft mit hang en den Beinen) fliegend: 

Wachtelkonig (S. 100) 
b) mar kant schwarz-weiBe Fliigel und Schwanzzeich

nung; flatteriger, haherartiger Flug: 
Wiedehopf (S. 35) 

c) Schnepfengestalt; ziemlich lange Beine; schmale Flu
gel, schneller Flug. Burzel ± wei{J: 
Biirzel und Fliigelschild weiB; Beine rot: 

Rotschenkel (S. 175) 
Biirzel nur seitlich weiB; schmale helle Fliigelbinde: 

Kampflaufer (S. 174) 
Kein weiBer Biirzel; sehr Ianger Schnabel; helle 
Riickenstreifen: Bekassine (S. 140) 

4. ca. taubengroB his kriihengroB: 
a) Kriihen; besonders im Winter oft in Scharen. Meist 

Saatkriihen, oft untermischt von Doblen. Im 
iibrigen s. S. 5. 

b) schwarz-weiB; sehr Ianger Schwanz; schiickernde 
Rufe: Elster (S. 4) 

c) Tauben s. S. 42. Besonders Turteltaube mit wei
Ber Schwanzeinfassung. 

d) mit Grun, Bogenflug: 
Ohne Rot: Grauspecht ~ (S. 38) 
Mit rotem Oberkopf: 

Griinspecht und Grauspecht ~ (S. 38) 
e) lappiger Flug; schwarz-weiB; Fliigellang, amEnde 

mit WeiB, etwas gewinkelt: Kiebitz (S. 183) 
5. Raubvi:igel und Kuckuck s. S. 230. 

Gaukelnd mit erhob. Schwingenspitzen. Biirzel weiB: 
(Alles iibrige s. S. 229.) Weihen (S. 234) 
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6. Rumpf etwa gansegro.ll oder gro.ller: 
a) Giinse s. S. 138. 
b) Beine mittelhoch; Korper waagerecht gehalten. 

Im Flug Gansegestalt; gro.ller wei.ller Fliigelschild. 
Ruhiger Flug: GroBtrappe (S. 100) 

c) zart grau mit schwarzen Fliigelspitzen; lange Beine: 
Hals im Flug eingezogen: Fischreiher (S. 45) 
Hals lang ausgestreckt: 

Kranich (S. 45) (Zugform keilartig) 
d) Langbeinig. Schwarz-weiB-rot: Storch (S. 45) 

7. Eulen: 
Besonders an alten Kopfweiden; klein; tags specht
artiger Flug. ,huiig, guug" und Gekla££: 

Steinkauz (S. 42) 
Lange Fliigel gewinkelt; ca. krahengro.ll: 

Sumpfohreule (S. 133) 
(vgl. aber weiterhin auch S. 39) 

8. Auffii.llige oder eigenartige Rufe aus der 
Wiese: 
Lang anhaltendes sirrrrrrr ... , etwas blechern, 8onst 
aber tauschend ii.hnlich dem Singen der gro.llen griinen 
Heuschrecke: Schwirl(S. 132) 
Schnerrendes Gerii.usch. Zwischen je zwei Schnerr
tonen eine kleine Pause. (Streichen mit Holzchen 
iiber Kammzinken bringt ein ii.hnliches Gerausch zu
stande) : W achtelkonig ( S. 100) 
Wii.sseriges pickwick, pickwerwick: Wachtel (S. 99) 

B. Charaktervogel der Viehweiden, die mit Kopfweiden 
eingesaumt sind. 

Man bestimme auch diese Vogel nach der Tabelle unter 
Gruppe 7A! 

Besonders bezeichnend sind : 
Star, oft in Scharen, die im brausenden Flug schwar

men. 
Elster, ebenfalls gern beim Weidevieh. 
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Wiedehopf, briitet in alten Kopfweiden, ebendort auch 
Steinkauz. 

Wiesenpieper, vielleicht Brutvogel (besonders an der 
Kiiste). 

Schafstelze, sehr bezeichnend. 
Bei feuchten Graben u. dgl. auch gern Kampfiiiufer, 

Bekassine und Rotschenkel. Besonders zahlreich aberist der 
Kiebitz. Selten erscheint die Blaurake vom Wald her hier. 

8. Gruppe: Feldvogel. 
A. Vogel in Feldgarten, auf lckern und ausgedehnten 

Feldfluren, entfernt vom Wald. 
1. ca. gansegroil: 

a) Wildgiinse, besonders im Herbst (Winter) und Vor
friihling s. S. 138. 

b) reichlich gansegroB; waagerechte Haltung, mittel
lange Beine und mailig Ianger Hals. Beim ruhigen 
Flug sind groBe weiBe Fliigelschilde auffallig. Ge
stalt im Flug ganseartig; gefingerte Schwingen: 

Trappe (S. 100) 
2. ca. haushuhngroil oder etwas kleiner: 

Ziemlich hochbeinig; weiBe Fliigelzeichnung. Ruhiger 
Flug. ~ ad. mit schwarz-weiiler Halszeichnung: 

Zwergtrappe (S. 100) (selten) 
(Kiirzerer, gegabelter oder schwach ausgerandeter 
Schwanz. Schwarzblau und weiil oder braunlich mit 
weiiler Fliigelbinde: Birkhuhn) (S. 44) 

3. Raubvogel s. S. 229. 
Besonders typisch: Bussard und Turmfalk 

4. ca. krahengroil: 
a) ganz schwarz: 

Mit weiiler Schnabelwurzel: Saatkrahe (S. 5) 
Ohne weiBe Schnabelwurzel: 

Rabenkriihe oder Saatkriihe juv. (S. 5) 
b) mit ± Grau: 

Bauch und Riicken grau: Nebelkrahe (S. 5) 
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Nacken grau; kleiner. Taubenartiger Flug. ,ack
jackjao", oft unter Saatkrii.hen: Doble (S. 5) 

c) brii.unlich; lange gewinkelte Fliigel, dicker Kopf. 
Schwankender Flug: Sumpfohreule (S. 133) 

(vgl. aber auch andere Eulen, s. 8. 39); 
d) weill und zart blaugrau; ± rote Fillle. Auf Acker; 

besonders in Wassernahe. Sehr langfliiglig: 
Lachmowe (S. 166) 

e) sandfarbig; fleckig, rel. hochbeinig; rundlicher 
Kopf. WeiBe Fliigelzeichnung: Triel (S. 99) 

5. Tauben: 
WeiBer Biirzel: Felrllaube 
Ohne alles WeiB: Hohltaube (S. 43) 
WeiBer Fliigelrand; groB: Bingeltaube ( S. 43) 
Brii.unlich, weilles Schwanzende; klein: 

6. Eulen, vgl. S. 39: 
ca. krii.hengroB: 

Turteltaube (S. 43) 

Sumpfobreule, Waldohreule, Waldkauz 
Klein; tags spechtartiger Flug: Steinkauz 

7. Rebhuhn- bis drosselgroll: 
a) Hiihnergestalt, kurze, rundliche Flii,gel: 

Purrender Flug, dunkler Bauchfleck. Schwanz mit 
Rostbraun: Rebbuhn (S. 99) 

b) im Sitzen rel. hochbeinig; Rumpf stark drosselgro{J. 
- Flii,gel schmal sichelfiirmig, Flug schnell: 
Oft jii.h wendend; Far bung (tropfig) griinlichgelb
braun. ad. im Friihjahr unten schwarz mit weiBen 
Seiten, oben goldgelb getropft. Flotendes tliih: 

Goldregenpfeifer (S. 138) 
Schwanzende weill; schmale bindenlose Fliigel. 
Gang rollend. ad. im Friihjahr mit schmalem 
schwarz-weiBen Brust band und rotbraunemBauch. 
Ruf: dirrr u. ii..: Momellregenpfeifer (S. 223) 
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c) ca. drosselgro{J: 
aa) Drosseln: 

Riicken braun, Kop£ und Biirzel blaugrau. Oft 
in Scharen. ,Schackern": 
Wacholderdrossel (S. 29) (auf dem Durchzug) 
Schwarz oder braunschwarz mit weiBem oder 
hellem Kropfband; Lockru£ scharf ,zeckernd": 

Ringdrossel (S. 28) (selten durchziehend) 
bb) ziemlich langschwanzig. Aschgrau mit schwar

zem Augenstrei£. Schwarz und weiB im Fliigel 
und Schwanz. Gern frei sitzend, schwanz
drehend oder riittelnd: Raubwiirger (S. 20) 

8. Staren- bis sperlingsgroB und kleiner: 
a) hoch in der Luft fliigelflatternd singend: 

Lerchen (S. 96) 
b) erdbriiunlich; dunkel gefleckt. Matte Fliigelschliige: 

SchwanzauBenfedern weiB; helle Fliigelhinterran
der im Flug sichtbar. ,tschrih, trieh, tirrih": 

Feldlerche ( S. 96) 
SchwanzauBenfedern weiB. Kurzschwanzig, nur 
ca. sperlingsgroB. WeiBer 'Oberaugenstrei£: 

Heidelerche (S. 96) 
SchwanzauBenfedern nach schwarz gelblichbraun; 
Spitzhaube: Haubenlerche (S. 96) 

c) mit schwarzem Kropf- und Stirn band und schwar
zer Ohrgegend; Bauch ungefleckt. Oben braunlich: 

Ohrenlerche (S. 96) (seltener Gast) 
d) Lerchenfigur, aber schlanker und hochbeiniger. Griin

lich bis briiunlich; oben und unten ± gefleckt; 
wei{Je SchwanzaufJenfedern: 
Fleckung der U-Seite drosselartig, aber streifiger; 
oben ± griinlichbraun mit deutlichen Streifen
flecken. Lockruf diinn ist ist oder hist hist. (Gern 
auf abgeernteten Feldern) :Wiesenpieper (S. 128) 
Ebenso, Lockruf blechern psiehb: 

Baumpieper (S. 129) 
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Sandfarbig, schwach gefleckt. ,zirlui": 
Brachpieper (S. 129) 

Lockruf zieh, rohrammerartig. Markant gestreift 
(d' ad. im Friihling mit ± rotlicher Kehle): 

Rotkehlpieper (selten) (S. 128) 
e) schlank; Ianger Wippschwanz: 

Stelzen, besonders Bachstelze (S. 126) 
f) rel. kurzschwanzig; frei auf ErhOhungen sitzend: 

WeiBer Biirzel und schwarz-weiBer Schwanz. Nie
drig und nicht weit auffliegend. Beim steilen Sitzen 
langsames Schlagen mit dem Schwanz: 

Steinschmatzer (S. 98) 
Kein weiBer Biirzel; etwas Weill am Schwanz. 
WeiBes Fliigelmal. Hell rostbraune Brust und 
Kehle. Oben stark fleckig; weiBer Augenstreif: 

Braunkehlchen ( S. 97) 
Ahnlich; Kehle stets dunkel. d' mit schwarzem 
Kopf und weiBem Halsfleck; 0-Schwanzdecken 
mit weiB: Schwarzkehlchen (S. 97) 

g) mit wei(Jem 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: 

Steinscbmatzer (S. 98) 
bb) mit Weill im Fliigel: 

Zwei weille Binden, weiBe SchwanzauBen
federn: Bergfink (S. 9) (Durchziigler) 
Ein weiBer Fleck oder sehr ausgedehnter weiBer 
Fliigelschild: Schneeammer (S. 95) (Winter) 

h) mit rostrotem oder intensiv rostbraunem Schwanz 
aa) Schwanz ganz rostrot, in der Mitte dunkel; 

Schwanzzittern und Abwartsschlagen: 
WeiBer Fliigelfleck; recht dunkel: 

Hausrotschwanz d' (S. 30) 
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Im Fliigel nicht oder kaum weiB, brii.unlich· 
grau oder rauchgrau. Brust hell oder rotlich
gelb (()': schwarze Kehle, weiBe Stirn): 

Gartenrotschwanz (S. 30) 
Brust dunkler grau, niemals gelblich: 

Hausrotschwanz ~ ( S. 30) 
bb) Schwanz rostbraun mit breiter schwarzer End-

binde: Blaukehlchen (S. 132) 
co) Vogel groBer als Spatz; oben rot braun, unten 

hell mit schwacher Querwellung. Bewegungen 
mit dem rel. Iangen Schwanz: 

Rotriickenwiirger ~ oder juv. (S. 20) 
i) schlanke, braune oder braungraue Sanger von knap

per Sperlingsgro{Je: 
In Erbsen-, Riibenfeldern usw. oder sonst in dich
tem Pflanzenwuchs. Schlicht rostgelblichbraun; 
spitzkopfig. Gesang oft sehr schOn und abwechs
lungsreich. Im Sitzen mit meist ziemlich vertikal 
gestellter Ktirperachse: Getreidesanger 1 (S. 130) 
Gern in Biischen oder auf Telegraphendrii.hten. 
Grauer Kopf, brauner Riicken. WeiBe Kehle. 
Kurzer, rauh zwitschernder Gesang: 

Dorngrasmiicke (S. 27) 
k) mit deutlichem Gelb im Gefieder: 

aa) derb; rel. langschwanzig; weiBe Schwanz
auBenfedern: 
Kopf und U-Seite ± gelb, beim ~ stark ge
streift. Oben streifig; Biirzel zimtbraun; 
(Biirzel olivbraun: Zaunammer): 

Goldammer (S. 94) 
bb) Klein; gedrungen. Biirzel gelb. Oben 

griinlich braunstreifig, unten ± gelb. 
Girrender Gesang: Girlitz (8.11) 

1 Dassel be wie Sumpfrohrsanger; dieser Vogel bildet zwei nur 
okologisch verschiedene Rassen aus: den Feld- oder besser Ge
treidesanger und denim feuchten Pflanzengewirr lebenden typi
schen Sumpfrohrsanger. 
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cc) grazios; ± langschwanzig, weiBe Schwanz
auBenfedern. 
U-Seite gelb; 0-Seite olivgriinlich. Kopf beim 
~ blaugrau: Schafstelze (8.126) 
U-Seite ± gelb; Biirzelgelb. Sehr langschwan
zig: Bergstelze (S. 126) 

dd) spatzenahnlich, derb. Griinlich oder olivgrau; 
gelbesFliigel- und Schwanzmal: Griinling ( S. 8) 

ee) kleiner als Spatz. Gelbes Band im schwarzen 
Fliigel. ad. mit rot-weiB-schwarzem Kopf. 
Gern an Stauden: Stieglitz (S. 9) 

1) oben rotbraun; groper als Spatz. Drehende und wip
pende Schwanzbewegungen: 
Aschgrauer Kopf mit schwarzem Augenstreif. 
Schwarzer Schwanz mit weiBer Wurzel: 

Rotriickenwiirger ~ad. (S. 20) 
Ganze 0-Seite rotbraun; Schwanz weiB gesaumt: 

Rotriickenwiirger ~ und juv. (S. 20) 
m) lerchenfarbig; unten gefleckt. Dick; gern £rei 

sitzend. Keine weiBen SchwanzauBenfedern. Beim 
Anfliegen Beine weit ausgestreckt. Gesang klir
rend: Grauammer (S. 94) 

n) Ammergestalt, ca. spatzengroB. Grauer Kopf, 
gelblich an Kehle und Brust. Bauch zimtbraun 
oder gelblichbraun. Beim ~ mit schwacher Flek
kung. Dunkler und heller Bartstreif. ,bjiit": 

Ortolan ( S. 94) 
o) allerlei Finkenvagel. Besonders nach der Erntezeit 

und im Winter oder Vorfriihling in Scharen auf 
den Stoppelfeldern, an Mist, Mieten, auf Kaf
feldern u. dgl. - Am hii.ufigsten sind Spatzen, 
Goldammern, Grauammern und Griinlinge. Da die 
Schwarme zugleich mehr oder weniger mischgesel
lig sind, ist die Bindung der verschiedenen Arten 
auch zum Bestimmen wesentlich. Eine etwas aus
fiihrlichere Tabelle mag folgen: (vgl. auch S. 7 ff.) 
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B. Cbaraktervogel der Getreidefelder. 
Die Bestimmungsiibersicht unter A enthiilt aucb die 

im Ahrenfeld charakteristischen Arten. Besonders tYPisch 
sind auBer Sperlingen und Grauammer: 

Getreidesanger (Sum'pfrohrsanger); knapp spatzen
groB; schlank; ungefleckt rostgelblichbraun. Haltung 
gern vertikal am Halm. Gesang sehr abwechslungsreich, 
auch nachts zu hiiren. 

Braunkeblchen, kurzschwanzig; die dunkle Wange 
oben und unten markant weiB eingefaBt. Brust hellrost
braun; weiBes Fliigel- und Schwanzmal. 

Rotschwanzcben, Blaukehlcben s. S. 30 u. 132. 
Auch die Dorngrasmiicke ist gern bier; auf dem Durch

zug auch Laubvogel (klein, griinlichbraun). 
Wachtel (,pickwick"), Wachtelkonig (Schnerren) und 

Rebbuhn, auch Fasan am Boden briitend. 
Vber dem Feld singen Lerchen, die zwischen Getreide 

ihr Bodennest haben, und es jagen Schwalben und Segler 
(s. S. 33). 

9. Gruppe: Charaktervogel des Bracblandes, der 
Ruderal- und Kulturgegenden. 

A. Charaktervogel der LandstraBe; an Bahndammen, 
Boschungen u. dgl. 

1. Kraben, Doble (grauer Nacken!), Elster (schwarz
weiB, Ianger Schwanz) und evtl. Eichelhaher s. S. 4ff. 

2. Rauhvogel s. S. 229. Auf Telegraphendrahten sitzt 
gern der Turmfalk (rotbraun; Ianger Schwanz), ge
legentlich auch der Bussard (plump und groB). Von 
den kurzschwanzigen Kleinfalken zeigen sich als ± 
seltenere Durchziigler vielleicht der RotfuBfalk 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. ca. starengroB oder groBer; meist auf Tele
graphendraht. Mit dem rel. langen Schwanz 
seitlich und auf- und abschlagend: 
Schwarzer Augenstreif meist deutlich. 
Riicken rotbraun: 

Botriickenwiirger (S. 20) (nur im Sommer) 
Schwarz-wei.Be Fliigel- und Schwanzzeichnung; sonst 
grau und weiB: Raubwiirger (S. 20) 

6. Reichlich sperlingsgroB oder kleiner: 
a) Ianger Wippschwanz: 

Stelzen, bes. Bachstelze (S. 126) 
b) rel. kurzschwiinzig; steife Haltung, oft Schwanz

schlagen: 
Wei.Ber Fliigelfleck, Kopf dunkel mit weiBer Wan
geneinfassung. Kehle und Brust hell rostbraun; 
weiBe Schwanzwurzelseiten: Braunkehlchen ( S. 97) 
Ahnlich; Kopf dunkler und weiBer Halsfleck. 
Kehle dunkel, Brust rostbraun; kein deutliches 
WeiB am Schwanz: Schwarzkehlchen (S. 97) 
ca. sperlingsgroB; wei.Ber Biirzel und wei.B-schwar
zer Schwanz; im Friihjahr oben hell aschgrau, 
unten fast weiB, schwarzer Augenstreif; im Herbst 
(und Sommer) mehr rostigbraungrau get0nt wie 
die ~~: Steinschmiitzer (S. 98) 

c) lerchenartig oder schlanker. Briiunlich oder gri.Ln
lichbraun; unten ± stark gefleckt: 
aa) auf der LandstraBe oder auf Bahndiimmen 

trippelnd; Spitzhiiubchen; keine weiBen 
SchwanzauBenfedern: Haubenlerche1 (S. 96) 

bb) meist auf Telegraphendraht und an Bo-
schungen u. dgl.; weiBe SchwanzauJlenfedern: 

----
1 Die anderen Lerchen mit weillen Schwanzaul3enfedern. 
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Untenstarkgefleckt: Wiesenpieper (S. 128) 
(,ist, ist") oder Baumpieper (S.l29) (,psiehb") 1 

Unten schwach gefleckt. Sandfarbig. -
,djilb" oder ,zirlui": Brachpieper (S. 129) 

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. 94) 
Spatzenahnlich; 3', besonders im Friihling, aber 
schon griinlich. Gelber Fliigelfleck, Schwanz
wurzelseiten gelb: Griinling (S. 8) 
Kleiner; breites gelbes Band im schwarzen Fliigel. 
ad. mit rot-weiB-schwarzem Kopf: Stieglitz (S. 9) 

e) mit wei[Jer Flilgelzeichnung: 
aa) zwei weiBe Bin den; SchwanzauBenfedern weiB: 

Biirzel weiB, ,quag": Bergfink (S. 9) 
Biirzel griinlich, ,giib, giib" oder ,pink": 

Buchfink (S. 9) 
± groBer Fliigelschild ; lerchenartiges Be
nehmen. WeiBe U -Seite mit braunlichemKropf
band; kurzer gelber Schnabel, schwarze FiiBe: 

Schneeammer (S. 95) (seltener Wintergast) 
Klein; kurzschwanzig. Brust rostbraun: 

f) Ammer: 

Wiesenschmlitzer (S. 97) s. o. 
(Braun- und Schwarzkehlchen) 

aa) grob und dick; lerchenfarbig. U-Seite, beson
ders am Kropf stark gefleckt. Keine weiBen 
SchwanzauBenfedern. Gesang: zickzickzick
zrirrss. Beim Anfliegen (an den Telegraphen
draht oder Alleebaum) werden die FiiBe weit 
ausgestreckt: Grauammer (S. 94) 

----
1 Der Ba.umpieper briitet oft weita.b von Baumen in gra.sigen 

Boschungen. Beim Ba.lzflug schwebt er mit erhobenen Fliigeln 
unter ,zia. zia. zia. •. "-Rufen a.bwarts. 
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bb) ca. spatzengroB. Hell zimtbraune U-Seite; 
Kopf griinlichgrau mit dunklem Bartstreif in 
strohgelber Umgebung. Die gelbliche Far
bung der Kehle erstreckt sich his auf die Brust. 
,bjiit"; Gesang ,melancholisch". Besonders 
an grasigen Boschungen, aber nicht iiberall: 

Ortolan d' (S. 94) 
Ahnlich, aber unten fahler, gelbbraunlich und 
etwas gefleckt: Ortolan~ (S. 94) 

g) schlank; wei{Je Kehle: 
Auf Telegraphendraht oder'Alleebaum. Kopf grau, 
Armschwingenrander rostbraun; Riicken braun
lich: Dorngrasmiicke (S. 27) (nur im Sommer) 

N. B.: Im iibrigen vgl. Gruppe 8A und 7 A, je nach
dem, welche Landschaft vorherrscht. 

B. Charaktervogel im Oden Brachland, auf Schotter- und 
Schuttpliitzen, alten Exerzierpliitzen, Schutthalden, 

Sandkuhlen usw. 
Als Bestimmungsta.belle eignet sich die unter Gruppe SA. 

Hier sollen nur die aullerdem vorkommenden und besonders 
cha.ra.kteristischen Arten aufgefiihrt werden. 

I. Kleinvogel: 
a) wei{Jer Burzel; weiB-schwarzer, kurzer Schwanz. 

Rei. hochbeinig; steife Haltung: 
Steinschmatzer (S. 98) 

b) schlicht briiunlich; gewandt am Boden laufend: 
Schlank, fahl sandbraunlich; schwach gefleckt. 
Beim treppenformig aufwarts fiihrenden Balzflug : 
,zirlui"; sonst ,djilb" (spatzenahnlich). WeiBe 
SchwanzauBenfedern: Brachpieper (S. 129) 
(Mehr griinlich braun; starker gefleckt: 

Baumpieper) (S. 129) 
GroBer als Spatz. Oben schwach, unten starker ge
fleckt. Gelbbraune und schwarze auBere Schwanz
federn; Spitzhaubchen: Haubenlerche (S. 96) 
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Kleiner, kurzschwanziger. WeiBer "Oberaugen
streif; weiBe SchwanzauBenfedern: 

Heidelerche (S. 96) 
c) Goldammer, evtl. Grauammer und Ortolans. S. 94 

unter Umstanden auch Wiesenschmiitzer, Stelzen 
und Dorngrasmiicke. Ferner Finkenvogel (s. Ta
belle 8 A, S. 113££. Dazu noch Stieglitz). 

d) Sohwalbengestalt; oben dunkel braungrau, unten 
weiB. Briitet nicht selten in Lehm- oder Sand
gruben. Die LOcher verraten den Brutplatz: 

2. Regenpfeifer: 
Ufersehwalbe (S. 34) 

ca. lerchengro{J; 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. 184) 
Rumpf ca. taubengro{J; sandgelblichbraun, dunkel ge
fleckt. WeiBes Fliigelband; rel. hochbeinig. Ruhiger 
Flug. Dammerungsvogel.- ,chrii.hlyhd", trli u. a. 

3. GroBere Vogel: 
Triel (S. 99) (seltener) 

Kriihen, s. S. 5, vor aHem Saatkrahen und Dohlen, 
an Schuttabladeplatzen im Winter. Evtl. Sumpfohr
eule. 

10. Gruppe: Charaktervogel der trockenen Berghii.nge 
und Tallehnen mit etwas Gebiiseh, besonders der 

Musehelkalk· und Buntsandsteinformationen. 
Die in dieser Landscha.ft vorkommenden Vogel wird man in 

den Ta.bellen der Gruppen 4, 7 A, 9 A und evtl. 8 A finden. Zur 
schnelleren Orientierung eine Anga.be der typischsten Vogel. 

Goldammer, mit Gelb; zimtbrauner Biirzel, weiBe 
SchwanzauBenfedern. 
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Baumpieper, wie schlanke Lerche; unten drosselartig 
gefleckt; braunlich. 

Wiesenpieper und Brachpieper nur unter Umstanden. 
Dorngrasmiicke, im Gebiisch oder auf Telegraphen

draht; elegant; grauer Kopf, weiBe Kehle, helle U-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. Iangen Schwanzes. . (Nur im Sommer!) 

Raubwiirger, hier auch evtl. Brutvogel oder Durch
ziigler, bzw. Wintergast. ca. drosselgro.B, hellgrau mit 
schwarzweiBer Fliigel- und Schwanzzeichnung. 

Weniger regelmaBig anzutreffen sind: 
Grauammer, plump; Ierchenfarbig; keine weiBen 

SchwanzauBenfedern. 
Sperbergrasmiicke, groBer als Spatz. Grau oder grau

braun; ad. unten quer gewellt. ,tscherrr". 
Hanfling, kleiner und schlanker als Spatz; gegabelter 

Schwanz, undeutlicher heller Fliigelspiegel. d' mit roter 
Brust und Stirn, grauer Kopf. 

Stieglitz u. a. Finkenvogel, besonders wenn Stauden 
vorhanden, mehr im Spatsommer und Herbst. 

Steinschmiitzer, gern in KaninchenhOhlen briitend. 
WeiBer Biirzel, steif sitzend; langsame Schlagbewegungen 
mit dem wei.B-schwarzen Schwanz. Im Friihjahr hellgrau 
mit schwarzem Augenstreif und schwarzen Fliigeln. ~ und 
Herbstvogel mehr braunlich. 

Schwarzkehlchen, klein; kurzschwanzig. ± schwarzer 
Kopf, wei.Ber Halsfleck. Nicht im Nordosten! - Im 
Gegensatz zum Braunkehlchen kein WeiB am Schwanz. 
Braunkehlchen hat auch stets helle Kehle. Brust bei 
heiden ± rostbraun. 

Wacholderdrossel, brauner Riicken, blaugrauer Kopf 
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und Biirzel und evtl. 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. 229. Im Winter evtl. Merlin. 

III. A b t e il u n g. 

Vogel im Moor und Sumpf, auf feuchten Wiesen 
im Binnenland u. dgl. 

Unter dieser Abteilung seien alle Sumpf-, Wasser- und 
Moorvogel, soweit sie nicht Schwimmvogel sind oder be
reits in Abt. I oder II besprochen wurden, vergleichend 
feldornithologisch dargestellt. Reine Avibiocoenosen 
findet man nur imHochmoor. Das iibrige Sumpfgelande 
stellt eine recht gemischte Vogelgemeinschaft dar.- Die 
Ordnungen der Singviigel, Eulen, Raubvogel, Reiher, Stelz
vogel, Entenvogel, Rallen und H iihner stellen in erster Linie 
hierfiir ihre Vertreter. 

Finkena.rtige . . . 
Stelzen, Pieper und 

A. Singvogel. 
I, S. 125 Meisen 

Lerohen . . . . II, 8. 126 
Rohrsanger. 
Erdsanger 

I. Finkenartige. 

. III, S. 127 

. IV, 8.130 

. v, 8.132 

Von den Ammern ist hier noch nachzuholen: der ( oder 
die) Rohrammer, Emberiza s. schoeniclus (L.). 

Kennzeichen: knapp spatzengroB, weiBe Schwanz
auBenfedern. ±grauer Biirzel; 0-Seite aufhellrostbraunem 
Grund markant schwarz gestreift. ~ mit schwarzem 
Kopf und schwarzer Kehle, ~ mit dunkler Umrahmung 
der Wange und der Kehle. Dem ~ ahnelt das Herbstkleid 
der ~~.- Lockruf: scharfes zieh.- Bemerkungen: 
iiberall haufig. 
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II. Stelzen, Pieper und Lerchen. 
Stelze ohne Gelb : 
(Wei6e) Bachstelze, Motacilla a. alba L. 
Kennzeichen: Ianger schwarzer, weiB gesaumter 

Wippschwanz. Obenaschgrau 1• Bei ad. Scheitel, Hinter
kopf und Kehle schwarz, Kopf und U-Seite sonst weiB. 
Bei den ad. im Herbst mit ± ausgepragtem schwarzen 
Kropfband.- juv. mit graubraunem undeutlichenKropf
band. - Ahnliche: Bergstelze mit gelbem Biirzel; 
Schafstelze oben griinlich, keine Kropfzeichnung. -

Schafstelze Bergstelze 
(Kuh-, Wiesen- oder ( Gebirgsba.chstelze, 

Gelbstelze) Graue Bachstelze) 
Mota.cilla. f. fla.va. L. Motacilla c. cinerea. Tunst. 

Schwanz: mit wei.Ben AuBenfedern; mit wei.Ben AuBenfedern; 
nicht sehr lang. aehr lang. 

Biirzel: wie Riicken. zitronengelb vom gra.uen 
Riicken a.bgehoben. 

Fiille: achwa.rz. hellbra.un. 

ad. im ga.nze U-Seite gelb. 0- U-Seite hellgelb, r$ mit 
Friihja.hr Seite gelblicholivgriin. achwa.rzer Kehle. 0-

Seite a.schgra.u. 

ad. im Kinn und U-Schwa.nzdek- U-Seite gelblich weiB; U-
Herbst: ken weilllich, da.s Gelb Schwa.nzdecken gelb. 

viel fa.hler; 0-Seite gelb-
lich gra.u. 

juv. ahnlich a.d. im Herbst; U- fast wie ad. im Herbst. 
Seite braunlich weill. 

Lockruf: siib, sieb. scha.rf zititzit, hii.rter a.ls 
bei alba.. 

Berner- besondera a.nf Wiesen. am Wasser, besonders des 
kungen: Zugvogel. Hugel- und Berglandes. 

Stand vogel. 

1 Die an der Kiiate nicht aehr selten erscheinende englische 
Trauerbachstelze, Mota.cilla. alba. ya.rrellii Gould. ist oben ganz 
schwarz! Die ~~ und juv. a.Uerdings mehr grau. 
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Stimme: zisssiss u. a. - Bemerkungen: iiberall ge
melli, auch abseits vom Wasser. 

Die Nordische Schafstelze, Motacilla flava thunbergi 
Billb. hat im Friihjahr einen Bchwarzgrauen Kopf, nicht 
einen blaugrauen mit weiBem "Oberaugenstreif wie M. f. 
flava. Gelegentlich auf dem Durchzug im Mai. Herbst
kleider schwer von flava zu unterscheiden. 

Die englische Griinkopfige Schafstelze, Motacilla flava 
rayi (Bp.) ist im Friihjahr durch gelblichgriinen Kopf mit 
hochgelbem "Oberaugenstreif gekennzeichnet. - In 
Deutschland briitet sie nur auf der Helgolander Diine. 

Die Pieper (Anthus) sind lerchenfarbig; im Be
nehmen mehr stelzenhaft, haben keinen besonders Iangen 
Schwanz und briiten, wie die Stelzen und Lerchen, in 
Bodennahe. Vergleichsiibersicht S. 128, 129. 

Von den Lerch en ist fiir das Moor charakteristisch die 
kleine kurzschwanzige Heidelerche. 

III. Meisen. 
Im Schilf und sumpfigem Weidicht Ieben die Rohr

meiBen. 
Bartmeise, Panurus b. biarmicus (L.). 
Kennzeichen: ca. blaumeisengroB mit sehr langem 

Schwanz. Zimtbraun, weiBe Fliigelzeichnung. 6 mit asch
grauem Kopf und schwarzem Bartstreif.- Ahnliche: 
Schwanzmeise hauptsachlich schwarz-weiB; kaum im 
Schilf. - Stimme: scharf zi zi oder djif. - Bemer
kungen: IngroBenRohrwaldungenNordostdeutschlands 
sehr seltener Brutvogel. 

Bcutelmeise, Remiz p. pendulinus (L.) 
Kennzeichen: ca. blaumeisengroB; rostig grau mit 

gelblich rostrotem Biirzel; schwarze Kopfseiten. -Be
merkungen: Sie baut im Weidichtihr Filznest, das etwa 
die Form eines Magens hat, mit etwas seitlichem Einflugs
loch. - Sehr selten. Als Brutvogel wohl nur noch in 
Nordostpommern, bei Breslau und Peitz. 
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IV. Rohrsiinger und Schwirle. 
Spitzkopfig; schlicht braun oder griinlich. Schwanz 

± keilfi:irmig zugespitzt. Die echten Rohrsiinger bauen 
Napfnester, die an wenigen Halmen befestigt sind und 
deren Boden £rei iiber der Erde oder iiber dem Wasser 
hiingt. 

I. Ungestreifte Rohrsiinger. 

Drosselrohr- Teichrohr- Sumpfrohr-
sii.nger sii.nger singer 

Acrocephalus A. s. scirpa.ceus A. pa.lustris 
a.. a.rundina.ceus (Herm.) (Bechst.) 

(L.) 

GroBe: ca.. starengrol3. etwa.s kleiner a.ls wie Teichrohr-
Spatz. sanger. 

Far bung: oben rostgelb- wie Drosselrohr- fast ebenso; mit 
lich-bra.un, un- sanger; a.uch Stich ins Oliv-
ten heller mit Biirzel rostgelb- farbige, beson-
hellem Dber- lichbra.un. ders am Biirzel. 
a.ugenstreif. 

Gesang: ka.rre ka.rre kiet ahnlich Drossel- ahnlich Gelb-
kietu. a., mono- rohrsanger, a.ber sptitter, mit 
ton. etwa.s a.bwechs- vielen Imita.-

lungsreicher U. tionen; jeden-
nicht so tief. falls a.bwechs-

lungsreicher a.ls 
beim vorigen. 

Auf- besonders im besonders im im Weidicht, 
entha.lt: Schilt Schilf; a.uch im nicht im reinen 

Weidicht. Schilt 

emer- aile Rohrsanger kommen kaum vor Mai an. 
kungen: 

B 
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2. Gestreifte Rohrsiingerl. 

Ufer- oder Schllf· Seggen- oder Binsen-
rohrsii.nger rohrsiinger 

Aor. s. sohoenobacnus(L.) A. paludioola. (Vicill.) 

Kopf- WciBer Ubcra.ugcnstrioh; wei/3er Ubera.ugenstrioh. 
zeioh- 0-Kopf undeutlioh gc- Soheitelmitte gelblioh 
nung: streift. weiB, deutlioh von 

sohwa.rzen Streifen seit-
lioh a.bgegrenzt. 

0-Seite u. 0-Seite dunkel olivbrii.un- 0-Seite auf rostgelblioh-
Fliigel: lioh, undeutliohgestreift; gra.uem Grund dunkel 

Biirzel lederbra.un. gestreift (besondere deut-
lioh im Friihja.hr), Biir-
zel fa.hl rostgclb. Arm-
sohwingen breit weilllioh 
gcsii.umt. 

Gesa.ng: ii.hnlioh Teiohrohrsii.nger, rerrrdididi usf. ; a.uoh Ba.lz-
a.ber Einzelrufe (gem flug. 
wad wad-Strophe) wer-
den oft a.nha.ltend wie-
derholt; a.b und zu Ba.lz-
flug. 

Berner- im Ufergebiisoh, Sohilf im Ufergestriipp, Seggen, 
kungen: u. dgl. nioht selten. Ried usw.; nioht hii.ufig. 

3. Schwirle 2• 

Charakterisiert durch heuschreckenahnlichen mono
tonen Gesang, keilformig zugespitzten Schwanz und Rohr
sangergestalt. Im Flug wird der rei. lange Schwanz etwas 
geschleppt. Gute Bodenliiufer! 

1 Von den Sohwirlen duroh hellere U-Seite, reiner bra.unen 
Biirzel und ma.rka.nte Kopfstreifung untersohieden. 

a Wcr a.lle drei Sohwirle dioht nebeneina.nder studieren will, 
dem empfehle ioh den Nordenburger See in OstpreuBen. 

9• 
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Heuschrecken- FluBrohrsinger Nachtigallrohr· 
rohrsii.nger oder singer 

oder Schwirl Schlagschwirl oder Rohrschwirl 
Locustella L. f. fluviatilis L.l. luscinioides 

n.naevia(Bodd.) (Wolf.) (Savi) 

Farbung: 0-Seite oliv- 0-Seite unge- oben (oliv)riit-
braunlich, dun- fleckt oliv- lichbraun; un-
kel fleckenstrei- braun; Schwanz ten matt lehm-
fig; U-Seitehell, reiner braun. U- far ben; unge-
Kehle wei6lich, Seite heller; fleckt. 
fast immer un- Kehle u. Kropf 
gestreift. auf wei.Blichem 

Grund gestri-
chelt. 

Gesang: fa.st wie griine schleifend serr .. , tiefer als Schwirl 
La.ubheuschrek- meist zweisilbig und mehr wie 
ke (Tettigonia. ), und dann an siirrr ..• oder 
minutenla.nges, Goldammer- sorrr,auch mehr-
etwa.s blecher- gesang (ohne fach unterbro-
nes sirrrrr ... SchluBton!) er- chen. 

innernd. 

Auf- besonders dort im sumpfigen im Schilf. 
entha.lt: wo in hochgra- Wa.ld (Erlen-

sigen Wiesen bruch usw.). 
kleine Biische 
stehen. 

Berner- haufig. mehr im ostlichen im Rheinland 
kungen: Deutschland, (Kreis Geldern) 

besonders in festgestellt; im 
OstpreuBen siidlichen Ost-
haufig. preuBen verein-

zeit, ebenso in 
NO-Deutsch-
land u. Bayern. 

V. Erdsanger. 

Die Blaukehlchen huschen gewandt am Boden dahin 
und stellen den wurzelwii.rts rostroten, am Ende schwar
zen Schwanz gern in die Hohe. Die Oberseite ist sepia-
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braun gefarbt, ein dunkles Kropfband wird bei den Mann-
chen nach dem Bauch zu rostbraun begrenzt. · 

Das WeiBstemige Blaukehlchen, Luscinia svecica cy
anecula (Wolf), Kehle bei ~ ad. im Friihj ahr himmelblau, 
meist mit einem silberweiBen Fleckchen, steht dem Rot· 
stemigen Blaukehlcben, Luscinia s. svecica (L.) bzw. L. sv. 
grotei Dementjew und L. sv. gaetkei (Kleinschm.) gegen
iiber. Aile~~ der rotsternigen Rassen haben im Friihjahr 
einenrostrotenFleck auf der blauenKehle. Dieeinzelnen 
Rotstemchenrassen sind nur durch die FliigelmaBe unter
schieden, im Freien also nicht unterscheidbar. Ebenso 
schwer lassen sich WeiBstemige und Rotstemige im 
Jugend-, Herbst- und weiblichen Kleid unterscheiden. 
Kehle bei den ~~ weiB (bei den Rotsternigen oft rostrot
lich), Kropfband dunkel. Im Herbstkleid verlieren die~~ 
von der SchOnheit des Blau durch helle Federsii.ume. -
Bemerkungen: L. s. cyanecula briitet an feuchten, 
buschreichen Ufem u. dgl. nicht selten, aber doch nicht 
iiberall. Die Rotsternigen ziehen bei uns nur durch. 

B. Eulen und Raubv5gel. 
Brutvogel im Moor ist die 
Sumpfobreule (Moor- oder Sumpfeule), Asio f. flam

mens Pontopp. 
Kennzeichen: Flugbild: lange geknickte Fliigel; 

mittellanger Schwanz. ,Eulenfarbig"; die gelben Augen 
liegen in fast schwarzer Umgebung. Die Federohrchen 
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 Lii.ngsflecke. -
Stimme: kii.w kii.w kii.w u. a. Bemerkungen: Balz
spiele mit Fliigelklatschen in der Dammerung. Nicht hii.u
figer Brutvogel. Auf · dem Zug nicht selten, auch in 
Ackern, Schilf usw. 
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Von Rauhvogeln briiten im Moor besonders die W eihen, 
die mit Ausnahme der im Schill briitenden Rohrweihe 
einen weiBen Biirzel haben. Vgl. S. 234. 

C. Reiherartige, Schwane, Ganse, Enten, 
Stelzvogel, Rallen und Kranich 

sind zum Teil unter Gruppe 12, 13 und 14 niiher gekenn
zeichnet (vgl. auch Abb. 4)~ 

Be stimm ungs ii bersich ten: 
11. Gruppe: Charaktervogel im baumarmen Hochmoor. 

Die Landschaft ist ausgezeichnet durch das Vorhan
densein von Heide, Birke, Kriippelkiefer und Moos. Torf! 
Die Vogel in den Biiumen s. auch Gruppe 6 und 4. 
1. Klein vogel (Singvi:igel): 

a) gern auf Torfhaufen sitzend oder am Boden laufend, 
nicht besonders langschwiinzig: 
WeiBer Biirzel, rei. kurzschwanzig: 

Steinsehmiitzer (S. 98) 
WeiBes Fliigelmal. WeiBe Wangenrahmung und 
Schwanzwurzelseiten. Kurzschwiinzig. Brust hell 
rostbraun. Vgl. auch Schwarzkehlchen (S. 97): 

Braunkehlehen (S. 97) 
Griinlichbraun; unten streifig gefleckt, weiBe 
SchwanzauBenfedern. .,ist, ist"; .,zirb oder zilit": 

Wiesenpieper (S. 128) 
Ahnlich, im Friihling mit zimtroter Kehle. Strei
fung markanter . .,zieh" iihnlich Rohrammer: 

Rotkehlpieper (S. 128) 
Lockton sibsib (oder psiehb). (An den Kiefern 
briitend.) Sonst wie Wiesenpieper: 

Baumpieper (S. 129) 
Kopf ± gelb, ebenso U-Seite. Biirzel zimtbraun; 
derb. .,zrit": Goldammer (S. 94) 

b) lerchenfarbig; kurzschwiinzig: 
WeiBe SchwanzauBenfedern und weiBer Uber-
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augenstreif. Evtl. im Singflug (Gesang dudelnd). 
Lockton didlui: Heidelerche (S. 96) 

(auch nachts zu horen) 
o) mit langem Wippschwanz: 

Mit Gelb an der U-Seite, wenigstens bei ad. Biirzel 
nie zitronengelb: Schafstelzen (S. 126) 
Ohne Gelb, weiB-schwarz und grau: 

Bachstelze (S. 126) 
d) getn auf den Kriippelkiefern sitzend: 

Rauher und zwitschernder Gesang. Brust rost
braun, Kehle hell, an Fliigel, Kop£ und am kurzen 
Schwanz weiB: Braunkehlchen (S. 97) 
Lerchenfarbig, mit griinlichem Anflug. Unten auf 
hellem Grund dunkel gefleckt: 
Lockruf sibsib oder psiehb: Baumpieper (S. 129) 
Lockruf ist ist oder (am Nest) zirrb und zilit: 

Wiesenpieper (S. 128) 
Derb; zuckt beim Rufen mit Schwanz. Mit ± 
gelb: Goldammer (S. 94) 

e) in den anstoBenden Birken singt besonders haufig 
der Fitislaubsiinger (Gesang finkenahnlich, aber 
weicher und melodischer). 
Ferner evtl. noch vorhanden: 

Wasserpieper (S. 128) 
Wiirger und Fliegenfiinger (S. 19) 

2. Krahen s. S. 5, Raubvogel s. S. 229, Kuckuck s. S. 35. 
3. ca. krahengroB, rundlicher Kop£; gaukelnder Flugund 

lange, gewinkelte Fliigel: Sumpfohreule (S. 133) 
4. Eigenartiges hohles Brummen, wie wuwuwuwuwu 

( sehr schnell ! ) a us der Luft : Balzende Bekassine ( S .140) 
5. LerchengroB bis reichlich drosselgroB. 

Schneller Flug; schmale Fliigel: 
a) sehr langer Schnabel, rei{Jender Flug. Kein weifJer 

Biirzel. 
Riicken dunkel mit zwei markanten hellen Langs
streifen. Beim Auffliegen: ,katsch". Zickzack-
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flug. Kein WeiB am Schwanz. Balzflug: in jiihem 
schriigen Flug aus der Lu£t (dabei brummend!) 
viele Meter abstiirzend und dann wieder hochflie
gend, urn von vornzu beginnen: Bekassine(S. 140) 
Ahnlich; beim Auffliegen nicht im Zickzack. 
Schwanz seitlich weiB: 

Doppelschnepfe (seltener) (S. 141) 
N ur ca. lerchengro{J. Riicken zwischen den Strei£en 
sehr dunkel mit Metallglanz. Ziemlich gerade ab
fliegend; meist stumm: Zwergschnepre (S. 141) 

b) Schrmbel nicht viellanger alB Kopf; wei{Jer Biirzel. 
± 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)": Waldwasserlaufer (S. 173 u. Abb. 10, 6) 

(selten a.ls Brutvogel, haufig als Durchziigler) 
Knapp drosselgroB. Oben diisterbraun (mit hellen 
Kanten); das Weill des Biirzels nicht so scharf von 
Riickenfarbe abgesetzt. U-Fliigel hell. Relies ,jif 
jif jif" oder ,tjille, tjille ... " (Balztriller): 

Bruchwasserlaufer (S. 173) 
(seltener Brutvogel, auf dem Zug hier nicht haufig) 

Biirzel seitlich weiB. GroB. Brust rostbriiunlich 
oder grau. Schnabel rel. kurz, meist stumm ab
gehend: Kampf1aufer (S.174) 

6. ca. tauben- oder krahengroB, hochbeinig, 
sehr langschna blig: 
Schnabel abwarts gekriimmt. Braunlich. Prachtig 
flotend tloiiihd, tlaii, djoidjoid. Balztriller weich und 
wasserig flotend: wiihdwiihdwiihdwiiwiirrrrr: 

GroBer Brachvogel (S. 177) 
(in Norddeutschla.nd und Ba.yern 
besonders typischer Moorbriiter) 

Schnabel gerade; weiBer Biirzel, weiBes Fliigelband: 
Schwarzschwanzige Uferschnepfe (S. 177) 
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7. ca. krahengroB, weiB und schwarzgriin. 
Federschopf. Breite lange Fliigel; gaukelnder Flug. 
,knui, kiewiet" u. a.: Kiebitz (S. 183) 

8. Enten, s. Gruppe 13. Es kommen auf den Blanken 
u. a. in Frage: Stockente (groB), Knak· und Krick· 
cnte (klein), Moorente (weiBer Spiegel). 

9. Nachts ,errrorrrerrrorrr ... ". Falkenartiges Flugbild; 
aber kleiner als Taube. Wehender Flug. Rindengrau, 
heller Schulterstreif. Dammerungsvogel: 

Ziegenmelker (S. 34) 
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. Gran; vom Reiher im 
Flug durch ausgestreckten Hals unterschieden. 

12. Gruppe: Sumpflandbewohner. 

A. Vogel auf sumpfigen Wiesen 1 (evtl. in der Nahe eines 
Binnengewassers) und im Flachmoor (Wiesen· oder 

Schwingmoor). 

Vegetation: verschiedene Graser (oft kurzrasig ! ) u. a. 
auch Binsen, Seggen, Ried, schiittere Schilfpflanzen 2 usw. 
Kleine Wasserlachen in iiberschwemmter Wiese. Aber 
keine Schlammbanke, kein Heidekraut. Baumwuchs nur 
am Rand, dessen Vogelwelt hier nicht behandelt ist. 
Ebenso sind die Vogel trockener Wiesen, die in Felder 
iibergehen, wieder andere (s. Gruppe 7). 

1 Nicht a.m Meeresstrande. 
2 Nicht dichte Schilfbestiinde; solche s. Gruppe 13. 
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1. ca. storchengro.B oder etwas kleiner von ii.hn
licher Gestalt. 
a) hauptSaehlich weip: 

Schwarze Fliigelspitzen, roter Schnabel, rote Fii.Be: 
Storch (S. 45) 

In der Nii.he von Wald; wie Storch; aber schwarzer 
Riicken ond Hals: Schwarzstorch (S. 45) 
Fast fischreihergro.B, ganz wei.B. Schnabelgelb ond 
schwarz. Hals im Flog angelegt: ' 

Silberreiher, Egretta a. alba (L.) 
Sehr seltener Gast. 

Schwach rohrdommelgro.B, ganz wei.B. Schnabel 
schwarz. Schopf I Hals im Flog angelegt: 

Seidenreiher, Egretta g. garzetta (L.) 
Sehr seltener Gast. 

Wei.B mit breitem Loffelschnabel. Hals im Flog 
aosgestreckt: Lofner, Platalea 1 l.leocorodia L. 

Seltener Ga.st, 
b) hauptsiichlich grau: 

aa) Hals im Flog eingezogen (vgl. Abb. 4, 7 ): 

Weiller Hals; ohne Rostbraon im Gefieder: 
Fisehreiher (S. 45) 

Rostbrii.onlicher oder purporbrauner Hals, 
ebenso Federn vormFliigelbug. Mehr Dommel
gestalt; kleiner als Fischreiher: 

Purpurreiher, Ardea p. porpurea L. 
Seltener Gast. 

bb) Hals aosgestreckt (vgl. Abb. 4, 6): 
Kranich (S. 45) 

2. Raubviigel vgl. S. 229. Hauptsii.chlich Weihen. Es 
briitet bin ond wieder die Wiesenweihe. 

3. Eulen. Als Brutvogel wohl nor die 
Sumpfohreule (S. 133) 

4. Gii.nse: 
,Gii.nsegrao". Schnabel einfarbig hellgelbrot, wei.Ber 

1 Systema.tisch zu den lbissen gehOrig (Ana.tomie, Fiitterung, 
Haltung usw.). 
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NageF. Fliigeldecken silbergrau. Stirn nicht wei.B. 
Die angelegten Fliigel erreichen kaum den Schwanz.
HausgansgroB: Graugans, Anser anser (L.) 

Stellenweise Brutvogel; Sommervogel. 

Brii.unlich gii.nsegrau. Schnabel schwarz 2 mit sehr 
breitem gelbroten Ring. Fii.Be gelbrot. Stirn nicht 
wei.B (hochstens schmaler heller Streif am Ober
schnabelwurzelrand). Die angelegten Fliigel iiber
ragen den Schwanz. Bauch nie schwarz: 

Saatgans, Anser f. fabalis (Lath.) 
RegelmiiBiger Gast. 

Diister erdbrii.unlich gii.nsegrau. Besonders dunkel am 
Hals. Kurzer Schnabel schwarz mit sehr breitem 
rosenroten Ring und hakigem Nagel. FiiBe dunkel 
fleischfarbig. Kleiner als Hausgans: 

Kurzschnabelgans 
Anser brachyrhynchus Baill. 

Sehr seltener Gast. 
Nicht viel kleiner als Saatgans; ad. mit wei.Ber Stirn. 
U-Seite grob schwarz gefleckt. Fii.Be und Schnabel 
gelblichrot. Juv. ohne auffii.llige wei.Be Stirn (aber 
kleiner und brauner als Graugans): 

BleBgans, Anser a. albifrons (Scop.) 
Seltenheit, auBer im Kiistengebiet. 

Kleiner als Saat- und Ble.Bgans. ad. mit wei.Ber Stirn 
und wei.Bem Scheitel (his zur Mitte ! ) . FiiBe und kurzer 
Schnabel matt gelblichrot: 

Zwerggans, Anser erythropus (L.) 
Nicht haufiger Wintergast. 

Weill mit schwarzen Fliigelspitzen: 
Schneegans, Anser c. caerulescens (L.) 

GroBe Seltenheit. 

1 Nagel ist die plattige Spitze des Oberschnsbels. 
2 Selten gelbl.ot mit schwarzem Nagel (sog. Ackergans, Anser 

fabali.S var. arvensis). - Einen sehr langgestreckten Schnabel 
mit rosigorangefarbigem Ring hat die seltene Suscbkingans, 
Anser neglectus Suschk., die sonst ganz der Saatgans gleicht. 
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5. Enten, s. S.154. Hier kommen vor allem in Frage: 
Stock·, Kniik· und Pfeifente. 

6. Vogel mit der Rumpfgro6e von Taube his 
Krahe: 
Schwarz-weill. Federschopf! Rei. breite geknickte 
schwarzgriine Fliigel mit Wei6 an der Spitze; ,lap
piger" Flug: Kiebitz (S. 183) 
Braunfleckig; hohe Beine; Ianger Bogenschnabel. 
Prachtige Flotenrufe: GroBer Bracbvogel (S.177) 
Ahnlich, etwas kleiner mit hastigerem Flug und hellem 
Scheitelstreif. Ruf trillernd: Regenbracbvogel (S. 177) 

Nicht haufig. 

Rumpf ca. taubengro6; hochbeinig; sehr Ianger, ge
rader Schnabel. W ei6es Band im dunklen Fliigel. 
Biirzel weill, Schwanz schwarz. Im Friihling unten 
rostbraun. · Balzruf gjoldo u. a.: 

Schwarzschwiinzige Uferschnepfe ( S. 177) 
Etwas kleiner; sonst wie vorige, nur kein wei6es Flii
gelband, sondern nur schmale helle Binde. Der weill
liche Schwanz ist dunkel gebiindert. Im Friihling 
stark rostrot: Rostrote Uferscbnepfe (S. 177) 

Im Binnenla.nd nur seltener Durchziigler. 

7. Stelzvogel mit nur etwas mehr als kopflangem Schna
bel und ± hohen Beinen. Schmale Fliigel.- Wasser· 
Iaufer, s. S. 171 u. Abb. 10. 

8. Etwa drosselgro6e oder kleinere schnepfen
artige Vogel mit kurzen Beinen und sehr 
lang em Schnabel ( Sichelfliigel, helle Riik
kenstreifen): Sumpjschnepfen. 
Etwa drosselgrofJ, Schwanzau6enfedern seitlich nicht 
wei6. Im Zickzack mit heiserem kahtsch aufgehend: 

Bekassine, Capella g. gallinago (L.) 
Sehr gemein, a.uch a.ls Brutvogel. Ein rhythmisches 
tiketiketike ... riihrt a.uch von ihr her, ebenso ein 
vibrierendes Brummen- im Ba.lzsturzflug. 
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Etwa drosselgro{J; Schwanz seitlich weiB. GroBe Dek
ken mit weiBen Halbmondflecken. Mehr gradlinig ab
fliegend ; meist stumm: 

Doppelschneple, Capella media (Lath.) 
A~s Brutvogel selten. 

Etwa lerchengro{J; die hellen Riickenstreifen stechen 
vom fast schwarzen (mit Metallglanz) Riicken be
sanders gut a b. Stumm und geradlinig aufgehend; 
sonst gaukelnder Flug : 

Zwergschneple, Lymnocryptes minimus (L.) 
Nicht sehr haufig. 

9. Hiihnchenartige Gestalt, nickende Kopf
bewegungen und Hochstelzen des kurzen 
Schwanzes. Mittelhohe Beine (Rallen): 

a) stark drossel- bis rebhuhngro{J; 
ca. rebhuhngroB, kurzer Schnabel. ad. mit roter 
Stirnplatte. Schiefer- bis briiunlichschwarz. WeiBe 
U-Schwanzdecken, die durch Stelzen des Schwan
zes sehr auffallig wirken. Schwimmt gern und 
nickt dabei mit Kopf und zuckt mit Schwanz. 
juv. dunkelbraunlichgrau; Schwanzzeichnung wie 
bei ad.: Teichhuhn (S. 150) 
ca. drosselgroB (groller erscheinend!). Schnabel 
uber Kopfliinge. Oben dunkelbraun, untenschiefer
grau, mit weiBschwarzer Flankenbiinderung. juv.1 

mit heller Kehle. Nicken und Schwanzschlagen 
wie oben. WeiBe U-Schwanzdecken. Versteckt 
im Pflanzengewirr; selten schwimmend: 

Wasserralle, Rallus a. aquaticus L. 
Stimme ferkelartig quiekendes quruiek, hinter her dumpfes 
Brummen; auch andere Laute, wie platzendes pit. 

Etwa ebenso groll; kurzschniiblig. Keine weiBen 
U-Schwanzdecken. Rotbraune Fliigel. - Mehr 
im Trockenen: Wachtelkonig ( S. 100) 

1 pull. kohlschwa.rz! 
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b) reicklick stare111fTofJ: 
Kurzer gelbroter Schnabel. Diisterbraunlich (Kopf 
mehr grau) mit wei.Ben Flecken- auch auf der 
Brust!- und Riickenstreifen. Weill-schwarz ge
banderte Flanken. - Stimme kip oder quit u. a.: 

Tiipfelsumpfhuhn (S. 150) 
Nicht selten, aber sehr versteckt. 

c) ca. lercke111fTofJ bis fast stare111fTofJ: 
Griinliche Fii.Be, Brust ungefleckt schiefergrau (~), 
gelbbraunlich (~) oder wei.Blicher. Weill-schwarze 
Flankenbanderung. 0-Seite kaum wei.B gefleckt: 

Kleines Sumpfhuhn, Porzana parva (Scop.) 
Nicht hii.ufig! 

Fleischfarbene FiiBe; Brust nicht wei.B gefleckt, 
dunkel schiefergrau (ad.) oder graubraun mit 
dunkler Banderung (juv.). Wei.Bschwarze Flanken
banderung. Die braunliche 0-Seite wei.B gestri-
chelt: Zwergsumpfhuhn 

10. Kleinvogel: 

Porzana pusilla intermedia (Herm.) 
Sehr selten. 

a) spitzkapfige Sa'TI{/er, gesckickt kletternd; von vor
wiegend braunlicker Farbu'TI{/: 
aa) ohne Kopfstreifung. 

Etwa starengro.B, rostgelblichbraun: 
Drosselrohrsanger (S. 130) 

Knapp sperlingsgro.B, oben einfarbig rostgelb
lichbraun ohne Olivfarbe; Gesang monoton 
schnarrend: Teichrohrsinger (S. 130) 
Ebenso einfarbig, aber mit einem Stich ins 
Olivfarbige. Gesang sehr abwechslungsreich: 

Sumpfrohrsanger (S. 130) 

bb) mit Kopfstreifung; Biirzellederbraun. 
Scheitelmitte nicht gelblichwei.B, nur wei.Ber 
Vberaugenstreif sehr markant. 0-Seite etwas 
gefleckt: Schilfrohrsiinger ( S. 131) 
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Scheitelmitte gelblichweiB, auBerdem noch 
weiBer "Oberaugenstreif; 0-Seite gefleckt. Hell 
rostgelblichgrauer Gtlsamteindruck (besonders 
im Friihjahr): Binsenrohrsanger (S. 131) 

Hier typisch, aber nicht haufig. 
cc) ungestreifter Kopf bei Riickenfleckung. 

Griinlichgraubraun, Keilschwanz. Gtlsang heu
schreckenahnlich schwirrend : Schwirl ( S. 132) 

b) braunlichgrau; durchschliipfen das Weidicht: 
Grasmiicken, bes. Dorngrasmiicke (S. 27) 

c) klein; griinlichgraubraun, unten heller: 
Laubsanger (S. 23) 

d) spatzenartig. Sitzt gern auf Pflanzenspitze. Schwanz
zucken. 
Knapp sperlingsgroB, rostbraun mit markanten 
schwarzen Streifen. Kopf schwarz, nach unten 
weiB abgegrenzt: Rohrammer ci (S. 125) 
Etwa ebenso, Kopf markant braunlich und weiB. 
Ruf zieh: 

Rohrammer ci im Herbst,~ oder juv. (S. 125) 
e) an der Erde geschickt laufend: 

Schwanz oft gefachert; ruckartige Bewegungen. 
Der rostbraune Schwanz mit schwarzer Endbinde: 

Blaukehlchen (S. 132) 
Griinlichbraun, Schwanz wird im Flug etwas ge
schleppt: Schwirl (S. 132) 

f) sehr langschwiinzig, zierlich: 
Ohne Gtllb: Bachstelze (S. 126) 
U- Seite gelb, Riicken griinlich, Biirzel nicht gelb: 

Schafstelze (S. 126) 
Sehr langschwanzig, Riickengrau; Biirzelzitronen
gelb, U-Seite hellgelb oder weiBlich: 

Bergstelze (S. 126) 
g) auf freiem Gtllande achte man noch auf Pieper, 

s. Tabelle S. 128 (griinlichbraun, unten gefleckt), 
Ammern (bes. Grauammer) und Lerchen 
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h) auf Pflanzenspitzen oder Telegraphendrahten. 
Kurzschwanzig; kleiner als Sperling. Hell rost
braune Kehle; wei/3 an Fliigel und Schwanz: 

Braunkehlehen (S. 97) 

B. Charaktervogel der vegetationsreiehen feuehten Stellen 
mit allerlei Gestriipp, Nesseln, Weidieht, Sehilf u. dgl.; 

an Wassergriiben und Kaniilen. 

1. Schlank; gewandt im Gestriipp ,kriechend"; 
beim Bingen meist ruhig.- Hauptsii.chlich 
brii.unlich: 
a) Kopf gestreift: 

Dunkel gestreifter. Scheitel, schwarzer Augenstreif, 
weiBer Uberaugenstreif. Biirzel lederbraun. Ge
sang teichrohrsii.ngerii.hnlich, aber einzelne Rufe 
anhaltender wiederholt; gern Balzflug: 

Sehilfrohrsanger (S. 131) 
b) Kopf ungestreift: 

Einfarbig rostgelblichbraun. Gesang monoton und 
rhythmisch auf- und abgehend. Knapp sperlings
groB1: Teiehrohrsanger (8.130) 
Ebenso, mit Stich ins Olivfarbige (besonders am 
Biirzel). Gesang sehr abwechslungsreich: 

Sumpfrohrsiinger (S. 130) 

2. Schwanz rostbraun mit breiter schwarzer Endbinde: 
Blaukehlehen (S. 132) 

3. Dickschnii.blig; ca. spatzengroB, Hanflingsgestalt (fast 
nur im Nordosten!) Kop£ und U-Seite rot: 

Karmingimpel (J ( S. ll) 
Olivbraunlich, Kehle schwach gestreift: 

Karmingimpel ~ oder juv. (S. ll) 

4. Von Grasmiicken ist am ehesten die Dorngrasmiieke 
bier anzutreffen; s. S. 26. 

1 Ahnlich, a.ber gro.Ber mit noch einformigerem Gesa.ng ist der 
hier seltenere Drosselrohrsiinger. 
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5. Von Meisen am hiiufigsten: Schwanz·, Blau- und 
Weidenmeise. Sehr selten die Beutelmeise, s. S. 127. 

6. Von den kleinen griinlichen oder braunlichen Laub
siingern liebt der Fitis am meisten das Feuchte. 

7. Hauptsachlich rostbraun sind Sprosser und Nach· 
tigall, die bei geniigend dichtem Busch hestand hier zu 
erwarten sind, s. S. 31. 

8. Rohrsangerahnlich, griinlichbraun: Schwirle s. o. 
9. Von Finkenvogeln sind besonders zu nennen: Buch· 

fink, Gold· und Rohrammer. (Letztere beim 3 mit 
schwarzem Kopf.) 

IV. Abteilung: 

Strand- und Wasservogel im Binnenland 
und am Meer. 

Von einer vergleichenden Besprechung a.ller hierher geh6ren
den Arten ka.nn a.bgesehen werden, da. sich diese Vogel okologisch 
vie! besser trennen lassen, a.ls die La.ndvogel und a.uch nicht so 
ungeheuer a.rtemeich sind. Die Vergleichsta.bellen befinden sich 
unter den einzelnen Gruppen, bzw. findet man nahere Anga.ben 
und den wissenscha.ftlichen Na.men in der Bestimmungstabelle 
selbst. 

13. Gruppe: Vogel auf und unmittelbar 
an Binnengewassern. 

A. Vogel an und auf seichten Teichen, kleinen Seen und 
in flachen Buchten gro.Berer Binnengewiisser (Altstrome, 

Seen usw.) einschlielnich der Schilfwaldbewohner. 
N. B.: Nichtdie Vogel des Schlickufersunddermeeres

nahen Gewasser! 
An Brutvogeln beherbergt wohl jeder einigermaBen 

vegetationsreiche und freier gelegene 1 Teich: W asserhuhn 

1 Die noch so idyllisch gelegenen Seen und Teiche im Walde 
oder solche, die mit Entengriin (Lemna) bewachsen sind, sind 
ornithologisch die arms ten! 

Frieling, Exkursionsbuch. 10 
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(BleBhubn) (schwarz mit weiJ3er Blesse, entenartig, aber 
zu den RaUen gehorig; seitlich komprimierter Schnabel), 
Stockente (blauvioletter Spiegel), Haubentaucher (lang-

Abb. 4. Flugblldertypen grliilerer Vogel. 
1. F.nte. 2. Gans. 3. Kormoran. 4. Seetauchet. 5. Schwan. 6. Kranich. 

7. Reiher. 
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halsig, unten weiB; Kopfschmuck !) und das etwas ver
stecktere Teichhuhn mit roter Stirnplatte. Im Schil£ 
briiten sicher Teichrohrsanger und wohl auch Drosselrohr· 
sanger, die mit ihrem ewigen ,karre karre kiek" zur 
Teichstimmung gehOren. Schwalben und Segler, die iiber 
die Wasserflache jagen, s. S. 33. Eisvogel s. S. 219. 

Auf und an jedem etwas groBeren und schilireicheren 
Gewasser findet man noch viele andere Arten, die der 
Kiirze halber Ieider in tabellarische "'Obersicht mit B zu
sammengebracht werden miissen, da sich eine feststehende 
Grenze zwischen diesen heiden Gruppen nicht ziehen lii.Bt. 
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 iiber groBen Seen und Haffen. 
An Brutvogeln sind die groBen Seen oft arm, dafiir 

treiben sich zur Zugzeit wieder recht interessante Arten 
hier herum. Das reichste Vogelleben ist aber 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 hii.ufiger sehen, wenn sie auch im 8chilf 
kleinerer Teiche briiten. 

Bestimmungsiibersicht fiir die 
- Kleinvogel1 (Singvogel) im 8chilf: 

an Halmen: 

13. Gruppe. 

am Boden: 
- Hiihnchenartig aussehende Vogel am Boden, 

an vegetationsreichen 8tellen, im 8chil£. 

A 
a 8.148 
b S.150 

dickicht (Rallen): B 8.150 

1 Vgl. aber auch Gruppe 14, da sich manche Schnepfenvogel 
(z. B. Bekassine) im Schilf aufhalten. 

10* 
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- ± Entenahnlich gestaltete Schwimmvogel 
im Schill oder auf der freien Wasserflache 
schwimmend (vgl. Abb. 7 !) : C 
- ± tie£ eingesenkt, Schwanz nicht zu 

sehen; wenn entengroB oder groBer: 
rel. langer, spitziger Schnabel; wenn 
sehr klein: kiirzerer spitziger Schnabel 
(Taucher): a S.151 

- Schwanz fast stets zu sehen, auch wenn 
edast im Wasser liegt; rel. kurzer platter, 
rel. kurzer seitlich gedriickter (weiBe 
Stirn!) oder gestreckter roter Schnabel: b S.154 

- kurzer Rumpf, beim Schwimmen Kopf-
nicken und Schwanzkippen; Schnabel 
nicht platt: c S.162 

- GroBer, ± schwarzer Schwimmvogel, tief 
im Wasser liegend; Blick schrag nach o ben. 
Im Sitzen auf Baum: langgestreckt, mehr 
senkrecht. ImFliegen: fast kreuzformig; rel. 
langer Schwanz. (Scharben) (vgl. Abb. 4, 3 

u. 7>~): D S.163 
- Ganse: E S. 163 
- Schwane (weiB, keine schwarzen Fliigel-

spitzen): F S. 164 
- Langschnabelige,reiherartige Vogelim Roh-

richt. Flug raubvogelartig: G 8.165 
- Mowenartige Vogel: H 8.166 
- Raubvogel: I 8.166 

A. a) 
I. Sperlingsartig; streifig braun. Kopf mar kant braun

lich und weiB gezeichnet oder z. T. ganz schwarz mit 
weiBen Halsseiten (d' Friihjahr). WeiBe Schwanz
auBenfedern. Zuckt mit Schwanz und sitzt gern auf 
Spitzen. Ruft zieh: Robrammer (S. 125) 
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2. Sanger; hauptsiichlich braun. Geschickt an Rohrhalmen 
kletterruZ, spitziger Kopf: Rohrsiinger1: 

Oben ungefleckt, etwa starengroB. Rostig-gelblich
k' k braun. Gesang karre karre 16 usw.: 

Drosselrohrsiinger (S. 130) 
Oben ungefleckt, etwa sperlingsgroB. Rostiggelblich
braun. Gesang ahnlich vorigem, aber mehr Abwechs
lung und kleinere Intervalle : Teichrohrsiinger 2 ( S. 130) 
Oben undeutlich gefleckt, weiBer Oberaugenstrich, 
dunkler Augenstreif. Scheitelaufbraunlichem Grund, 
dunkel gestreift. Biirzellederbraun. Gesang ahnlich 
dem des Teichrohrsangers, aber weniger rhythmisch: 

Schilfrohrsiinger (S. 131) 
Oben langsgefleckt, Gesamtton meist gelblichgrauer, 
Kopfstreifen wie voriger, aber Scheitelmittenstreif 
gelblichweiB gegen schwarz abgesetzt. (Nicht haufig !) 

Binsenrohrsiinger (S. 131) 
Nicht gefleckt. Vogel weniger gelblichrostgrau als 
dunkelrotlichgrau. Schwanz recht keilformig. Ge
sang sorrrr u. a.; tiefer als Heuschrecke und ab
gesetzt: Nachtigallschwirl (S. l32) 

Locustella I. luscinioides (Savi) 
Nur Iokal (siidlich. OstpreuBen, Rhein) briitend. 

3. Zimtbraun; sehr langer Schwanz. Turner. 
c)'mitschwarzemBartstreif; grauer Kopf (sehr selten!) 

Bartmcise (S. 127) 

4. Oft in ungeheuren M'lseen ins Schilf einfallend 
(abends) oder vom Niichtigungsplatz aufbrausend: 

Star (S. 6) 

1 Nest zwischen wenigen Ha.lmen, kunstvoll eingewebt, 
hiingend. 

2 Der sehr ahnliche, mehr ins Olivbra.une spielende Sumpf
rohrsanger ist selten im Schilf. Er liebt Nesselgewirr, Weiden 
und Getreide. 
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b) Besonders Blaukehlchen auf dem Durchzug vgl. S. 132. 
Wiesen. und Wasaerpieper, Rohrammer, Schwirle usw. 

B. 
Etwa rebhuhngroB; schwarzlich mit roter Stirnplatte 
(ad.). Die juv. sind diisterbraunlichgrau ohne rot, es 
bleibt aber das Schwanzmerkmal (hochgestelzt, unten 
weiB !) und der rei. kurze Schnabel. Ruft kiirk u. a. : 

Teichhuhn 
Gallinula ch. chloropus (L.) 

Im vegeta.tionsreichen Teich sehr haufig. 
Etwa entengroB, schwarzgrau, ad. mit weiBer Stirn. 
,Krock" o. a und platzendes ,pssi": Ble.Bhuhn 

Fulica a. atra L. 
Zwischen Wachtel- und RebhuhngroBe; rei. Ianger 
(± roter) Schnabel. Unten dunkelschiefergrau; 
Bauchseiten schwarz-weiB gebii.ndert; oben diister
braunlich ohne weiBe Fleckung: Wasserralle 

Rallus a. aquaticus L. 
Ferkelartiges Quieken und dumpfes 
Brummen; haufig, aber versteckt! 

Etwa wachtel- oder starengroB. Kurzer Schnabel. 
Oben weiBstreifig, unten weiB getiipfelt auf braun
lichem und grauem Grund: Tiipfelsumpfhuhn 

Porzana porzana (L.) 
Quitt oder kip, kip u. a.. Nicht selten, a.ber sehr versteckt. 

Etwas kleiner, unten hell schiefergrau (J') bis gelb
lichbraun (<j!). juv. unten schmutzig grau, dunkel 
gefleckt. FiiBe griinlich. Brust ungefleckt. 0-Seite 
nicht oder kaum weiBgefleckt: Kleines Sumpfhuhn 

Porzana parva (Scop.) 
Nicht gera.de selten, a.ber ungeheuer 
heimlich und versteckt. 

Ebenso klein, unten dunkelschiefergrau. FiiBe fleisch
farben. Brust ungefleckt. 0-Seite weiB gestrichelt: 

Zwergsumpfhnhn 
Porzana pusilla intermedia (Herm.) 

Sehr selten! 
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[Ungefahr ebenso klein; kohlschwarz, daunig: Dunen
junges der Wasserralle.] 

c. 
a) Taucher. 

l. SteifJfufJe (Lappentaucher) vgl. Abb. 7, 3, 4, 5· 

Etwa stockentengroB, Riicken ungefleckt schwarzlich 
graubraun. Schnabelwurzel nicht gelb, sondern 
ganzer Schnabel ± rot. WeiBer Vorderhals. Im 
Friihling haben die ad. schwarzen Schopf, weiBe 
Augengegend und rostbraun und schwarzen Backen
bart. Im Flug (schnurrend, Ianger Hals vorgestreckt, 
Beine als Steuer) weiBe Fliigelschilde auffallig. Rufen 
arrr und orrr, keckeckeck usw. ; Junge pie pen: bili
billi u. a. : Haubentaucher 

Podiceps c. cristatus (L.) 
"Oberall haufig. 

Etwa nur bleBhuhngroB. Schnabelwurzel gelb. Im 
Friihjahrrostroter Vorderhals, weiBlichgraue Wangen 
(kein groBer Backenbart !), schwarze Horner. Herbst 
und juv.: unten weiB, am Hals rostig iiberhaucht. 
Ruf: keck keck und wieherndes Brullen: 

Rothalstaucher 
Podiceps g. griseigena (Bodd.) 

Lokal seltener. Sonst z. T. recht haufig. 
Etwa rebhuhn- oder knapp krickentengroB. Von 
hinten sehr breit erscheinend. Der einfarbige Schnabel 
erscheint etwas aufgebogen. Im Herbstkleid (vgl. 
Abb. 5) weiBer Vorderhals, Oberseite schwarzlich, im 
Friihlingskleid schwarzer Vorderhals, rostgelbes Ohr
biischel und rostbraune Brust- und Bauchseiten. 

Ruft fii dit oder trii bi u. a. : Schwarzhalstaucher 
Podiceps n. nigricollis Brehm. 

In Mittel- und Siidostdeutschland recht 
haufig; in Nord- und Westdeutschland 
seltener bzw. fehlend. - Koloniebriiter. 



152 Strand- und Wa.sservogel im Binnenland und am Meer. 

Ebenso groB und ebensolche Gestalt. Schnabel nicht 
aufgeworfen, an der Spitze und Basis hell. Im Herbst
und Jugendkleid sonst ganz dem vorigen gleich 1. 

Das selten zu sehende Friihj ahrskleid: Vorderhals 
rostrot, Kopf aber schwarz (,Bubenkopfschnitt") 
mit gelbrotlichem Ohrbiischel. Ruft djyau oder 
trillert: Horntaucher 

Podiceps auritus (L.) [B] 
Als Wintergast nicht sehr selten, auch im 
Binnenland erscheinend. 

1 

Abb. 5. Kopfe vom Horntaucher (1) und Schwarzhalstaucher (2) im Wint.erkleid 
(in Anlehnung an eine Zeichnung von H. Sick). 

1. Beacht.e den bunt.en, gestreckten Schnabel, die schwarzweille (kontrastreiche) 
Zeicbnung am Hint.erkopf. 2. Aufgeworfener Schnabel, weniger kontrastreiche 

Zeichnung und kein auffiilliger Einscbnltt am Hint.erkopf. 

Viel kleiner (etwa wie Amsel 2) Der kurze Schnabel 
im Friihjahr an Spitze und Basis hell. Vorderhals nie 
rein weiB, sondern rostgelblich iiberhaucht oder (Friih
ling) kastanienbraun, im Gegensatz zum schwarz
weiBen (Herbst) Schwarzhalstaucher. Oberkopf 
schwarz oder dunkelbraunlich, ebenso die 0-Seite. 
Keine Fltigelbinde. Sehr versteckt und viel unter 

Wasser. Trillert 
glockenrein: 

bjrrrrrrrb; die Jungen trillern 
Zwergtaucher 

Podiceps r. ruficollis (Pall.) 
AuBer in OstpreuBen iibera.II einer der hii.ufig
sten Taucher, auch in ganz kleinen Teichen. 

1 Das WeiB der. Ba.cken geht hinter dem Auge in geschwun
gener Linie weiter n9ch oben und ist vom schwarzen Oberkopf 
besonders scharf abgesetzt (s. Abb. 5). 

2 Die GroBe tauscht auf die Entfernung sehT; manchma.l vie! 
gro6er erscheinend. 
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2. Seetaucherl. 
Sehr reichlich stockenten- ( eiderenten-)groB. Schnabel 
sehr gerade, fast aufgeworfen erscheinend_ U-Seite 
weiB. 0-Seite dunkel mit vielen spitzigen, weiBen 
Flecken iibersiiet (die aber in der Ferne mit der 
Riickenfarbe verschmelzen). Im Friihjahr grauer 
Kopf mit schwarz-weiBen Liingsstreifen und braun
rater Kehle: Nord·Seetaucher, 

Colymbus stellatus Pont. [B.) 
Sehr seltener Gast im Binnenland 
(auf den Haffen hiiufiger). 

Etwas groBer, fast gamegroB. Schnabel ,normal". 
U-Seite weiB. Oben dunkel mit wenigen graBen 
(0bergangskleid !) oder gar keinen (juv. und Herbst) 
Flecken. Im Prachtkleid mit schwarzem Vorderhals 
und schwarz-weiBen Halsseitenstreifen; aschgrauer 
Oberkop£. Riicken mit weiBer Gitterzeichnung: 

Polarseetaucher 
Colymbus a. arcticus (L.) [B] 

U nregelmiiBig a.uch ala Gast im Binnenla.nd 
erscheinend. Briitet a.ber schon in Ost
preullen. - ( Gansegroll: Eisseetsucher, Irrga.st 
im Binnenla.nd). 

[Ganz und gar entenahnlich, aber (langerer) nicht 
flacher Schnabel. Schwarz-weiB oder gran mit rot
braunem Kop£. W eiB im Fliigel. Fliegen entenartig : 

Sager s. b. 

Fast ganz schwarz, Kop£ schrag nach oben gehalten. 
Hals gestreckt; knapp gansegroB. Rei. Ianger 
Schwanz beim Flug sichtbar: Kormoran s. D.) 

1 Keine Schwimmlappen, sondern Schwimmhiiute. Schwa.nz
federn nicht nur ,Pinsel" wie bei La.ppenta.uchern. Flugbild: 
diinner, durchgedriickter Hals, schmale schwirrende Fliigel. 
Kurzer Schwanz(vgl. Abb.4,4 und 7,s). 
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b) En tenahnliche. 
I. Erpell im Prachtkleid. 

GroBtenteils schwarz: 1 
Schwarz und weiB in fast gleicher Verteilung ( ohne 
Rostfarbe): 2 

e e\\ 
\\ 
I \ 
I \ 

\ I \ 
\ I \ 
-\.. l \ 

e\ \\ 
'--r--\.. el \ II \-------

\ \ ---
\ \ \ 

' \ I \ 8\\\ \ 
\ I \ 8\\1 \ 

fe -e 
Abb. 6. Schcmatische Darstellung der Mischgesel!igkeit von Enten und Zwerg
sager. Die Verbindungslinien zeigen an, welche Arten besonders gem beim 

Rasten und lokalen Platzwechsel zusammenhalten. 
Gestrichelte Linie: nur lose Bindung und nicht in etwa 50% aller Fille zu 
beobachten. Ausgezogene Linie: engere Bindung; tn etwa 50% der Fille ist 
Vergesellschaftung zu beo bachten. Beachte die lsollerten und die stark sozialen 
Artenl Vergesellschaftungen, die relativ selten stud (etwa unter 20%), sind 

auller Acht gelassen. 

1 Im Friihja.hr treten die schlichten ~~ ga.nz hinter den Erpeln 
(J und ~ hal ten eng zusammen !) zuriick. Das Prachtkleid wird 
von den meisten Arten etwa von Oktober bis zum Mai getragen.-



Vogel auf und unmittelbar an Binnengewassern. 155 

- Mit intensiv braunem bis rostrotem Kopf: 3 
- Mit zart grauen und braunlichen Tiinungen, ohne 

rostbraunen oder schwarzgriinen Kopf: 4 
- Aschgrau mit dunklem Kopf; ± auffalliger Flii-

gelspiegel: 5 
- Dunkler Kop£, weiBe Brust, rotbrauner Bauch: 6 

1. Mit weiBer Stirn. Kopfnicken: 
Schwarzes Wasserhuhn (Blellhuhn)l 

Fulica a. atra L. 
Kleiner; mit roter Stirn platte und weiBem U-Schwanz 
Schwanzkippen und Kopfnicken: Teichhuhn 1 

Gallinula ch. chloropus (L.) 
Tief eingesenkt - Tauchente2 -. Ganz schwarz und 
am Oberschnabel rot: Trauerente 

Oidemia n. nigra (L.) [B] 
Im Binnenla.nd eine Seltenheit. 

Tauchente.- WeiBer Augenfleck. Der weiBe Spiegel 
oft nur im Flug zu sehen: Samtente 

Oidemia £. fusca (L.) [B] 
Sehr unregelmaBiger Durchziigler im Binnenla.nd. 

2. Schopf! Bauch und Seiten (Tragfedern) weiB. Riicken
farbe (wenn durch Tragfedern verdeckt, oft nur 
schmal) schwarz; weiBer Spiegel. - Tauchente: 

Reiherente 
Nyroca fuligula (L.) 

Besonders in Nordostdeutschla.nd. 
Auf dem Durchzug iibera.ll. 

Kein Schopf! Schwarz sind nur Kopf, Brust und 
After. Mittelpartie weiB; Riicken hell; weiBer Spie
gel. - Tauchente: Bergente 

Nyroca m. marila (L.) [B] 
Auf den Ha.ffen und groBen Seen sehr haufiger 
Winterga.st und Durchziigler; weiter im 
Binnenla.nd (westlich !) seltener erscheinend. 

Oft ist ein Zusammenhalten gewisser Arten fiir die Bestimmung 
aufschluBreich. Vgl. Abb. 6. 

1 Keine Ente, sondern Ra.lle! 
2 Ta.uchenten liegen tie£ eingesenkt und suchen ihre Na.hrung 
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WeiB; Riicken schwarz. Im rundlichen schwarz
griinen Kop£ ein weiBer Fleck zwischen Schnabel und 
Auge. Mittelflugel weiB. - Tauchente: Schellente 

Bucephala c. clangula (L.) 
Briitet in Nord-, Ost- und Mitteldeutschland 
in Baumhohlen. (Auf dem Durchzug evtl. 
Winter) iibera.ll haufig. 

Weit iiber StockentengroBe, roter gestreckter Schna
bel. Schwarz sind: Rucken, Kopf (griin schillernd!) 
und z. T. Flugel. WeiB: der groBe Spiegel, der Hals 
und die rosig iiberhauchte U-Seite. Taucht gern. 
Fliegt entenartig; erinnert aber etwas an Taucher: 

Gr. ( Giinse·) Sager 
Mergus m. merganser L. [B] 

In Nord- und Ostdeutschla.nd Brutvogel; ge
Iegentlich auch anderswo. Auf dem Durchzug 
regelmiiBig auf groBeren Wa.sserflii.chen. 

Nur ca. stockentengroB, buschiger Kopf, schwarz 
glanzend. Hals weiB. Kropf braun. Sonst ahnlich 
dem vorigen, nur etwas langerer Schnabel: 

Mittel(Zopf· )sager 
Mergus serrator L. [B] 

Gelegentlich nicht seltener Brutvogel. Sonst a.ber 
im Binnenland auf dem Durchzug nicht haufig. 

Nur bleBhuhngroB; mehr weiB als schwarz. Schwarze 
,Brille", schwarzer Hinterkopfstreif. Schwimmt 
hiiher als die anderen Sager: Zwergsager 

Mergus albellus L. [B] 
Auf dem Durchzug und a.ls Winterga.st auf 
groBeren Seen. 

Dunkler Ohrfleck; SchwanzspieB! Schwarze spiegel
lose Fliigel. - Tauchente: Eisente 

Clangula hyemalis (L.) [B] 
Auf den Haffen regelmaBiger Durchziigler und Winterga.st. 

Weiter im Binnenland sehr selten erscheinend. 

tauchend; Griindelenten liegen hiiher und griindeln meist; ta.uchen 
selten (vgl. Abb. 7, 6 u. 7)! 
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Dber stockentengroB, weiB. Schwarzer Augenstreif. 
Bauch und Fliigel z. T. schwarz. - Tauchente: 

Eiderente 
Somateria m. molissima (L.) [B] 

Im Binnenla.nd grolle Seltenbeit. 
[Dunkel rostbraun bis schwarzbraun, weiBer Fliigel
spiegel: Moorente 
Dunkler Kopf, weiB: der lange Hals und die U-Seite. 
SchwanzspieB. Grauer Riicken: Spie.Bente] 

3. Brust schwarz, Aftergegend schwarz, Mittel partie sehr 
hell. Kein auffalliger Spiegel. - Tauchente : 

Tafelente 
Nyroca f. ferina (L.) 

Wo nicht zu seichtes Wasser, iiberalll, zu 
mindest auf dem Durchzug sehr haufig. 

Brust dunkel rostfarbig, Riicken sehr dunkel. Trag
federn rostbraunlich. Spiegel weiB. - Tauchente: 

Moorente 
Nyroca n. nyroca (L.) 

Besonders inNordostdeutschland briitend, a.n
derswo seltener. Auf dem Durchzug iibera.Jl, 
wenn a.uch nie sehr hiiufig. 

Brust hell zimtfarben, Schultern weiB, ebenso Stirn. 
U-Schwanzdecken schwarz; sonst zart grau.- Griin
delente : Pfeifente 

Anas penelope L. 
In Ostpreullen (gelegentlich a.uch a.nderswo) 
schon Brutvogel. Ala Durchziigler (Winter
ga.st) iibera.ll hii.ufig a.uftretend. Pfeift wibii. 

Klein; Brust hell. Griiner Spiegel nach weiBem Strei£ 
und griiner Schlafenstrei£; ruft halb pfeifend grliihk. 
Die gelbbraunen (Gegensatz zu Pfeifente !) U
Schwanzdecken nach dem Bauch zu schwarz ab
gesetzt. - Griindelente : Krickente 

Anas c. crecca L. 
Nicht iiberall haufiger Brutvogel. Auf dem 
Durchzug wohl eine der gewohnlichsten En ten. 

1 AuBer im Westen. 
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[Wei.Ber Bogenstreif am Kopf, Brust so dunkel wie 
Kopf, Ober£Iiigel aschgrau: Kniikente] 
Reichlich stockentengro.B, Kopf hell fuchsrot. Schna
bel rot. Schwarze Brust. Vorderriicken und Spiegel 
wei.B (sonst an Tafelente erinnernd). - Tauchente: 

Kolbenente 
Netta rufina (Pall.) 

Nur sehr lokal briitend (Lewitz, Bodenseeusw.). Auf dem 
Durchzug auBerst selten, da siidlich von uns beheimatet. 

4. Klein; wei.Ber Bogenstreif am Kopf. Aschgraue Ober
fliigel. Dunkler (unauffalliger) weiB gefa.Bter Spiegel. 
- Griindelente : Kniikente 

Anas querquedula L. 
AuBer in den hi:iheren Lagen, wohl iiberall 
nachst der Stockente die gemeinste Art; auf 
dem Durchzug erst recht! Die <S<S haben einen 
eigentiimlich kla.ppernden Balzla.ut (glrrb). 

Aftergegend schwarz; wei.Ber Fliigelspiegel. schwarz 
gerahmt. Sonst grau und braunlich. - Griindelente: 

Mittel( Schnatter. )ente 
Anas strepera L. 

Nicht iiberall briitend, ha.uptsachlich in Mitteldeutschla.nd. 
Auf dem Zug gelegentlich a.uch anderswo nicht selten. 

Wei.Ber, Ianger Hals (das Weill zieht sich in diinnem 
Strei£ in den Hinterkopf). Dunkler Kop£. Schwanz
spieB. Dunkler (griinlicher) Spiegel unauffallig; -
Griindelente: Spie.Bente 

Anas a. acuta L. 
Vereinzelt fast iibera.ll briitend. Auf dem 
Durchzug aber iibera.ll recht hii.ufig. 

[Klein; wenn griiner Spiegel schlecht beleuchtet, fallt 
nur ein wei.Ber Einfassungsstrei£ auf; rostbrauner 
Kop£: Krickente] 

5. Weiller Halsring trennt den dunkelgriinen Kopf von 
der dunkelbraunen Brust. Spiegel blau bis violett, 
weiB gefa.Bt. - Griindelente: Stock(Miirz)ente 

Anas p. platyrhyncha L. 
Die hii.ufigste Ente. 
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Dunkler Kopf, z. T. weiBer, Ianger Hals.- Schwanz. 
spieB. Kein dunkler Rucken und kein farbenprach
tiger Spiegel. - Griindelente: SpieBente 

Anas a. acuta L. (s. o.) 
[Klein, weiBer Bogenstreif am Kopf: Kniikente 
Klein, rost brauner Kopf; griiner Spiegel: Krickente 
Braunlichgrau, weiBer Spiegel: Mittelente] 

6. GroBer lo££elartiger Schnabel, aschblaue 0-Fliigel-
decken. - Griindelente: Loffelente 

Spatula clypeata (L.) 
Haufiger Brutvogel, wenn auoh nioht auffallig 
zahlreioh. . Auf dem Durohzug iiberall recht 
haufig auftretend. 

II. Enten und Enteniihnliche (Siiger} im Ruhekleid 1• 

- Nicht entenbraun 2, sondern in der Hauptsache 
sehr dunkelbraunlich schwarz. Kein weiBer Spie-
gel: 1 

-Von der braunlichen bis grauen Hauptfarbe hebt 
sich die mehr rostbraunliche Kopffarbung etwas 
ab; kein weiBer Spiegel: 2 

- In der Hauptsache schlicht entenbraun 2 oder hell-
braunlich mit hellen Wangen: 3 

- Grau mit dunklerem (rostbraunerem) Kopf und 
mit viel WeiB im Flugel: 4 

- Dunkelbraunlich (Kopf oft brauner !) oder schwarz-
lich mit weiBem Spiegel: 5 

- Dunkel mit viel WeiB am Hals und Kopf (und U-
Seite) ; kein Spiegel: 6 
N. B. Vorkommensbemerkungen u. dgl. s. I. 

1 D. h. (Sommer-), Herbst- und Jugendkleider der Q-Q- und 
die ~~. 

2 Bezieht sich auf das braunliche, mit dunklen Federmitten 
gezeichnete K.leid der meisten Griindelenten ~~ (z. B. wie Stock
enten ~). 
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1. Am Kopf (Kehle !) heller, auch am Bauch.- Tauch
ente : Tranerente 
U-Seite etwas heller; schwimmt hoch und mit Kopf
nicken, nicht tief im Wasser liegend (Ralle !) : 

Ble.Bhuhn juv. 
(Schnabel hell; oft heller Augenstreif) 

Sehr groB, helle Spiegeleinfassung; dunkelbraunlich: 
Eiderente 

2. Gesamtton rostiggraubraun, Spiegel sehr undeutlich. 
(! mit schwarzlicher Brust: Tafelente 
Riicken eher dunkler als Kopf, weiBer Spiegel beim 
Schwimmen nicht immer sichtbar: Moorente 
WeiBer Fleck vor (und hinter) dem Auge, Riicken 
heller als Kopf : Bergente 
Kleiner Schopf: Reiherente 

3. Rel. groB; der blaue bis violette Spiegel weiB gefaBt.
Griindelente: Stockente 
Schlanker; weiBer Spiegel. (Nicht Schultern!) -
Griindelente: Mittel(Schnatter)ente 
Sehr klein; griiner Spiegel vorn breit weiB gefaBt : 

Krickente 
Sehr klein; dunkler (griirilicher, unauffalliger) Spiegel 
vorn und hinten fast gleichmaBig (rei. schmal) weiB 
gefaBt. Fliigel von unten scheckig erscheinend. -
Griindelente : Kniikente 
Fast stockentengroB, unauffalliger Spiegel, groBer 
Loffelschnabel. - Griindelente: Loffelente 
Etwa stockentengroB, mehr lederbraunlich, U-Seite 
nicht sehr stark gefleckt. Lang- und diinnhalsig; 
spitzschwanzig. - Griindelente: Spie.Bente 
0-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 
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hinten, beim fliegenden Vogel) ein weiBer Strei£. Die 
~~ haben ± weiBe Schultern und rostbriiunlichen 
Kop£. - Griindelente: Pfeifente 
Dber StockentengroBe, oft recht dunkel. Der Schna
bel scheint in die Stirn ohne Absatz iiberzugehen. Die 
dunklen ~~ haben noch ± weiB im Fliigel ( oder auch 
au£ den Schultern) und ± schwarzen Bauch: 

Eiderente 
Gut stockentengroB. Vom dunkelbriiunlichen Kopf 
und Hinterhals stechen die heUen Wangen ab. Spie
gel weiB; Schnabel vorn etwas hakig. - Tauchente: 

Kolbenente 
GroBe Seltenheit! 

4. Knapp stockentengroB, geteilter weiBer Spiegel(~ mit 
z. T. weiB scheckigem Oberfliigel). Ganzer Kopf inkl. 
Kehle dunkelbraun; Vorderhals ± weiB. Kopf zwar 
dick, aber nicht schopfig. - Tauchente: Schellente 
Etwas kleiner; weiB eingefaBter schwarzer Spiegel. 
0-Fliigeldecken ± weiB. Der rostbriiunliche Kopf mit 
dunkler Augengegend und weiBer Kehle. Nicht plat
ter Schnabel: Zwergsiiger 
Reichlich stockentengro.B; ziemlich langhalsig, tief im 
Wasser liegend. Schnabel rei. lang; rot. Kop£ rost
briiunlich mit Schopf. WeiBer Fliigelschild mit schar
fem Quer- und Liingsstrich: 

Mittelsiiger, vgl. Abb. 7, 2 

Noch groBer, aber wie voriger gefiirbt. Der weiBe 
Fliigelschild ohne deutliche Teilung: 

Giinsesager, vgl. Abb. 7, 2 

5. Dunkel rostigschwarzbraun; kein Schopfansatz und 
nichts WeiBes am Kop£. - Tauchente: Moorente 
Tragfedern hell briiunlich; Kopf mit Schopfansatz. 
Oft ein kleiner heller Fleck zwischen Schnabel und 
Auge. - Tauchente: Reiherente 
Kopf nicht schopfig; Riicken etwas heller als Kopf. 
GroBer weiBer Fleck zwischen Schnabel und Auge 

Frieling, Exkursionsbuch. 11 
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(Vorderkopf) und meist ein kleiner in der Ohrgegend. 
- Tauchente: Bergente 
Sehr duster, auch Bauch nicht reinweill, Riicken so 
dunkel wie Kopf. WeiBer Fleck in der Augengegend 
oder ein weiBer vor und ein grober heller hinter dem 
Auge. Brust und Seiten nicht rostbriiunlich. Liegt 
tie£ im Wasser, etwa stockentengroB. - Tauchente: 

Samtente 
[Sehr klein, das WeiB im Fliigel nicht am Hinterrand 
(fliegend), sondem in der Mitte: Krickente 

wenn der griine Spiegel bei schlechter 
Beleuchtung nicht zu sehen ist] 

Kein markanter weiBer Spiegel, sondern das WeiB 
mehr auf Streifen beschrankt. Brust und Seiten rost
briiunlich; der weiBe Bauch hebt sich sehr gut ab: 

Pfeifente 
Kopf mehr dunkelrostbraunlich vomgrauerenRiicken 
abstechend. Viel WeiB im Fliig~l: Schellente 
[Scharf begrenzte helle Wangen; hellbraunlich, 
weiBer Spiegel: Kolbenente] 

6. Schwimmt hoch, kopfnickend: Blellhuhn 
GroBer dunkler Seitenfleck am weiBenKopf. Dunkel
graubraunes breites Brust band. Schulterfedern heller 
vom Riicken und Fliigel abstechend. - Tauchente: 

Eisente 

c) Rallen. 
Fast entengroB, schieferschwarz mit weiBer Stirn- und 
Schnabelfarbe; bellende Krow-Rufe, scharfes psi: 

Blellhuhn (S. 150) 
Ebenso, aber duster braunlich grau bis schwarzlich mit 
schmutzig weiBer U-Seite und hellem Schnabel. Helle 
Kopfstreifen: Blellhuhn juv. (S. 160) 
Kleiner; etwa rebhuhngroB. Kopfnicken. Schwanz oft 
steil nach oben kippend. Schieferschwarz mit braun-
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lichem Riicken. Rote Stirnplatte. Schwarz-weil3er U
Schwanz; weiBe Flankenzeichnung. ,kjiirrk": 

Teichhuhn ad. (S. 150) 
Ebenso groB und diesel ben Bewegungen. Diisterbrii.unlich · 
grau. WeiBer U-Schwanz. U-Seite (besonders Kehle) 
heller: Teichhuhn juv. (S. 150) 

D. 
ad. schwarz mit griinblauem Glanz. Schnabel etwas 
hakig. WeiBe Wangen. juv. nicht glii.nzend, unten etwas 
schmutzig weil3: Kormoran vgl. Abb. 4, 3 u. 7, 1 

Phalacrocorax carbo subsp. [B] 
Unregelmii.Biger Durchziigler. Die Form subcormoranus 
(Brehm) briitet in einzelnen Kolonien an der Ostseekiiste. 

E. 
Wie ,wildfarbene" Hausgans, aber schlanker. Nicht im 
Winter. Schnabel einfarbig rotgelb mit hellem Nagel: 

Graugans 
Anser anser (L.) 

An Seen, besonders Norddeutschlands, nicht seltener 
Brutvogel. Auf dem Zug auch anderswo. 

Etwas kleiner und brii.unlicher, Schnabel schwarz mit 
breitem rotgelben Mittel band ( oder rotgelb mit schwarzem 
Nagel= ,Ackergans"); auch im Winter: 

Saatgans (falschlich Schneegans) 
Anser f. fabalis (Lath.) 

.. Regelmii.llig auf dem Durchzug. 
Ahnlich, (Hals etwas dunkler !). Fiil3e nicht gelblichrot 
oder fleischfarben, sondern rosenrot. Kurzer Schnabel 
schwarz mit hellroter Mitte : Kurzschnabelgans 

Anser brachyrhynchus Bail!. 
Sehr seltener Gast! 

Nicht vielkleiner als Saatgans. Weil3e Stirn (ad.) U-Seite 
grob schwarz gefleckt. Fiil3e und Schnabel matt (gelb
lich) rot: BleBgans 

Anser a. albifrons (Scop.) 
Seltenheit I 

11* 
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Noch kleiner, ad. mit weiB von der Stirn bis zum Mittel
scheitel. FiiBe und kurzer Schnabel matt rotlich: 

Zwerggans 
Anser erythropus (L.) 

Hochstens im NordostenregelmiBig, sonst sehr 
seltener (Winter) Gast. 

WeiBes Gesicht,sonstdunkel. Klein: Nonnengans (8.210) 
Irrga.st im Binnenla.nd. 

Schwarzer Hals mit weiBen Seitenfleck: Ringelgans ( S. 210) 
Sehr seltener sibir. Ga.st im Binnenland. 

Schwarz-weiB; zimtbraunesBrustband: Brandgans (S. 210) 
Kaum groBer a.ls Stookente. Sehr 
selten im Binnenla.nd. 

F. 
Ander Wurzel des roten Schnabels ein schwarzer Hocker. 
Hals meist S-formig gebogen; Fliigel oft gebauscht. Klin
gelndes Fluggerii.usch. juv. mehr fahlgraubraun, Hocker 
aber schon angedeutet (Haltung !) : Hockerschwan 

Cygnus olor (Gm.) 
In Nord- und Nordostdeutschla.nd wild. Auf 
dem Durchzug gelegentlich a.nderswo. Massen
ha.ft za.hm und halbza.hm vorha.nden. 

Schnabel von der Wurzel (ohne Hocker!) bis zur Mitte 
gelb, an der Spitze schwarz. Der lange Hals mehr steifer, 
ganseartig getragen. Keine ,Imponierstellung" mit ge
hauschten Fliigeln. · Kein klingelndes Fluggerii.usch. Da
fiir schOne ,lang-lo"-Rufe: Singschwan 

Cygnus cygnus (L.) 
In Deutschland nur Durchziigler und Winter
ga.st; in Kiistennihe (besonders Ha.ffs) hiufig, 
weiter im Binnenla.nd viel seltener. 

Ahnlich vorigem, auch in der Hal tung; aber kleiner. Das 
Gelb am Schnabel bleibt auf den Wurzelteil beschrii.nkt, 
geht also nicht bis zur Mitte: Zwergschwan 

Cygnus b. bewickii Yarr. 
Viel seltener a.ls voriger. 
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G. 
N.B. Der Hals wird bei allen Reiherartigen im Flug ein

gezogen! 
Etwa nur taubengroB, gewandt in den Halmen kletternd 
(,harfend"); Riicken schwarz oder dunkel braunlich 
(juv.); sonst fahlgelblichgrau mit hellem Fliigelschild. 
juv. mehr braunlich; Hals (auch beim ~) mehr streifig.
Flug taubenahnlich, aber breitere Fliigel. Der sonst kurz 
erscheinende Hals kann unglaublich verlangert werden 
(,Pfahlstellung"): Zwergrohrdommel 

Ixobrychus m. minutus (L.) 
In jed em groBeren Schilfbestand Sommervogel; 
ist a her sehr versteckt und wird daher oft iiber· 
sehen. Ruf: Ieise ,rur". 

Etwa haushuhngroB (natiirlich hochbeiniger und lang
halsiger!).- Fahl gelbbraun, dunkellangsgestreift, wie 
vorjahriges Schill mit Schlagschatten! Durch den Paa
rungsruf, der dump£ wie bwumb, bwumb .. klingt und 
der besonders an schwiilen Tagen (oder Nachten!) zu 
horen ist, verrat sich die: Gro.Be Rohrdommel 

Botaurus s. stellaris (L.) 
In ausgedehntem Schilf und besonders Kolben
rohrbestanden nirgends selten. Flug wie Bus· 
sard, aber weniger segelnd, als gleichm.&Big 
rudernd. 

Ahnlich, aber mehr dunkelgraubraun mit hellen Langs
flecken. Riicken ± dunkel: Nachtreiher juv. 

Seltenheit. 

Ahnlich, Bauch aber weiB, im Alter auch Fliigelenden 
weiB: Rallenreiher juv. 

Ardeola ralloides (Scop.) 
Seltenheit. 

Dommelartige Gestalt, aber auch auf Baumen ruhend. 
Ganze 0-Seite schwarz. Fliigel und Schwanz aschgrau; 
weiBe U-Seite: Nachtreiher 

Nycticorax n. nycticorax (L.) ad. 
Flug bussa.rd- his eulenartig. - Seltenheit. 
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GroB, grau mit schwarzen Fliigeln; weiBer Hals: 
Fischreiher (S. 45, 138) 

Ahnlich, aber dommelartiges Benehmen und rostbraun
liche (juv.) oder purpurbraune Tone besonders am Hals 
und Fliigelbug : Purpurreiher 

· Ardea p. purpurea L. 
Beltenheit. 

H. 
Als Brutvogel an vegetations(biilten-)reichen Teichen 

und Seen: Lachmowe. Im Sommer mit schwarzbrauner 
Maske; rote Schnabel- und FuBfarbung. Im Winter 
nur mit dunklem Kopffleck. Fliigelspitze schmal schwarz 
nach weiBem Vorderrand. juv. mit brauner Scheckung 
und schwarzer Schw~tnzendbinde. - Nur lokal in Ost
preuBen briitet die kleine Zwergmowe, mit im Alter 
fast schwarzen U-Fliigeln und weiBer Fliigelspitze. 
juv. mit schwarzlicher Zeichnung auf grauem Grunde. 
- Von den gabelschwanzigen See8chwalben briiten an 
stehenden Gewassern z. T. recht haufig: die sehr diistere 
Trauerseeschwalbe, Chlidonias n. nigra (L.) und die helle 
(weiB, schwarze Kopfkappe) FluBseeschwalbe. Seltener 
die kleine weiBstirnige Zwergseeschwalbe. - Aile diese 
Mowenartigen bestimme man nach Tabelle auf S. 186 
Als Durchziigler konnen im Binnenland natiirlich auch 
noch fast alle Seemtiwen und Seeschwalben auftreten. 

I. 
Raubv6gel s. S. 229. - Am Teich oder See - im 

Schilf - briitet haufig die Rohrweihe. Braun (0' mit 
etwas grau), kein weiBer Biirzel. Gelegentlich zeigt sich 
auch der Fischadler bier zum Fischfang. Baumfalken 
jagen gern nach Libellen und selbst im Winter trifft man 
oft den Wanderfalken an, der auf Krickenten u. dgl. 
Jagd macht. - (Kuckuck vgl. S. 35.) 



Vogel am Ufer der Binnengewasser 167 

14:. Gruppe: Vogel am baumarmen, schlickigen, kie· 
sigen oder sandigen Ufer der Binnengewasser oder 

auf abgelassenen Teichen. 
Der Mittel- und Siiddeutsche versiiume nicht die Ge

legenheit, an abgelassenen Teichen Stelzvogel (urn solche 

2 
1 

5 B 

7 
Abb. 7. Typische Gestalten schwimmender Vogel. 

1. Kormoran. 2. Siiger (ohne Schopf: Giinsesiiger-&). 3. Haubentaucher. 
4. Rothalstaucher {auch helm klelneren Zwergtaucher und helm Haubentaucber 
mltunter iihnliche Haltung zu beobachten). 5. Schwarzhalstaucher. 6. Tauch
ente (z. B. Tafelente). 7. Griindelente (z. B. Stockente). 8. Seetaucher (z. B. 

Polartaucher) . 

handelt es sich vornehmlich) zu beobachten; der Nord
deutsche muB die flachen, schlickigen oder sandigen Seen
riinder absuchen und wird nur sehr groBe Beute machen 
konnen, wenn das Gebiet frei liegt. Brutvogel gibt es 
auf Schlickboden fast gar nicht; auf Sand und Geroll 
briiten Regenpfeifer. Im iibrigen beobachten wir im April 
und Mai und mehr nochEnde Juli his Ende Oktober (No-
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vember!) wohl nur durchziehende Arten, Vogel also, die 
vom Nachtflug - die meisten Vogel ziehen ja nachts -
Rast an nahrungsversprechenden Gebieten machen und 
hier oft wochenlang bleiben (vgl. Abb. 9). 

A. Die Typen der in Frage kommenden 
Vt>ge'l. 

I. Singvagel zur Nahrungsaufnahme, z. B. Stelzen, 
insbesondere die BlUhstelze (weiB-grau-schwarz mit Wipp
schwanz), evtl. Blaukehlchen. Gelegentlich Krahen und 
Stare. Pieper (bes. Wiesen- und Wasserpieper) s. 8.128. 

2. Stelzvagel (Limicolen), ± schlanke schnepfenartige 
Vogel. 

3. Reiherahnliche und Mi.iwen nur gelegentlich. 
4. Ruhende Schwimmvogel (Enten, Gii.nse s. Gr. 13). 

B. Allgemeine Verteilung der Stelzvt>gel auf 
den Lebensraum (Biotop). 

I. Schlickboden (feucht)!: Alpenstrandlii.ufer, 
Bogenschnii.bliger Strandlii.ufer, Knut, Zwerg
und Temmincks-Strandlii.ufer, Kiebitz, Kie
bitzregenpfeifer, Goldregenpfeifer, Sand- und 
Flullregenpfeifer, Rotschenkel, Bruchwasserlii.ufer, 
W ald wasser Iii. ufer, Griinschenkel, Dunkler Wasser
lii.ufer, Kampflii.ufer, Brachvogel. 

2. Begraater ( oder anderweitig mit Pflanzen bestan
dener) Schlammboden mit einige em hohem W aaser: Bogen
schnii. bliger Strandlii.ufer, Zwergstrandlii.ufer, 
Alpenstrandlii.ufer, Wassertreter, Kiebitz,. Rot
schenkel, Dunkler Wasserlii.ufer, Bruchwasser
lii.ufer, Waldwasserlii.ufer, Griinschenkel, Kampf
laufer, Limosen, Brach vogel, Sumpfschnepfen. 

3. Sanilufer: Alpenstrandlii.ufer, Zwergstrand
lii.ufer, Temmincksstrandlii.ufer, Bogenschnii.bl. Strand
lii.ufer, Knut, Sanderling, Sand- und FluBregen-
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pfeifer, Gold- und Kiebitzregenpfeifer, Steinwalzer, 
Fl uBufer Iii. ufer, Rotschenkel. 

4. KieBgeroll- bzw. Schotter&trand: Alpenstrandlii.ufer, 

Abb. 8. Schematische Darstellung der Mlschgeselligkeit einiger Llmicolen. Die 
Verbindungslinien zeigen an, welohe Arten besonders gem beim Rasten und 

lokalen Platzwechsel zusammenhalten. 
Gestrichelte Linie: nur lose Blndung und kaum In etwa 50% aller Faile zu 
beobachten. Ausgezogene Linie: engere Bindung, mindestens In 50% aller 
Fiille ist Vergesellschaftung zu beobachten. Beachte die isolierten und die stark 
sozlalen Artenl Vergesellschaftungen, die relativ selten sind (etwa unter 20%), 

sind auBer Acht gelassen. 

Zwergstrandlii.ufer, Knut, Sanderling, Steinwii.lzer, Sand
undFluBregenpfeifer, Rotschenkel,FluBuferlii.ufer. 

5. Algenbewachsene Steine (Diimme, Mauern) und 
Holzrammen: Alpenstrandlii.ufer, Steinwii.lzer, Sand- und 
FluBregenpfeifer, Rotschenkel, FluBuferlii.ufer. 
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Diese Verteilung ist natiirlich nur ungefahr; sie zeigt 
aber die Lieblingsaufenthalte der Limicolen. Sind alle 
Abteilungen im Beobachtungsgebiet vorhanden, so wird 
sie mehr gelten als dort, wo nur einige existieren. Viele 
Arten miissen sich dann notgedrungen, falls sie iiberhaupt 
rasten, auf einer weniger geeigneten Stelle aufhalten. Die 
Arten verhalten sich in ihrer Biotopgebundenheit ver
schieden (steno- und euryotope Arten!). 

C. Die Hauptdurchzugszeiten der Stelzvogel 
im Binnenland. 

Abb. 9. Frequenzdlagramm des Durcbzugs elnlger Llmicolengruppen (fiirs 
Binnenland). Die Miirz· und Dezembertermine verschleben sich natiirllcb bel 

ungiinstlger W itterung (Frost I). 
a) Wasserlii.ufer, Brachvogel und Limose. b) Strandlii.ufer und kleine Regen

pfeifer. c) GroBe Regenpfeifer .. d) Klebltz. 

Bestimmungsiibersicht der Stelzvogel am 
Teich- und Binnenseeufer, auf Schlick, 

Sand, Grasufer und Gerollstrand. 
Allgemeine Oharakteristik der Stelzvogel: 
Durch die± .schmalen, z. T. stark gewinkelten und 

sogar fast sichelfi:irmig ausgebildeten Fliigel wird ein 
schneller, gewandter Flug (keinlangeres Gleiten!) gewahr-
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leistet. Schwanz nie sonderlich lang. Biirzel bei vielen 
Arten weill. Beine und Schnabel mitunter lang. 
- Stelzvogel schlank, Beine ± hoch (manchmal 

auffallig gefii.rbt). Schnabel schlank, ca. kopf
lang oder lii.nger. Bewegung ruhiger, nicht hastig 
trippelnd, sondern mehr stelzend (schreitend). 
Etwa lerchen- his knapp taubengro.B: I 
Tauben- his krii.hengro.B, sehr langer Schnabel II 

- Stelzvogel mehr gedrungen, Beine nicht beson
ders hoch (meist unauffii.llig gefarbt). Schnabel 
reichlich kopflang oder kiirzer. Bewegung : 
hastig hin und her trippelnd; bei der Nahrungs
suche tie£ bohrend. Beim Stehen etwas buckelige 
Gestalt, Korper nicht ganz waagerecht gehalten. 
Fliegen oft indicht zusammenhaltenden Trupps. 
Knapp sperlings- his reichlich drosselgro.B: III 

- Strandliiuferartig, zierlich. Korkartig auf dem 
Wasser schwimmend: Ilia 

- Stelzvogel etwas rundlich (besonders Kopf) er
scheinend, Beine kurz oder mii.Big hoch, oft schOn 
gefarbt. Schnabel kiirzer1 als Kopf. Bewegung: 
Ein , ,Rollen'', wobei der Korper etwa horizontal 
liegt und die Beine in trommelschliigelartiger 
Bewegungsind. Bohrennicht so tiefim Schlamm. 
Beim Stehen: geduckt, Korper, auBer bei der 
Nahrungssuche, ± waagerecht. Rascher Flug; 
nur beim Kiebitz - breite Fliigel- wuchtelnd. 
Etwa lerchen- bis taubengroB: IV 
Reichlich taubengroB, Schnabel lang: V 

- Stelzvogel meist am Boden gedriickt, sehr Ianger 
Schnabel, kurze Beine. Riicken mit hellen Strei-
fen. Flug zuweilen im ,Zickzack" : VI 

I. Wasserliiufer. (0-Seite briiunlichgrau his 
schwii.rzlich. U-Seite ± weiB.) 

1 Mit Ausna.hme des Austemfischers. 
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7 
6 

Abb. 10. FlugbUder der Wasserliiufer. 
1. Heller Wasserliiufer. 2. Dunkler Wasserliiufer. 3. Rotacbenkel. 4. Kampf· 

Iaufer. 5. FluBuferlaufer. 6. Waldwasserliiufer. 7. Brucbwasserliiufer. 
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176 Strand- und Wasservogel im Binnenland und am Meer. 

II. Limos en und Brach vogel. (Limosen: Gran
braun; unten weiBlich, imHerbst. ImFriihjahr stark mit 
Rostrot gemischt, bei lapponica ganze U-Seite rostrot. -
Brachvogel: Braunfleckig.) (Siehe Tab. S. 177) 

III. Strandlaufer. (Aile mit weiBer Fliigelbinde. 
Im Herbstkleid unten ± weiB. Oben braun, grau mit 
schwarzen oder rostbraunen Flecken oder ahnlich im 
Friihjahr, oben mehr graubraun im Herbst gezeichnet.) 
(Siehe Tab. S. 178 bis 181.) 

Beachte: Strandlaufer zum Schein sind: I. FluBufer· 
Iaufer (Fliigelbinde, in der Mitte dunkler Biirzel), aber 
zuckender Flug und Korperwippen im Sitzen. 2. Wasser
treter, sanderlingahnlich, aber meist mit Bogenstreif am 
Kop£ s. Ilia. 3. Steinwiilzer mit schwarzem Hufeisen. 
fleck auf weiBem Biirzel und mit viel WeiB im Fliigel. 
Scheckig dunkle Brustzeichnung. Steht systematisch dem 
Austernfischer nahe (s. IV.). 

Ilia. W assertreter. (Fliigelbinde; in der Mitte 
dunkler Biirzel. U-Seite meist z. T. weiB.) 
Ca. lerchengroB. Schnabel diinn und schmal, etwa kopf
lang. Beine bleigrau (mit Schwimmlappchen !). juv.: 
U-Seite ganz, Kopf z. T. weiB. Dunkler Hinterkopf, 
dunkler, gebogener Ohrstreif. 0-Seite schwarzlich mit 
braunlichen Randern (evtl. mit grau). ad. im Herbst: 
Oben nicht so dunkel, mehr aschgrau. ad. im Friihjahr: 
weiBe Kehle und ruBschwarzer Oberkopf. Rostbraunes 
Gurgelband. 0-Seite dunkel mit braunen Randern, U
Seite nur teilweise weiB. Stimme: pr1t, trri u. a.: 

Schmalschnabliger W assertreter 
Phalaropus lobatus (L.) 

Selten im Binnenla.nd erscheinend. 
Ca. drosselgro£ (etwas groBer als Alpenstrandlaufer). 
Schnabel kraftiger (platter!). Beine bei ad. gelblich. 
Sonst ahnlich vorigem, juv. heller, ad. im Herbst noch 
weiBer und hellgrauer. ad. im Friihjahr: weiBe Wangen 
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182 Strand- und Wasservogel im Binnenland und am Meer. 

und Kehle, ganze U-Seite rostrot; oben schwarz mit rost
gelben Fleckenrandern. Stimme: hiew u. a., auch hjika: 

Plattschniibliger W assertreter 
Phalaropus fulicarius (L.) 

Im Binnenland sehr selten erscheinend. 

IV. Regenpfeifer. 

Die kleineren Arten vorwiegend sandgraubraun mit 
weiBem Bauch und mit ± deutlicher weiBer Hals- und 
schwarzer Kropfbinde, die bei juv. und ad. im Herbst 
nicht geschlossen ist und mehr diistergrau aussieht. -
Die gr5Beren Arten im Prachtkleid mit schwarzer, weiB 
gefaBter U-Seite. Aile haben einen wenigstens seitlich 
hellen Biirzel, der zur Bestimmung aber nicht ausschlag
gebend ist. - Abweichend, aber doch hierher gehorig: 
Austernfischer und Steinwalzer; letzterer erinnert mehr 
an Strandlaufer und fallt durch die Scheckung und den 
schwarzen Fleck auf weiBem Biirzel sehr auf. - Mornell 
und Triel sind weggelassen, weil sie andere Lebensraume 
beanspruchen. - AuBer den angegebenen Rufen haben 
viele Arten noch eine Art Balzgesang! {Si<:>he Tabelle 
s. 183 u. 184.) 

V. Austernfischer. 
Der iiberkopflange 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 weiB. FiiBe 
nicht hoch; rot bis braunlichrotgrau (juv.). juv. haben 
auBerdem noch, ebenso wie die Herbstvogel, weiBliche 
Federn an der Kehle. Der Ruf ist laut quiehp, piiheht 
und auch kurze StoBlaute wie plit, plit plit, die zur 
Paarungszeit in einen Roller iibergehen. 

Schnabelspitze wie bei einer stumpfen Schere: 
N ordseeform 

Haematopus ostralegus occidentalis Neum. 
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Schnabelspitze spitzig: Os tseeform 
H. o. ostralegus L. 

Beide im Binnenland selten erscheinend. 

VI. Sumpfschnepfen (s. S. 140). 

Abb. 11. Typische Gestalten einiger Limicolen. 
1. Wasserlaufer- Limosentyp (z. B. dunkler Wasserliiufer). 2. Groller Regen· 
pfeifer-typ (z. B. Kiebitzregenpfeifer) . 3. Kleiner Regenpfeifer-typ (z. B. Sand
regenpfeifer). 4. Wassertreter. 5. Strandliiufertyp (z. B. Alpenstrandliiufer). 

Bestimmungsiibersicht der iibrigen in 
Frage kommenden Vogel. 

Auf die Singvogel wurde schon im Anfang hingewiesen. 
Reichlich brachvogelgroB; Bogenschnabel, hochbeinig. 
Einfarbig diisterbraun oder rostbraun mit Metallglanz: 

Sichler (Ibis) 
Plegadis f. falcinellus L. 

Gelegentlicher Gast. 
Grauer Reiher zeigt sich nicht selten hier; ebenso 

ruhende Mowen (s. S. 186), Ganse (s- S. 138). Sehr 
selten ist im Binnenland der schwarz-weiBe Sabelschnabler 
( etwa taubengroB; hochbeinig), s. Abb. 12. 
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15. Gruppe: Vogel am Meeresstrand. 
Nord- und Ostsee - an denen Deutschland Anteil 

hat - sind ornithologisch recht verschieden, eine Tat
sache, 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 - bewnders 

Stelzvogeln - ausgezeichnete Er
nii.hrungs- und Rastgelegenheit, 
die zu Ma.ssenkonzentration zur 
Zugzeit fiihrt. Ander Ostseekiiste 
fehlen diese Arten natiirlich nicht, 
sie ziehen wohl auch ebenso stark 
durch, aber sie sehen sich nicht 
veranlal3t, lange zu rasten, wo die 

Abb. 12• E .. h .. 1" hk •te 
Flugbild des Sabelschnablers. rna rungsmog lC e1 n spora-

discher sind. Hier wird man Sand
bii.nke (z. B. die Werderinseln) aufsuchen miissen, urn 
viel zu sehen. 

"Oberall am Strand, im Hafen usw. zeigen sich 
Angehorige aus der Mi:iwengruppe. Urn langes Nach
suchen zu verhindern, seien gleich in einer Sammel
bestimmungstabelle diese Vogel aufgefiihrt, die natiirlich 
nicht aile zur gleichen Zeit hiiufig sind, sondern immer 
gewisse Zeiten haben, zu denen die eine Art mehr, die 
andere weniger auftritt. 

Bestimmungstabelle der Mowenartigen 
(auBer Raubmowen)1 . 

Schnabel kriiftig. Schwanz hinten fast gerade, nie tief 
gegabelt (vgl. Abb. 13): A. Mowen 

1 Ans H. Frieling: Feldornithologische Kennzeichen deut
scher Mowen und Seeschwalben.- Mitt. Ver. sachs. Ornith. ill, 2 
(1930) und m, 3 (1931). 
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Schnabel pfriemenformig, schlanker Schwanz gabelig aus
geschnitten (vgl. Abb. 13): B. Seeschwalben 

A. Mowen. 
Vogel in der Hauptsache zart blaugrau und weiB: 

I. graumantelige, alte Mi>wen 
Vogel weiB mit schwarzem Mantel: 

II. schwarzmantelige, alte Mi>wen 
Vogel braunlich oder grau (bzw. weiB) mit brauner oder 
schwarzlicher Zeichnung: III. unausgefiirbte Mi>wen 

Abb. 13. Flugbild einer Mowe (links) und einer Seeschwalbe (rechts). 

I. 
1. Rumpf amsel- bis taubengroB, leuchtend rote 

Beine: 2 
·- Knapp krahen- his reichlich bussardgroB, FiiBe 

nicht leuchtend rot: 3 
2. Fliigelspitze nach weiBem Feld schwarz, Unter-

fliigel hellgrau: Laebmowe (S. 166) 
(im Sommer mit dunkelbrauner Maske) 

Fliigelspitze nach grau weiB. Unterfliigel fast 
schwarz, Flug gaukelnd: Zwergmowe (S. 193) 

(im Sommer mit schwarzem Kopf) 
3. Schnabel gelb oder grau mit gelber Spitze, ohne 

rot, FiiBe griinlich gelb bis bleigrau: 
Stnrmmowe (S. 193) 

Fii6e nie griinlichgelb oder bleigrau: 4 



188 Strand- und Wasservc'igel im Binnenland und am Meer. 

4. BussardgroB, Fliigelspitze schwarz und weiB, 
Beine fleischfarben: Silbermowe (S. 193) 

- Fliigelspitze entweder weiB oder schwarz: 5 
5. Fliigelspitze des reichlich iiberbussardgroBen 

V ogels weiB : Eismowe ( S. 195) 
Vogel kleiner (knapp krahengroB), Fliigelende 
schwarz, an der Spitze ohne weiB: 

Dreizehenmowe (S. 194) 
II. 

1. FiiBe weiBlich fleischfarben, oft schwach ins gelb
liche oder bliiuliche ziehend, Schnabel sehr 
kraftig: Mantelmowe (S.195) 
FiiBe quittegelb, Schnabel proportionsgemiiB: 

Heringsmowe (S. 195) 

III. 
l. MoweweiBundgraumitschwiirzlicherZeichnung: 2 

- Mowe mit mehr oder weniger braunen Feder-
partien: 3 

2. Rumpf nur stark amselgroB (Fliigelspannung 
weiter!), kein schwarzer Nackemchild, Riicken 
grau oder schwarzbraun: Zwergmowe (S. 193) 
Tauben- bis krahengroB, schwarzer Nackenschild: 

Dreizehenmowe (S. 194) 
3. Das Braun bedeckt den Korper weniger fliichen

haft als breitstreifig oder scheckig, Unterseite 
weiB, taubengroB, Beine rotlichgrau bis gelbrot: 

Lachmowe (S. 194) 
Das Braun bedeckt den Korper mehr fliichenhaft, 
Unterseite mehr oder weniger gefleckt, Beine 
nicbt rotgelb: 4 

4. KriihengroB, Oberseite fahl graubraun, Unter
seite spiirlich, in der Mitte gar nicht gefleckt: 

Sturmmowe (S. 194) 
Etwa bussardgroB oder groBer, dicht fleckig braun 
oder hell braun: 5 
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5. Schnabel des sehr groBen Vogels auffallend stark, 
hakig, Korper dunkelbraunlich gefleckt: 

189 

Mantelmowe (S. 195) 
Schnabel bei dunkler Fleckung 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. 195) 
Oberseite und Unterseite mehr gleich im Hellig
keitswert oder wenn unten hell (altere!), oben 
stark mit grau gemischt: 7 

7. Flecke des sehr groBen Vogels verwaschen und 
sehr hell: Eismowe (S. 195) 
Flecke nicht verwaschen, oben und unten dunkel 
gefleckt: Silbermowe (S. 196) 

B. Seeschwalben. 

I. Rumpf schwarzlich, Flugel grau: 2 
- Rumpf nie schwarzlich, Unterseite weiB oder fast 

weiB: 3 
2. Schwanz grau: Trauerseeschwalbe ad. (S. 166) 

Schwanz weiB: W eiBfliigelseeschwalbe ad. 
3. Stirn weiB, oben duster braungrau, Oberkopf bis 

zum Nacken schwarz, mit dunklem Fleck an den 
Kropfseiten: Trauerseeschwalbe juv. oder a.d. Winter 
Grundfarbe oben hauptsachlich dunkler oder 
weiBlich grau, (junge oben gefleckt: 9-11): 4 

4. Stirn weiB, dunkle Kropfseiten, oben duster blau-
grau: WeiBfliigelseeschwalbe juv. oder Winter 

- Ohne dunkle Flecken an den Kropfseiten: 5 
5. Rumpf klein (stark seglergroB !), Stirn weiB, oben 

ungefleckt grau, Schnabel gelbrot mit schwarzer 
Spitze: Zwergseeschwalbe ad. (S. 208) 
Vogel anders gefarbt: 6 
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6. Schnabel ganz rot oder mit dunkler Spitze. Unter
seite zartgrau angeflogen: 
FluBseeschwalbe ad. (relativ kurzer Schwanz) (S. 207) 
und Kiistenseeschwalbe ad. (relativ langer Schwanz) 

(S. 207) 
Schnabel schwarz oder wurzelwiirts schmutzig 
rotlichgelb, Unterseite nicht grau angeflogen: 7 

7. Schnabel schwarz mit gelblicher Spitze, Ober
seite sehr hell blaugrau, Nackenschopf: 

Brandseeschwalbe ad. (S. 207) 
Schnabel einfarbig schwarz oder schmutzig rot-
lichgelb an der Wurzel: 8 
!:l. <: ~ ~· 

Abb. 14. Schematisierte Fliigeltypen von Mowen. 
a) Silber· oder Sturmmowe. b) Dreizehenmowe. c) Lachmowe. d) Zwergmiiwe. 
Beachte die verschiedene Verteilung von schwarz, weiJ3 und grau an der FHigel

spitze. 

8. Schnabel einfarbig schwarz, kurz und stark, Ober
seite sehr hell, kein Nackenschopf: 

Lachseeschwalbe ad. (S. 208) 
(oben mit hellbriiunlichen Flecken: juv.) 

Schnabel nicht besonders kurz und stark, Vogel 
oben gefleckt: 9 

9. Vogel klein (stark seglergroB), oben gelblichbraun 
nnd dunkler gefleckt: Zwergseeschwalbejuv. (S. 208) 

- Vogel groBer, auf grauem Grund oben gefleckt: 10 
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10. Oberseite sehr matt gefleckt, Kopfkappe (hinten) 
grauschwarz, Schnabelwurzel rotlich: 
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Flu.Bseeschwalbe juv. (S. 207) 
- Oberseite starker gefleckt, Kopfkappe dunkel: ll 
11. Flu.BseeschwalbengroB. Kopfkappe (hinten) fast 

schwarz, Oberseitenflecken dunkelbrii.unlich: 
Kiistenseeschwalbe juv. (S. 207) 

- Vogel gro.Ber, Oberseite mar kant schwarz gefleckt, 
Schnabelfast schwarz: Brandseeschwalbe juv. (S. 207) 

A. Vogel auf reinem Sandstrand und der Vordiine. 

- Singvogel: 1 
-Mowen und Seeschwalben: 2 
- Stelzvogel (Strandlii.ufer, Regenpfeifer usw.): 3 
- Hubner- oder Taubenartige, langschwii.nzig (Flug-

hiihner!) : 4 
- Raubvogel s. S. 229. 
1. Langer Wippschwanz, Wange weiB, an Kopf und 

Kehle ± schwarz, Riicken grau: 
WeiSe Bachstelze (S. 126) 

Ebenso, Riicken aber ± schwarz: Trauerstelze (8.126) 
(seltener) 

U-Seite gelb oder wei.Blichgelb, Riicken griinlich, 
bei juv. braungrau. Schwanz nicht so lang wie bei 
vorigen, aber auch wippende Bewegungen. In Diinen 
(Strandhafer) briitend: Schafstelze (8.126) 

· &'ad.imFriihjahr: Kopf graublaumitweiBem Vber-
augenstrich: Motacilla f. flava J,. 

Die gemeine, deutsche Ra.sse. 
&'ad. im Friihjahr: Kopf gelblichgriin mit gelbem 
Oberaugenstrich: Motacilla £lava rayi (Bp.) ( S. 127) 

Englische Rasse, sehr seltener Durchziigler. 
Briitet auch auf der Helgolii.nder Diine. 

&'ad. im Friihjahr: Kopf schwii.rzlichgraublau, fast 
ohne Dberaugenstreif: 

Motacilla £lava thunbergi Billb. (S. 127) 
Die nordische Rasse; nicht selten durchziehend. 



192 Strand- und Wasservogel im Binnenland und am Meer. 

Griinlichgraubraun, dunkel gefleckt. Zierlich. Ruf: 
ist, ist. WeiBe SchwanzauBenfedern: 

Wiesenpieper (S. 128) 
Briitet haufig in Diinen. 

Ahnlich; grauer; SchwanzauBenfedern hellbraungrau: 
Felsenpieper (S. 129) 

Gern a.uf Steinen. 

Auf dem Durchzug gelegentlich auch Rotkehl· und 
andere Pieper (s. S. 128). 

Steif sitzend, rel. kurzschwanzig. Ruckende Bewe
gungen. Ca. sperlingsgroB; weiBer Biirzel, schwarze 
Schwanzendbinde: Steinschmiitzer (S. 98) 

Feldlercben briiten an der Festlandskiiste oder auf 
groBeren Inseln. Ebenso die dann anschlieBenden 
Wiesenvogel (s. Gr. 7). 
Im Spatherbst und Winter bzw. Vorfriihling zeigen 
sich zuweilen auch noch andere Arten ± regelmaBig 
hier. 
Etwa Haubenlerchengestalt, etwas langlicber; schwar
zes Brustband und schwarze Ohrdecken. Kehlfarbung 
hellgelblich; schwarze Federhornchen. Sonst isabell
braunlichgrau. Lockton sisisi, sir u. a.: 

Obrenlercbe (S. 96) 

Ca. sperlingsgroB; weiller Mittelfiigel (ad.) oder weiBe 
Fliigelbindel (juv.). U-Seite z. T. weiB. Braunliche 
Ohr- und Kropfgegend. Gelber Schnabel: 

Schneeammer (S. 95) 

Hanflingsartig, in Trupps. Leinzeisigartiges tschat
tottschattoi. NuBbraunlich, Schnabel wachsgelb. 
Biirzel bei (! ad. rosenrot, sonst hell. Schmale Fliigel
binden, keine auffalligen weiBen Schwanzfederrander: 

Berghiinfling (S. 12) 

~ Ohne weiB, im Fliigel mit a.uf rostbra.unem Grund dunkel
gefleckten Fla.nken und ohne Brustba.nd: Spornammer (S. 95). 
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2. Mowen und Seeschwalben. 
Im Nordseegebiet iiberwiegt die Silber·, im Ostsee
gebiet die Sturmmowe, auch die Lacbmowe ist an 
der Kiiste sehr hiiufig. Ferner sind mehr als Gaste 
hiiufig: Mantel· und Heringsmowen. Letztere haupt
sachlich im Herbst. Alle alten Mowen haben ein 
schOnes weiB-blaugraues oder weiB-schwarzes Kleid. 
Im Winter z. T. dunkle Fleckchen an Kopf und Hals. 
Die juv. sind ± braunlich, schwarz und grau oder 
scheckig. Schwierigkeiten in der Bestimmung machen 
vor allen die Dbergangskleider. 
Gegeniiberstellung ahnlicher Mowenkleider: 

Sturmmowe, Silbermowe, 
Larus c. canus L. Larus a. argentatus Pont. 
(ca. krahengroB) (ca. bussardgroB) 

ad. ad. 

Schnabel: Gelblich oder grau (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. 

FiiBe: Gelblich oder griinlich his blaB fleischrosa, selten 
grau. etwa.s ins Gelbliche spie-

lend. 

juv. juv. 
Oben ziemlich gleich- Oben auf fast rostbraun-
maBig fahlgraubraun. lichem Grund dunkel ge-
Unten his auf undeut- fleckt. Unten stark ge-
liche Seitenflecke weiB. fleckt; wenn weniger 
Dunkle Schwanzendbin- (II. JK.) oben schon 
de abstechend. grau gemischt. End-

binde (I. JK.) nicht 
sehr scharf oder in Flek-
ken (II. JK.) aufgelOst. 

Im 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. Oben sind die juv. schwarz ge-

Frlellng, Exkurslonsbuch. 13 
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Lachmowe, Sturmmowe, 
La.rus r. ridibundus L. La.rus c. ca.nus. L. 

(ca.. ta.ubengroll)1 (ca.. krii.hengroll) 
a.d. a.d. 

Fliigel: Von innen na.ch a.ullen: Von innen na.ch a.ullen: 
gra.ubla.u, weilles keil- gra.ubla.u na.ch der Spitze 
formiges Feld, dann 
schma.le schwa.rze Spitze. 

schwa.rz, dann weill. 

Beine: rot. gelblich od. griinlichgra.u. 

Berner- a.d. im Friihja.hr mit dunk- Weiller Kopf im Winter 
kungen: lem Kopf. Im Winter 

dunkler Ohrfleck. 
gra.ubra.un gestrichelt. 

juv. juv. 

Streifig bra.une Federpa.r- flii.chenha.ft dunkel fa.hl-
tien a.uf gra.u. U-Seite braungraue Federpa.r-
ungefleckt weill. Heller tien a.uf mehr (altere) 
Fliigelvorderrand. oder weniger (jiingere) 

grauem Grund. U-Seite 
weill, ra.hmfa.rbig iiber-
flogen; jiingere seitlich 
gefleckt. 

zeichnet auf hellgrauem Grund. (Unterscheidung nach 
Tabelle!). 

Ein hii.ufiger Wintergast ist die Dreizehenmowe, Rissa 
t. tridactyla (L.). 

Kennzeichen: ad.: Fliigelspitze schwarz (nicht weiB 
nach schwarz). Beine recht dunkel. Schnabelgelb. Etwa 
sturmmowengro.B. juv.: blaugrau mit schwarzen Fliigel
streifen und mit einem scharf von grau und wei.B ab
gesetzten schwarzen Nackenfleck. - Ahnliche : Dem 
ad.: Sturmmowe mit gelblichen Fii.Ben und weillen ii.u.Ber
sten Schwingenspitzen. Dem juv.: Zwergmowe im "Ober
ga.ngskleid (kleiner, der schwarze Nackenfleck geht ±in 
die Riickenfii.rbung iiber und ist nie so scharf begrenzt.) 

t Die a.ngegebene GroBe heillt Rumpfgrtille; durch die la.ngen 
Fliigel erscheinen die Mowen groller. 
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Ein seltenerer Wintergast ist die Eismowe, Larus 
hyperboreus Gunn, 

Kennzeichen: iiber Silbermowengro.Be. ad. wie 
Silbermowe, aber ohne schwarz im Fliigel; ganz wei.Be 
Schwingenspitzen! juv. verwaschen hepbraungrau ge
fleckt, hell briiunliche Fliigelspitzen.- Ahnliche: dem 
juv.: Silbermowe juv., die aber immer schwarzbraune 
Fliigelspitzen hat. Polarmowe, La.rus glaucoides Meyer, 
sehr iihnlich, aber nur ca. sturmmowengro.B. 

Oft das ganze Jahr treiben sich herum 1 zwei schwarz
mantelige Mowen mit im Alter gelben (an der Spitze rot 
gefleckten) Schnabel. 

Mantelmiiwe, 
Larus ma.rinus L. 

Heringsmiiwe, 
Larus f. fuscus1 L. 

ad.: Hell fleischfarbige FiiBe, leuchtend gel be Fii.Be. 

juv.: 

oft mit Stich ins Gelbliche 
oder Bliiuliche. 

Schnabel sehr hoch und 
krii.ftig. I. JK. mit weill
lichen Riickenfederriin
dern. Bei II. und III. 
JK. schon schwa.rze Flii.
chen. 

Schnabel nicht besonders 
krii.ftig, proportionsgemii.J3. 
I. JK. ohne a.uffiillige 
helle Rander. Recht du
ster, a.uch die U-Seite und 
besonders die Fliigelspit
zen. Spater schwa.rze Fla
chenfleoke auf Riicken. 

Da. dieJungenkleider der dreihiiufigsten Grol3mowen(Ma.ntel-, 
Herings- und Silbermowe) immer wieder, a.uch von guten Orni
thologen verwechselt werden, seien noch einige Unterscheidungs
moglichkeiten angegeben, die allerdings nicht Ieicht kurz zu be
schreiben sind (siehe Tabelle S. 196 ). 

Die diisterbriiunlichen Ranbmowen mit verliingerten 
Mittelschwanzfedern s. Gr. 16, ebenso die Seeschwalben, 
die sich weniger auf dem Sand aufhalten, als fliegend iiber 
dem Wasser. Es ruhen hier gelegentlich allerdings alle 

1 Heringsmowe ist spora.discher Brutvogel an der deutschen 
Kiiste (Larus fuscus gra.ellsii Brehm). 

13* 
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Sllbermiiwe juv. 

I. JK.: Mantel dun
kel brii.unlich mit 
schma.len hellrost
gelblichen Feder
rii.ndem. U-Seite 
gefleckt, nicht 
sehr verwaschen. 
Schwanz mit 
schwii.rzlichemEnd
band (unscha.rf). 
Fliigelspitzen 
brii.unlich-schwarz. 

II. JK. und folg. 
Kl.: Riicken immer 
mehr mit hellgrau 
gemischt, wo bei die 
U-Seite immer wei
.ller wird. - In die
sem Kleid der Man
tellilowe im I. JK. 
ii.hnlich! 

Heringsmiiwe juv. 

I. JK.: Ahnlich Sil
bermowe, aber et
was diisterer. U
Seite grob ·verwa
schen, dunkel ge
fleckt. Fliigelspit
zen fast schwarz. 

II. JK. und folg. 
Kl.: Riicken immer 
mehr mit schwarz 
gemischt, wodurch 
die 0-Seite recht 
dunkel und derKon
trast zur wei.Beren 
U-Seite starker er
scheint. 

Mantelmiiwe juv. 

I. JK.: Die dunkel
brii.unlich. Mantel
fedem haben zak
kige wei.Bliche Sii.u
me, wodurch die 
Riickenfii.rbung oft 
recht hell erscheint. 
Schwanzende :ma.r
moriert-schwarz 
(unscharf !). Flii
gelspitzen brii.un
Iich-schwarz. 

II. JK. und folg. 
KI.: Immer melir 
mit schwarz ge
mischt;derHerings
mowe recht ii.hn
Iich, a.ber andere 
Figur (s. u.). 

Schnabel: krii.ftig, Schnabel wie Silber- Schnabel sehr krii.f-
aber nicht iiber- mowe. tig und hoch. 
mii..llig hoch und 
stark. 

Fliigel und Flug: Fliigel rei. schmal 
nicht besonders erscheinend. 
breite Fliigel. Flug 
ruhig, Fliigel nicht 
sehr stark abwii.rts 
gebogen. 

Fliigel breit erschei
nend; sehr lang
sa.mer Flug, Fliigel 
abwii.rts gebogen 
(reiherartig). 

Arten und es briiten auch FluB· 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. Im Spatsommer stets welche auf 
Hiddensee. 
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3. Stelzvogel. 
Sand· oder Halsbandregenpfeifer, Charadrius h. hiati

cula L. 
Kennzeichen: Ca. lerchen- bis drosselgro.B. ,Rol

lender" Gang. Schwarzes Brust- und weiEes Halsband. 
WeiEe Fliigelbinde. Gelbe FiiBe. Im Herbst und bei juv. 
ist das Brustband nicht geschlossen.- Ahnliche: See
regenpfeifer, Charadrius a. alexandrinus L. ist unten ganz 
weiE, nur Kropfseiten dunkel. FiiBe schwarz. Nicht so 
typisch auf Sand (an der Ostsee selten). - Stimme: 
biHp u. a. - V or kommen: Sehr hiiufiger Brut- und 
Durchzugsvogel. 

Die groEen Regenpfeifer (Kiebitz. und Goldregen
pfeifer) sind nur auf dem Durchzug hier (s. S. 183, 184). 

Haufiger Herbstdurchziigler und vereinzelter Brut
vogel ist der Steinwalzer, Arenaria i. interpres (L. ). Bunt
scheckig, dunkle Brust; weiBer Schulterstreif und weiEes 
Fliigelband. Biirzelgegend weiB, davon scharf abgesetzt 
ein schwarzer, hufeisenformiger Fleck. 

Austernfischer, Haematopus ostralegus subsp. 
Kennzeichen: ca. kiebitzgroB, schwarz-weiB, weiEer 

Fliigelschild. Roter (ad.) Schnabel lang. - Stimme: 
laut plit, plit, quiehp- piilieht ... piirr.- Ander Nord
und westlichen Ostsee sehr hau£ig, ostlich seltener. An 
der Ostsee briitet der spitzschnablige H. o. ostralegus L.; 
an der Nordsee H. ostralegus occidentalis Neum. mit 
stumpfem Schnabel. 

Von den Strandliiufern, die mehr trippeln als ,rollen", 
zeigen sich wohl alle auch hier, die au£ dem Schlickwatt 
typisch sind. Um Wiederholungen zu vermeiden, sei auf 
Gruppe 15B und die Bestimmungstabelle in Gruppe 14 
hingewiesen. AuBer Alpenstrandlaufer, Zwergstrand· 
Iaufer und Knut halten sich mit Vorliebe die sehr hellen 
Sanderlinge, Crocethia a. alba (Pall.) hier auf. - Von den 
W asserliiufern sieht man au£ reinem Sandstrand fast nur 
regelmaEiger den Flu.Buferlaufer (zuckender Flug !) und 
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evtl. den Rotschenkel. - Der schwarz-wei.Be Sabel· 
schnabler, Recurvirostra a. avosetta L. mit nach oben 
gebogenem Schnabel briitet auf Hiddensee und auf den 
Werderinseln vor Zingst. (Vgl. Abb, 12). 

4. Sandgelblich mit dunklem Ba.uchschild, Schwanz. 
spie.B. Taubenartiger Flug: Steppenhuhn (S. 98) 

In ma.nchen Ja.hren inva.sionsa.rtig 
a.uftretend,sonstsehrseltenerlrrga.st. 

B. Vogel auf Schlickfllichen und auf dem Watt bei Ebbe. 
1. Vogellangfliiglig mit ruhigem Fluge, rel. kurzem Hals 

und Schwanz; Schwanz gerade abgeschnitten: 
Mowen s. S. 193. 

Schwanz ausgeschnitten; kraftige, ruckende Fliigel
schlage, sto.Ben ins Wasser: Seeschwalben s. S. 207. 
Schwanz stark abgerundet oder mit verlangerten 
Mittelfeldern: Raubmiiwen s. S. 208. 

2. Vogel ca. krahengro.B oder taubengro.B, hochbeinig. 
Mit sehr langem, abwarts gebogenem Schnabel; 
braunlich: Brachvogel 
Gro.B; Schwanz nicht wei.B gerahmt. Flotenpfiffe: 

Gro.Ber Brachvogel (S. 177) 
Kleiner, Schwanz wei.B gerahmt. Hastigere Fliigel
schlii.ge. Rollertouren: 

Kleiner Brachvogel (Regenbrachvogel) (8.177) 
3. Vogel ca. taubengro.B, schwarz-wei.B; hochbeinig. Ruf: 

bjiit u. ii.. Dunkler Ianger, aufwarts gebogener Schna
bel. Im kiebitzartigen Flug sind die Beine lang nach 
hinten gestreckt und der Hals ist eingezogen: 

Sii.belschnabler (S. 198) 
Selten. (Auf Hiddensee und bei Zingst briitend.) 

4. Vogel ca. kiebitzgro.B, schwarz-wei.B; rei. niedrige 
Beine; Ianger kraftiger (roter) Schnabel. Breiter 
wei.Ber Fliigelschild. Fast entenartiger Flug; Ru£ 
la.ut pliit, pliep u. a.: Austernfischer (S. 182) 
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o. Vogel ca. taubengro.B, hochbeinig, sehr Ianger gerader 
Schnabel. ad. im Friihjahr unten rostrot; juv. 
schwach rostgelblich und ad. im Herbst hell, oben 
graubraun; schmale helle Fliigelbinde. Wei.Ber, dunkel 
gebii.nderter Schwanz: Rostrote Uferscbnepfe (S.177) 
[Schwanz schwarz, Fliigelschild: 

Schwarzschwanzige Uferschnepfe] 
6. Vogel ca. rotkehlchen- bis stark drosselgro.B, oft in 

gro.Ben Scharen auf dem Watt. Bohren nach Futter, 
beim Stehen nicht ausgesprochen horizontale Korper
Iage. Gang trippelnd: Strandliiufer 

(vgl. auch S. 176) 
Ca. starengro.B; Biirzel in der Mitte dunkel. Schnabel 
ziemlich lang, kaum abwarts gebogen. Bauch bei 
manchen z. T. schwarz: Alpenstrandlaufer (8.178) 
Ebenso gro.B; Biirzel ganz wei.B, rei. hochbeinig. 
Schnabel ziemlich lang, sanft abwii.rts gebogen. Reine 
Farben, Brust nie stark gefleckt. U-Seite bei man
chen rostrot gefleckt oder ganz rostrot (ad.): 

Bogenschnabliger Strandlaufer (S. 178) 

Ca. stark drosselgro6; Schnabel rei. kurz, Biirzel hell. 
U-Seite bei manchen alten Vogeln noch im Herbst 
rostrotlich. juv. obengrau, untenheller: Knut (S.l79) 
Ca. rotkehlchengro.B, rostbraunlich oder graubraun; 
helle Riickenstreifen. Die Kropffarbung geht all
mii.hlich ins Wei.B der U-Seite iiber: 

Zwergstrandlaufer (S. 179) 
Ebenso gro.B; graubrii.unlich, keine hellen Riicken
streifen. Kropffarbung scharf von der sonst weiBen 
U-Seiteabgesetzt: Grauer Zwergstrandlaufer (S.180) 
Knapp starengro.B; recht niedrige Beine. Auffallend 
viel Wei.B im Gefieder. 0-Seite nur im Prachtkleid 
rostbraunlich, sonst hellgrau, dunkel gerandet usw. 
Schnabel nicht Ianger als Kopf, fast rollender Gang: 

Sandei'ling (S. 180) 
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Ca. drosselgro£; buntscheckig, schwarze Brust (und 
schwarz-weifie Kehlzeichnung bei ad.), die schwarz 
und rostfarbige 0-Seite mit weifien Schulterstreifen 
und breiter, weiBer Fliigelbinde. Beine gelb bis gelb
rot; auf dem weiBen Biirzelschwarzer Halbmondfleck: 

Steinwalzer ( S. 183) (Regenpfeifer ! ) 
7. Kurzschniiblig, ca.lerchen- bisfastkiebitzgro£. Rund

licher Kop£, rollender Gang: Regenpfeifer (S. 182) 
Ca. lerchen- bis drosselgro£. 
FiiBe gelb, Brust band bei ad. im Friihjahr geschlossen, 
sonst fast geschlossen. Ruf bjiiip: 

Sandregenpfeifer (S. 197) 
FiiBe schwarz, kein Brustband. Nur schwiirzliche 
Kropfseiten. Ruf gegegeg oder tjip: 

Seeregenpfeifer (S. 197) 
Dunkles Brust band, scheckige Kehlzeichnung. Weifier 
Schulterstreif, breites weiBes Fliigelband. Biirzel wei£ 
mit schwarzem Halbmondfleck: Steinwalzer (S. 183) 
Ober drosselgroB. 
WeiBe Achseln: Goldregenpfeifer (S. 183) 
Schwarze Achseln: Kiebitzregenpfeifer (8. 184) 

8. 8chlank, meist hochbeinig; mehr stelzender Gang; 
oft Kiirper- oder Halswippen. Ca. lerchen- bis stark 
drosselgroB: Wasserliiufer (8.171) 
Rote Beine, weiBer Fliigelschild: Rotschenkel (8.175) 
(Rote Beine, kein weil3er Fliigelschild: 

Dunkler Wasserlaufer) 
Klein; ziemlich niedrig. Korperwippen. Helle Fliigel
binde, Biirzel in der Mitte dunkel. Zuckender Flug: 

FluBuferlaufer (8. 173) 
(Andere Wasserliiufer fiir das Watt untypisch, s. 
Gruppe 14, S. 171.) 

9. Reiher (Hals im Flug eingezogen!), s. S. 45. 
10. Giinse. - Schwane und Enten s. Gruppe 16 und 13. 

Hauptsiichlich ,giinsegrau;" Schnabel einfarbig rot
lich gelb: Graugans (8.163) 
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Schnabel schwarz,inder Mittegelbrot: Saatgans (S.163) 
Kurzer Schnabel schwarz, in der Mitte rosa, FiiBe 
ebenso: Kurzschnabelgans (Selten!) (8.163) 
Stirn weiB, fast saatgansgroB: Ble.llgans ad. (8. 163) 
Stirn und Scheitelmitte weiB, kleiner: 

Zwerggans ad. (S. 164) 
8ehr dunkel; weiBe Wangen: Nonnengans (8. 210) 

(nicht sehr haufig !) 
ganz schwarzer Hals bis auf weiBen Seitenfleck; 
auffii.llig weille 0-schwanzdecken: Ringelgans (8. 210) 
Schwarz-weiB, mit zimtbraunem Brustband. Klein. 
entenartig: Brandgans (S. 210) 

C. Vogel auf Steinmolen und lUauerwerk am Strand. 
1. Singvogel. 

Langschwanzig,zierlich;wippend: Bachstelze (8.126) 
Kurzschwanzig, ruckende Bewegungen, weiBe 
Schwanzwurzel; weiBer Biirzel: Steinschmatzer (S. 98) 

Man achte a.uch auf die groBeren gronlii.n
dischen und islii.ndischen Formen! 

Zierlich; unauffallig grau- bis olivbraun; Pieper. Oben 
verwaschen, unten ziemlich grob gefleckt. Schwanz· 
auBenfedern fahlbraungrau: Felsenpieper (S. 129) 
Ahnlich, SchwanzauBenfedern weiB. Helle FiiBe; 
deutlicher gefleckt: Wiesenpieper (S. 128) 
Auf dem Durchzug zeigen sich gelegentlich auch 
Rotschwlinzchen, Rotkehlchen, Zaunkonig u. a. hier. 

2. Moweniihnliche zum Ausruhen; s. Tabelle S. 186. 
Gelegentlich auch Kormoran zum Trocknen des Ge
fieders. 

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 (8. 173) 
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Reichlich drosselgro.B; hochbeinig. Beine rot. Gra
ziose Bewegungen, oft Nicken nach hinten. Im Auf
fliegen flotend djiidii(dii). Breiter weiBer Schild am 
Fliigelhinterrand. WeiBer Biirzel, heller Schwanz: 

Rotsehenkel (S. 175) 
Ca. drosselgroll; gedrungenere Gestalt; gelb(rote) 
Beine, dunkler Brustschild, weill und schwarz ge
zeichnete Kehle. Oben rostbraun mit schwarz (ad. 
Friihjahr) oder dunkelbraunlichschwarz (Herbst oder 
juv.) mit weillem Schulter- und sehr breitem weiBen 
Fliigelstrei£. Biirzelgegend und Schwanzwurzel weiB. 
Auf dem Biirzel ein schwarzer Hufeisenfleck: 

Steinwilzer (S. 183) 
Ca. drosselgroll; gedrungen. Niedrige gelbe Beine, 
gelbe Schnabelwurzel. Recht dunkel, nur am Bauch 
weill. Biirzel schwarz, seitlich weill, schmale Fliigel
binde. WeiBe Halbmondflecken auf dem 0-Fliigel; 
meist nur von September bis April: 

Meerstrandlaufer (S. 179) 
Etwas gro.Ber als Alpenstrandlaufer; oft schwimmend. 
juv. und ad. im Herbst unten weill; dunkler Bogen
streif an den Kopfseiten. Oben ± hellgrau, FiiBe gelb: 

Plattsehniibliger Wassertreter (S. 182) 
Andere Stelzvogel untypisch, vgl. aber Tabelle S. 171. 

D. Vogel auf sumpfigen Strandwiesen. 
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 treten vor allem auf: Kiebitz, 
Rotsehenkel, Austernfiseher1• Fast ebenso oft sieht man 
die Rostrote Uferschnepfe; seltener die Schwarzschwanzige 
Ufersehnepfe, GroBer und Regenbraehvogel, die drei 
Sumpfschnepfen U:sw. Es konnen gelegentlich an schlik-

1 Wenigstens a.n der Nord- und westlichen Ostsee. Vgl. 8.197. 
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kigen Graben alle Wasserlaufer, besonders Bruchwasser
liiufer, Griinschenkel, Kampfliiufer und FluBuferliiufer 
auftreten. In kleinen Wassertiimpeln auch- seltener
der Schmalschniiblige W assertreter und sehr selten der 
Sumpfliiufer. Strandliiufer mehr gelegentlich; am liebsten 
halten sich Knut und Bogenschniibliger Strandliiufer hier 
auf, wahrend die anderen mehr Schlick oder Sand lie ben. 
Ebenso sind Regenpfeifer und Steinwalzer hier nicht 
charakteristisch. Ferner kann man evtl. sehen Giinse und 
Enten. Miiwenhaltensichgernhierau£ (s. Tabelle S.l86). 
Rallenartige gelegentlich auf dem Durchzug. 

E. Vogel Helgolands und Felsenviigel der Hochsee. 
Die kleine Buntsandsteininsel Helgoland steht ornitho

logisch in zweierlei Punkten einzig in Deutschland da; 
erstens durch den Lummenjelsen und zweitens durch den 
Massenvogelzug nachts bei dunklem Himmel. Der Zug 
tags ist verhaltnismaBig gering. Die Beobachtungsmog
lichkeit auf so iibersichtlichem Gelande garantiert auch 
fiir Beobachtungen sehr selten durchziehender und ver
steckter Arten, die anderswo kaum auffallen. 

Als Brutvogel gibt es nur: Sperlinge, Star, Wei.Be 
Bachstelze1, Feldlerche; gelegentlich auch Heckenbraun
elle, Buch- und Griinfink, Hausrotschwanz, Rauch
schwalbe. Erwahnung verdient vor allem die Griinkiipfige 
Schafstelze, Motacillaflava rayi (Bp.), die in ganz Deutsch
land nur hier auf der Helgolander Diine in einer Anzahl 
von l bis 36~ briitet. Kennzeichen fiir das 6 ad. im 
Friihjahr: U-Seite gelb, Riicken olivgriinlich und auch 
sonst wie Schafstelze, aber Kopf nicht grau mit weiBem, 
sondern gelblichgriin mit gelbem tl'beraugenstrich. ~ und 
juv. zeigen diese Unterschiede nicht so auffallig oder gar 
nicht; auch im Herbstkleid der alten 66 sehr schwer zu 
sehen. 

1 Oder Trauerstelze bzw. Mischlinge. 
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Vogel am Lummenfelsen. 
Im Friihjahr (April bis Juli) ist der Felsen iiber und 

iiber besetzt mit den etwa entengro.Ben Trottellummen, 
Uria aalge albionis With. In pinguinartiger1 Haltung 
sitzen die Vogel dicht gedrangt. U-Seite von der Brust 
ab wei.B. Hals2 und Kopf und die ganze 0-Seite dunkel 
schokoladebraun bis schwiirzlich erscheinend. Schmales 
wei.Bes Band auf dem schmalen, schnell schwingenden 
Fliigel. Im Flug seetaucheriihnlich (vglo Abb. 4, 4 ; aber 
kurzhalsiger); Beine als Steuer. Schnabel schlank und 
spitzig. Stimme: Iarmendes rroo rrau rau eaah au, au 
arrrr, arrrr oder anders, ein ganz ohrenbetaubender 
Larm! Die juv., die dann im Juli vom Felsen herab
springen, rufen haubentaucherahnlich billi billi, billi ... 
Einige Lummen haben einen wei.Ben Schlafenstreif und 
wei.Ben Augenring; diese Mutante nennt man Ringel
lumme. 

Unter den vielen umherschwarmenden Lummen fallen 
auch sonst ii.hnliche, oben nicht braunschwarze, sondern 
ganz schwarze Vogel auf, die, wenn sie sich gesetzt haben, 
auch den hohen, rel. kurzen Schnabel mit wei.Ber Mittel
binde zeigen. Das sind Tordalken, Alca torda L., die im 
Gegensatz zu den in ca. 5000 Stiick vorhandenen Lummen 
recht sparlich briiten. 1931 zahlten wir knapp 30 Stiick, 
davon sicher ca. 10 Brutpaare. Stimme: tiefer als bei der 
Lumme, quarrend. Die Jungen piepen bilfebilfe ... 

Als Gast la.Bt sich an den Felsen vielleicht einmal ein 
Kormoran, oder gar die kleinere Krahenscharbe, Phala
crocorax a. aristotelis (L.) sehen. Unterschiede (vgl. 
Tabelle S. 205). 

Der etwa kormorangro.Be Ba6t0Ipel, Sula b. bassana 

1 Sind mit Pinguinen a.ber keineswegs verwandt und sind 
a.uch nicht ,eine Wildentena.rt", wie sie dem sta.unenden Publikum 
oft vorgestellt werden, sondern Taucher. 

2 juv. und a.d. (Winter) haben weiBen Vorderhals. 



GroBe: 

Flugbild: 

Schnabel: 

Far bung: 

Vor-
kommen: 
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Kormoran 

Fast gansegroB. 

Rel.langer Schwanz, ruhi· 
gere Fliigelschlii.ge. -
Kreuzformig. (Vgl.Abb. 
4,s) 

Krii.ftig, nicht besonders 
lang. 

Prachtkl.: griinblau bis 
glii.nzend schwa.rz. Mit 
weiBen Wangenfedern u. 
weiBem Bauchseiten-
fleck. Kein Stirnschopf. 
Andere Kleider ohne 
diese Pracht, juv. unten 
z. T. schmutzig weiB. 

Als nordischer Durch-
ziigler (wohl seltener von 
deutschen Brutplii.tzen) 
nicht selten erscheinend. 
Vgl. auch Abb. 7,1. 

Kriihenscharbe 

nur stark entengroB. 

Schwanz fiir Schwimm 
vogelzwarlang,aber· 
Verhii.ltnis zum Kormo 

IDl 

ran kiirzer. - Faa t 
kreuzformigerscheinend 
schnellere Fliigelschlii.ge 

diinner, rei. lang. 

Prachtkl.: schwarz mi t 
e oliggriinem Glanze. Ohn 

weiB. Stirnschopf. An-
dere Kleider ohneSchopf 
aber immerrecht dunkel. 
juv. unten z. T. braun-
lichschwarz. 

Gast aus GroBbrita.nnien, 
Island usw. 

(L.) zeigt sich auch vereinzelt auf der Streife hier und 
ruht vielleicht am Felsen. 

Kennzeichen: Weill mit schwarzen Fliigelspitzen; 
rei. Ianger hellblaulicher spitzer Schnabel. Schwanz rei. 
lang. Flug _gewandt; StoBtaucherl (Flugbild ahnlich 
Abb. 4,a.) Ubergangskleider mit schwarzen Fleckchen 
auf dem WeiB oder weiB mit dunklem Mantel. juv. 
dunkel mit weiBen Fleckchen iibersaet. - Kommt wohl 
meist aus Britannien. 

Mowen ruhen natiirlich gern auf dem Felsen oder 
raubern nach den jungen Lummen am Felsen entlang. 
Im Winter sind auch gem Dreizehenmowen an der Klippe, 
die hier friiher auch briiteten. 
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"Ober den Vogeldurchzug auf Helgoland. 

Nur Ende Juni und Anfang Juli herrscht kein merk
licher Zug; sonst kann man sich auf alle moglichen Arten 
gefaBt machen. Es ist ganz unmoglich, die 400 Arten alle 
aufzuzahlen, die hier durchziehen. Viele - besonders 
Waldvogel- halten sich in der ,Sapskuhle" dem Fang
und Beobachtungsgarten der Vogelwarte ( der Biplogischen 
Anstalt) auf, wo sie beringt und wissenschaftlich unter
sucht werden. 

Auf dem Fe.stland sehr seltene, in Helgoland aber regel
mii{Jiger zu beobachtende Vogel sind z. B. Rotsterniges 
Blaukehlcben, Luscinia svecica gaetkei (Kleinschm.), 
Spornpieper (groB; ruft wie Spatz!), Gelbbrauiger Laub· 
sanger, Phylloscopus i. inornatus Blyth. (Kopfstreifen, 
zwei weiBe Fliigelbinden). Dazu kommen als Seltenheiten, 
die man auf dem Fe.stland fast nie sieht: Goldhahnchen
laubsanger, Phylloscopus p. proregulus (Pall.). (Ahnlich 
inornatus, aber gelber Biirzel !), Sangerlaubvogel, Hippo
lais polyglotta (Vieill.), Kappen-, Weiden-, Zwerg-, Zaun-, 
Braunkehl· und andere Ammern. Zitronenstelze, Streifen
schwirl u. a. ,Delikatessen". 

Da fiir viele Vogel der natiirliche Lebensraum fehlt, 
trifft man manche Arten an ganz unerwarteten Pliitzen. 
So sieht man z. B. Waldschnepfen auf dem freien Ober
land, Goldhiihnchen auf den Strallen, Ringdrosseln 
und Laubsanger an der Klippe usw.l 

Hingewiesen sei nur noch auf den grandiosen N ach t
durchzug, der sich hauptsachlich bei nicht sehr win
digen, dunklen Nachten im April/Mai oder mehr noch 
September/Oktober abspielt. Der Leuchtturm lenkt die 
Vogel dann von ihrer breitspurigen Bahn ab und kon
zentriert mitunter unfaBbare Massen in seinem Schein. 
Es sind oft Stimmen zu hOren, bei denen der beste Ornitho
loge keinen Rat weiB, wem er sie zuschreiben soli. Auf 
die markantesten ist im Anhang S. 241 hingewiesen. 
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16. Gruppe: Vogel auf dem Meere. 
Betrifft hauptsachlich Mi:iwenartige und typische 

Schwimmvi:igel. 

A. Vogel auf und fiber dem Meere nahe der Kiiste. 
Im Sommerhalbjahr sind es vor aHem die Mowen und 

Seeschwalben, die die Kiistenwasser beleben. Miiwen s. 
Tabelle S.l86 und Gruppe 15. Die Seeschwalben haben 
± tief gegabelten Schwanz und schlagen ruckweise mit 
den Fliigeln. Sie sind StoBtaucher und erbeuten Fische. 
Schnabel beim Beutesuchen abwarts gehalten. 

An Nord- und Ostsee haufig: 

Fluflseeschwalbe Kiistenseeschwalbe 
Sterllllo h. hirundo L. Sterllllo pa.radisa.ea. Briinn. 

ad.: Roter Schllllobel stets mit Meist der ganze Schllllobel 
dunkler Spitze. Fiille ka.rminrot, FiiBe beim 
beim Sitzengut zusehen. Sitzen ka.um zu sehen, 
Rel. hoch. Schwanz sehr niedrig. Schwanz 
nicht auffiillig lang, aber 
tief gespa.lten. 

recht lang, tief gespa.lten. 

juv.: Stirn wei.lllich,Kopfkappe Stirn wei.ll, Kopfka.ppe 
schwii.rzlich. 0-Seite auf iichwarz. 0-Seite auf 
hellblaugrauem Grund hellblaugrauem Grund 
mattbriiunlich gefleckt. markant schwii.rzlich-
(Fu.llkennzeichen !) braun gefleckt. (Full-

kennzeichen !) 

Stimme: kitt, kitt kitt ••• kirrr kitt, kitt kitt ... kirrii. 
oder meist ki&rrr I 

oder krri(iih), kma nie 
aus zwei so langen Silben 
bestehend. 

Vor- Sehr hii.ufig an der ganzen z. T. fehlend, aber auch 
kommen: Kiiste oft mit hirundo zusa.m-

men 

Beide .Arten sind nur nach groBer 'Obung auseinander
zuhalten! 

Brandseeschwalbe, Sterna s. sandvicensis Lath. 
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Kennzeichen: unten nicht mit grauem Anflug, ganz 
weiB. Schwarzer1, gestreckter Schnabel, schwarze Kopf
kappe, Nackenschopf. ad. (Spatsommer) mit weiJler 
Stirn. juv. ebenso, aber Mantel markant schwarz (mit 
gelblichen Randern) gefleckt. - Ahnliche: Nur noch 
die seltene Lachseeschwalbe, Gelochelidon n. nilotica 
(Gm.) hat einen schwarzen Schnabel, der aber starker 
(mowenartiger) und an der Spitze nicht gelb ist. Auch 
ist die L. hochbeiniger und ruft haheg u. a.- Stimme: 
scharf kjirrreg oder halb pfeifend krijiihb u. a. 

Nur an der Nordsee sehr hii.ufig. 

Zwergseeschwalbe, Sterna a. albifrons Pall. 
Kennzeichen: Nur stark seglergroll, Schnabel gelb

rot. Ander Spitze sch'Yarz. Stirn auch im Alter weill. 
juv. oben gelblichbraun gerandet.- Stimme: pit grll.et 
u. a. (viele zusammen fast wie Rohrsangergesang).- An 
der Nordsee besonders haufig. 

Raubseeschwalbe, Hydroprogne t. tschegrava (Lepech.) 
Kennzeichen: stark sturmmowengroll. Starker, 

roter (spitzenwarts schwarzer) Schnabel. Schwarze Fiille; 
Nackenschopf. juv. oben gefleckt. - Stimme: hii.Blich 
kreischend wie gschaii.g, gscheau u. a., auch hohes Pfeifen. 

Seltener Gast I 

Die schwarzen Seeschwalben (Chlidonias) sind am 
Meer nur Gaste, sie briiten durchweg im Binnenland. 
Die unten weiBen juv. u. ad, (Herbst) unterscheiden 
sich von anderen Seeschwalben durch die geringe GroBe 
und den dunklen Kropfseitenfleck. 

Mowen mit etwas hakigem Schnabel, von nie ,mowen
blauer" Far bung und mit ± verlangerten Mittelschwanz
federn sind Raubmowen. 

Alle Raubmowen jagen anderen Mowenartigen die 
Beute ab. Bei den juv. ragen die Schwanzmittelfedern 
noch nicht so weit iiber den Schwanz hinaus. 

1 An der Spitze gelb. 
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helle 
Phase: 

dunkle 
Phase: 

Vogel auf dem Meere. 209 

Mittlere 
Raubmowe 
Stercorarius 
pomarinus 

(Temm.) 

AllgemeineKenn
zeichen: Mittel
schwanzfedern 
breit, gedreht .. 
Etwa sturm
mowengroB. 

Schmarotzer
raubmowe 
Sterc. p. 

parasiticus 
(L.) 

Kleine 
Raubmiiwe 

Sterc. longi
caudus 
Vieill. 

AllgemeineKenn- WieSchmarotzer
zeichen: Mittel- raubmowe; Mit
schwanzfedern telschwanzfe
schmal, lang- dern fast dop
spitzig. - Etwa pelt so lang wie 
la.chmowengro.B. die iibrigen 

Schwanzfedern. 
- Etwa la.ch
mowengro.B. 

U-Seite his auf U-Seite nie rein U-Seite nie rein
Kropfbandganz weiB;obenmehr weiB. Obenfast 
weiB; oben fast braunlich- dunkel asch-
schwarz; Hals- schwarzgrau; grau. (Schw. 
seiten strohgelb. Halsseiten gelb- Kopfplatte wie 

Oft fast einfarbig 
schwarzbraun. 
Es kommen 
auch Stiicke 
vor, die oben 
breit rostgelb 
gerandet und 
unten braun
lichgraugezeich
net sind. 

lie h. die anderen.) 

o ben diister- wie Schma.rotzer-
braunlich mit raubmowe1• 

schma.len weiB-
lichen Feder-
randern; unten 
hell braunlich-
grau. 

Flug: Ruhig, oft se- hastig; Kaprio- wie Schmarotzer-
gelnd. len, Sturzfliige. raubmowe. 

Viel seltener als diese drei kleineren Arten ist die etwa 
silbermowengroBe Gro.Be Raubmowe (Skua), Stercorarius 
s. skua (Briinn.). 

1 Die Ma.Be sind entscheidend. Meist ist bei longicaudus der 
3. (und die folgenden!) Schwingenschaft fahlbraunlich und nicht 
weiB wie die ersten heiden, bei parasiticus ist auch der 3. weiB. 

Frieling, Exkurslqnsbnch. 14 



210 Strand- und Wasservogel im Binnenland und am Meer. 

Kennzeichen: Mittlere Schwanzfedern wenig oder 
kaum iiberragend. Es kommt nur eine dunkel rostbraun
liche oder braunschwarze Phase vor. Stets auffallig, auBer 
durch GroBe, durch weiBenFleck in der Nahe des Fliigel
bugs! 

Enten: besonders im Winter in groBen Scharen auf der 
See liegend. Man bestimme nach der Tabelle S. 154. Es 
kommen vor allem in Frage: Trauerente, Schellente, Eis· 
ente (besonders Ostsee !), Berg- und Reiherente, Samtente 
und einige Griindelenten. - Sager (tiefer liegend, viel 
weiB !) aile drei Arten, s. S.l56. 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: die seltenere Nonnengans, Branta 
leucopsis (Bechst.). - WeiB und schwarz, zimtbraunes 
Brustband, entenartig: Brandgans, Tadorna tadorna (L.). 

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 stockentengrof3; weif3er 

Spiegel: Lappentaucher (Abb. 7,3-5) 
Klein,hinten breit. Vorderhals z. T. und UnterEeite 
weiB, oben schwarz. Schnabel an der Spitze hell, 
nicht aufwarts gebog.en (vgl. Abb. 5): 

Horntaucher (S. 152) 
Im Pra.chtkleid mit rostbraunem Vorderhals und 
schwarzem, goldohrfedrigen Biischelkopf; regel
mil.Jliger Herbst- und Wintergast. 

Ebenso, Schnabel einfarbig, etwas aufgeworfen 
(vgl. Abb. 5): Schwarzhalstaucher (S. 151) 

Selten. Im Pra.chtkleid mit schwarzem Vorderhals. 
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GroBer, Schnabel einfar big : Haubentaucher ( S. 151) 
Unten weil3, oben dunkel. Im Friihja.hr Ba.cken
putz. Als Herbst- und Wintergast hier, juv. mit 
streifiger Wangenzeichnung. 

Ahnlich, Schnabel an der Wurzel gelb: 
Rothalstaucher (S. 151) 

Seltener. 
b) Etwa reichlich stockenten- bis giinsegrop, ohne Flii-

gelspiegel; oben dunkel, unten weip: Seetaucher 
(Abb. 4,4 u. 7,s) 

Schnabel relativ diinn, etwas aufgeworfen. 0-
Seite mit hellen Spitzenflecken iibersaet (schwarz
grau erscheinend): Nordseetaucher 1 (S. 153) 

Kehle im Friihjahr rostbraun. 
Schnabel starker, nicht aufgeworfen. 0-Seite gar 
nicht oder unregelmaBig grob weiB gefleckt. 
Prachtkleid mitaschgrauem Oberkop£ und schwarz
weiB langs gestreiftem Hals: Polartaucher (S. 153) 

GroBer a.ls voriger. 
Schnabel stark; Vogel ca. gansegroB. 0-Seite mit 
hellgrauen Saumen. Prachtkleid: Oberkop£ 
schwarz, Hals schwarz-weiB; oben weiB gefenstert: 

Eisseetaucher Colymbus immer Briinn. 
Selten. 

c) Etwas kleiner als Stockente; oben schwarz oder 
schwarzbraun; unten weip. Spitzer oder hoher 
Schnabel. Schmale weipe Fliigelbinde. Schwirren
der Flug: Lummen und Alke 
Schnabel gestreckt, Vogellieg t nicht besond ers tie£ 
im Wasser: Trottellumme (S. 204) 

Meist wohl Uria a. a.alge (Pont.), die nordische 
Form. In der Nahe Helgola.nds auch die braunere 
Form albionis With. (im Sommer). · 

Schnabel hoch, seitlich komprimiert. Liegt hOher 
auf dem Wasser; kurze Gestalt. Oben tie£ schwarz: 

Tordalk (S. 204) 
1 Zu trennen: Nord-Seeta.ucherl 

14* 
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ca. taubengroB, weiller Fliigelschild: 
Gryllteist (S. 214) 

Selten. 
Ebenso klein, hellgraues Gesicht schwarz gerahmt; 
hoher Schnabel: Papageitaueher (S. 214) 

Seltener. 
N och kleiner, weiBe Schulterflecken: 

Krabbentaueher (S. 214) 
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. 205) 
Reichlich stockentengroB; ad. mit Stirnschopf: 

Krahenseharbe (S. 205) 
3. Schwane (Flugbild s. Abb. 4,5). 

Mit Gelb am Schnabel. 
Gelb reicht bis zur Mitte: Singschwan (S. 164) 
Gelb nur an der Wurzel: Zwergsehwan (S. 164) 
Ohne Gelb; mit Hocker an der Vorderstirn: 

Hoekerschwan (S. 164) 
vgl. auch Gruppe 16B. 

B. Charaktervogel der Hochsee1• 

Mowen s. S. 186. 
1. Mowen- bis taucheriihnlicher Habitus. Beim Schwim

men oft mit FlUgeln schlagend. Etwa tauben- bis sturm
mowengrofJ. Oben grau oder dunkel, unten ± hell 
(weifJ). Schnabel-Nasenrohren: 

Sturmvogel 
Grau2, ahnlich Mowe, aber kiirzere Fliigel. Fliigel
spitzen nicht schwarz oder weiB, sondern dunkler 

1 Innerhalb deutscher Gewasser. Hier kommt hauptsachlich 
die offene Nordsee in Frage; auch die Gegend um Helgoland. 

2 Es gibt auch dunkelbraunliche Phasen. 
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grau als der Oberfliigel. Dreiecksmuster auf dem 
Fliigel! Schnabel gelb, Fii.Be gelblich fleischfarben. 
Hinterhals, Bauch und Schwanz hell aschgrau iiber
flogen (nicht wei.B): Eissturmvogel 

Fulmarus g. glacialis (L.) 
Nicht seltener Wintergast. 

Oben diisterbraunschwarz, unten wei.B oder triibwei.B. 
(Bei Mowen kommt diese Farbverteilung nie vor, zu
mal bei ganz dunklem Oberkop£!). Fliigelschlagend 
im Wasser oder iiber den Wellen gaukelnd; etwa 
taubengro.B: Nordiscber Sturmtaucber 

Pu££inus p. puffinus (Briinn.) 
Seltener. 

Oben diisterru.Bbraunlich, unten hellru.Bbraunlich 
verwaschen, Schnabel fast kopflang wie beim vorigen, 
im Verhaltnis zu Mowen also lang: 

Dunkler Sturmtaucber 
Puffinus griseus (Gm.) 

Selten. 
2. Schwalbeniihnlich, aber Schnabel wie bei 1. Etwa segler

grofJ (robuster !). W eifJe Oberschwanzdecken: 
Schwalbenaturmvogel 

Flat tern gewandt iiber die Wogen und laufen, strecken
weise £liigelschlagend, iibers Wasser. Diisterrauch· 
braunlich mit beller Fliigelbinde. Gabelschwanz : 

Gabelscbwanzige Sturmscbwalbe 
Oceanodroma l. leucorrhoa (Vieill.). 

Nioht haufig, gelegentlich auch auf 
der Ostsee erscheinend. 

Sehr ahnlich, etwas dunkler. Schwanz gerade abge
schnitten: Kleine Sturmscbwalbe 

Hydrobates pelagicus (L.) 
Selten! 

Von voriger kaum zu unterscheiden, mit zum Teil 
gelben Schwimmhauten: Buntfii.Bige Sturmscbwalbe 

Oceanites o. oceanicus (Kubl.) 
Irrgast. 
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3. Meist schwimmend; Flug schwirrend. Oben dunkel, 
unten wei{J. Schmale weifJe Fliigelbinde: Alkenartige1 

Knapp stockentengroB, Schnabel gestreckt: 
Trottellumme ( S. 204) 

Etwas kleiner, Schnabel hoch, seitlich gedriickt: 
Tordalk (S. 204) 

Liegt hiiher im Schwimmen. 
ca. taubengroB, weiBer Fliigelschild; im Prachtkleid 
sonst ganz schwarz. juv. oben scheckig: Gryllteist 

Uria g. grylle (L.) 
Nicht haufig. 

Knapp taubengroB, gedrungen. Hellgraues Gesicht 
schwarz gerahmt. Bei ad. sehr hoher Schnabel. Wenn 
vor dem Schiff aufgescheucht,gleich wieder einfallend, 
im Gegensatz zu Lummen! Papageitaucher (Lund) 

Fratercula a. arctica (L.) 
UnregelmaBig. 

N ur etwa drosselgroB ; rundlich. Kleiner, kurzer 
Schnabel, Oberfliigeldecken mit weiBen Flecken: 

Krabbentaucher 
Aile a.lle (L.) 

Recht selten. 
4. Fast gansegrofJ. WeiB mit schwarzenFliigelspitzen, rei. 

la.nger Schnabel und Schwanz: Balltolpel ad. (S. 204) 
Diister oder weiB und schwarz, von derselben Figur; 
fast gansegroB: Balltolpel juv. (S. 204) 
Alles andere s. Gruppe l6A. 

17. Gruppe: Vogel an flie.Benden Gewassern. 
A. Vogel am Sand-, Schlamm-, Kies-, Schilf- oder 

Steinufer der Strome und Fliisse. 
An Altwassern und tragen Fliissen sind dieselben 

Arten zu erwarten wie in Gruppe 13 (s. diese). Wasser
laufe mit Weidicht, Gestriipp und Schil£ (Sumpfrohr
sangergelande!) s. Gruppe l2B. 

1 Meist iJll Winter. 
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1. Klein vogel: 
Zierlich, mit Wippschwanz; ohne Gelb: 

Weille Bachstelze (S. 126) 
Sehr Ianger Wippschwa.nz; unten ± gelb; oben 
grau. Kehle bei ad. schwarz: Gebirgsstelze (S. 126) 
Auf iiberhiingendem Astwerk sitzend. Kurz
schwanzig, langschnablig; etwa sperlingsgroB. Oben 
prachtig griinblau, unten rostrot, schwirrender Flug, 
,tit, tit": Eisvogel (S. 219) 

lm Schilf: Rohrsanger und Rohrammer. 
Auf schlickigem Boden, zwischen altem Schilf oder 
Weiden: 
Fliigel meist hangend; Schwanz gerne gestelzt und ge
fachert. Oben erdgrau, Schwanz rostrot mit breiter 
schwarzer Endbinde. Kehle bei ~ im Friihja.hr blau, 
rostbraunes Brustband: B1aukehlchen (8.132) 

2. Stelzvogel: 
ca.lerchengro.B; unten weiB,obenerdbraunlich. 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: Flu.Buferlaufer ( S. 173) 

Unter Wurzelwerk u. dgl. a.uch briitend, 
sonst regelmaBiger Durchziigler. 

ca. lerchengroB, rundlich; wagerechte Haltung. 
,Rollender" Gang. Schwa.rzes Brust- und wei.Bes 
Halsband (im Herbst und bei juv. ersteres nicht ge
schlossen). Gelbliche Beine. Beim Abfliegen: piu. 
Keine Fliigelbinde : Flullregenpfeifer ( S. 184) 

Besonders auf Kies- und Sa.ndbanken, 
a.uch a.ls Brutvogel. 

Sehr ahnlich, aber gelber Schnabel, wei.Be Fliigel
binde; Ruf: biiip: Sandregenpfeifer (S.l84) 

Hier nur durchziehend. 
reichlich drosselgroB, weiBer Fliigelschild; rote lange 
Beine: Rotschenkel (S.l75) 

Nur gelegentlich. 
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Grenzen Sumpfwiesen an, s. Gruppe 12. Schlick
boden s. Gruppe 14. Triel auf Schotterflachen s. S. 99. 

3. Mowenartige (vgl. Tab. S. 186) : 
Mowe mit rotlichen Beinen und im Alter mit gro.Bem 
wei.Ben Keilfleck vor der schmalen schwarzen Fliigel
spitze. ad. im Sommer mit schwarzbrauner Maske; 
sonst wei.Ber Kopf mit dunklem Ohrfleck. juv. dunkel
bra.unstreifig; schwarze Schwanzendbinde: 

Lachmowe (S. 166) 
An gro.fleren Fliissen hiiufig zu sehen. In der 
Nahe der Kiiste zeigen sich hier natiir lich auch 
typische Seemowen, s. Tab. S. 186. 

Seeschwalben: auf Sand und Kiesbanken briitet gern 
die Flu.Bseeschwalbe. (Wei.B mit blaugrauem Anflug. 
Rote Schnabel- und Beinfarbe. Schwarze Kopfkappe.) 
Nur stark seglergro13 mit wei13er Stirn und gelbrotem 
Schnabel: Zwergseeschwalbe (S. 208) 

Verstreut an deutschen Stromen mit Sand
und Kiesbanken. 

N ur am Lech auf einer Kiesbank oberha.lb Kissing 
bei Augsburg kommt die Lachseeschwalbe, Geloche
lidon n. nilotica. (Gm.) a.ls Brutvogel vor. Mowen
artiger, schwarzer Schnabel und rel. hohe schwa.rze 
Beine. Unten ganz reinwei13, schwarze Kappe. Ruf 
kaweg, hahiig u. a.. - Seeschwalbe rei. klein, diister
schwarzlich (im Friihjahr) mit grauen Fliigeln und 
grauem Schwanz: Trauerseeschwalbe (S. 189) 

Fast nur als Gast (mit wei.flem Schwanz: 
Weillfliigelseeschwalbe ). 

Ebenfalls nicht gro13, aber U-Seite wei13, dunkelgraue 
0-Seite. Schwarzer Fleck an den Kropfseiten: 

Trauerseeschwalbe (S. 189) 
juv. oder Herbstkleid 

Die Trauerseeschwalben stollen nicht so steil ins 
Wasser wie die FluBseeschwalben! 

4. Raubvogel, s. Tabelle S. 229. An Schilfbestanden 
dar£ man die Rohrweihe erwarten. In Nordostdeutsch-
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land auch den Schwarzmilan. - Evtl. auch Fisch· 
oder gar Seeadler. 

5. Fischreiher. 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, konzentrieren 

sich naturgemii..B diejenigen Schwimmvogel, die nicht 
ausgesprochene Zugvogel sind, auf die nicht zufrierenden, 
flie.Benden - breiteren- Binnengewii.sser. Stockenten 
mit weill gefa.Btem blauvioletten Spiegel und beim ~ 
dunkelblaugriinem Kopf, der-durch einen weillen Ring 
von der dunkelbraunen Brust abgesetzt ist, sind hii.ufige 
Gii.ste; sie briiten auch an ruhigeren Stellen des Flusses.
Weniger sieht man Krick·, Reiher·, Schell· und andere 
Enten bier. Man bestimme na.ch der Tabelle auf S. 154. 
Mit ziemlicher Regelmii..Bigkeit iiberwintern Sager auf 
den breiteren Fliissen; vor aHem der Giinsesiiger. Die fast 
gii.nsegro.Ben Vogel haben enten- oder taucherii.hnlichen 
Flug, mit ausgestrecktem Hals. Der gro.Be weiBe Fliigel
spiegel ist recht auffallig. ~: schwa.rzweiB mit za.rt la.chs
farbener U-Seite. ~~ und juv.: dunkelgraubraun mit 
weiller U-Seite und weillem, ungeteilten Spiegel und 
schopfigem diisterrostbraunen Kopf.- Schnabel rot.
Viel seltener ist der Mittelsager. ~mit breitem weillen 
Ha.lsring, brauner Brust und dunkelblaugriinem Ha.ls; 
sonst ii.hnlich vorigem. ~~ und juv. der vorigen Art ii.hn
lich, aber geteilter Spiegel; au.Berdem ist der Vogel kleiner. 
- Der nur ca. ble.Bhuhngro.Be Zwergsiiger ist noch sel
tener. ~ weiB, schwarzer Riicken und schwarze ,Brille". 
In der Haltung und Fii.rbung etwas an Schellente er
innernd. ~ mit dunkelrostbraunem Kopf und grauem 
Riicken. Kehle weiB. 

Wii.hrend die meisten Lappentaucher im Winter siid
lich ziehen, iiberwintert auf kleineren oder gro.Beren 
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FliissenregelmaBig der recht kleine Zwergtaucher. Oben 
und unten dunkel, Hals rostgelblich. Im Prachtkleid oben 
schwa.rz, ebenso Oberkopf. Halsseiten ka.stanienbraun. 
Er taucht sehr gewandt und kommt mitunter nur mit dem 
Kopf unter der Ufervegetation oder neben einer Eisscholle 
zum Vorschein. - Horn· und Schwarzhalstaucher sind 
selten hier anzutreffen (vgl. S. 151 ). Von den Seetauchern 
verirrt sich am ehesten noch einmal der Polartaucher 
hierher (Vgl. Abb. 4,4 u. 7, 8). Teich. und Ble.Bbubn s. 
S.150. 

Eigentlich nur dort, wo er briitet, trifft man auch den 
fast gansegroBen Kormoran au£ Fliissen, z. B. auf der 
Donau bei Wien. Schwarz; Kop£ beim Schwimmen (Vogel 
liegt sehr tie£ im Wasser!) schrag nach oben gehalten. Im 
Flug fallt der fur einen Schwimmvogelrecht lange Schwanz 
auf. Das Flugbild wirkt dadurch fast kreuzformig. 

C. Vogel an klaren und steinigen Gebirgsbachen. 
Gern auf Steinen sitzend: Gebirgsstelze, sehr lang

schwanzig, U-Seite ± gelb, Biirzel und U-Schwanzdecke 
zitronengelb. - Bachstelze (ohne Gelb, etwas kiirzerer 
Schwanz). Alle Stelzen wippen mit dem Schwanz. 

Wasseramsel, Cinclus cinclus aquaticus Bechst. 
Kennzeichen: ca. starengroB. Kurzer Schwanz, 

wei.Ber Brustla.tz, dunkelbra.uner Bauch. Oben schiefer
schwarzlich. Figur: vergroBerter Zaunkonig! Lauft unter 
Wasser, schwimmt auf und unter Wasser, taucht lind be
nimmt sich teils wie ein Sing-, teils wie ein Schwimm
vogel. Flug schwirrend. - Stimme: Lockton dscherrb. 
Der Gesang erinnert manchmal an den des Rotkehlchens, 
ist a.ber gurgelnder und anspruchsloser. 

Besonders an klaren Gebirgsbi:ichen der Mittelgebirge (Harz, 
Elbsa.ndsteingebirge usw.) noch ± haufig. Im Winter erscheint 
zuweilen die auch in OstpreuBen briitende Schwarzbiiuchige 
Wasseramsel, C. c. cinclus (L.). An Alpenbi:ichen die fast rost
bra.unbauchige C. c. meridionalis Brehm. 
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Mehr am Ufer - im Astwerk u. dgl. - halten sich 
au£: Zaunkonig. 

Schliipft iiberall am Bach herum. Sehr klein, braun. Stups
schwanz. 

Eisvogel, Alcedo atthis ispida L. 
Kennzeichen: ca. sperlingsgrol3, oben prachtig 

smaragdgriin bis tiirkisblau glanzend. WeiBer Halsseiten· 
fleck. U-Seite rostrot. Sehr langer Schnabel und sehr 
kurzer Schwanz. Kurz£iil3ig. Lauert meist auf Fischchen, 
Insektenlarven usw. Flug geradlinig, schnurrend. -
Stimme: Hell und schar£ tit, tit tit. 

Nirgends gera.de sehr haufig, a.ber an geeigneteren Stellen, 
die Erdwande fiir die Brutrohren aufweisen, nicht selten; iibera.ll 
mehr einzeln. Stand- und Strichvogel. 

Zum Trinken stellt sich natiirlich eine ganze Masse 
anderer Arten hier ein, man beachte dann die Umgebung, 
aus der sie kommen. 

V. Abteilung. 

Fels- und Alpenvogel. 
18. Gruppe: Vogel der deutschen Alpen. 

N. B. Auch im Kammgebiet hoher Mittelgebirge. 

1. Verteilung der Vogelarten auf den 
Lebensraum. 
(S. Tab. S. 220.) 

2. Bestimmungsiibersicht der V5gel des 
Hochge birges. 

A. Charaktervogel des Hochwaldes. 

N. B. Da. sich die Vogelwelt des Hochwa.ldes der Mittel
gebirge undEbenen im allgemeinen nicht prinzipiell von der 
des Alpenhochwa.ldes isolieren laBt, muB erst nach Gruppe 5 
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2 
t 1) Ewiger Schnee. 

600m- -- Schneegrenze. -- Schneefink, (Schneehuhn) 
Alpendohle, Kolkrabe 
(.Alpenkrahe ), Mauer-
Iaufer (Hausrotschwanz 

a.2600m Na.ckter Fels (Berggipfel). als Freibriiter), Mauer-
segler, (Alpensegler), 

r 
(Felsenschwalbe), (Stein-
adler), ( Schneefink), 
( Schneehuhn). 

c 

Schutthalden u. Triimmer- Steinrotel, Blaumerle, 
felder am Fu.ll der Felsen (Schneehuhn). 
und in den .Almen (diirf-
tige Vegetation). 

Blockreiche und quellige Wasserpieper2, Alpen-
Almwiesen mit Senn- braunelle, (Alpendohle, 

ca.l500m hiitten. Kolkrabe). 

t Kniekieferregion (Lat. 
schen). Alpenmeisen, Alpenring-

Einzelne hiihere Baume 
amsel2, Tannenhaher2, 

auf Almen, Hangen usw. 
Alpenleinfink, Kolkrabe. 

Berglaubsanger2, Zitron-
fink2, Alpenmeise, Tan-
nenhaher2, Elsterspecht2 

ca. 800 m Misch- und Fichtenhoch- Dreizehenspecht2, Alpen-

t 
wald (Charaktervogel !} ringamsel2 ( Sperlings-2 

u. RauhfuBkauz2). Auer-

I 
wild2, Birkwild2, Hasel-
wild2• 

und 6 bestimmt werden. Laubsanger 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. 

1 Die Pfeile bedeuten: Ansteigend bis ... 
2 Diese Arten kommen auch im Kammgebiet einiger Mittel

gebirge als Brutvogel vor. 
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Berglaubsanger, Phylloscopus b. bonelli (Vieill.) 
Kennzeichen: Ahnlich Fitis. Oben griinlichgrau

braun, unten ganz weiB (auch Kehle !). Schwingensaume 
gelblichgriin. -Ahnliche: Fitis und Zilpzalp sind unten 
selten weiB (hochstens die nordische Fitisform eversmanni!), 
Schwingensaume aber nie gelbgriinlich, griinlicher noch 
a.ls der Riicken. Waldlaubsanger ist griiner, Kehle hell
gelb. Gesang!- Stimme: Gesang konnte man als Ge
misch von Waldlaubsangerschwirren und Za.ungras
miickengekla.pper a.uffassen. 

Besonders in Buchen- und Fichtenbestanden recht haufig. 
Zitronfink (Zitronenzeisig), Carduelis c. citrinella (L.). 
Kennzeichen: Etwa zeisiggroB. Hinterkop£ ± asch-

grau, zwei gelbliche Fliigelbinden; sonst griinlich. Griin
lingsiihnlicher Balzflug. - Ahnliche: Erlenzeisig, viel 
streifiger und mit WeiB am Bauch, c! mit schwa.rzem Ober
kopf. 

Alpenmeise, Pa.rus a.trica.pillus monta.nus Ba.ldenst. 
Kennzeichen: Sumpfmeisenahnlich gefarbt. Oben 

(braunlich)grau. Helle Partie im Mittelfliigel. Sonst wie 
Weidenmeise, auch in der Stimme gleich (gepreBtes si 
deeh). Wegen des Aufentha.ltsortes mit anderen ahnlichen 
Meisen ka.um zu verwechseln. 

Alpenringamsel, Turdus torqua.tus alpestris (Brehm.). 
Kennzeichen: Amselahnlich, aber weiBer (oder 

heller) Brustschild; sonst schwarzlich mit hellen Feder
riindern.- Stimme: Gesang besteht aus wenigen, un
reinen mela.ncholischen Flotentonen. Wa.rnton schar£ 
zeternd tjeckzeck ... ahnlich Amsel. 

In den hiiheren Regionen recht za.hlreich. 
Alpentannenhaher, Nucifraga c. caryocatactes (L.). 
Kennzeichen: ca. ta.ubengroB, Haherflug. WeiBes 

Schwanzendband. Sonst dunkelbriiunlich mit weiBen 
Tropfenflecken, die in der Ferne zu einheitlichem Gran
braun verschwimmen. - Stimme: Ein ,blechernes", 
fast zweisilbiges Ratschen. 
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Dreizehenspecht, Picoides tridactylus alpinus Brehm. 
Kennzeichen: Spechtfigur; schwarz-weiB mit gelber 

(c)') oder silberweiBer (~) Kopfplatte. Fliigel schwarz 
und nicht mit groBem weiBen Fleck wie bei den Bunt
spechten, sondern our mit schmaler weiBer Banderung. 

In den Fichtenwaldern der bayrischen, i:isterreichischen und 
Schweizer Alpen nirgends gerade haufig. 

Elsterspecht, Dryobates l. leucotos (Bechst.). 
Kennzeichen: Schwarz-weiB, groBer weiBer Fliigel

fleck. Oberkopf beim c)' rot. U-Riicken weiB; sonst iihn
lich Mittelspecht. 

B. Vogel der hoheren Regionen (Almen-, Knie· 
kiefer- und Felsregion). 
1. Uber Krahengrof3e: 

Glii:llzend schwarz, raubvogelartiger Flug: 
Kolkrabe (S. 4) 

Raubvogel. Sehr groB, briiunlich. WeiBer Schwanz 
mit schwarzer Endbinde: Steinadler (S. 231) 

2. Ungefahr kriihengrof3: Seltenh!:>it. 

Dohlenflug, gelber rel. kurzer Schnabel; rote Beine. 
Gliinzend schwarz. Kreisen mit dschirrb, dschirrb 
urn die Felszinnen. Teilweise kolonieartig briitend: 

Alpendohle 
Pyrrhocorax graculus (L.) 

Ahnlich, gliinzend schwarz, roter rel. langer Schnabel: 

3. Huhnergestalt: 

Alpenkrahe 
Pyrrhocorax pyrrhocoi:ax (L.) 

Fast nur im Grenzgebiet (Schweiz!) 

Stark rebhuhngroB; ganz weiB bis auf Augenstrich 
und Schwa.nzauBenfedern: 

Schneehuhn (Winterkleid) 
Lagopus mutus helveticus (Thienem.) 

Ebenso groB, dunkelrostgraugelblich (bis schwarz
lich), weiBe Schwungfedern: 

Schneehuhn (Sommerkleid) 



Vogel der deutschen Alpen. 223 

4:. Vogel etwa drosselgrofJ: 
Amselahnlich, aber mit weiBem (Q') oder hellbraun
lichem (~) Kropfschild: Bingamsel (S. 221) 
Schmii.tzergestalt (kurzschwii.nzig!). WeiBer U-Riik
ken. U-Seite rostrot (d'), beim ~ und juv. rostbraun, 
dunkel quer gefleckt. Kehle hellblii.ulich (d') oder 
weiBlich (~ und juv.). Schwanz rostrot: 

Steinrotel 
Monticola sa.xatilis (L.) 

Nicht haufig. 

Ganz blii.ulich oder gra.ubra.un mit blaulichem Schim
mer und Fleckenzeichnung (~, juv.). Drossel- his 
Schmii.tzergestalt. Benehmen drosselii.hnlich: 

Blaumerle 
Monticol~ s. solita.rius (L.) 

Sehr seltener Ga.st in Deutschland. 

Regenpfeifergestalt (rollender Gang, Korper in der 
Horizontalen, Beine mii.Big hoch, kurzer Schnabel). 
WeiBer Schwa.nzendrand. Im Prachtkleid rostroter 
Bauch und weiBes, dunkel abgesetztes Brust band: 

Momell (noch im Riesengebirge n 
Charadrius morinellus L. 

5. Vogel etwa reichlich lerchengrofJ oder kleiner: 
Lerchenii.hnlich; weiBe, schwarz punktierte Kehle, 
sonst brii.unlich. Gern an Sennhiitten. Gesang sehr 
lerchena.rtig: Alpenbraunelle 

Prunella c. colla.ris (Scop.) 

Piepergestalt; oben gra.ubra.un, unten auf bla.Brot
lichem (Friihj.) oder weiBlicl.em Grund ± langs ge
fleckt (ziemlich verwa.schen !). Lockton his, his; weiBe 
SchwanzauBenfedern: 

Wasserpieper (vgl. S. 128) 
Anthus s. spinoletta (L.) 

Sehr haufig auf quelligen Almen; 
a.uch im Riesengebirge. 
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Finkengesta.lt. Sehr viel WeiB im Flugel, gra.uer Kopf, 
dunkle Kehle; dusterbraunliche 0-Seite und weiBe 
U-Seite. Lockton gyp gypgyp, a.uBerha.lb der Brut
zeit oft in Scha.ren, a.uch an die Berghauser kommend: 

Schnee fink 
Montifringilla. n. niva.lis (L.) 

In Deutschland fast nur an der Zug
spitze vorkommend; sonst hiiufiger. 

An Felsen kletternd, kurzschwanzig. Za.rtgra.u; im 
schwa.rzweiBen Flugel a.uffalliges rotes Feld. Kehle 
im Sommer schwa.rz. Langer dunner Schnabel; fast 
hahera.rtiger Flug, da breite Flugel: Mauerlanfer 

Tichodroma. muraria. L . 
.An geeigneten Platzen nicht selten 

Klein; braunlich, ins Rostbraune spielend, langs
gefleckt. Zeisiga.rtig. d' mit roter Stirn und rosaroter 
Brust: Al penleinzeisig 

Carduelis flammea. cabaret (P. L. S. Muller) 
6; Schwalbeniihnliche Gestalt, an Felsen dahinjagend: 

U-Seite fast ga.nz schwarzlich: Mauersegler (S. 3S) 
Sehr sichelformige Flugel; groBer als Mauersegler, fast 
weiBe U-Seite: Alpensegler 

Micropus m. melba. (L.) 
In Deutschland sehr selten. 

Uferschwalbenahnlich, ga.nz weiBliche U-Seite: 
Felsenschwalbe 

Riparia r. rupestris (Scop.) 
In Deutschland sehr selten. 

19. Gruppe: Charaktervogel an Felsen (nicht im 
Hochgebirgel), auf Steinhalden und an Ruinen, 

Steinbriichen u. dgl. 
Steinschmatzer. Etwa. sperlingsgroB, weiBer Burzel. 

Der weiBe, rel. kurze Schwanz mit schwa.rzer End- und 
Mittelpa.rtie. Ruckende Bewegungen, rel. hohe Beine . 

.Auf Steinhalden gemein. 
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Steinrotel. Schmatzergestalt bei DrosselgroBe. WeiB. 
licher U-Riicken, rostbrauner, rel. kurzer Schwanz. ((}'mit 
blaulichem Kopf und rostbrauner U-Seite). 

Als seltener Gast. 

Steinsperling, Petronia p. petronia (L.). Wie Haus
spatz ~ gefarbt, aber mit weiBen Tropfenflecken am 
Schwanzende und dunkel gestreiftem Scheitel. (}' mit 
gelbem Kehlfleck. Gesamtton griinlichgraubraun. Hiipft 
nicht wie Spatz, sondern lauft wie Pieper. Lockton dai 
u. a. - GroBe Seltenheit. Brutplatze Waren im Rhein
land Thiiringen und Si.i.dhannover bekannt. 

MauerUiufer. Etwa Kleibergestalt, aber gerundete 
Fliigel, daher Haherflug (natiirlich viel kleiner !). Langer 
Schnabel; aschgrau, roter Mittelfliigel. Kurzer Schwanz. 

Als Irrgast in der Ebene oder im Mittelgebirge (z. B. sachs. 
Schweiz) an Felswiinden. 

Zippammer, Seltenheit; eher in der Rheingegend. 
Hausrotschwanz. Zuweilen frei briitend an Felsen. 

Rostroter ,Zitterschwanz", sonst dunkel gefarbt. Ca.. 
sperlingsgroB. 

Steinkauz. Kleine Eule, braunlich, weiB getropft. 
Spechta.rtiger Flug. 

Zuweilen in Ruinen und Steinbriichen. 

Schleiereule. In Ruinen briitend. Schnarchendes 
chrriih. Lange Fliigel, gelbliche und a.schgraue Farbung. 
Herzformiger Schleier. 

Voriibergehend, besonders zur Zugzeit, ha.lten sich 
auch andere Vogel hier auf. 

VI. Abteilung. 

Besondere Landschaftstypen 
mit bemerkenswerter Vogelwelt. 

Nicht a.lle J.a.ndschaften lassen sich restlos in die 
19 La.ndscha.ftsgruppen gliedern; bestimmte geologische 
und klimatische Bedingungen lassen oft eine Gegend ga.nz 

Frieling, Exkursionsbuch. 15 
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eigenartig erscheinen und bedingen auch eine besondere 
Vogelwelt. 

1. Die Kurische Nehrungt, 

a) charakteristische, andernorts seltene oder 
fehlende Brutvogel. 

Der Karmingimpel briitet besonders hii.ufig in den 
kleinen Kieferndickungen zwischen Sarkau und Rossitten, 
dicht an der NehrungsstraBe, auch in Rossitten selbst. 
Zwischen Sarkau und Rossitten findet man auch die 
Sperbergrasmiicke gera.dezu hii.ufig.- Neuerdings hat der 
Griine Laubsiinger in Rossitten gebriitet. Auch der 
Birkenzeisig diirfte gelegentlich bier briiten. - Der 
Schlagschwirl, fiir OstpreuBen ein Cha.ra.ktervogel, brii
tet auf der Nehrung seltener; stets habe ich ihn in 
einem Wii.ldchen bei Kunzen gehOrt, wo auch der 
Sprosser singt, den man recht haufig auch bei Cranz
beek verhOren ka.nn. - Auf dem Mowenbruch bei 
Rossitten briitet als Besonderheit (wenigstens in den 
meisten Ja.hren) unter den za.hlreichen Lachmawen auch 
die Zwergmiiwe, die am Ostufer des Kur. Haffs stii.ndig 
beheima.tet ist. 

b) Die Kurische Nehrung als Leitlinie fiir die 
Zugvogel. 

Nirgends tritt der am Ta.ge sich a.bspielende Teil des 
Zuges so elementa.r in Erscheinung, wie auf der Kurischen 
Nehrung, wohin die Vogel, von Nordosten kommend, 
gleichsam wie in einen Flaschenha.ls gestrudelt werden 
und sich bier stark zusammendrii.ngen. 1m Herbst reiBen 

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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in den Morgenstunden geeigneter Ta.ge die Ketten der 
Finkenschwarme, Pieper, Raubvogel, Tauben und spater 
der Lerchen, Stare und Krahen nicht ab. Au£ dem 
Leuchtturm in Memel konnte ich 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, weil 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 RauhfuBkauz 
und Seidenschwanz in manchen Wintern. - Im Herbst 
ziehen regelmaBig durch: Steppenweihe, RotfuBfalk, 
Rotkehlpieper; also anderenorts sehr unregelmaBige 
Gaste. 

Im iibrigen bietet die Vogelwarte in Rossitten Gelegen
heit, sich iiber die Vogel der Nehrung zu orientieren, und 
wo man auch die Charaktervogel OstpreuBens lebend 
und ausgestopft betrachten kann. 

2. Weinberglandschaften Siidwestdeutschlands. 
Hier sollen als ganz besonders typisch nur zwei Am

mern herausgegriffen sein: 
Zaunammer, Emberiza cirlus L. - In Bayern, Baden, 

am Bodensee vereinzelt; hau£igBr im Mosel tal und gar 
nicht selten in Frankreich und Belgien.-Kennzeichen: 
Kop£ und U-Seite ± gelb, dunkle Wangenumgrenzung. 
({mit schwarzer Kehle. Biirzel nicht rot braun wie bei der 
ahnlichen Goldammer, sondern griinlichbraun. - Ge
sang: trillerndes djidjidji ... , das sich bis zirrrr steigern 
kann. 

Zippammer, Emberiza c. cia L. - Typischer Wein
bergvogel a.m Mittelrhein, in Siidostbaden und Ba.yern; 

15* 
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anderswo sehr selten.- Kennzeichen: ortolanahnlich, 
ohne Gelb oder griinlich am hellgrauen Kop£. Schwarzer 
Augenstreif und schwarze Wangeneinrahmung. Bauch 
zimtbra.un. Gesang im Bau goldammerahnlich, a.ber nicht 
so blechern und auf gleicher Hohe; manchmal an Hecken
braunelle erinnernd. 

3. Sonstige bemerkenswerte Vogel Siid· und Siidwest· 
deutschlands. 

Halsbandlliegenfanger, nicht seltener La.ubwaldbewoh
ner; auch in den stiidtischen Anlagen, z. B. von Stuttgart 
und Miinchen, zu finden. 

Rotkopfwiirger, gern in Obstplantagen Siidwest
deutschlands (Wiirttemberg, Baden). 

Steinrotel, seltener Brutvogel an Uferfelsen und 
Ruinen des Oberrheins. 

Blaumerle, sehr seltener Felsbewohner. 
Bienenfresser, Merops a.pia.ster L., seltener Ga.st an 

Fliissen und Steilhiingen.-Kennzeichen: etwadrossel
groB, schwa.lbeniihnlicher Flug. Schlank, langschniiblig; 
blau und griin schillernd; gelbe Kehle, ma.ha.gonibra.uner 
Riicken. - Stimme: ein la.utes priirrr. 

Rallenreiher, Ardeola r. ra.lloides Scop., verfliegt sich 
selten nach Deutschland (Rheintal!). - Dickha.lsig, ca.. 
krahengroB. ad. ockergelblich mit weiBen Fliigeln. -
juv. rohrdommelahnlich, aber mit weiBem Bauch. 

Selten erscheinen auch Purpurreiher, die noch in Hol
land briiten, in der Rhein- oder Bodenseegegend. 

Die Lachseeschwalbe konnte ich 1930 noch am Lech 
oberha.lb Augsburgs, als Brutvogel konstatieren. 

SchlieBlich sei noch aufmerksa.m gemacht auf die 
Ismaninger Speicher seen und Fischteiche bei Miinchen, die 
als orga.nische Klaranlagen fungieren und mit dem seichten 
Wasser und freien Ufern fiirs Binnenland geradezu un
heimliche Wa.sservogelma.ssen wahrend der Zugzeit kon-
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zentrieren. - Auch die Zahl der Brutvogel ist sehr groB. 
- An Seltenheiten sind dort gesehen worden: Stelzen· 
Iaufer, Raubseeschwalbe, Brachschwalbe usw.! (Da.s Be
treten des Gebietes ist allerdings verboten; es gehort der 
Miinchener Isar-A. G.) 

VII. A b teil u ng. 

Sondergruppe. 

Sammelbestimmnngstabelle der Raubvogel. 
Allgemeine Unterschiede des fliegenden Raubvogels 

von fliegenden Krahen, Tauben und vom Kuckuck: 
(vgl. Abb. 15) 

Kopf: 

Flug
a.rt: 

Abb. 15. Flugbildtypen. 
1. Bussard. 2. Falk. 3. Weihe. 4. Taube. 

Krahe 

Schnabel und Ha.ls gut 
zu sehen. 

gleichmaBig rudernd, 
wenn kroisend, da.nn 
meist nur in Scharen 
und bei Wind. 

Taube 

wie Krahe; Kopf rei. 
klein. 

hastig schlagend, auch 
klatschend. Selten 
langeres Gleiten. Flu
gel etwas nach hinten 
gelegt und gewinkelt. 
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Kopf: 

Flug
a.rt: 

Sondergruppe 

Kuckuck 

Kopf nicht weit vor
gestreckt. 

gleichmiUlig schnelle, 
nicht sehr krii.ftige 
Schlage. Kein Krei
sen und Riitteln. 

Ra.ubvogel im a.ll
gemeinen 

Kopf na.ch unten ge
ha.lten, eingezogen; 
mit Ausna.hme der 
Adler und Geier von 
unten a.ls Rundung 
erscheinend. 

ruhig oder jah und 
reillend; Kreisen oder 
Riitteln. Fast stets 
gute Gleitflieger. 

Abb. 16. a) gestreckter, b) gew!nkelter (geknickter) Raubvogetuiigel. 

Sammel bestimm ungsii bersich t 
der deutschen Raubvogel (Accipitres). 

- Ra.ubvogel mit mindestens 2Yz m FHigelspan
nung, la.ngem Hals und kleinem Kopf. Schwanz 
abgerundet: I 

- Raubvogel mit etwa 2~ m Fliigelspannung, 
Rumpf also groBer a.ls der einer Gans. Kopf und 
Hals proportioniert: li 

- Raubvogel iiber krahengroB, ±plump und rei. 
kurzschwanzig: III 

- Ra.ubvogel etwa krahengroB oder groBer, rei. 
schlank, gaukelnder Flug; Fliigel beim Schweben 
tiber der Horizontalen. Schwanz nicht beson-
ders kurz : IV 

- Ra.ubvogel etwa bussardgroB oder groBer, lange 
geknickte Fliigel; Schwanz ± gabelig, ausge-
schnitten oder gerade abgeschnitten erscheinend: V 
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- Ra.ubvogel krii.hen- bis bussa.rdgroB. La.ng
schwii.nzig und ziemlich kurzfliiglig; riittelt nicht: VI 

- Ra.ubvogel ca.. ta.ubengroB oder kleiner, rel. breit
fliiglig, la.nger Schwanz. Far be nie r o t braun, 
riittelt nie und fliegt a.bwechselnd fla.tternd und 
gleitend, a.uch kreisend, oft plotzlich im Dickicht 
verschwindend: VII 

- Ra.ubvogel schla.nk, ca.. ta.ubengroB oder kleiner, 
schma.l- und spitzfliiglig. Schneller Flug: VIII 

- Ra.ubvogel ca.. krii.hengroB oder groBer, la.ng-
fliiglig, ± la.nger Schwanz, schneller Flug: IX 

I. 
- Einfa.rbig schwa.rzbra.un (juv. heller gesii.umt). Flug

bild: dunkler Kopf eingezogen. Breite, spitzenwii.rts 
spitzere Fliigel. Rel. la.nger keilformiger Schwanz: 

Knttengeier 
Aegypius monachus (L.) 

Irrgast. 
- Besonders an Kopf und Schultern weiBlich. Flug

bild: kleiner weiBer Kopf eingezogen. Breite (a.uch 
spitzenwii.rts I) Fliigel, kurzer Schwanz. - Sehr hell 
erscheinend ! : Gansegeier 

II. 

Gyps f. fulvus (Ha.bl.) 
Irrgast. 

- Langer, a.bgerundeter Schwanz, rostgelbliche U-Seite: 
Liimmergeier1 

Gypa.etus ba.rba.tus gra.ndis Storr. 
Irrga.st; besonders im Alpengebiet. 

- Nicht sonderlich la.nger Schwanz; wurzelwii.rts hell 
mit breitem schwa.rzen AbschluB. Na.cken goldbrii.un
lich : Steinadler 

Aquila ch. chrysa.etus (L.) 
Selten noch im Alpengrenzgebiet briitend, 
andernorts vereinzelter Winterga.st. 

1 Systematisch zu den Adlern gehOrig. 
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- Rel. kurzer, nie deutlich zweifarbiger Schwanz (bei 
ad. weiB, bei juv. dunkelgrau meliert). Kopf weit vor
gestreckt, besonders bei ad. hell: Seeadler 1 

Haliaetus albicilla. (L.) 
Vereinzelter Brutvogel der Ostseekiisten. 
Auf dem Durchzug gelegentlich iibera.ll, wo 
Wasser, ra.stend. 

III. 
- Breite Fliigel, ± kurzer breiter Schwanz. Dunkel

briiunlich, fleckig bis weiBlich. Schwanz mit sehr 
vieleri dunklen, gleichstarken Binden, selten wurzel
warts weiB und dann am Ende nicht scha.r£ schwarz 
a.bgesetzt. Kreisen und Riitteln: Mausebussard 

Buteo b. buteo (L.) 2 

Gemein. 
- Flugbild fast ebenso; Fliigellanger mit angedeuteter 

Bugknickung. Durchschnittlich groBer als voriger. 
Schwanz ka.um liinger als beim Mausebussard, aber 
stets weiB mit - besonders bei juv. - schar£ ab
gesetzter schwarzer Endbinde. Oft dunkler Bauch
schild. In der Mitte der U-Fliigel stets ein auffalliger 
weiB begrenzter schwarzer Fleck, der beim vorigen fast 
nie so deutlich ist. Gesa.mteindruck meist recht hell. 
Riittelt hiiufig: Rauhfullbussard 

Buteo l. lagopus (Briinn.) 
Von Oktober bis April nicht seltener 
Wintergast. 

- Flugbild iihnlich Miiusebussard, aber Fliigellii.nger und 
schmiiler; Schwanz etwas liinger. Es scheint, als ob 
im Schwanz, der wenige starke (dazwischen schwache) 
deutliche Binden zeigt, die vorletzte fehlt. Der kleine 

1 Kein echter Rauhfulla.dler, da. nackte Laufe. 
1 Der Falkenbussard, Buteo vulpinus intermedius Menzb. 

(=B. b. intermedius oder B. b.zi=erma.nna.e) ist schla.nker und 
gew<ihnlich rostrotlicher a.ls der Bussard. Nicht haufiger Durch
ziigler in Deutschland. 



Sammelbestimmungstabelle der Raubvogel. 233 

Kopf im Flug mehr taubenartig vorgestreckt. Farbe 
sehr wechselnd; unten oft grob gefleckt, aber auch 
ein£a.rbig und fast weill: Wespenbussard 

Pernis a. apivorus (L.) 
Nicht iihera.ll haufiger Sommervogel der 
La.ubwalder. 

- Etwas groBer als Bussard. Fliigel im Bug etwas 
gewinkelt und Ieicht abwarts gebogen; ziemlich 
gleich breit. Kopf und Hals ragen rel. weit iiber die 
Fliigellinie. Schwanz etwas Ianger als beim Mause
bussard. Oberschwanzdecken nicht weiBlich. -Far
bung: dunkel oder hellerdbraun, ziemlich ein£arbig; 
0-Kopf und Schultern rostiger oder goldbraun; im 
Fliigel zuweilen (besonders juv.) hellere Binden. Flug 
wendiger als beim Bussard: Schreiadler 

Aquila p. pomarina 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 weil3. 
Far bung: 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. 

- 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 schwach eingewinkelt, unter-

1 Yom Schella.dler gibt es eine hell goldbraunliche V a.rietat, 
den Prachtadler. 
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seits fast wei.J3. Nur drei bis vier Schwa.il.zbinden. 
(Eulengesicht mit gel ben Augen; bla.ue Fii.Be !) : 

Sclilimgenadler 
Circa.etus ga.llicus (Gm.) 

Seltener Sommervogel. 
- Gro.Ber a.ls Bussard, stark gewinkelte Fliigel. Schma.

ler, a.ber nicht sehr la.nger Schwanz. Bauch na.ch 
gra.uem Kropfba.nd rein wei.B. Oben dunkel, Schultern 
und Gesicht zum Tell wei.J3licb. Sto.Bt zum Fischfa.ng 
ins Wasser. Riittelt gem.: Fischadler 

Pa.ndion h. ha.lia.etus (L.) 
An der Ostseekiiste und sporadisch im 
Binnenland briitend. Regelmii.Biger Durch
ziigler im Kiisten- und Binnenland (beson
ders April - September/Oktober). 

- Kleiner a.ls Bussard. Kopf deutlich zu erkennen. 
Schwanz ziemlich lang; Fliigel a.dlera.rtig. Wei.Ber 
Schulterfleck: Zwergadler 

Hiera.etus penna.tus ( Gm.) 
Sehr seltener siidostlicher Gast. 

IV. 
- Ha.uptsachlich hell a.schgra.u (mowenbla.u): A (a.lted'd') 
- Braunlich mit wei.J3em oder hellam Biirzel: B (~~ und 

juv.) 
- Bra.un (und a.schgra.u). Kein weiller Biirzel: C. 

A. 
- Kropf ebenso bla.ugra.u wie Riicken, schwa.rze Fliigel

spitzen, a.ber keine Fliigelbinde, ca.. bussa.rdgro.B: 
Kornweihe. 

Circus c. cya.neus (L.). - d' a.d 
- Kropf fast wei.B wie U-Seite; sonst wie vorige, etwa.s 

schla.nker: Steppenweihe 
Circus ma.crurus (Gm.). - d' a.d. 

AuBer im Nordosten seltener Durchziigler. 
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- Zierlich, unter Bussardgro.Be. Sonst ahnlich :Korn
weihe, aber mit schwarzer Binde durch den grauen 
Fliigel, noch vor der schwarzen Spitze. Bauch ± 
dunkel rostbraun gefleckt: Wiesenweihe 

Circus pygargus (L.). - if ad. 
B. 
- Fast bussardgro.B, unten grob gefleckt. Fliigel rel. breit 

und wenig spitz: Kornweihe, ~ oder juv. 
- Sehr knapp bussardgro.B, etwas schlanker als vorige. 

U-Seite lose hellbraunlich gefleckt: 
Steppenweihe, ~ ad. 

Nicht haufig. 

- Ebenso; unten zwiebelbraun; Wange schwarz und 
wei.B: Steppenweihe, juv. 

- N och grazioser und kleiner, schmal- und spitzfliigeliger. 
unten hell zwiebelbraun mit oder ohne Langsstriche; 
Wange schwarz-wei.B: Wiesenweihe, juv. 

- Ebenso; Gesamtton hell braunlichgrau. U -Seite lose 
gelbbraunlich gefleckt. Im Fliigel meist etwas asch
grau: Wiesenweibe, ~ ad. 

c. 
- Schwanz und Mittelfliigel aschgrau, sonst rostbrii.un-

Iich; an Kopf und Brust heller: Robrweibe 
Circus ae. aeruginosus (L.). - if a.d. 

- Kein deutliches aschgraues Feld im Fliigel. Schwanz 
mehr braun als grau. Die helle Kopffarbe (am 0-Kopf 
oft wei.B) geht la.ngsam in das Braun des Rumpfes iiber: 

Rohrweihe, ~ ad. 
- Diister kaffeebraun; der hell dottergelbliche Kopf mit 

dunklem Seitenstreif (selten auch der ganze Kop£ 
kaffeebraun): Robrweihe, juv. 

v. 
- Etwa bussardgro.B; heller Kopf. Sonst duster rost

braunlich bis schwarzbraunlich. Die Schwanzgabelung 
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hei stark gespreiztem Schwanz fast zu einer gera.den 
Linie verschwindend, sonst aher stets gut sichthar, 
wenn auch nicht auffallig: Schwarzmilan 

Milvus m. migrans (Bodd.) 
Besonders in Nordostdeutschla.nd haufig, 
anderenorts zum Teil selten. 

- GroBer als Bussard; rosthraun mit hellem Kopf. 
WeiBer Fleck zwischen Bug und Fliigelspitze von 
unten recht auffallig. Stark geknickte Schwingen. 
Schwanz stark ausgeschnitten; Gahelung auch hei 
weit gespreiztem Schwanz gut sichthar: 

Rotmilan ( Gabelweihe) 
Milvus m. milvus (L.) 

Nirgends grade sehr haufig. 
- Die stark geknickten Fliigel des iiher hussardgroBen 

Vogels sind deutlich gefingert. Ganze U-Seite his auf 
Kropfhand weiB. Ohen dunkel; hesonders hei juv. die 
Schultern weiBlich. StoBt zum Fischfang ins Wasser; 
riittelt gern: Fischadler (s. o.) 

VI. 
- 0-Seite stauhgra.u. U-Seite quer gebandert: Habicht 

Accipiter gentilis suhsp., ~ a.d. 
Nicht iiberall hii.ufig. 

- Ehenso; ohen fast aschgrau. Kopf mit dunklem Augen
und weiBem "Oberaugenstreif. Kleiner als Bussard: 

Habicht c! ad. 
- 0-Seite dunkel hraunlich; die helle U-Seite (oft 

schwach rostfarhig getont) dunkel langs gefleckt: 
Habicht juv. 

VII. 
- Rei. klein. Ohen schieferhlaulich, unten groh rost-

braunlich quer gebii.ndert: Sperber 
Accipiter n. nisus (L.). c! ad. 

- Rei. groB. Oben aschgrau his graubraun, unten dunkel 
quer gebii.ndert: Sperber ~ ad. 
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- Oben dunkelbraunlich (im Nacken oft weilllich); unten 
grob quer gebandert: Sperber juv. 

(Nioht verweohseln mit dem spitz
fliigeligerem Kuokuok! s. S. 35.) 

VIII. 
A. Unter KrahengroBe, taubengroB oder kleiner (vgl. 

auch Kuckuck S. 35). 
- Schwanz lang (beim c! aschgrau mit schwarzem End

band, beim ~ mehr braunlich und stark gebandert). 
Oben rot braun. Riittelt sehr haufig: Turmfalk 

Falco t. tinnunculus L. 
Sehr hii.ufig; im Winter seltener. 

- Schwanz nur mittella.ng. Schwarz-weiBe Wangen. U
Seite grob langs gefleckt; ,Rosen" rostbraun. Sehr 
schmale, spitzige (seglerartige) Fliigel. Oben dunkel 
schiefergrau (ad.) oder schwarzlichbra.un (juv.). Riit
telt sehr selten: Baumlalk 

Falco s. subbuteo L. 
Hii.ufig; Zugzeiten: September/Oktober und April. 

- Sehr ahnlich vorigem, Rosen a.ber nicht rostbraunlich. 
Stirn fast weiB. Schwanz etwa.s langer als beim Baum
falken. Fliigel sehr spitz und lang; riittelt haufig: 

RotfuBialk, juv. 
Falco v. vespertinus L. 

Seltener Ga.st a.us Siidosteuropa.. Duroh
zug im September und Oktober. 

- Wie voriger im Flugbild. Oben hell schiefergrau mit 
dunklen Querbandern und rostrotem 0-Kop£ (dunkle 
Augengegend). Unten rostrotlich. FiiBe rot. Sonst 
wie voriger: Rotfu.Bfalk, ~ a.d. 

- Ga.nz schiefergrau mit rostroten Rosen und roten 
Beinen. Sonst wie voriger: RotfuBfalk, c! a.d. 

- Sehr knapp taubengroB; Flugbild schwalbena.rtig. 
Fliigellang und spitz, a.ber nicht so lang wie beim 
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Ba.umfa.lken und mit etwa.s betontem Bug. Schwa.nz 
mittella.ng, nicht so kurz wie beim Ba.umfa.lken. Jii.her 
rei.Bender Flug. Riittelt nicht: 

Merlin oder Zwerglalk 
Falco columba.rius a.esa.lon Tunst. 

Nicht sehr hii.ufiger, a.ber regelmii..Biger 
Gast von September his April. 

Oben schiefergra.u; Kehle wei.B; U-Seite rostfarbig mit 
dunklen Strichen: Merlin, cJ ad. 
Baumfa.lkenii.hnlich gefii.rbt, a.ber ohne auffii.llige 
schwarz-wei.Be Wa.ngenzeichnung und unten mit gro
berer Fleckung. Eine deutliche schwarze Schwa.nzend
binde: Merlin, juv. 
Es gibt auch turmfa.lkenii.hnlich gezeichnete Stiicke. 
~ad. und cJ juv. sind sich oft recht ii.hnlich. Ganz alte 
~~ sind oft wie cJcJ gefarbt. 

B. Etwa. krii.hengro.B; viel gedrungener als Baumfa.lke 
und die ihm ii.hnlichen. 

- Fliigel spitz und lang, aber nicht iiberma.Big schmal 
und sichelformig. Schwanz rei. kurz. Unten im Alter 
quer, in der Jug:end langs gefleckt. 0-Seite dunkel 
aschgtau oder schwa.rzbrii.unlich (juv.). Schwarzwei.Be 
Wa.ngenzeichnung; besonders bei ad. auffii.llig wei.Ber 
Kropf: Wanderlalk 
Falco p. peregrinus Tunst (bzw. dernordische caJidus). 

IX. 
Die nordischen Jagdlalken: der gro.Bere, seltene Falco 

rusticolus island us Briinn. und der kleinere ( Gerfalk) : 
Falco r. rusticolus L.- Ferner der siidostliche Wiirgfalk, 
Falco ch. cherrug Gray. Aile mit la.ngem Schwanz. 
Kurzschwanzig: W anderfalk 
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Anhang. 
1. Vogelstimmen bei Nacht. 

Mancher, der bei Na.cht wandert oder der im Herbst 
oder Friihja.hr in der Nii.he einer hell erleuchteten Ort
scha.ft na.chts auf den Beinen ist, ka.nn Vogelstimmen 
htiren, die ihm ga.nz unbeka.nnt vorkommen; schon weil 
er den Rufer nicht sieht und keine bestimmten Arten ver
muten ka.nn. Nicht nur Eulen und Na.chtvogel rufen in 
der Dunkelheit, sondern auch nii.chtlich ziehende 1 Vogel, 
besonders Stelzvogel, En ten, Sanger usw. lassen iiber 
plotzlich aus der Finsternis a.ufta.uchenden Lichtem 
(Stii.dte, Leuchtfeuer!) ihre Stimmen ertonen, wii.hrend 
sie sonst gewohnlich ruhig da.hinziehen. Na.turgemii.Jl 
wird man in dunklen, diesigen Nii.chten mehr Vogel
stimmen hOren als in stem- oder mondhellen, wo die Zug
vogel durch Lichter nicht beeinflullt werden. Ganz ein
zigartig lii.J3t sich der Nachtzug auf Helgoland feststellen, 
da. da.s 42millionenkerzige Leuchtfeuer in dunklen Nii.ch
ten einen geradezu ma.gnetischen Einflul3 auf die Vogel 
ausiibt, die da.durch in Massen an den Turm anfliegen und 
zuweilen- bei einsetzendem Nebel, Regenboen usw.
oft ihren Zug ga.nz plOtzlich unterbrechen und sich nun 
in groBer Anzahl a.uf der Insel niederlassen, was sie sonst 
mehr in den Morgenstunden, beim Nachla.ssen des Zuges, 
tun. Im April/Mai und SeptemberfOktober ist es oft ein 
Ding der Unmoglichkeit, aus den unzii.hligen 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 gem·dnet werden. Doch vorerst 
mochte ich kurz die Rufe der Nachtvogel, besonders 
der Eulen, schildem, damit ihre Rufe nicht das Stimmen
bild der Na.chtzugvogel unkla.r ma.chen. 

1 Weita.us die meisten Vogel ziehen nachts; ma.nche Arten 
a.m Tag und in der Na.cht, andere meist entweder nur ta.~s oder 
nur na.chts. 
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I. Stimmen typischer Nachtv~gel. 

I. ,Spinnendes", schnurrendes eiTIToiTIT... (dazu 
gruid); Heidelandscha.ft: Nachtschwalbe 

2. Schna.rchendes, heiseres (,ratschendes") chrrriih; be-
sonders a.n Gebii.uden: Schleiereule 

3. In offenen Landscha.ften: kaw kii.w kaw (kauw ... ), 
fast wie gedampftes Bellen: Sumpfeule 

~ d 

4. In offenen (Feld)landscha.ften, hii u, hii ug, huug, hiig 
u. a.; oder kiwi££, kw(u, kjweu; kew kew kebel quiau; 
quiewit quiwiu u. a.; oder bellendes kif£, kif£, kiff ... 
und qufwgwug: Steinkauz 

5. Meist in der Nahe von Wald, Park oder Ortscha.ften, 

hohles, heulendes: hu+h ungleichma6ig schwan

kend in Tonhohe und Betonung; etwa.s tremulierend. 
In der Nahe hOrt man ein eigena.rtiges Keuchen, 

oder: la.ut kjuhwiek, kjuwft u.ii.., 
oder: heiser kreischendes, leises rrii.ih und dumpfe 
Sto6la.ute, 
oder; hohler Roller, etwa.s a.n Beka.ssine erinnernd: 

Waldkauz 
6. Im Wald: dumpfes, rohrdommelahnliches, leises 

whumb in Atemtempo oder hOlzernes, halb pfeifendes, 
ha.lb blasendes bwiiuh (/'-) stimmhaft: 

W aldohreule 
6a.. Im W a.ld: kreischendes, kla.gendes P£ei£en: gte : 

W aldohreule pull. 
7. Im Wa.ld oder Sump£: etwa.s na.sa.l piillU, buhuuwu, 

hiih u. ii..: Uhu (seltenl) 
8. Nur i:o. Ostpreu6en (Frisching; Insterburg): dump{ 

uh 'D.h uh tihu; uht\h; oder houw hauw ha.uw (beim Ab· 
fliegen); 
heiser reiherartig chrr~i: Uraleule 

9. In Odland oder Kiefernheide, heiser flotend: chrrii.h-
lyht, trli, polit u. a.: Triel 
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10. Im Moor und Sump£, noch bei Dun.kelheit: hohl 
dump£ vibrierend wuwu ... : Bekassine 

ll. Schnarrendes rrerrp rrerrp (wie mit Holzchen iiber 
Ka.mmzinken!) ; auf Wiesen: Wachtelkonig 

II. Stimmen nachts ziehender Vogel (be
sanders Stelzvogel, Enten, Rallen; Sing

vogel nur unvollstii.ndig) 1• 

Eine Bestimmungstabelle im eigentlichen Sinn ist fiir solche 
Zwecke zu schwer durchzufiihren. Die Rufe sind nur etwas nach 
ihrer Ahnlichkeit geordnet, damit man sich schneller zurechtfinden 
kann. Es bleibt dem Bestimmer Ieider mitunter wohl nichts an
deres iibrig, als aile Rufe aufmerksam zu lesen, his er auf eine 
Wiedergabe stoJ3t, die dem von ihm notierten Stimmlaut ahnelt 
oder gleicht. 

Auf Vollstandigkeit kann diese "Obersicht Ieider keinen An
spruch erheben, da einerseits manche Sti=en zu schwer zu be
schreiben sind oder dem Verfasser selbst unbekannt blieben. Diese 
Liste soli eben nur wenigstens ein Helfer sein, der die erste Ord
nung in die groJ3e Mannigfaltigkeit nii.chtlioher Vogelstimmen (z.B. 
auf Helgoland) bringt. 1 

I. Voll flotend buijwlii, djo1d01; tloih ... tla.ilieht; in 
der Nahe chrra.iihi: GroBer Brachvogel 

2. Rein und voll flotend tiih, tjiiyht oder tji'iih, dljiih 
u. a. : Goldregenpfeifer 

3. Geschlungener, reiner, etwas schneidender Flotenpfiff, 

""" meist 3-silbig wie dljieiih : Kiebitzregenpfeifer 
4. Durchdringend, voll pfeifend: quiilhp, plieh, piilieht: 

Austemfischer 
5. Sa.nft flotendes, nicht la.utes, weiches bjilfp; bjiiyp 

u. a. : Sandregenpfeifer 
6. Pfeifend; deutlich und rein bfu, bjiu: 

Flu.Oregenpfeifer (s. a.uch 12) 

1 Es empfiehlt sich, diese Stimmwiedergaben in moglichst 
lautem Fliisterton zu lesen, da durch die menschliche Stimme 
der Charakter vollig verii.ndert wird! 

Frieling, Exkurslonsbuch. 16 
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7. Almlich 6, aber unreiner, gepre.Bt khya, ktla u. a.: 
Steinwalzer 

8. Voll und schallend flotend (fast griinspechta.rtig) 
kjiikjiikjii (von fern djiidiidii): Griinschenkel 

9. Almlich 8, a.bersanfterund weicherdjudii, djulii; djuft; 
djiihiihiihii: Rotschenkel 

10. Rhythmisch flotend dahydl da.hydl da.hydl: 
Griinschenkel (Ba.lztrillerl) 

11. Rein meta.llisch flotend dliifhtwlt It It oder wufthit-
hititit oder djiliht: Waldwasserlaufer 

12. Pfeifend, weich wiwii, wiu, wfbiiwiibii (meist viele 
Vogel): Pfeifente 

13. Klar und tie£ flotend; gedampft ghiib ghiib ghiib oder 
djiihb: Trauerente 

14. Helles, ha.stiges giffgiffgiffgiff .. oder jiff jiff ... (bei
na.he an Kreuzschna.bel erinnernd): 

Bruchwasserlaufer 
15. Helles ,,diinnes", silbenkla.res (fast fistelndes) hldididi 

hidjih, hjidjidjid u. a.: FluBuferlaufer 

16. Ha.rtes, hohes khikhikhikhi ... ; khikikhikikhi; 

kh~w: Steinwalzer 

17. Rauh flotendes du feht oder twiht mit oft angehangtem 
watuil.t (heiser!) also: twehwed, wehdwl!. oder (wenn 
Scha.ren!) dwfehtuiitiW wadwadwad, duwfehtewad, 

uftuat u. a.: Knut 
6 

18. Gedampftes djiig, djiig oder djohg, dog dschg: Knut 

19. Ha.stig wechselndes wieht wet wet wet wet wieht, 
wiehtwet u. a., wenn mehrere zusammen, wie Rauch-
schwalbengezwitscher: Meerstrandlaufer 

20. Knill, knjui, kiewit u. a.: Kiebitz 

1 Auch die ziehenden Vogel lassen nachts zuweilen den Ba.lz
ruf ertiinen. 
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21. Schwirrendes ( etwas an Lerche erinnerndes) tirrr, trrri 

oder besser t_!_, auch weicheres dj.!.., djirrri: rrrr rrrr 
Alpenstrandlaufer 

22. Schwirrend djirrritiri, dwit u. ii.. (schwer von anderen 
Strandlii.ufern zu unterscheiden): 

Bogenscbnabl. Strandlaufer 
23. Grillenartig (heimchenahnlich ), diinn schwirrend dirrrr 

iii 
oder ds-: Grauer Zwergstrandliiuler 

r 
24. Schwirrendes, feines, aber volles dirridirrri, diirrit 

pit it u. a. auch kurze pit-Rufe: 
Zwergstrandliiufer 

25. Hartes plt, pjlt, pitpjitpit; bei vielen Vogeln fast wie 
Spatzengezii.nk: Sanderling 

26. Nicht besonders schneller Roller, meist fiinf- oder 
siebenstoBig, etwa: ptijiijiijiijiijiijiit oder (in der Nahe, 
hii.rter) 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: Ba.lztriller des Gr. Brachvogels 

28. Hartes khikhi khi khi khi oderfast zwergtaucherartiges 
kkk kwi kwi kwi kwi kw: Steinwiilzer 

29. Rauh, fast lachend hitheg, hyheg; gjehOhog gwega. 
Ferner unregelmii.Bige StoBlaute, rauh gii.g, ii.giigii.g; 
ha.gagigi, hiheg. Gawie u. a.: Rostrote Uferschnepfe 

30. Heiser he gegegeg, auch kiebitzii.hnlich gwiewit, gwyii.. 
BaJzruf djedlo, dijedlo; oder djotjot: 

Scbwarzscbwinzige Uferschnepfe 
31. Heiser, hii.hgsch, hii.ii.htsch, khii.tsch u. ii..: Bekassine 
32. Ahnlich 31, aber Ieiser und am SchluB absinkend 

ii.ii.tsch; auch diinn zist: Zwergschnepfe 

16• 
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33. Tiefes qu;rrr, quarrje, auch fssihk: Waldschnepfe 

34. Kurzes, fast bellendes, heiseres greek, grackrock: 
Schwarzschwlinzige UferschnepM 

(oder Rostrote Uferschnepfet) 
35. Scharf und rauh krachzend kroock, krecks; auch 

schnarrend terrkerrkerrk oder kick kick kick: 
Teichhuhn 

36. , Glucksend" kjiikjock kjack: Wachtelkonig 

37. Holzernes, schna.rrendes kl~ b (ganz hinten mit 
rrrr 

Zii.pfchen ohne Stimme gesprochenes grrb): Kniikente 
38. Nasales, ,angstliches" nag: Krick· und Kniikente 
39. Leises gedampftes whig, whag: Schellente 
40. Krahenahnliches krrr, karrr: verschiedene Tauchenten 
41. Quakendes paak und unterdriicktes gschrrb, gschrrab: 

verschiedene Griindelenten 

42. Schna.rrend kjirrek oder fast pfeifendes krrjiiihrk: 
Brandseeschwalbe 

43. Klirrendes, schnarrendes kirrrah; kittkitt kirrr, 
krrril1h: Flu.Gseeschwalbe 

44. Wie 42, doch nicht so deutlich zweisilbiger Ruf, mehr 
krrriah: Kiistenseeschwalbe 

45. Heiser Krrr~uh, bjrrr~u, kjrrrieh u. a.: Lachmowe1 

46. Hohes diinnes, etwas unreines (lispelndes) dsrieh, zieh, 
oft zweisilbig : Amsel 

4 7. Ahnlich 46, aber reiner, einsilbig dsieh: Rotdrossel 
48. Scharf und diinn, ds'lb, ds'lb: Singdrossel 
49. Schackernd tschii.ckscheckscheckscheck ... , auch ziek 

Wacholderdrossel 
50. Scharf zeternd tj acktj acktj ack oder tzecktjzeckeck .. : 

Ringdrossel 
51. Etwas heiser, blechern, diinn psiehb: Baumpieper 

1 Andere Mowen hiirt ma.n nicht so regelmii.Big bei Na.cht; 
a.uBerdem sind ihre Stimmen so schwer wiederzugeben, da.B wir 
Ueber da.ra.uf verzichten. 
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52. Etwas schrillend tjrrieh,tirrirrieh u. a: Feldlercbe 
53. GepreBt chrreh, chpreh: Star 
54. Leises, gedampftes quag: Bergfink 

(meist allerdings Tagsziigler) 

2. Das System der Vogel1 

(nach E. Hartert). 

I. Ordnung: Passeres. 
I. Familie: Corvidae. 

o Corvus corax corax L. Kolkrabe. St. (Str.) 
Corvus corone cornix L. Nebelkrahe. St. (Str.) 
Corvus corone corone L. Rabenkrahe. St. (Str.) 
Corvus frugilegus frugilegus L. Sa.a.tkrahe. St. ( Str.) 
Coloeus monedula spermologus (Vieill.) Westeuro-

pii.ische Dohle. St. (Str.) 
* Coloeus monedula monedula (L.) Nordeuropaische Dohle. 

(*) Coloeus monedula soemmeringii (Fisch.) Osteuropaische 
(Halsband)Dohle. St. Str. 

Pica pica pica (L.) Elster. St. (Str.) 
o Nucifraga caryocatactes caryocatactes (L.) Dick

schnabliger Tannenhaher. Str. 
* Nucifraga caryocatactes macrorhynchos Brehm. Diinn

schnabliger Tannenhaher. 
Garrulus glandarius glandarius (L.) Eichelhaher. St. 

(Str.) 

1 Die Buchsta.ben und Zeichen hinter und vor dem Arten
namen bedeuten: 
Nichts = regelma.Biger Brutvogel in Deutschland. 

o = nur sporadisch oder lokal haufig briitend. 
(*) = zwar (vereinzelter oder auch sehr unregelma.Biger) 

Brutvogel, aber besonders auf dem Durchzug in 
Deutschland erscheinend. 

* = nur ± regelma.Biger Durchziigler bzw. Gast, nicht 
Brutvogel in Deutschland. 

** = seltener Gast, hOchstens lokal hiiufiger. 
*** = nur wenige Ma.le in Deutschland beobachtet. 

Z = ausgesprochener Zugvogel. 
Str. = weniger Zugvogel (zuweilen auch Sta.ndvogel) als 

Strichvogel in Deutschland. 
St. = typischer Standvogel in Deutschland. 
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** Pyrrhocora.xpyrrhocora.x(L.) Steinkrii.he, Alpenkrii.he. 
o Pyrrhocora.x graculus (L.) Alpendohle. St. (Str.) 

2. Fa.milie: Sturnida.e. 
Sturnus vulgaris vulgaris L. Star. Z. (Str.) 

*** Pastor roseus (L.) Rosenstar. 

3. Fa.milie: Oriolida.e. 
Oriolus oriolus oriolus (L.) Pirol. Z. 

4. Fa.milie: Fringillidae. 
Coccothra.ustes coccothra.ustes coccothra.ustes (L.) 

KirchkernbeiBer. Str. 
Chloris chloris chloris (L.) Griinfink, Griinling. St. 

Str. 
Ca.rduelis carduelis carduelis (L.) Stieglitz, Distelfink. 

Str. 
Ca.rduelis spinus (L.) Erlenzeisig. Str. 
Ca.rduelis ca.nna.bina. ca.nna.bina. (L.) Bluthii.nfling. Str. 

(Z.) 
* Ca.rduelis fla.virostris fla.virostris (L.) Berghii.nfling. 
* Carduelis fla=ea. fla.mmea (L.) Birkenzeisig, Leinzeisig. 

** Ca.rduelis fla.mmea. holboellii (Brehm.) Heller Birken
zeisig. 

o Carduelis fla=ea cabaret (P. L. S. Miill.) Kleiner 
Birkenzeisig. Str. 

** Carduelis fla.mmea exilipes (Coues). Griinlii.nd. Birken
zeisig. 

o Ca.rduelis citrinella citrinella (L.) Zitronenzeisig. Str. 
Serinus ca.na.ria. serinus (L.) Girlitz. Z. (Str.) 

o (*) Pyrrhula. pyrrhula. pyrrhula. (L.) GroBer oder Nor
discher Gimpel. Str. 

Pyrrhula. pyrrhula coccinea. (Gm.) Gemeiner Gimpel, 
Dompfa.ff. Str. (St.) 

o Erythrina erythrina erythrina (Pall.) Ka.rmingimpel. z. 
** Pinicola. enucleator enuclea.tor (L.) Ha.kengimpel. 

Loxia. curvirostra. curvirostra. L. Fichtenkreuzschna.bel. 
Str. (Z.) 

Loxia. pityopsitta.cus Borkh. Kiefernkreuzschna.bel. Str. 
(Z.) 

** Loxia. leucoptera bifa.scia.ta (Brehm.) WeiBbindiger 
Kreuzschnabel. 

Fringilla coelebs coelebs L. Buchfink, Edelfink. St. 
(Str. Z.) 
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* Fringilla. montifringilla. L. Bergfink. 
o Montifringilla.niva.lis niva.lis (L.) Schneefink. St. Str. 
o Petronia. petronia. petronia. (L.) Steinsperling. Str. 

Pa.sser domesticus domesticus (L.) Ha.ussperling. St. 
Pa.sser monta.nus monta.nus (L.) Feldsperling. St. (Str.) 
Em beriza. ca.la.ndra. ca.la.ndra. L. Gra.ua.mmer. Str. (St.) 
Emberiza. citrinella. citrinella. L. Goldammer. Str. 

*** Emberiza. leucocepha.los S. G. Gm. Fichtena.mmer. 
*** Emberiza. melanocepha.la. Scop. Ka.ppena.mmer. 
*** Emberiza. aureola Pall. Weidenammer. 
*** Emberiza. icterica. Eve ram. Bra.unkehliger Ammer. 

o Emberiza cirlus cirlus L. Za.una.mmer. St. (Z.) 
Emberiza. hortulana. L. Ga.rtenammer, Ortolan. Z. 

o Emberiza. cia cia L. Zippa.mmer. Z. 
*** Emberiza rustics. Pall. Wa.lda.mmer. 
*** Emberiza. pusilla. Pa.ll. Zwergammer. 

Emberiza schoeniclus schoeniclus (L.) Rohra.mmer. St. 
(Str.) 

** Calcarius la.pponicus la.pponicus (L.) Sporna.mmer. 
** Plectrophena.x niva.lis niva.lis (L.) Schneea.mmer. 

5. Familie: Ala.udida.e. 
*** Ca.la.ndrella bra.chyda.ctyla. bra.chydactyla. (Leisler) Kurz

zehlerche. 
Ga.lerida. cristata. crista.ta. (L.) Haubenlerche. St. (Str.) 
Lullula. a.rborea. (L.) Heidelerche. Z. (Str.) 
Alauda. arvensis arvensis L. Feldlerche. Z. (St.) 

* Eremophila. alpestris flava (Gm.) Alpenrohrenlerche. 

6. Familie: Motacillidae. 
** Anthus richardi richardi Vieill. Spornpieper. 

Anthus campestris campestris (L.) Bra.chpieper. Z. 
Anthus trivia.lis trivialis (L.) Ba.umpieper. Z. 
Anthus pra.tensis pra.tensis (L.) Wiesenpieper. Z. (St.) 

** Anthus cervinus (Pall.) Rotkehlpieper. 
o Anthus spinoletta. spinoletta (L.) Wasserpieper. Str. 
* Anthus spinoletta petrosus (Mont.) Stra.ndpieper. 
* Anthus spinoletta littora.lis Brehm. Felsenpieper. 

Motacilla £lava fla.va L. Scha.fstelze. Z. 
* Mota.cilla.flava thunbergi Bill berg. Nordische Schafstelze. 

** (o) Mota.cilla fla.va. rayi (Bp.). Griinkopfige Scha.fstelze. 
*** Mota.cilla. citreola citreola. Pall. Zitronenstelze. 

Mota.cilla cinerea cinerea Tunst. Gebirgsbachstelze. St. 
* Mota.cilla. alba ya.rrellii Gould. Trauerba.chstelze. 

Motacilla alba alba. L. WeiBe Ba.chstelze. Z. (St.) 
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7. Familie: Certhiidae. 
o Certhia familiaris fami!iaris L. Nordischer Baumlil.ufer. 

St. Str. 
Certhia familiaris macrodactyla Brehm. Waldbaum

lii.ufer. St. Str. 
Certhia brachydactyla brachydactyla Brehm. Hausbaum

lii.ufer. St. Str. 
• Tichodroma muraria (L.) Alpenmauerlaufer. Str. 

8. Familie: Sittidae. 
o Sitta europa.ea homeyeri Hart. Ostlicher Kleiber. St. Str. 

Sitta europa.ea caesia Wolf. Kleiber, Spechtmeise. St. 
Str. 

9. Familie: Paridae. 
Parus ma.ior maior L. Kohlmeise. St. Str. 
Pa.rus caeruleus caeruleus L. Blaumeise. St. Str. 

••• Parus cya.nus cyanus Pall. Lasurmeise. 
Parus ater ater L. Tannenmeise. St. Str. 
Parus crista.tus crista.tus L. Nordische Haubenmeise. 
Parus crista.tus mitratus. Brehm Mitteleuropil.ische 

Haubenmeise. St. Str. 
Pa.rus pa.lustris palustris L. Nordische Nonnenmeise. St. 

Str. 
Parus palustris communis Baldenst. Mitteleuropaische 

Nonnenmeise oder Sumpfmeise. St. Str. 
Parus pa.lustris longirostris Kleinschm. Nonnenmeise 

(Frankreich, Rheingegend). St. Str. 
Parus atricapillus sa.licarius Brehm. Mitteleuropaische 

Weidenmeise. St. Str. 
Parus atricapillus rhena.nus Kleinschm. Weidenmeise 

(Rheingegend). Str. St. 
Parus atricapillus tischleri Kleinschm. Weidenmeise 

(OstpreuBen). St. Str. 
Parus atricapillus submontanus Kleinschm. & Tschusi. 

Weidenmeise (Oberbayern). St. Str. 
Parus atricapillus monta.nus Ba.ldenst. Alpenmeise. St. 

Str. 
Aegithalos caudatus ca.udatus (L.) Wei13Mpfige 

Schwa.nzmeise. St. Str. 
Aegithalos caudatus europa.eus (Herro.). Augenbrauige 

Schwa.nzmeise. St. Str. 
o Remizpendulinuspendulinus(L.) Beutelmeise. St. Str. 

Regulus regulus regulus (L.) Wintergoldhahnchen. St. 
Str. 
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Regulus ignicapillus ingnicapillus (Temm.) Sommergold
hli.hnchen. St. Str. 

o Panurus biarmicus bi&rmicus (L.) Bartmeise. St. 

10. Familie: Laniidae. 
Lanius minor Gm. Schwarzstirnwiirger, GrauerWiirger. 

z. 
Lanius excubitor excubitor L. Raubwiirge1'. St. Str. 
Lanius senator senator L. RQtkopfwiirger. z. 
Lanius collurio collmio L. NeuntGter, Rotriickiger Wiir

ger. z. 
11. Familia: Ampelidae. 

* Bombycilla ga.rrulus garrulus (L.). Seidenschwanz. 

12. Familie: Muscicapidae. 
Muscica.pa. striata striata (Pall.) Grauer Fliegen

schnipper. Z. 
Muscica.pa. hypoleuca. hypoleuca. Pall. Trauerfiiegen

fanger. Z. 
o Muscicapa. a.lbicollis Temm. Ha.lsbandtliegenfanger. Z. 

Muscica.pa. pa.rva. pa.rva. Bechst. Zwergfliegenfanger. z. 
13. Fa.milie: Sylviida.e. 

Phylloscopus collybit& collybita. (Vieill.) Weidenla.ub
sanger, Zilpza.Ip. Z. 

* Phylloscopus collybit& abietinus (Niles.). Grauer Zilpza.lp. 
Phylloscopus trochilus fitis (Bechst. )1 Fitisla.ubsanger. z. 

* Phylloscopus trochilus eversmanni (Bp.) Ostlicher Fitis. 
* Phylloscopus trochilus a.credula. (1.) Grauer Fitis. 

( o) ** Phylloscopus nitidus viridanus Blyth. Griiner L&ub
sanger. 

o Phylloscopus bonelli bonelli (Vieill.) Bergla.ubsanger. z. 
Phylloscopus sibila.trix sibila.trix (Bechst.) Wa.ldlaub

sanger. z. 
** Phylloscopus inorna.tus inorna.tus Blyth. Gelbbra.uiger 

Laubvogel. 
*** Phylloscopus proregulus proregulus (Pall.) Goldhi!.hn

chenlaubsinger. 
Locustella.fluvia.tilis fluvia.tilis (Wolf) FluBrohrsanger, 

Schla.gschwirl. z. 
-----

1 Die Nomina.tform Phylloscopus tr. trochilus briitet in Eng
land. 
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o Locustella. luscinioides luscinioides (Sa vi) Na.chtiga.ll
schwirl, Rohrschwirl. Z. 

Looustella. na.evia. na.evia. (Bodd.) Heuschreckensii.nger, 
Schwirl. Z. 

Acrocepha.lus a.rundina.ceus a.rundina.ceus (L.) Drossel
rohrsanger. Z. 

Acrocepha.lus scirpa.ceus scirpa.ceus (Herro.) Teichrohr
sii.nger. Z. 

Acrocepha.lus pa.lustris (Bechst.) Sumpfrohrsii.nger, Ge
treidesanger. Z. 

Acrocepha.lus schoenoba.enus schoenobaenus (L.) Schilf
rohrsii.nger, Uferrohrsii.nger. z. 

Acrocepha.lus paludicola. (Vieill.) Binsenrohrsii.nger, 
Seggensanger. Z. 

Hippola.is icterina. (Vieill.) Gelbspotter, Ga.rtensii.nger 
z. 

*** Hippola.is polyglotta. (Vie ill.) Sangerla.ubvogel. 
Sylvia. nisoria. nisoria. (Bechst.) Sperbergra.smiicke. Z. 
Sylvia. borin borin (Bodd.) Ga.rtengra.smiicke. Z. 
Sylvia. a.trica.pilla. a.trica.pilla. (L.) Monchsgra.smiicke, 

Pla.ttmonch. z. 
Sylvia. communis communis Lath. Dorngra.smiicke. Z. 
Sylvia. curruca. curruca. (L.) Za.ungra.smiicke, Kla.pper

gra.smiicke, Miillerchen. Z. 

14. Familie: Turdida.e. 
*** Turdus da.uma. a.ureus Hol. Bunte Drossel. 

Turdus pila.ris L. Wa.cholderdrossel, Kra.mmetsvogel. Z. 
(St. Str.) 

Turdus viscivorus viscivorus L. Misteldrossel. Z. (Str.) 
Turdus philomelos philomelos Brehm. Singdrossel, Zippe. 

Z. (Str.) 
* Turdus musicus L. Wein- oder Rotdrossel. 
* Turdus torqua.tus torqua.tus L. Nordische Ringdrossel. 

Turdus torqua.tus a.lpestris (Brehm.) Alpenringa.msel. 
Str. 

Turdus merula. merula. L. Amsel, Schwa.rzdrossel. St. 
Str. (Z.) 

o Monticola. sa.xa.tilis (L.) Steinrotel. 
( o) ** Monticola. solita.rius solitarius (L.) Bla.udrossel, Blau

merle. 
Oena.nthe oena.nthe oena.nthe (L.) Grauer Stein

achmii.tzer. Z. 
* Oena.nthe oena.nthe leucorhoa. (Gm.) Gronland. Stein

schmii.tzer. 
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* Oena.nthe oenanthe schioleri Sa.lom. Island. Stein· 
schmatzer. 

*** Oena.nthe hispa.nica. hispa.nica. (L.) Mittelmeerstein· 
schmatzer. 

Sa.xicola rubetra rubetra (L.) Braunkehliger Wiesen
schmatzer, Bra.unkehlchen. Z. 

Sa.xicola. torqua.ta. rubicola (L.) Schwa.rzkehliger Wiesen
schmatzer, Schwa.rzkehlchen. Z. (Str.) 

Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.) Garten
rotschwanz, Z. 

Phoenicurus ochrurus gibralta.riensis (Gm.) Ha.usrot
schwanz. Z. 

Luscinia. mega.rhynchos megarhynchos Brehm. Na.ch
tiga.ll. z. 

Luscinia. luscinia. (L.) Sprosser. Z. 
* Luscinia. svecica. svecica. (L.) Tundra.bla.ukehlchen. 
* Luscinia. svecica. grotei (Dementjew) Gro.Bes Tundra.

bla.ukehlchen. 
* Luscinia svecica. ga.etkei (Kleinschm.) Norweg. Rotstern

bla.ukehlchen. 
Luscinia svecica. cyanecula (Wolf). Weillstern. Bla.u

kehlchen. Z. 
Erithacus rubecula. rubecula (L.) Rotkehlchen. Z. 

(Str. St.) 

15. Familie: Prunellida.e. 
o Prunella colla.ris colla.ris (Scop.) Alpenfliihvogel. Str. 

Prunella modularis modularis (L.) Heckenbraunelle. z. 
(Str.) 

16. Familie: Troglodytidae. 
Troglodytes troglodytes troglodytes (L.) Za.unkOnig. 

St. 
o Cinclus cinclus cinclus (L.) Schwa.rzbauchiger Wa.sser

sta.r. St. Str. 
Cinclus cinclus a.qua.ticus Bechst. Wa.sseramsel, Wa.sser

sta.r. St. Str. 
Cinclus cinclus meridiona.lis Brehm. Alpenwa.ssera.msel. 

St. Str. 

17. Familie: Hirundinidae. 
Hirundo rustica rustica L. Ra.uchschwalbe. Z. 
Delichon urbica urbica. (L.) Mehlschwa.lbe, Haus

schwalbe. z. 
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Ripa.ria. ripa.ria. ripa.ria. (L.) Ufersohwa.lbe. Z. 
o Ripa.ria. rupestris rupestris (Scop.) Felsensohwa.lbe. 

II. Ordnung: Macrochires. 
I. Familie: Cypselida.e. 

** Mioropus (Apus) melba. melba. (L.) Alpensegler. 
Mioropus (Apus) apus apus (L.) Mauersegler. z. 

III. Ordnung: Ca.primulgi. 
1. Familie: Caprimulgidae. 

Caprimulgus europaeus europaeus L. Nachtsohwalbe 
Ziegenmelker. Z. 

IV. Ordnung: Meropes. 
I. Familie: Meropidae. 

**-*** Merops apiaster L. Bienenfresser. 

V. Ordnung: Upupa.e. 
I. Familie: Upupida.e. 

Upupa. epops epops L. Wiedehopf. Z. 

VI. Ordnung: Coraciae. 
I. Familie: Coraoiidae. 

Coraoias garrulus ga.rrulus L. Blaura.ke, Mandelkrahe. z. 

VII. Ordnung: Ha.lcyones. 
I. Fa.milie: Aloedinidae. 

Aloedo atthis ispida L. Eisvogel. St. Str. 

VIII. Ordnung: Pici. 
I. Fa.milie: Pioidae. 

* Pious viridis viridis L. Nordisoher Griinspecht. 
Pious viridis . pinetorum (Brehm) Mitteleuropii.isoher 

Griinspeoht. St. Str. 
Pieus canus oanus Gm. Grauspeoht. Str. (Z.) 

* Dryobates maior maior L. Nordisoher GroBer Bunt
speoht. 
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Dryoba.tes ma.ior pinetorum (Brehm) Mitteleuropaischer 
GroBer Buntspecht, Rotspecht. St. Str. 

o Dryoba.tes leucotos leucotos (Bechst.). Elsterspecht, 
Weillriickenspecht. Str. St. 

Dryoba.tes minor minor (L.) Nordischer kleiner Bunt
specht. Str. 

Dryoba.tes minor hortorum (Brehm) Mitteleuropaischer 
kleiner Buntspecht, Zwergspecht. St. Str. 

Dryoba.tes medius medius (L.) Mittlerer Buntspecht. 
** Picoides trida.ctylus trida.ctylus (L.) Nordischer Drei

zehenspecht. 
o Picoides trida.ctylus a.lpinus Brehm. Dreizehenspecht. 

Str. 
Dryocopus ma.rtius ma.rtius (1.) Schwa.rzspecht. St. 

Str. 
Jynx torquilla. torquilla. 1. Wendehals. Z. 

IX. Ordnung: Cuculi. 
1. Fa.milie: Cuculida.e. 

Cuculus ca.norus canorus L. Kuckuck. Z. 

X. Ordnung: Striges. 
1. Familie: Strigida.e. 

** N yctea. sca.ndia.ca Sharpe. Schneeeule. 
o Bubo bubo bubo (L.) Uhu. St. 

** Otus scops scops (L.) Zwergohreule. 
Asio otus otus (1.) Waldohreule. St. (Z.) 
Asio fla=eus flammeus Pontopp. Sumpfeule, Sumpf

ohreule. Z. (St.) 
o Aegolius funereusfunereus (1.) Ra.uhfuBkauz. St. Str. 

Athene noctua noctua (Scop.) Steinka.uz. St. (Str.) 
o Gla.ucidium pa.sserinum passerinum (1.) Sperlings

kauz. St. Str. 
** Surnia ulula ulula (1.) Sperbereule. 
o Strix uralensis ura.lensis Pall. Uralkauz, Habichtseule 

St. 
Strix aluco aluco 1. Wa.ldkauz. St. (Str.) 
Tyto alba guttata (Brehm) Schleiereule. St. Str. 

XI. Ordnung: Accipitres. 
1. Familie: Fa.lconidae. 

Falco peregrinus peregrinus Tunst. Wanderfa.lk. St. z. 
* Falco peregrinus ca.lidus Lath. Sibir. Wa.nderfa.lk. 
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** Falco cherrug cherrug Gray. Wiirgfalk. 
** Falco rusticolus candicans Gm. Gronlii.nd. Jagdfalk. 
** Falco rusticolus islandus Briinn. Island. Jagdfalk. 
** Falco rusticolus rusticolus L. Gerfalk. 

Falco subbuteo L. Baumfalk, Lerchenfalk. z. 
* Falco columbarius aesalon Tunst. Merlin. 

*-** Falco vespertinus vespertinus L. RotfuJ3falk. 
** Falco naumanni naumanni Fleisch. Rotelfalk. 

Falco tinnunculus tinnunculus L. Turmfalk. St. (Z.) 

2. Familie: Aquilidae. 
(*)Aquila chrysaetos chrysaetos (L.) Steinadler. 
** Aquila heliaca heliaca Savi Kaiseradler. 
(*)Aquila clanga Pall. GroBer Schreiadler, Schelladler. 

Aquila pomarina pomarina Brehm. Kl. Schreiadler. Z. 
*** Hieraiitus fasciatus fasciatus (Vieill.) Habichtsadler. 
*** Hieraetus pennatus (Gm.) Zwergadler. 

Buteo buteo buteo (L.) Mii.usebussard. St. (Z.) 
** Buteo buteo zimmermannae Ehmcke (oder B. b. inter

medius). Falkenbussard 1. 

* Buteo lagopus lagopus (Briinn.) RauhfuBbussard. 
Circus aeruginosus aeruginosus (L.) Rohrweihe. z. 
Circus cyaneus cyaneus (L.) Kornweihe. St. z. 

*-** Circus macrourus (Gm.) Steppenweihe. 
Circus pygargus (L.) Wiesenweihe. Z. (St.) 

* Accipiter gentilis gentilis (L.) Nordischer Hiihner
habicht. 

Accipiter gentilis marginatus Piller & Mitterspacher. 
Hiihnerhabicht. St. (Z.) 

Accipiter nisus nisus (L.) Sperber. St. (Z.) 
Milvus milvus milvus(L.) RoterMilan, Gabelweihe. z. 

(St.) 
Milvus migrans migrans (Bodd.) Schwarzer Milan. Z. 

o Haliaetus albicilla albicilla (L.) Seeadler. St. z. 
Pernis apivorus apivorus (L.) Wespenbussard. Z. 

o Circaetus gallicus (Gm.) Schlangenadler. z. 
(*) Pandion haliaetus haliaetus (L.) Fischadler. 

*** Gypaetus barbatus grandis Storr. Lii.nunergeier, Bart· 
geier. 

3. Familie: Vulturidae. 
** Gyps fulvus fulvus (Habl.) Gii.nsegeier. 
** Aegypius monachus (L.) Kuttengeier, Monchsgeier. 

1 Wird auch als Rasse des Steppenbussards, Buteo vulpinus 
Gloger aufgefaBt. 



Das System der VOgel. 

XII. Ordnung: Ciconia.e. 
l. Familie: Ciconiidae. 

Ciconia ciconia ciconia (L.) Wei.Jler Storch. Z. 
o Ciconia. nigra (L.) Schwarzer Storch. Z. 

XIII. Ordnung: Ardea.e. 
l. Familie: Ibi dida.e. 
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** Platalealeucorodia leucorodia L. Loffelreiher, Loffler. 
** Plegadis falcinellus fa.lcinellus (L.) Brauner Bichler. 

2. Familie: Ardeidae. 
Ardea. cinerea. cinerea L. Fischreiher. St. Z. 

** Ardea pupurea purpurea. L. Purpurreiher. 
** Egretta alba. alba (L.) Silberreiher. 
** Egretta. garzett& ga.rzetta (L.) Seidenreiher. 
** Ard-eola ralloides (Scop.) Ra.llenreiher. 

(o) •• Nycticora. x nycticorax nycticora.x (L.) Na.chtreiher. 
Ixo brych us minutus minutus (L.) Zwergrohrdommel. z. 
Botaurus stellaris stella.ris (L.) GroBe Rohrdommel. z. 

(Str.) 

XIV. Ordnung: Phoenicopteri. 
1. Familie: Phoenicopteridae. 

*** Phoenicopterus ruber a.ntiquorum Temm. Flamingo. 

XV. Ordnung: Anseres. 
1. Fa.milie: Anatidae. 

* Cygnus cygnus (L.) Singschwan. 
* Cygnus bewickii bewickii Ya.rr. Zwergschwan. 

Cygnus olor (Gm.) Hockerschwan. Z. (St.) 
Anser a.nser (L.) Gra.ugans, Wildgans. Z. 

* Anser albifrons albifrons (Scop.) BleBgans. 
* Anser erythropus (L.) Zwergga.ns. 
* Anser fa.balis faba.lis (La.th.) Saa.tgans. 

** Anser bra.chyrhynchus Ba.ill. Kurzschnabelgans. 
** Anser ca.erulescens (L.) Schneegans. 
* Brant& bernicla bernicla. (L.) Ringelgans. 
* Branta.leucopsis(Bechst.) Nonnengans, Wei.Jlwangengans. 

Ta.dorna ta.dorna (L.) Brandga.ns. z. 
*** Casarca ferruginea (Pall.) Rostga.ns. 

Anas platyrhyncha platyrhyncha L. Stockente, Mii.rz
ente. Z. St. 

Anas crecca crecca L. Krickente. Z. St. 



256 Anhang. 

Anas querquedula L. K.nakente. z. 
Anas strepera L. Schnatterente, Mittelente. Z. 

(*) Anas penelope L. Pfeifente. Z. St. 
Anas acuta acuta L. Spiellente. Z. 
Spatula clypeata (L.) Loffelente. z. 

o Netta rufina (Pall.) Kolbenente. Z. 
Nyroca ferina ferina (L.) Tafelente. z. St. 
Nyroca nyroca nyroca (Giildenst.) Moorente. Z. 
Nyroca fuligula (L.) Reiherente. z. St. 

* Nyroca marila marila (L.) Bergente. 
Bucephala clangula clangula (L.) Schellente. z. St. 

* Clangula hyemalis (L.) Eisente. 
* Oidemia fusca fusca (L.) Sammetente. 
* Oidemia nigra nigra (L.) Trauerente. 

** Histrionicus histrionicus histrionicus (L.) Kragenente. 
(*) So materia mollissima mollissima (L.) Eiderente. z. St. 

*** Somateria spectabilis (L.) Prachteiderente. 
Mergus merganser merganser L. Ginsesager. z. St. 

(*) Mergus serrator L. Mittlerer SAger, Zopfsii.ger. z. St. 
* Mergus albellus L. Zwergsager. 

XVI. Ordnung: Stega.nopodes. 
1. Familie: Phalacrocoracidae. 

* Phalacrocorax carbo carbo (L.) Nordatlantischer Kor
moran. 

Phalacrocorax carbo subcormoranus (Brehm) Kormoran, 
Scharbe. z. 

** Phalacrocorax aristotelis aristotelis (L.) Krihenscharbe. z. 
** Phalacrocorax pygmaeus (Pall.) Zwergscharbe. 

2. Familie: Pelecanidae. 
*** Pelecanus onocrotalus onocrotalus L. Pelikan. 

3. Familie: Sulidae. 
** Sula bassana bassana (L.) Balltolpel. 

XVII. Ordnung: Tu bina.res. 
1. Familie: Procellariidae. 

** Hydrobates pelagicus (L.) Kleine Sturmschwalbe, 
Petersvogel. 

** Oceanodroma leucorrhoa leucorrhoa (Vieill.) Gabel
schwii.nzige Sturmschwalbe. 
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*** Oceanites ocea.nicus oceanicus (Kuhl.) BuntfiiBige 
Sturmschwa.Jbe. 

** Puffin us puffinus puffinus (Briinn.) Nordischer Sturm-
taucher, Wasserscherer. 

** Puffinus gravis (O'Reilly.) GroBer Sturmtaucher. 
** Puffinus griseus (Gm.) Dunkler Sturmta.ucher. 
** Fulma.rus glacia.lis glacia.lis (L.) Eissturmvogel. 

XVIII. Ordnung: Podicipides. 
I. Fa.milie: Podicipida.e. 

Podiceps crista.tus cristatus (L.) HaubensteiBfuB, Hau
bentaucher. Z. 

Podiceps griseigena. griseigena (Bodd.) Rotha.lsta.ucher. 
* Podiceps auritus (L.) Hornta.ucher, OhrensteiBfuB. 

Podiceps nigricollis nigricollis Brehm. Schwarzhalstau
cher. Z. (St.) 

Podiceps ruficollis ruficollis (Pall.) Zwergta.ucher. Z. St. 

XIX. Ordnung: Colymbi. 
I. Fa.milie: Colymbidae. 

* Colymbus immer Briinn. Schwa.rzschnabliger Eissee
taucher. 

*** Colymbus a.da.msii Gray. WeiBschnabliger Eisseeta.ucher. 
o* Colymbus arcticus arcticus L. Pola.rseeta.ucher, Polar

taucher. 
* Colymbus stellatus Pontopp. Nordseeta.ucher, Rotkehl

taucher. 

XX. Ordnung: Columbae. 
I. Fa.milie: Columbida.e. 

*** Columba livia. livia Gm. Felsenta.ube. 
Columba oena.s oena.s L. Hohlta.ube. Z. (St.) 
Columba. pa.lumbus palumbus L. Ringelta.ube, Wildta.ube. 

Z. (St.) 
Streptopelia. turtur turtur (L.) Turtelta.ube. Z. 

XXI. Ordnung: Pterocletes. 
I. Fa.milie: Pteroclitida.e. 

*** Pterocles a.lcha.ta. ca.uda.cutus (Gm.) SpieBflughuhn. 
** Syrrha.ptes pa.radoxus (Pall.) Steppenhuhn. 

Frieling, Exkursionsbuch. 17 
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XXII. Ordnung: Limicola.e 1• 

I. Fa.milie: Burhinida.e. 
Burhinus oedicnemus oedicnemus (L.) Triel. z. 

2. Fa.milie: Cursoriida.e. 
*** Gla.reola. pra.tincol~ pra.tincola. (L.) Bra.chschwa.lbe. 

3. Fa.milie: Cha.ra.driida.e. 
Cha.ra.drius hia.ticula. hia.ticula. L. Sandregenpfeifer, 

Ha.lsba.ndregenpfeifel'. Z. 
* Cha.ra.drius hia.ticula. tundra.e (Lowe.) Sibirischer Sand

regenpfeifer. 
Cha.ra.drius dubius curonicus Gm. FluBregenpfeifer. Z. 
Cha.ra.drius a.lexandrinus a.lexandrinus L. Seeregenpfeifer. z. 

o Cha.ra.drius morinellus L. Mornellregenpfeifer. z. 
* Cha.ra.drius a.prica.rius a.prica.rius L. Nordischer Goldregen

pfeifer. 
o Cha.ra.drius a.prica.rius oreophilus Meinertz. Goldregen

pfeifer. Z. 
* Squa.ta.rola. squa.ta.rola. squa.ta.rola. (L.) Kiebitzregen

pfeifer. 
Va.nellus va.nellus (L.) Kiebitz. Z. (St.) 

(*) Arena.ria. interpres interpres (L.) Steinwii.lzer. 
* Ca.lidris ferruginea. (Briinn.) Bogenschnii.bliger Strand

lii.ufer. 
* Ca.lidris a.lpina. a.lpina. (L.) Alpenstra.ndlii.ufer. 

Ca.lidris a.lpina. sohinzii (Brehm.) Kurzschnii.bliger Alpen
strandlii.ufer. z. 

* Ca.lidris minute. (Leisl.) Zwergstrandlii.ufer. 
* Ca.lidris temminckii (Leisl.) Grauer Zwergstra.ndlii.ufer, 

Temmincksstrandlii.ufer. 
* Ca.lidris canutus ca.nutus (L.) Islii.ndischer Strandliiufer, 

Knut. 
* Ca.lidris ma.ritima. ma.ritima. (Briinn.) Seestrandliiufer, 

Meerstrandlii.ufer. 
Philoma.chus pugna.x (L.) Ka.mpfiii.ufer. Z. 

* Crocethi a. a.lba. a.lba. (Pa.ll.) Sanderling. 
*-** Limicola. fa.lcinellus fa.lcinellus (Pont.) Sumpfiii.ufer. 

* Tringa.erythropus (Pall.) Dunkler Wa.sserlii.ufer, GroBer 
Rotschenkel. 

Tringa. tota.nus tota.nus (L.) Kleiner Rotschenkel. z. 
----'--

1 Limicola.e und La.ri werden a.uch zu einer Ordnung: La.ro
limicola.e zusa.mmengefa.flt. 
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** Tringa sta.gnatilis (Bechst.) Teichwasserlaufer. 
* Tringa nebularia (Gunn.) Heller Wasserlaufer, Griin

schenkel. 
(*) Tringa ochropus L. Waldwasserlaufer, Punktierter Wasser

laufer. z. (St.) 
(*) Tringa glareola L. Bruchwasserlaufer. Z. 

Tringa hypoleucos L. Flu.Buferlaufer. Z. 
** Phalaropus fulicarius (L.) Plattschnabliger Wasser

treter. 
*-** Phalaropus lobatus (L.) Schma.lschnabliger Wassertreter, 

Odinshenne. 
** Him an to pus himantopus himantopus (L.) Stelzenlaufer. 
o Recurvirostra avosetta avosetta. L. Sabelschnabler. Z. 

Limosa limosa limosa (L.) Schwarzschwanzige Ufer
schnepfc. z. 

* Limosalapponicalapponica (L.) Rostrote Uferschnepfe. 
Numenius arquata arquata. (L.) GroBer Brachvogel. Z. 

* Numenius phaeopus phaeopus (L.) Regenbrachvogel. 
*** Numenius tenuirostris Vieill. Diinnschnabliger Bra.ch-

vogel. 
Scolopax rusticola rusticola L. Waldschnepfe. Z. 
Capella gallinago gallinago (L.) Bekassine. Z. (St.) 
Capella media (Lath.) Grol3e Sumpfschnepfe. Z. 

(*) Lymnocryptes minimus (Briinn.) Kleine Sumpf
schnepfe, Zwergschnepfe. Z. 

Haematopus ostralegus ostralegus L. Austernfischer 
(Ostsee). Z. (St.) 

Haematopus ostralegus occidentalis Neum. Austern
fischer (Nordsee). Z. (St.) 

XXIII. Ordnung: Lari. 
I. Familie: Laridae. 

Chlidonias nigra nigra (L.) Trauerseeschwalbe. Z. 
** Chlidonias leucoptera (Temm.) Weil3fliigelseeschwalbe. 
** Chlidonias leucopareia leucopRreia (Temm.) Bartsee

schwalbe. 
o Gelochelidon nilotica. nilotica (Gm.) La.chseeschwa.lbe 

z. 
*-** Hydroprogne tschegra.va tschegrava (Lep.) Raubsee

schwalbe. 
Sterna sa.ndvicensis sandvicensis Lath. Brandsee

schwa.lbe. Z. 
Sterna hirundo hirundo L. Flu.Bseeschwalbe. Z. 
Sterna paradisaea Briinn. Kiistenseeschwalbe. Z. 

17* 
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** Sterna dougallii douga.llii Mont. Paradiesseeschwalbe. 
Sterna albifrons albifrons Pall. Zwergseeschwalbe. Z. 

*** Xema sabini (Sabine) Schwalbenmowe. 
*** Rhodostethia rosea (Macg.) Rosenmowe. 

* Larus marinus L. Ma.ntelmowe. 
Larus argenta.tus argentatus Pontopp. Silbermowe. St. 

(Z.) 
* La.rus fuscus fuscus L. Heringsmowe. 
o La.rus fuscus gra.ellsii Brehm. Her·ingsmowe. Z. (St.) 

Larus canus canus L. Sturmmowe. (St. Z.) 
* Larus hyperboreus Gunn. Eismowe. 

** La.rus glaucoides Meyer. Polarmowe. 
(*) La.rus minutus Pall. Zwergmowe. 

Larus ridibundus ridibundus L. La.chmowe. St. Z. 
*** Pagophila eburnea. (Phipps.) Elfenbeinmowe. 

* Rissa tridactyla tridactyla (L.) Dreizehenmowe. 
** Stercorarius skua skua (Briinn.) GroBe Raubmowe, 

Skua. 
* Stercorarius poma.rinus (Te=.) Mittlere Raubmowe, 

Spa.telraubmowe. 
* Stercorarius pa.rasiticus pa.rasiticus (L.) Schmarotzer

raubmowe. 
* Stercorarius longicaudus Vieill. Falkenraubmowe, Kleine 

Raubmowe. 

XXIV. Ordnung: Alca.e. 
1. Familia: Alcidae. 

o Alca torda L. Tordalk, Eisalk. Str. (Z.) 
** Aile alle (L.) K.rabbentaucher. 
* Uria. a.a.lge a.a.lge (Pont.) Trottellumme. 
o Uria a.a.lge albionis With. Helgolander und Englisohe 

Lumme. Z. (Str.) 
*** Uria lomvia. lomvia (L.) Dickschnabellumme. 
** Uria. grylle grylle (L.) Gryllteist. 
* Fratercula arctica a.rctica (L.) Pa.pageita.ucher, Lund. 

** Fra.tercula arctica grabae (Brehm). Papa.geitaucher. 

XXV. Ordnung: Otides. 
I. Familia: Otididae. 

Otis ta.rda tarda L. GroBtrappe. St. Str. 
o Otis tetrax orienta lis Hart. Ostliche Zwergtrappe. Str. 

(Z.) 
** Otis tetrax tretax L. Westliche Zwergtra.ppe. 
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XXVI. Ordnung: Grui. 
1. Familie: Gruidae. 

Megalornis grus grus (L.) Kranich. Z. 

XXVII. Ordnung: Ra.lli. 
I. Familie: Rallidae. 
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Rallus aquaticus a.qua.ticus L. Wasserralle. Z. 
Porzana porzana. (L.) Tiipfelsumpfhuhn. Z. 

o Porza.na. pusilla intermedia (Herro.) Zwergsumpfhuhn. Z. 
Porzana pa.rva (Scop.) Kleines Sumpfhuhn. Z. 
Crex crex (L.) Wachtelkiinig, Wiesenralle. Z. 
Ga.llinula. chloropus chloropus (L.) Griinfii.Biges Teich-

huhn. Z. (St.) 
Fulica atra atra L. Ble.Bhuhn, Schwarzes Wa.sserhuhn. 

Z. (St.) 

XXVIII. Ordnung: Galli. 
1. Familie: Tetraonida.e. 

o Lagopuslagopusla.gopus(L.) Moorschneehuhn. St. Str. 
o La.gopus scoticus (Lath.) Schottisches Moorschneehuhn, 

Grouse (z. T. eingebiirgert!). 
o Lagopus mutus helveticus (Thienem.) Alpenschneehuhn. 

St. Str. 
Lyrurus tetrix tetrix (L.) Birkhuhn. St. Str. 
Tetrao urogallus uroga.llus L. Auerhuhn. St. (Str.) 

o Tetr a.s tes bonasia. honasia (L.) Nordeuropiiisches Hasel
huhn. Sb. 

o Tetra.stes bonasia rupestris (Brehm.) Mitteleuropiiisches 
Haselhuhn. St. 

2. Familie: Phasianidae. 
o Alectoris graeca sa.xatilis (Meyer). Steinhuhn. 

** Alectoris rufa rufa (L.) Rothuhn. 
Perdix perdix perdix (L.) Rebhuhn. St. Str. 

o Perdix perdix sphagnetorum (Altum). Westliches Reb
huhn. St. 

Perdix perdix Iucida (Brehm). Ostliches Rebhuhn. Str. 
(Z.) 

** Perdix ba.rbata ba.rbata. Verr. & Des Murs. Bartrebhuhn. 
Coturnix coturnix coturnix (L.) Wachtel. Z. 
Phasianus colchicus colchicus L. Fasan, Kupferfasan. 

St. Str. 
Phasianus colchicus torquatus Gm. Ringfasa.n. St. Str. 
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Zwar nicht als Nachschlagebiicher fiir den Anfanger, 
aber als sonst auBerst wesentliche Biicher seien genannt: 
Hartert, E. : Die Vogel der palaarktischen Fauna 

(System. fibersicht). 1910. (3 Bande, letzter Nach
trag 1932.) 

Jetzt anerkannte wissenschaftriche Namen; fiir Balgorni
thologen und Systematiker das beste Werk. 

Heinroth, 0. u. M. : Die Vogel Mitteleuropas (in allen 
Lebens- und Entwicklungsstufen photographisch 
aufgenommen und in ihrem Seelenleben bei der Auf
zucht vom Ei ab beobachtet). 

3 Bande in reichlich LexikonfOTmat. 
Ausgezeichnete Buntbilder und Photographien. 



Alphabetisches V erzeichnis der Vogelnamen. 

In diesem Verzeichnis sind nur jeweils die Stellen angegeben, 
wo man Ausfiihrlicheres iiber den betreffenden Vogel nachlesen 
kann. Die Einzelauffiihrungen in den verschiedenen Gruppen 
sind nicht beriicksichtigt. - Bei zusammengesetzten Namen 
schlage man da.s Hauptwort auf I 

Aaskriihe, graue s. Nebeikriihe Alpenleinzeisig 224 
- schwarze s. Rabenkriihe Alpenlerche a. Ohrenlerche 
Abendfalk s. RotfuBfalk Alpenmauerlaufer 224 
Aca.nthis s. Ca.rduelis Alpenmeise 221 
Accentor a. Prunella Alpenringamsel 221 
Accipiter gentilis 236 Alpensegler 224 
- nisus 236, 237 Alpenstrandlaufer 178 
- palumbarius a. A. gentilis Alpentannenhaher 221 
Ackergans 139 Ammern 94 
Acrocephalus arundinaceus 130 Amsel 28 
- aquaticus s. A. paludicola Anas acuta 158, 160 
- paludicola 131 - boschas s. A. platyrhyncha 
- palustris 130 158, 160 
- schoenobaenus 131 - crecca 157, 160 
- scirpaceus 130 - penelope 157, 161 
- streperus s. scirpaceus - platyrhyncha 158, 160 
Actitis s. Tringa hypoleucos - querquedula. 158, 160 
Aegithalos cauda.tus 18 - strepera. 158, 160 
Aegolius funereus (tengmalmi) Anser albifrons 139, 163 

42 - arvensis 139 
Aegypius monachus 231 - anser 139, 163 
Alauda arvensis 96 - brachyrhynchus 139, 163 
Alca torda 204 - caerulescens 139 
Alcedo ispida 219 - erythropus 139, 164 
Aile alle 214 - fabalis 139, 163 
Alpenamsel s. Alpenringamsel - finnmarchus a. A. erythro· 
Alpenbraunelle 223 pus 
Alpendohle 222 - neglectus 139 
Alpenfliihvogel a. Alpenbrau- - segctum s. fabalis 

nelle Anthoscopus a. Remiz 
Alpenkrii.he 222 I Anthus campestris 129 
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.Anthus cervinus 128 
- littoralis 129 
- petrosus 128 
- pratensis 128 
- richardi 129 
- spinoletta 128, 223 
- trivialis 129 
.Apus s. Micropus 
.Aquila chrysaetus 231 
- clanga 233 
- pom.arina 233 
.Ardea cinerea 45 
- purpurea 138, 166 
.Ardeola ralloides 165, 228 
.Arenaria interpres 183, 197 
.Asio accipitrinus s • .A. flammeus 
- flammeus 133 
- otus 40 
.Astur s. Accipiter 
.Athene noctua 42 
Auerhuhn 44 
Augenstreifgoldhii.hnchen 16 
Austernfischer 182, 197 
Avosette s. Sii.belschnii.bler 

Bachamsel s. Wasseramsel 
Bachstelze, weille 126 
- gelbe s. Schafstelze 
- graue s. Bergstelze 
Bartmeise 127 
Ba.Btolpel 204 
Bastardnachtigall s. Gelb-

spotter 
Baumfalk 237 
Baumlii.ufer 15 
- langkralliger s. Waldbaum

laufer 
- kurzkralliger s. Hausbaum-

lii.ufer 
Baumpieper 129 
Bekassine 140 
Bergente 155, 162 
Bergfink 9 
Berghanfling 12 
Berglaubsii.nger 221 

Bergstelze 126 
Bergpieper s. Wasserpieper 
Bernikelgans s. Ringelgans 
Beutelmeise 127 
Bienenfresser 228 
Bindenkreuzschnabel 13 
Binsenrohrsii.nger 131 
Birkenzeisig 10 
Birkhuhn 44 
Blii..B.. s. Ble.B .. 
Bleikehlchen s. Hecken-

baunelle 
Ble.Bgans 139, 163 
- kleine s. Zwerggans 
Ble.Bhuhn 150, 160 
Blaukehlchen 132 
Blaumeise 17 

I Blaumerle 223 
Blaurake 35 
Bluthanfling 12 
Bombycilla garrulus 21 
Botaurus stellaris 165 
Brachpieper 129 
Brachvogel, gro.Ber 177 
-, kleiner s. Regenbrachvogel 
Brandente s. Brandgans 
Brandgans 201, 210 
Brandseeschwalbe 207 
Branta bernicla 210 
- leucopsis 210 
Braunelle s. Heckenbraunelle 
Braunkehlchen 97 
Bruchwasserlii.ufer 173 
Bruchwei.Bkehlchen s. Schilf· 

rohrsii.nger 
Bubo bubo 41 
Bucephala clangula 156, 161 
Budytes s. Motacilla flava 
Buchfink 9 
Buntspecht, gro.Ber 37 
- mittlerer 37 
- kleiner 37 
Biirgermeistermowe s. FJs. 

mowe 
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Burhinus oedicnemus 99 
Bussard s. Mausebussard 
Buteo buteo 232 
- intermedius 232 
-lagopus 232 
- vulpinus s. B. intermedius 

Calamodus s. Acrocephalus 
Calandrella bra.chydactyla 96 
Calcarius lapponicus 95 
Calidris alpina I 78 
- arena.ria. s. Crocethia alba 
- canutus I 79 
- ferruginea 178 
- minuta 179 
- temminckii 180 
- test&cea s. C. ferruginea 
Capella gallinago 140 
- media 141 
Caprimulgus europaeus 34 
Carduelis canabina 12 
- carduelis 9 
- citrinella 221 
- flammea 10, 224 
- fla virostris 12 
-linaria s. C. flammea 
- spinus 10 
Carpoda.cus s. Erythrina 
Cerchneis s. Falco 
Certhia bra.chyda.ctyla 15 
- familiaris 15 
- macrodactyla 15 
Charadrius alexandrinus 184, 

197 
- O.pricarius 183 
- dubius 184 
- hiaticula 184, 197 
- morinellus 223 
Chaulelasmus s. Anas strepera 
Chelidon s. Hirundo 
Chlidonias leucoptera 189 
-nigra 166 . 
Chloris chloris 8 
Ciconia alba s. C. ciconia 
- ciconia 45 

Ciconia nigra 45 
Cinclus aquaticus 218 
Circaetus gallicus 234 
Circus aeruginosus 235 
- cya.neus 234, 235 
- macrourus 234, 235 
- pygargus 235 
Clangula hyemalis 156, 162 
Coccothraustes coccothraustes 

8 
Coloeus monedula 5 
Columba oenas 43 
- palumbus 43 
Colymbus (vgl. auch Podiceps) 

153 
- arcticus 153 
- immer 211 
- septentrionalis s. C. stel. 

latus 
- stellatus 153 
Coracias garrulus 35 
Corvus corax 4 
- cornix 5 
-corona 5 
- frugilegus 5 
Coturnix coturnix 99 
Crex crex 100 
Crocethia alba 180 
Cuculus canorus 35 
Cygnus bewickii 164 
-cygnus 164 
- olor 164 

Dafila a.cuta s. Anas acuta 
Delichon urbica. 34 
Distelfink s. Stieglitz 
Doble 5 
Dompfaff 12 
Doppelschnepfe 141 
Dorngrasmiicke 27 
Dreizehenmowe 194 
Dreizehenspecht 37, 222 
Drosseln 27 
Drosselrohrsanger 130 
Dryobates leucotus 36, 222 
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Dryobates maior 37 
-medius 37 
-minor 37 
Dryocopus martius 38 

Edelfasan s. Kupferlasan 
Edelfink s. Buchfink 
Edelreiher s. Silberreiber 
Egretta alba 138 
- garzetta 138 
Eichelhah{'r 6 
Eiderente 157, 161 
Eisalk s. Tordalk 
Eisente 156, 162 
Eismiiwe 195 
Eisseetaucher 211 
Eissturmvogel 213 
Eisvogel 219 
Elster 4 
Elsterspecht 36, 222 
Emberiza calandra 94 
-cia 227 
Embe:dza. cirlus 93, 227 
- citrinella. 94 
- hortula.na 94 
- schoenic1us 125 
Enten 154 
Erdschwalbe s. Uferschwalbe 
Erdspechte 36 
Eremophila. a.lpestris 96 
Erithacus cyanecula. B. Luscinia. 

svecica. 
- luscinia s. Luscinia. me

garhynchus 
- philomelos s. L. luscinia. 
~ phoenicurus s. Phoenicurus 

ph. 
- rubecula. 30 
- titys s. Phoen. ochrurus 
Erlenzeisig 10 
Erythrina. erythrina. 11 
Eulen 39 

Falco aesalon 238 
- cherrug 238 

Falco columbarius 238 
- peregrinus 238 
- regulus B. columbarius 
- rusticolus 238 
- subbuteo 237 
- tinnunculus 237 
- vespertinus 237 
Fa.lken 237 
Fa.lkenbussa.rd 232 
Fa.lkenraubmiiwe B. Ra.ub-

miiwe, kleine 
Fa.san 43 
Feldlerche 96 
Feldschwirl s. Schwirl 
FeldBperling 8 
Felsenpieper 129 
Felsenschwa.lbe 224 
Fichtenkreuzschna.bel 13 
Fischa.dler 234 
Fischreiher 45 
Fitislaubsanger 24 
Fliegenfanger, gefleckter 

(grauer) 21 
Flulla.dler s. Fischa.dler 
FluBregenpfeifer 184 
FluBrohrsanger s. Schlag-

schwirl 
FluBschwirl s. Schlagschwirl 
FluBseeschwalbe 207 
FluBuferlii.ufer 173 
Fra.tercula. arctics. 214 
Fringilla. coele bs 9 
- montifringilla 9 
Fuchsente s. Brandga.ns 
Fulica. a.tra. 150 
Fulma.rus gla.cialis 213 

Gabelweihe s. Rotmila.n 
Ga.lerida. cristata. 96 
Ga.llinago s. Ca. pella 
Gallinula chloropus 150 
Gambettwa.sserlaufer B. Rot-

Bchenkel 
Ganse 138, 163 
Gansegeier 231 
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Giinsesager 156, 161 
Garrulus glandarius 6 
Garteriammer s. Ortolan 
Gartenbaumlaufer s. Haus-

baumlaufer 
Gartenfliegenfii.nger s. Fliegen

fanger, grauer. 
Gartengrasmiicke 26 
Gartenlaubsii.nger (-vogel), s. 

Gelbspotter 
Gartenrotschwanz 30 
Gartenspotter s. Gelbspiitter 
Gebirgsbachstelze s. Bergstelze 
Geier 231 
Gelbspiitter 25 
Gelbstelze s. Schafstelze 
Gelochelidon nilotica 208, 216 
Gerfalk 238 
Gerstenammer s. Grauammer 
Getreide(rohr)sanger s. Sumpf-

rohrsiinger 
Gimpel s. Dompfaff 
Girlitz 11 
Glaucidium passerinum 40 
Glutt s. Wasserliiufer, heller 
Goldammer ·94 
Goldhii.hnchen 16 
Goldhiihnchenlaubsanger 25 
Goldregenpfeifer 183 
Grasmiicken 26 
Grauammer 94 
Graugans 139, 163 
Graumeisen s. Sumpfmeisen 
Grauschliipfer s. Grasmiicken 
Grauspecht 38 
Grauwiirger s. Schwarzstirn-

wiirger 
Grolltrappe 100 
Griinfink 8 
Griinling s. Griinfink 
Griinschenkel 175 
Griinspecht 38 
Grus s. Megalorni& 
Gryllteist 214 

Gypaetus barliatus 231 
Gyps fulvus 231 

Haarschnepfe s. Zwergschnepfe 
Habicht 236 
Habichtskauz 40 
Haematopus ostralegus 182, 

197 
Hiiher 6 
Hakengimpel 13 
Haliaetus albicilla 232 
Halsbandfliegenfiinger 22 
Halsbandregenpfeifer 184, 197 
Halsbandsiiger s. Mittelsiiger 
Hiinflinge 11, 12 
Haselhuhn 44 
Haubenlerche 96 
Haubenmeise 18 
Haubensteillfull s. Hauben-

taucher 
Haubentaucher 151 
Hausbaumlaufer 15 
Hausrotschwanz 30 
Hausschwalbe s. Mehlschwalbe 
Haussperling 7 
Heckenbraunelle 32 
Heerschnepfe s. Zwergschnepfe 
Heidelerche 96. 
Heringsmowe 195 
Heuschreckensanger 132 
Hieraetus pennatus 234 
Hippolais icterina 25 
Hirundo rustica 34 
- urbica s. Delichon 
Hiickerschwan 164 
Hohltaube 43 
Horntaucher 152 
Hiihnerhabicht 236 
Hydrobates pelagicus 213 
Hydrochelidon s. Chlidonias 
Hydroprogne tschegrava 208 

Ibis 185 

Jagdfalk 238 
Jagdfasan s. Kupferfasan 
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Ixobrychus minutus 165 
Jynx torquilla 39 

Kampfhahn s. Kampflii.ufer 
Ka.mpflaufer 174 
Ka.nutstrandlaufer s. Knut 
Karmingimpel 11 
Kernbeiller 8 
Keilha.ken s. Brachvogel, gro.Ber 
Kiebitz 183 
Kiebitzregenpfeifer 184 
Kiefernkreuzschnabel 13 
Kirschkernbeiller 8 
Klappergrasmiicke s. Zaun-

grasmiicke 
Kleiber 15 
Kleinspecht s. Zwergspecht 
Knakente 158, 160 
Knut 179 
Kohlmeise 17 
Kolbenente 158, 161 
Kolkrabe 4 
Konigsweihe s. Rotmilan 
Kormoran 45, 163, 205 
Kornweihe 234, 235 
Krabbentaucher 214 
Krahen 5 
Krahenscharbe 204 
Krammetsvogel s. Wacholder-

drossel 
Kranich 45 
Kreuzschnabel 13 
Krickente 157, 160 
Kronschnepfe s. Brachvogel, 

gro.Ber 
Kuckuck 35 
Kuhreiher s. Rallenreiher 
Kuhstelze s. Schafstelze 
Kupferfasan 43 
Kurzschnabelgans 139, 163 
Kurzzehlerche 96 
Kiistenseeschwalbe 207 
Kuttengeier 231 
La.chmowe 166, 194 
La.chseeschwa.lbe 208, 216 

Lagopus mutus 222 
Lammergeier 231 
Lanius collurio 20 
- excubitor 20 
-minor 20 
-senator 20 
La.ppentaucher 151 
Larus argentatus 193 
- canus 193, 194 
- fuscus 195 
- hyperboreus 195 
- glaucoides 195 
- marinus 195 
- minutus 193 
- ridibundus 166, 194 
Laubsanger 23 
- gelbbrauiger 25 
- griiner 25 
Laubvogel s. Laubsanger 
Leinzeisig s. Birkenzeisig 
Lerchen 96 
Lerchenfalk s. Baumfalk 
Lerchenspornammer s. Sporn-

ammer 
Lestris s. Stercora.rius 
Lietze s. Blellhuhn 
Limicola falcinellus 181 
Limicolen 168 
Limnocryptes minimus 141 
Limosa lapponica 177 
-limosa 177 
Limose s. Uferschnepfe 
Limosen 176 
Locustella. fluviatilis 132 
- luscinioides 132, 149 
- naevia 132 
Lumme s. Trottellumme 
Lund s. Papa.geitaucher 
Luscinia luscinia. 31 
- mega.rhynchos 31 
- svecica 133 

I 
Loffelente 159, 160 
Loffelreiher s. LOffler 
Loffler 138 
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Loxia. bifascia.ta 13 
Loxia. curvirostra 13 
- leucoptera. 13 
- pityopsittacus 13 
Lullula. a.rborea. 96 
Lymnocryptes minimus 141 
Lyrurus tetrix 44 

Ma.chetes s. Philoma.chus 
Mandelkrii.he B. Bla.ura.ke 
Mantelmowe 195 
Ma.reca. s. Ana.B penelope 
~rzente B. Stockente 
MattkopfmeiBe s. Weiden-

meise 
Ma.uerlii.ufer 224 
Ma.uerschwa.lbe B. Mauersegler 
Mauersegler 33 
Mausebussa.rd 232 
Meer8chwa.lbe 8, SeeBchwalbe 
Meer8tra.ndlaufer 179 
Megalornis grus 45 
Mehlschwa.lbe 34 
Meisen 16 
Mergus albellus 156, 161 
-merganser 156, 161 
- serrator 156, 161 
Merlinfa.lk 238 
Merops a.pia.ster 228 
Micropus a.puB 33 
-melba. 224 
Mila.n, roter 236 
__:_ schwa.rzer (brauner) 236 
Milvus korschun s. M. migrans 
- migra.ns 236 
- milvus (rega.lis) 236 
Misteldrossel 29 
Mittelente 158, 160 
MittelBager 156, 161 
Mittelspecht 37 
Monchsgeier s. Kuttengeier 
Monchsgra.smiicke 26 
Monticola. saxatilis 223 
- solita.rius 223 
Moorente 157, 161 

Mooreule s. Sumpfohreule 
Moorlerche s. Wiesenpieper 
Mornellregenpfeifer 223 
Mota.cilla. alba. 126 
- boarula B. M. cinerea 
- cinerea. 126 
- flava 126 
- lugubris 8. M. ya.rrellii 
- ya.rrellii 126 
Mowen 186, 193 
Miillerchen s. Za.ungra.smiicke 
Muscica.pa. albicollis 22 
- a.trica.pilla s. M. hypoleuca. 
- collaris s. M. a.lbicollis 
- grisola. s. M. stria.ta 
- hypoleuca. 22 
- pa.rva. 22 
- stria.ta. 21 

Nachtigall 31 
Nachtiga.llrohrsii.nger (-schwirl) 

132, 149 
Nachtreiher 165 
Na.chtschwalbe 34 
Nebelkrahe 5 
Netta. rufina. 158, 161 
Nettion s. Anas crecca. 
Neuntoter 20 
Nonnenga.ns 201, 210 
Nonnenmeise 19 
Nordseeta.ucher 153 
N ucifra.ga ca.ryocata.ctes 6, 221 
Numenius arqua.ta 136, 177 
- phaeopus 177 
NuBhaher s. Ta.nnenhaher 
Nyctea. (nyctea) 8ca.ndiaca. 98 
Nycticora.x nycticora.x 165 
Nyroca ferina 157, 160 
- fuligula 155, 161 
- marila. 155, 162 
- nyroca 157, 161 

Ocea.nites oceanicus 213 
Ocea.nodroma. leucorrhea 213 
OedicnemuB 8. Burhinus 
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Oena.nthe oenanthe 98 
Ohrenlerche 96 
Ohrentaucher s. Horntaucher 
Oidemia fuses. 155, 162 
- nigra 155, 160 
Oriolus oriolus 7 
Ortolan 94 
Otis tarda 100 
- tetrax 100 
Otus scops 41 

Pa.ndion haliaetus 234 
Papageitaucher 214 
Parus ater 17 
- atricapillus 19 
- caeruleus 17 
- cristatus IS 
- maior 17 
- montanus 221 
- palustris 19 
- salicarius 19 
Passer domesticus 7 
- montanus 8 
Passerina s. Plectrophena.x 
Pavoncella s. Philomachus 
Perdix perdix 99 
Pernis apivorus 233 
Petersvogel s. Sturmschwalbe, 

kleine 
Petronia petronia 225 
Pfeifente 157, 161 
Pfuhlschnepfe s. Uferschnepfe, 

rostrote 
Phalacrocorax carbo 45, 163 
- aristotelis 205 
- graculus s. Ph. aristotelis 
Phalaropus fulicarius 182 
- lobatus 176 
Phasianus colchicus 43 
- torquatus 43 
Philomachus pugnax 174 
Phoenicurus ochrurus 30 
- phoenicurus 30 
Phylloscopus bonelli 221 
- collybita 24 

- inornatus 25 
- humei praemium s. Ph. 

inornatus 
- nitidus viridanus 25 
- proregulus 25 
- rufus s. Ph. collybita 
- sibilatrix 24 
- superciliosus s. Ph. inor-
natus 
- trochilus 24 
- viridanus 25 
Pica pica 4 
Picoides tridactyl us 37, 222 
Pious viridis 38 
- canus 38 
Pieper 127 
-, rotkehliger s. Rotkehl-

pieper 
Pinicola. enucleator 13 
Pirol 7 
Platalea leucorodia 138 
Plattmonch s. Monchsgras-

miicke 
Plectrophenax nivalis 95 
Plegadis falcinellus 185 
Plot us alle s. Aile aile 
Podiceps auritus (cornutus) 152 
- cristatus 151 
- fluviatilis s. P. ruficollis 
- griseigena 151 
- nigricans s. P. ruficollis 
- nigricollis 151 
- rubricollis s. P. griseigena. 
- ruficollis 152 
Polarmowe 195 
Polarseeschwalbe s. Kiisten-

seeschwalbe 
Polarseetaucher 153 
Porzana intermedia 142, 150 
- parva 142, 150 
- porzana 142, 150 
- pusilla 142, 150 
Prachtadler 233 
Pra.tincola s. Saxicola. 
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Prunella collaris 223 
- modularis 32 
Puffinus griseus 213 
- puffinus 213 
Purpurreiher 138, 166 
Pyrrhocorax graculus 222 
- pyrrhocorax 222 
Pyrrhula. pyrrhula 12 

Rabe s. Kolkrabe 
Raben 4 
Rabenkrii.he 5 
RaUen 150 
Rallenreiher 165, 228 
Rallus a.quaticus 141, 150 
Raubmowe, breitschwanzige s. 

mittlere R. 
- grolle 209 
- kleine 209 
- langschwanzige s. kleine 
- lanzettschwanzige s. kleine 
- mittlere 209 
Raubseeschwalbe 208 
Raubvogel 229 
Raubwiirger 20 
Rauchschwalbe 34 
Rauhfullbussard 232 
Rauhfullkauz 42 
Rebhuhn 99 
Recurvirostra avosetta 198 
Regenbrachvogel 177 
Regenpfeifer 182 
Regulus ignicapillus 16 
- regulus·16 
Reiher, grauer s. Fischreiher 
Reiherente 155, 161 
Ringamsel (·drossel) 28 
Ringelgans 201, 210 
Ringellumme 204 
Ringeltaube 43 
Ringfasan 43 
Riparia riparia 34 
- rupestris 224 
Rissa tridactyla 195 
Rohrammer 125 

Rohrdommel, grolle 165 
- kleine 165 
Rohrdrossel s. Drosselrohr-

sanger 
Rohrhuhn s. Teichhuhn 
Rohrsanger 130 
Rohrschwirl s. Nachtigall-

schwirl 
Rohrweihe 235 
Rosenstar 104 
Rotdrossel 29 
RotfuBfalk 237 
Rothalstaucher 151 
Rotkehlchen 30 
Rotkehlpieper 128 
Rotkopfwiirger 20 
Rotmilan 236 
Rotriickenwiirger 20 
Rotschenkel (kleiner) 175 
- groBer 175 
Rotspecht 37 
Rotschwanze 30 
Rottgans s. Ringelgans 
Ruticilla s. Phoenicurus 

Saatgans 139, 163 
Saatkrahe 5 
Sabelschnii.bler 198 
Sager 156, 161 
- groBer s. Gansesager 
- kleiner s. Zwergsager 
- mittlerer s. Mittelsager 
Samtente 155, 162 
Sanderling 180 
Sandregenpfeifer 184, 197 
Saxicola oenanthe s. Oenanthe 
- rubetra 97 
- torquata rubicola 97 
Schafstelze 126 
- nordische 127 
- griinkOpfige 127, 203 
Scharbe s. Kormoran 
Schelladler 233 
Schellente 156, 161 
Schildamsel s. Ringdrossel 
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Schilfrohrsanger 131 
Schlagschwirl 132 
Schlangenadler 234 
Schleiereule 41 
Schmarotzerraubmowe 209 
Schmatzer 97 
Schnii.rrdrossel s. Misteldrossel 
Schnatterente s. Mittelente 
Schneeammer 95 
Schneeeule 98 
Schneefink 224 
Schneegans 139 (vgl. auch 

Saatgans) 
Schneehuhn 222 
Schreiadler 233 
- grol3er s. Schelladler 
Schwalben 33 
Schwalbensturmvogel 213 
Schwane 164 
Schwanzmeise IS 
Schwarzdrossel B. Amsel 
Schwarzhalstaucher 151 
Schwarzkehlchen 97 
Schwarzmilan 236 
Schwarzplattchen B, Monchs-

grasmiicke 
Schwarzschnepfe B. Wasser-

laufer, dunkler 
Schwarzspecht 38 
Schwarzstirnwiirger 20 
Schwirll32 
Schwirle 131 
Scolopax rusticola 92 
Seeadler 232 
Seeregenpfeifer 184, 197 
Seeschwalben 207 
Seeschwalbe, kaBpische s. 

Raubseeschwalbe 
-, kentische B. Brandsee

Bchwalbe 
Seestrandlii.ufer s. Meerstra.nd

lii.ufer 
Seetaucher 153 
Seggensil.nger s. Binsenrohr

sil.nger 
Frieling, Exkumlonsbuoh. 

Segler B. Mauersegler 
Seidenreiher 138 
Seidenschwanz 21 
SerinuB canaria 11 
Sichler 185 
Silbermowe 193 
Silberreiher 138 
SingdrosBel 29 
SingBchwan 164 
Sitta. europaea. ( caesia) 15 
Skua. B.- Raubmowe, grol3e 
Somateria mollissima. 157, 161 
Sommergoldhii.hnchen 16 
Spatelraubmowe B. Ra.ubmowe, 

mittlere 
Spatula. clypea.ta. 159, 160 
Spatzen B. Sperlinge 
Spechte 36 
SpechtmeiBe B. Kleiber 
Sperber 236, 237 
Sperbereule 39 
SperbergraBmiicke 27 
Sperlinge 8 
Sperlingskauz 40 
Spiel3ente 158, 160 
Spornammer 95 
Spornpieper 129 
Sprosser 31 
Squatarola squa.t.arola. 184 
Star 6 
Steinadler 231 
SteindroBsel B. Steinrotel 
Steinkauz 42 
Steinkrii.he B. Alpenkrii.he 
Steinrotel 223, 225 
Steinschmii.tzer 98 
Steinsperling 225 
Steinwalzer 183, 197 
Steil3fiil3e s. La.ppenta.ucher 
Stclzen 126 
Stelzvogel 168 
Steppenhuhn 98, 198 
Steppenweihe 234, 235 
Stercorarius longicaudus 209 
- parasiticus 209 

18 
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Stercorarius poma.rinus 209 
- skua 209 
Sterna a.lbifrons 208 
- cantia.oa s. S. sandvioensis 
- hirundo 207 
- paradisa.ea 207 
- sandvioensis 207 
Stieglitz 9 
Stookente 158, 160 
Storch, sohwa.rzer 45 
- wei8er 45 
Sttlller = ungenaue Bezeioh-

nung eines Ra.ubvogels 
Strandlaufer 176 
- islandisoher 179 
- bogenschnibliger 178 

Sumpfschnepfe,kleine s. Zwerg
schnepfe 

Sumpfschnepfen 140 
Sumpfwa.sserlaufer s. Bruch. 

wa.sserlaufer 
Surnia ulula 39 
Suschkinga.ns 139 
Sylvia atricapilla 26 
- borin 26 
- communis 27 
- curruca 27 
- nisoria. 27 
- simplex s. S. borin 
Syrnium s. Strix 
Syrrhaptes paradoxus 99 

- kleiner a. Zwergstrand- Tadorna ta.dorna 210 
Jiufer Tafelente 157, 160 

Stra.ndpieper 128 Tannenhaher 6 
Strepsila.s s. Arena.ria. Ta.nnenmeise 17 
Streptopelia. turtur 43 Tauben 42 
Strix a.luoo 40 Taucher 151 
- flammea. s. Tyto alba. Teichhuhn, griinfiiBiges 150 
- uralensis 40 Teichrohrsanger 130 
Stummelmowe s. Dreizehen- Teichwasserlii.ufer 174 

mowe Temmincksstra.ndlii.ufer 180 
Sturmmowe 193, 194 Tengma.lmskauz s. Ra.uhfuB-
Sturmschwalbe, buntfiiBige213 kauz 
- ga.belschwanzige 213 Tetra.o urogallus 44 
- kleine 213 Tetrastes bonasia. 44 
Sturmta.ucher, dunkler 213 Tetrix s. Lyrurus 
-, nordisoher 213 Tichodroma mura.ria. 224 
Sturmvogel 212 Tolpel s. BaBtolpel 
Sturnus vulgaris 6 Tordalk 204 
Sula. ba.ssa.na. 204 Totanus s. Tringa 
Sumpfhuhn, kleines 142, 150 Trappe 100 
Sumpflaufer 181 Trauerba.chstelze 126 
Sumpfmeisen 18 Tra.uerente 155, 160 
Sumpfohreule 133 Tra.uerfliegenfii.nger 22 
Sumpfrohrsanger 130 Tra.uerseeschwa.lbe 166 
Sumpfschnepfe, gemeine a. Be- Triel 99 

kassine Tringal erythropus 175 
- groBe s. Doppelschnepfe - fusca a. T. erythropus 

1 Tringa. hieBen friiher die Strandlii.ufer (Calidris). 
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Tringa glareola 173 
- hypoleucos 173 
- littorea s. T. nebularia 
- nebularia 175 
- ochropus 173 
- stagnatilis 174 
- totanus 175 
Troglodytes troglodytes 32 
Trottel ( oder Troll-) lumme 204 
Tiipfelsumpfhuhn 142, 150 
Turdus iliacus s. T. musicus 
- merula 28 
- musicus 1 29 
- philomelos 29 
- pilaris 29 
- torquatus 28, 221 
- viscivorus 29 
Turmfalk 237 
Turmschwalbe s. l\iauerseg1er 
Turteltaube 43 
Turtur s. Streptopelia 
Tyto alba 41 

Uferlaufer s. FluBuferlaufer 
Uferrohrsanger s. Schilfrohr-

sanger 
Uferschnepfe, rostrote 177 
- schwarzschwanzige 177 
Uferschwa1be 34 
Uhu 41 
Upupa epops 35 
Ura1eule 40 
Uria aalge 204 
- grylle 214 
- troille s. U. aalge 
Urinator a. Colymbus 

Vanellus vanellus 183 

W acholderdrossel 29 
Wachtel 99 
W achtelkonig 100 
Waldbaumlaufer 15 

Waldkauz 40 
Waldlaubsanger 24 
Waldohreule 40 
Waldrotschwanz s. Gartenrot-

schwanz 
Waldschnepfe 92, 75 
Waldschwirrvogel s. Waldlaub-

sanger 
Waldstorch 45 
Waldwasserlaufer 173 
Wanderfalk 238 
Wasseramsel 218 
Wasserhuhn s. BleBhuhn 

I 
Wasserlaufer 171 
- dunkler 175 
- heller 175 
- punktierter a. Waldwasser-

laufer 
Wasserpieper 128, 223 
Wasserralle 141, 150 
Wasserscherer a. Sturm-

taucher 
Wasserschmatzer s. Wasser· 

amsel 
Wasserstar s. Wasseramsel 
Wassertreter, plattschnabliger 

182 
- schmalschnabliger 176 
Weidenlaubsanger 23, 24 
W eidenmeise 19 
Weihen 234 
Weindrossel 29 
WeiBaugenente s. l\ioorente 
WeiBfliigelseeschwalbe 189 
WeiBkehlchen s. Dorn- und 

Zaungrasmiicke 
WeiBriickenspecht s. Elster

specht 
W eiBstorch 45 
WeiBwangengans s. Nonnen

gans 
W endehals 39 
Wespenbussard 233 

1 musicus hieB friiher die Singdrossel, T. philomelos. 
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Wiedehopf 35 
Wiesenknarrer s. WachtelkOnig 
Wiesenpieper 128 
Wiesenralle s. Wachtelkonig 
Wiesenschmatzer, braunkeh-

liger 97 
- schwarzkehliger 97 
Wiesenstelze s. Schafstelze 
Wiesenweihe 235 
Wildente 8, Stockente 
Wildgans s. Grau- u. Saatgans 
Wildtauben 42 
Wiirger 19 
- grauer s. Schwarzstirn

wiirger 
- groller s. Raubwiirger 
- kleiner s. Schwarzstirn-

wiirger 
- rotriickiger 20 
- schwarzstirniger 8. Schwarz-

stirnwiirger 
Wiirgfalk 238 

Zappa s. Blellhuhn 
Zaunammer 93, 227 
Zaungrasmiicke 27 
ZaunkOnig 32 
Zeisige 10 

Ziegenmelker 34 
Ziemer s. Wacholderdrossel 
Zilpzalp 24 
Zippammer 227 
Zitronfink 221 
Zitronenzeisig 221 
Zopfsager E. Mittelsager 
Zwergfalk s. Merlin 
Zwergfliegenfanger 22 
Zwergadler 234 
Zwerggan8 139, 164 
Zwergmowe 193 
Zwergohreule 41 
Zwergreiher s. Zwergrohr-

dommel 
Zwergrohrdommel 165 
Zwergsager 156, 161 
Zwergschnepfe 141 
Zwergschwan 164 
Zwergseeschwalbe 208 
Zwergspecht 37 
ZwergsteillfuB s. Zwergtaucher 
Zwergstrandlaufer 179, 180 
- grauer 180 
Zwergsumpfhuhn 142, 150 
Zwergtaucber 152 
Zwergtrappe 100 




