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Ueber das periodische Verschwinden vieler Viigel znr

Herbstzeit.

Von

Dr. Hieronymns in Treysa *).

Es isl eine allbekannte Thatsache, dass die meisten Vogel unserer

Gegend uns im Herbste verlassen und im Friilijahr wieder liierher zu-

riickkehren, oder mil anderen Worteii, dass sie wandern. Diese Eigen-

thlimlichkeil theilen sie zwar mil manchen anderen Thleren, aber nir-

gends finden wir sie so allgemein , als bei den Vogeln. Die Vogel-

wanderung hat daher auch gegen Ende des vorlgen und im Anfange

des gegenwarligen Jahrhunderts, da man sich noch nicht so viel mil den

niederen Thieren bescbafligle, als jelzl, die Thatigkeil der Nalurforscher

viel in Anspruch genommen. Man hatle in dieser Zeil sich nichl bioss

damil begnijgt, die Zahl der Wandervogel mijglichsl richlig anzugeben,

auch nichl bloss die Art und Weise der Wanderung aufzuslelien ge-

sncht, sondern hatte auch vielfach nach den Ursachen derselben ge-

forscht. Der eine Nalurforscher suchle den Grund in dem sogenannlen

Instinkt, der andere in der verschiedenen eleclrischen Spannung der

alhmosphiirischen Lufl; dieser erklarle sich die Sache aus dem Mangel

an Nahrung, jenem leuchlele es ein, dass LuftslrOmungen mit dieser

Erscheinung in Causalbcziehung standen u. s. w. Allein dies Alles

tcheinl mir theiis ungeniigend , theils zu problemalisch, Iheils auch zu

oberflSchlich aurgefasst worden zu sein , und seit liingerer Zeit schon

*) l)(;r Verfajter i«l, wie wir mil Bedauern erfalircn iiaiien, inzwischen Icider

verilurben. U. Ileniusg.

Jinira I llruilh , t J>lir|i. Nr 30, Nuveinber ie.'i7. 25
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war ich daraiif bedacht, zu versuchen, oh sicli nicht dies Phanoinen auf

einfacliere und bessere Weise eiklaren lasse. Doch ehe ich zu der

Beurlheilung der Ursachen , die man als solche aufzustellen versucht

hat, und zur Darstellung meiner Ansicht iiber diese Sache schreile,

muss ich erst einen Riicltblick werfen auf die Meiiiungen einer frlihe-

ren Zeit, welche niit Aristoteles beginnen , sich dann durch das ganze

Millelalter bis in die jungste Zeit hindurchziehen. Aristoteles nam-

lich, der Grunder der Naturgeschichte, desseii Forschungen mitunter

manchen Naturforscher des achlzehnten Jahrhunderls beschamen, glaubte,

dass sich viele Vogel , wie die Amphibien, wahrend des Winters ver-

borgen hielten, diese Zeit iiber in einem erstarrten Zustande zubrachten

und dann bei eintretender Friihlingswarnie wieder auferstiinden. Er

nahm dieses von Schwalben, Lerchen, Drosseln, Turteltauben, Storchen

u. s w. an. Die Orte , wo sich die Vdgel verbergen sollten , wurden

sehr verschieden angenommen So glaubten Olaus Magnus, Klein, LinniS,

Fabricius u a. die Schwalben senklen sich im Herbste in Seen, Teiche,

Fiiisse und Siimpfe. Klein besonders hat sich bemiiht, eine Menge

Falle aufzuweisen, in denen man im Herbste Schwalben aus Seen und

Teichen hervorgezogen hat. Albertus Magnus und Gesner nah-

men dieses von den Storchen an. Jemehr aber die Ornithologie in ihrer

Entwickelung fortschritt und einer grosseren Vollkoninienheit entgegen-

sahe, destomehr liess man diese wunderbare Ansicht von einem erstar-

renden Zustande, in dem die Vogel wahrend des Winters sich befanden,

fallen; nur bei den Schwalben, besonders bei Hirundo riparia , konnte

Oian sich bis zum Ende des vorigen Jahrhunderls immer noch nicht

losmachen und vertheidigte diese vorgefasste Meinung mit grosser Hart-

niickigkeit. Da ist endlieh die Zeit gekoinmen, wo die Vertheidiger

des sogenannten Winter.<:chlafs der Vogel besiegt worden sind , und

jedem Naturforscher die iVichle.xislenz desselben klar geworden ist. Nur

bei Leuten, welche nicht hinreichend mit der Wissenschaft vertraut sind,

kann jetzt wol noch liiii und wieder der Glaube an einen Winterschlaf

auflauchen. Sowohl a priori, als a posteriori liisst sich Vieles gegen

eine solche Annahme aulbringen. Man denke sich nur einmal einen

Vogel (z. B. die SchwalbeJ, der eine constante Temperatur von 31 —32"

R. hat, der einen ausserordentlichen raschen Stoffwechsel und Respira-

tion besitzt, und dessen Luflwege sich miltelst Luflsacke bis in die

Hohlungen der Knochen, ja sogar bis in das Unterhautszellgewebe er-

strecken; ein soldier sollte nun im Nothfalle, wenn er vom Frosle

iiberraschl wird, zu einem so sonderbaren Hiilfsraittel, wie der Winter-

schlaf ist, seine Zulluclit nehmen, um der Kalte Trotz bieten zu konnen V
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Allein man beruft sich auf Eifahrungen, welche hier Alles eiitscheiden

sollen , bedenkt aber dabei niclit, dass diese leider ofl genug einer

Tauschung unlerworfen sind. Ich erlaube mir dalier einige voii diesen

Erfahrungen. welche man anfiihrl, namhaft zu machen, um an ilinen ihre

Unzureichllchkeit klar zu machen. So sagt man: Manchmal haben die

Schwalben noch spat Junge, die unvermogend sind, eine solche Reise

milzumachen. wo sollen denn diese hin? Um hierauf die Anlwort geben

zu kiinnen, brauchl man nur im Herbsle sein Augenmerk auf ein sol-

ches Schwalbennest zn richten , so wird man finden , dass die Ellern,

ehe sie sich zu ihrer Wanderung vorbereiten , ihrer Liebe zu den Kin-

dern vergessend, dieselben im Neste slerben lassen, oder wenn sie

eben erst das Nest veilassen haben, aber noch allzuwenig erstarkt sind

zur Reise. einige von denselben (n. Bechsleinj auf dem Felde todt

gefunden werden. Bi.sweilen trill auch eine junge Schwalbe ihre Wan-
derung an, kehrl aber, sobald das Gelilhl der Schwache sich ihr be-

merklich machl, wieder in ihr Nest zuriJck und wird ein Opfer des

Hungertodes. Ferner will man im Herbsle und Friihiing Schwalben sich

auf Schilf und Rohr selzen und sich in's VVasser stiirzen gesehen haben.

Dieses kanii durchaus nicht bezweifelt werden; denn dorl zwischen dem

Schilf und Rohr sind sie geschiilzl vor Kalle und Wind, hier finden sie

auch ihre Nahrung, wenn sie an anderen Orlen vergebens darnach suchen.

Hierher in das Schilf fltichlen sich namlich niancherlei Inseclen, wie

Tipula, Nemowa, Pet la u. s. w. , die ebenfalls Schulz suchen. Da

mag es denn auch oft der Fall sein, dass sie sich herunter ins Wasser

stiirzen, nicht aber um hier den Winterschlaf zu hallen, sondern um

die in dem Wasser schwinimenden Insecten wegzufangen , vielieicht

auch um sich zu baden Nur dann konnte man berechtigt sein, hier-

aus die Exislenz eines Winlerschlafs bei den Schwalben zu folgern,

wenn man die in's Wasser getauchlen Schwalben nicht wieder halle

hervorkommen sehen, sie sogleich wieder ausgetischt oder aus dem

Scblamm hervorgezogen halle. Wer aber hat dieses jemals getlian noch

gesehen? - Dennoch erziihit man, dass Fischer erslarrtc Schwalben

in Teichen gefunden batten, die durch die Einwirkung der Stubenwarme

allmalig wieder aufgelebt wiiren. Im Winter hat wol Nieniand dieses

beobachtet, sondern nur im Friihjahr. Die Schwalben namlich kommen

schon im April zuriJck, wo oftmals noch kalte Tage mil Schnee ein-

Irelen, wo sie sich dann, besonders ihrer Nahrung wegen, wie icb das

fchon vorher zu erwahnen Gelegenheit fand, an die Teichc begeben.

Hier mijgen sie manchmal durch die Kiiltc genolhigt werden, in Ufer-

lOcheru oder anderen enlblussteu Stellen eiues Teiches sich zu vcrkrie-

25*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



388

chen. Da werden sie dann halb erslarri und verhungert gefunden, wie

auch Bechstein dieses beobachlet hat. Niemals aber wird man die Er-

fahrung gemacht haben, dass eine Schwalbe, welche in nassem Schlamm

versenkt gewesen, wieder lebendig geworden ware; denn alsdann wiir-

den sich Lunge und Luftsacke niit Schlamm anfiillen , und so in der

Respiration gehemmt, wird sie sicherlich niemals wieder zum Leben

erwachen. Ueberdies weiss man , dass junge Vogel sich merklich von

den Alien durch ihre Farbung und sonstige Zeichnungen im Herbste

unterscheiden , wahrend sie im Friihlinge bei ihrem Wiedererscheinen

solche Unterschiede nicht mehr zeigen. Diese Veranderung ihres Ge-

(ieders kann nicht statt gehabt haben in einem Winlerschlafe, auch

wenn sie denselben an trocknen Orten, wie in Mauerlochern und hohlen

Baumen hielten, da in diesem Zuslande der StolTwechsel viel zu gering

ist. Ihre Zahl wiirde auch bedeutend geringer sein im Friihjahr, da

sie den Nachstellungen der Raubthiere, namenllich des Fuchses allzu-

viel im Winter ausgesetzt waren; denn diese Thiere werden oflmals so

vom Hunger gequalt, dass sie sogar die Frosche aus dem Schlamme

unter dem Eise herausgraben. Woilte man nun noch irgendwie einem

Vogel den Winterschlaf vindiciren, so kbnnte man diess am ehesten bei

der Hirundo riparia thun, da diese Schwalbe ihr Nest tief in die Erde

anlegt, sie mithin so hinreichend vor Kalte geschiitzt ware; allein White,

der diese liefen Locher der Uferschwalben , worin dieselben genistet

hatten, im Winter mit grosser Sorgfalt untersucht halte, hat niemals

Gelegenheit gehabt, hier eine solche zu Finden, obgleich Klein dieses

von der genannten Schwalbenart mit Bestimmtheit aussagt.

Fragen wir uns nun : »Wo halten sich denn die Vogel, welche im

Herbste in unserer Gegend verschwinden, auf?" so lautet die Antwort:

Sie wandern in andere Gegenden aus ! Kein anderer Gedanke kann uns

wol hier naher liegen als der, nach der Ursache dieser Erscheinung zu

fragen. Da man aber anfangs unvermogend war, letztere als Folge

einer und einer allgemeinen Ursache hinzustellen, so wurde die Ur-

sache in vielerlei Verhallnissen und Umstanden gesucht, welche ich so-

gleich anfuhren werde, die durch ihr Zusammenwirken die Wanderung

der Vogel veranlassen sollten. So nahm man denn als Ursache an

1) den Instinkt. Zu diesem nimmt der Zoolog seine Zuflucht,

wenn er von nichts Besserem zu reden weiss, und es geht ihm hier

ahnlich, wie dem Physiker und Psychologen, die sich des Wortes Kraft

bedienen , mit dem dieselben ebenfalls den Mangel einer grundlichen

Wissenschaft verdecken wollen. Uebrigens weiss man noch allzuwenig

TOn dem Wesen des Instinkts, als dass man durch ihn die Geheimnisse
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einer Erscheinung, wie die Yogelwanderung, erschliessen konnte. Will

man diese also durch den Instinkt erklaren, so ist sie im Grunde ge-

nommea noch gar nicht erklart, weil das Weseii des Instinkts selbst

noch nicht hinreicliend kiar ist.

2) Eine Veranderung in der electrischen Spannung der athmo-

spharischen Luft. Zu deni Ende liat man die Federn der Vugel unter-

suchl und will gefunden haben , dass die RaubvOgel die grosste und

Hiihner die geringsle Eleclricitat in den Federn haben, was davon her-

riihren soil, dass die Raubvogel sich meistens in der reinsten (hiiheren)

Luft befinden und somit sehr vieles Oxygen aufnehmen. Man wurde

zu dieser Sache geleitel durch einige Eigenthiimlichkeiten der Vogel,

welche man anderswie sich nicht erklaren konnte. So bemerkte man

z. B. an den Vogeln, die in Kafichen eingesperrt waren, ja auch an

solehen , denen von Jugend auf schon dieses Loos zu Theil geworden

war, im Herbsle eine gewisse Unruhe. Aber warum will man hiervon

den Grund in so welter Feme suchen, zumal in einer Sphiire der Wis-

senschaft, von welcher die Gelehrten bis dahin noch nicht einmal im

Stande sind, eine vollstandige Definition zu geben, in der noch Manches

in den Schleier grosser Dunkelheit gehiillt ist, als ob man dieses nicht

in einfacherer und wol in natiirlicherer Weise erklaren konnte? Auf

welchen menschlichea Korper wird nicht ein schoner Maientag einen

augenehmeren Eindruck niachen, als ein regnerischer Tag des Herbsles,

an welchem Warme und Kalte ofler wechseln und das frische Griin der

Baume schon hinzuwelken begonnen hat; welcher Mensch wird sich

nicht wohler finden in der freien Nalur , in der er stets mit frischer

und reiner Luft umgeben ist, als in einem geheizlen Zimmer, das ge-

schwangert ist mit Kohlengasen? Sollte es einem Vogel in der Ge-

fangenschaft nicht ebenso ergehen? Wie wenig auf die Luftzustande

hier zu geben ist, geht schon daraus hervor, dass sich die Zugvogel im

Friihjahr oft verrechnen und in ihre Heimath einziehen, wenn noch der

Nachwinter bevorsteht.

3) Conslante Luftstrdmungen. Dieselben kdnnten , so sagt man,

weder von Menschen nocli von Saugelhieren gefiihlt, sondern nur von

VOgeIn, die auch den leiscslen Hauch empfinden, wahrgenommen werden.

Diese Stromungen solllen ihnen denn gleichsara Kunde bringen aus fer-

nen Liindern und ihnen dortliin den Weg zeigen. Allein es ist hierauf

auch nicht viel zu geben, da es viele Vogel giebt, welche auf ihrer

Wanderung nahe an der Erde herfliegen von Gebiisch zu Gebiisch z. B.

die kleinen Waldvogel (nach Naumann). Auf solche A'ogel konnlen

diese Luflstronie, da sie doch in den oberen Regionen der Athmosphare
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sich befinden sollen, nicht einwirken, zumal da die LuTt unten, wegen

der Ausdiinslungen der von oben driickenden Luflschichlen und der

chemischen Prozesse, viel dichter ist. Ausserdem ist dies nur eine

Theorie der Physiker, welche die Ornithologen hier glaubten in An-

wendung bringen zu konnen.

4) Mangel an Nahrung. Dieser Ansiclit, als der Haiiplursache der

Vogelwanderung, haben Tiedemann und andere Forsclier dieses Jahr-

hunderts geliuldlgt. Man bemerkt namlich allerdings, dass die Wander-

vogel, sobald entweder die Inseclen sich vermindern oder die Vege-

tation ihnen karglicher zu Theil zu werden sclieint, sich auf die Reise

begeben. Von einigen jedoch beobachtet man, dass sie Standvogel sind,

wie Fringilla coelebs, Pyrgita monlana, Pyrgita domestica, die Arlen

von Emberiza, Parus und Corvus; sie begeben sich im Winter nach

solchen Orten hin , die vom Schnee entbldsst sind , nach Stiidten , Dor-

fein und Hofen', wo sie Nahrung finden. Auch nimmt man wahr, dass

Strichvogel wie Scolopax rusticola, Certhia familiaris, Linota can-

nabina, Fringilla chloris, Alaiida cristata, Alcedo ispida, so lange

an einem Orte verweilen, als ihnen hier noch die nolhige Nahrung dar-

geboten wird, denselben aber mit einem anderen verlauschen, sobald

sie dieselbe aufgezehrt haben, oder der Frost ihnen diese enlzieht. So

richtig auch dies Ailes sich verhiill, kann ich doch nicht unihin die An-

sicht, wonach Nahrungsmangel Hauplursache der Wanderung sein soil,

als eine allzu oberflachliche zu bezeichnen , da diese auf einen lieferen

Grund, von dem ich sogleich reden werde, zuriickzufiihren ist. Zudem

lasst sich der Nahrungsmangel nicht bei alien Wandervogel eonslaliren.

So Ziehen nordische Sumpfvogel wie Ardea und Grits Anfangs Octo-

bers nach Siiden, wo sie doch gewiss noch in ihrer Heimath Nahrung

finden , koramen manchmal auch im Friihjahr zu einer Zeil *) , wo sich

die Amphibien noch sehr sparlich zeigen, zuriick. Auch Oriolus gal-

bula, der Pirol, der uns im August verlasst, Upupa epops und Cucu-

lus canorus, welche beide ihre Wanderschaft schon Ende Juli antrelenj

sie alle drei haben dann noch Nahrung in Fiille; ja der Kuckuk, der

wegen des Vertilgens so vieler haariger Raupen zu dem Missversland-

niss Veranlassung gegeben hat, als ob sein Magen inwendig mit Haaren

besetzt ware, wiirde noch ira November einen gut gedeckten Tisch haben,

da die Raupe von Gastropacha rubi sich im Spatherbst in Menge fin-

det, ja sogar, fast vollig ausgewachsen, iiberwintert.

Nachdem ich nun die Unzulanglichkeit Alles dessen, was man als

Ursache der Vogelwanderung anzugeben versucht hat, dargethan zu

*) Ich saho solche voriges Jahr schon Mitte Kcbruar,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



391

haben glaube, fiilile ich mich nun genOlhisjt meine Ansicht iiber diesen

Puukt darzulegen. Dieselbe geht namlich dahin, dass dieWarme nicht

nur die Hauptursache dieser Eischeinung ist, sondern vielleicht auch die

einzige, in ivelcher der Scliliissel zu dieser Erscheinun? zu finden ist.

Es darf uns nitbt Wunder nebmen, dass fruhere Scbiiflsleiler, die die-

sen Punkt bearbeilet baben, nicbt so grosses Gewichl liierauf gelegt

haben: denn in damaliger Zeit waren diese Verhiiltnisse der Warine

noch nicbt so genau erforscht Ganz gerecblfertigt muss man es fin-

den, wenn jene Zeit in dem Mangel an Nahrung den Hauplgrund der

Vogelwanderung gesuelit baben will. Allein jede Wissenscbaft soil in

einer fortwabrenden Enlwickelung begrifTen sein, sie soil sich von einer

niedercn Slufe immer zu einer hoberen erbeben , und man wird sich

daher bisweilen keiner Ungerecbligkeit schuldig macben, wenn man

die Ansiclilen allerer Zeit anzujielimen verweigert. Der Vogel isl ein

warmblutiges Tbier, fiir welches es nicbt sowohl characterisliscb ist,

dass ihm ein hdherer Warmegrad zukomme, sondern viehnebr, dass es

diese beslimmte Warme sich zu erbalten vermag *). Von diesem con-

stanlen Warmegrad isl seine gauze Existenz abhangig: ein bedeulcndes

Sinken derselben wurde den Tod zur Folge haben, da die Funktionen

des Kdrpers, jemehr sich die Temperalur vermindert, abnebmen. Die

cbeinischen Processe und Bewegungen der Fliissigkeit zwischen den

fcslen Theilen, sei es durch sicbtbare Riibrcben, Spalten , odcr sei es

auf Wegen, die das Mikroskop nicht erkennt, werden gehemml. In

Folge dessen ist es auch kein Wunder, wenn alle Lebenserscheinungen

verzogerl werden, da doch chemischer Process und Bewegung des Fliis-

sigen iin Korper als Gruiidlage fiir diese zu betrachlen sind. Es ist

milhin unumganglicb nothig, dass der Vogel die ihm eigentbiimliche

Temperalur sich slels erhall. Um aber dieses zu vermogen, muss seine

miltlere Warme der mittleren Temperalur seiner Umgebung angepasst

soin, weshalb auch die Vugel immer einem beslimmtcn Klima zugewie-

seo sind Die miltlere Temperalur des Wohnorls eines Vogcls, welche

durch das Thermometer ermittelt wird
,

giebt aber noch kein Maass ab

fUr die miltlere Temperalur, die das Lcben des Vogels erfordcrl. Denn

dieser kann sich dem Wind, dem Rcgen, der Sonne, der Tag- oder

Nacht-, der Sommer- oder Winlcrlemperalur entvvcder mehr ausselzen

Oder eotzichen, wodurch er das Maass der Warme beliebig veriinderl.

*} Leuckarl und Bert;ni:i n n luibeii dalter audi iieucrdin^s vurgescliltigen,

die wariiiMiilhit^en Tliicre als lionioothernie (constantwarnie) Tliiere zu bezeicli-

nen, im Unlemihied von den kaltblutigcn, welche eie pOkilolhernie (weclisel-

warnie) nennen,
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KUhlt sich nun die mittlere Temperalnr eines solchen Ortes, der dem

Vogel als Wohnorl zugewiesen ist, ab, so wird seinem KOrper auch

durch die kaitere Luft seiner Umgebung mehr Warrae entzogen werden

miissen, als vorher, und er wiirde, wenu einestheils diese Warmeablei-

tung zunahme, und er anderentheils keine Vorkehrungen zu seinem

direclen oder indirecten Schutze Irafe, sich nothwendig jenen nachlhei-

ligen Foigen , welche ich bereits schon geschildert habe , aussetzen.

Der Vogel muss also auf der einen Seite durch conipensirende Thalig-

keiten die Warmeableilung nioglichst zu vermindern suchen. Deshalb

hiillt er sich im Herbste zur Zeit der Mauser in ein dickeres Feder-

kleid, das noch zwischen sich eine stagnirende Luftschicht fasst, welche

gleicb den Federn als schlechler Warmeleiter fungirt. Ja sogar die

Farbe des Gefieders scheint hier nicht ohne Einlluss zu sein, weshalb

sich auch einige Vogel zur Winlerszeit weiss farben und zur Sommers-

zeit Federn von dunkleren Farben tragen. Jedenfalls entspricht dies

auch ganz den Gesetzen der Physik, welche lehrt, dass Weiss sehr

ungiinstig isl, alle iibrigen Farben hingegen giinstiger sind fiir Warme-

slrahlung. Sollte ein Vogel hierrait noch nicht ausreichen, seine Warme-

abgabe zu vermindern, so steht ihm noch ein anderes Mitlel zu Gebote,

das er jedoch nur zeilweise zur Anwendung bringen kann , namiich die

Verringerung seiner Korperoberdache, da diese zur Warmeabgabe bei

gleichem Volumen in geradem Verhaltnisse sleht. Ausserdem kann er

sich einen Schlupfwinkel, sein Nest oder den Abhang eines Berges,

der nach der Sonne zugewendet ist u. s. w. als Aufenthaltsort erwah-

len, wo er vor allzu grosser Kaite geschiitzt ist. Auf der anderen Seite

hingegen muss er seine Warraebildung steigern. Jedermann weiss, dass

sich stets Warme bei dem Lebensprocess bildet, obgleich der Vorgang,

auf welchem dieses beruht, mit Sicherheit noch Niemandem bekannt ist.

Die meisten Physiologen der jetzigen Zeit wenden sich der Ansicht zu,

dass die Warmebildung auf einer Oxydalion beruhe. Diese Sauersloff-

aufnahme hat man aus rein physikalischen Gesetzen sich zu erklaren

gesucht und gesagt, der SauerstolT ziehe sich in der Kalte mehr zu-

sammen, als der Stickstoff, so dass dadurch mit jedem Athemzu'ge im

Winter mehr Sauerstoff aufgenommen werde, als im Sommer. Ueber-

dies wird die Respiration beschleunigter sein, da die Inspiration rein

passiv erfolgt, und der Unterschied zwischen der Teraperatur der Lunge

und der der Athmosphare im Winter viel grosser ist. AUein es miissen

dem Korper doch auch Stoffe zugefiihrt werden, die das Verbrennungs-

material im Sauerstoff abgeben, und dies geschieht durch die Nahrung.

Dass die Nahrungszufuhr zur Warmebildung niithig ist, geht aus den Ver-
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suchen des Chossat iiber Inanition hervor *). Brachte dieser Tauben dem

Hungerlode nahe, so sank die Temperatur so selir, dass die ihnen verab-

reichle Nahrung niclit mehr verdaut wurde. — Das Maass der Warmebildung

lasst sich im Allgemeinen auf die Masse der Nahrung zuruckfUhren,

und daher kann man den Satz hinstellen , dass die Get'rassigkeit eines

Vogels mil der Kalle des Klimas und der Kleinlieit seines Kbrpers zu-

nimmt, da ein solcher, wie wir friilier sahen, stels mehrWarme bilden

muss. Freilich muss auch der Qualitat der Nahrung immer Rechnung

gehalten werden. Denn es ist wohl anzunehmen, dass die ternar zu-

sammengesetzlen Nahrungsmittel viel mehr geeignet sind zur Warme-

bildung, als die quaternar zusammengesetzten, was schon daraus zu ent-

nehmen ist, dass die menschiichen Bewohner des kalten Nordens eine

grosse Vorliebe fUr Fett haben. Da aber die Verhaltnisse zwischen

Qualitat der Nahrung und Warmebildung noch zu wenig gekannt sind,

60 begniigt man sich damit, letzlere roh nach der Quantitat der Nah-

rung zu beurlheilen. Findet daher ein Vogel diese Bediiigung, namlich

hinreichende Nahrung zu seiner Warmebildung in einer Gegend, die dazu

noch in ihrer Temperatur sinkt, nicht erfiillt, so ist er genolhigt, sich

von hier zu enlfernen. Er wUrde es nun machen, wenn er seines aus-

gezeichneten Flugvermogens entbehrte, und seine Organisation es viel-

leicht zuliesse, wie manche Saugethiere z. B Erinacevs, Myoxus und

Meles , namlich in einen Winterschlaf fallen. Allein sein eigenthiira-

licher Bau, welcher einen solchen schwerlich erlragen wtirde , fordert

ihn auf, von seinem Flugvermogen Gebrauch zu machen und zu wan-

dern. Dem zufolge werden wir es nun begreiflich finden, dass wir

alle die Vdgel, welche sich von Insecten, Fischen und Amphibien nah-

ren, im Herbste wandern sehen, weil ihnen die Nahrung zur nolhigen

Warmebildung ausgeht, da die Insecten jetjt sterben, die Fische ihnen

durch die Eisdecken unzuganglich werden, und die Amphibien sich ver-

kriechen, um ihren Winterschlaf zu halten. Nur die kleinslen Europaer

Reguhis und Troglodytes machen eine Ausnahme , da sie als Insecti-

voren doch bei uns im Winter versiren, obgleich alle Insecten ver-

schwunden sind. Finden sie auch diese nicht, so begniigen sie sich

mil den Eicrn und I'uppen derselben, welche sie sich in huhlen Biiu-

mcn, in Hecken und Holzhaufen aufsuchen. Diesclbcn reiclien hin, ihnen

nothdiirflig ihre Nahrung, die sie nicht in so grossen Massen als griis-

«ere Vogel bedllrfen, abzugeben. Zudem gewahren ihnen diese Orte

einigen Schuiz gegen rauhen Wind, welcher ihnen zuviel Wiirme ent-

•) AnnalM d. bc. nat. tS43,
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Ziehen wiirde. Viele Granivoren und Carnivoren der Vijgel hingegen,

denen in der Nahe mensclilicher Wolinungen ilir Nahrungsbedarf dar-

geboten wird, sind Slandvogel *) d. h. sie bleiben das ganze Jahr liin-

durcli bei uns. Hierher kommen sie, sobaid tiefer Schnee die Erde

bedeckt hat, und Frost ihnen die Nahrung im Freien unzuganglich ge-

macht hat; denn hier auf BOden, und Miststalten , in Scheunen und an-

deren Locaiitalen fiiiden sie das Material zu ihrer Warmeproduction.

Wie aber soil man sich das friihe Wegziehen des Kuckuks, dessen ich

schon friiher Erwahnung that, erklaren ? Sollle man dieses Rathsel nicht

auch durch die Warme losen kdnnen? Ich fiir mein Theil glaube in

der Warme dariiber Aufschluss zu finden. Der Kuckuk verliissl uns

niimllch schon Ende Juli. Zu dieser Zeit ist er an eine, durch die

langeren Tage und kiirzeren Nachle bedingte, warmere Temperatur ge-

wohnt. Jetzt aber nehnien die Nachte schon merklich an Liinge zu,

und die Tage, wiihrend welcher die Lufl erwarmt wird, ab; milhin

wird er in den langeren und abgekiihiteren Nachten mehr Warme ver-

lieren miissen, als er bisher abzugeben gewohnt war. Daher sucht sich

dieser Vogel eine Gegend auf, die in dieser Weise gUnsliger fur ihn

ist; er Irilt seine Wanderung an. Zu dieser meiner Annahme glaube

ich noch dadurch berechligl zu sein, dass die Wanderung des Kuckuks

langsam vor sich geht, olfeubar well sich die Laiige der Tage auch

allmahlich vermindert. Zudem wird dieser Vogel nicht, wie andere

Vogel durch das Fortpflanzungsgeschiift gefesselt, da bei ihm dieses

schon mit dem Elerlegen beendigt ist. In iihnlicher Weise lasst sich

das Ziehen nordischer Surapfvogel, ehe noch Nahrungsinangel einge-

treten ist, erklaren. Von diesen Teniperalureinllussen scheinen die

einzelnen Vogel verschieden afficirt zu werden , da die Abzugszeil bei

der einen Galtung friiher, bei der anderen spaler erfolgl, wie folgende

Angaben fiir die gemiissigteren Lander Europas zeigen mogen:

In der zweilen Halfle vom Monat August und in der ersten Halfte

des Septembers Ziehen weg:

Cuculus canorus , Cypselus apiis , Hirundo riparia, Muscicapa

atricapilla, Muscicapa parva, Oriolus galbvia, Sijlvia lurdoides, Syl-

via nisoria, Ciconia alba, Tringa pugnax, Triiiga ptisilla, Scolopax

major, Lams ridibundus.

In der zweilen Halfle des Septembers ziehen:

•) Die Untersciieidung tier Vogel in Sland-, Sirich- und Zugvogel ist slrcng

genommen nicht richlig, weil es Vugel gicbl, die bier in der gemassigten Zone
Zugvogel, in den Tropen aber Slandvogel sind
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lynx torquilla , Hirvndo vrbica, Hirundo rustica, Muscicapa

grisola, Laniiis ruficeps, Tiirdus musicus , Saxicola oenanthe, Saxi-

cota rubetra , Saxicola mbicola, Sylvia luscinia, Sylvia philomela,

Sylcia alricapilla, Upupa epops , Columba lurtur, Coturnix daclyli-

sonans, Ntimenius arquatits , Vanellus cristatus, Recurviroslra avo-

cetla, Ardea stellaris, Crex pralensis.

Im October pflegen die Wanderung anzutreten:

Tiirdus viscivorvs, Motacilla alba, Motacilla flava, Circus

cyaneus , Falco siibbuteo , Alaiida crislata, Alauda arborea, Alatida

arvensis , Columba oenas , Columba palumbus, Olis tetrax , Grus

cinerea, Ardea cinerea, Charadrius pluvialis , Haematopus ostra-

legus, Scolopax gallimila, Scolopax gallinago , Rallus aquaticus.

Im November beginnen die Wanderung: jiio tWi bnrii

Pandion haliaetos, Astur palumbarius , Falco peregrinus, Falco

tiiwunculus, Scolopax rusticola, Fulica aira, Anas crecca, Anas quer-

quedula, Anas clypeata.

Die meisten der Zugvogel wandern zwar einzein, aber audi manche

in grosseren Gesellschaflen, wohin Anas, Anser, Grus, Ardea, Hirundo,

Perdix, Alauda gehoren. Merkwiirdig ist die Ail und Weise, vvelche

diese bei iliren gemeinschaflliclien Ziigen beobachten. Eiiiige derselbeu

wie Hirundo, Perdix, Coturnix fliegen in ungeordneleii Reihen, wie

es der Zufall gerade trifft, bei anderen hiiigegen gewalirl man eine

gewisse Regelmassigkeil. wodurch sie den Widersland der Luft leichter

zu uberwalligen vermijgen und eine freie Aussicht gewinnen konnen.

So wahlen Ardea cinerea, V^anellus cristatus, und viele Alien von

Ana^ die schiefe Linie, Grus, Anser, Anas boschas aber die Form
eines spilzen Winkels, der einen lajgeren und einen kiirzeren Schenkel

hat. Ehc sie jedoch ihre bislierigen Woliiiorle verlassen, versammein

sie sich und brechen dann gemeinschafllich auf. Manche Vogel schei-

nen ihre Keise fast ununlerbrochen bis in ihr Winterquartier forlzu-

selzen, was man schon bei den gezahmten mittelst der Analogic er-

schliessen kaiiii. Einen Erkliirungsgrund dieser Erscheinung konnen

wir nur in dem rcichlichen Vorliandensein der Nahrungssalle , welche

sie vorher erst ihrem Korper zugcfiihrt haben , fmdcn. Jedoch die

grojsle Zahl der Zugviitjel machl inzwischen Pausen , Iheils der Erho-

lung, Ihciis der Nahrung wegen. Auch in BetrelT der Tageszeit, an

iler lie jedcsmal weiter Ziehen, unterscheiden sie sich, indem sie enl-

weder des Tages odcr des Nachls ziehen und nur dann die eine oder

die andere Tageszeit zu Hiiifc nehmcn , wenn sie grosse Eile haben»

Oder ungUnstige Willerung sie dazu oOlhigt. Es giebt nur wenige Tag-
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zugvOgel z. B. alle Raubrdgel, wenn sie iiberhaupt wandern, und die

Feldlerchen. Viel zahlreicher hingegen ist die Menge der Nachlzug-

vogel, woliin wir z. B. alle kleinen insectenfressenden Vdgel rechnen.

Kaum ist die Abenddammerung angebrochen , so erheben sic sich und

fallen erst zur Zeil der Morgendammerung auf Gebljsche, Bautne, und

was sonst noch sein mag, nieder. Wenn auch stiirmische Nachte den

Beobachter nichls der Art vernehmen lassen, so findet der Zug doch

bei ruhlgen Niichten, in denea Mond und Sterne ihr Licht leihen, desto

lebhafter statt. Die Richtung, welclie sie einschlagen, ist hier zu Land

im Allgemeinen eine weslliche, in ostliclieren Gegenden jedoch eine

siidliclie, indem diese dem Laufe der Oder folgen und alsdann dieselbe

in ihrem Queligebiet mit einem Nebenflusse der Donau vertauschen.

Sind die nach Westen ziehenden Vogel am Rheine angelangt, so wen-

den sie sich, wie Temminck berichtet, plotzlich nach Siiden. Nicht

minder als der Rhein, sind auch die Mosel und Maas wahre Heerstras-

sen der Zugvogel , die so in dieser Richtung dem Genfersee und dem

Mittelmeere zugefiihrt werden, weshalb es auch glaubhaft ist, dass

Temminck an ebengenanntem See alle Arten nordischer Zugvdgei ge-

sehen hat. Es muss allerdings befremden, dass sie einen solchen Um-

weg machen und nicht dem geraden Wege gegen Siiden, der doch

der kiirzeste ware, folgen; jedenfalls muss irgend ein Hinderniss hier-

bei obwallen. Ich glaube, dass dieses kein anderes ist, als das Aipen-

gebirge, welches sich im Suden von Westen gegen Osten quer her-

iiberlagert, und dessen Kammhbhe an sehr wenigen Punklen unter 6000'

(zr Vi Meile herabsinkt *). In einer solchen Hdhe wird wol kein

Vogel auf seiner Wanderung anhallend Diegen, selbst der Kranich nicht,

dessen Flug doch schon ein ziemlich hoher genaiint zu werden ver-

dient. BegreiQicher wird dieses, wenn man bedenkt, dass die Luft-

schichten oach oben bin immer diinner werden, und ein aohaltender

hoher Flug einen bedeutenden Kraftaufwand erfordert, der, wenn sie

denselben auch aufbieten kdnnten , ihre Behaglichkeit doch allzu viel

beeintrachtigen wiirde.

Was nun das siidliche Europa anbelangt, so sind Sardinien und

die Umgegend yon Conslantinopel , als Uebersiedlungsplatze iiber das

Mittelmeer fiir die europaischen Zugvogel , am meisten gekaiint. In

Sardinien, wo die Erde nicht mit Schnee bedeckt wird, und die Ge-

wasser von der Eisdecke befreit bleiben, trelTen wir schon viele Wan-

*) Nach A. V. Roon belragt die mitllere Kammliohe in den Mitlel-Alpen

8000—12000', in den West^Alpen 5000— 10000', in den Ost-Alpen von

3000—8000',
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derrogel des ndrdlichen Europa's, z. B. Podiceps, Charadrius, Vanel-

lus, Rallus , Tringa, Futica, Anas, Motacilla, Coccothravstes,

Sturnus, an. Audi Ardea stellaris , welche in den dorligen Fisch-

teiclien grossen Schaden anrichtet, und Turdvs pilaris, die sich von

den Beeren des Juniperus, des Laurus und der Pistacia nahrt, iiber-

wintern ebenfalls hier. Wie in Sardinien, so verweilen auch in der

sudostlichen europiiischen Tiirkei einige Vogel, wie Motacilla alba,

Anser cinereus, welche dorthin einwandern. Freilich findet man hier

nicht die Mannichfaltigkeit wie dort, was sich dadurch erklaren mag,

dass von hier aus eine Reise in noch warmere Lander nicht solche

Schwierigkeiten darbietet, wie in Sardien. In Sonderheit verdienen

outer den durchziehenden Vogein Columba turtiir, Coturnix dactyli-

sonans eine besondere Bemerkung, welche hier gut genahrt ankommen,

eingefangen nnd Iheiis geraachert, theils in Essig eingemacht, theils

eingesalzen werden. Wohl mehr Verderben noch als hier, droht den

Wachteln auf der Seereise. Von der Natur namlich wegen ihrer kur-

zen Fliigel nicht eben sehr zu einer Dauerhafligkeit im Fluge begiin-

sligt, sireichen sie dicht iiber dem Wasserspiegel hin, wobei viele vom

Winde in die Welien geschleudert werden. Selbst auf ihren Ruhe-

platzen, mogen es SchilTe oder Insein sein, an welchen das Miltelmeer

sehr reich ist, sind sie nicht geborgen , da ihrer hier schon die man-

nichfachsten Nachstellungen der Menschen warten, deren Opfer sie als-

dann auch gewohnlich werden. Dennoch streifen unzahlige Schaaren

in der Nahe des Mittelmeeres, sowohl in Asien, als in Afrika herum,

und jeder Augenzeuge wird es begreillich linden, wie Jehova das israe-

litische Volk, (nach der mosaischen Urkunde,) mit Wachteln hat sattigen

konnen, ohne dass er unler dem Ausdruck ^Wachlel" der besseren

Aushiilfe wegen noch an eine andere Vogelgatlung, Pterocles, zu den-

ken braucht.

Alle europSischen Zugvdgel, welche iiber das Meer setzen , schla-

gen ihr Winterquarlier in Syrien, Palastina, Aegypten und in der Ber-

berei auf. In Aegypten verweilen besonders die Sumpf- und Schwimm-

vOgel, die in dem zurUckgelassenen Schlamme des Nils, welcher

alljahrlich gerade von Mille August bis Ende September das Thai zu

Uberschwemmen pflegt, Nahrung, in Amphibien und Fischen bestehend,

zur GcnIJgc anlrellen. Ehcdcm jedoch, als man jene Lander noch nicht

all die Aufenthaltsorte der europaischen Zugvdgel fUr den Winter

kannle, war die Ansichl verbreilel, als ob sie sich jenscits des Aequa-

tora begaben und zwar in eine solche Gegend, die mit ihrer Heimath

glelche, aber natUrlich entgegcngesetzte Breite htilte. Uem zufolge
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wollte man auch unsere Pyrgiia domeslica am Cap der guten Hoffnung

geselien haben; allein diese Beobaclitung hat wenigstens auf einer Tau-

schung beruht, da die Pyrgiia arcvata der unseiigen gleicht, nur dass

Kopf und Kelile des Mannchens etwas dunkler erscheinen, und der Riicken

einen braunen Fleck hal. — Jelzt endlich weiss man , dass sie sich

im Allgemeinen in ein Land begeben, dessen mitllere Winlerlemperalur

unserer miltleren Sommerlemperalur gleichkommt, und dass sie niemals

liber den Aequator fliegen, sondern imnier diesseits desselben, ungefahr

bis zum 18" n&rdliciier Breite sich aufhalten. In diesen Gegenden blei-

ben die Vogel , aber ihr Besuch beschrankt sich bei manchen nur auf

kurze Zeit, namenllich bei denen, die spat ankommen , da dieselben in

umgekehrter Ordnung wieder zuriickkehren. so dass also diejenigen zu-

erst in ihrer Heimath aniangen , welche zulelzl wegzogen. — Beruhte

Ihr Verschwinden zur Heibstzeil im Grande genoramen auf den Warme-

verhaltnissen, so ist es auch nichls Anderes als diese, welche sie wie-

der zuriicklreiben. Dieses Mai ist aber nicht das Sinken der ausseren

Temperatur, sondern das Sleigen dersejben die Veranlassuiig dazu. So

wie die Sonne sich namlich vom Wendekreis des Sleinbocks abwendel

und sich dem Aequator wieder nahert, steigert sich in jenen Landern

des Orients die Warme so sehr, dass sie fiir ein animalisches Wesen,

das einem europiiischen Klima angehort, unertriiglich wird. Siimpfe

und Teiche, die sich zur Regenzeil bildelen und manchen Sumpfvogein

Nahrung darboten, trocknen ein; die Flora mil ihrer Farbenpracht und

Saflfiille welkt daliin. so dass der Boden wie gesengt ersclieint. Woher

sollen denn jetzt diese Vbgel ihre Nahrung nehmen, um in den kiihlen

Nachten die gehdrige Quantitat Wiirme zu bilden? Mithin sind sie

genothigt ein milderes Klima, ihre Heimath, wieder aufzusuchen.

Eben so wie in Europa, nimmt man auch eine Vdgelwanderung

im nordlichen Asien und Amerika wahr, die ebenfalls in der Richtung

der Meridiane, niemals in der Richtung der Parallele stattfinden. Des-

halb kommen auch keine amerikanischen Zugvogel nach Europa , und

umgekehrt keine europaischen nach Amerika, woran sie freilich auch

der atlantisclie Ocean hindern wiirde, der beide Continenle auf eine

Strecke von iiber 400 Meilen von einander trennt und wenig Insein hat,

die ihnen als Ruhepunkte dienen konnten. Aber nicht bloss auf der

nordlichen Hemisphare, sondern auch auf der slidlichen giebl es ein

Wandern der Vogel und zwar gegeii den Aequator und den Wendekreis

des Sleinbocks hin, jedoch in der entgegengesetzten Jahreszeit. Auf

der Slidlichen Erdhalfte nahern sich die Vogel dem Aequator zur Zeit

der Fiiihlingsnachtgleiche , wo also die Zugvogel der nordlichen Halb-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



399

kugel sich von demselben entfernen. Die Wanderungen auf beiden

Erdhalften stossen sich gleichsain gegenseilig ab, wie gleichnamige

Pole der Electricitat und des Magnetismus.

Beobachtangen iiber ziehende nnd briitende Vogel in

Anhalt, im Friihjahr 1857.

\'on

W. Fassler.

Wie anderwarts, so waren auch in hiesiger Gegend wahrend des

Friihjahrs grosse Unregelmassigiieiten in der Zug- und Brulzeit der

VSgel 2U beobachten. Manche Vogel trafen spater ein und nisleten

spSter, als gewuhnlich ; manclie Alien waren bei weitem nicht so zahl-

rcicb vertreten, als sonst. Cicnnia alba z. B. gelangle erst den 15. Mai

beim Horsle in Brambach an; acht Tage spiiler erst gesellte sich zu

dem Manne ein Weib, legte und briitete, brachte abcr nicht aus. Allem

Anscheine nach waren das neue Ansiedler, die alien Einwohner mit

Tausenden ihrer Genossen im IWeeressturme unigcliommen. Calamoherpe

palustris , deren Nester ich im Jalire 1848 schon am 2. Juni mit 2

und 5 Eiern gefunden, halle am 14. Juni 1856 noch leere Nester, und

C. artmdinacea an demselben Tage nur 1 und 2 Eier. In unseren

Auenwaldern gab es einen Ausfall an Individuen bei folgenden Arlen:

Sitta eiiropaea, Picus major und tned'ms , Laniiis minor, Turdus

merula, Cyanecula suecica, Sylvia atj-icapilla , hortensis und ni-

soria, Phyllopneuste sibilalrix , Calamoherpe palustris, Anthus ar-

boreiis, Accentor modularis.

Die entgegengesetzle Erscheinung bot das Friihjahr 1857 dar.

Manche unserer Sommervdgel kamen friiher an, als sonst; und seit ich

die Vogel beobachte, ist mir ein solcher Reichlhum an Individuen nie-

mals vorgekommen, als in diesem Jahre. Besondcrs bewohnten Sing-

und Schwarzdrossein, Sperber- und Garten-Grasmiicken, Laubvijgel und

Brachpieper in iiberaus grosser Zahl die hiesige Gegend. Wenn ich

friiher zuweilen im Naumann las, dass S. nisoria und hortensis in

unseren Auenwiildern gemein seien , kniipfte ich stets die Bemerkung

an diese Angabe: schade , dass dem nicht so ist! Auf das Jahr 1857

lindet jene Angabe unseres verdienstvollen Naumann, dessen Verlust

wir seit einigen Wochen bi'klagen, ihre voile Anwcndung.

Auch in andcrer Bezichung ist das Friihjahr 1857 fiir den For-

scher und Sammicr In biesiger Gegend giinstig gewesen. Wir haben
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