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Vorwort. 

Unser volkstiimlichster N aturforscher A If red B r e h m 
nennt mit Recht den Vogel "ein Meisterstiick, ein Wunder der 
Natur". Dem Vogel gab die Natur das eigenartige, herrliche 
Federkleid, das nirgends im Tierreich eine Wiederholung fin
det. Bei den Vogeln fiihrte die schopferische Kraft das Flug
wesen zur hochsten Vollendung empor und veredelte die 
Stimme zur bezaubernden Musik. Ein Wunder ist das Liebes
leben der Vogel. Ein Ratsel, das schier unlosbare Aufgaben 
stellt, sind die Wanderungen der Zugvogel fiber ganze Ercl
teile und Weltmeere. 

Es gibt kaum ein Problem in der Naturwissenschaft, das 
den Forschern soviel Kopfzerbrechen verursacht als die Er
forschung des Vogelzuges mit seinen geheimnisvollen Vor
gangen, die auch heute zum Teil noch ungelost sind. GroBe 
Fortschritte machte die Vogelzugforschung durch Einfiihrung 
der experimentellen Methode zu Beginn unseres Jahrhunderts. 
Besonders die Vogelberingung, d. h. das Zeichnen der Zug
vOgel mit FuBringen, hat uns iiber die Richtung des Zuges, 
die Lage der Winterquartiere, die Schnelligkeit des Wanderns 
und die Heimkehr der Zugvogel vortrefflich unterrichtet. In 
einem groBeren Werke "Die Ratsel des Vogelzuges" habe ich 
schon friiher iiber die Ergebnisse der experimentellen For
schungsweise eingehend berichtet. Die vorliegende kleine 
Schrift soll in kurzer Zusammenfassung eine Obersicht geben 
fiber das, was wir heute yom Vogelzuge wissen, und iiber 
all' die mannigfachen Fragen, die sich an das Problem des 
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Vogelzuges, dessen Erforsehung meine Lebensaufgabe gewor-
den ist, kniipfen. Meine Ausfiihrungen werden aber nieht nur 
sehildern, was von den Wanderungen der Zugvogel erforseht 
und bekannt ist, sondern solI en aueh darauf hinweisen, welehe 
Fragen des Zugproblems noeh ungelost sind und was noch 
zu ergriinden ist, um dadureh zu weiterer, eifriger Beobaeh
tung des Vogelzuges anzuregen. 

Berlin, im Juni 1929. 

Friedrich von Lucanus. 
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I. E i n lei tun g. 

Technik des Vogelfluges. Stammesgeschichte 
der Vogel. 

Die Kunst des Fliegens hat die Natur unter allen Lebe
wesen bei den Vogeln zur hOchsten Vollendung entfaltet. 
Wohl gibt es auch unter anderen Tieren mehr oder weniger 
gute Flieger, ihre Leistungen bleiben aber hinter dem Flug
vermogen der Vogel weit zuriick. Das Flattem der Fleder
miiuse, der Fallschirmflug der FlughOmchen, der Flugfrosche 
und Flugechsen, der Drachenflug der fliegenden Fische, der 
Schwirrflug der Fliegen und Bienen und der gaukelnde, flat
temde Flug der Schmetterlinge erreichen nicht im entfern
testen die Flugleistungen der Vogel. Das Fliegen der Vogel 
ist bald ein Dahinstiirmen durch die Luft, wobei die Fliigel 
als Ruder gebraucht werden, bald ein Gleiten, Schweben und 
Kreisen, ohne daB die ausgespannten Fliigel bewegt werden. 
Der Flug ist fiir den Vogel keine Anstrengung, sondem 
Freude, Spiel und Lebenslust. Es gibt Vogel, wie Schwalben, 
Sturmvogel und Segler, die den groBten Teil ihres Lebens im 
Fluge verbringen. 

Der Segler gehOrt ganz dem Luftmeer an. Sein wahres und 
einziges Lebenselement ist der Flug, zu dem ihn seine langen 
Schwingen hervorragend befahigen, wahrend seine kleinen, 
kiimmerlichen FiiBe zum Gehen fast untauglich sind. In 
stundenlangem, reillend schnellem Fluge durchschneidet der 
Segler die Luft, hier sucht er seine Nahrung, hier spielt sich 
sein Liebesleben ab, sogar die Begattung erfolgt im Fluge. 

1 Lucanus, Zugvogel. I 



Dem Segler fast gleich tut es die Schwalbe, die ebenso wie 
jener ganz Lufttier ist. 

Die gewandtsten und ausdauerndsten Flieger unter den Vo
geln sind die Sturmvogel, deren Heimat der offene Ozean ist, 
wo sie tagelang in Un wetter und Sturm iiber den Wellen da
hinschweben, nur hin und wieder eine kurze Rast auf dem 
Wasserspiegel haltend. Ein Albatros, der groBte Sturmvogel, 
folgte einem Schiff, das mit 4,5 Knoten Geschwindigkeit fuhr, 
sechs Tage im Fluge iiber dem Wasser. Die Nahrung der 
Sturmvogel besteht aus Fischen und Meerestieren, die sie im 
Fluge aus den Wellen erhaschen, wobei sie auBerordentlich 
geschickt jeder Bewegung des Wassers mit blitzschnellen 
Schwenkungen foigen. Mit groEter Gewandtheit, Schnellig
keit und Zierlichkeit wenden und drehen sie sich im Fluge. 
der bald reiEend schnell, bald schwebend und gieitend ist. 
Ihr Flug ist ein Meisterstiick, ein Wunder der Naturl 

Sind die Sturm vogel die ausdauerndsten Flieger, so gebiihrt 
dem Fregattvogel, der ebenfalls ein Bewohner des Welt
meeres ist, die Siegespalme in der Schnelligkeit des Fliegens, 
die 40 bis 44 mjsek. erreicht. Der Fregattvogel gehort mit 
den Pelikanen und Kormoranen zu den sogenannten Ruder
fiiBern. Fliegende Fische bilden seine Hauptnahrung. Sein 
langer, tief gegabelter Schwanz und die sehr langen, spitzen 
Fliigel verleihen ihm ein gewaltiges Flugvermogen. Ganz vor
treffliche Flieger sind auch die Mowen, Seeschwalben, Enten, 
Storche, Regenpfeifer, Schnepfen, Stare und vor allem die 
Raubvogel. Pfeilschnell schieEt der Wanderfalke hinter dem 
fliegenden Vogel, her, um ihn in sicherem StoE zu erfassen. 
Mit unglaublicher Gewandtheit schlagt der Hiihnerhabicht 
sein Opfer ebenso sicher in der Luft, wie auf dem Erdboden 
im freien Felde, oder im dichten Gebiisch. 1m Segelflug 
schraubt sich der Bussard in prachtvollen Kreisen in den 
blauen Ather hinauf. Immer wieder erregt solche Flugkunst 
unsere Bewunderung. 

Freilich gmt es auch Vogel, deren Flugvermogen weniger 
groE ist. 1m Vergleich zu den herrlichen Flugkiinsten der 
Sturmvogel, Segler und Raubvogel erscheint der surrende 
Flatterflug der Hiihner recht unbeholfen, und noch geringer 
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ist die Flugtechnik der Taucher, Alke und Lummen, deren 
Lebenselement das Wasser ist. 

Ein geradezu kiimmerlicher Flieger ist der auf Neuseeland 
lebende Eulenpapagei, der nur unbeholfen kurze Strecken im 
Fluge zUrUcklegen kann. Vollig flugunfahig sind die Pin
guine, die sich ganz einseitig dem Wasserleben angepaBt 
hahen. Ihre Flugel sind zu flossenartigen Ruderwerkzeugen 
geworden und zum Fluge untauglich. Auch die StrauBe und 
der Kiwi verloren den Flug, indem sie sich ganz und gar auf 
ein Leben am Erdboden einstellten. Flugunfi.ihig war auch 
der Riesenalk, ein typischer Verueter der Eiszeit, der noch 
bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts lebte. Dieser Tauch
vogel hatte nur kleine, verkiimmerte Fliigel. Er bewohnte den 
Norden der Alten und Neuen Welt. Infolge der starken Ver
folgung, die der Riesenalk durch Seefahrer, besonders Wal
fischfanger, zu erleiden hatte, wurde das Verbreitungsgebiet 
des Vogels immer kleiner. SchlieBlich beschrankte sich sein 
Aufenthalt nur noch auf einige Felseninseln bei Island und 
1844 wurden die heiden letzten Riesenalke auf der Insel EI
dey bei Kap Reikjanes von islandischen Jagern gemtet. So 
ist eine der merkwiirdigsten Vogelarten, ein wertvolles Natur
denkmal, durch Menschenhand sinnlos vernichtet worden. 

Schlechte Flieger oder gar flugunfahige Arten hilden aher 
eine Ausnahme im Reich der Vogel, die in i:hrer Gesamtheit 
die Beherrscher der Luft geworden sind. 

Eine so hoch entwickelte Flugkunst erfordert eine heson
dere Organisation des Korpers. Fiir einen gewandten Flug 
ist vor aHem eine gewisse Starrheit des Rumpfes notwendig. 
Dieser muB wie ein smhlernes Luftschiff die Luft durch
schneiden. Jede Biegsamkeit und Weichheit wiirde die Er
haltung des Gleichgewichts erschweren. Infolgedessen bildet 
das Rumpfskelett des Vogels eine geschlossene Einheit. Die 
unbewegliche Riickenwirbels1.iule ist mit dem Becken fest ver
schmolzen und hildet auch mit den Rippen und dem Brust
bein ein geschlossenes Ganzes. Ein beweglicher Lenden
abschnitt, der hei anderen Wirheltieren dem Korper Bieg
samkeit verleiht, fehlt den Vogeln. Die Festigkeit des Rump
fes ist hei vielen Vogeln noch dadurch erhOht, daB die Rip-
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pen im oberen Teil besondere Hakenfortsatze hahen, die zur 
gegenseitigen Stiitze dienen. Das Schwanzskelett ist sehr kurz. 
Die ersten Schwanzwirbel sind mit dem Becken verschmol
zen, die letzten Wirbel zu einem einheitlichen Knochen ver
wachsen, und nur die mittleren Wirbel sind frei und beweg
lich. Das Brustbein ist sehr groB und breit. Auf seiner Mitte 
erhebt sich rechtwinklig ein hoher Kamm, Kiel genannt, der 
die Flache des Brustbeins noch vergroBert, so daB ein weiter 
Raum entsteht fiir eine stark entwickelte Brustmuskulatur. 
Sie ist von groBter Wichtigkeit, denn sie stellt den Motor dar, 
der die Fliigel bewegt. Der Kiel des Brustbeines fehlt nur 
den flugunfahigen StrauB en, Kiwis und Kasuaren, die man 
daher "Flachbrustvogel" nennt. AIle iibrigen Vogel sind 
"Kielbrustvogel", auch die Pinguine trotz ihrer Flugunfahig
keit. Die Verbindung der Fliigel mit dem Rumpf erfolgt 
durch den Schultergiirtel. Die langen, sabelformigen Schulter
blatter laufen dem Riicken parallel und erstrecken sich bis
weilen fast bis zum Becken. Vorn an den Schulterblattern 
befinden sich die Rabenschnabelbeine, die senkrecht nach 
unten zum Brustbein verlaufen, mit dem sie fest verankert 
sind. Sie geben den Schultern und den auf ihnen ruhenden 
Fliigeln eine feste Stiitze. Die Schliisselbeine sind zum ein
heitlichen Gabelbein verwachsen. Dberall kehrt also im Bau 
des Skeletts das Prinzip der Festigkeit und geschlossenen 
Einheit wieder, wie es fiir die Flugtechnik erforderlich ist. 

Die vorderen GliedmaBen der Vogel haben ihre urspriingliche 
Bedeutung als Geh- und Greiforgane vollig verloren und sind 
zu Flugwerkzeugen geworden. Unterarm und Hand sind die 
Trager der Schwungfedern, die den Flug erzeugen. Hande 
und Unterarme konnen nur in einer Richtung bewegt wer
den, namlich lediglich horizontal in der Ebene des au&
gespannten Fliigels. Es ist also nur die Bewegung gestattet, 
die notwendig ist, um den Fliigel auszuspannen und zu
sammenzufalten. Jede andere Biegung der Gelenke ist aus
geschaltet, wodurch eine unniitze und unvorteilhafte Be
wegung, die den Flug nur beeintrachtigen wiirde, verhindert 
wird. Der ausgespannte Fliigel bildet daher eine feste und 
sichere Tragflache. 1m Schultergelenk dagegen besitzt der 
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Fliigel eine freie Bewegung nach allen Seiten, so daB also 
seine Stellung jederzeit so verandert werden kann, wie es die 
Flugtechnik erfordert. 

Ebenso wie der Knochenbau des FHigels entsprechen auch 
die Schwungfedern allen Anforderungen eines hoch entwickel
ten Flugwesens. Die Fliigel sind nach oben gewolbt, wodurch 
wichtige flugtechnische Vorteile erzielt werden. Beirn Auf
wartsbewegen der Fliigel gleitet die Luft an der Wolbung 
schnell und leicht ab, und dadurch wird die Dberwindung des 
Luftwiderstandes erleichtert. AuBerdem aber erzeugt die 
Wolbung des Fliigels beim Niederschlag eine Anstauung der 
Luft, die wieder den Auftrieb erhoht. Ferner entstehen beirn 
Fluge durch wellenformige Bewegung der Fliigel Luftwirbel 
unter der Fliigelwolbung, die ebenfalls einen Auftrieb ver
ursachen und ein Sink en des Vogelkorpers beim Fliegen ver
hindern. Der Fliigel ist also so konstruiert, daB stets eine 
Aufwartsbewegung gewahrleistet ist. 

Der durch das Knochengeriist gebildete vordere Fliigelrand 
ist starr und fest, der von den Enden der Schwungfedern ge
bildete hintere Rand dagegen weich und elastisch. Beim 
Niederschlagen der Fliigel geben daher die Federenden nach 
und biegen sich aufwarts, wodurch ein Druck nach vorn ver
ursacht wird, der den Vogel vorwarts treibt. Ein Vortrieb 
wird ferner dadurch erzeugt, daB die vorderen Handschwin
gen etwas gespreizt werden. Auch konnen die Handschwingen 
bis zu einem gewissen Grade urn ihre Langsachse gedreht 
werden, wodurch das Querprofil des Fliigels verandert wird, 
was fiir die Technik des Fluges von groBer Bedeutung i.st. 
Der Afterfliigel, d. h. die klein en Federn am Daumen der 
Hand, ist ein besonderes FliigeIchen, das unabhangig von den 
Schwungfedern gebraucht wird und durch Drehung und Ent
faIt en der Federn zum Bremsen der Fluggeschwindigkeit und 
zum Steuern dient. 

Diese vortrefflich ausgebildeten Flugwerkzeuge gestatten 
die Kunst des Fliegens in hochster Vollendung. Die typische 
Flugbewegung ist der Ruderflug, bei dem die Fliigel gleich
maBig auf und nieder bewegt werden. Die Fliigel wirken in 
der Luft wie die Ruder eines Bootes im Wasser. Erfolgt der 
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Flug mit auBerordentlich schnellen Fliigelschlagen, so wird 
der Ruder£lug zurn Schwirrflug, wie ihn die Kolibris in hach
ster Vollkommenheit ausfiihren. Sie bewegen die Fliigel so 
schnell, daB man sie kaum noch sehen und die Bewegung 
nicht mehr wahrnehmen kann, wie es beim surrenden Flug 
vieler Insekten der Fall ist. 1m Gegensatz zum Schwirrflug 
steht der unbeholfene Flatterflug der Hiihner, der mit kur
zen, hastigen Fliigelschlagen ausgefiihrt wird. 

Beirn Ruder£lug und seinen beiden Unterarten, dem Schwirr
£lug und Flatter£lug, sind die Fliigel aktiv beteiligt, indem 
sie durch Auf- und Niederschlag den Antrieb verursachen. 

Ganz anders ist die Flugtechnik beirn Gleit£lug und Segel
£lug, die ohne Bewegung der Fliigel ausgefiihrt werden. Der 
Gleit£lug erfolgt aus der Hohe in schrager Linie ahw1irts mit 
ausgespannten Fliigeln, die wie ein Fallschirm wirken. Die 
Vorwartsbewegung wird durch die yom Ruderflug her noch 
irn Korper aufgespeicherte Energie verursacht. 1m Segelflug 
schwebt der Vogel mit entfalteten Schwingen ohne sichtbaren 
Fliigelschlag durch das Luftmeer, senkt sich, steigt haher, 
fiihrt Schwenkungen aus, zieht Kreise und Schraubenlinien -
eine vollendete Technik der Flugkunst! Hervorragende Segel
flieger sind die Mowen und die groBeren Raubvogel. Der 
kunstvolle Segelflug hat den Forschern schon viel Kopfzer
brechen verursacht. Man hat die verschiedensten Thoorien 
aufgestellt, um diesen Flug ohne Fliigelschlag, also ohne Mo
tor, zu erklaren, ohne jedoch bisher eine endgiiltige Losung 
gefunden zu hahen. Jedenfalls spielen die Windverhaltnisse 
eine groBe, man darf vermuten, wohl die entscheidende Rolle 
beim Segel£lug. Wer sich hierfiir interessiert, findet in mei
nem Buche "Das Leben der Vogel" 1 nahere Auskunft hier
iiber. 

Eine andere Flugweise ist das Riitteln. Man sieht es am 
h1iufigsten beirn Turmfalken, der daher auch Riittelfalke ge
nannt wird. Der kleine Rauber unterbricht plotzlich seinen 
Flug und bleibt unter heftigem Fliigelschlagen in der Luft an 
derselben Stelle stehen, urn nach Mausen oder Insekten aus-

1 F'riedrich von Lucanus, Das Leben der Vogel. Verlag 
Scherl, Berlin 1925. 
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zuspahen. Auch Seeschwalben rutteln in dieser Weise uber 
dem Wasser. Geradezu meisterhaft vollfuhrt der Kolibri den 
Ruttelflug. Mit unglaublich schnellen FliIgelschlagen schwebt 
der zierliche Vogel vor einer BIute, um den Schnabel in ihren 
Kelch zu versenken und mit der langen Zunge Honig und 
kleine Insekten einzuschlurfen. Dieser Ruttelflug, bei dem 
der Vogel trotz reger Tiitigkeit der Flugwerkzeuge auf der
selben . Stelle verharrt, ist eben so wie der Segelflug eine 
wunderbare Kunst des Fliegens, fur die man bisher noch 
keine einwandfreie Erklarung gefunden hat. Wir sehen hier
aus, auf wie hoher Stufe das Flugwesen der Vogel steht und 
wie schwer es fur den Menschen ist, in die geheimnisvollen 
Krafte der Natur einzudringen, sie zu durchschauen und zu 
verstehen. -

Zu den Flugwerkzeugen gehOrt auBer den Flugeln auch 
der Schwanz, denn auch er ist am Fluge beteiligt. Die Raub
vogel spreizen die Schwanzfedern fiicherformig beim Segeln 
und beim Rutteln. Der Schwanz dient dann als Fallschirm. 
Beim Fliegen wird durch die unter den Schwanzfedern an
gestaute Luft ein Auftrieb verursacht. Infolgedessen wird beim 
Fluge nach unten der Schwanz hochgestellt, um die hebende 
Wirkung auszuschalten. Ferner dient der Schwanz als Steuer. 
Doch darf diese Bedeutung nicht allzu hoch eingesehiitzt wer
den, denn so hervorragend gute Flieger, wie Mowen und 
Storche, haben nur verhaltnismaBig kleine Sehwanze, deren 
£lugteehnisehe Wirkung nicht sehr bedeutend sein kann. Ja so
gar der Albatros, der beste Flieger aller Vogel, hat keinen stark 
entwiekelten Schwanz, und die schwanzlosen SteiBfuB·e £lie
gcn aueh und mussen im Fluge auch steuern konnen. 

Die seitliehe Steuerung im Fluge geschieht nieht durch 
den Schwanz, sondern durch Verminderung des Flugelschlags 
auf einer Seite, wodurch der Korper seitlich beigedreht wird. 
Ferner spielt der kleine After£lugel eine Rolle fur die Steue
rung, worauf schon oben hingewiesen wurde. 

Die Haltung der Beine und des Halses hat auch ihre Be
deutung fur den Flug. Sie muB jedenfalls so erfolgen, daB 
dureh diese GliedmaBen keine Beeintrachtigung des Fliegens 
erfolgt. In meinem "Leben der Vogel" habe ich damber fol-
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gendes gesagt: "Ober die Beinhaltung fliegender Vogel war 
man sich lange im unklaren. Nach den neueren Beobachtun
gen unterliegt es kaum einem Zweifel, daB wohl fast aIle 
Vogel beirn Fliegen auf langere Streck en die FiiB,e aus
gestreckt nach hinten unter den Schwanz legen. Dies ist je
doch nicht so zu verste-hen, daB das ganze Bein, also auch 
Ober- und Unterschenkel eine wagerechte Linie bilden. Das 
Knie ist vielmehr gebeugt, es ist also der Oberschenkel nach 
vorn, der Unterschenkel nach hinten gerichtet. Eine Aus
nahme in der FuBhaltung mogen die Vogel mit sehr kleinen 
FiiBen und kurzem Lauf machen, wie Segler, Kolibris und 
Schwalben, die ihre stummelartigen FiiBe wohl an das Bauch
gefieder anziehen. Die Raubvogel tragen nicht zu schwere 
Beute mit nach hinten gestreckten FiiBen. Ich habe wieder
holt Milane und Bussarde gesehen, bei denen die in den Fiin
gen gehaltene Beute hinten unter dem Schwanz lag. Die FiiBe 
waren also ausgestreckt. Beirn Tragen sehr schwerer Beute 
lassen die Vogel die FiiBe herabhangen, da diese dann durch 
das Gewicht heruntergezogen werden. Fliegende Vogel, die irn 
Begriff sind, zu landen, senken die FiiBe nach unten, was 
man sehr schOn beim Storch mit seinen langen Beinen be
obachten kann. Dorch das Hangenlassen der Beine wird die 
Vorwartsbewegung gehemmt. Raubvogel lassen beim Riitteln 
die FiiBe herunterhiingen. 

Kopf und Hals strecken die meisten Vogel beim Fliegen 
nach vorn, was besonders bei langhalsigen Vogeln, Schwanen, 
Gansen, Enten, Trappen oder Storchen, auffiillt. Reiher ziehen 
irn Fluge den Hals ein, so daB ihr Flugbild dem groB.er 
Raubvogel ahnlich ist." 

Der Bau des Vogelkorpers ist in hOchster Vollendung dem 
Flugwesen angepaBt und gestattet dem Vogel so gewaltige 
Flugleistungen, wie wir sie nirgends irn Tierreich wieder
finden. Dies hochentwickelte Flugwesen machte die Vogel un
abhangig von der Scholle. Sie sind jederzeit irnstande, ihren 
Aufenthalt zu wechseln, wobei selbst groBe Entfernungen, die 
iiber ganze Erdteile und offene Meeresstrecken fiihren, keine 
Rolle spielen. Hiermit war den Vogeln die Moglichkeit ge
geben, groBe Wanderungen auszufiihren. Die Meisterschaft 
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im Fliegen war die Vorbedingung fiir den Wanderflug der 
Zugvogel. Der Zugvogel kann also erst in Erscheinung ge
treten sein, nachdem das Flugwesen jenen hohen Grad der 
Ausbildung erlangt hatte, den wir heute bewundern. Dies er
folgte aber erst in einer iiber Jahrtausende sich erstreckenden 
Entwicklung. 

Die Palaontologie leitet den Ursprung der Vogel von den 
Reptilien her. Die Richtigkeit dieser Anschauung wird durch 
die aufgefundene Versteinerung eines hOchst merkwiirdigen 
vorweltlichen Vogels der Jurazeit bestatigt, der noch aus
gesprochene Merkmale der Reptilien tragt. Man hat dies Tier 
"Archaeopteryx macrura", zu deutsch "Langgeschwanzter Ur
vogel", benannt. Der Reptilientyp tritt am auffalligsten in 
dem langen, aus 20 Wirbeln bestehenden Schwanzskelett her
vor, das ganz einem Eidechsenschwanz entspricht und zu dem 
kurzen, verkiimmerten Sehwanzskelett der heutigen Vogel im 
Gegensatz steht. Neben den echten Rippen hat Archaeopteryx, 
abweichend von den heutigen Vogeln, noch Bauchrippen, wie 
sie die alten Flugsaurier hatten und die Krokodile noch heute 
besitzen. Hochst eigentiimlich sind die vorderen GliedmaBen, 
die bereits den Vogelfliigel darsteUen, aber ihre Bedeutung 
als Kletterorgane noch nieht eingebiiBt haben. Vorn am 
Fliigelgelenk stehen 3 voUig ausgebildete Finger, die mit 
scharfen Krallen versehen sind, mit denen das Tier im Gil
bUsch umherklettern konnte. Auch die Hand der heutigen 
Vogel zeigt drei Finger, die aber verkiimmert und in der Bil
dung des Fliigels ganz verschmolzen sind, so daB sie ihre Be
deutung als Greif- und Kletterorgane vollig verloren haben. 
Frei und beweglich ist nur der Daumen geblieben, der den 
Stiitzpunkt des Afterfliigels bildet, von dem schon oben die 
Rede war, und auch lediglich der Flugtechnik dient. 

Es sei hier eingeschaltet die merkwiirdige Erscheinung, daB 
es auch heute noch eine Vogelart gibt, deren Jugendform 
einen archaeopteryxartigen KletterflUgel besitzt. Dieser hOchst 
eigentumliche Vogel lebt im Gebiete des Amazonenstromes 
und wird Schopfhuhn oder Hoatzin genannt. In seinem ana
tomischen Bau erinnert das Schopfhuhn an die Huhner, die 
RaUen und die Kuckucke. Infolge dieser Vereinigung von 

9. 



Merkmalen ganz verschiedener Vogel hat die systematische 
Einreihung des Schopfhuhnes manche Schwierigkeit bereitet. 
Man erhebt die nur aus einer Art bestehende Gattung zu einer 
besonderen Ordnung, oder aher man reiht das wundersame 
Tier den Hiihnern ein, mit denen es noch die groBte Xhn
lichkeit hat. Seinen Namen fiihrt das Schopfhuhn nach dem 
langen, spitz en Federschopf, der auf dem Kopf steht. Das 
Gefieder ist auf der Oberseite des Korpers olivbraun mit wei
Ber Strichelung, auf der Unterseite hellrostgelb. Die Schopf
hiihner nisten am FluBufer im Gehiisch, mit Vorliebe in den 
iiber dem Wasserspiegel hlingenden Zweigen. Die Jungen 
kommen mit einem rotbraunen Dunenkleid zor Welt und 
nehmen eine eigenartige Zwischenstellung zwischen den Nest
hockern und Nestfliichtern ein. Sie verlassen niimlich schon 
friihzeitig zeitweise das Nest, urn im Gebiisch um'herzu
schliipfen oder bei Gefahr sich zu verbergen, wobei neben den 
FiiBen die Fliigel als Kletterorgane gebraucht werden. Beim 
jungen Schopfhuhn sind der Daumen und der 2. Finger frei 
und beweglich und wie bei Archaeopteryx mit Krallen ver
sehen, mit denen der Vogel sich bei der Fortbewegung an den 
Zweigen anhakt. Mit dem Wachstum verschwindet die Be
weglichkeit der Finger und die Krallen schrumpfen zu einem 
kaum sichtharen Hocker ein, womit die Hand ihre Bedeutung 
als Greiforgan wieder verliert und ganz in den Dienst der 
Flugtechnik gestellt wird, wie es beirn normalen Vogelfliigel 
der Fall ist. Das junge Schopfhuhn ist gewissermaBen ein 
lebendes Fossil, das ebenso wie die Versteinerung des Ur
vogels Archaeopteryx wichtige Merkmale einer liingst ver
klungenen Ahnenstufe der Vogel zur Schau tragt und auf eine 
Reptilienahstammung der Vogel hinweist. Solch' lebende Fos
silien giht es noch mehr in der Tierwelt. Es sei nur an die 
eierlegenden Saugetiere (Schnaheltier und Ameisenigel) sowie 
an die Beuteltiere erinnert, deren hOchst eigentiimliche Fort
pflanzungsgeschichte auch eine friihere, primitive Entwick
lungsstufe der Saugetiere darstellt. 

Kehren wir nach dieser kurzen Abschweifung zum Urvogel 
Archaeopteryx zuriick. Die Bedeutung seiner vorderen Glied
maBen als Kletterorgane wird in den Schatten gestellt durch 
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ihre bereits erfolgte Umbildung zum richtigen Vogelfliigel 
mit Schwungfedern an Hand und Oberarm. Der stark ab
gerundete FIiigel mit den verkiirzten vorderen Handschwingen 
gleicht den runden, kurzen Fliigeln der heutigen Hiihner, die 
keine guten Flieger sind. Infolgedessen darf man vermuten, 
daB der Urvogel kein guter Flieger war, worauf auch die 
schwachen Fliigelknochen und die noch freien, zum Klet
tern dienenden Finger hindeuten. Ein Organ, das doppelten 
Zwecken dient, die noch dazu auf ganz entgegengesetz,ten Ge
bieten liegen, kann eben auf keinem dieser beiden Gebrauchs
moglichkeiten viel leisten. Der Flug des Urvogels wird nur 
ein unbeholfenes Flattern gewesen sein. Der Vogel war wohl 
nicht imstande, weite Strecken im Fluge zu durchmessen, 
sondern seine Flugkunst beschrankte sich darauf, im Gebiisch 
umherzuflattern. 

Die hinteren GliedmaBen des Urvogels zeigen bereits aIle 
Merkmale des Vogelbeins. Der FuB tragt 4 Zehen, von denen, 
wie bei den meisten heutigen Vogeln, drei nach vorn und eine 
nach hinten stehen. Ferner zeigt das Bein des Urvogels be
reits den Lau£, jenen fiir die Vogel typischen Knochen, der 
zwischen den Zehen und dem Unterschenkel eingeschaltet ist 
und manche Vogel, wie Storch und Reiher, so hochbeinig 
macht. 

Der Kopf von Archaeopteryx ist ein Mittelding zwischen 
Echsenkopf nnd Vogelkopf. Er hat in seiner auBeren Form 
mit den zu einem Schnabel gewordenen Kiefern Vogelgestalt. 
Aber in den Kiefern sitzen noch Zahne, wie sie der Rachen 
des Krokodils zeigt. Kein heutiger Vogel besitzt Zahne, die 
mit Wurzeln im Kiefer sitzen. Die zahnartige Bildung im 
Schnabel der Enten, Ganse und Schwane, die die Ordnung 
der "Zahnschnabler" bilden, hat mit eigentlichen Zahnen 
nicht das geringste zu tun. Diese sageartigen Schnabelrander 
sind lediglich zackige, auBere Gebilde der Sch'nabelscheiden. 

Die Abstammung der Vogel von den Reptilien erschien mir 
deswegen erwahnenswert, weil sie zeigt, daB die Vogel ihr 
Flugvermogen sich erst allmahlich erworben haben, und daB 
daher die ersten Vogel schlechte Flieger gewesen sein miis
sen. Infolgedessen miissen die ersten Vogel unbedingt Stand-
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vogel gewesen sein, denn sie waren ja zu einem weiten und 
schnellen Fluge noch gar nicht befahigt. Sie konnten infolge
dessen noch keine Wanderungen unternehmen. Der Stand
vogel ist also der urspriingliche Vogeltypus, aus dem sich erst 
spater mit der Vervollkommnung der Flugtechnik der Zug
vogel herausgebildet hat. 

II. Wie erforscht man den Vogelzug? 

Wenn wir uns iiber die Lebensgewohnheiten eines Tieres 
unterrichten wollen, so miissen wir seine Gewohnheiten und 
Lebensnotwendigkeiten eingehend beobachten und sie in jeder 
Weise und nach jeder Richtung hin priifen. Hierfiir stehen 
dem Forscher zwei Wege zur Verfiigung: die unmittelhare 
Beohachtung in der Natur und das Experiment. Durch expe
rimentelle Forschungsweise gelang es z. B. nachzuweisen, ob 
und inwieweit die AuBentemperatur fiir die Erzeugung des 
Winterschlafes der Tiere von EinfluB ist, wieweit die Farhe 
der Schmetterlinge von der Temperatur abhangig ist, wel
chen EinfluB die Farben des Sonnenspektrums auf den leben
den Korper haben und vieles andere. Diese heiden Arbeits
methoden der unmittelbaren Beobachtung in der Natur und 
des Experiments gel ten auch in der Erforschung des Vogel
zuges. 

Am nachsten liegt es natiirlich, die Wanderungen der Zug
vogel durch Beobachtung in Feld und Flur zu ergriinden, wie 
man es seit vielen Jahrhunderten tut. Besonders geeignet hier
fiir sind solche Stellen, an denen der Vogelzug in starkem 
MaBe in Erscheinung tritt, also Ortlichlmiten, wo die Zug
vogel in groBen Scharen zusammenstrOmen. Bei uns in 
Deutschland gilt dies in erster Linie von zwei Punkten: dem 
Felseneiland Helgoland in der Nordsee und der Kurischen 
Nehrung im Gebiet der Ostsee. Helgoland ist seit alten Zeiten 
beriilunt durch den Vogelzug, der hier in gewaltiger Weise in 
Erscheinung tritt. Der Landschaftsmaler G a tk e, der in der 
zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts auf Helgoland lebte, 
war der Erste, der hier die ZugvOgel eingehend beobachtet,e 
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und das Studium des Vogelzuges zu seiner Lebensaufgabe 
machte. Seine reichen Beobachtungen und Erfahrungen, die 
er in jahrzehntelanger, unermiidlicher Arbeit sammelte, ver
offentlichte er in seinem beriihmten Buche "Die Vogelwarte 
Helgoland", das die Grundlage der Vogelzugforschung in 
Deutschland bildet. Wenn auch manche seiner Ansichten, die 
er hier ausgesprochen hat, durch die neuere Forschung iiber
holt und widerlegt sind, so wird dadurch der Ruhm dieses 
Mannes, der ein Pionier der Vogelzugforschung war, nicht ge
schmalert. Er war einer der ersten, der den Versuch machte, 
eine umfassende und erschOpfende Darstellung von den Wan
derungen der Zugvogel zu geben, womit er der Wissenschaft 
einen unschiitzbaren Dienst erwiesen hat. 

Helgoland wird alljiihrlich im Herbst von Tausenden und 
Abertausenden Vogeln aller Arten auf ihrem Zuge von Skall
dinavien und Danemark iiber die Nordsee iiberflogen. Beson
ders stark macht sich der Vogelzug an Tagen mit ungiinsti
ger Witterung bemerkbar, wenn Nebel, Sturm und Regen die 
beschwingten Wanderer auf dem Fluge iiber das Meer iiber
rascht. Dann streb en die Vogel nach Helgoland, urn hier zu 
rasten und Schutz zu suchen vor den Unbilden des Wetters. 
Zu solcher Zeit wimmelt die Insel von zahllosen Vogeln. Fiir 
die Bewohner von Helgoland war friiher ein solcher Vogel tag 
ein Fest. Jung und alt 109 aus, urn die ermiideten Vogel zu 
fangen und sie nach Art der Italiener in den Kochtopf wan
dern zu lassen. Der Vogelfang war eine uralte Sitte det 
Helgolander, die ihn gewissermaBen als ihr gutes Recht be
trachteten. Heute, wo der Naturschutz eine so groBe Rolle 
spielt, hat die Gesetzgebung auch hier eingeschritten. Wohl 
mogen noch hin und wieder einige Dbergriffe vorkommen, 
aber der groBe Vogelmord, wie er friiher an der Tagesord
nung war, besteht nieht mehr. 

Bisweilen erscheinen die Zugvogel auf Helgoland in schier 
endlosen Massen. Man fragt erstaunt, wo all die Vogel her
kommen, die auf dem kleinen Felseneiland der Nordsee zu 
Tausenden, ja Millionen zusammenstromen. Den Massenzug 
der Vogel, wie er auf Helgoland zeitweise auf tritt, schildert 
Gat k e in sehr anschaulicher Weise in seiner "Vogelwarte 



Helgoland". Er sagt vom Star: "In welchen Massen sie auf
zutreten vermogen, bewies der Sommer von 1878 - mein 
Tagebuch gibt an: Juni 20. und 21. groBe Scharen junger 
Stare, 22., 23. und 24. ungeheuer viel junge Stare, bis Ende 
des Monats taglich viele Tausende. Juli vom 1. bis 12. Tau
sende und Zehntausende junger Stare taglich. Nach einer 
Pause von zwei Monaten, wiihrend welcher kein Star gesehen 
wird, beginnt der Zug der alten Vogel in vollstiindig ver
mausertem, schwarzem, sehr geflecktem Kleide. In. obigem 
Jahre 1878 trafen die ersten nach Hunderten z.ii.hlenden 
Scharen am 22. September ein. Den 2. und 7. Oktober groBe 
Massen alter Vogel, am 8. Fliige von Tausenden, am 13. zu 
Zehntausenden, am 14. alte Stare Hunderte von Zehntausen
den. Am 20. Zehntausende, am 28. groBe Massen." Von der 
Feldlerche beriehtet Gatke, daB sie mitunter zu Myriaden 
erscheine, die gleich den Flocken eines Schneewehens wiih
rend der Herbstnachte nieht nur im Bereiche des Leucht
feuers, sondem auch meilenweit in See nordlieh und siidlieh 
der Insel vorbeiziehen. Ein soleher Zugstrom hatte naeh 
Gat k e etwa 6 bis 8 deutsche Meilen Fron tausdehnung und 
w1i.hrte 7 Stunden lang. In einer Zugnacht fingen die Helgo
lander 15000 Lerehen .. Dem Vogelsehiitzer mag diese Zahl 
ersehreckend hoch vorkommen; im Vergleieh zu der naeh 
Myriaden ziihlenden Lerchenmasse erscheint sie j.edoch gering 
und bedeutet keinen nennenswerten Abbrueh, wie G 1i. tk e 
selbst sehr zutreffend sagt. Ais drittes Beispiel des Helgo
lander Vogelzuges sei das Goldhiihnchen erwahnt. Von ihm 
sagt G 1i. t k e folgendes: "Der Herbstzug bringt dies Gold
hiihnehen meistens ziemlich zahlreieh, manchmal aber in 
wahrhaft staunenerregenden Massen hierher, so unter ande
rem im Jahre 1882. Wiihrend der Nacht vom 28. zum 
29. Oktober erreichte der Zug einen so gewaltigen Umfang, 
daB jeder Versuch, die Zahl der Wanderer dureh eine Ziffer 
aueh nur annahemd zu bezeiehnen, vergeblich erscheinen 
muBte und hierzu nur ein vergleichendes Bild aushelfen 
konnte, das nachstliegende war in jedem FaIle das eines 
Sehneegestobers: so zahllos wie die Floeken eines solehen 
zogen wahrend jener Nacht von 10 Uhr abends bis zum 



Tagesanbruch diese Tierchen, in wenig wechselnder Dichtig
keit, stetig von Ost nach West am Leuchtfeuer vorbei, in 
seinem hellen Lichte tatsachlich nicht unahnlich dahinwehen
den Schneeflocken. Bei Tagesanbruch war die ganze Insel 
buchstiiblich bedeckt mit diesen Vogelchen, von denen jedoch 
bis gegen IO Uhr vormittags die meisten schon weitergezogen 
waren. " 

Was die Beobachtung des Vogelzuges auf Helgoland wesent
lich erleichtert, ist das Leuchtfeuer, dessen Schein die Zug
vogel auf weite Entfernung anzieht, besonders in dunklen 
Nachten, wenn Mond und Sterne von Wolken verhullt sind. 
Hier am Leuchtturm hat Ga tk e seine interessantesten Be
obachtungen gemacht. Freilich birgt der Leuchtturm auch 
Gefahr und Unheil fur die Vogel. Geblendet durch das grelle 
Licht des Scheinwerfers, sehen sie den Leuchtturm nicht und 
fliegen mit solcher Gewalt dagegen an, daB sie betiiubt oder 
tot zu Boden fallen. Am Morgen nach einer Nacht mit star
kern Vogelzuge liegen dann Hunderte, ja Tausende kleiner 
Vogelleichen unter dem Leuchtfeuer, ein Trauerspiel fur den 
Vogelschutzer, eine reiche und werlvolle Ausbeute fur den 
Forscher, dar unter den Opfern manch' seltenen Vogel findet. 

Gegen diesen unfreiwilligen Vogelmord der Leuchtturme 
versucht man neuerdings AbwehrmaBnahmen zu tref£en. Man 
beleuchtet den Turm von auBen durch elektrische Lampen, 
die an der Galerie des Turmes angebracht sind und gleich
zeitig mit dem Scheinwerfer eingeschaltet werden. Hierdurch 
wird den Vogeln das Hindernis des Leuchtturmes kenntlich 
gemacht. Wenn diese Schutzlampen das Totfliegen der Vogel 
auch nicht vollig verhindern, so bilden sie doch ein sehr 
gutes und nicht zu unterschiitzendes Mittel, die Todesopfer 
zu verringern, wie man auf Helgoland, wo die ersten Ver
suche mit dieser Schutzvorrichtung gemacht wurden, fest
stellen konnte. 

In so gewaltigen Scharen, wie noch vor einem halben Jahr
hundert zu G a tk es Zeiten, erscheinen jetzt die Zugvogel 
nicht mehr auf Helgoland. Die Abnahme der Vogel welt macht 
sich eben uberall bemerkbar. Immerhin zeigt sich auch noch 
heute ein sehr reger Vogelzug auf Helgoland, und zeitweise, 
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wenn auch seltener, treten starke Zugerscheinungen auf, die 
an Gatkes Schilderungen erinnern. So fand in den beiden 
Nachten vom 2. zum 3. und vom 3. zum 4. September 1926 
ein Massenzug von Singvogeln statt. Nach Angabe der Vogel
warte Helgoland war die Menge der Vogel, die in der Nacht 
vom 3. zum 4. September iiber Helgoland hinfort zog, auf 
wenigstens 70000 StUck zu veranschlagen. Am 4. war auf der 
ganzen Insel ein unbeschreibliches Gewimmel rastender 
Vogel. 

Nach dem Tode Gatkes im Jahre 1897 ruhte langere Zeit 
die Beobachtung des Vogelzuges auf Helgoland, bis nach 
einem Jahrzehnt die biologische Anstalt auf Helgoland auf 
Veranlassung ihres Mitarbeiters Weigold, eines eifrigen 
Ornithologen, das Studium des Vogelzuges in ihr Arbeitspro
gramm aufnahm, nachdem sie hisher ihre Arheit nur der 
Meeresfauna gewidmet hatte, ohne das gewaltige Wunder des 
Vogelzuges, das die bedeutendste biologische Erscheinung auf 
Helgoland ist, beachtet zu haben. Hier ist nun gliicklich dank 
des energischen Eingriffs Wei g 0 Ids, der auch die Schutz
lampen am Leuchtturm einfiihrte, Wandel geschaffen. Die 
Vogelwarte G it t k e s auf Helgoland ist zu neuem Leben er
wacht und leistet wertvolle Arbeit auf dem Gebiet der Vogel
zugforschung. 

Ebenso wie Helgoland ist auch die Kurische Nehrung 
eine Massenzugstrafie ersten Ranges. Gewaltige Vogelscharen 
iiberfliegen im Herbst und Friihjahr die Nehrung. Infolge
dessen errichtete hier die Oeutsche Ornithologisohe Gesell
schaft im Jahre 1901 die Vogelwarte Rossitten, die spiiter in 
den Besitz der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Forderung 
der Wissenschaften iiberging. 

In friiheren Jahren weilte ich oft zum Studium des Vogel
zuges auf der Vogelwarte Rossitten, an deren Begriindung 
und Ausbau ich selbst tatkriiftig mitwirken konnte. 

Die Beobachtung des Vogelzuges auf der Kurischen Neh
rung ist alillerordentlich giinstig, weil die Zugvogel die Neh
rung in ihrer ganzen Ausdehnung iiberfliegen. Da ferner die 
Nehrung an manchen Stellen sehr schmal ist und die freie 
Diinenlandschaft einen weiten Ausblick gewiihrt, so kann man 



sich einen Beobachtungspunkt wahlen, von dem aus man den 
ganzen Vogelzug iibersehen kann. 

Der typische Zugvogel der Kurischen Nehrung ist die 
Nebelkrahe. Sie iiberfliegt in schier endlosen Mengen im 
Herbst den schmal en Kiistenstreifen. Es sind finnische und 
nordrussische Brutvogel, die westwiirts ziehen, urn in 
Deutschland und Nordfrankreich zu iiberwintern. Die Nebel
kriihe ist also keineswegs, wie der Laie wohl glaubt, ein 
Standvogel, sondern auch Zugvogel, und unter den vielen 
Krahen, die bei uns iiberwintern, befinden sich zahlreiche 
Gaste, die aus dem nordostlichen Europa zugewandert sind. 
Die Krahe spielt im Leben der Nehrungsbewohner eine groBe 
Rolle. Sie ist ein vielbegehrtes Nahrungsmittel. Sobald an 
einem Herbstmorgen der Krahenzug einsetzt, dann ziehen die 
Kriihenfanger lrinaus in das Diinengelande zum Krahenfang, 
der mit groBen Zugnetzen ausgeiibt wird. Getrocknete Fische 
werden als Koder ausgelegt. Die ersten erbeuteten Krahen 
werden als Lockvogel benutzt. An einem FoB wird eine 
Schnur gebunden, die an einem in die Erde gesteckten Pflock 
befestigt wird. In einem aus Zweigen erbauten Schirm Iauert 
der Fanger auf Beute. Sobald eine groBere Anzahl Krahen 
auf dem Fangplatz bei den Lockvogeln eingefallen ist, zieht 
der Fanger die Leine, das Netz schlagt herum und bedeckt 
die Krahen. Die gefangenen Vogel werden auf eine sehr 
sonderbare Weise getOtet, die zunachst grausam und ab
schreckend erscheint, in Wirklichkeit aber sehr schmerzlos 
ist. Der Fanger beiBt die Krahe tot, indem er ihren Schadel 
durch einen kurzen, kraftigen BiB mit den Zahnen zertriim
mert. Der Vogel ist sofort getOtet. Dies ist eine uralte, seit 
Jahrhunderten bestehende Sitte der Krahenfanger auf der 
Kurischen Nehrung, die infolgedessen "KrahenbeiBer" ge
nannt werden. 

Die Krahen eroffnen gewohnlich den Vogelzug bei Tages
anbruch. Sie ziehen in losen Ketten, indem klein ere oder gro
Bere Trupps sich in kurzen Abstiinden folgen. Welle auf Welle 
drangt sich heran, kaum sind die ersten Schwarme unserem 
Auge entschwunden, da zeigen sich die nachfolgenden Scha
ren unseren Blicken. Jetzt eilt ein Flug Wildtauben, etwa 
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15 bis 20 StUck, voriiber. Ein gewaltiger SChWalm Stare saust 
in reiBend schneller Geschwindigkeit uber unseren Kopf hin
weg. Sie sind nicht wie die Krahen in loser, schmaler Linie 
gruppiert, sondern bilden eine dicht gedrangte Masse mit 
breiter Front (Abb. 1). Einzelne Fluge von Heidelerchen, 
deren melodische Lockrufe weit horbar sind, tauchen auf, 
groBe Mengen von Finken und Leinzeisigen fliegen in wolken
artigen Schwiirmen voriiher. Drosseln ziehen eilenden Fluges 
in kleineren Gruppen oder groBeren Gesellschaften dahin. Ein 
leises "Zipp" verrat uns, daB Singdrosseln darunter sind. Ein 
Trupp Ganse, dem bald eine Schar Kraniche folgt, durch
schneidet in Keilform die Luft. Ihre FlughOhe ist bedeutend 
groBer als die der kleineren ZugvogeI. Zwischen all diesen 
Vogelscharen erscheint hin und wieder ein RauhvogeI. Da 
schweht ein Mausebussard, dann taucht ein Wanderfalke, ein 
Turmfalke, Baumfalke, Merlin oder ein Sperber auf, und 
wenn das Gluck uns hold ist, zieht in majestatischem Fluge 
ein Seeadler an uns voriiber. In den Dunen wimmelt es in 
den Buschen von Tausenden von Goldhahnchen und zahl
reichen Rotkehlchen, die nieht wie die anderen Vogel im 
stetigen Fluge dahinstreben, sondern, stets Deekung suchend, 
von Busch zu Busch huschen. In dieser Weise geht an einem 
guten Zugtage der Vogelzug auf der Kurisehen Nehrung ohne 
Unterbreehung bis gegen Mittag fort, um dann allmahlich 
naehzulassen und bald ganz aufzuhOren. In den Nachmittags
stunden und am Abend findet nur selten uDd ausnahmsweise 
Vogelzug statt. 

Ebenso wie auf Helgoland giht es auch auf der Kurischen 
Nehrung Tage, an denen der Vogelzug besonders stark in Er
schein'ung tritt. Einen soleh' kritischen Tag erlehte ieh in Ros
sitten am 10. Oktober 1912. Ieh konnte an diesem Tage nicht 
weniger als 29 Vogelarten feststellen, die in gewaltiger Menge 
von Zehntausenden iiber die Nehrung zogen. Die Gesamtzahl 
lieB sich auf etwa 29000 Vogel veransehlagen. 

AuBer Helgoland und der Kurisehen NehruD!g giht es 
natiirlich auch noeh andere Punkte, die fur die Beobachtung 
des Vogelzuges besonders geeignet sind. Dies sind vor allem 
die Meerengen, die Europa von Afrika und Kleinasien tren-



.\bb. I. tare uC dem Zug . 
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nen, wo sich die Zugvogel in gewaltigen Massen zusammen
scharen, ferner die Inseln im Mittelliindischen Meer. Auf der 
Insel Pelagosa, wo der Vogelzug in starkem MaBe in Er
scheinung tritt, hatten die Osterreicher in friiherer Zeit eine 
Station zur Erforschung des Vogelzuges errichtet. 

AuBer an den Orten, wo ein Massenzug stattfindet, muB 
der Vogelzug natiirlich auch im Binnenlande beobachtet wer
den, was freilich mit groBeren Schwierigkeiten verbunden ist, 
da die Zugvogel sich hier mehr verteilen und daher der Zug 
nicht so stark in Erscheinung tritt. Der groBe Reformator der 
Naturwissenschaft Karl v. Linne kam als erster auf den Ge
danken, zur Erforschung des Vogelzuges ein Beobachtungs
netz zu errichten. Er lieB in seiner schwedischen Heimat an 
moglichst vielen Orten genaue Aufzeichnungen iiber den Fort
zug und die Ankunft der Zugvogel machen, urn so iiber den 
VerIauf des Zuges Klarheit zu gewinnen. Seinem Beispiel 
folgte man spiiter auch in anderen Liindern, wie in Deutsch
land, RuB land, Osterreich und Ungarn. So gewann die Er
forschung des Vogelzuges durch ein weit verzweigtes Be
obachtungsnetz immer mehr an Bedeutung und Umfang. Es 
wurde auf diese Weise ein urnfangreiches Material iiber die 
Ankunfts- und Abzugszeiten der Zugvogel zusammengetragen, 
das wohl einen groBen wissenschaftlichen Wert birgt, aher 
doch nicht ausreicht, urn die vielen riitselhaften Fragen im 
Problem des Vogelzuges zu kliiren. 

So groBen Wert eine unmittelbare Beobachtung des Vogel
zuges auch hat, so bleibt sie doch in mancher Beziehung 
liickenhaft. Wir sehen die wandernden Vogelscharen, wir 
konnen ihr Verhalten auf dem Zuge feststellen, vermogen 
Einblick zu gewinnen, ob auf der Wanderung eine Tren
nung nach dem Alter und Geschlecht erfolgt, konnen die 
Zugzeiten festlegen und manch andere wertvolle Beobachtung 
machen, aher die Feldbeobachtung kliirt uns nicht dariiber 
auf, welchen Weg die Vogel, die wir an einem Ort antreffen, 
schon zuriickgelegt hahen, wohin die Fortsetzung der Reise 
sie fiihrt, wie groB die Tagesleistungen der ziehenden Vogel 
sind, ob die Zugvogel immer dieselbe Winterherberge auf
such en und ob sie regelmaBig in die alte Heimat zuriick-
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kehren, oder ob nach der Reise auch Ansiedlungen auf frem
dem Gebiet stattfinden. Diese wichtigen Fragen des Vogel
zuges lassen sich nur in den seltensten Fallen durch reme 
Beobachtung beantworten, in der Regel bleiben sie ungeklart. 

So machte die Vogelzugforschung, solange sie allein auf 
Feldbeobachtung beruhte, nur langsame Fortschritte und 
war am Ende des vorigen Jahrhunderts gewissermaBen zum 
Stillstand gekommen, da neue wichtige Aufklarungen mit 
Hilfe der "Aviphaenologie", d. h. der Lehre von dem Ein
treffen der Zugvogel nicht mehr zu erhoffen waren. 

Da entschloB man sich urn die Wende des Jahrhunderts, 
die experimentelle Forschungsweise, die ja auf allen Gebieten 
der Wissenschaft so groBe Erfolge gezeitigt hatte, auch in 
dem Studium des Vogelzuges anzuwenden. 

Mit Hilfe der Luftfahrt, die ich selhst im Jahre Igol in 
den Dienst der Vogelzugforschung stellte, gelang es, wichtige 
Anhaltspunkte fiir die Beurteilung der ZughOhe zu gewinnen, 
woriiber in einem spateren Kapitel bei Besprechung der Flug
hahe der Zugvogel noch ausfiihrlich berichtet werden soIl. 

Heute kann das Flugzeug der Vogelzugforschung hervor
ragende Dienste leisten. Die Vogelwarten miiB ten mit Flug
zeugen ausgeriistet und die Leiter dieser Anstalten im Piloten
dienst ausgebildet sein, damit sie jederzeit in der Lage sind, 
die Zugbewegungen der Vogel yom Flugzeug aus zu be
obachten. Der Ornithologe folgt im Flugzeug den wandern
den Vogelscharen, urn den weiteren Verlauf der Zugrichtung 
und den Verbleib der Zugvogel festzustellen, oder er fliegt 
den Zugvogeln entgegen, urn zu sehen, aus welcher Richtung 
und welcher Gegend diese herkommen und wo ihre Vereini
gung zum Massenflug stattfindet. Auch die Windstromun
gen, die die Zugvogel auf dem Fluge benutzen, lassen sich 
mit Hilfe des Flugzeuges jederzeit leicht feststellen. Eine 
Kontrolle der Windrichtung in der Flughohe ist aber not
wen dig, da haufig schon in geringen Hohenunterschieden ver
schiedene Windstromungen herrschen. Durch einen Aufstieg 
zu groBeren Hohen von mehreren tausend Metern lii~t sich 
feststellen, ob auch in hohen Luftschichten Vogelzug statt
findet. Man kann auch Zugvogel in groBen Hohen fiber einer 
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Wolkensehieht aussetzen, urn zu beobaehten, wie sie sieh ver
halten, wenn sie die Erde nieht sehen konnen, wie ieh es 
fruher, schon lange vor Erfindung des Flugzeugs, auf Fahrten 
mit dem Freiballon getan habe. Die sehr interessanten und 

Abb.2. 
Beringter Sperberfu.B. 
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lehrreichen Beobachtungen, die ich 
bei diesen Versuehen machen konnte, 
werde ich spater bei Besprechung: der 
FlughOhe der Zugvogel schildern. 

Eine griinJliche Ausnutzung des 
Flugwesens mUE heute mibooingt als 
eine der wichtigsten Aufgahen in der 
Vogelzugforsehung betrachtet werden. 

Ein anderes, iiberaus wertvolles 
Mittel fur die Erforschung des Vogel
zuges ist die Vogelberingung, die be
reits glanzende Erfolge gezeitigt hat. 
Dieexperimentelle F orschungsweise 
der Vogelberingung gab uns iiber die 
Richtung des Zuges, die Zugwege der 
Vogel, die durchflogenen Tagesstrek
ken, die Lage der Winterherberge und 
die Riickkehr in die Heimat eine ganz 
hervorragende Aufklarung. 

Die Vogelberingung ist die geniale 
Erfindung des danischen Ornithologen 
Mortensen, der im Jahre 1899 da
mit begann, Stare, StOrche, Enten und 
Seevogel mit FuBringen aus Alumi
nium zu kennzeichnen, urn ihre Zug~ 
bewegungen zu erforschen. 

Urn die Meldungeines erbeuteten 
Ringvogels sicherzustellen, gab M 0 r
ten sen den Ringen eine allgemein 
verstiindliche Anschrift. Ferner erhielt 
jeder Ring eine Nummer, urn den ge
zeichneten Vogel individuell zu kenn
zeichnen. Ober die ausgefiihrten Be
ringungen und die Erbeutung der 



Ringvogel fiihrte M 0 r ten sen Buch und veroffentlichte die 
Daten in ornithologischen Zeitschriften. 

Hiermit war eine neue Methode der Vogelzugforschung ins 
Leben gerufen. Der geniale Erfinder hatte einen sehr gliick
lichen Griff getan, denn dem Ringversuch, wie man dies Ex
periment kurz nannte, waren schon in kurzer Zeit hervofl
ragende Edolge beschieden, die sich dann immer mehrten, 
und heute ist die Vogelberingung als bestes Mittel fiir die Er
forschung des Vogelzuges allgemein anerkannt. Das erste 
wissenschaftliche Institut, das die Vogelberingung in ihr Ar
beitsfeld aufnahm, war die von der Deutschen Ornithologi
schen Gesellschaft begriindete Vogelwarte Rossitten auf der 
Kurischen Nehrung in OstpreuBen. Die Vogelwarte Rossitten 
wahlte fiir die neue Forschungsweise in erster Linie die fiir 
die Kurische Nehrung charakteristischen Vogelarten, n1imlich 
die Lachmowe, die auf dem Mowenbruch in Rossitten in 

. groBer Menge briitet, die Nebelkrahe, die alljahrlich in ge
waltigen Scharen als Zugvogel auf der Kurischen Nehrung 
erscheint, und den WeiBen Storch, der noch sehr zahlreich 
in OstpreuBen lebt. Durch eine ausgiebige Beringung gelang 
es bald, die Zugverhaltnisse dieser Vogel zu klaren. 

1m Jahre 1912 folgte eine groBe Reihe preuBischer Ober
forstereien einem von mir erlassenen Aufruf zur Beteiligung 
an der Vogelberingung. Sie erhielten von mir Ringe der 
Vogelwarte Rossitten und meldeten mir die ausgefiihrten Be
ringungen. Durch eine urnfangreiche Beringung horstjunger 
Raubvogel haben sich die Obedorstereien urn die Edorschung 
des Raubvogelz~ges sehr verdient gemacht. Es $'gab sich, 
daB unsere deutschen Raubvogel mit Vorliebe im Herbst 
nach Siidwesten wand ern und in Siidfrankreich und auf der 
Pyrenaenhalbinsel iiberwintern. Rohrweihe, Kornweihe, Gabel
weihe, Mausebussard, Wespenbussard, Sperber, Fischadler 
und Wandedalke wurden hier als Wintergaste fes~gestellt. 

Dem Beispiel der Vogelwarte Rossitten folgten sehr bald 
auch andere wissenschaftliche Anstalten, wie die Biologische 
Station auf Helgoland, dem klassischen Lande der Vogelzug
forschung. Auch in Bayern, Ungarn, Osterreich, Schweden, 
Holland, der Schweiz, in RuBland, England und anderen 
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Landern widmete man sieh mit Eifer der Vogelberingung, 
fur deren Ausfuhrung sogar besondere Institute begriindet 
wurden, wie die Sehweizerisehe Zentralstelle fur Ringver
suehe in Bern, die 191 I ins Leben gerufen wurde. Heute 
werden durch alle diese Institute alljahrlieh viele tausend 
Vogel beringt. Die Ergebnisse, die hiermit erzielt werden, 
werden in wissensehaftlichen Faehblattern bekanntgegeben. 

Urn zu sehen, welehe Schlusse und Lehren sieh aus der 
Vogelberingung fur die Fragen des Vogelzugproblems ab
lei ten lassen, war es notwendig, das reiehe Material uber er
beutete Ringvogel eingehend durehzuarbeiten, zu siehten und 
zu ordnen, eine Arbeit, die ieh selbst durehfuhrte und deren 
Ergebnis ieh in meiner Sehrift "Die Ratsel des Vogelzuges" 
niedergelegt habe, die das ganze Zugproblem mit allen seinen 
Fragen und allen von den Ornithologen bisher aufgestellten 
Theorien ausfiihrlich behandelt. Es sind hier auf Grund der 
Vogelberingung die Zugverhaltnisse von 170 europaischen 
V ogelarten geschildert 1. 

Wie alle Neuerungen SO blieb aueh die Vogelberingung 
nieht frei von Angriffen, an denen sieh selbst Miinner der 
Wissensehaft beteiligten, die den Wert dieser F orsehungs
weise nieht einsehen wollten oder mochten. Die glanzenden 
Erfolge, die aber die Vogelberingung in kurzer Zeit zu ver
zeiehnen hatte, belehrte die Gegner bald eines Besseren und 
lieB ihre Einwande versturnmen. Zu den Gegnern der Vogel
beringung gehOrten ferner aueh die Vogelsehutzer, denn sie 
befiirchteten, daB nun ein groBer Vogelmord in die Welt ge
setzt wiirde, urn den Versueh mogliehst erfolgreieh zu ge
stalten. Diese Befurehtung blieb aber unbegrundet. Von seiten 
deF wissensehaftliehen Institute und Vogelwarten ist nie
mals zu einem Fang oder AbsehuB von Vogeln aufgefor
dert worden in der Hoffnung, dadurch Ringvogel zu er
beuten. Das ganze Unternehmen ist vielmehr einzig und 
allein auf den Zufall aufgebaut, was auch von den maBgeben
den Stellen immer betont wird. Wenn man in Betraeht zieht, 
wie gering selbst bei urnfangreiehster Vogelberingung die An-

1 Friedrich von Lucanus, Die Ratsel des Vogelzuges. Ver
lag Beyer & Sohne, Langensalza. 3. Aufiage 1929. 
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zahl der beringten Vogel im Verhiiltnis zum Gesamtvogel
bestande in der Natur ist, so muB es von vornherein geradezu 
Wricht erscheinen, Vogel morden zu wollen, urn einen Ring
vogel zu erhalten. Ein solches Unternehmen hiitte keinen 
Sinn. Hier kann nur der Zufall helfen. Ein groBer Vogel
mord, an den hierzulande niemand ernstlich denkt, besteht 
aber leider in den siidlichen Uindern, wo unsere Zugvogel 
in Massen vernichtet werden, urn dem Volke zur Nahrung 
zu dienen. So traurig dieser Vogelmord auch ist, so kann 
man es andereTseits der Wissensehaft nieht verargen, wenn 
sie ihren Nutzen daraus zu ziehen versucht. Gerade aus 
den siideuropiiischen Landern und aus Afrika, der Winter
herberge vieler unserer Zugvogel, haben wir zahlreiche, wert
volle Meldungen iiber erbeutete Ringvogel erhalten, die uns 
einen vortrefflichen Einblick in ihre Zugverhaltnisse ge
geben haben. 

Wohl wuBten wir friiher, daB der WeiBe Storch sehr zahl
reich im siidlichsten Afrika iiberwintert, aber wir konnten 
nieht wissen, woher diese Vogel stammten, denn man konnte 
ihnen ihre Heimat ja nicht ansehen. Jetzt, wo unzahlige in 
Deutschland und in Nordeuropa nestjung beringte Storche 
in der englischen Kapkolonie erbeutet sind, wissen wir, daB 
Freund Adebar aus dem Norden seines Verbreitungsgebiets 
bis zum siidlichsten Afrika zieht und eine Reise ausfiihrt, die 
ihn fast iiber den halben Erdball tragt. Ebenso sind wir 
durch die Storchberingung iiber die Zugwege aufgeklart wor
den und haben Dinge erfahren, von denen man friiher keine 
Ahnung haben konnte. 

Die Verfolgung, die unsere Zugvogel in den siidlichen Lan
dern ausgesetzt sind, kommt jedenfalls dem Ringversuch zu
gute. Warum solI die Wissenschaft diese Tatsache nicht aus
nutzen? Der Gedanke, daB die aus reiner Gewinnsucht hin
gemordeten Vogel doch aucH. wissenschaftlichen Zwecken 
dienen, kann ja nur erhebend wirken. Alles dies habe:n die 
Vogelschiitzer auch langst eingesehen, und es muB riihmend 
anerkannt werden, daB heute gerade diese Kreise das Werk 
der Vogelberingung nicht mehr verdammen, sondern im 
Gegenteil sogar kraftig fordern, indem man in den Vogel-



schutzgebieten, die auf den Inseln der Nord- und Ostsee er
richtet sind, junge Vogel in groBen Mengen beringt. So hat 
gerade 'der Vogelschutz verdienstvollen Anteil an der Erfor- . 
schung des Vogelzuges. 

Der groBe Wert der Vogelberingung liegt darin, daB wir 
jetzt nicht mehr wie friiher auf Annahme und Vermutung 
bei der Losung der Vogelzugfragen angewiesen sind, sondern 
daB wir ein positives Material erhalten; denn, wie ich in mei
nen "Ratseln des Vogelzll,ges" gesagt' habe, "jeder erbeutete 
Ringvogel ist ein wissenschaftliches Dokument von unan
fechtbarer Beweiskraft." Wenn ein in Danemark nestjung be- . 
ringter Storch im Winter in Siidafrika erbeutet wird, so 
steht die Tatsache fest, daB der Vogel diese ungeheuer weite 
Reise im Herbst ausgefiihrt hat. Werden andere RingstOrche 
auf dem Zuge auf dem Balkan, in Kleinasien, Syrien und 
Palastina erlegt, sogeht daraus hervor, daB diese Vogel ihren 
Flug nach Afrika nicht auf der kiirzesten, iiber Italien und 
das Mittelmeer fiihrenden Linie, sondern mit einem erheb
lichen Umwege iiber Siidosten ausfiihrten. 

Auch iiber die zuriickgelegten Tagesstrecken, iiber die 
fmher recht unklare Vorstellungen und vollig irrige An
sichten herrschten, vermag uns die Vogelberingung zu unter
rich ten. Wenn ein Ringstorch seinen Heimatsort Geschen
dorf in Schleswig-Holstein am 24. August verlieB und am 
26. August in Michelwitz in Schlesien erbeutet wurde, so 
geht eben daraus hervor, daB dieser Vogel auf der Herbst
reise in 3 Tagen 600 Kilometer durchflogen hat, was eine 
tagliche Durchsehnittsleistung von rund 200 Kilometern er
gibt. Wiederholen sieh solche FaIle mit ungefahr denselben 
Zahlen, so berechtigt dies zu dem SehluB, daB, der Storch 
auf seinem Herbstzuge taglieh nieht mehr als etwa 200 Kilo
meter zuriicklegt. Xhnliche Beispiele lassen sich auch von 
anderen Vogelarten anfiihren. Wir sehen hieraus, wie iiberaus 
wertvoll die Vogelberingung fiir die Erforschung des Vogel
zuges ist, indem sie uns gestattet, einen bisher kaum geahnten 
Einblick in die Zugverhaltnisse der Vogel zu tun. 

Ober die Ausfiihrung der Vogelberingung laB t sich folgen
des sagen. Die Ringe werden aus Aluminium angefertigt und 
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sind daher sehr leieht. Sie besehweren den Vogel gar nieht, 
denn sie wiegen nieht mehr als ein Sandkornehen oder ein 
Sehmutzteilchen am VogelfuB. Zur Beruhigung sei angefiihrt, 
daB Ringvogel erbeutet wurden, die ihre Ringe 8 bis 15 
Jahre getragen hatten, ohne daB aueh nur der geringste 
sehadliehe EinfluB zu erkennen gewesen war. Der beringte 
FuB war durehaus in bester, fehlerfreier Besehaffenheit; der 
Vogel selbst gut genahrt und vollig gesund. Das Beringen 
fugt also dem Vogel keinerlei Sehaden zu und der Ring 
stort den Vogel gar nieht. Er wird in der Regel von dem 
Vogel gar nieht beaehtet, wie ieh selbst oft genug an ge
fangenen Vogeln, denen ieh den Ring versuehsweise um
legte, beobaehten konnte. FuB
ringe spielen jaaueh in der Ge
fliigelzueht und vor aHem im 
Brieftaubensport eine groBe Rolle. 
Jeder Liebhaber und Ziiehter weiB 
aber, daB die Ringe den Tieren 
nieht im geringsten sehaden oder 
sie aueh nur irgendwie beein
trachtigen. 

Der verschiedenen GroBe der 
Vogelentspreehend werden die 

Abb. 3. Storchring. 

Ringe in mehrfachen GroBen und Wei ten angefertigt. Das 
Anlegen erfolgt in der Weise, daB der halbgeoffnete Ring 
oberhalb der Zehen um den FuB gelegt wird. Dann wird 
der leicht biegsame Ring mit der Hand zusammengedriickt, 
bis die Enden sich beriihren. Die groBeren Ringe, die fur 
stark ere Vogel bestimmt sind, haben einen besonderen Ver
schluB. Dieser besteht aus einem Zapfen, der in ein am 
anderen Ende des Ringes befindliches, rechtwinklig,es Ver
schluBstiick eingreift. Bei dem Zusammenbiegen des Rin
ges wird der Zapfen in das VerschluBstuck eingelagert. Dann 
wird der VerschluB mit einer Flaehdrahtzange zusammen
gedriickt. 

Die Vogelwarte der biologischen Anstalt auf Helgoland hat 
eine sehr erfolgreiehe Fangeinrichtung angelegt. Diese be
steht in einem Fanggarten, der mit diehtem Busehwerk aus-



gestattet ist, das die auf der kahlen Felseninsel rastenden 
Vogel anlockt. Sie fallen hier ein, urn Deckung und Nah
rung zu suchen. Die Vogel werden dann durch reusenartig 
aufgestellte Netze in einen Fangkafig getrieben. Auf diese 
Weise werden an guten Zugtagen viele hundert Vogel ein
gefangen, die dann sofort beringt und der Freiheit wieder 
ubergeben werden. 

Mehrfach hat sich derselbe Vogel in spaterer Zeit wieder 
gefangen, wodurch der hochinteressante Nachweis erbracht 
wurde, daB dieser Zugvogel in verschiedenen Zugperioden 
denselben Weg eingeschlagen hatte. Auch hier zeigt sich 
wieder die groBe Bedeutung der Vogelberingung, denn auf 
andere Weise ist es kaum rnoglich, hieruber Kenntnis zu er
halten. 

Eine zweite nicht rninder wertvolle Anwendung des Berin
gens ist das Zeichnen junger Nestvogel. Dies hat den Vor
teil, daB man die Heimat des Vogels kennt, was fUr die Be
urteilung des Zugweges und der Lage der Winterherberge 
sehr bedeutungsvoll ist. Hierdurch konnen wir z. B. erfahren, 
ob die Vogel aus derselben, enger begrenzten Heimat aIle 
dieselbe Richtung auf dem Herbstzuge einschlagen, oder ob 
die Zugrichtung artlich und individuell wechseln kann. 

Junge Nesthocker beringt man am besten zu der Zeit, 
wenn die Federn etwa zur Halfte aus den Blutkielen heraus
ragen, also noch bevor sie fliegen konnen. Manche Jungvogel, 
besonders Drosseln, sind sehr schreckhaft und springen schon, 
bevor sie flugge sind, aus dem Nest heraus, wenn sie gestOrt 
werden. Man muB also beim Beringen sehr vorsichtig zu 
Werke gehen. Ferner muB man sich hUten, die kleinen, zar
ten Geschopfe zu fest anzufassen. Man darf sie nicht drucken, 
andererseits muE man sie beim Umlegen des Ringes so fest
halten, daB sie ruhig in der Hand liegen. Die Sache erfordert 
also viel Geschick und setzt eine gewisse Sachkenntnis vor
aus. Der Ring muB natUrlich weit genug sein, damit er 
spater dem erwachsenen Vogel paBt und nicht druckt. Er 
muB sich leicht uber dem FuBebewegen konnen. In dem 
obenerwahnten Alter sind Nesthocker schon so weit heran
gewachsen, daB der Umfang der Beine keine wesentliche 



Veranderung mehr erfahrt. Anders vollzieht sich die Entwick
lung der Nest£liichter, die langsamer heranwachsen. Sie diir
fen erst die Ringe erhalten, wenn sie schon vollstandig be
fiedert sind und etwa zwei Drittel der erwachsenen Korper
groBe erreicht haben. 

Eine Gefahr, daB durch das Beringen der Nestvogel die 
Vogeleltern verscheucht werden und diese ihre Kinder nun 
im Stich lassen, besteht nicht. So empfindlich viele Vogel 
wahrend der Brutzeit gegen StOrungen am Nest sind, so 
wenig ist dies der Fall, wenn die Jungen ausgeschliipft sind. 
Dann tritt das Recht der Elternliebe voU und ganz in Er
scheinung, die gerade bei den Vogeln sehr ausgepragt ist. 
Sie lassen ihre Jungen nicht im Stich. Es ist eigentiimlich, 
daB man gerade einen Vogel, den Raben, als Sinnbild p£licht
vergessener Eltern gewahlt hat, und Eltern, die ihre Kinder 
vernachlassigen, als Rabeneltern brandmarkt. Gerade die Ra
ben zeichnen sich durch eine groBe Liebe zu ihren Jungen 
aus. Selbst wenn die Jungen lange £liigge sind, blewen diese 
noch bei den Eltern, die sie betreuen, ihnen den Kampf urns 
Dasein erleichtern und sie mit den Lebensbedingungen ver
traut machen. Beim Kolkraben wahrt dies innige Familien
leben bis zur Brutzeit des folgenden Jahres, also fast ein 
Jahr lang. Die Bezeichnung "Rabeneltern" ist daher recht 
schlecht gewiihlt und zeigt, wie wenig Verstiindnis das Yolk, 
das solche Worte priigt, fiir das Tierleben und die Tier
seele hat. 

An der Vogelberingung kann sich auch der Laie beteiligen, 
wenn er die gegebenen Winke sorgfiiltig beachtet. Er niitzt 
damit der Wissenschaft und bereitet zugleich sich selbst man
chen GenuB und viel Freude durch Beobachtung des Vogel
lebens. Die Ringe konnen jederzeit von den Vogelwarten 
Helgoland und Rossitten bezogen werden. Die Verwendung 
der Ringe, iiber die genau Buch zu fiihren ist, muB der be
treffenden Anstalt, von der die Ringe bezogen wurden, mit
geteilt werden, damit eine Kontrolle der Ringvogel mog
lich ist. 

Dber die Ergebnisse der Vogelberingung, die uns iiber die 
Zugwege der Vogel, ihre Flugleistungen, die Heimkehr und 



andere biologische Erscheinungen sehr wertvolle Aufkliirung 
gegeben hat, solI in den folgenden Abschnitten des Buches 
noch mehrfach berichtet werden. 

III. Die Entstehung: des Vogelzuges und seme 
heutigen Ursachen. 

Welche Ursachen schufen das wunderbare und riitselhafte 
Phiinomen des Vogelzuges? Was treibt den Zugvogel dazu, 
alljiihrlich weite Fliige zu unternehmen, die iiber Weltmeere 
und Erdteile fiihren? 

Solange ein Geschopf an seinem Aufenthaltsort aHe Lebens
bedingungen vorfindet, hat es keine Veranlassung, dies en zu 
verlassen. Nach dem Gesetz der Tragheit, das fiir die orga
nische Welt ebensogut gilt wie fiir die anorganische, beharrt 
das Tier in seinem Raum. Dies andert sich aber sofort, so
bald wichtige Lebensbedingungen genommen werden, vor 
allem, wenn eine Hungersnot fiihlbar wird. 

Wirtschaftliche Not, d. h. Nahrungsmangel, war es, die die 
Volkerwanderungen verursachte, und derselbe Grund zwingt 
heute die Volker zur Kolonialpolitik und den einzelnen Men
schen zur Auswanderung. Sobald Note auftreten, wird Be
wegung erzeugt. Hierfiir lassen sich auch aus dem Tierleben 
zahlreiche Beispiele anfiihren. Ratten und andere Nager wer
den yom Wandertrieb erfaBt, wenn durch eine aHzu starke 
Vermehrung eine Obervolkerung und damit ein Nahrungs
mangel sich bemerkbar macht. Die Rentiere treibt der harte 
Winter ihrer nordischen Heimat auf die Wanderschaft, urn 
geschiitztere Gebiete aufzusuchen. Die Scharen der gefriiBi
gen Wanderheuschrecke, die nach ihrem unsteten Leben den 
Namen erhielt, durchstreifen unabliissig das Land, urn sich 
dauernd neue Nahrungsquellen zu erschlieBen. Wir diirfen 
daher annehmen, daB ahnliche Griinde auch bei den VO
geln die Wanderlust erzeugten. 

Die heutige Tierwelt ist im wesentlichen eine SchOpfung 
der 'tertiarzeit, in der ein warmes, tropenartiges Klima bis 
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zum hohen Norden hinauf herrschte. Ebenso wie heute in 
der warmen Zone litten die Vogel damals auch in den nord
lichen Breiten keine Not, sondern fanden wahrend des gan
zen Jahres den Tisch reichlich gedeckt. Dies aber anderte 
sich, als urn die Wende des Tertiar die Eiszeit mit ihrem 
kalten Klima hereinbrach und einen Wechsel der Jahres
zeiten verursachte. 

Waren die Sommermonate der Eiszeit fur viele Vogel noch 
ertraglich, so schnitt doch der harte Winter, in dem die 
Natur in Eis und Schnee starrte, den Vogeln aIle Lebensbedin
gungen ab, und der fiihlbare Hunger trieb sie dazu, sich 
auf die Wanderschaft zu begeben, urn mild ere Gegenden, 
die von der Vereisung frei blieben, aufzusuchen. Viele Vogel 
mogen damals auf der Suche nach geeigneten Winterstatten 
zugrunde gegangen sein, vielen aber brachte der Wanderflug 
die ersehnte Rettung, indem er sie nach siidlichen, eisfreien 
Gebieten fiihrte. 1m Friihjahr kehrten dann die Vogel in die 
alte Heimat zuriick, urn hier zu briiten und dann im Herbst 
mit dem Einsetzen der rauhen Jahreszeit abermals nach 
Siiden zu ziehen in jene Gegend, die schon einmal rettende 
Unterkunft gewahrt hatte. Dies wiederholte sich alljahrlich 
und wurde schlieBlich im Laufe der Jahrtausende zu einer 
erblichen Eigenschaft. 

Andere Vogel mogen unter dem Druck der Eiszeit iiber
haupt ausgewandert sein, urn sich in siidlichen Gegenden, 
die von dem kalten Klima verschont blieben, neu anzusiedeln. 
Spater, mit dem Riickgang der Eiszeit, haben sie sich wieder 
allmahlich nach Norden ausgebreitet, wozu vielleicht eine 
Dbcrvolkerung im Siiden die Veranlassung gab. Je weiter 
die Vogel nach Norden vordrangen, je mehr kamen sie in 
die Zone, in der sich der rauhe Winter unheilvoll bemerkbar 
machte und sie zwang, voriibergehend wieder die friihere Hei
mat, den frostfreien Siiden, aufzusuchen. Aber auch in die
sem FaIle ist der unter dem Druck der Eiszeit entstandene 
Wechsel der J ahreszeiten die unmittelbare U rsache zur Wan
derung. In beiden Fallen, d. h. sowohl bei den Vogeln, die 
die Eiszeit iiberdauerten, wie bei den Vogeln, die erst spater 
nach dem Riickgang der Eiszeit in nordliche Gebiete vor-
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drangen, war der erste Wanderflug eine Herbstreise, eine 
Wanderung ins Winterquartier, und darwn miissen wir auch 
bei der Losung des Problems des Vogelzuges von dem Herbst
zug ausgehen. Die Veranlassung zur Wanderung war also 
das Einsetzen des Winters mit den Folgen eines rauhen Kli
mas und einer Hungersnot. 

Was veranlaBte die Vogel, nachdem sie vor einem unwirt
lichen Klima geflohen waren, zur Riickkehr in das ungast
liche Land? Warum blieben sie nicht im sonnigen Siiden, 
der ihnen wahrend des ganzen J ahres reichlich den Tisch 
deckte? 

Auf diese wohl berechtigte Frage gillt es nach dem heuti
gen Stande der Wissenschaft nur die eine Erklarung, daB der 
wohl allen GeschOpfen und auch den Vogeln angeborene Hei
matstrieb die Vogel veranlaBt, zur Fortpflanzung in die Hei
mat zuriickzukehren. Sie halten Hochzeit, wo einst ihre Wiege 
stand. Dies ist offenbar ein Naturtrieb von groBer, allgemeiner 
Bedeutung. Die Erforschung der Lebensgewohnheiten der 
Fische hat nachgewiesen, daB die Lachse zum Laichen regel
maBig das FluB.gebiet aufsuchen, in dem sie das Licht der 
Welt erblickt hahen. Diese Sehnsucht nach der Heimat geht 
sogar so weit, daB sich die Fische nicht damit begniigen, in 
das allgemeine Stromgebiet des Geburtsortes zUrUckzukehren, 
sondem jeder Lachs strebt nach dem engeren Heimatsort. Es 
wandem also beispielsweise die Lachse aus der Mosel zum 
Laichgeschiift wieder in diesen FluB und nicht in einen 
anderen NebenfluB des Rheins, und die Fische aus der Aar 
suchen diesen FluB auf. Dieser Heimatssinn ist auch bei den 
Vogeln auffallend stark entwickelt. Man hat dies schon in 
friiherer Zeit vermutet, aber man konnte doch nur wenige, 
vereinzelte Falle hierfiir anfiihren, die kaum geniigten, urn 
daraus ein allgemeingiiltiges Naturgesetz herzuleiten. Auch 
hier hat sich wieder die Vogelberingung ganz hervorragend 
bewahrt. In zahlreichen Fallen konnte nachgewiesen werden, 
daB Vogel, wie Mowen, Seeschwalben, Kormorane, Sager, 
Enten, Ganse, Regenpfeifer, schnepfenartige Vogel, Wasser
huhnJ Reiher, Tauben, Raubvogel und sehr viele Singvogel, 
also eine groBe Reihe von Vogeln der verschiedensten Ord-
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nungen, spater dort briiteten, wo sie nestjung beringt waren. 
Hiervon einige Beispiele: In mehr als 100 Fallen wurde die 
Riiekkehr nestjung beringter StOrehe naeh dem Geburtsort 
festgestellt. Unter ihnen befanden sieh Vogel bis zu einem 
Alter von II Jahren. Dasselbe gilt aueh von der Laehmowe 
und den Seesehwalben. Ein Seeregenpfeifer briitete 3 Jahre 
naeh seiner Beringung in seiner Heimat. Eine in Dlinemark 
beringte Waldsehnepfe weilte als 6j1ihriger Vogel zur Brutzeit 
am Beringungsort. 5 und 8jahrige Fischreiher briiteten in 
ihren Stammkolonien. Eine in Ungaro als Nestling beringte 
Rohrweihe horstete nach 3 Jahren in geringer Entfemung 
vom Beringungsort. Dieselbe Beobachtung wurde an einem 
6jahrigen Schwarzen Milan und einem 4jahrigen Wander
falken gemaeht. Zahlreiehe nestjung beringte Stare weilten 
nach 3, 4 und 5 Jahren als Brutvogel in ihrer Heimat. Eine 
im Weltkriege an der Westfront bei Malancourt Ende April 
beringte alte Monehsgrasmiieke stellte sich hier im folgenden 
Friihjahr wieder ein. Der Vogel hatte sich nieht einmal dureh 
den KriegsHirm von der Riickkehr in die Heimat abhalten 
lassen. Singdrosseln briiteten naeh 2 und 3 Jahren in der 
Nahe ihres elterlichen Nestes. Sehr heimatstreu sind die 
Schwalben und Segler. Sie kehren regelmaBig nicht nur in 
die Heimat zuriiek, sondem suchen mit Vorliebe immer wie
der dasselbe Geh1iude als Brutstatte auf und benutzen jahre
lang dasselbe Nest. Dies sind nur einige wenige Beispiele von 
der Riiekkehr der Zugvogel in die Heimat, d. h. zu ihrem Ge
burtsort. Die Heimatstreue der Zugvogel scheint also ein 
Naturgesetz zu sein von allgemeiner Bedeutung. In der 
Fremde briiten unsere Zugvogel nieht; wenigstens konnte 
bisher noch nicht naehgewiesen werden, daB ein Zugvogel 
in der Winterherberge zur Fortpflanzung schritt. 

Das Verbreitungsgebiet maneher unserer Zugvogel erstreckt 
sich weit nach Siiden. So ist der Storch in Marokko und 
Tunesien ein zahlreicher BrutvogeI. Aber diese afrikanischen 
Storehe bilden eine eigene Storchgemeinschaft. Unsere Storche 
vermischen sich nicht mit ihnen, sondem kehren zum Briiten 
immer wieder nach Europa zuriick. Noch niemals wurde ein 
in Europa beringter Storch als Brutvogel in einer afrikani-
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schen Storchkolonie aufgefunden. Dies ist ein untriiglicher 
Beweis dafiir, daB keine Vermischung der europiiischen 
Storche mit den Afrikanern stattfindet, denn bei der grof~en 
Menge beringter Storche, die nach vielen Tausenden zahlen, 
maBte ein solcher Fall, wenn er iiberhaupt vorkommt, schon 
festgestellt sein, zumal der breite, silbergIanzende Aluminium
ring an dem Bein des Storches aus ziemlich weiter Entfer
nung erkennbar ist. 

AIle diese Erscheinungen sprechen dafiir, daB die Zugvogel 
zur Brutzeit immer wieder in die Heimat zuriickkehren. 

Nur dadurch, daB auf den Fortzug im Herbst eine Riick
kehr im Friihjahr erfolgte, konnte iiberhaupt der Vogelzug, 
wie er heute in Erscheinung tritt, ins Leben gerufen werden. 
Ware die Riickkehr unterblieben, so ware in der Eiszeit
periode nur eine allgemeine Auswanderung der Vogel er
folgt, es hatte aber nicht die Gewohnheit des Zuges, worunter 
wir Fortzug und Heimkehr verstehen, entstehen konnen. 

Es fragt sich nun, ob Temperaturabnahme und Nahrungs
mangel, die einst die Wanderungen der Zugvogel ins Leben 
riefen, auch heute noch die Ursachen sind, die den Auf
bruch der Zugvogel veranlassen. Fiir eine Reihe von Vogel
arten trifft dies zweifellos zu, denn Hakengimpel und Seiden
schwanz (Abb.4), nordische Enten, Seetaucher, Schneegans, 
Schneeeule, Gierfalke, Gronliindischer Jagdfalke und andere 
Bewohner des hohen Nordens wandern erst dann siidwarts, 
wenn der Beginn des Winters den Aufenthalt in der nord
lich kalten Zone zu ungemiitlich macht. Sie dehnen aber 
ihre Reisen nicht allzu weit aus und begniigen sich damit, eis
freie Gebiete oder Gegenden, wo der Winter weniger scharf 
ist, aufzusuchen. Ganz anders verhalten sich aber die eigent
lichen Zugvogel, die regelmiiBig weite Reisen ausfiihren und 
entfernte Winterquartiere mit tropischem Klima aufsuchen. 
Sie brechen zum Teil schon im Hochsommer auf zu einer 
Zeit, wo von einer Temperaturabnahme oder Nahrungsmangel 
noch keine Rede ist und die Vorboten des Winters sich noch 
nicht fiihlbar machen. Schon Anfang August verliiBt uns der 
Turmsegler, um sich auf die weite Reise nach dem tropischen 
Afrika z:u begeben. Der Storch und viele andere Vogel treten auch 
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schon im August die Reise nach der Winterherberge an, also 
zu einer Zeit, wo es hiiufig noch recht helli in unseren Brei
ten ist und die Nahrung noch nicht knapp wird. AuBere Ein
fliisse kOnnen es also nicht sein, die diese Vogel dazu treihen, 
ihre Heimat zu verlassen und siidlichen Gegenden zuzustreben, 
sondern der Reiz zurn Wandern moB vielmehr yom Vogel 
sellist ausgehen. Wir nennen diesen Reiz den Zugtrieb. Die 
Wanderungen, die die ersten Zugvogel unter dem Druck der 
Eiszeit b~gannen, haben im Laufe der Jahrtausende infolge 
ihrer regelmiiBigen Wiederholung eine periodisch auftretende 
Wanderlust erzeugt, die sich als erbliche Veranlagung im 
Vogel verankerte. Alljahrlich zu bestimmter Zeit, die bei vie
len Vogeln schon in den Hochsommer fiillt, bei anderen 
Arten erst im Herbst einsetzt, erwacht im Zugvogel ein Trieb, 
der sieh in starker Unruhe auswirkt und den Wanderflug 
auslost. Dasselbe erfolgt im Friihjahr. Wieder seW auloma
tisch der Zugtrieb ein und bewegt den Vogel, die Winterher
herge zu verlassen und in die Heimat zuriickzukehren. 

Den besten Beweis, daB dieser Zugtrieb in der Vogelseele 
selbstandig erwacht, ohne daB iioBere Einfliisse notwendig 
sind, gillt das Verhalten des Zugvogels in der Gefangenschaft. 
Die gekiifigte Nachtigall oder Grasmiieke, der Wiirger und 
jeder andere Zugvogel in Gefangenschaft wird in den Zeiten, 
wo die Artgenossen ihre Reisen nach dem Winterquartier, 
oder urngekehrt die Riickkehr in die Heimat ausfiihren, von 
einer gewaltigen Unruhe befallen. Rastlos flattert und lobt 
der Gefangene im Kafig umher und zerstOBt sich dabei 
hiiufig das Gefieder fast bis zur Unkenntlichkeit. Diese perio
dische Unruhe in den Zugzeiten ist ja das Schmerzenskind 
der Vogelliebhaber, die dann aile moglichen Mittel ersinnen, 
urn die schiidlichen Folgen abzuwenden. So setzt man die 
Vogel zur Nacht, wo sich der Zugtrieb meist am st1i.rksten 
auswirkt, in ein aus Stoff gefertigtes Verlies, an dessen wei
chen W1i.nden der Vogel sich nieht beschiidigen kann, oder 
man verdunkelt den Kiifig vollig, so daB weder das Mond
licht, noch der Schein der Beleuehtung hineinfallen, denn 
Licht begiinstigt den Zugtrieb, w1i.hrend vollige Dunkel
heit beruhigend wirkt. Ebenso wie die Insekien, die zur 
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Naehtzeit schwarm en, vom Licht angezogen werden und sieh 
an Beleuehtungskorpern sarnmeln, so iibt aueh auf die Zug
vogel bei ihren naehtliehen Wanderungen der Liehtsehein 
eine groBe Anziehungskraft aus, wofur ihr massenweises Er
scheinen an den Leuchtturmen das heste Zeugnis ablegt. 

Das Toben des Zugvogels im Kafig beweist mit Sieherheit, 
daB es sieh bei dieser Unruhe urn einen im Vogel erwaehen
den Trieb handeln muB, dem dieser ganz automatiseh ge
horeht, denn selbst bei jahrelanger Gefangensehaft andert 
sieh dies nieht. Die Unruhe wiederholt sieh regelmaBig in 
allen Zugperioden, ohne daB der Gefangene die Zwecklosig
keit seines Verhaltens erkennt, denn er kann sieh dem Zwange 
der Gefangensehaft ja doeh nieht entziehen, und der Aufent
halt im warm en , gesehiitzten Zimmer sowie die reiehliehe 
Versorgung mit Nahrung dureh seinen Pfleger maehen ja 
das Aufsuehen einer Winterherberge iiberfliissig. Alles dies 
beweist untriiglieh, daB es nieht auBere Griinde sind, die den 
Zugvogel auf die Wandersehaft treiben, sondern daB er einem 
allgewaitigen Triebe folgt, der ihn vollig beherrseht und von 
ihm nieht willkiirlieh unterdriiekt oder abgeandert werden 
kann. Der Zugvogel zieht, weil er ziehen muB! 

Wie ungeheuer stark der Zugtrieb ist, geht aueh daraus 
hervor, daB wahrend des Zuges aIle anderen natiirliehen 
Triebe gehemmt werden. Auf der Kurisehen Nehrung habe 
ieh oft genug beobaehten Mnnen, wie Wanderfalke und Sper
ber in unmittelbarer Nahe von Drosseln, Staren, Finken 
oder anderen Kleinvogeln dahinzogen, ohne daB sie irgend
welehe Raubgeliiste zeigten, und daB aueh aIle diese Klein
vogel die sonst so gefiirehteten Rauber gar nieht beaehteten, 
sondern unbekiimmert urn deren Nahe ihre Luftreise fort
setzten, ohne aueh nur im geringsten die Flugriehtung zu 
andern. Wlihrend des Wanderfluges steht der Zugvogel ganz 
im Banne des allgewaltigen Zugtriebes, der ihn vollig be
herrseht und alle anderen Sinne und Gefiihle geradezu aus
schaltet. 

So ungeheuer stark dieser erbliehe Zugtrieb aueh ist, so 
unterliegt er doeh manehen Abanderungen, ja, er kann sogar 
ganz verlorengehen. Innerhalb derselben Vogel art tritt der 
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Zugtrieb bei den einzelnen Individuen verschieden stark auf, 
was zur Folge hat, daB die Herbstreise bald abgekiirzt, bald 
weit ausgedehnt wird. Hierfiir hat uns die Vogelberingung sehr 
lehrreiche Beispiele gegeben. So iiberwintern z. B. von den un
garischen Nachtreihern (Abb. 5) viele Vogel in Italien, wahrend 
andere ihren Zug bis in das Innere Afrikas, nach Nigerien, 
fortsetzen. Die Lachmowen (Ahb.6) aus der Mowenkolonie 
auf der Kurischen Nehrung iiberwintern teils schon im europa
ischen Binnenlande, teils ziehen sie bis zum Gebiet des 
Mittelmeeres. Viele Mowen schlagen eine westliche Zugrich
tung ein und verbringen den Winter an den Kiisten Frank
reichs. Einzelne Mowen setzen sogar den westlichen Flug 
iiber den Atlantischen Ozean bis nach Amerika fort, wo 
schon zwei auf der Kurischen Nehrung beringte Vogel er
beutet wurden. Ein anderes lehrreiches Beispiel fiir die indi
viduelle Verschiedenheit des Zugtriebes geben zwei in Boh
men beringte Bekassinen, Mutter und Kind. Die alte Bekas
sine iiberwinterte in Siiditalien, die junge dagegen in Ober
italien. Bei diesen ganz nah verwandten Vogeln wirkte sich 
der Zugtrieb in ganz verschiedener Weise aus. Wahrend er 
bei der alten Bekassine sehr stark und anhaltend auftrat, 
war er bei dem jungen Vogel nur von kiirzerer Dauer. 

Eine verschiedene Smrke des Zugtriebes ist nicht nur eine 
individuelle Veranlagung, sondern auch das Alter und das 
Geschlecht der Vogel kann dabei eine Rolle spielen. Rei 
unserem Buchfinken besitzen die Weibchen, die regelmaBig 
im Herbst fortziehen, einen sehr regen Zugtrieb, wahrend 
dieser bei den Mannchen, die meist in der Heimat iiberwin
tern, fast oder sogar ganz verlorengegangen ist. Linne gab 
daher dem Buchfinken den lateinischen Artnamen "coelebs", 
d. h. der "Unbeweibte", weil das Mannchen im Winter ge
trennt vom Weibchen im Zolibat lebt. 

Die schon von den alteren Ornithologen ausgesprochene 
Vermutung, daB bei vielen Vogelarten die Jungen den Zug 
eroffnen und die Alten erst spater folgen, hat die Vogel
beringung als durchaus zutreffend erwiesen. So begeben sich 
z. B. die jungen Lachmowen, Sichler, Fischreiher, Purpur
reiher, Nachtreiher, Schopfreiher und Stare bedeutend friiher 
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auf die Reise als ihre Eltern. Die jungen Stare verlassen so
gar meist unmittelbar nach dem Fliiggewerden ihre Heimat, 
urn der Winterherberge zuzustreben. Ein am 2. Juni in Liv
land als Nestling beringter Star befand sich bereits am 
16. Juli in Schleswig-Holstein, und andere im Mai und An
fang Juni in Norddeutschlaml beringte Jungstare waren schon 
in den ersten Tagen des Juli in Holland. In Anbetracht der 
groBen Entfernung, die diese Vogel zuriickgelegt hatten, HiB,t 
sich mit Sicherheit ann ehmen, daB es sich nicht urn ein plan
loses Umherstreichen handelt, sondern urn eine regelrechte 
Zugbewegung. Hierfiir spricht auch die von allen diesen 
Jungstaren eingeschlagene westliche Flugrichtung, die gerade 
fiir den Herbstzug des Stares typisch ist, wie aus dem Zuge 
zahlreicher beringter Stare hervorgeht. Wie wir schon sahen, 
weist auch Gatk e in seiner "Vogelwarte Helgoland" auf den 
friihzeitigen Fortzug der Jungstare hin, die bereits Ende Juni 
als Zugvogel auf Helgoland in Massen erscheinen. 

Der friihe Fortzug der Jungstare ist zugleich wieder ein 
Beweis dafiir, daB nicht auBere Ursachen, wie Temperatur
abnahme und Nahrungsmangel, es sind, die die Zugbewegung 
auslOsen, sondern der im Vogelkorper erwachende Zugtrieb. 
Auch an Jungstaren, die ich aus der NisthOhle nalun und mit 
der Hand aufzog, konnte ich dies beobachten. Sobald die 
Vogel allein fressen konnten, machte sich bei ihnen trotz 
ihrer Zahmheit eine gewaltige Unruhe bemerkbar. Sie tobten 
sowohl am Tage wie in der Nacht heftig im Kafig umher, 
und ein Lichtschein in der Nacht konnte die Vogel geradezu 
zur Raserei bringen. Diese Unruhe gefangener Jungstare, die 
meist bis in den Herbst hinein anhalt, ist die Auswirkung des 
automatisch erwachenden Zugtriebes, der bei den jungen 
Staren schon bald nach dem Ausfliegen einsetzt. 

Der Star ist bei uns in Deutschland nicht ausschIieBIich 
Zugvogel, sondern auch Standvogel. Seit ungefahr drei Jahr
zehnten iiberwintern regelmaBig viele Stare bei uns. Auch 
andere Vogelarten sind sowohl Zug- wie Standvogel. Dies 
gilt z. B. von der Waldschnepfe, die besonders in Gegenden 
mit mildem Klima, wie in England, dazu neigt, in der Heimat 
zu iiberwintern. Eine ausgiebige Schnepfenberingung in Eng-
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land ergab, daB die meisten Vogel im Herbst nicht fortziehen, 
sondern als Standvogel auch im Winter auf dem Inselreich 
verbleiben und nur wenige im Herbst siidwarts wandern, urn 
in Siidfrankreich, Spanien oder Nordafrika Winterherberge zu 
nehmen. Auch der Bluthanfling ist sowohl Standvogel wie 
Zugvogel in derselben Gegend. Man kann bei uns in Deutsch
land den Hanfling regelmaBig im Winter antreffen. Anderer
seits konnte durch die Vogelberingung nachgewiesen werden, 
daB ein in der Mark Brandenburg beheimateter Hanfling in 
Siidfrankreich iiberwinterte. Die Erscheinung, daB Vogel der
selben Art in dem gleichen Verbreitungsgebiet sowohl Stand
vogel wie Zugvogel sind, laBt sich durch eine individuell ver
schiedene Veranlagung des Zugtriebes erklaren. Einige Vogel 
haben den Zugtrieb verloren, bei anderen dagegen hat er sich 
noch erhalten. 

Der Vogelberingung verdanken wir ferner den beachtens
werten Nachweis, daB bei der Amsel und den Meisen nur die 
jungen Vogel im ersten Lebensjahre sich auf die Wander
schaft begeben, wahrend, wenigstens in unseren Breiten, die 
alten Vogel Standvogel oder Strichvogel sind. Das voriiber
gehende Auftreten eines Zugtriebes bei jungen Vogeln im 
Gegensatz zu den alten Vogeln deutet daraufhin, daB diese 
Vogelarten fmher Zugvogel gewesen sind, und daB der Zug
trieb bei den Jungen als Erbstiiok aus alter Zeit noch einmal 
atavistisch aufflackert, urn dann spilter wieder zu erloschen. 
Fiir die Amsel trifft diese Erklilrung jedenfalls zu, denn sie 
war noch vor einem halben Jahrhundert bei uns ein aus
gesprochener Zugvogel und hat sich spiiter gleichzeitig mit 
ihrer Einwanderung in die Garten und Parkanlagen erst all
mahlich zum Standvogel umgebildet. Die Wanderlust der 
jungen Meisen darf man vielleicht auf dieselbe Ursache 
zumokfiihren. 

Bei den Wanderungen der Vogel spielt der Zugtrieb eine 
hedeutende, man kann wohl sagen, die entscheidende Rolle. 
Er ist es, der den Vogel zurn Aufbruch veranlaBt und ihn auf 
die weite Reise treibt. Er auBert sich nach dem Alter und Ge
schlecht der Vogel, sowie individuell in ganz verschiedener 
Art, indem er bald fmher, bald spiiter einsetzt, starker oder 
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schwacher auftritt oder sogar fehlt. Ferner wirkt sich der 
Zugtrieb bei den einzelnen Vogelarten in ganz verschiedener 
Weise aus. Bei manchen Arten, wie Segler, Pirol und Storch, 
erwacht der Trieb zur Herbstwanderung sehr friihzeitig, schon 
im Hochsommer, wahrend andere Vogel, wie Rotkehlchen, 
Drosseln, Waldschnepfe, Schwimm- und Raubvogel erst im 
September oder Oktober yom Zugtrieb ergriffen werden. Wir 
durfen also die verschiedenen Zugzeiten der Vogelarten eben
falls mit dem friiher oder spater erwachenden Zugtrieb in 
Zusammenhang bringen. 

Wenn wir von einem Trieb sprechen, so muB ein Reiz vor
handen sein, der diesen Trieb auslOst, und dieser Reiz muB 
seine Ursache in der Organisation des Korpers hahen, wie es 
Z. B. beirn Fortpflanzungstrieb der Fall ist, der durch die 
Tatigkeit der Keirndriisen veranlaBt wird. Stellen die Keim
driisen ihre Funktion ein, so hort der Fortpflanzungstrieb 
auf. Dieser Vorgang wiederholt sich bei all' denen GesehOpfen, 
deren Fortpflanzung an eine bestimmte Jahreszeit geknupft 
ist, was auch auf die meisten Vogel zutrifft. Dasselbe gilt 
auch yom Zugtrieb. Ebenso wie der Bruttrieb tritt auch der 
Zugtrieb nur periodiseh auf. Es mussen also physiologische 
Veranderungen im Vogelkorper vor sieh gehen, die den Trieb 
hervorrufen. Mit dieser wissenschaftlieh sehr interessanten 
Frage hat man sieh in neuerer Zeit eingehend besehaftigt. Die 
Erklarungen, die man hierfiir zu finden suchte, sind zu
naehst freilich nur rein theoretisehe Erwagungen und Ver
mutungen, denen eine Beweisfiihrung vorlaufig noch fehIt. 
So meint man, daB der Zugtrieb dureh eine von einem be
sonderen Organ erzeugte Ausscheidung in die Wege geleitet 
wird, und stellt der Physiologie die Aufgabe, dies den Zug
trieb vermittelnde Organ im Vogelkorper aufzusuchen. Nach 
einer anderen Auffassung ist es nieht ein bestimmtes Organ, 
das den Reiz zum Wandern hervorruft, sondern wird dieser 
durch eine periodiseh im Vogelkorper sich wiederholende und 
von selhst ablaufende Veranderung des physiologischen Ge
samtzustandes erweekt, der auf zu bestimmter Zeit einsetz,en
den Vorgangen des Gesamtstoffweehsels beruht. Diese in 
regelmaBigen Zeitabstanden auftretenden physiologisehen Ver-
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anderungen, die den Zugtrieb zur Folge haben, lassen sich 
mit dem Blattabwurf der Laubgewachse im Herbst verglei
chen, der auch urspriinglich durch auBere Witterungsein
fliisse hervorgerufen wurde, aber jetzt eine angeborene Eigen
schaft ist und sich daher auch ohne die Einwirkung beson
derer Umweltsfaktoren vollzieht, denn auch in warmen Ge
wachshiiusern findet der Blattabwurf genau so wie im Freien 
statt. Heute sind Blattabwurf und Vogelzug die Auswirkungen 
eines innerhalb des Jahres im Organismus schwingenden 
Rhythmus, der unabhiingig von auBeren Einfliissen ablauft. 

Von den beiden Theorien diirfte die letztgenannte Auffassung 
vielleicht den Vorzug verdienen. Die angeschnittene Frage ist 
jedenfalls auBerordentlich beachtenswert, und ihre Erklarun
gen verdienen weitere, eingehende Untersuchung. Hierdurch 
eroffnen sich fiir die Losung des ZugprobIems mit semen 
vieIen ratseIhaften Fragen neue Ein- und Ausblicke. 

IV. Richtungen des Zuges und Lage der 
Winterherberge. 

Die Winterherberge der deutschen Zugvogel liegt im west
lichen Europa, in den Mittelmeerlandern und in Afrika, wo 
viele Arten sogar den Aquator iiberfliegen und bis zum Kap
land vordringen. 1m aquatorialen und siidlichen Afrika iiber
wintern: Grauer Fliegenfanger, Neunt5ter, Pirol, Fitislaub
slinger, Rohrsanger, Gartengrasmiicke, Rauch- und Mehl
schwalbe, Segler, Ziegenmelker, Blauracke, Kuckuck, Baum
falke, Rotelfalke, Rohrweihe, Steppenweihe, Wiesenweihe, 
Wespenbussard, WeiBer Storch, Schwarz storch, Seeregen
pfeifer, KampfIaufer, SeeschwaIben. 1m tropischen Afrika neh
men Winterherberge: Trauerfliegenfanger, Waldlaubsanger, 
Gartensanger, Monchsgrasmiicke, Steinschmatzer, Wiesen
schmatzer, Nachtigall, Sprosser, Wiedehopf, FluBregenpfeifer, 
Schwarzer Milan, Purpurreiher, Seidenreiher. Wintergaste im 
tropischen Afrika und nordwarts bis zum Gebiet des Mittel
meeres sind: Baumpieper, Wiesenpieper, Bachstelze, Schaf-
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steIze, Garten- und Hausrotschwanz, Kornweihe, Ahendfalke, 
Nachtreiher, Schopfreiher, Kranich, Seeschwalben, Wachtel. 
In den Mittelmeerliindern verbringen den Winter: Girlitz, 
Feld- und Heidelerche, Weidenlaubsanger, Heuschrecken
sanger, Zaungrasmiicke, Sperbergrasmiicke, die Drosseln, 
Blaukehlchen, Rotkehlchen, Sumpfohreule, Merlinfalke, Schrei
adler, Roter Milan, Rohrdommel, Grau- und Saatgans, Gold
regenpfeifer. 1m Mittelmeergebiet und nordwarts bis nach 
Mitteldeutschland und in Westeuropa iiberwintern: Lach
mowe, Fischreiher, Kiebitz, Star, Waldschnepfe und viele 
Raubvogel, wie Turmfalke, Mausebussard, Sperber, Weihen 
und Wanderfalke. Nach den Ereignissen der Vogelberingung 
bevorzugen unsere einheimischen Raubvogel, sowat sie Zug
vogel sind, Siidfrankreich und die Pyreniienhalbinsel alp 
Winterherberge. 

Die Liste der Zugvogel ist hiermit noch keineswegs er· 
schOpft. Die genannten Arten sollen nur einen ungefiihren 
Oberblick geben iiber die Verteilung unserer heimischen Zug
vogel in der Winterherberge. 

Die Winterherberge bildet natiirlich kein scharf umgrenz
tes Gebiet, sondern es kommen haufig auch Ausnahmen vor, 
indem die Zugvogel die Grenzen der oben aufgefiihrten Ge
biete iiberschreiten. So ziehen einzelne Schwarze Milane wer 
das tropische Afrika hinaus und iiberwintern irn siidlichen 
Afrika. Dasselbe gilt beispielsweise vom Baumpieper und der 
Schafstelze. Bachstelze, Feld- und Heidelerche zieben nicht 
irnmer bis zum Mittelmeergebiet, sondern iiberwintern bis
weilen schon im mittleren Europa. Ahnliche Beispiele lassen 
sich auch von den anderen Vogelarten anfiihren. Ahgesehen 
von diesen Grenziiberschreitungen hat doch jede Vogelart ein 
gewisses Gebiet, in dem die Masse der Vogel iiberwintert, 
und wer diese Gebiete solI die oben angefiihrte Verteilung 
der Winterquartiere einen Oberblick geben. Aus ihr geht her
vor, daB die Winterherberge der einzelnen Vogelarten irn all
gemeinen eine sehr groBe Ausdehnung hat, die z. B. vom 
aquatorialen Afrika bis zur Siidspitze Afrikas reich en kann, 
wie beirn Storch und den Schwalben, oder umgekehrt vom 
Xquator nach Norden bis zu den europaischen Mittelmeer-
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landern, wie bei den Stelzen, den Rotschw1inzchen, dem Nacht
und Schopfreiher. Eine ganz gewaltige Ausdehnung hat die 
Zugzone der Wilden ten. So iiberwintert die Krickente von 
Mitteleuropa bis zurn tropischen Afrika, die Pfeifente tritt im 
Winter sowohl in GroBbritannien, wie in Nordafrika auf, und 
die Loffelente verbreitet sich als Wintergast iiber ganz Afrika. 
Der Kleine Sandregenpfeifer iiberwintert auf den britischen 
Inseln, im westlichen Frankreich, in den Mittelmeerl1indern 
und in Afrika bis zurn Siidkap. 

Ein bevorzugtes Winterquartier fiir nordeuropaische Vogel 
bilden die Britischen Inseln, die besonders von Vogeln aus 
Skandinavien, Finnland und dem nordlichen RuB land auf
gesucht werden. Die Brutvogel der Britischen Inseln'sind da
gegen vielfach Standvogel, wie es schon von der Waldschnepfe 
gesagt wurde. Nordische Austernfischer iiberwintern gern im 
Kiistengebiet der Nordsee, wahrend die hier wohnenden 
Austernfischer in der Regel nicht fortziehen, sondern auch 
im Winter in der Heimat bleiben. Die Nebelkrahen aus Finn
land und NordruBland ziehen im Herbst westwarts, um bei 
uns und in Frankreich zu iiberwintern. So kann also eine 
Gegend fiir dieselbe Vogelart sowohl Brutgebiet wie Win ter
herberge sein. Es findet im Winter eine Vermischung der 
Standvogel mit den Zuggasten statt. Wenn man bei uns Rot
kehlchen, Bachstelzen, Stare oder Waldschnepfen iiberwintern 
sieht, so ist es daher sehr fraglich, ob es sich urn Vogel 
handelt, die als Standvogel in ihrer Heimat verblieben sind, 
oder urn Wintergaste aus anderen, weiter nordlich oder mehr 
ostlich gelegenen Gegenden. Diese Frage laBt sich einzig und 
allein durch die Vogelberingung entscheiden, der hier noch 
ein dankbares Feld der Tatigkeit harrt. 

Die hochnordischen Schwimmvogel iiberwintern gern an 
den Kiisten der Nord- und Ostsee. An der deutschen Nordsee
kiiste sieht man im Winter bisweilen in gewaltigen Scharen 
die das Polargebiet bewohnende Trauerente. Auch Ringel
gans, Bergente, Eisente und Nordseetaucher sind regelmaBige 
Wintergaste an unseren Meereskiisten. 1m Binnenland iiber
wintern bei uns die nordischen Leinfinken, Bergfinken und 
Schneeammern, und in sehr strengen Win tern kommen 
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Hakengimpel und Seidenschwanz (Abh. 4) aus dem hohen 
Norden zu uns. 

Die Vogel aus dem ostlichen Europa iiberwintern zum Teil 
in Kleinasien, Syrien, Palastina und Persien. Viele meser 
Vogel wandern aber im Herbst westwarts und siidwestwarts, 
urn im Mittelmeergebiet und Afrika Winterherberge zu 
nehmen. 

Die Winterherberge der europaischen Zugvogel urnfaBt 
also ein sehr weites Gebiet, das sich von der Kiiste der Nord
und Ostsee westlich bis Westeuropa, siidlich wer das Mittel
meergebiet hinaus iiber ganz Afrika und ostwarts bis nach 
dem westlichen Asien erstreckt, also iiber drei Erdteile, von der 
nordlich gemaBigten Zone iiber das subtropische und tro
pische Gebiet bis zur siidlich gemaBigten Zone. Die Winter
herberge hat also einen ganz gewaltigen Umfang. 

Sogar Amerika kommt als 4. Erdteil fiir eine Winter
herberge in Betracht, wie der Flug zweier Lachmowen iiber 
den Ozean von der Alten nach der Neuen Welt zeigt. 

Die Entfernungen, die die Vogel zuriicklegen, sind sehr 
verschieden. Wahrend Drosseln, Stare, Finken und andere 
Arten sich mit einer verhaltnismaBig klein en Reise, die nur 
bis Siideuropa und zum Mittelmeergebiet fiihrt, begniigen, 
scheinen andere Vogel ihre Wanderungen gar nicht weit ge.
nug ausdehnen zu Mnnen. Der WeiBe Storch zieht von Nord
europa bis Siidafrika. Noch groBer sind die Wanderungen 
der Regenpfeifer und schnepfenartigen Vogel, die das ark
tische Gebiet der Alten und Neuen Welt bewohnen. Sie ziehen 
zurn Teil bis Siidafrika, Indien und Siidamerika. Der Wasser
treter (P haZaro pus fuZicarius L.), dessen zirkumpolares Brut
gebiet bis zurn 82. Grad n. Br. reicht, zieht bis Patagonien 
und zu den Falklandsinseln unter dem 51. Grad s. Br. Der 
Vogel iiberfliegt also 133 Breitengrade. Die Entfernung der 
Breitengrade voneinander betragt I I I Kilometer. Es er
gibt sich also ein Reiseweg von insgesamt fast 15000 Kilo
metern, der zweimal im Jahre zUrUckgelegt wird. Das ist eine 
staunenswerte Flugleistung, aber trotzdem ist sie noch nicht 
die Hochstleistung. Es gibt einen Vogel, der noch eine be.
deutend weitere Wanderung vollfiihrt. Es ist die Kiisten-



seeschwalbe (Sterna paradisaea Briinn.), eine Vertreterin 
jener kleinsten Mowenarten, die wegen ihrer zierlichen Ge
stalt, ihrer langen, spitz en Flugel und des gegabelten Schwan
zes eine gewisse Ahnlichkeit mit den Schwalb en haben und 
daher den Namen Seeschwalben erhielten (Abb. 7). Ihre Hei
mat reicht weit in den Norden hinauf, auch sie brutet in der 
Arktis der Alten und Neuen Welt. Ihre Winterquartiere er
strecken sich bis in das Sudliche Eismeer. So uberfliegt diaser 
Vogel zweimal jahrlich den ganzen Erdball. Der groBen 
Wanderung entsprechend ist ihr Aufenthalt im Brutgebiet 
des hohen Nordens sehr kurz. Die Kustenseeschwalbe trifft 
hier erst Mitte Juni ein und begibt sich bereits Ende August 
gleich nach dem Brutgeschiift wieder auf die Reise nach dem 
entfernten Suden. Sie weilt also kaum 2 1/2 Monate in ihrer 
eigentlichen Heimat, der Arktis. Die Kustenseeschwalbe ist 
der "Sonnenvogel" im wahrsten Sinne des Wortes, denn zur 
Zeit der Mitternachtssonne brutet sie im Nordlichen Eismeer, 
und wieder zur Zeit des ewigen Sonnenlichtes weilt sie in 
der Winterherberge des Sudlichen Eismeeres. Vielleicht ist 
ihre Vorliebe fur das Sonnenlicht die Veranlassung zu der 
wei ten Wanderung von Pol zu Pol, die eine der eigentiimlich
sten und auffalligsten Erscheinungen in den Ratseln des 
V ogelzuges ist. 

Auf welche Weise erreichen die Wanderer ihre Winter
herberge? Es liegt sehr nahe zu vermuten, daB der Vogel, 
dem das freie Luftmeer, in dem es keine Hindernisse gibt, un
beschrankt zur Verfugung steht, den kurzesten Weg wahlen 
sollte, also die direkte Luftlinie zwischen der Heimat und 
der Winterherberge. Dies ist aber keineswegs immer der Fall, 
sondern die Vogel machen sehr oft bedeutende Umwege. Ein 
typisches Beispiel hierfur ist der Wellie Storch, dessen Zug
wege die Vogelberingung aufgeklart hat. Die Swrche aus 
Deutschland ostlich der Weser, aus Skandinavien, Finnland, 
RuB land, Osterreich und Ungarn, also aus Mittel- und Ost
europa, ziehen im Herbst nach Sudosten fort und wandern 
wer den Balkan und die Dardanellen zunachst nach Klein
asien, wo dann eine sudliche Richtung eingeschlagen wird, 
die wer Syrien, Palastina und den Suezkanal nach Agypten 
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Abb. 7. Kuslcnsccschwalbc. 
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fiihrt. In Agypten folgen die Storche dem Lauf des Nils und 
setzen ihre Wanderung iiber die ostafrikanische Seenkette 
bis zur Kapkolonie fort. Yom Nil aus wird auch das Gebiet 
des Kongos und Tsad-Sees a1s Winterherberge aufgesucht. 
Die Storche, die westlich der Weser wohnen, beginnen ihre 
Wanderung in entgegengesetzter Richtung. Sie ziehen nach 
Siidwesten fort, urn iiber Frankreich, Spanien und Gibraltar 
nach Afrika zu gelangen. Die Fundorte beringter Storche rei
chen zwar nur bis Spanien, aher die Fortsetzung der Wande
rung durch" die Sahara nach dem tropischen und siidlichen 
Afrika ist mit Sicherheit zu vermuten, zumal schon wieder
holt wandernde Storche in der Sahara angetroffen sind. 

Die Storche erreichen ihre afrikanische Winterherberge 
nicht durch einen direkt siidlichen Flug iiber das Mittelmeer, 
sondern sie mach en erhebliche Umwege, die wer Osten und 
Westen fiihren. Die Grenze z,wischen diesen beiden Zug
gebieten bildet ungefiihr die W eser. Die Storche aus dem 
Grenzgebiet wahlen, wie die Beringung ergah, beide Zugrich
tungen. Dasselbe trifft auch fiir die danischen Storche zu, die 
aher den siidostlichen Weg iiber Kleinasien zu bevorzugen 
scheinen. Danemark liegt ja ungefiihr in der nordlichen Ver
langerung der Weserlinie und gehort also zu der Scheide der 
beiden Zuggebiete. 

Einen groBen Umweg macht auch die Spieaente auf ihrer 
Wanderung nach dem Mittelmeer, das ihr bevorzugtes Winter
quartier bildet. Der danische Ornithologe Mortensen, dem 
wir die fiir die Erforschung des Vogelzuges so wertvolle 
Vogelberingung zu verdanken hahen, beringte zahlreiche 
SpieBenten, die auf dem Herbstzuge in den Entenkojen der 
Insel Fano an der Westkiiste von Jiitland gefangen wurden. 
Ein Teil dieser Enten wurde in spiiteren Jahren in Fin:nland 
und in den sibirischen Gewassern als Brutvogel festgestellt, 
viele wurdenauf der weiteren Herbstwanderung auf den 
Friesischen Inseln, an den Kiisten Belgiens, Frankreichs und 
der Pyreniienhalbinsel sowie im Mittelmeergebiet erlegt. Hier
aus ergibt sich, daB die in den sibirischen Gewassern be
heimateten SpieBenten liings der Nord- und Westkiiste Euro
pas nach dem Mittelmeer wandern, das sie auf dem Landwege 
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durch einen direkten Flug nach Siidwesten in viel kiirzerer 
Zeit erreichen konnten. Die Entfernung von der Tschesskaja
Bai, wo in Fana heringte SpieBenten als Brutvagel festgestellt 
wurden, his zwn Mittelmeer hetragt in der Luftlinie etwa 
3000 Kilometer, wahrend der Kiistenweg fast 8000 Kilometer 
lang ist. Der Umweg ist also ganz gewaltig. 1m Friihjahr 
freilich scheint die SpieBente diesen Umweg nicht zu machen, 
sondern auf dem kiirzeren Landwege in die Heimat zuriick
zukehren, denn sie wird dann oft im europaischen Binnenr 
lande als Zugvogel angetroffen. 

Ein anderer Vogel, dessen Zugwege im Herbst und Friih
jahr verschieden verlaufen, ist die Wachtel. Auf dem Herhst
zuge erscheint sie regelmiiBig in groBen Mengen in Agyp
ten, im Friihjahr dagegen in Tunis, wo sie im Herhst fast 
vollig fehlt. Auch der amerikanische Goldregenpfeifer (Chra
radrius dominicus Mull.) fiihrt den Herhstzug und Friih
jahrszug in ganz verschiedener Weise aus. 1m Herbst fliegt 
er aus seiner arktischen Heimat Neuschottland liber den 
Atlantischen Ozean nach Siidamerika, im Friihjahr aber wahlt 
er den Landweg und zieht iiher Mittelamerika und durch das 
Tal des Mississippi nach seinen Brutplatzen zuriick. Sehr auf
fallend ist es, daB der Friihjahrsweg hedeutend weiter ist aIs 
der Herhstweg, was geradezu im Gegensatz steht zu dem sonst 
bei den Zugvogeln durch den Fortpflanzungstrieb bedingten 
Bestreben, den Riickweg moglichst zu beschleunigen und auf 
dem kiirzesten Wege nach dem Brutplatz zu gelangen, wie es 
z. B. hei der SpieBente der Fall ist. 

Der Welie Storch hiilt in heiden Zugperioden dieselben 
ZugstraBen inne. die, wie wir gesehen haben, nicht die kiir
zeste Verhindung zwischen der Heimat und der Winter
herherge sind, sondern betrachtliche Umwege machen. Trotz
dem erfolgt der Riickzug im Friihjahr nicht auf einem naha
renWege. 

Eine gleiche Zugrichtung in heiden Zugzeiten wurde fur 
den Ringversuch auch bei einer Singdrossel festgesteIlt, die 
auf dem Friihjahrszuge auf Helgoland beringt und auf dem 
Herbstzuge desselben Jahres wieder auf Helgoland eingefan
gen wurde. Ferner wurden schon wiederholt Stare und Nehel-
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krahen auf dem Friihjahrszuge dort erbeutet, wo sie als 
Durchziigler im vorangegangenen Herbst beringt waren. Sehr 
auffallig ist es, daB an solchen Orten, wo im Herbst ein star
ker Massenzug stattfindet, wie auf Helgoland und auf der 
Kurischen Nehrung, auch im Friihjahr das Gleiche der Fall 
ist, was unbedingt dafiir spricht, daB all' diese Vogel in heiden 
Zugperioden denselben Weg wahlen. 

Wir sehen aus diesen Beispielen, wie verschieden die Zug
hewegungen verlaufen konnen. Viele Vogel wandern im Friih
jahr und Herbst auf denselben Zugwegen, andere dagagen 
schlagen in diasen Zugperioden verschiedene Flugrichtun
gan ein. 

Jede Vogelart hat ihre besonderen Gewohnheiten auf der 
Wanderung, was nicht nur von der Richtung des Zuges, son
dem, wie wir noch sehen werden, auch betreffs der Schnellig
keit des Zuges, seiner Abhangigkeit yom Wetter, der Orien
tierung und von anderen Fragen gilt. Man muB sich also bei 
dem Studium des Vogelzuges vor aHem vor einer friihzeitigen 
Verallgemeinerung hiiten. Es miissen die Zugverhaltnisse 
jeder einzelnen Vogelart gesondert erforscht werden, was die 
Losung des Problems des Vogelzuges so iiberaus erschwert. 

Die Zugwege des Weillen Storches stehen mit der geo
graphischen Lage des Brutgebiets im engen Zusammenhang. 
Die ostlich der Weser wohnenden Storche nehmen den siid
ostlichen Weg, der iiber Kleinasien, Palastina und den Suez
kanal fiihrt, wahrend die westlichen Brutvogel die siidwest
liche ZugstraBe wahlen, die iiber Frankreich, Spanien und 
Gibraltar verIauft. Auch beirn Star besteht ein Zusammen
hang zwischen der Zugrichtung und der geographischen Lage 
der Heirnat. Die Stare aus Norddeutschland, Diinemark, Skan
dinavien, Livland und Finnland ziehen irn Herbst langs der 
Kiiste der Ost- und Nordsee nach Westen, urn in Holland, 
Belgien, Nordfrankreich und auf den Britischen Inseln zu 
iiberwintem. Die Stare aus Mittel- und Siiddeutschland, aus 
Bohmen, Osterreich und Ungarn wandem nach Siidfrank
reich, der Pyrenaenhalbinsel, Marokko, Tunis und Algier. 
Ihre Zugbahn erstreckt sich also nach Siidwesten, nach dem 
westlichen Mittelmeergebiet. 

52 



Bei anderen Vogeln ist die Richtung der Wanderung nicht 
an die geographische Lage der Heimat gebunden, sondern ihr 
Fortzug im Herbst erfolgt aus derselben, enger begrenzten 
Heimat in ganz verschiedene Richtungen. Die Lachmowen der 
Mowenkolonie auf der Kurischen Nehrung wandern teils nach 
Westen, um an den Kiisten Hollands, Belgiens und Frank
reichs zu iiberwintern, teils nach Siidwesten quer durch das 
Binnenland nach dem Mittelmeergebiet. Die RauhfuBbussarde 
aus Schwedisch-Lappland iiberwintern sowohl in Deutschland, 
Osterreich und Ungarn als auch in SiidruBland. Von drei bei 
Petersburg beringten Waldschnepfen 109 ein Vogel nach Siid
frankreich, der zweite nach Istrien und der dritte nach Ost
ende. Sie hatten also ganz verschiedene Richtungen ein
geschlagen und ganz verschiedene Winterherbergen aufg&
sucht. 

Hieran kniipft sich die Frage, ob das einzelne Individuum 
auf dem Herbstzuge stets dieselbe Zugrichtung wahlt und 
immer dasselbe Winterquartier aufsucht oder ob auch ein 
individueller Wechsel der Zugrichtung stattfindet. Diese Frage 
kann einzig und allein durch die experimentelle Forschungs
weise der Vogelberingung entschieden werden, indem man 
festzustellen versucht, ob ein beringter Zugvogel mehrmals 
auf dem Zuge in derselben Gegend erscheint oder ob er in 
verschiedenen Zuggebieten angetroffen wird. Freilich ist der 
Erfolg ganz und gar yom Zufall abhangig. Trotzdem konn
ten schon mehrere Falle nachgewiesen werden, in denen be
ringte Vogel zweimal denselben Weg im Herbst eingeschlagen 
hatten. So wurde ein am 2. April 1919 in OstpreuBen b&
ringter RauhfuBbussard nach 4 Jahren im Winter abermals 
in OstpreuBen, nur 7 Kilometer von der ersten Fangstelle ent
fernt, erbeutet. Man kann also annehmen, daB dieser Vogel 
wohl immer OstpreuBen als Winterherberge gewahlt hatte. 
Auch ein beringter Mausebussard wurde zweimal im Winter 
an derselben Stelle eingefangen. Zwei Amseln zogen zweimal 
hintereinander im Herbst iiber Helgoland. Eine im Herbst 
auf Helgoland beringte Waldschnepfe wurde im folgenden 
Herbst in Oldenburg erlegt. Der Vogel hatte also in heiden 
Zugperioden dieselbe Richtung genommen, die aus semer 
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Heimat in Skandinavien iiber die Nordsee nach der deutschen 
Kiiste fiihrt. Mehrfach wurden auch Mowen wiederholt als 
Wintergaste in derselben Gegend angetroffen, und auf der 
Vogelwarte Rossitten wurden Krahen, die auf dem Durchzuge 
beringt waren, in spliteren Jahren auf dem Zuge dort wieder 
eingefangen. Sie hatten also immer wieder ihren Weg iiber 
die Kurische Nehrung genommen. Diese liuBerst wertvollen 
Ergebnisse der Vogelberingung deuten darauf hin, daB der 
einzelne Vogel auf dem Herbstzuge in den verschiedenen Zug
perioden meist dieselbe Richtung einschlligt. Dagegen ist, so
weit ich unterrichtet bin, noch kein Fall bekannt geworden, 
in dem ein Wechsel der Zugrichtung stattfand. 

Der Zug beringter Waldschnepfen von Petersburg nach 
Siidfrankreich, Istrien und Ostende zeigt, da8 die in Nord
ru8land beheimateten Schnepfen sich auf ihrer Herbstwande
rung strahlenformig nach Westen, Siidwesten und Siidsiid
westen iiber das europaische Festland verbreiten. Es grenzen 
sich also keine bestimmten Zuggebiete ab, sondern die Zug
bewegung verlauft in "breiter Front", wie man wissenschaft
lich sagt. Ganz anders stellt sich die Zugbewegung des Wei-
8en Storches dar. Hier erfolgt die Wanderung nicht in breiter 
Ausdehnung quer iiber ganz Europa und das Mittelmeer nach 
Afrika, sondern auf ganz bestimmten, enger begrenzten Rau
men, wobei die Richtung mehrfach wechselt und sogar Um
wege gemacht werden. 1m Gegensatze zum Zuge in "breiter 
Front" haben wir hier die Wanderung auf einer "ZugstraBe", 
wie der wissenschaftliche Ausdruck hei8t. 

Ober die Frage, ob die Wanderungen der Zugvogel in 
breiter Front erfolgen oder auf Zugstra8en, ist schon manche 
heftige Fehde unter den Ornithologen ausgefochten worden, 
besonders die Zugstrafientheorie wurde von vielen Forschern 
verworfen. Heute ist die Frage entschieden. Es ist vollig 
falsch, wie man es friiher getan hat, die eine Anschauung 
auf Kosten der anderen leugnen zu wollen, denn wie uns die 
Vogelberingung gelehrt hat, kommen eben beide Arten der 
Zugbewegungvor. Es gibt VOgel, wie die Waldschnepfe, die in 
"breiter Front" wandern, und Arten, wie der WeiBe Storch, 
die bestimmten, gesetzmaBig festliegenden ZugstraBen folgen. 
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Vnter einer VogelzugstraBe darf man freilich keine 
schmale, straBenformige Linie verstehen im Sinne unserer 
Verkehrswege, sondern die ZugstraBe hat eine breite Aus
dehnung, die mitunter mehrere Hundert Kilometer betragen 
kann. Dies ist ja auch ganz selbstverstiindlich, da es ja in 
der Luft keine uniiberwindlichen Hindernisse gibt, die die be
schwingten Wanderer an schmale Wege fesselt. Der Vnter
schied zwischen ZugstraBenbewegung und dem Zuge in brei
ter Front besteht darin, daB bei der ZugstraBe der durch
flogene Raum schmaler ist als das Brutgebiet der Vogel und 
sich auf einer groBeren, fiir die Zugbewegung zu Gebote 
stehenden Flache als begrenzter Streifen deutlich hervorhebt, 
wie es z. B. der Fall ist, wenn die westlich der Weser ber
heimateten Storche nach Siidwesten fortziehen, auf dem Bal
kan zusammenstromen, um dann iiber Kleinasien, Palastina 
und den Suezkanal nach Afrika zu f1iegen. Hier haben wir 
einen deutlich vorgezeichneten, auf dem europaischen und 
asiatischen Festlande abgegrenzten Weg, der sich als ver
hiiltnismaBig enger Raum darstellt und bedeutend schmaler 
ist als das Brutgebiet aller westlich der Weser lebenden 
StOrche. 

1m Gegensatz zur ZugstraBenbewegung ist die Wanderung 
in "breiter Front" keine im Verhaltnis zur Ausdehnung des 
Brutgebiets enger begrenzte Flache, sondern sie verlauft in 
gleicher oder sogar groBerer Breite als der Brutraum, in
dem sich die Vogel strahlenformig verteilen. 

Gegner der ZugstraBentheorie glaubten ihre Ansicht damit 
retten zu konnen, daB sie die Bezeichnung "ZugstraB,e" ver
warfen, weil eine VogelzugstraBe keine diinne, straBenfOrmige 
Linie sei, sondern auch eine breite Ausdehnung habe. Sie 
haben daher vorgeschlagen, das Wort "ZugstraBe" durch 
"Zuggebiet" oder andere Bezeichnungen zu erseben. Ich halte 
dies fiir wenig giinstig, da dann der Vnterschied zwischen der 
ZugstraBenbewegung und dem Zuge in breiter Front zu sehr 
verwischt wird, denn der Raum, der beim Zuge in breiter 
Front von den Vogeln durchflogen wird, ist ja auch ein Zug
gebiet. Das Beste ist es jedenfalls, wenn wir die alten Be
zeichnungen "ZugstraBe" und "Zug in breiter Front'" auch 
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weiter beibehalten. Sie sind seit langen Zeiten in der Vogel
zugforschung im Gebrauch und charakterisieren am klarsten 
den Unterschied dieser beiden Arten der Wanderung; und 
darauf kommt es ja gerade an, wo wir jetzt wissen, daB eben 
beide Arten der Zugbewegung bestehen. DaB die ZugstraBe 
nicht eine so schmale Linie ist wie ein Verkehrsweg, sondern 
eine groBere Breitenausdehnung hat, ist kein Grund, den 
Ausdruck "StraBe" zu verwerfen. Wir gebrauchen das Wort 
StraBe ja auch in erweiterter Bedeutung und nennen z. B. 
in der Geographie den Meeresarm, der Gronland von Baffin
land trennt, die Davis-StraBe, obwohl sie fast 400 Kilometer 
breit ist, und sprechen in der Astronomie von einer "Milch
straBe", obgleich ihre Breite sich zahlenmaBig kaum noch 
verbildlichen laBt. Durch die Bezeichnung "StraBe" solI eben 
zum Ausdruck gebracht werden, daB es sich urn eine enger 
begrenzte Flache von langer Ausdehnung handelt. Dasselhe 
besagt die Bezeichnung "ZugstraBe" in der Vogelzugfor
schung. Es besteht also keine Veranlassung, sie zu verwerfen 
und dadurch die Begriffe zu verwirren, anstatt zu klaren. 
Bleiben wir bei den alten Bezeichnungen "ZugstraBe" und 
"breite Front", die diese heiden Arten der Zugbewegung vor
trefflich unterscheiden und charakterisieren. 

Typische ZugstraBenwanderer sind der WeiBe Storch, der 
Schwarzstorch, der dieselben Zugwege benutzt wie sein weiBer 
Vetter, Neuntoter, Schwarzstirnwiirger, der Kranich, der 
zur Zugzeit immer wieder nur in bestimmten Gegenden er
scheint, sowie viele Schwimmvogel, wie Enten und Mowen, 
die den Meereskiisten und den FluBlaufen foigen. Ein charak
teristisches Beispiel hierfiir ist der Herbstzug der SpieBente, 
der Iangs der Nord- und Westkiiste des europaischen Konti
nents verIauft. Auch fiir die Seeschwalben ergab die Be
ringung eine Zugbewegung langs der Westkiiste Frankreichs, 
PortugaIs und Afrikas bis Kapland. Wir haben also hier aus
gesprochene ZugstraBen, die sich eng an die Meereskiiste 
anlehnen. 

Ebenso wie den Meereskiisten foigen die Zugvogel auch 
gern den FluBlaufen. Russische Forscher berichten, daB 
groBe Vogeischaren auf ihrem Zuge zwischen Nord- und Siid-
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rufiland mit Vorliebe dem Lauf der Wolga folgen, in deren 
Gebiet es in den Zugzeiten von Vogeln aller Arten geradezu 
wimmelt. Hier wird also die ZugstraBe durch ein FluB,gebiet 
gebildet. 

Viele Vogel halten sich auf ihren Wanderungen ankeine 
bestimmten ZugstraBen, sondern sie verteilen sich in "breiter 
Front" quer iiber das Festland, einer allgemeinen Himmels
richtung folgend. Dies mag in erster Linie fur die groBe 
Schar der Singvogel gel ten, die man zur Zugzeit iiberall im 
Binnenlande antrifft. Eine Ausnahme machen freilich der 
Neuntoter und der Schwarzstirnwiirger, die, wie wir spater 
noch sehen werden, bestimmten ZugstraBen folgen. 

Es mag sein, daB vielleicht die meisten Zugvogel in brei
ter Front ihre Reisen ausfiihren und daB die ZugstraBen
bewegung nur fur wenige Arten zutrifft. Doch laBt sich diese 
Frage einstweilen noch nicht mit Sicherheit beantworten, da 
wir iiber die Zugverhaltnisse der einzelnen Arten noch zu 
wenig aufgeklart sind. Hier kann im Laufe der Zeit nur die 
Vogelberingung Klarheit verschaffen. 

Es gibt Vogelarten, die ihre Wanderungen teils in breiter 
Front, teils auf ZugstraBen ausfiihren. Eine solche Verbin
dung beider Reisearten finden wir bei dem nordamerikani
schen Rosenbrustigen KernbeiBer (Zamelodia ludoviciana L.). 
Die Vogel verlassen ihre nordamerikanische Heimat, die sich 
von Nova Scotia bis Mittelalberta erstreckt, in breiter Front. 
Der Zug geht nach Siiden tiber den Golf von Mexiko nach 
Mittel- und Siidamerika. Der Golf von Mexiko wird aber nicht 
in seiner ganzen Breite iiberflogen, sondern nur im west
lichen Teil zwischen Florida und dem mittleren Texas. Die 
breite Front des Landfluges geht also auf dem Meere in eine 
ZugstraBenwanderung iiber. Diese "GolfstraBe" wird nach 
Angabe amerikanischer Ornithologen von zahlreichen nord
amerikanischen Zugvogeln bei ihrem Fluge uber den Golf 
von Mexiko gewahlt. Andere Zugvogel Nordamerikas ver
meiden bei ihrem Zuge nach Siidamerika nach Moglichkeit 
den Flug iiber offene, breite Meeresteile. Sie sammeln sieh 
auf der Halbinsel Florida, urn dann iiber die GroBen und 
Kleinen Antillen Siidamerika zu erreiehen. Der Zug iiber das 



Meer geht hier von Insel zu Insel, wodurch eine ausgespro
chene InselzugstraBe entsteht, die in diesem FaIle sogar recht 
schmal ist. 

Xhnliche Verhaltnisse haben wir bei uns in Deutschland 
auf der Kurischen Nehrung in OstpreuBen, die im Friihjahr 
und Herbst von Zehntausenden Vogeln aller Arten, die in 
Finnland und NordruBland beheimatet sind, iiberflogen wird. 
Auch hier drangen sich die Vogel in groBen Mengen auf 
ihrem Zuge auf einem schmal en Landstrich zusammen. 

1m Binnenlande konnen hohe Gebirgsziige die Vogel ver
anlassen, ihren Zug in breiter Front vOriibergehend aufzu
geben. Sie wahlen die niedrigsten Passe oder umgehen den 
Gebirgszug, wOOurch dann eine ZugstraBenbewegung entsteht. 
So kann also ein Wechsel zwischen Wanderung auf Zug
straBe und dem Fluge in breiter Front stattfinden. Es mag 
daher viele Vogelarten geben, deren Wanderungen auf beide 
Weisen erfolgen im Gegensatz zu anderen Zugvogeln, die aus
gesprochene ZugstraBenwanderer sind oder den Zug in brei
ter Front auch dann beibehalten, wenn offene Meeresteile und 
hohe Gebirgsziige zu uberfliegen sind. Wir sehen also immer 
wieder, daB sich fiir den Vogelzug kein bestimmtes Schema 
aufsteUen laBt, sondern daB in den Zugbewegungen eine 
groBe Mannigfaltigkeit herrscht. 

Bei der Bearbeitung der Fundorte beringter Vogel fiel mir 
auf, daB .bestimmte Richtungen und Wege von den euro
paischen Zugvogeln auf der Herbstwanderung bevorzugt wer
den. So ziehen viele Vogel aus dem nordostlichen Europa 
gern westwarts langs der Kiisten der 08t- und Nordsee, um 
entweder in Westeuropa zu iiberwintern, oder waiter an der 
Westkiiste Frankreichs und PortugaIs entlang nach Afrika zu 
fliegen. Solche westliche Kustenwanderung fuhren mit Vor
liebe aus: Mowen, Seeschwalben, Strandlaufer, Schnepfen, 
Ausiernfischer, Enten, Kiebitz, Wasserhuhn, Reiher, Loffler, 
Nebelkrahe, Star, Drosseln und Rotkehlchen. Man kann also 
von einem nach Westen fuhrenden Kiistenzuge sprechen. Ich 
habe diese Zugbahn "WestIiche KiistenstraBe" genannt 
(Ahb.8). 

Eine zweite groBe ZugstraBe fuhrt aus dem mittleren ost-
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lichen Europa liings der Kiisten der Adria iiber Sizilien nach 
Tunis. Diese "Adriatisch-Tunesische ZugstraBe" wird gern 
von Vogeln aus Osterreich und Ungarn, wie Lachmowe, 
schnepfenartigen Vogeln, Reihern und Singvogeln, gewiihlt 
(Abb. 8). 

Ein drittes allgemeines Zuggebiet bildet die "Italienisch
Spanische ZugstraBe" (Abb.8). Sie £Uhrt ebenfalls aus dem 
mittleren Osteuropa iiber Oberitalien nach Siidfrankreich und 
Spanien. Sie ist gewissermaBen eine Zweiglinie der Adria
tisch-Tunesischen ZugstraBe und wird von denselben Vogeln 
benutzt. 

Ein vierter Reiseweg fiihrt aus Europa mit einem Umwege 
iiber Osten, niimlich wer den Balkan, den Bosporus, Klein
asien, Syrien, Paliistina und den Suezkanal nach Agypten. 
Ich habe diesen Weg nach den beiden Meerengen, die iiber
£logen werden, die "Bosporus-Suez-StraBe" benannt (Abb.8). 
Wir lernten diese ZugstraBe schon bei der Schilderung der 
Zugbewegungen des Wellien Storchs kennen. AuBerdem fol
gen ihr auf dem Zuge der Schwarzstorch, der NeuntOter und 
der Schwarzstirnwiirger. Gerade iiber den Bosporus findet 
alljiihrlich ein reger Vogelzug statt, der die Wanderer von 
Europa nach Kleinasien fuhrt. Man darf also annehmen, da1~ 
nieht nur die genannten Vogelarten, sondern auch noch viele 
andere Vogel, besonders osteuropiiische Brutvogel, diese Zug
straBe Dahmen. 

Fiir den Wellien und Schwarzen Storch wurde diese Zug
rich tung durch die Vogelberingung nachgewiesen, fiir die bei
den Wiirgerarten durch unmittelbare Beobachtung ihrer Zug
bewegungen. Neuntoter und Schwarzstirnwiirger fehlen niim
lich in der Zugzeit im mittleren und westlichen Mittelmeer
gebiet sowie in Nordafrika westlich von Xgypten, erscheinen 
dagegen auf dem Balkan, in Kleinasien, Syrien, Paliistina und 
dem ostlichen Afrika regelmiillig und zahlreich als Zugvogel, 
woraus sich ergibt, daB sie ebenso wie die Storche iiber den 
Bosporus und den Suezkanal nach Afrika wandern, wo sie 
dann die Reise nilaufwiirts bis iiber den Xquator hinaus aus
dehnen. Hochst eigentiimlich und absonderlich ist es, daB 
die in Italien beheimateten Vogel dieser beiden Wiirgerarten 
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nicht etwa iiber Sizilien nach Tunis wandern, wie es doch 
eigentlich ganz natiirlich und selbstverstiindlich erscheinen 
miiBte, sondern ebenfalls diese ostliche Zugrichtung ein
schlagen. Sie fliegen iiber das Ionische Meer nach Griechen
land und dann iiber das Agaische Meer nach Kleinasien, von 
wo die Wanderung mit einer Schwenkung nach Siidwesten 
iiber Palastina nach Afrika fortgesetzt wird. Die Vogel er
reichen also ihre afrikanische Winterherberge auf einem ge-
waltigen Umwege. Dieselbe Eigentiimlichkeit zeigen auch die 
in Frankreich wohnenden Wiirger. Fiir diese Vogel ware ein 
Flug iiber Spanien und Gibraltar der gegebene Weg nach 
Afrika. Sie schlagen ihn aber nicht ein, sondern ziehen nach 
Osten fort, um auf der viel weiteren Bosporus-Suez-StraBe 
Afrika zu erreichen. Dies sonderbare Verhalten laBt sich 
wohl nur so erklaren, daB die Vogel einem uralten Triebe 
folgen, der in friiherer Zeitperiode seine guten Griinde hatte, 
heute aber nur noch eine automatische Handlung ist, die 
durch Vererbung seit langen Zeiten so fest mit dem Zug
triebe verankert ist, daB eine Abanderung gar nicht mehr 
moglich ist. 

In ahnlicher Weise zeigt auch ein kleiner Singvogel Nord
amerikas, der Palmensanger (Dendroica palmarum Baird), 
ganz absonderliche und wunderbare Gewohnheiten auf dem 
Zuge. Der Palmensanger bewohnt in zwei gut unterscheid
baren geographischen Rassen das mittlere und ostliche Ka
nada. Die Vogel, die westlich der Hudson-Bai leben, sind 
unterwarts schmutzigweiB gefarbt, die Palmensanger, welche 
ostlich der Hudson-Bai beheimatet sind, haben eine schOne 
gelbe Unterseite. Die Palmensanger iiberwintern im Gebiet 
des Golfes von Mexiko, von Louisiana bis Florida und auf 
den Antillen. Es ware nun das Natiirliche, daB die west
lichen Vogel siidwarts ziehen und nach Louisiana wandern, 
die ostlichen Vogel eben falls im siidlichen Fluge Florida 
und die Antillen als Winterherberge aufsuchen. Wunder
barerweise ist gerade das Gegenteil der Fall, d. h. die west
lichen Palmensanger ziehen siidostlich nach Florida und den 
Antillen, die ostlichen Brutvogel dagegen siidwestlich nach 
Louisiana. Die ZugstraBen kreuzen sich also fast rechtwink-



lig (Abb. 9). Das sind ganz wunderbare Eigentiimlichkeiten 
in der Zugbewegung, die schwer verstiindlich sind. Sie zeigen' 
uns ebenso wie der absonderliche ostliche Zug der Wiirger, 
auf welche Oberraschungen man bei dem Studium des Vogel
zuges stoBt, und wie jede Vogelart ihre besonderen Eigen
tiimlichkeiten auf der Wanderung hat. 

Die obengenannten europaischen ZugstraBen, auf die ich 
zuerst in meinen "Ratseln des Vogelzuges" hingewiesen habe, 
sind natiirlich nicht als schmale Linien aufzufassen. Sie haben, 
wie ich das schon bei Besprechung der ZugstraBen betonte, 
eine breitere Ausdehnung. Die Westliche KiistenstraBe fiihrt 
nicht unmittelbar an der Kiiste entlang, sondern erstreckt 
sich auch weiter in das Binnenland hinein. Die Kiiste giht 
nur die Richtschnur. 

Bei der Richtung dieser ZugstraBen flillt es auf, daB sie 
mit Ausnahme der Bosporus-Suez-StraBe im allgemeinen 
nach Westen und Siidwesten verlaufen. Wir sehen also, daB 
unsere Zugvogel keineswegs, wie der Laie meist glaubt, im 
Herbst immer nach Siiden wandern, sondern auch eine west
liche Zugrichtung einschlagen, die nach dem mild en Klima 
des Atlantischen Ozeans gerichtet ist. Von hier aus biegen 
dann die Wanderer nach Siiden ab, urn iiber die Pyrenaen
halbinsel Afrika zu erreichen, soweit sie nicht schon im west
lichen Europa iiberwintern. Auf die westliche Richtung des 
Herbstzuges vieler europaischer Vogel hatten schon die alteren 
Ornithologen hingewiesen. Die Richtigkeit dieser Anschau
ung hat die Vogelberingung bestatigt. Eine groBe Anzahl be
ringter Vogel, wie Mowen, Seeschwalben, Enten, Regenpfei
fer, Schnepfen, RaUen, Reiher, Raubvogel, Tauben, Krahen 
und klein ere Singvogel wurden auf einer westlichen Wand&
rung erbeutet. Typische West- und Siidwestwanderer sind 
der Star, dessen Zugwege schon besprochen wurden, und die 
Nebelkrahe. Die finnischen und nordrussischen Nebelkrahell 
ziehen, wie schon an anderer Stelle gesagt wurde, im Herbst 
westwarts durch Nord- und Mitteldeutschland bis nach Frank
reich. Ihre Zugbahn verlauft also ganz nach Westen. 

Die Lachmowe setzt ihre Wanderung nach Westen bis
weilen sogar iiber den Atlantischen Ozean bis nach Amerika 
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fort; denn es wurden beringte Lachmowen der Kurischen 
Nehrung dort als Wintergaste aufgefunden. 

Auch einige irn nordliehen Asien beheirnatete Singvogel, wie 
Zwergammer, Spornpieper und Gelbbrauiger Laubsanger, be
vorzugen die westliche Richtung auf ihrem Herbstzuge, wie 
aus ihrem Auftreten auf Helgoland hervorgeht. 

Aueh aus Amerika erseheinen bisweilen Zugvogel bei uns, 
wie die Wanderdrossel und einige Zwergdrosselarten. Die An
sicht, die viele Ornithologen vertreten, daB diese Vogel iiber 
den Ozean nach Europa gelangen, kann ieh nicht teilen. Ich 
glaube viehnehr, daB sie auf dem Landwege iiber Alaska, die 
BehringstraBe und Asien nach Europa wandern. Hierfiir 
spricht einmal ihr weit nach Norden bis zur arktischen Zone 
reichendes Brutgebiet und vor aHem die Tatsache, daB <liese 
Vogel schon ofters im nordlichen Asien auf der Tschuktschen 
Halbinsel als Zuggaste erbeutet sind. Durch diesen Fundort 
wird der Landweg iiber Asien geradezu vorgezeiehnet. Trifft 
diese Annahme zu, so fiihren die nordamerikanisehen DroB
seln ganz gewaltige Wanderungen nach Westen aus. 

Neben der westlichen und siidwestlichen Zugriehtung kom
men noch andere Richtungen auf dem Herbstzuge der euro
paisehen Vogel vor. Ein Teil der besehwingten Wanderer 
wendet sieh unmittelbar nach Siiden, um iiber Italien und 
das Mittelmeer Afrika zu erreichen. Dies gilt z. B. von den 
Schwalben. 

Die Zugwege, die wir beirn Storch, dem Neunroter und 
dem Schwarzstirnwiirger kennenlernten, fiihren zunachst naeh 
Osten iiber den Balkan nach Kleinasien, von wo dann die 
Reise iiber Palastina und den Suezkanal naeh Afrika fort
gesetzt wird. Nach Siidosten wandert ein Teil der RauhfuB
bussarde aus Skandinavien, um in den siidrussisehen Steppen 
zu iiberwintern. Eine siidostliehe Zugriehtung nahm aueh 
eine englisehe Baehstelze, die naeh Kleinasien zog. 

Der Herbstzug kann sogar in nordlieher Riehtung ange
treten werden. So wandern die Laehmowen aus Siiddeutsch
land, Bohmen und Ungarn nieht immer siidwiirts naeh dem 
Mittehneer, sondern sie treten ihre Herbstreise aueh in nord
lieher Riehtung an, indem sie dem Lauf des Rheins und der 
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Ellie folgen bis nach der Nordsee, um sich dann hier dem 
westlichen Kiistenzuge ihrer norddeutschen Artgenossen an
zuschlieBen. Dasselbe gilt auch yom GroBen Brachvogel, der 
im Herbst aus Mitteldeutschland in groBen Scharen nach der 
Kiiste der Ost- und Nordsee wandert. Die in Finnland und 
Schwedisch-Lappland beheimateten Enten, Schwane, Regen
pfeifer und Rotschenkel iiberwintern gern an del' Nordkiiste 
Norwegens. Ihre Zugbewegung verlauft also nach Nord
westen. 

Aus allen dies en Beispielen sehen wir, daB die in Laietn
kreisen weit verbreitete Ansicht, daB die europiiischen Zug
vogel im Herbst siidwarts wandern, keineswegs imrner zutrifft. 
Der Herbstzug findet auch nach anderen Himrnelsrichtungen, 
sogar nach Norden, statt. Die siidliche Richtung steht nicht 
einmal im Vordergrunde, sondern del' Wanderflug del' rnei
sten europaischen Zugvogel scheint nach Westen und Siid
westen zu erfolgen. 

Nicht nul' durch die Vogelberingung, sondern auch durch 
unrnittelbare Beobachtung des Vogelzuges laBt sich die Vor
liebe del' Zugvogel fiir eine ost-westliche Richtung im Herbst 
feststellen. Diesel' Richtung folgen die meisten Vogelscharen, 
die Helgoland auf del' Herbstwanderung iiberfliegen, und 
dasselbe gilt auch von den vielen taus end Vogeln, die regel
maBig iiber Liibeck ziehen. 1m Friihjahr erscheinen dann die 
Vogel in umgekehrter Flugrichtung von West nach Ost. 

Infolge del' verschiedenen Zugrichtungen kreuzen sich zum 
Teil die Zugbahnen odeI' verlaufen geradezu entgegengesetzt. 
Lachmowe und Brachvogel wandern zurn Teil nach Norden, 
die Schwalb en nach Siiden. Del' Star und viele andere Vogel 
ziehen nach Westen und Siidwesten, der WeiBe Storch, der 
Neuntoter und der Schwarzstirnwiirger fliegen nach Osten. 
Trotzdem aber ist del' Vogelzug kein wirres Durcheinander, 
sondern die Zugbewegungen verlaufen nach bestimmten, fest
liegenden Gesetzen, die freilich je nach der Vogelart recht 
verschieden sind. Dies Netz del' vielen Zugbahnen zu ent
wirren, die Gesetze, nach den en sie verlaufen, zu erkennen, 
ist die Aufgabe der heutigen Vogelzugforschung, fiir deren 
Losung neben unrnittelbarer Beobachtung die experirnen-
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telle Forschungsweise durch Vogelberingung das be.ste Mit
tel iat. 

Betraehten wir noeh kurz die ZugverWiltnisse in den an
deren Erdteilen. 

Wlihrend in Europa der Zug im Herbst nieht immer in 
der Riehtung der Meridiane erfolgt, sondem aueh in der 
Richtung der Breitengrade, da viele Vogel ihre Zugbewegung 
in westlieher Richtung beginnen und einige sogar naeh Osten 
wandem, verlauft in Amerika die Wanderung in der aUge
meinen Riehtung der Meridiane. Die Winterquartiere der im 
nordliehen und mittleren Nordamerika beheimateten Zug
vogel liegen im Gebiet des Golfes von Mexiko, den benaeh
barten Inseln, in Zentralamerika und in Siidamerika. 

Die Vogel aus dem nordliehen und mittleren Asien iiber
wintem in Indien, Siidehina, Birma, Siam, Anam, auf den 
Sundainseln und den benaehbarten Inselgruppen, in Neu
guinea, Nordaustralien, ja einige Arten dehnen ihre Wande
rungen in siidwestlicher Richtung bis Ost- und Siidafrika 
aus. Ebenso wie fiir die europiiischen Zugvogel umfaBt auch 
fiir die asiatischen Arten das Zuggebiet einen ungeheuer 
wei ten Raum, der sich iiber drei Erdteile erstreckt. 

Auch auf der siidlichen Halfte der Erde findet Vogelzug 
statt. Auch hier geht die Wanderung naeh der warmen Zone 
des Aquators. Da aber diese nordlich des Brutgebietes liegt, 
so erfolgt der Vogelzug in umgekehrter Weise, der Fortzug 
geht nach Norden, die Riickkehr nach Siiden. Die ZUgvOgel 
aus dem siidlichen Siidamerika ziehen nordwiirts nach Brasi
lien, die Bewohner Siidaustraliens iiberwintern im Norden 
dieses Erdteils, auf Neuguinea und den benachbarten Inseln. 

Sogar die Vogel, welche die warme Zone bewohnen, unter
nehmen zeitweise Wanderungen, die aber nicht in eine an
dere klimatische Zone fiihren. Diese Wanderungen lassen sich 
also mit den Reisen unserer Zugvogel nieht vergleichen. Sie 
erfolgen aus Nahrungsmangel. So hegehen sich die australi
schen und· afrikanischen Prachtfinken auf die Wanderschaft, 
um Gegenden mit iippigem Graswuchs aufzusuchen, denn 
Grassamen hildet ihre Liehlingsnahrung. Die Kolihris, deren 
Leben im innigsten Zusammenhange mit der Pflanzenwelt 
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Abb. 10. lleisen chwarm und GroBer Bunt pecht im Herb twaJde. 
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steht, kommen und gehen mit dem Bluhen und Verwelken 
der Blumen. Da die verschiedenen Arten der Kolihris be
stimmte Bluten bevorzugen, so untemehmen sie weite Wande
rungen. Sie suchen diejenigen Gegenden auf, in denen ge
rade jene Pflanzen in Blute stehen, an die ihre Lebensbedin
gungen gekniipft sind. 

Da diese Wanderungen der Tropenvogel innerhalb der kli
matischen Zone ihrer Heimat erfolgen, so konnen wir sie 
nicht als eine Zugbewegung ansehen, sondem es ist mehr em 
Streichen. Auch bei uns kommt die gleiche Erscheinung vor. 
Die Vogel, welche bei uns iiberwintem, begeben sich im 
Winter zum Teil auch auf die Wanderschaft, indem sie teils 
einzeln, teils zu Trupps oder gr01~eren Scharen vereint, das 
Land nahrungsuchend durchschweifen, ohne jedoch im all
gemeinen die Grenzen ihres Verbreitungsgebietes zu iiber
schreiten. 1m Unterschied von den Zugvogeln nennen wir 
diese Vogel "Strichvogel". Man kann wohl sagen, daB die 
meisten unserer heimischen Vogel, die nicht Zugvogel sind, 
Strichvogel sind. So scharen sich z. B. die Meisen aller Arten 
zum Herbst in groBerer Zajll zusammen, um dann die Wal
der gemeinsam zu durchstreifen. Haufig gesellt sich zu einem 
Meisentrupp ein Buntspecht, der dann gewissermaBen die 
Fiihrung der kleinen Gesellschaft iibernimmt, wie es die Ab
bildung zeigt (Abb.IO). 

Standvogel, d. h. solche Vogelarten, die jahraus, jahrein zu 
allen Jahreszeiten in ihrem engeren Heimatsbezirk verweilen 
und niemals eine Wanderung ausfiihren, sind bei uns nur 
wenig Vogelarten. Ein typischer Standvogel ist der Haus
sperling, der immer an demselben Ort bleibt. Er ist ein 
auBerordentlich kluger, findiger und listiger Vogel, der sich 
schnell in jede Lage hineinfindet und nirgends zu kurz 
kommt. Daher leidet er auch im Winter in seiner Heimat, 
wo es auch sei, keine Not. Er weill immer noch eine Futter
quelle zu finden und sein Recht zu behaupten. Dagegen ist 
sein Vetter, der Feldsperling, der sich yom Haussperling 
durch seine rotbraune Kopflatte unterscheidet und in beiden 
Geschlechtem gleich gefarbt ist, auch Strichvogel. Er unter
nimmt bisweilen sogar weite Fluge. 1m Weltkriege sah ich 
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Abb. 11. Sumprohreule. 
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im Herbst in Frankreich wiederholt groBe Schwiirme des 
Feldsperlings in Gegenden, wo er im Sommer als Brutvogel 
gefehlt hatte. 

Ein ausgesprochener Standvogel ist die Elster. Dasselbe gilt 
auch yom Kolkraben und unseren einheimischen Eulenarten 
mit Ausnahme der Sumpfohreule, die ein Zugvogel ist 
(Abb. I I). Sie zieht im Herbst mit den anderen Zugvogeln 
fort, urn in den Mittelmeerliindern und in Afrika zu ubel'
wintern. Eine im Sommer als Jungvogel in Askania Nova in 
Taurien beringte Surnpfohreule wurde im Winter bei Buda
pest erbeutet. Sie hatte also eine Reise von I 150 Kilometern 
zuruckgelegt. Interessant ist die westliche Zugrichtung die
ser Eule, die wieder ein Beispiel ist fUr die Vorliebe der euro
piiischen Zugvogel, nach Westen zu wandern. 

Nicht immer l1if~t sich eine scharfe Trennung zwischen 
Stand-, Strich- und Zugvogel machen. Die meisten sogenann
ten Standvogel sind in unseren Breiten auch Strichvogel. 
Viele Vogelarten sind sowohl Zug- wie Strich- und Stand
vogel. Dies gilt besonders fur unsere heimischen Raubvogel. 
Durch die Raubvogelberingung der Oberforstereien konnte 
nachgewiesen werden, daB der Miiusebussard und Sperber, die 
wir fruher bei uns fur ausgesprochene Standvogel hielten, 
auch weite Reisen ausfuhren, die bis nach der Pyrenaenhalb
insel, beim Bussard sogar bis Afrika fuhren. So wurde ein 
in Mecklenburg beringter Mausebussard im Winter in Abes
sinien erheutet. Er hatte also eine Wanderung von nicht weni
ger als 5200 Kilometer ausgefuhrt! Fur den Turmfalken, 
der vorzugsweise als Zugvogel galt, ergab die Beringung, 
daB er bei uns vielfach uberwintert, denn zahlreiche nestjung 
beringte Vogel befanden sich im Herbst und Winter in der 
naheren Umgebung ihrer Heimat. 

In den milderen Gegenden ihres Verbreitungsgebiets ist die 
WaldschIiepfe sowohl Stand- wie Zugvogel. Dies ist, wie 
schon erwahnt wurde, besonders auf den britischen Inseln der 
Fall. Auch viele unserer heimischen finkenartigen Singvogel, 
wie Hanfling, Griinling, Stieglitz und Zeisig, ferner Ammern, 
Lerchen und Star sind Stand-, Strich- und Zugvogel zu
gleich. 



Haufig haben wir auch die Erscheinung, da6 eine Vogel
art im Norden ihres Verbreitungsgebiets Zugvogel ist, in den 
siidlichen Heimatsgebieten dagegen Stand- oder Strichvogel. 
Dies trifft z. B. fiir den Gimpel zu. Die Gimpel, welche 
Skandinavien, Finnland und Ru6land bewohnen, sind Zug
vogel, unsere heimischen Dompfaffen dagegen Stand- und 
Strichvogel. 

Neben den Stand- und Strichvogeln gibt es auch Vogel, die 
fast dauernd oder doch haufig auf der Wanderschaft sind, 
unabhangig von der Jahreszeit. Hierzu gehOrt bei uns der 
Kreuzschnabel (Abb.12). Er erscheint heute hier, morgen 
dort, halt sich vielleicht wochen-, ja monatelang in einer 
Gegend auf und verlii6t sie dann plotzlich, urn sich irgendwo 
anders ein neues Heim zu suchen. Die Ursache seines hiiu
figen Wohnungswechsels liegt in der Art seiner Ernahrung. 
Er lebt bekanntlich vom Samen der NadelhOlzer, und so 
sucht er sich im dauernden Umherstreifen immer diejenige 
Waldung zum jeweiligen Aufenthaltsort aus, wo die Nadel
holzer reiche Zapfen angesetzt hahen. Infolgedessen hat die
ser Vogel auch keine bestimmte Brutzeit. Sie ist nicht \vie 
bei unseren anderen Vogeln an das Friihjahr und den Som
mer gebunden, sondern sogar im Winter baut der Kreuz
schnabel sein Nest in die schneebedeckten Zweige der Nadel
biiume. Er schreitet eben dann zur Fortpflanzung, wenn er 
in eine Gegend gelangt, wo die Natur ihm und seinen Kin
dern reichlich den Tisch deckt, ganz gleich, ob dies in der 
warm en oder kalten Jahreszeit zutrifft. So wechselnd wie 
seine Lebensweise ist auch die Farbung des Gefieders. Das 
Weibchen und die jungen Vogel sind unscheinbar graugriin 
gefiirbt, die alteren Mannchen dagegen prangen in den ver
schiedensten Farben. Sie sind bald griin, bald gelb oder auch 
schOn rot gefarbt. Diese Farbenveriinderung ist bisweilen, 
aber keineswegs immer yom Alter abhangig. Auf das griin
lichgraue, braun gestreifte Jugendkleid folgt haufig ein gel
bes oder griines Gefieder, das im spiiteren Alter durch ein 
rotes Federkleid ersetzt wird. Manche Kreuzschniibel bleiben 
aber immer gelb oder griin, ohne die rote Farbe anzulegen, 
andere erhalten gleich nach dem Jugendkleid ein rotes Ge-



fieder, und wieder andere werden erst gelb, dann rot und mit 
zunehmendem Alter wieder gelb oder auch griin. Ein Gesetz 
scheint es in diesem Farbenspiel nicht zu geben, alles geht 
scheinbar willkiirlich durcheinander. Betreff des Farbenwech
sels des Gefieders moehte ich noch darauf hinweisen, daB 
dieser nur dureh Mauser oder Strukturver'linderung der Feder 
erfolgt, aber nieht etw.a dureh eine Umfiirbung der Federn. 
Eine Feder, die vollig ausgebildet ist und einen verhornten Kiel 
hat, steht mit dem Blutkreislauf nieht mehr in Verbindung 
und kann daher auch keinen neuen Farbstoff erhalten. Es kann 
also eine gellie Feder niemals rot werden. Wenn trotzilem 
manehe Vogel, ohne zu mausern, die Farbe der Federn ver
andern, so beruht dies auf rein auBere Vorgange. 'So erhalt 
z. B. der mannliche Bluthanfling, der im Herbst nach der 
Mauser schlicht graubraun aussieht, im Friihjahr eine rote 
Brust, i>bne daB eine Mauser stattfindet. Diese Farbenverande
rung ist eine Folge der Strukturveranderung der Feder. Die 
rote Farbe hat namlich ihren Sitz nur in den Asten der Feder, 
die am Schaft sitzen, wiihrend die Strahlen, die an den Asten 
haften, grau sind. Die rote Farbe der Aste wird nun von der 
grauen Farbe der Strahlen verdeckt. 1m Friihjahr fallen die 
Strahlen abo Dadurch werden die roten Aste sichtbar, und die 
Brust des Vogels zeigt nun die schOne rote Farbe. Auch durch 
AbstoBen der auBeren Federrander kann eine Umfiirbung 
erfolgen, indem hierdurch ebenfalls bisher verdeckte Farben 
freigelegt werden. Auf diese Weise wird z. B. die Kehle des 
Gartenrotschwanzchens im Friihjahr rein schwarz, die im 
Herbst und Winter grau geschuppt aussieht. Die grauen 
Federrander fallen ab und die schwarze Farbe tritt hervor. 
Diese kleine Absehweifung zur Erklarung der Farbenverande
rung des Gefieders wird vielleieht manehem Leser willkom
men sein, da in Laienkreisen noeh immer vielfaeh die An
sieht herrseht, daB die Feder ihre Farbe dureh Pigment
weehsel verandern konne, was aber nieht der Fall ist. 

Ebenso wie der Kreuzschnabel treibt es auch der Rosenstar, 
ein herrlicher, zart rosafarbener Vogel mit schwarzen Flii
geln, schwarz em Schwanz und Kopf, den ein Federbusch 
nert (Abb. I2). Seine eigentliehe Heimat sind das siidostliche 



Abb. 12. Kreuzschnabel und Rosenstar. 



Europa und die angrenzenden Lander Asiens bis Turkestan. 
Auch der Rosenstar fiihrt ein unstetes Leben, indem er den 
Ziigen der Heuschrecken, die seine Lieblingsspeise sind, folgt, 
und infolgedessen bald bier, bald dort erscheint, urn kiirze
ren oder langeren Aufenthalt zu nehmen. Seine Streifereien 
dehnt er mitunter sehr weit aus, indem er sogar die Grenzen 
seines weiten Verbreitungsgebietes iiberschreitet. So erscheint 
er in unregelmaBigen Zwischenraumen in fast allen Teilen 
Europas, sogar in dem seiner Heimat weit entfernten Nor
den, wie in Finnland und Lappland. Aber auch nach Siid
westen dcingt er weit vor und hat im Jahre 1875 zu Tausen
den bei Verona in Italien gebriitet, urn dann wieder aus die
ser Gegend zu verschwinden. 

Vogel, die wie· Rosenstar und Kreuzschnabel keinen festen 
Wohnsitz hahen, sondern un stet urnherwandern, nennt man 
"Zigeunervogel". • 

Bei den Standvogeln tritt manchmal auch ein plotzlicher 
Drang zurn Wandern auf, und zwar sind es ganz bestimmte 
Arten, die diese Eigenschaft zeigen. Hierzu gehoren der sibi
rische Tannenhiiher und das Steppenhuhn. 

Der Tannenhiiher (Abb. 13) ist ein zu den rahenartigen Vo
geln gehorender Vogel, dessen Gefieder auf braun em Grunde 
weili gefleckt ist. Man unterscheidet zwei Arten: den Dick
schniibligen und den Diinnschniibligen Tannenhiiher. Ersterer 
briitet im nordlichen und mittleren Europa bis zu den Alpen 
und Pyreniien. Bei uns in Deutschland ist er besonders im 
Harz und Thiiringer Walde heimisch. Der Diinnschnablige 
Tannenhaher ist im nordlichen Asien zu Hause. Beide For
men unterscheiden sich, wie schon ihre Namen sagen, durch 
die Gestalt des Schnahels, der bei dem europaischen Vogel 
dicker und kiirzer, bei dem Asiaten spitzer und schlanker ist. 
Der asiatische Tannenhiiher ist Stand- und Strichvogel, der 
nor in sehr strengen Wintern seine Heimat verlaBt. Bis
weilen aher begeben sich unahhiingig von der Jahreszeit groBe 
Scharen dieser Vogel auf die Wanderschaft. Sie verlassen 
ihre Heimat, streben anscheinend ziellos in die Ferne und er
schein en dann in Gegenden, die weit von ihrem Verbreitungs
gebiet entfernt sind. So wurden schon bei uns in Deutsch-



Abb. 13. Diinnschnnbliger Tannenh h r. 



land wiederholt derartige Tannenhiiherziige beobachtet. Die 
auf der Wanderschaft hegriffenen Vogel dehnen ihre Reisen 
immer weiter aus und hesuchen Skandinavien, Danemark und 
Frankreich, ja wagen sogar den Flug wer das Meer nach 
England. Eine umfangreiche Invasion des sibirischen Tannen
h1i.hers fand im Jahre 1917 statt. Auf der Vogelwarte Ros
sitten wurde damals eine groBere Anzahl der Vogel eingefan
gen, beringt und wieder freigelassen. Sie setzten ihre Wande
rung nach Siidwesten, in das Innere Deutschlands und nach 
Osterreich fort. 

Man darf wohl ann ehmen, daB es Nahrungssorgen sind, 
die den Diinnschnabligen Tannenhiiher auf die Wanderschaft 
treiben. Seine Hauptnahrung sind Zirbelniisse, und tragen die 
Zirbelkiefern in einem Jahre nur sparliche Frucht, dann 
sehen sich die Vogel zur Auswanderung genotigt. 

Xhnlieh liegen die Verhiiltnisse bei dem asiatisehen Step
penhuhn (Abb. 14), einem eigentiimliehen Laufvogel mit feh
lender Hinterz,ehe, dieht befiederten Beinen und Zehen, sehr 
langen und spitz en Fliigeln und in lange, diinne Spitzen aus
laufenden Sehwanzfedern. Der Name Steppenhuhn ist wohl 
gewahlt worden, urn anzudeuten, daB diese Vogel nach Art 
der Hiihner auf dem Boden leben. Sonst aber haben sie mit 
den Hiihnern niehts zu tun, sondern stehen den Tauben nahe. 
Die Systematik hat die Steppenhiihner zu einer besonderen 
Ordnung erhoben, da sie wegen ihrer eigenartigen Merkmale 
sich in keine andere Vogelgruppe einreihen lassen. 

Das etwa taubengroBe Steppenhuhn ist sandfarben gefiirbt 
mit dunklen Wellenzeiehnungen und Flecken. Ebenso wie 
der sibirische Tannenhiiher verlaBt bisweilen das Steppen
huhn seine Heimat und erscheint dann in groBen Seharen 
in Europa. Die groBten Einwanderungen bnden in. den Jah
ren 1863 und 1888 statt, in denen die Steppenhiihner in ge
waltigen Sehwiirmen, zu vielen Tausenden, fast ganz Europa 
durchzogen und sogar den Flug iiber das Meer nach Eng
land wagten. Ebenso wie beim Tannenh1i.her bildet wohl star
ker Nahrungsmangel die Ursaehe zu dem plotzliehen Wander
trieh. 

Eigentiimlich ist es, daB die zeitweisen Wanderungen die-



Abb. H. Sleppenhuhn. 
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ser asiatischen StandvOgel immer nach Westen geriehtet sind. 
Sie gelangen dann in die KulturUinder Europas, die ihnen 
keine Lebensbedingungen geben, wo also die Verhiiltnisse 
noeh ungiinstiger liegen als in der Heimat. Dieser Drang 
naeh Westen, der ja aueh bei unseren Zugvogeln in Erschei
nung tritt, ist eine hOehst merkwiirdige Erseheinung, auf die 
ieh bereits in meinen "Ratseln des Vogelzuges" hingewiesen 
habe. Vielleieht hangt er, wie ieh dort ausgesprochen habe, 
mit der Bewegung der sieh von Ost naeh West drehenden 
Erde zusammen, die vielleieht in der Tierseele die Empfin
dung erzeugt, diese Bewegung dureh eine Bewegung in ent
gegengesetzter Richtung auszugleiehen. Auch die gro6en 
Volkerwanderungen am Ende des Mittelalters verliefen von 
Ost naeh West, der Erdrotation entgegen. Sollte auch hier 
fiir die westliche Richtung derselbe Grund vorliegen? Dann 
diirften die westliehen Wanderungen der Volker und der 
Vogel in naher Beziehung zueinander stehen. In beiden Fal
len handeIt es sieh urn Nahrungssorgen und die Absieht, die 
Lebensbedingungen zu verbessern, in beiden Fallen geht die 
Wanderung naeh Westen, der Drehung der Erde entgegen I 
Dies ist freilieh nur ein r.ein theoretiseher Gedanke, der erst 
noeh einer weiteren Priifung bedarf. Wenn der Drang naeh 
dem Westen auf ein Gefiihl fiir die Erddrehung beruht, dann 
mii6te freilieh aueh ein Organ vorhanden sein, da6 diese 
Empfindung vermittelt, woriiber jedoeh noch niehts be
kannt ist. 

Eigentiimlich ist, da6 die wandernden Tannenhaher und 
Steppenhiihner ihren westlichen Flug immer weiter fort
setzen, ohne an eine Riiekkehr zu denken. Es wurde noeh 
niemals ein Riickzug wahrgenommen. Die Seharen der um
herirrenden Vogel werden immer kleiner, ihre Reihen lichten 
sieh, bis sehlie6lich die Vogel ganz verschwinden. Mail muf. 
also annehmen, daf, die Tiere zugrunde gehan. Sie finden in 
dem fremden Lande keine besseren, sondern im Gegenteil 
sehlechtere Lebensbedingungen und die Mogliehkeit zur Um
kehr in die ferne Heimat fehIt infolge ihres wohl geringer 
ausgebildeten Orientierungssinnes als Standvogel. 
. Die Wanderungen dieser Vogel wiederholen sieh in un-



regelmiiBigen Zeitraumen. Dar Verlauf ist im wesentlichen 
stets der gleiche, indem der Flug westwiirts geht und die 
Vogel auf der Wanderung ihren Untergang finden. 

SehlieBlieh sind noeh die sogenannten "lrrgaste" zu er~ 
wiihnen. Mit "Irrgasten" bezeichnet man solche Zugvogel, die 
plOtzlich in einer Gegend erscheinen, die auBerhalb ihres 
eigentlichen Zuggebiets liegt. Man dad also vermuten, daB 
diese Vogel auf dem Zuge verschlagen wurden, so daB sie die 
normale Zugriehtung verloren und das Winterquartier nieht 
finden konnten. So erseheinen hin und wieder Zugvogel aus 
Asien bei uns, wie z. B. die sibirische Drossel (Turdus sibi~ 
ricus Pall.), die Golddrossel (T. dauma Hoi.), die Naumanns
drossel (T. naumanni Temm.), die Schwarzkehldrossel (T. 
atrogularis Temm.) und der Gelbbrauige Laubsiinger (Phyl
loscopus superciliosus Gm.). 

Das Steinrotel (Monticola saxatilis L.), das Siideuropa und 
die gleiehen Breiten Asiens bewohnt, ersehien im Jahre 1920 

in je einem Exemplar auf der Kurisehen Nehrung und auf 
Helgoland. Diese beiden Vogel hatten also ihre Zugbewegung 
in ganz ungewohnter Weise naeh Norden ausgefuhrt. 

Sagar amerikanisehe Vogel finden sieh als Irrgiiste bei uns 
ein, wie die Wanderdrossel und die reizenden Zwergdrosseln. 
DaB diese Vogel wohl nieht iiber den Ozean naeh Europa 
gelangen, sondern wahrseheinlieh auf dem Landwege iiber 
Alaska, die BehringstraBe und Asien, wurde schon erwiihnt. 
Dagegen fuhrte einen Flug iiber den Atlantischen Ozean ein 
in England beringter Kiebitz aus, der in Neufundland er
beutet wurde. Die englisehen Kiebitze, wie uberhaupt viele 
andere Brutvogel Englands, uberwintern gern auf Irland. 
Dieser Kiebitz war vermutlieh dureh ein Un wetter versehlagen 
worden. Er hatte im Nebel Irland nieht gefunden, oder war 
duroh Sturm seitwiirts vorbeigetrieben worden, setz.te dann 
die Zugbewegung nach Westen fort, bis er im Atlantikflug 
in der Neuen Welt landete. 

Einen Flug von Amerika nach der Westkuste Afrikas 
fuhrte eine Seeschwalbe aus, die an'der Muscongus-Bai im 
Staate Maine beringt war und spiiter im Nigerdelta tot auf
gefunden wurde. 
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Solehe Verirrungen der Zugvogel mogen after vorkommen, 
als es den Ansehein hat, denn viele Irrgaste, ja wohl die mei
sten werden nieht bemerkt, besonders wenn sie im Binnen
lande auftreten, wo sie yom Laien nieht erkannt werden. Sehr 
viel giinstiger liegt die Saehe an solehen Orten, wo der Vogel
zug von faehkundiger Seite beobaehtet und eingehend kon
trolliert wird, wie es z. B. auf Helgoland der Fall ist. So 
verdanken wir G a tk e zahlreiehe und sehr wertvolle Naeh
riehten uber das Auftreten fremdlandiseher Irrgaste auf 
Helgoland, woriiber er in seiner "Vogelwarte Helgoland" aus
fiihrlieh beriehtet hat. Von den zahlreiehen Vogelarten, die 
Gat k e als Irrgaste anfuhrt, seien hier folgende genannt; 
Rotelfalk und Zwergohreule, beide in Sudeuropa heimiseh, 
versehiedene sudeuropaisehe Laubsanger, der Wustenstein
schmatzer aus der Sahara, amerikanische und asiatische Pie
per und Drosseln, Kurzzehenlerche und Kalanderlerehe aus 
dem Mittelmeergebiet, die asiatische Zwergammer, der sud
europaische Zitronenfink, Alpenschwalbe, Alpensegler und 
Bienenfresser aus Sudeuropa, der amerikanische Goldregen
pfeifer und die Schneegans aus dem arktisehen Amerika. 

Auffallend ist es, daB unter diesen fremdliindisehen Irr
gasten sich viele Vogelarten befinden, deren Heimat sudlich 
Hegt, die also nordwarts gezogen sind. 

Aus den angefiihrten Beispielen sehen wir, daB die Orts
veranderungen, die die Vogel vornehmen, sehr verschieden
artig sind. Wir mussen hiernach unterscheiden: 

I. Standvogel. Sie bleiben zu allen Jahreszeiten in ihrem 
engeren Heimatsbezirk, ohne jemals den Aufenthalt zu wech
seln. 

2. Strichvogel. Sie streich en im Winter nahrun~uchend 
innerhalb ihres Verbreitungsgebiets umher. 

3. Zugvogel. Sie verlassen alljahrlich zu bestimmter Jahres
zeit ihre Heimat und begeben sieh in Lander mit milderem 
Klima, um hier den Winter zu verbringen. 1m Friihjahr er
folgt regelmii6ig die Riickkehr in die Heimat zur Fortpflan
zung. Fortzug und Heimkehr sind gesetzmii6ig geregelt. 

4. Wanderer. Ais Wanderer bezeichnen wir solche Stand
vogel, die hin und wieder in unregelmii6iger Zeitfolge ihre 
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Heimat verlassen, um fremde Gegenden aufzusuchen, die 
aufierhalb der Grenzen ihres Verbreitungsgebietes liegen. 1m. 
Gegensatz zum "Zuge" sind diese Wanderungen an keine 
bestimmten Zeiten gebunden, sondern erfolgen ganz unregel
miiBig, wenn Dbervolkerung oder Nahrungsmangel in der 
Heimat sich unheilvoll bemerkbar machen. Meist findet keine 
Riickkehr in die Heimat statt, sondern die Wanderergehen 
zugrunde. . 

5. Zigeunervogel. Vogel, die nicht seBhaft sind, sondern 
sich viel umhertreiben, um jeweilig giinstige Nahrungsplii.tz.e 
aufzusuchen und hier zu bruten. 

6. Irrgaste. Zugvogel, die aus der normalen Zugrichtung 
abgelenkt sind und in fremde Gegenden verschlagen werden, 
die aufierhalb des Zuggebiets liegen. 

V. Wie orientieren sich die Zugvogel? 

Wir sahen in dem vorhergehenden Kapitel, daB die Flug
richtungen der Zugvogel sehr mannigfach sind und die Lage 
der Winterquartiere recht verschieden sein kann. Da liegt vor 
aHem die Frage nahe, woher weill der Zugvogel, wo seine 
Winterherberge liegt und auf welche Weise ist er imstande, 
sie aufzufinden? 

Bei der Beantwortung dieser Frage miissen wir unter
scheiden, ob die betreffende Vogelart gesellig zieht, ob auf 
dem geselligen Zuge eine Trennung nach dem Alter statt
findet, oder ob der Flug einsam erfolgt. 

Findet auf dem Zuge eine Vereinigung der jungen und 
alten Vogel statt, so kann man annehmen, daB die alten 
Vogel, die den Weg schon after zurucklegten und ihn daher 
kennen, die Fiihrung iibernehmen. Vnter der Fiihrun.g der 
Alten lernen die jungen Vogel den Weg und die Lage der 
Winterherberge kennen. Die Kenntnis der Zugwege beruht 
hier also auf Dberlieferung. 

Ganz anders liegen die Dinge bei jenen Vogeln, die auf 
dem Zuge eine Trennung nach dem Alter vornehmen, m-
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dem die Jungen schon vor ihren Eltern die Heimat verlassen 
und die Reise aHein ausfiihren, wie es z. B. beirn Star deD 
Fall ist, ferner bei jenen Vogeln, die einzeln ziehen, wie es 
viele Raubvogel, der Kuckuck und der Wiedehopf tun. 

Da begibt sich der junge Kuckuck, der irn Nest eines Rot
kehlchens oder einer Bachstelze das Licht der Welt erblickte 
und niemals mit Artgenossen in nahere Beruhrung kam, 
plotzlich irn August auf die Reise und schUigt den Weg ein, 
den seit Jahrtausenden seine Vorfahren gewandert sind und 
der ihn mit Sicherheit ins tropische Afrika, seine Winter
herberge, fiihrt. Er erreicht auf unbekanntem Wege ein ihm 
unbekanntes Land, obwohl er keine Kenntnis von geogra
phischen Verhiiltnissen besitzt und auch keine Anhaltspunkte 
hat, denn er hat ja den Weg noch niemals zuruckgelegt. 
Der kleine Zugvogel lost also spielend die Aufgabe: "Gehe 
auf unbekanntem Wege in ein unbekanntes Land"; und voll
bringt eine Leistung, die uns Menschen trotz Vernunft und 
Verstand unmoglich erscheinen muB. 

Wenn aber das Tier mit seinem viel geringeren Geistes
vermogen eine solche Tat zu verrichten vermag, so geht hier
aus schon hervor, daB· es sich nicht urn eine zielbewu6,te, 
verstandesmafiige Geistestatigkeit handeln kann, sondern daB 
andere Krafte dabei irn Spiel sein mussen. 

Man hat aIle moglichen Theorien ersonnen, um das Pfad
finden des Zugvogels zu erklaren. Sie aIle gipfeln darin, daB 
auBere Einfliisse dem Zugvogel die Richtung des Fluges vor
schreiben. So glaubt man, diese iiuBeren Einfliisse in den 
verschiedenen Faktoren der Witterung erblicken zu konnen. 
Man meint, daB die Zugvogel den Luftstromungen folgen. 
1m Herbst sOIlen die rauhen Nordwinde den Vogel nach dem 
Siiden treiben, irn Friihjahr der milde Siidwind, vor alIem 
der Fohn, den Flug nach Norden veranlassen. Hiergegen lii8t 
sich aber ins Feld fiihren, daB die Zugrichtung in Europa 
gar nicht unmittelbar zwischen Nord und Siid veriiiuft, son
dern auch zwischen Osten und Westen. AuBerdem konnte 
ich selhst oft genug feststelIen, daB der Vogelzug durchaus 
nicht immer mit dem Winde erfolgt, sondern auch gegen den 
Wind oder bei Seitenwind. 



Andere Forschermeinen, daB die nach Suden zunehmende 
Wiirme dem Vogel auf der Reise in das Winterquartier die 
Richtung angibt. Hiergegen 11i.Bt sich der Einwand erheben, 
daB der Flug nach Suden nur vom allgemeinen Gesichtspunkt 
aus der zunehmenden Warme entgegengeht, daB dies aber 
nicht immer in jedem einzelnen Falle zutrifft. Es kann sehr 
wohl im Herbst eine Wetterlage herrschen, bei der es vor
iibergehend in siidlichen Gegenden kalter ist als in nord
lichen Gebieten. Dann muBte der Zugvogel ja plotzlich die 
Flugrichtung andern und wieder zuruckfliegen. AuBerdem 
paBt die Warmetheorie nur fur den Herbstzug, aber nieht 
fiir den Friihjahrszug, der den Vogel aus dem heiBen Tropen
gebiet in das bedeutend kuhlere Klima seiner nordliehen 
Heimat fuhrt. Hier fliegt der Vogel nieht einem warmeren, 
sondern einem kalteren Klima entgegen. 

Eine andere Theorie bezeichnet den Verlauf der baro
metrischen Depressionen als den Wegweiser der Zugvogel, 
eine Annahme, die einer eingehenden Priifung auch nieht 
standhalten kann. Der Verlauf der Depressionen ist so un
regehnaBig, da~ die Vogel in den verschiedenen Zugperioden 
in ganz versehiedener Riehtung wandern wiirden. Es ware 
keine Gewahr geleistet, daB der Vogel im Herbst in sein 
Winterquartier und im Friihjahr wieder in die Heimat ge
langen wiirde. 

Naeh einer anderen Auffassung solI dem Zugvogel ein 
magnetisches Gefiihl innewohnen, das ihn im Friihjahr nach 
Norden treibt. Diese Moglichkeit der Orientierung wiirde nur 
fiir den Riickzug, aber nicht fur den Fortzug passen, bei dem 
sich der Vogel ja gerade vom magnetischen Pol entfernt. 

AIle diese Theorien bleiben luckenhaft und sind daher 
nicht geeignet, die sehwierige Frage nach der Orientierung 
der Zugvogel zu beantworten. 

1m Leben der Vogel spielen die angeborenen Triebe eine 
groBe Rolle. Dies kann man so reeht erkennen, wenn man 
junge Vogel ihren Eltern raubt und isoliert in Gefangensehaft 
aufzieht. Ieh habe fiir meine Tierbeobaehtungen sehr viel 
junge Vogel mit der Hand aufgefiittert und mieh immer 
wieder iiberzeugen konnen, daB sie im Alter aIle Lehens-

6* 83 



gewohnheiten, wie sie fur die verschiedenen Vogelarten cha
rakteristisch sind, sich genau so aneignen wie die in der Frei
heit unter der Obhut ihrer Eltern herangewachsenen Ge
schwister. Dies gilt besonders von der Art des Nahrungs
erwerbs. Kein Vogel bedarf einer Anleitung, wie er seine 
Nahrung zu suchen hat, seitens der Eltern. Sobald der junge 
Vogel selbstandig wird, weill er von allein, wie er sich beim 
Erwerb der Nahrung zu verhalten hat. Der junge, von Men
schenhand aufgezogene Star beginnt, wenn er flugge gewor
den ist, die Ritzen in den Dielen des FuBbodens mit dem 
Schnabel abzuzirkeln in derselben Weise, wie der alte Star in 
der Freiheit die Rasenflache nach Regenwiirmern absucht. 
Der Wiirger, den wir ganz jung dem Nest entnahmen und 
ohne Gesellschaft anderer Wiirger aufwachsen lieBen, spieBt 
auf einem im Kafig angebrachten Dornzweig oder Nagel 
Mehlwiirmer und Fleischstuckchen auf, um sich einen Galgen 
mit Futtervorrat fur karge Zeit anzulegen, wie das der Wur
ger in der Freiheit tut. AIle diese Handlungen beruhen also 
auf angeborenen Trieben, die automatisch in der Vogelseele 
erwachen, ohne daB es einer Anleitung bedarf. Der Laie 
glaubt ja meist, daB die jungen Raubvogel von ihren Eltern 
im Jagen und Rauben angelernt werden. Diese Ansicht ist 
aber durchaus nicht richtig, wie ich durch einen Baum
falken belehrt wurde, den ich als Dunenjunges erhalten und 
selbst aufgezogen hatte. Auch spater, als der Vogel flugge ge
worden war, futterte ich ihn stets auf der Hand mit kleinen 
Fleischstiickchen, gab ibm aber niemals einen unversehrten 
Vogel oder eine Maus zum Zerkleinern, in der Hoffnung, da
durch die Raubgier zu unterdriicken. Der Falke, der freien 
Flug im Zimmer hatte, beachtete auch die iibrigen Kafigvogel 
gar nicht und unternahm keinen Angriff auf sie. Das harm
lose Verhalten des Raubvogels gegen die anderen Zimmer
vogel glaubte ich auf den fehlenden Unterricht im Beute
machen zuriickfuhren zu konnen. Diese Vermutung war aber 
ein Irrtum, wie mich folgendes Ereignis belehrte. Eines Tages 
entwich eine Goldammer aus ihrem Kafig. Der Falke saB 
ruhig auf dem Of en sims, seinem gewohnten Ruheplatz. Als 
die Ammer durch das Zimmer flog, stiirzte der Falke sofort 
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auf den Vogel, ergriff ihn mit den Fangen, blookte auf dem 
Of en auf und wtete sein Opfer duroh einen BiB in den Scha
del. Dann rupfte er die Beute und begann zu kropfen, in
dem er einzelne Fleischstucke abriB. Der Baumfalke jagt ja 
bekanntlich ebenso wie der Wanderfalke seine Beute im 
Fluge. Der Anblick des durch das Zimmer fliegenden Vogels 
hatte also den Trieb zum Beutemachen in dem zahmen 
Baumfalken automatiseh ausgelost. Auch die Totung der 
Beute, das Rupfen der Federn und die Art und Weise des 
Kropfens erfolgte durchaus in der fur den Baumfalken typi
sehen Weise. Hieraus geht unzweideutig hervor, daB der 
Raubvogel keine Anleitung fur seinen Nahrungserwerb notig 
hat, sondern daB dies eine angeborene Triebhandlung ist. 

Das Anlegen von Vorratskammern fur den Winter, wie es 
Meisen und Kleiber tut, beruht ebenfalls auf Triebhandlung, 
wie ieh mich oft genug an jung dem Nest entnommenen und 
aufgezogenen Vogeln uberzeugen konnte. Sobald es zum 
Herbst geht, stopfen sie die Ritzen des Kafigs voU Korner, 
obwohl sie es niemals von anderen Vogeln gesehen haben und 
noch gar keine Wintersnot kennenlernten. Die Vogel ge
horehen also lediglich einem angeborenen Triebe, der zu be
stimmter Zeit ganz automatisch erwacht, ohne daB sie von 
dem Zweck ihrer Handlungsweise uberhaupt etwas wissen 
oder ahnen. Sogar die Technik des Nestbaues ist dem Vogel 
angeboren, denn der junge Vogel, der zum ersten Male zur 
Fortpflanzung schreitet, baut sein Nest in der fur seine Art 
typischen Form, ohne daB er einen Unterricht in der Kunst 
des Nestbaues empfiingt. Derartige Beispiele lassen sich noch 
in reieher Anzahl aus dem Leben der Vogel anfuhren. Sie 
zeigen uns die groBe Bedeutung der angeborenen Trieb
handlungen fur die Verrichtung der Lebensnotwendigkeiten 
der Vogel. 

Bei Bespreehung der Ursaehen des Zuges sahen wir, daB 
die Zugbewegung nieht erst dureh iiuBere Einfliisse aus
gelost wird, sondern durch einen im Vogelkorper periodiseh 
erwachenden Trieb. Also aueh bei dem Zuge der Vogel spielt 
die Triebhandlung eine groBe Rolle. Es liegt daher die An
nahme sehr nahe, daB vielleieht aueh fur die Orientierung 
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der Zugvogel eine Triebhandlung in Frage kommt, und so 
diirfen wir vermuten, daB zugleich mit dem Zugtrieb, der 
den Zug automatisch in Bewegung setzt, auch das Gefiihl fiir 
die richtige und zweckmaBige Richtung des Fluges an
geboren ist, das dem Vogel gam; automatisch den Weg vor
schreibt. Durch eine solche Erklarung, die ich zuerst in 
meinen "Ratseln des Vogelzuges" ausgesprochen habe, wiirde 
die Frage nach der Orientierung der Zugvogel, die den 
Ornithologen schon soviel Kopfzerbrechen gemacht hat, ohne 
Schwierigkeit sich losen lassen. Zur Bekraftigung einer sol
chen Behauptung gehoren freilich Beweise. Sie lassen sich 
aus den Ergebnissen der Vogelberingung beibringen. Ein in 
Gefangenschaft gehaltener junger Storch, der noch niemals 
nach Afrika gezogen war, also den Reiseweg nicht kannte, 
entwich in Marburg an der Drau seinem Besitzer im Herbst, 
als die freilebenden Storche lange fortgezogen waren. Der 
Vogel wurde dann im Winter in Italien erbeutet. Der Storch, 
der ohne Fiihrung seiner Eltern sich auf die Reise begeben 
hatte, war also nicht imstande gewesen, die Storchzug
straBe, die in diesem Fane iiber den Balkan und Kleinasien 
nach Afrika gefiihrt batte, zu finden, er war einfach, wohl 
einem instinktiven Gefiihl folgend, nach Siiden geflogen. 
Man darf daher vermuten, daB die siidliche Flugrichtung 
auf einer angeborenen Triebhandlung beruht, die vielleicht 
aIle Zugvogel besitzen. Die Berechtigung einer solchen An
nahme wird bestatigt durch einen zweiten beringten Jung
storch, der nach dem Fortzug der WildstOrche auf der Vogel
warte Rossitten freigelassen wurde. Er wurde im Winter in 
Griechenland erlegt. Dieser Storch war also ebenfaIls siidlich 
gewandert, denn Griechenland liegt ungefahr siidlich cler 
Kurischen Nehrung. Neuerdings unternimmt die Vogelwarte 
Rossitten diese Versuche mit Storchen im groBeren Umfange. 
Es werden gefangene Jungstorche einzeln in Freiheit gesetzt 
nach dem Abzug der Wildstorche, urn zu priifen, welche 
Richtung sie auf dem Fluge einschlagen und ob sie imstande 
sind, ohne Fiihrung der Alten den Weg nach Afrika zu 
finden. Die Anregung zu diesen sehr interessanten Ver
suchen diirfte wohl die von mir in meinen "Ratseln des 
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Vogelzuges" aufgestellte Theorie von der Erbliehkeit der Zug
riehtung gegeben hahen. Ieh habe hier diesen Gedanken in 
folgender Weise zurn Ausdruek gebraeht: 

"Wie weit die Fiihigkeit der Zugvogel, instinktiv einer be
stimmten Riehtung zu folgen, reiehen mag, das entzieht sieh 
freilieh noeh unserer Kenntnis. Fiir die beiden StOrehe, die 
ohne Fiihrung erfahrener Artgenossen nach Italien und Grie
chenland wanderten, laBt sich zuniiehst nur ein Gefiihl fiir 
die allgemein siidliehe Riehtung naehweisen. Diese anschei
nend angeborene Tendenz, im Herbst nach Siiden zu fliegen, 
gibt dem Storch jedenfalls Gewiihr, aueh ohne Fiihrung naeh 
einem geeigneten Winteraufenthalt zu gelangen. Andererseits 
geniigt sie noch nieht, urn ihn die riehtige ZugstraBe, die in 
diesem Falle iiber Kleinasien und Paliistina fiihrt, finden 
zu lassen. Dies ist vielmehr Saehe der Naehahmung und 
Disziplin. - . 

Wenn wir auch annehmen, daB der Zugvogel einen' an
geborenen Orientierungssinn besitzt, so miissen doeh noeh 
gewisse Reize hinzukommen, die dies en Trieb auslosen, denn 
wir diirfen nicht vergessen, daB aIle automatischen Bewegun
gen Reaktionen auf Reize darstellen. Ein Teil dieser Reize 
kann freilich aus dem Korper selbst stammen. So kann die 
Tendenz, nach einer allgemeinen HimmeIsriehtung zu fliegen, 
eine angeerbte physiologische Eigenschaft sein, die vielleicht 
mit einem Gefiihl des Tieres fiir die Kardinalpunkte der 
Windrose zusammenhiingen mag. Dagegen kann man eigent
lieh kaurn ann ehmen, daB die Zugvogel auf Grund reiner 
Vererbung erst einige hundert Kilometer in einer bestimm
ten Riehtung fliegen, dann diese plotzlieh wechseln, urn nach 
einer bestimmten Zeit wiederum auf Grund reiner Vererbung 
den Weg abermals zu iindern. Und doch kann man eine 
solche Annahme nicht ganz von der Hand weisen. Einen; 
Fingerzeig geben die eigenartigen Zugverhiiltnisse des Rot
riickigen Wiirgers und seiner asiatisehen Verwandten. Die 
europaischen Rotriickenwiirger beginnen die Zugbewegung im 
Herbst nach Osten und gelangen so iiber den Balkan nach 
Kleinasien, wo dann die Richtung plotzIich rechtwinklig ge
andert wird durch ein Abbiegen nach Siiden. Vielleieht noch 



eigenartiger ist der Verlauf des Zuges der chinesischen Rasse 
der Rotschwanzwiirger (lucionensis). Diese Vogel schwenken 
plotzlich von ihrem an der Ostkiiste Chinas entlangfiihrenden 
Zuge in der Hohe der Insel Formosa rechtwinklig ab und 
£liegen iiber das Meer nach der genannten Insel. In Formosa 
wechseln die Vogel wieder die Richtung. Sie ziehen nach Su
den und streb en irn Fluge uber das Meer den Philippinen zu. 
Die Flugrichtung wird also in verhiiltnismaBig kurzer Zeit 
zweirnal rechtwinklig verandert. Sie fiihrt aus siidlicher Rich
tung an der Kiiste Chinas ruckweise nach Osten, urn dann 
bald darauf auf Formosa wieder plotzlich nach Siiden sich 
zu wenden. Da nach den bisherigen Beobachtungen bei den 
Rotriickigen Wiirgern auf dem Zuge eine Trennung nach 
dem Alter stattzufinden scheint, so laBt sich die Kenntnis die
ser komplizierten Wanderwege in diesem FaIle nieht auf Tra
dition, d. h. auf eine Obermittelung von der alteren Genera
tion auf die jiingere, zuriickfiihren. Wir kommen somit nicht 
urn die Vermutung herum, daB auch das Innehalten eines 
komplizierten Zugweges, der seine Richtung mehrfach andert, 
eine angeborene, d. h. erbliche Eigenschaft sein kann. 

Ich mochte aber nochmals betonen, daB die Annahme, da6 
die Zugvogel einen komplizierten Wanderweg auf Grund 
reiner Vererbung automatisch auffinden konnen, lediglich 
eine auf Vermutung aufgebaute Hypothese ist, deren Richtig
keit zunachst davon abhiingt, ob auch wirklich beirn Rot
riickenwiirger und seinen asiatischen Verwandten eine scharfe 
Trennung auf dem Zuge nach dem Alter stattfindet. Dies zu 
ergriinden ware eine der wichtigsten Aufgaben der weiteren 
Vogelzugforschung. 

Ganz anders als bei den Wurgern scheinen die Dinge beirn 
Weillen Storch zu liegen. In der Gefangenschaft erzogene 
Jungsrorche, die man im Spatherbst nach dem Abzug der 
freilebenden StOrche £liegen lieB, vermochten nicht die ty
pische StorchzugstraBe zu finden, sondern sie schlugen ein
fach eine siidliche Zugrichtung ein und landeten in Italien 
und Griechenland. Hier liegt also keine Erblichkeit einer 
komplizierten Zugrichtung vor. Der Zug nach Suden deutet 
nur auf ein angeborenes Richtungsgefiihl fUr die allgemein 



sudliehe Riehtung hin. Bei den Storch en spielt also bei der 
Orientierung die Fuhrung der alteren Vogel die aussehlag
gebende Rolle. 

Auf Grund aller dieser Erwagungen lassen sieh zwei Arten 
der Orientierung unterseheiden: die grobe und die feine 
Orientierung. Die grobe Orientierung ist das Innehalten einer 
allgemeinen Riehtung, also z. B. im Herbst naeh Siiden zu 
fliegen. Sie ist wohl allen Zugvogeln, aueh den gesellig 
ziehenden Arten, angeboren. Die feine Orientierung ist die 
Fahigkeit, einen komplizierten Wanderweg, dessen Riehtung 
sieh mehrfaeh andert, zuruekzulegen. Auch diese feine Orien
tierung kann vielleieht angeboren sein, wie aus den Zugver
hiiltnissen cler Wurger hervorgeht, sie kann aber aueh als 
erblicher Faktor fehlen, wie wir es bei den Storehen sehen. 
Dann tritt an Stelle dieses fehlenden Sinnes die Tradition, 
d. h. die Fiihrung der jiingeren Generation dureh die altere. 

Wenn wir im Wesen des Vogelzuges hauptsaehlieh eine 
automatisehe Seelenfunktion erblieken, so wird damit die 
schwierige Frage, wie der junge Zugvogel, der die Wande
rung zum ersten Male ausfiihrt, die weit entfernte, unbekannte 
Winterherberge findet, von selbst gelost: Der Vogel fliegt 
auf seinem Herbstzuge iiberhaupt nieht einem bestimmten 
Ziele entgegen, sondern die Riehtung wird ihm entweder 
von einem angeborenen Riehtungsgefiihl, das ihm automatisch 
den Weg vorsehreibt, gegeben, oder sie wird ihm von alteren 
Artgenossen, die den Weg schon kennen, iibermittelt. In die
ser Riehtung erfolgt der Zug wieder rein automatiseh solange, 
als der Zugtrieb rege ist. Erliseht dieser, dann hOrt die Zug
bewegung auf, und der Vogel befindet sich nun im Winter
quartier. Die Dauer des Zugtriebes, die bis zur Winter
herberge zUriiekzulegende Flugstreeke und die Fluggesehwin
digkeit sind offenbar von der Natur so abgestimmt, daB bei 
normaler Zeit des Zugtriebes und normaler Fluggesehwindig
keit die Ankunft in der Winterherberge verburgt ist. 

Das Winterquartier wird von dem Zugvogel nieht ziel
bewuBt gesueht, sondern das Ziel der Reise ergibt sieh aus 
dem Erlosehen des Zugtriebes automatiseh von selb"t. Hier
dureh laBt es sieh auch erklaren, weshalb manche Vogel so 
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weit ziehen und beispielsweise bis nach Siidafrika wandern, 
wahrend sie doch ebensogut in den Mittelmeerliindern iiber
wintern konnten. Die Ursache dieser Erscheinung liegt offen
bar lediglich in einem besonders stark entwickelten Zugtriebe, 
der sich noch aus friiherer Zeit, die infolge klimatischer Ver
hiiltnisse eine weite Wanderung verlangte, erhalten hat." 

Diese Ausfiihrungen iiber die Orientierung der Zugvogel 
geIten natiirlich zunachst nur fiir jene Zugvogel, die schon im 
Hochsommer ihre Heimat verlassen und in tropischen Ge
bieten iiberwintern, wie es der WeiBe Storch, der Schwarz
storch, der Kuckuck, Segler und viele Singvogel tun. Anders 
mag vielleicht die Sache bei jenen Vogeln liegen, die erst 
zu Beginn des Winters ihre Zugbewegung beginnen, um eis
freie Gebiete aufzusuchen, wie es fiir die hochnordischen 
Schwimmvogel zutrifft. Sie folgen auf der Wanderung der 
Festlandskiiste, die ihnen wohl die Richtung angibt. Freilich 
muE die Reise in allgemein siidlicher Richtung verlaufen, 
wenn der Vogel mildere Gegenden, wo der Winter weniger 
hart ist, erreichen will. So mag auch hier vielleicht eine auto
matische grobe Orientierung durch ein angehorenes Gefiihl 
fiir die siidliche Himmelsrichtung in Frage kommen, wah
rend die feine Orientierung nach dem Geliinde erfolgt, ID

dem die Vogel bei ihrem Zuge den Kiisten folgen. 

VI. Verlauf der Reise. 

In den vorhergehenden Kapiteln sahen wir, daB die Witte
rungsverhiiltnisse weder die Zugbewegung auslosen noch dem 
Zugvogel die Richtung auf der Reise angeben. Hiermit ist 
freilich noch nicht gesagt, da6 das Wetter auf den Zug ganz 
ohne Einfhill ist. Es ist sehr wohl moglich, daB ein Zu
sammenhang zwischen der Zugbewegung und der Witterung 
besteht, indem gewisse Wetterlagen den Zugtrieb fordern 
oder aber hemmend auf die Zugbewegung einwirken. Die 
Frage, ob und inwieweit der Vogelzug vom Wetter abhiingig 
ist, hat den Ornithologen schon viel Kopfzerbrechen verur-
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sacht, und trotz aller eifrigen Forschung ist sie noch immer 
nicht geklart. Das Thema "Vogelzug und Witterung" ist in 
unendlich zahlreichen Arbeiten in der ornithologischen Lite
ratur behandelt worden. Besonders die osterreichischen und 
ungarischen Forscher haben sich eingehend damit befaBt. 
Man hat viele Theorien aufgestellt, die sich aber zum groBen 
Teil widersprechen. Einmal soIl hoher Luftdruck die Zug
bewegung begiinstigen, das andere Mal wird diese Wirkung 
gerade dem niedrigen Luftdruck zugeschrieben. Andere For
scher meinen, daB nicht die absolute Hohe des Luftdrucks 
maBgebend sei, sondern die GleichmaBigkeit, wie sie run 
flacher Gradient erzeugt. Wieder andere Gelehrte sind ent
gegengesetzter Ansicht. Ferner glaubt man, daB die Tempera
tur und die Luftstromungen die Zugbewegung beeinflussen. 
So sind alle moglichen Theorien gebildet worden, die sich 
freilich durch eine groBe Anzahl Beispiele bekraftigen las
sen, aber andererseits auch durch Auswahl solcher Beispiele, 
die hierfiir nicht passen, ebensogut widerlegt werden konnen. 
Man verfiel auch haufig in den Fehler, daB man sich zu
erst eine bestimmte Anschauung bildete, und dann zur Be
weisfiihrung die passenden Beispiele danach auswahlte. Es 
wiirde zu weit fiihren, all die zahlreichen Beispiele und Ta
bellen, die man aufgestellt hat, urn einen Zusammenhang z"vi
schen Zugbewegung und Witterung nachzuweisen, hierwieder
zugeben, zumal sie der Leser, der sich eingehender dariiber 
unterrichten will, in meinen "Ratseln des Vogelzuges" findet. 
Nur zwei FaIle will ich hier anfiihren, die durch ihre Wider
spriiche zeigen, wie unendlich schwer es ist, iiber die Frage 
nach dem EinfluB des Wetters auf den Vogclzug Klarheit 
zu gewinnen. In Ungarn wurde festgestellt, daB innerhalb 
7 Jahren der Hohepunkt des Rauchschwalbenzuges 6mal bei 
niedrigem und nur lmal bei hohem Luftdruck stattfand. 
Man glaubte daraus schlieBen zu diirfen, daB die Rauch
schwalbe auf ihrem Zuge einen geringen Luftdruck bevor
zugt. Gerade das Gegenteil steUte man in Bayern fest, wo 
man auf Grund eines umfangreichen statistischen Beohach
tungsmaterials zu der Auffassung kam, daB die Rauch
schwalbe auf dem Zuge hohen Luftdruck liebt. Das zweite 
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Beispiel betrifft den Singdrosselzug. In der Sehweiz wurde 
einmal ein sehr starker Singdrosselzug bei einem barometri
sehen Minimum, ein anderes Mal bei einem Maximum be
obaehtet. Derartige, sieh widerspreehende Beobaehtungen lie
gen noeh in groBer Zahl vor. Meiner Ansieht naeh kann man 
aus ihnen nur herauslesen, daB eben die Zugbewegung nur 
wenig oder gar nieht mit dem Wetter im Zusammenhang 
steht. 

Bei der Untersuehung des Zusammenhangs des Zuges mit 
der Witterung darf nieht nur das Wetter in dem Gebiet, wo 
die Zugvogel erseheinen, in Betraeht gezogen werden, son
dern es mussen aueh die Wetterlagen in den vorher dureh
flogenen Gebieten beriieksiehtigt werden, und gerade dies er
sehwert das Studium auBerordentlieh. Ferner miissen alle 
Faktorender Witterung, also Luftdruck, Windverh1iltnisse, 
Feuehtigkeitsgehalt der Luft, Niedersehlag und Temperatur, 
in gleieher Weise in den Kreis der Betraehtung gezogen wer
den, denn man darf vermuten, daB weniger ein einzelner 
Faktor der Witterung als vielmehr aIle Faktoren in ihrem 
Zusammenwirken einen EinfluB ausiiben. Ferner ist es un
bedingt erforderlieh, daB man fiir die Entseheidung der 
Frage, ob der Vogelzug mit dem Wetter zusammenhangt, 
nieht nur die positiven, sondern aueh die negativen Ersehei
nungen beriieksiehtigt. Nur dann kann man ein einwandfreies 
Bild erhalten. Wenn wir z. B. in einer Zugperiode bei einer 
bestimmten Wetterlage in zahlreiehen Fallen starke Zug
bewegung wahrnehmen konnten, so diirfen wir nieht ohne 
weiteres daraus sehlieBen, daB diese Wetterlage den Zug 
begiinstigt, denn es kann in anderen Fallen bei derselben 
Witterung die Zugerseheinung ausbleiben. Dies ist aber, wie 
ich mich oft genug bei der Beobaehtung des Vogelzuges uber
zeugen konnte, meist der Fall. 

Hat man endlieh dureh sorgsame, langwierige Beobaehtung 
eine Fiille von Material gesammelt, das dafur sprieht, daB 
eine Vogelart bei einer bestimmten Wetterlage ihre Zug
bewegung ausfuhrt, so geniigt ein einziger Fall, in dem das 
Umgekehrte zutrifft, urn die ganze Theorie umzustoBen. 

Nach den Beriehten der Vogelwarten Helgoland und Ros-



sitten solI der Herbstzug der Waldschnepfe mit der Wind
richtung im Zusammenhang stehen, da Massenziige der 
Schnepfen meist bei ostlichen Winden stattfanden. Der gro
Ben Beobachtungsreihe des Schnepfenzuges bei Ostwind stehen 
aber FaIle gegeniiber, in denen bei westlichen Winden, also 
gerade bei entgegengesetzter Luftstromung, starker Schnepfen
zug stattfand. Hieraus scheint mir hervorzugehen, daB die 
Windrichtung kaum als der entscheidende Faktor fur die 
Zugbewegung gelten kann, sondern daB dies vielleicht ein 
anderer Witterungsfaktor ist, der nur eine Begleiterscheinung 
des Ostwindes ist, aber auch bei anderer Windrichtung auf
treten kann. Dies Beispiel zeigt wieder, wie uberaus schwie
rig es ist, den Zusammenhang des Zuges mit der Witterung 
richtig zu beurteilen. 

Die Widerspmche in den Angaben der Beobachter und die 
Unstimmigkeit in der Anschauung, welchem Witterungsfaktor 
der HaupteinfluB zufallt, lassen es schon an und fUr sich 
sehr zweifelhaft erscheinen, ob das Wetter iiberhaupt einen 
entseheidenden EinfluB auf den Vogelzug ausubt. 

Ieh habe viele Jahre hindureh den Vogelzug auf der Ku
risehen Nehrung beobaehtet und immer wieder feststellen 
konnen, daB die Vogel fast bei jedem Wetter, mit Ausnahme 
groi5er Wetterkatastrophen, ziehen. Es fand guter Vogelzug 
statt bei Windstille, bei Gegenwind, Riickenwind und Seiten
wind, bei klarem, trockenem Wetter, bei tmber Witterung 
mit Regen, bei steigendem und fallendem Luftdruck. Hieraus 
scheint mir hervorzugehen, daB das Wetter im allgemeinen 
keinen entscheidenden EinfluB auf die Zugbewegung ausubt. 
Hierfiir sprieht naeh meiner Auffassung auch der Umstand, 
daB an vielen Tagen, die eine Wetterlage fur guten Vogel
zug hatten, dennoch kein Zug stattfand, und daB umgekehrt 
an Tagen mit ganz verschiedenen Wetterlagen starker Zug 
in Erscheinung trat. 

Nach den Berichten der Vogelwarte Helgoland solI freilich 
die Zugbewegung der Vogel iiber das Meer vom Wetter ab
hangig sein, da besonders starker Zug im Herbst stets bei 
Siidwestwind, also bei einer der Zugrichtung entgegengesetz
ten Windstromung, erfolgt. Es ist freilich denkbar, daf5 die 
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Zugvogel beirn Fluge iiber das offene Meer sich anders ver
halten als bei Qer Wanderung uber Land, und da6 sie sich 
zur Oberquerung groBer Wasserfliichen nur bei gUnstigen 
Wetterlagen entschlieBen. Eine solche Annahme bedarf aber 
noch einer griindlichen Nachprufung. Fur die Waldschnepfe 
paBt diese Theorie jedenfalls schon nicht, da ihr Herbstzug 
nach den Berichten der Vogelwarte Helgoland ja gerade bei 
ostlichen Windstromungen erfolgen solI. Hier zeigt sich also 
gleich wieder ein Widerspruch, der die ganze Theorie ins 
Wanken bringt. Zugleich geht aber hieraus hervor, daB die 
einzelnen Vogelarten auf den EinfluB des Wetters in ganz 
verschiedener Weise reagieren. Es mag Arten gehen, die auf 
dem Zuge Ruckenwind bevorzugen, und Vogel, die lieber 
gegen den Wind fliegen. Auch das Verhalten gegeniiber an
deren Faktoren der Witterung, wie Luftdruck, Bewolkung 
und Niederschlag mag artlich sehr verschieden sein. Wie bei 
so vielen anderen Fragen des Vogelzuges darf man auch hier 
nicht verallgemeinern, sondern es moB gepruft werden, ob 
und wie jede Vogelart auf dem Zuge yom EinfluB des Wet
ters abhiingig ist. 

Freilich gillt es gewisse Wetterlagen, die die Zugbewegung 
unverkennbar beeinflussen. Dies ist der Fall bei starkem 
Nebel, der den Vogeln jede Moglichkeit zur Orientierung 
raubt. Wenn die Vogel auch im allgemeinen fur die Ausfuh
rung des Zuges keine Orientierung in unserem Sinne notig 
haben, sondern das Innehalten der Richtung durch das erb
liche Richtungsgefiihl automatisch erfolgt, so mussen doch 
die Vogel noch immer sehen Mnnen, wohin der Flug geht, ob 
uber Land oder Wasser, und wo geeignete Rastplatze vorhan
den sind. Ebenso vermag starker Platzregen und Sturm die 
Zugbewegung zu unterbrechen.Dies sind aber Wetterkata
strophen, die dem Vogel einen Dauerflug iiberhaupt unmog
lich machen. Es sind die einzigen Wettererscheinungen, . die 
einen entscheidenden EinfloB auf den Zug der Vogel er
kennen lassen. 

In der ornithologischen Literatur findet man bisweilen die 
Ansicht vertreten, daB die Zugvogel imstande sind, das kom
mende Wetter vorauszuahnen, und daB sie ihren Flug da-
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nach einrichten. DaB eine solche Annahme nicht berechtigt 
ist, beweist die immer wiederkehrende Erscheinung, daB Zug
vogel auf ihrem Fluge vom Unwetter iiberrascht werden, das 
ihr Verderben herbeifiihrt. Dies tritt besonders auf dem 
Friihjahrszuge ein, wo die Vogel bisweilen bei ihrer Riick
kehr in die nordliche Heimat in starke Schneestiirme hinein
fliegen, die ihnen den Untergang bringen. Wiirden die Vogel 
imstande sein, das Wetter vorauszuahnen, so wiirden sie bei
zeiten die Zugbewegung einstellen, aber nicht kopflos in das 
Unwetter hineinfliegen, wie es oft genug geschieht. Bisweilen 
entschlieBen sich die Zugvogel bei einer solchen Wetterkata
strophe zur Umkehr. Dann finden sogenannte "riickHiufige 
Zugbewegungen" statt. Dies ist aber nicht immer der Fall, 
sondern sehr oft lassen sich die Wanderer durch das Un
wetter nicht abhalten, den Flug in die Heimat fortzusetzen, 
und sie finden dann den Tod, falls nicht sehr bald eine Besse
rung der Witterung eintritt. 

Beim Fluge iiber das Meer werden manchmal die Zugvogel 
von einem p16tzlich auftretenden Unwetter, besonders durch 
Stiirme, iiberrascht. Sie werden dann von der Zugrichtung 
ahgelenkt und verschlagen und mogen hiiufig ihren Unter
gang in den Fluten des Ozeans finden. Bisweilen suchen die 
Vogel dann Schutz und Rettung auf Schiffen, wie es schon 
wiederholt beobachtet wurde. -

DaB zwischen der Zugbewegung und dem Wetter kein 
groBer Zusammenhang bestehen kann, geht meiner Meinung 
nach auch daraus hervor, daB sowohl der Fortzug wie die 
Riickkehr der einzelnen Arten sich iiber einen recht langen 
Zeitraum erstrecken, der meist viele' Wochen betragt. Der 
Zug verlauft in folgender Weise: Einige wenige Vogel he
ginn en den Zug, dann wird die Menge der Wanderer immer 
groBer, bis nach Verlauf einiger Zeit der Hohepunkt der 
Zugbewegung eintritt, der sich durch die Masse der Zug
vogel kennzeichnet. Hierauf nimmt der Zug wieder ab, die 
Anzahl der Zugvogel wird immer geringer, bis schlieBlich 
einige Nachziigler die Zugerscheinung beendigen. Die Zug
bewegung laBt sich also graphisch durch eine Kurve dar
stellen, die einen auf- und einen absteigenden Teil hat. Diese 
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Zugskurve verlauft aber keineswegs gleiehmaBig, sondern es 
maehen sieh haufig UnregelmaBigkeiten dabei bemerkbar, 
indem der Zug plotzlieh zeitweise unterbroehen wird, dann 
wieder ansehwillt, urn gleieh darauf wieder fiir einige Zeit 
naehzulassen. Die Linie, die den Zug bildlieh darstellt, ver
lauft also im Ziekzaek, allmahlieh ansteigend und ebenso ab
fanend, naehdem der Hohepunkt iibersehritten wurde. Wiirde 
nun das Wetter einen entseheidenden Ein£luB auf die Zug
bewegung ausiiben, so wiirde sich diese kaum iiber eine so 
lange Zeit erstrecken. Es wiirden vielmehr ane Vogel, die das
selbe Gebiet bevolkern, bei einer Witterung, die die Reiselust 
fordert, £lugs aufbrechen und in kurzer Zeit wiirde eine 
Gegend im Herbst geraumt sein. Dies ist aber nieht der Fall. 

Die Dauer einer Zugperiode ist bei den einzelnen Vogel
arten versehieden. Sie kann sieh iiber mehr als 2 Monate er
streck en, aber auch kiirzer als ein Monat sein. Ich habe hier
iiber ausfiihrlich in meinen "Ratseln des Vogelzuges" be
richtet. 

Auch die Zugzeiten der einzelnen Vogelarten sind sehr ver
schieden. Manche Vogel brechen sehr bald nach vollendeter 
Fortp£lanzung auf, andere bleiben bis spat in den Herbst 
hinein in der Heimat. Die ersten Zugbewegungen leiten die 
Jungvogel soleher Arten ein, bei denen auf dem Zuge eine 
Trennung nach dem Alter erfolgt. Wir sahen schon, daB die 
jungen Stare, sob aid sie der Fiirsorge ihrer Eltern entwaeh
sen sind, sieh auf die Reise begeben und meist hierbei die 
Richtung nach dem Winterquartier einsehlagen, so daB also 
ihre Wanderung kein planloses Umherstreifen ist, sondern als 
riehtige Zugbewegung angesprochen werden kann. Die Jung
stare der ersten Brut verlassen haufig schon im Juni ihre 
Heimat. Auch bei anderen jungen Singvogeln mag dies der 
Fall sein. 

Von den alten Vogeln riistet sich als erster zum Fortzug 
der Segler, der uns schon in den ersten Tagen des August 
verlaBt. Da er spat im Friihjahr, erst Ende April, aus der 
Winterherberge zuriickkehrl, so wahrt sein Aufenthalt im 
Brutgebiet nur etwa 3 Monate, also nur eine kurze Zeit. Den 
langsten Teil des Jahres verbringt er in der Winterherberge. 
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Xhnlich wie der Segler treiben es auch andere Vogel, wie 
Pirol, Wiedehopf und Gartensanger, die auch nur kurze Zeit 
im Norden weilen. Manche Forscher sehen diesen kurzen Auf
enthalt im europaischen Brutgebiet nur als eine vOriibergehende 
Sommerfrische an, die zugleich zur Fortpflanzung benutzt 
wird, und meinen, daB die eigentliche Heirnat dieser Vogel 
der tropische Suden sei. Infolgedessen hat man diese Zugvogel 
auch "Sommerfrischler" genannt. Ich vermag diese Auffas
sung nicht zu teilen. Wo ein Tier sich fortpflanzt, ist nach 
unseren Begriffen seine Heirnat, und diese Anschauung ist 
urn so berechtigter, wenn die Fortpflanzung regelmiiBig am 
Geburtsort vollzogen wird, also ane Nachkommen immer 
wieder dasselbe Brutgebiet aufsuchen. Wenn wir aber davon 
abweichen, das Brutgebiet eines Vogels als seine Heirnat zu 
betrachten, so wird hierdurch der Begriff "Heirnat" gegen 
jeden Sprachgebrauch verschoben. Die Gewohnheit, den lang
sten Teil des Jahres auf Reisen zu verbringen, berechtigt nicht 
dazu, die Reisezone irn Gegensatz zum Brutgebiet als Heimat 
zu bezeichnen. 

Dem Segler folgen noch im August WeiBer Storch, 
Schwarzstorch, Wiedehopf, Blaurake, Pirol, Gartensiinger, 
Grasmucken und andere Vogel, die bis ins tropische Afrika 
ziehen. 1m September ist dann der Vogelzug im vonen Gange. 
Er wahrt bis in den November hinein, dann erscheinen schon 
die ersten Wintergaste der hochnordischen Vogel, besonders 
der Schwimmvogel, bei denen es weniger der angeborene Zug
trieb ist, der ihre Zugbewegung auslost, als die Not der 
harten Winterszeit ihrer arktischen Heirnat, und die wir da
her irn Gegensatz zu den eigentlichen Zugvogeln "Winter
fluchter" nennen konnen. Der Zuzug dieser Vogel dauert bis 
in den Dezember hinein, je nachdem in ihrer Heimat die Ver-
eisung friiher oder spater einsetzt. . 

Der Ruckzug irn Fruhjahr wiihrt nicht minder lange. 
Schon irn Februar treffen bei uns die ersten Lerchenziige 
wieder ein, der Marz bringt uns die Singdrossel, das Rot
kehlchen, die Waldschnepfe, den Kiebitz, Brachvogel und 
viele andere Zugvogel. 1m Laufe des April kehrt die groBe 
Schar der Singvogel heirn, Ende des Monats kommt der Seg-
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ler zuriick, Pirol und Wiedehopf verschiehen hisweilen ihre 
Riickkehr in die Heimat his in den Mai. 

1m allgemeinen kann man die Wahrnehmung machen, 
daB die Riickkehr urn so spiiter erfolgt, je nordlicher die 
Heimat liegt, und dies ist ja auch ganz natiirlich, wenn 
man bedenkt, daB in nordlicher Gegend das Friihjahr 
spater erwacht als im Siiden. An das Friihlingserwachen 
sind aber die Lebensbedingungen der heimkehrenden 
Zugvogel gekniipft. Durch sorgfiiltige Beobachtung hat 
man festgestellt, daB die Riickkehr der Rauchschwalbe 
mit jedem Breitengrad nordwarts urn 21/2 Tage spiiter 
erfolgt. 

Ebenso wie in nordlicher Richtung verzogert sich auch 
nach Osten die Riickkehr der Zugvogel. So trifft z. B. die 
Schafstelze auf der Pyrenlienhalbinsel durchschnittlich urn 
den 22. Marz ein, in Ungarn dagegen erst Anfang April. 
Die Scharen WeiBer StOrche, die noch im April im Gebiet 
des Nils, in Syrien und Kleinasien auf der Wanderung an
getroffen werden, sind eben Brutvogel aus nordlichen Ge
bieten, wo der Storch spliter zur Fortp£lanzung schreitet als 
bei uns. Der Aufbruch aus der Winterherberge erfolgt also 
nicht nur artlich, sondern auch individuell zu verschiedenen 
Zeiten. Zuerst verlassen diejenigen Vogel die Winterherberge, 
deren Brutplatze in siidlichen Gegenden liegen, wahrend die 
weiter nordlich beheimateten Vogel erst spliter folgen. So 
kann man im Friihjahr die eigentiimliche Wahrnehmung 
machen, die gewill schon manchen Beobachter mit Erstaunen 
erfiillt hat, daB wahrend der Brutzeit unserer Singvogel noch 
andere Vogel derselben Art als Zuggliste erscheinen. Dies sind 
eben Vogel, deren Brutgebiet hOher im Norden liegt und die 
daher noch auf der Reise begriffen sind. Die Zeit des Friih
jahrszuges ist also von der geographischen Lage der Heimat 
abhangig. Hieraus geht wieder hervor, daB nicht liuBere Ein
£liisse, wie das Wetter, die Zugbewegung auslosen, sondern 
vielmehr der im Vogelkorper erwachende Zugtrieh, dessen 
Beginn mit einem fiir die Riickkehr geeigneten Zeitpunkt im 
Einklang steht. Hier zeigt sich so recht, wie der Vogelzug 
keinen Zufalligkeiten und Willkiirlichkeiten unterliegt, son-
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dern wie die Zugbewegung und ihr Verlauf nach feststehen
den Gesetzen geregelt sind. 

Infolge der verschiedenen Aufbruchszeiten der Zugvogel 
aus den Winterquartieren erstreckt sich der Friihjahrszug 
uber eine lange Zeit, die beispielsweise beim Kuckuck und 
Wiedehopf 8' bis 12 Wochen, bei anderen Vogeln, wie der 
Feldlerche, sogar mehr als 3 Monate dauert. 

Der Vogelzug wiihrt fast das ganze Jahr hindurch, und nur 
im Januar, wo aIle Zugvogel in der Winterherberge sind, 
sowie in der Zeit von Mitte Mai bis Mitte Juni, in der Brut
zeit der Zugvogel, tritt eine kurze Ruhepause ein. Die Haupt
zugzeiten fallen in die Monate September und Oktober, sowie 
in den Marz und April, und dies sind denn auch diejenigen 
Zeiten, in denen der Vogelzug sich am stiirksten bemerkbar 
macht, da dann die meisten Vogel auf der Reise begriffen 
sind. Diese Monate sind daher am geeignetsten fur den Be
such der Vogelwarten zum Studium des Vogelzuges. 

Nicht immer folgt auf den Fortzug im Herbst eine Ruck
kehr im Fruhjahr. So trifft man Storchscharen im tropischen 
Afrika, besonders im Gebiet des Nils, wo der Weille Storch 
nicht als Brutvogel vorkommt, so gar im Hochsommer an. 
Man hat sich uber dies auffallige Benehmen eines so aus
gesprochenen Zugvogels, wie es der Storch ist, lange Zeit 
den Kopf zerbrochen. Jetzt wissen wir, daB dies Storche 
sind, die nicht brutlustig sind, und zwar, wie die Beringung 
uns gelehrt hat, sowohl junge Vogel, die noch nicht ge
schlechtsreif sind, wie alte StOrche, die mit dem Bruten 
aussetzen. Diese Vogel, denen der Bruttrieb fehlt, bleiben 
entweder in der afrikanischen Winterherberge oder treiben 
sich planlos im Zuggebiet umher. Es ist moglich, daB 
andere Zugvogel ebenso handeln. Wir durfen aber aus dieser 
sonderbaren Erscheinung, wie sie beim WeiBen Storch auf
tritt, nicht voreilig den Schhill ziehen, daB der Zugtrieb im 
Fruhjahr und die Ruckkehr in die Heimat yom Fortpfhn
zungstriebe abhangig sind. An gefangenen Singvogeln, be
sonders an NachtigaIlen, konnte ich wiederholt die Wahr
nehmung machen, daB im Friihjahr der Zugtrieb sogar sehr 
heftig einsetzte, obwohl der Fortpflanzungstrieb noch schlum-
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merte, denn die Keimdriisen waren noch nieht entwickelt 
und die Vogel sangen noeh nichl. Hier zeigt sich also der 
Zugtrieb unabhangig vom Geschleehtstriebe. Ich mochte an
nehmen, daB das Verbleiben im Zuggebiet, wie es beim Storch 
der Fall ist, mehr eine Ausnahmeerscheinung ist und nur bei 
solchen Vogelarten vorkommt, die erst im mehrjahrigen Alter 
geschlechtsreif werden oder nicht aIle Jahre regelmaBig zur 
Brut schreiten. 

Bisweilen machen sich abnorme Zugerscheinungen bemerk
bar, indem plotzlich auBerhalb der eigentlichen Zugzeiten ein 
reger Vogelzug einsetzt. Derartige auBergewohnliehe Zug
erscheinungen treten natiirlich am augenfalligsten an solchen 
Orten hervor, wo die Zugvogel sich auf engem Raum zu
sammendrangen, wie es auf Helgoland und der Kurischen 
Nehrung der Fall ist. So wurde auf Helgoland mitten im De
zember ein reger Zug von Singvogeln, wie Drosseln, Rotkehl
chen, Lerchen, Hanflin,gen, Stieglitzen und Piepern, sowie von 
Wildtauben, schnepfenartigen Vogeln und Raubvogeln be
obachtel. Die Vogel erschienen ganz plotzlich in groBeren 
Mengen, urn auf Helgoland zu rasten und dann nachder 
Festlandskiiste weiterzufliegen, wie es fiir den Herbstzug cha
rakteristisch ist. Es war also eine regelrechte Zugbewegung 
von Zugvogelarten, die in der normalen Zugzeit im Herbst 
in ihrer nordischen Heimat verblieben waren, und erst mit
ten im Winter, als der Aufenthalt im Norden zu unwirtlich 
wurde, die Reise ins Winterquartier antraten. Auf der Ku
rischen Nehrung fand einst Anfang Januar ein starker Durch
zug von Drosseln, und zwar hauptsachlich von Wacholder
drosseln statt, die von Nord nach Siid die Nehrung iiber
flogen, also die fiir den Herbstzug typische Zugbewegung 
ausfiihrten. 

Fiir diese abnormen Zugerscheinungen laBt sich folgende 
Erklarung geben: Die Vogel waren offenbar infolge Nicht
erwachens des Zugtriebes in ihrer nordischen Heimat ge
blieben, bis schlieBlich im Winter die hOchste Not sie zwang, 
ihr Heil in der Flucht zu suchen. Dann erwachte bei ihnen 
endlich der bisher unterdriickte Zugtrieb, und sie holten nun 
die versaurnte Zugbewegung nacho Vielleicht darf man diese 
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Erscheinung als em Anzeichen dafiir betrachten, daB die be
treffenden Vogelarten in Begriff sind, sich yom Z ugvogel 
zurn Standvogel umzubilden, wie es z. B. bei der Amsel in 
unserem Klima bereits stattgefunden hat und es beim Star, 
der seit etwa drei Jahrzehnten teilweise bei uns iib erwin tert, 
zu erfolgen scheint. -

Die Gewohnheiten der Zugvogel auf der Reise sind sehr 
verschieden. Manche Vogel, wie Kuckuck, Wiedehopf und 
viele Raubvogel lieben die einsame Wanderung, die meisten 
Vogel aber vereinigen sich in kleinere oder groBere Trupps, 
oder bilden gewaltige Schwarme. Zu wolkenartigen Scharen 
sammeln sich die Jungstare, wenn sie nach dem Fliiggewerden 
sich auf die Reise begeben (Abb. 1). In gewaltigen Schwar
men sah ich auf der Kurischen Nehrung Leinzeisige ziehen. 
Andere Singvogel, wie Drosseln und Gimpel, bilden meist nur 
klein ere Trupps, die aus etwa 10, 15 oder 20 Vogeln be
stehen. Beim Storch kommt seine Vorliebe zur Geselligkeit 
ganz besonders auf dem Zuge zur Geltung. Zunachst ver
einigen sich die Storchfamilien, die dieselbe Gegend be
wohnen, urn gemeinsam den Flug nach Afrika anzutreten. 
Unterwegs gesellen sich andere Storchfamilien zu ihnen. Der 
Zuwachs wird immer groBer. Wenn dann auf dem Balkan 
die eigentliche ZugstraBenwanderung beginnt, treffen Scha
ren aus allen Landern zusammen. Sie vereinigen sich, und 
so bilden sich im weiteren Verlauf des Zuges ganz gewaltige 
Storchgesellschaften, deren Mitglicder nach Tausenden, ja 
Zehntausenden zahlen. Besonders groB sind die Storchscha
ren, die im Friihjahr auf der Riickreise in die Heimat im 
Gebiet des Nils auftreten. Eine herrliche Schilderung hiervon 
gibt mein Freund Alexander Koenig in seiner so wert
vollen Arbeit "Die Watvogel Xgyptens" (Journal fiir Ornitho
logie, Sonderheft 1928) mit folgenden Worten: "Der WeiBe 
Storch iiberflutet geradezu Oberagypten, stellenweise in un
geheuerlichen, jeder Schatzung spottenden Schwarmen. Ich 
habe Massen von WeiBen Storch en im Februar, Marz und 
April am oberen Nillauf gesehen, die ich nur einfallenden, 
die Sonne verdunkelnden Heuschreckenschwarmen verglei
chen kann. Nicht nach Hunderten und Tausenden, sondern 
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nach vielen Hunderttausenden von Einzelwesen setzten sich 
ihre riesigen Scharen zusammen. Meistens sah ich sie von 
der Libyschen Wiiste kommen, und zwar zu einer Zeit, wo 
der eigentliche Zug nach Norden Hingst eingesetzt haben 
muBte. Ich traute meinen Augen nicht, als ich die in der 
Luft sich heranwalzenden dunklen Wolken der Vogel und 
diese als aus nur WeiBen StOrchen bestehende Massen er
kannte. Himmel, sagte ich mir ein iiber das andere Mal, wie 
kann nur die Wiiste diese unzahligen GeschOpfe ernahren, 
womit nur kann sie ihren Hunger stillen? Ich stand einem 
Ratsel gegeniiber und konnte mir keine befriedigende Antwort 
auf meine vielen Fragen geben. Das ballte sich in der Luft 
wie dunkle Regenwolken oder Hagelschauern, eine Masse 
schob sich in die andere, Heerscharen von Vogeln kamen 
herunter, wahrend andere weiterzogen und die Luft mit ihren 
Tausenden und Abertausenden von Individuen erfiillten. Und 
wenn sich dann ein Teil dieser Heerscharen auf eine aus den 
Fluten des gottlichen Nilstromes sich emporhebende Insel 
oder Sandbank niederlieB, dann bedeckte er in des Wortes 
vollster Bedeutung diese Stelle. Sie wurde weiB von WeiBen 
StOrchen, und so dicht saBen sie beisammen, daB, ein ein
ziger, ziellos unter sie abgegebener KugelschuB gleich meh
rere Stiicke zu Boden streckte." Weiter weist Koenig auf 
die groBen Gefahren hin, den en solche Storchmassen auf ihrer 
Wanderung ausgesetzt SInd, wenn sie in cler Wiiste durch Un
wetter oder widrige Winde aufgehalten werden. Dann hiilt 
der Tod unter den hungernden und durstenden Tieren reiche 
Ernte. So fand der Forscher auf einer Reise durch den Sinai 
im Jahre 18g8 massenhaft die Reste verungliickter StOrche 
auf dem Erdboden zerstreut liegen. 

Auch die Schwalben bilden auf dem Zuge groBe Scharen, 
die bisweilen gewaltigen Umfang annehmen. So beobachtete 
man im September Ig22 bei Budapest in Ungarn einen 
Rauchschwalbenzug, der eine Stunde lang dauerte, und cles
sen Individuenzahl auf mindestens 30000 Vogel geschiitzt 
werden konnte. In Afrika hat man schon Schwalbenziige ge-
sehen, die eine Breitenausdehnung von etwa 100 m hatten 
und viele Hundert Meter tief waren. 
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Die Wachtel verlaBt familienweise die Heimat. Erst in Siid
europa, an der Kiiste des Mittelmeeres, vereinigen sich die 
Familien zu groBen Scharen, urn gemeinsam den gefahr
vollen Flug iiber das Meer auszufiihren. 

Familienweise ziehen auch die Wildganse, bei denen das 
Familienleben sehr ausgepragt ist, nach dem Siiden. Unter
wegs scharen sich mehrere Familien hiiufig zusammen, so 
daB dann groBe Gesellschaften gebildet werden. 

Die Kraniche sammeln sich vor dem Fortzuge an bestimm
ten Platz en, nach denen die Vogel sogar aus weit entfernten 
Gegenden zusammenstromen (Abb. 15). Ein solcher Kranich
versammlungsort ist das Luchgebiet bei Linum, unweit Ber
lins, wo man im Herbst mitunter viele hundert Kraniche 
antreffen kann. Da der Kranich bei uns infolge der Melio
rierung der Sumpfgebiete recht selten geworden ist, so kon
nen die vielen Kraniehe, die sich hier bei Linum alljiihrlich 
versammeln, unmoglieh nur Vogel aus un serer Heimat sein, 
sondern der groBte Teil muB von weither kommen, aus frem
den Landern. Auf dem Zuge bildet eine groBe Kranichgesell
schaft nieht einen wolkenartigen Schwarm, sondern sie teilt 
sich in mehrere Trupps, deren Kopfzahl bis zu 50 oder 60 
Vogel, meist jedoch weniger betragt. Die einzelnen Trupps 
bilden dann auf dem Fluge die bekannte Winkelform, die 
spiiter noch eingehend besprochen werden solI. 

Bei den meisten Vogeln, die gesellig reisen, ziehen alt und 
jung zusammen. Es kann aber auch eine Trennung nach dem 
Alter stattfinden, die, wie schon gesagt wurde, dadurch ver
ursacht wird, daB der Zugtrieb bei den Jungen friiher er
wacht als bei den Alten, und infolgedessen die Jungvogel 
friiher fortziehen als ihre Eltern, wie es bei den Staren der 
Fall ist. Auch bei der Nebelkrahe verlassen die Jungen die 
Heimat vor den Alten, denn auf der Kurisehen Nehrung er
schein en in den ersten W ochen des Herhstzuges ausschlieB
lich junge Krahen, die an dem noch braun en Ton des Ge
fieders kenntlich sind, und die alten Vogel folgen erst in der 
zweiten Halfte des Oktobers. Ausnahmsweise kann auch das 
Umgekehrte der Fall sein, namlich daB die alten Vogel die 
Zugbewegung einleiten und die Jungen erst spater folgen. 
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Dies trifft z. B. fiir die Schwalbenmowe zu. Diese reiz.ende, 
im arktischen Gebiet beheimatete Mowe ist durch schwarzen 
Kopf und schwarz en Halsring gekennzeichnet. Sie iiberwin
tert gern an den Kiisten Frankreichs. Hier erscheinen nach 
den Berichten franzosischer Ornithologen immer zuerst die 
alten Vogel, wahrend die noch unausgefarbten Jungen erst 
einige Wochen spater folgen. Der friihere Fortzug der aIten 
Schwalbenmowen vor den Jungen, der ganz im Gegensatz 
steht zu dem Verhalten anderer Zugvogel bei einer Trennung 
nach dem Alter, ist wieder ein typisches Beispiel dafur, wie 
verschiedenartig die Gewohnheiten der Zugvogel sind, und 
daB sich eben keine allgemeingiiltigen Gesetze aufstellen 
lassen. 

Auch bei der Rauchschwalbe kommt bisweilen eine Tren
nung nach dem Alter vor. Englische Ornithologen beobachte
ten unter den zahlreichen Fliigen von Schwalben, die sich 
im Herbst an der Siidkiiste Englands vor dem Oberfliegen 
des Kanals sarnmeln, einzelne Schwarme, die nur aus jungen 
Vogeln, und andere, die nur aus alten bestanden. Dies sind 
aber anscheinend Ausnahmen, denn bei uns kann man immer 
wieder sehen, daB bei den Schwalben alt und jung gemein
sam die Reise antreten. 

Haufig findet auch auf dem Zuge eine Trennung nach 
dem Geschlecht statt, wie sie schon yom Buchfinken erwiihnt 
wurde. Bei unseren Singvogeln kehren im Friihjahr in der 
Regel die Mannchen einige Tage friiher zuruck als die Weib
chen, woraus hervorgeht, daB die Geschlechter gesondert die 
Heimreise ausfiihren. Dies hangt wohl mit der Fortpflan
zungsbiologie zusammen. Bei den Singvogeln ist in der Paa
rung das Mannchen der werbende, das Weibchen der wiih
lende :reil. Das Mannchen sucht sich gleich nach der Heim
kehr einen geeigneten Nistplatz aus und sucht nun durch 
seinen Gesang ein Weibchen herbeizulocken. Die friihere 
Riickkehr der Mannchen macht sich vor allem bei solchen 
Vogelarten sehr auffallig bemerkbar, die geschlechtlich ver
schieden gefarbt sind. So erscheinen im Steppengebiet der 
Wolga von den Mohrenlerchen im Friihjahr zuerst die alten, 
schwarz en Mannchen, wahrend die Weibchen und auch jun-
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gere, noch unverfirbte Mannchen erst spater eintreffen. Hier
nach ziehen also die alten Mannchen fiir sich, wiihrend die 
jiingeren Mannehen sieh den Weibchen ansehlieBen. Es ist 
moglich, daB dies aueh bei anderen Singvogeln der Fall ist. 

Die meisten Zugvogel reisen sowohl am Tage wie in der 
Nacht und nur wenige Arten wahlen ausschlie61ich die Tages
zeit oder nur die Nacht fUr den Wanderflug. Ausgespro
chene Tagwanderer sind die Raben, StOrche und Raubvogel, 
mit Ausnahme des Sperbers, der auf dem Zug auch in der 
Nacht an Leuchttiirmen erscheint. Nur in der Nacht reisen 
die schnepfenartigen Vogel. 

Eigentiimlich ist es, daB auf Helgoland der nachtliche Zug 
eine groBe Rolle spielt, wahrend auf der Kurischen Nehrung 
nur am Tage Vogelzug stattfindet, aber anscheinend nie
mals in der Naeht. Wenigstens weisen die Berichte der 
Vogelwarte Rossitten immer wieder auf das Feblen des nacht
lichen Zuges hin, und auch ich konnte niemals eine Zug
bewegung zur Nachtzeit auf der Kurischen Nehrung fest
stellen. So scheint es fast, als ob die Vogel den Flug iiber 
das Meer vorwiegend in der Nacht ausfiihren. 1m Gegensatz 
hierzu wird aber im Gebiet des Mittelmeeres haufig gerade 
am Tage sehr reger Vogelzug beobachtet. Auch hierin zeigt 
sich wieder, wie auBerordentlich mannigfaltig und wechselvoll 
der Zug verlaufen kann. 

Die gesellig ziehenden Vogel bilden bisweilen bestimmte 
Flugordnungen. So ziehen Kraniche und Wildganse in Winkel
form, d. h. sie formieren sich in zwei Linien, die einen Win
kel bilden (Abb. 16). In der Regel ist die Anzahl der Vogel 
in beiden Linien ungleich, so daB also der eine Schenkel des 
Winkels langer ist als der andere. Die Vogel in jedem Schen
kel fliegen nieht hintereinander auf Vordermann, sondem 
sie sind seitwarts gestaffelt. Es iiberragt also jeder Vogel den 
vor ibm fliegenden nach auBen. 1st die Anzahl der Vogel sehr 
groB, so gruppieren sie sich auch in zwei Winkeln neben
einander. In dieser Flugordnung sah ich einen groBen Zug 
von etwa 200 Wildgansen auf der Kurischen Nehrung. Be
steht umgekehrt der Trupp nur aus wenigen Vogeln, dann 
bilden diese anstatt eines Winkels nur eine schrage Linie, 
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wobei die seitliche Stafflung erhalten bleibt. Diese Flugform 
stellt gewissennaBen nur den einen Schenkel des Winkels dar. 

Der an der Spitze fliegende Vogel wird sowohl bei der 
Winkelform wie beim Fluge in schrager Linie zeitweise ab
gelost. 

Es liegt natiirlich der Gedanke sehr nahe, daB diese Flug
ordnung der Vogel einen bestimmten Zweck hat, der vermut
lich darin besteht, das Fliegen auf groBere Strecken zu er
leichtern. So glaubt man, daB die in Winkelfonn oder in 
schrag gestaffelter Linie ziehenden Vogel eine aeromecha
nische Einheit bilden, die wie ein Luftschiff die Luft durch
schneidet, und versucht. durch physikalisch-mathematische 
Berechnung nachzuweisen, daB hierdurch den Vogeln die 
Dberwindung des Luftwiderstandes bedeutend erleichtert wird. 
Auch noch andere Theorien hat man fiir die Erklarung des 
Winkelfluges ersonnen, auf die naher einzugehen, zuweit fiih
ren wiirde. Sie aIle verfolgen den Gedanken, daB durch die 
Flugordnung die Arbeitsleistung des Fliegens dem einzelnen 
Vogel erleichtert wird. Ob diese Theorien zutreffen, bleibt 
immerhin zweifelhaft, da sich auch manche Einwande da
gegen erheben lasse~. 

AuBer Wildgansen und Kranichen ziehen in Winkelform 
auch Reiher, Enten, Schwane, Flamingos, Schnepfen und 
Regenpfeifer. Auch das Steppenhuhn bildet auf seiner zeit
weiligen Wanderung die Winkelfonn, aber mit dem Unter
schiede, daB die Vogel nicht in zwei Linien fliegen, sondern 
auch das Innere des Winkels ausfiiIlen, wie es auf der Abb. 14 
dargestellt ist. 

Andere Vogel, wie Sichler, Ibis, Brachvogel und Austern
fischer, bilden auf dem Zuge eine gerade Linie, indem ein 
Vogel neben dem anderen fliegt (Abb. 17). Auch in dieser 
Fonnation glaubt man einen aerodynamischen Vorteil er
blicken zu konnen. Der Vogel soIl beim Fliegen einen nach 
der Seite entweichenden Luftstrom erzeugen, der eine hebende 
Wirkung hat. Diese hebende Wirkung soIl dem Nebenvogel 
zugute kommen und ihm die Arbeit des Fliegens erleichtern. 
Ais Beweis fiir diese Theorie wird die Analyse der Stromung 
urn eine Tragflache nach der P ran d t I schen Aeroplan-
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theorie angefiihrt. Inwieweit diese Annahme berechtigt ist, 
kann nur ein Fachmann im Flugwesen beurteilen. 

Bei allen diesen Flugfonnen der Winkelbildung und der 
geraden Linie fallt es auf, daB die Vogel irnmer die Front 
frei haben, denn sie befinden sich irn letzteren FaIle neben
einander, irn ersteren FaIle sind sie seitlich gestaffelt. Viel
leicht liegt der Hauptzweck dieser Flugformen in der freien 
Front, die die Vogel vor einem Aufprall und ZusammenstoB 
bewahrt, wenn zufallig der Vordennann die Fluggeschwindig
keit verkiirzen sollte. 

Die Winkelfonn und die Bildung einer schragen Linie mit 
Stafflung nach auBen kommt nicht nur im Fluge vor, son
dern auch beirn Schwimmen auf dem Wasser. Junge Enten 
und Ganse gruppieren sich gern in dieser Weise, wenn sie 
auf dem Wasser ihrer Mutter folgen. Hierdurch hat jeder 
Jungvogel ein freies Gesichtsfeld und einen freien Raum vor 
sich, in dem er Nahrung suchen kann. Wiirden die Tiere 
hintereinander schwimmen, so wiirden die an der Spitze be
findlichen Vogel die Nahrung den Nachfolgenden fortfressen. 
Hier liegt also der Zweck der Anordnung ganz offensichtlich 
zutage. Es liegt daher die Annahme nahe, daB diese Art der 
Gruppierung beirn Fluge eben falls den Zweck verfolgt, den 
Vogeln ein freies Gesichtsfeld und eine freie Front zu sichern. 

Auffallend ist es, daB nur gewisse Vogelarten diese Flug
ordnungen auf dem Zuge bilden, die meisten Vogel aber da
von absehen. Man sollte meinen, daB der Nutzen einer Flug
ordnung besonders fiir groBe Vogel in Betracht kommen 
mUBte. Aber dies scheint nicht der Fall zu sein, denn so 
groBe Vogel wie StOrche bilden keine Flugordnung auf 
dem Zuge, sondern fliegen in regellosen Schwarmen. Die 
groBe Schar der Singvogel sieht ebenfalls von einer Ord
nung beirn Zuge abo Sie bilden wolkenartige Schwarme, in 
denen die einzelnen Vogel, die haufig nach Tausenden zahlen, 
dicht gedrangt fliegen, wie ich es z. B. regelmiiBig bei den 
Leinfinken sah. Wird eine solche Vogelschar plotzlich durch 
einen SchuB oder den Anblick eines verdachtigen Gegen
standes erschreckt, dann macht der ganze Schwann hlitz
schnell eine Schwenkung. Geradezu staunenswert ist es, wie 
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all' die vielen hundert, ja tausend Vogel diese Wen dung in 
derselben Sekunde und genau in derselben Richtung aus
fuhren, so daB ein ZusammenstoB der Vogel niemals vor
kommt. Wie ist dies moglich? Wer gibt den im schnellsten 
Flug dahinstiirmenden Vogeln das Zeichen zu dieser Wen
dung? Auf welche Weise wird diese gewaltige Disziplin 
durchgefuhrt? Das sind Vorgange in der Natur, die uns wie 
ein Wunder anmuten, worauf wir vorlaufig noch keine Ant
wort geben konnen. Es mussen hier irgendwelche Naturkrafte 
im Spiel sein, die wir noch nicht kennen. Vielleicht sind es 
elektrische Stromungen oder Wellen im Ather, fur die der 
Vogel besonders empfindlich ist, die diese Erscheinung her
vorrufen und die Vogel gewissermaBen wie die Puppen eines 
Marionettentheaters automatisch lenken. Manchem mag eine 
solche Vermutung wohl sonderbar erscheinen, aber unmoglich 
ist dergleichen nicht, seitdem Radio und Fernsehen der Wissen
schaft ganz neue Perspektiven eroffnet haben. 

Einen dichten Schwarm bilden auch ziehende Stare, aber 
hier macht sich insofern eine gewisse Flugordnung bemerk
bar, als die Vogel sich mehr in der Breite als in der Lange 
gruppieren, so daB die Flugfront sehr viel groB,er ist als die 
Tiefe (Abb. 1). 

Kraniche, Wildganse, schnepfenartige Vogel, Singdrosseln, 
Heidelerchen, Gimpel und viele andere Vogel lassen auf dem 
Zuge fleiBig ihre Lockrufe hOren. Andere Vogel, wie z. B. 
Stare, Raubvogel und Krahen, ziehen stumm. Die Gewohn
heiten der Zugvogel sind auch hier verschieden. Die An
nahme, daB der Gebrauch der Stimme ein Sammelsignal sei, 
das den ZusammenschluB der gesellig ziehenden Vogel be
wirkt, laBt sich kaum rechtfertigen, wenn man bedenkt, daB 
selbst der stimmlustige Star und andere Vogel, die auch ge
sellig wandern, auf dem Zuge sich stumm verhalten. Der Zu
sammenschluB erfolgt also ebensogut ohne Signal. Auch die 
Meinung, daB die Rufe der wandernden Vogel ein Warn
signal bei Gefahr seien, laBt sich kaum aufrechterhalten, 
denn Viele Arten locken so eifrig, daB man nicht vermuten 
kann, daB es sich nur um Warnrufe handelt. Andererseits 
lassen die Stare, die grundsatzlich stumm ziehen, niemals 
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solche Warnrufe horen, wie ich oft genug beobachtet habe. 
Wenn ich auf einen Schwarm ziehender Stare schoB oder die 
Vogel sonst erschreckte, dann schwenkten sie sofort ab, ohne 
auch nur einen Laut horen zu lassen. Krahen dagegen, die 
auch stumm ziehen, stoBen bei Gefahr ihren kurzen Warnruf 
aus. Eine allgemeine Erklarung laBt sich fiir das verschieden
artige Verhalten der Zugvogel im Gebrauch der Stimme eben 
nicht geben. Es handelt sich hier wohl nur um Artgewohn
heiten, also um angeborene Triebe, die sich automatisch aug.. 
wirken, ohne daB ihnen eine besondere Bedeutung, die mit 
dem Wanderflug im Zusammenhang steht, zugesprochen wer
den kann. 

Die alteren Gelehrten der Vogelkunde, so auch unser volks
tiimlichster Naturforscher Alfred Brehm, der uns das 
herrliche Tierleben schenkte, meinten, daB schlechte Flieger, 
wie RaUen, Wasserhiihner, Taucher und Wachteln, ihre Rei
sen auch laufend ausfiihren. Diese Annahme ist jedoch ein 
Irrtum, denn aIle diese Vogel werden regelmaBig im Fluge 
auf der Wanderung beobachtet, noch niemals aber konnte 
ein FuBmarsch auf dem Zuge festgestellt werden. -

Zu mancher Legende hat das riitselhafte Problem des 
Vogelzuges Veranlassung gegeben. Das alte Marchen yom 
Winterschlaf der Schwalben, die sich in Schlupfwinkel ver
kriechen, ja sogar auf dem Boden von Gewiissern einfrieren 
lassen sollen, hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten, ob
wohl wir lange wissen, daB die Schwalben im tropischen 
Afrika iiberwintern. Die Annahme yom Winterschlaf der 
Schwalb en . ist wohl dadurch entstanden, daB man bisweilen 
Schwalb en im Spiitherbst im verklammten Zustande unter 
Diichern und in anderen Schlupfwinkeln aufgefunden hat. 
Solche Vogel entstammten wohl einer spiiten Brut und hatten 
infolge ihres spiiten Fliiggewerdens den AnschluB an die 
Reise nach der Winterherberge versiiumt. Noch niemals aber 
konnte nachgewiesen werden, daB derartige Vogel in ihrem 
Schlupfwinkel tatsiichlich den Winter iiberstanden. Dies wiirde 
ja auch der Natur des Vogels vollig widersprechen, die auf 
eine lange Hungerzeit und auf einen Winterschlaf gar nicht 
eingestellt ist. 
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Eine Sage ist auch der Ritt kleiner Zugvogel auf dem 
Riicken grofler Vogel, urn sich die Anstrengung der weiten 
Reise zu ersparen. Man wundert sich nur, dafl derartige 
phantastische Dinge sogar in unserer Zeit immer wieder auf
getischt werden, wie es vor einigen Jahren in einer Zeitschrift 
allen Ernstes geschah. -

Man glaubte fruher, dafl die Zugvogel in sehr groflen 
Hohen ihre Luftreisen ausfuhren, in denen sie unserer Wahr
nehmung vollig entzogen sind, und schiitzte diese Hohen auf 
IO bis I 1000 m. 1m Lichte der neuzeitlichen meteorolo
gisehen Forschung mufl diese Auffassung jedoch unhaltbar 
erscheinen. Wir wissen jetzt, daB in jenen Hohen so ge
waltige Kalte und so niedriger Luftdruck herrschen, daB 
hOher organisierte GeschOpfe hier keine Lebensmogliehkeit 
mehr haben. Wenn der Zugvogel in solchen Hohen seine 
Reise zurueklegen wurde, dann muBte er geradezu eine 
Doppelnatur haben, die es ihm einmal ermoglicht, unter den 
atmospharischen Verhaltnissen, wie sie an der Erdoberflaehe 
herrschen, zu leben und ihn andererseits befahigt, sich den 
vollig veranderten Luftverhiiltnissen in groBen Hohen anzU
passen. Niehts in der Korperausrustung des Vogels spricht 
aber fur eine solche Fahigkeit. Man konnte vermuten, daB 
die eigenartigen Luftsacke, die im Vogelkorper liegen und die 
mit den Lungen und Bronehien in Verbindung stehen, ein 
Luftspeieher sind, der den Vogel beim Fluge in groBen 
Hohen unter niedrigem Luftdruek mit dem notwendigen 
Sauerstoff versorgt. Eine solche Annahme ist aber nieht be
reehtigt, denn die in den Luftsaeken befindliehe Luft wiirde 
bald verbraueht sein und kann daher unmoglieh fur eine 
Sauerstoffzufuhr wahrend eines stundenlangen Fluges in gro
fler Hohe ausreichen. Der Vogel muflte also sehr hiiufig zu 
niedrigen Luftsehichten herabsteigen, urn die Luftsacke mit 
neuem Sauerstoff zu fullen. Ein solch' haufiger Weehsel 
der FlughOhe wiirde aber keinen Vorteil, sondern nur einen 
Naehteil bedeuten. Die Luftsaeke haben vielmehr eine flug
teehnisehe Bedeutung. Werden sie mit Luft gefullt, so wird 
der Umfang des Korpers vergroBert, ohne daB, eine Ge
wichtszunahme erfolgt. Infolgedessen wird das sp,ezifische 
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Gewicht geringer, wodurch das Fliegen erleichtert wird. Fer
ner begiinstigen die Luftsacke die Erhaltung des Gleich
gewichts im Fluge. Auch bei der Erzeugung der Stimme, die 
im unteren Kehlkopf hervorgebracht wird, sind die Luft
sacke beteiligt. Die Vogel haben einen doppelten Kehlkopf. 
Der obere Kehlkopf schlieBt sich dem hinteren Rand der 
Zunge an und besitzt keine Stimmbiinder. Er ist daher kein 
eigentliches Stimmorgan. Die Stimme wird vielmehr im un
teren Kehlkopf erzeugt, der zwischen der LuftrOhre und den 
Bronchien eingeschaltet ist. Dieser untere Kehlkopf, Syrinx 
genannt, besitzt die Stimmoo.nder und zeigt bei vielen Vogeln 
eine hochst eigenartige und komplizierte Bildung, die ge
radezu an ein Musikinstrument erinnert. Bei der Erzeugung 
der Tone spielt offenbar die in den Luftsiicken auf.gespei
cherte Luft eine Rolle, indem sie durch den Kehlkopf aus
gestoBen wird. 

Als einen Sauerstoffapparat, der dem Vogel den Aufent
halt in verdfinnter, sauerstoffarmer Luft ermoglicht, konnen 
die Luftsiicke nicht angesehen werden. Die Theorie von der 
groBen Hohe des Vogelzuges, die vor allem Gatke sehr 
stiitzte, Hillt sich also physiologisch nicht rechtfertigen. 

Urn zuverHissige Angaben fiber die Hohe des Vogelfluges zu 
gewinnen, wandte ich mich im Jahre 1901 an die Luftfahrer 
mit der Bitte um Mitteilung, in welchen Hohen noch Vogel 
auf den Luftfahrten, besonders den wissenschaftlichen Hoch
fahrten, angetroffen werden. Professor Her g e sell, der Pra
sident der Internationalen Aeronautischen Kommission, und 
die Luftschifferbataillone der PreuBischen und Bayerischen 
Armee brachten meinem Wunsche reges Interesse entgegen 
und ordneten ornithologische Beobachtungen fiir die Luft
fahrer an. Sie wurden nach einem von mir entworfeneDi 
Plan in der Weise ausgefiihrt, daB von den Luftfahrern auf 
einer umgedruckten Tabelle Aufzeichnungen gemacht wur
den fiber Flughohe, Fluggeschwindigkeit, Flugrichtung und 
Flugordnung der auf der Fahrt gesichteten Vogel, unter 
gleichzeitiger Angabe der Witterung. Die Meldungen der 
Luftfahrer wurden mir zugestellt. So war es mir moglich ge
wesen, eine neue Forschungsweise fiir die Losung des Pro-
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blems des Vogelzuges ins Leben zu rufen, die un sere Kennt
nis von der Zughohe sehr gefordert hat. 

Die Angaben der Luftfahrer besagen einstimmig, daB Vogel 
im allgemeinen nur in niedrigen Hohenlagen bis zu 400 m 
angetroffen werden, und daB ein Aufenthalt der Vogel in 
hoheren Luftschichten, hesonders iiber 1000 m, eine gr06e 
Ausnahme hildet. So wurde einmal in 2000 m Hohe ein 
Schwarm Krahen beobachtet. Der Meteorologe Professor 
S ii r in g teilte mir mit, da6 er auf 100 wissenschaftlichen 
Hochfahrten, die gro6e Hohen von vielen tausend Metern 
erreichten, nur einmal in 1400 m Hohe einige Krahen an
traf, sonst aher nur unter 1000 m Hohe Vogel beobachten 
konnte. 

In neuerer Zeit haben auch die Flieger sehr eifrig auf den 
Vogel£lug geachtet und dieselben Erfahrungen gemacht. Auch 
sie bezeichnen es als eine seltene Ausnahme, wenn in Hohen 
iiber 400 m noch Vogel gesichtet werden. So schreibt 
Flugzeugfiihrer Schroder aus Allenstein: "Auf dem Fluge von 
Elbing nach Konigsberg traf ich Anfang Mai 1919 in un
gefahr 1000 m Hohe zwei Vogel, welche nebeneinander 
nach Nordosten dem Frischen Haff zu£logen. Meiner Ansicht 
nach waren es Schwane. Es ist das erstemal gewesen, daB ich 
in dieser Hohe bei allen meinen zirka 3000 Fliigen Vogel 
angetroffen habe." Leutnant Viereck meldete, da6 er wahrend 
seiner dreijahrigen Fliegertatigkeit von 1916 bis 1919 nur 
einmal zwei Vogel von Entengro6e in 2200 m Hohe beob
achten konnte und sonst niemals in Hohen iiber 250 m Vogel 
gesehen habe, obwohl er viele Hohen£liige bis zu 6000 m 
ausfiihrte. 

In einer Hohe von 2200 m wurde auch eine Schar Klein
vogel, anscheinend Schwalben, von einem Flieger gesehen. Ab
gesehen von den Hohen£liigen einzelner Raubvogel, die in 
Hohen von 1000 his 3000 m kreisten und fiir die Frage 
nach der Beurteilung der Zughohe nicht in Betracht kom
men, sind diese beiden Beobachtungen von 2200 m Flughohe 
die gro6ten bisher von den Luftfahrern festgestellten Hohen
£luge der Vogel. Aus den Mitteilungen der Luftfahrer geht 
aber hervor, da6 es sich hier offenbar urn Ausnahmen han-
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delt, da sonst stets nur in viel geringeren Hohen Vogel wahr
genommen wurden. Aber auch diese Hohe von 2200 m bleibt 
noch weit zuriick hinter den Zahlen von IO 000 und 12 000 m, 
die man friiher fiir die FlughOhe der Zugvogel angab. 

Bei der graBen Rolle, die heute das Flugwesen spielt, und 
in Anbetracht der zahlreichen Fliige wahrend des Krieges, 
die groBe Hohen bis zu 6000 m erreichten, war also genug 
Gelegenheit geboten, Vogel in groBeren Hohen anzutreffen. 
Wenn sie nicht beobachtet wurden, so beweist dies untriig
lich, daB die Zugvogel im allgemeinen keine groBen Hohen 
aufsuchen. Wir diirfen also auf Grund der Beobachtungen 
der Luftfahrer mit Sicherheit vermuten, daB die Zugvogel auf 
dem Wanderfluge sich in der Regel mit einer FlugMhe bis 
zu 400 m begniigen, daB nur selten Hohen von 400 bis 
1000 m aufgesucht werden und daB die Greoze der Flug
Mhe wohl bei 2000 m liegt. Diese Zahlen gelten zunachst 
fiir den Zug iiber Tiefland uod haben daher nur relative Be
deutung. Geht der Kurs iiber hohe Gebirge, dann miissen die 
Zugvogel natiirlich voriibergehend hohere Luftschichten auf
suchen, worauf wir spater noch zuriickkommen werden. 

Gegen die Beobachtungen der Luftfahrer hat man den Ein
wand erhoben, daB die meisten Vogel das Luftschiff oder 
Flugzeug fiirchten, indem sie es wohl ffir einen groBen 
Raubvogel halten, ibm aus weiter Entfernung ausweiehen und 
daher von den Luftfahrern nieht wahrgenommen werden. Hier
gegen sprechen aber aIle die FaIle, in denen Vogel in der 
Nahe des Fahrzeuges gesehen wurden. Ferner hatte ich selbst 
Gelegenheit, zu beobachten, daB die Zugvogel sich durch den 
Anblick eines Luftfahrzeuges nicht im geringsten von ihrer 
Zugrichtung ablenken lassen. Ais ich im Herbst 1913 zur 
Beobachtung des Vogelzuges auf der Kurischen Nehrung 
weilte, erschien an einem sehr guten Zugtage, an dem viele 
taus end Vogel in den Vormittagsstunden iiber die Nehrung 
zogen, plotzlich ein Zeppelin-Luftschiff, das von Siid nach 
Nord die Nehrung iiberflog. Das Luftschiff fuhr mitten durch 
die Vogelscharen, deren Kurs in entgegengesetzter Richtung 
ging, hindurch. Die Vogel lieBen sich nicht im geringsten 
durch den Anblick des Fahrzeuges und das laute Gerausch 

II6 



der Propeller stOren, sondern setzten ihre Zugbewegung un
bekiimmert fort. Der Einwand, daB die Zugvogel dem Luft
schiff oder Flugzeug ausweichen, ist also nicht zutreffend. 

Auch von den Vogelwarten Helgoland und Rossitten liegen 
bisher keine Erfahrungen vor, die eine groBe ZughOhe ver
muten lassen. Ebenso konnte ich sellist auf der Kurischen 
N ehrung und bei vielen anderen Gelegenheiten, die sich mir 
zur Beobachtung des Vogelzuges boten, immer wieder fest
stellen, daB die Flughohe ziehender Vogel sellist bei klarem, 
windstillem Wetter hochstens einige hundert Meter betrug. 
Ja, sehr hiiufig flogen die Vogel noch bedeutend niedriger, 
d. h. noch erheblich tiefer als 100 m. 

Man konnte nun vermuten, daB bei sehr klarer, warmer und 
windstiller Witterung die Zugvogel vielleicht so hohe Regio
nen aufsuchen, in denen sie mit unbewaffnetem Auge nicht 
mehr gesehen werden konnen. Aber auch dies scheint nicht 
der Fall zu sein. Auf der Kurischen Nehrung flaut der Zug 
meistens gegen Mittag ab, und die Vogel fallen dann ein, um 
zu rasten. Auch bei einem sehr hohen Zuge, bei dem die 
Vogel nicht mehr sichtbar sind, miiBten sie doch zum Rasten 
herabkommen. Dies konnte ich aber niemals beobachten. War 
trotz giinstiger Witterung kein Zug bemerkbar, dann erschie
nen auch keine Vogel zur Rast - ein Beweis, daB eben uber
haupt keine Zugbewegung stattfand. 

Bei sehr stark em Winde beobachtete ich auf der Kurischen 
Nehrung stets eine auffallend niedrige Flughohe. Die Vogel 
zogen dann so nahe uber den Erdboden dahin, daB sie sogar 
geringe Erhebungen des Diinengelandes wellenformig aU8-
flogen. Starker Wind veranlaBt also die Zugvogel zu nied
rigem Fluge. Da nun in hohen Luftschichten meist eine hohe 
Windstiirke herrscht, so ist es auch aus diesem Grunde sehr 
unwahrscheinlich, daB die Zugvogel ihre Luftreisen in sehr 
groBen Hohen ausfuhren. Man dad wohl annehmen, daB, die 
Zugvogel bestrebt sind, diejenige Hohe aufzusuchen, in der 
eine fur ihren Flug giinstige Windstiirke und Windrichtung 
herrschen. 

Neben dem Winde scheint auch die Bewolkung die Hohe 
des Zuges zu beeinflussen. Ich konnte sehr oft beobachten, 



daB bei triiber, stark bewolkter Witterung die ZughOhe sehr 
niedrig war. Aueh Nebel zwingt die Zugvogel zu niedrigem 
Fluge. Je mehr der Nebel zunimmt, urn so tiefer wird der 
Flug. Bei allzu stark em Nebel stellen die Zugvogel die Reise 
ein. Hieraus geht hervor, daB die Vogel beim Fluge des freien 
Oberblieks iiber die Erdoberflaehe bediirfen und sieh wohl 
aueh auf dem Zuge nieht so hoeh erheben, daB sie die Erde 
aus dem Auge verlieren. 

Die obenerwahnten Kleinvogel, die von einem Flieger in 
2200 m Hohe iiber den Wolken beobaehtet wurden, konn
ten freilieh die Erde nieht mehr sehen. Da dies aber der 
einzige Fall ist, in dem bisher Vogel auBer Sehweite von der 
Erde von Luftfahrern angetroffen worden sind, und aueh die 
FlughOhe, wie schon oben hervorgehoben wurde, ungewohn
lich hoch ist, so darf man wohl vermuten, daB es sich urn 
eine abnorrne Flugerscheinung handelt. Die Vogel waren viel
leicht yom Nebel iiberrascht worden und hatten sich verirrt. 
Jedenfalls kann diesern einen Fall keine groBe Bedeutung bei
gelegt werden. 

Urn das Verhalten der Vogel in groBen Hohen auBer Seh
weite der Erde zu priifen, lieB ich Vogel von den Luftfahrern 
iiber den Wolken aussetzen. Zu dem Versueh wurden frisch 
eingefangene Vogel genommen, die sich in vollig einwand
freier Beschaffenheit befanden. Alle diese Vogel waren nicht 
imstande, in dem Wolkenmeer sich zu orientieren. Sie um
flogen, angstlich rufend, den BaIlon, ja, setzten sich sogar 
auf den Korbrand nieder und machten die Fahrt so lange mit, 
bis beim Abstieg die Erde wieder sichtbar wurde. Besonders 
lehrreich war das Verhalten einer Heidelerche, die in 3000 m 
Hohe iiber einer dichten Wolkenschicht ausgesetzt wurde. 
Sie umkreiste bestandig das Fahrzeug und wuBte offen bar 
nieht, wohin sie sich wenden sollte. Plotzlich entstand durch 
einen starken WindstoB ein Spalt in der Wolkenschicht, 
durch den die Erde sichtbar wurde. Sofort flog die Lerche 
durch diesen WolkenriB zur Erde nieder. 

Das Ergebnis dieser Versuche deutet also eben falls darauf 
hin, daB die Vogel aus freien Stiicken keine Hohen auf
suchen, in denen sie die Erdoberflache nicht mehr sehen 
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konnen. Aueh dies sprieht gegen einen Wanderflug in ge
waltigen Hohen von vielen tausend Metern, wieman ibn 
friiher vermutete. 

Bei der Frage naeh der Hohe des Zuges mussen wir, wie 
ieh schon sagte, relative Begriffe zugrunde legen. Wenn Zug
vogel ein 1000 m hohes Gebirge in einer Hohe von etwa 
1300 m uberfliegen, so befinden sie sieh nur 300 m uber der 
Erdoberflaehe. Dies entsprieht also einem Hohenflug von 
300 m im Tieflande in bezug auf den Abstand von der Er,de. 
Viele Vogel vermeiden den Flug iiber sehr hohe Gebirgsziige, 
andere Arten dagegen scheuen ihn nieht. So uberfliegen 
Sehwalben und Segler auf ihrem Zuge naeh Afrika die Alpen. 
Sie werden in Gebirgshohen von 3000 m beobaehtet. Sehnep
fen, Ganse, Kraniehe und Raubvogel iiberfliegen die Kar
pathen in Hohe von zirka 2500 m. Die englisehe Mount 
Everest-Expedition traf noch in Hohen von 6000 bis 7000 m 
einzelne Zugvogel, wie Rotsehwanzehen, Pieper und Wiede
hopf, an. Solche Hohenfliige gehoren aber zweifellos zu den 
Ausnahmen, zumal es nieht groBere Vogelseharen waren, die 
man antraf, sondern nur einzelne, vielleieht verspren,gte Vogel. 
Diese Zahlen diirften wohl die groBte Hohe darstellen, die 
iiberhaupt von den Zugvogeln erreieht wird. Aber sellist die 
Hohe von 6000 bis 7000 m bleibt noeh weit zuriiek hinter den 
Angaben der alteren Forscher, die den Vogelzug in die fast 
doppelte Hohe von 10000 bis 12000 m verlegten, in Ent
fernungen von der Erde, in denen Sauerstoffmangel und ge
waltige Kiilte jedes organische Leben in kurzer Zeit ertotet. 

Diese phantastisehen Zahlen waren hauptsiiehlieh dureh 
eine irrtiimliehe Hohensehiitzung ziehender Vogel, die nur 
als kleinste Punkte sichtbar waren, hervorgerufen worden. So 
glaubte Gat k e, ein eifriger Vertreter der Theorie des Hohen
fluges der Zugvogel, die Flughohe von Kriihen, die wie 
kleine Punkte im Zenit uber Helgoland erschienen, auf etwa 
3000 bis 5000 m veranschlagen zu durfen. Ich habe diese 
Schiitzung nachgepriift und eine in Flugstellung ausgestopfte 
Saatkriihe an einer langen Schnur unter einen aufsteigen
den Fesselballon gehiingt. Bei bester Beleuchtung war der 
Vogel schon in einer Hohe von 1000 m mit unbewaff-
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netem Auge nieht mehr zu erkennen. Die Entfernung, bis 
zu der ein GegEmstand siehtbar bleibt, hangt freilieh von der 
personliehen Sehseharfe des Beobaehters abo Da ich uber eine 
fast doppelte Sehscharfe verfuge, so war also bei dem Ver
such die Mogliehkeit gegeben, den Vogel noch auf sehr weite 
Entfernung zu erkennen. Trotzdem war die Sichtbarkeits
grenze bereits bei einer Hohe von 1000 m erreicht, woraus 
mit Sicherheit hervorgeht, daB Gat k e s Angabe von 3000 m 
viel zu hoch geschatzt ist. Ein Bussard ist nach meinen Seh
proben bis etwa 1500 m, ein Kranich bis 2000 m sichtbar. 
Wenn Gatke fur den Bussard eine Sichtbarkeitsgrenze von 
3600 m und fur den Kranich von 6000 m angibt, so hat er 
sieh aueh hierin erheblieh getauseht. Gat k e s Zahlen, die 
fmher immer fur die groBe Hohe des Vogelzuges angefuhrt 
wurden, heruhen also auf einem Irrtum, und damit fallt die 
ganze Theorie von der groBen Zughohe zusammen. 

Wenn man die Sichtbarkeitsgrenze fliegender Vogel fest
stell en will, so darf man den Versuch nicht so ausfuhren, daB 
man die Objekte in horizon taler Entfernung aufstellt, sondern 
sie mussen sich in vertikaler Entfernung vom Beschauer be
finden, denn die optischen Bedingungen sind in beiden 
Fallen ganz verschieden. Beim Sehen in vertikaler Visierlinie 
treten verschiedene Storungen auf. Besonders beeintrachtigt 
die Blendung bei klarem Wetter die Sehweite. Dies muB hei 
den Versuchen bemeksiehtigt werden, die infolgedessen nur 
in vertikaler Visierlinie ausgefuhrt werden duden. 

Naeh dem heutigen Stande der Wissenschaft, besonders 
auf Grund der von mir organisierten Beobachtungen der 
Luftfahrer, laBt sich mit ziemlicher GewiBheit sagen, daB 
die Zugvogel ihre Luftreisen nieht in allzu graBen Hohen 
ausfuhren. 1m Flachlande verlauft die Zugbewegung in der 
Regel nur in geringer Rohe unter 1000 m, meist nur in etwa 
30 bis 400 m, und nur wenige Vogelarten, wie Wildganse 
und Kraniche, erheben sich hier in hohere Luftschichten von 
etwa 1000 bis 2000 m. Nur wenn die Vogel sich gezwungen 
sehen, groBe GebirgsstOcke, wie die Alpen oder gar den 
Himalaya, zu ubedliegen, werden sie ausnahmsweise zu hohe
rem Fluge genotigt, der sie unter Umstiinden bis zu Hohen 
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von 6000 oder 7000 m hinauffiihrt, womit wohl die Grenze 
des Hohen£luges der Zugvogel erreicht ist. 

Ebenso wie iiber die Hohe des Vogelzuges herrschte noch 
bis vor kurzem eine recht unklare Vorstellung iiber die Schnellig
keit, mit der die Zugvogel ihre Reisen ausfiihren. Auch 
hier verlor man sich wieder in geradezu mystische Gedanken. 
Man glaubte, daB die Zugvogel mit rasender Fluggeschwin
digkeit dahinstiirmen, die sie in den wenigen Stunden etner 
Nacht iiber ganze Erdteile fiihre. Ais Beispiel fiihrte man 
lange Zeit das Rotsternige Blaukehlchen der Tundra an, von 
dem Gat k e glaubte, daB es auf dem Riickzuge nach der 
Heimat in einer einzigen Nacht von Agypten iiber das Mittel
landische Meer und ganz Europa bis Helgoland £liege. Die 
Entfernung dieser gewaltigen Strecke betragt in der Luft
linie nieht weniger als fast 400 geographische Meilen (zirka 
3000 km). Nimmt man eine neunstiindige Flugzeit in der 
Marznacht an, so wiirde dies eine Fluggeschwindigkeit von 
etwa 333 km in der Stunde ergeben. Das kleine Blaukehlchen, 
das mit seinen abgerundeten Fliigeln durehaus kein guter 
Flieger ist, wiirde dann also 9 Stunden lang mit einer Ge
schwindigkeit, die etwa viermal so groB ist als die Schnellig
keit eines Eilzuges und schon beinahe der Geschwindigkeit 
eines Geschosses gleichkommt, durch die Luft sausen. Trotz
dem hat eine solche, geradezu marchenhaft klingende An
schauung lange Zeit die ornithologische Literatur beherrseht. 
Immer wieder wurde dieser mystische Rekord£lug des Blau
kehlchens als Beweis fiir die groBe Fluggeschwindigkeit der 
Zugvogel gedankenlos angefiihrt. Gat k e war zu dieser An
schauung gelangt, weil das Rotsternige Blaukehlchen auf dem 
Friihjahrszuge so selten auf dem europaischen Festlande ge
sehen wurde, aber regelmaBig in groBer Anzahl auf Helgoland 
erschien. So meinte er, daB das Blaukehlchen ohne Atempause 
von Nordafrika bis Helgoland £liege. Inzwischen hat man be
reits festgestellt, daB das Rotsternige Blaukehlchen, dessen 
Heimat der hohe Norden der Alten Welt ist, iiberall auf dem 
Durchzuge in Europa rastet, und daB also Gatkes Ver
mutung auf einem Irrtum beruht, womit seine Theorie von 
dem Gewaltflug des Blaukehlchens widerlegt ist. 
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Man hat auf der Vogelwarte Rossitten mit Hilfe eigens 
fiir dies en Zweck hergestellten Instrumenten die Fluggeschwin
digkeit der Zugvogel gemessen und dabei folgende Ergeb
nisse erzielt: Die Eigengeschwindigkeit der Krahe betrligt 
zirka 50 km in der Stunde, der Dohle 62 km, des Wande:r
falken 59 km, des Buchfinken 53 km, des Zeisigs 56 km 
und des Stares 74 km, womit die hOchste bis jetzt gemessene 
Fluggeschwindigkeit erreicht ist. Das sind ganz andere Werte 
als jene 330 km, die man in kiihner Phantasie dem Blaukehl
chen zuschrieb. 

Diese Zahlen geben die Eigengeschwindigkeit der Vogel an, 
d. h. die Geschwindigkeit, die die Vogel beirn Fluge mit 
ihren Fliigeln entfalten. Fiir die Fluggeschwindigkeit, d. h. 
die Zeit, die der Vogel zum Zuriicklegen einer bestimmten 
Strecke gebraucht, kommt auBer der Eigengeschwindigkeit 
noch die Windstiirke in Betracht. Ais ein frei in der Luft 
schwebender Korper wird der Vogel vom Winde mitgefiihrt. 
Beirn Fluge mit dem Winde setzt sich die Geschwindigkeit, 
mit der der Vogel vorwlirts kommt, zusammen aus der 
Summe der Eigengeschwindigkeit und der Windstlirke. Bei 
einer Eigengeschwindigkeit von 50 km in der Stunde und 
einer gleichzeitigen Windgeschwindigkeit von 10 km ergibt 
sich also eine Vorwlirtsbewegung mit einer Geschwindigkeit 
von 60 km in der Stunde. Fliegt der Vogel aber gagen den 
Wind, so wird er wlihrend des Fluges fortwlihrend um soviel 
zuriickgetrieben, als die Stlirke des Windes betrligt. Es muB 
dann also letztere von der Eigengeschwindigkeit abgezogen 
werden. Legen wir dieselben Zahlen zugrunde, so wiirde der 
Vogel bei einem Fluge gegen den Wind nur 40 km in der 
Stunde zuriicklegen. Die Windgeschwindigkeit muB also bei 
Errechnung der Fluggeschwindigkeit beriicksichtigt werden. 
Der Flug mit dem Winde ist fiir den Zugvogel der giin
stigste, denn er bringt ihn am schnellsten vorwlirts. Es liH~t 
sich daher vermuten, daB die Zugvogel bestrebt sind, jene 
Luftschichten aufzusuchen, in denen sie mit dem Winde 
fliegen konnen, denn wir wissen ja dank der Fortschritte 
der Meteorologie, daB die Luftstromungen in der Vertikal
ebene sehr verschieden sein konnen, ohne daB die Hohen-
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unterschiede sehr bedeutend zu sein brauchen. Die Vogel sind 
daher keineswegs gezwungen, gleich zu groBen Hohen auf
zusteigen, um giinstige Luftstromung aufzusuchen. 

Die Messungen der Fluggeschwindigkeit der Zugvogel wur
den hisher erst an wenigen Arten ausgefuhrt und reiehen 
daher noeh nieht aus, um ein absehlieBendes Urteil zu ge
winnen. Man darf vermuten, daB die besten Flieger unserer 
einheimisehen Vogel, wie Segler, Sehwalben, Regenpfeifer 
und Sehnepfen, auf dem Zuge eine noeh groBere Gesehwin
digkeit entfalten, die die Eigengesehwindigkeit des Stares 
mit 74 km noeh ubertrifft, ohne daB jedoeh so marehenhafte 
Zahlen erreicht werden, wie man sie fUr das Blaukehlchen 
aufgestellt hat. 

Wanderfalke und Star sind ja bekanntlich ausgezeichnete 
Flieger, und trotzdem zeigen sie auf dem Zuge keine sehr 
groBe Geschwindigkeit. Es ist ja eigentlieh ganz natiirlich, 
daB die Zugvogel ihre Fluggeschwindigkeit in miiB-igen Gren
zen halten. Der Zug ist ein mehrsrundiger Dauerflug, der 
Vogel muB also mit seinen Kraften sparsam umgehen. Eben
so wie der Streekenlaufer kein allzu sehnelles Tempo anschla
gen darf, urn groBe Entfernungen zu meistern, darf aueh 
der Vogel beirn Streckenflug keine zu hohe Geschwindigkeit 
wahlen. Auch werden sich die einzelnen Vogelarten reeht ver
sehieden verhalten, me ja aueh aus den obengenannten Zah
len der Eigengeschwindigkeit hervorgeht, die zwischen 50 km 
und 74 km sehwanken. Gute Flieger mit besserer Ausrustung 
der Flugwerkzeuge leisten natiirlich mehr als geringe Flieger 
mit ungiinstigerer Beschaffenheit ihrer Schwingen. 

Um einen Irrtum zu vermeiden, moehte ieh noch besonders 
darauf hinweisen, daB die angegebenen Zahlen fur die Flug
geschwindigkeit der Zugvogel sieh natiirlieh einzig und allein 
auf die Schnelligkeit des Wanderflugs beziehen, aber nieht 
etwa die Hochstleistungen des Fliegens darstellen. Wenn ein 
Wanderfalke eine Taube irn Fluge verfolgt, dann entwickelt 
er selbstverstiindlich eine viel groBere Fluggeschwindigkeit, 
als wenn er sich auf dem Zuge befindet, wo er sieh damit 
begnugt, in der Stunde etwa 59 km zuruckzulegen. Die groBte 
Geschwindigkeit, die ein Vogel vorubergehend auf kurze 
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Strecken zu entfalten vermag, ist etwas ganz anderes als die 
Fluggeschwindigkeit auf einem lange wwenden Dauerflug, 
wie ihn die Zugvogel auf ihren Reisen ausfiihren. 

Ober die hOchsten Flugleistungen der Vogel sind wir heute 
auch unterrichtet. Sie sind ebenfalls nicht so groB, als man 
friiher glaubte und der Laie wohl noch heute vermutet. Die 
schnellsten Flieger sind die Stachelschwanzsegler und der 
Fregattvogel. Sie sollen im Fluge eine Eigengeschwindigkeit 
bis zu 44 m in der Sekunde entwickeln konnen. Die Eigen
geschwindigkeit des Stares auf dem Zuge betragt 74 km 
in der Stunde, woraus sich eine Sekundengeschwindigkeit von 
zirka 20 m ergibt. Die H5chstleistung, die ein Vogel im 
Fluge zu erreichen vermag, ist also etwa nur doppelt so groB 
wie die Flugleistung ziehender Stare. Vergleicht man diese 
Hochstleistung im Fliegen von 44 m/sec mit der angeblichen 
Flugleistung des Rotsternigen· Blaukehlchens von 330 km in 
der Stunde, d. h. zirka 92 m/sec, so ergibt sich ein bedeu
tender Unterschied. Die Hochstleistung der besten Flieger 
bleibt weit hinter der dem Blaukehlchen angedichteten Flug
leistung zurUck, indem sie nicht einmal haTh so groB ist. Wir 
sehen also, wie sehr man fruher das Flugvermogen der Vogel 
iiberschatzt hat. 

Auch die Tagesleistungen der Zugvogel sind bei weitem 
nicht so groB, als man bisher vermutete. Durch die Vogel
beringung konnte mehrfach die Flugstrecke ziehender Vogel 
festgestellt werden. Beringte SWrche, deren Fortzug aus der 
Heimat festgelegt war, wurden nach einiger Zeit wahrend 
ihres Zuges nach der Winterherberge erbeutet, und man 
konnte nun berechnen, wie lange sie unterwegs gewesen 
waren. Hiernach legt der Storch auf dem Herbstzuge etwa 
120 bis 200 km taglich zuriick: Das ist verhiiltnismiiBig 
wenig, jedenfalls viel weniger, als man vermuten sollte. 1m 
Fruhjahr reist der Storch schneller. Er fiihrt dann etwa dop
pelt so groBe Tagesleistungen aus, wie sich aus der Berech
nung nach dem Termin des Fortzugs der Storche aus Siid
afrika und ihrer Ankunft bei uns in Deutschland ergibt. DaB 
der Zugvogel im Fruhjahr seine Reise beschleunigt, ist leicht 
erkliirlich, denn hier kommt neben dem Zugtrieb noch der 
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Fortpflanzungstrieb in Betracht, der zur Riickkehr in die 
Heimat mahnt. Die Allmacht der Liebe beschleunigt die Reise 
des Zugvogels. Die Flugstrecke von 400 km ist aber keines
wegs groB, wenn man bedenkt, daB der Storch bei einer 
Fluggeschwindigkeit von etwa 60 km in der Stunde nur 
61/2 Stunden tiiglich zu fliegen braucht und ihm daher noch 
reichlich Zeit zur Rast und Nahrungssuche zur Verfiigung 
steht. 

Fiir ein beringtes Bl1i.Bhuhn ergab sich auf dem Herbst
zuge eine tiigliche Flugleistung von 262 km. Noch viel ge
ringer sind die Flugleistungen kleiner Singvogel, die sich 
haufig damit begniigen, nur 50 bis 70 km in 24 Stunden 
zuriickzulegen. GroBere Flugleistungen vollfiihren die Schnep
fen, die ja bekanntlich vortreffliche Flieger sind. Bisweilen 
finden im Herbst Massenziige von Waldschnepfen statt, iiber 
deren Auftreten dann die Jagdzeitungen genaue Berichte 
bringen. Nach diesen Angaben konnte ich berechnoo, daB 
solche Schnepfenwellen tiiglich etwa 400 bis 500 km vor
riicken. Dies entspricht also ungefahr der Friihjahrsreise un
seres WeiBen Storches. Die Flugleistung ist also auch nicht 
besonders groB. 

Wir sehen aus diesen Fallen, in denen eine Kontrolle der 
Flugzeiten moglich war, daB die Zugvogel sich auf ihrer 
weiten Reise nicht beeilen und iiberstiirzen, sondern daB sie 
sich Zeit nehmen und den Zug in aller Ruhe und Gemach
lichkeit durchfiihren. Auch die gewaltigen Fliige der Regen
pfeifer und schnepfenartigen Vogel, die im Nordlichen Eis
meer briiten und in Siidasien und dem siidlichsten Siid~ 
am erika iiberwintern, erfolgen ohne Hast und Eile. Die Ent
fernung von der Arktis bis nach Patagonien, die beispielsweise 
der Kleine Wassertreter meistert, betragt zirka 15000 km. 
Diese Strecke, so gewaltig sie auch erscheint, kann der Vogel 
bei einer tiiglichen Flugleistung von nur 320 km bequem in 
47 Tagen ausfiihren. Eine tiigliche Flugleistung von 320 km 
bedeutet aber fiir einen so gewandten Flieger, wie es der 
Wassertreter ist, gar keine Anstrengung. Er wird in der Flug
geschwindigkeit den Star noch iibertreffen und wohl imstande 
sein, 80 km in der Stunde zu durchfliegen. Dann braucht der 
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Vogel aber taglich nur 4 Stunden zu ziehen, urn die Tages
leis tung von 320 km zu erreichen. Wir sehen also, daB wir 
immer wieder auf Flugleistungen zuriickkommen, die durch
aus natiirlich und moglich sind, aber nicht sich ins Ober
natiirliche und Mystische verlieren, wie man es friiher an
genommen hat. 

Ein langsames Wandern mit verhiiltnismaBig kurzen Flug
strecken und langer Rast ist natiirlich nur moglich, solange 
die Reise iiber Land geht. Gilt es aher, wate Meeresteile 
zu iiberfliegen, dann wird freilich an die Flugleistung der 
Zugvogel eine groBere Kraftprobe gestellt. So ziehen z. B. 
japanische Singvogel, wie die Rotschwanzwiirger, von Japan 
iiber das Meer nach der Ostkiiste Chinas. Sie haben dann eine 
offene Meeresstrecke von zirka 700 km zu iiberfliegen. Nimmt 
man eine Fluggeschwindigkeit von 60 km in der Stunde an, 
so wiirde sich fiir die Vogel ein 1I-12stiindiger Dauerflug 
ergeben. Dies isteine ganz gewaltige Leistung, zu der die 
Vogel durch die besonderen Verhiiltnisse gezwungen werden. 
Beim Fluge mit dem Winde wird diese Zeit freilich abgekiirzt, 
wahrend sie sich bei Gegenwind noch verlangert. 

Eine bedeutende Meeresstrecke von fast 500 kIn iiberfliegen 
die Waldschnepfen, die von Skandinavien iiber die Nordsee 
nach Schottland ziehen. Nach den Berichten schottischer 
Jager erscheint die Waldschnepfe auf den Orkney-Inseln und 
an der Ostkiiste Schottlands auf dem Herbstzuge zeitweise in 
groBen Massen. Schottische Fischer finden bisweilen zahl
reiche tote Schnepfen, die in der Nahe der Kiiste auf dem 
Meere treiben. Man darf wohl annehmen, daB wiihrend des 
Fluges iiber das oUene Meer plotzlich ein starker Gegenwind 
einsetzte, der den Flug sehr erschwerte und verzogerie, so 
daB die Vogel ermatteten und ins Meer stiirzten, bevor sie 
ihr Ziel erreichen konnten. Eine geradezu katastrophale Ver
nichtung der Waldschnepfen auf ihrem Zuge von Norwegen 
nach Schottland richtete der gewaltige westliche Sturm an, 
der am 23. und 24. November 1928 in diesem Gebiet der 
Nordsee herrschte. Nach einem schottischen Bericht solI ein 
Dampfer, der am 25. November auf der Fahrt von Norwegen 
nach Hull war, durch "ein Meer von Tausenden von toten 
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Schnepfen" gefahren sein. - Man sieht hieraus, welchen Ge
fahren die Zugvogel beirn Fluge iiber weite Meeresteile aus
gesetzt sind und wie oft die Reise ins Verderben fiihrt. 

Nach den Berichten amerikanischer Ornithologen findet ein 
reger Vogelzug von den Aleuten, der Alaska vorgelagerten 
Inselgruppe, quer iiber den Stillen Ozean nach den Hawai
Inseln statt. Die Entfernung betragt rund 3000 km. In der 
Hauptsache sind es freilich Schwimmvogel, die diese Zug
straBe wahlen. Sie konnen sich jederzeit auf den Wellen des 
Meeres ausruhen. Aber auch ein kleiner Regenpfeifer, der 
nordamerikanische Goldregenpfeifer (Charadrius dom inicus 
fulvus Gm.), soIl diesen weiten Ozeanflug ausfiihren. Man kann 
kaum ann ehmen, daB der Regenpfeifer eine Ruhepause mit
ten auf dem offenen Weltmeer wagt, sondern muB vermuten, 
daB er diese Strecke von 3000 km in einem ununterbroche
nen Fluge meistert. Oem sehr gewandt und schnell fliegenden 
Regenpfeifer darf man wohl eine Eigengeschwindigkeit von 
go km in der Stunde zubilligen. Dann wiirde der Vogel bei 
winds till em Wetter 33 Stun den zu diesem Fluge gebrauchen. 
Das ware freilich eine ganz gewaltige Flugleistung, die kaum 
noeh glaubhaft erseheinen kann. Ob hier vielleieht doeh ein 
Irrtum vorliegt, laBt sieh nieht ohne weiteres entseheiden. 
Von der Hand zu weisen ist jedoeh dieser Rekordflug des 
amerikanisehen Regenpfeifers nieht, wie aus der folgenden, 
sehr interessanten Mitteilung des Forsehers Henshaw hervor
geht. Er berichtet, daB ein Regenpfeifer einem von St. Fran
zisko auslaufenden Schiff fast zwei volle Tage im Fluge 
folgte, bis er sehlieBlieh ermattete und zuriickblieb. In dieser 
Zeit hatte der Vogel auoh den Flug von den Aleuten naeh den 
Hawai-Inseln bezwingen konnen. 

Der Zug des Regenpfeifers iiber eine 3000 km lange 
Ozeanstreeke ist jedenfalls eine wundersame Erscheinung in 
dem ratselhaften Problem des Vogelzuges, das noeh so viele 
Geheimnisse birgt, deren Aufklarung noeh unendlich viel Ar
beit und Miihe erfordert. 
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