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Einleitung 

D i e N a c h t i g a l l is t i n der Ravensberger M u l d e noch a l l en tha lben 
B r u t v o g e l . 

I n den A u e w ä l d e r n der B ä c h e u n d F l ü s s e , i n den P a r k a n l a g e n 
u n d auf den baumbestandenen F r i e d h ö f e n der S t ä d t e , d e m l ich ten 
B u s c h w e r k v e r w i l d e r t e r G ä r t e n u n d t ief l iegender F e l d g e h ö l z e u . a. 
ist sie anzutreffen, sofern eine Fa l l aubdecke m i t entsprechender 
K l e i n t i e r w e l t i h r e m N a h r u n g s b e d ü r f n i s entgegenkommt u n d h ö 
here B ä u m e f ü r Beschat tung sorgen. D a b e i bevorzugt sie i m K o n 
t ro l lgeb ie t humose S e n k e n i n W a s s e r n ä h e m i t re ichem Brennesse l 
bestand, d ie i m Einzugsbere ich der F r ü h Jahrshochwasser l iegen . Z u 
dichtes U n t e r h o l z meidet sie, fa l l s nicht l ichtere ü b e r s i c h t l i c h e r e 
F l ä c h e n eingestreut s ind . D i e B e v o r z u g u n g m e h r feuchter Bio tope , 
w i e sie i m Beobach tungs raum a u f f ä l l i g ist, scheint nach den S t a n d 
o r t v e r h ä l t n i s s e n i n anderen Landschaf ten, w o sie nach N I E T 
H A M M E R (40) „ e i n e gewisse Trockenhe i t z u l i eben" scheint, nicht 
ü b e r a l l die R e g e l z u se in . — 

Das untersuchte B r u t a r e a l l iegt n o r d ö s t l i c h v o m B a h n h o f L ö h n e 
u n d erstreckt sich i n N o r d w e s t - S ü d o s t r i c h t u n g v o m W a s s e r s c h l o ß 

Abb. 1: Siedlungsdichte der Nachtigall i m Kontrollgebiet 

Offener Kreis = Brutvorkommen 1962 (nicht numeriert, da 4 von 
5 N i s t p l ä t z e n nicht lokalisiert wurden). 

Vollkreis = Brutvorkommen 1963 (Normalbruten 1 bis 10 und 
Ersatzbruten E l und E5). 
Kreis mit Punkt = Brutvorkommen 1964 (Normalbruten 1+ bis 
6+ und Umpaarungsbrut 7+). 
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H a u s B e c k bis z u r A l t - S c h o c k e m ü h l e ( M e ß t i s c h b l . 3718 B a d O e y n 
hausen). D e r artenreiche, m i t ü p p i g e r Ufe rvege ta t ion bestandene 
A u e w a l d w i r d v o n e inem s ta rk gewundenen B a c h d u r c h f l ö s s e n , der 
als M ü h l b a c h bekannt ist u n d unwe i t der S c h o c k e m ü h l e i n die W e r r e 
m ü n d e t ( A b b . 1). 

G l e i c h e r m a ß e n w u r d e n die Randbez i rke , insonderhei t e in nach 
Wes ten h i n sich a n s c h l i e ß e n d e s , s tark ü b e r w a c h s e n e s G r a b e n - u n d 
B ö s c h u n g s g e l ä n d e m i t einbezogen, das 1963 z u s ä t z l i c h besiedelt 
wurde , obgleich h i e r wen ige r g ü n s t i g e B io tope vo rzu l i egen scheinen. 

N a c h m ü n d l i c h e r M i t t e i l u n g z u v e r l ä s s i g e r ä l t e r e r G e w ä h r s l e u t e 
s o l l der „ F i c h t e n " — unte r dieser Beze ichnung ist das F e l d g e h ö l z 
i m V o l k s m u n d bekann t — mindestens seit der J a h r h u n d e r t w e n d e 
die N a c h t i g a l l als B r u t v o g e l ausweisen, w o b e i 1—2 P a a r e als m i t t 
lere Bru td ich te angegeben werden . E s da r f ve rmute t werden , d a ß 
diese V o g e l a r t noch wesent l ich f r ü h e r h ie r a n s ä s s i g w a r . D a f ü r 
spr icht das A l t e r des Baumbestandes . 

Se i t d e m F r ü h l i n g 1954 n a h m ich das seit Jugendtagen v e r 
t raute B r u t a r e a l a l l j ä h r l i c h unter K o n t r o l l e , w o b e i d ie p h ä n o l o g i -
schen D a t e n der A n k u n f t u n d der Gesang m i c h z u n ä c h s t besonders 
interessier ten. A m 12. 5. 1957 (bzw. a m 1. 6.) s tel l te ich 3 singende 
6 6 fest, a m 6. 5. 1962 (bzw. a m 26. 5.) 5 s ingende V ö g e l . Das erste 
B r u t v o r k o m m e n der N a c h t i g a l l i m K o n t r o l l g e b i e t f and ich a m 
26. 5. 1962 m i t 5 berei ts b e b r ü t e t e n E i e r n . 

D i e g r ö ß e r e S ied lungsdichte i n den le tz ten J a h r e n bewog mich , 
der Revie rbese tzung u n d d e m B r u t v e r h a l t e n dieser V o g e l a r t noch 
g r ö ß e r e A u f m e r k s a m k e i t z u schenken. D i e neue A u f g a b e w a r u m 
so ver lockender , als ich m i c h 1958—1962 in tens iv m i t der B r u t b i o 
logie v o n B r a u n - u n d Schwarzkeh lchen (25, 27) b e s c h ä f t i g t hatte. 

H i n z u k a m die nach d e m k a l t e n W i n t e r 1962/63 auftauchende 
Frage , w i e sich d ie schwache Vege ta t ion i n der ersten M a i h ä l f t e 
auf den B r u t b e g i n n u n d die Bese tzung des Bru t a r ea l s a u s w i r k e n 
w ü r d e . 

D i e vor l iegende A r b e i t be ruh t daher i m wesent l ichen auf den 
Beobachtungs- u n d Untersuchungsergebnissen der J a h r e 1962, 1963 
u n d 1964. I m ers tgenannten J a h r f ü h r t e ich 40 K o n t r o l l g ä n g e ( rund 
60 Arbei t ss tunden) , 1963 115 K o n t r o l l g ä n g e ( rund 240 A r b e i t s s t u n 
den) u n d 1964 105 K o n t r o l l g ä n g e ( rund 135 Arbe i t ss tunden) durch . 
E s sei betont, d a ß ich 1963 u n d 1964 das B r u t a r e a l i n den M o n a t e n 
M a i u n d J u n i fast t ä g l i c h ( u n a b h ä n g i g v o n der Tageszeit) — oft 
f ü r mehrere S tunden — kon t ro l l i e r t e . 

12 B r ü t e n (davon 2 Ersa tzbru ten) habe ich 1963 bis z u m A u f 
l ö s e n des Fami l i enve rbandes untersucht, w o b e i brutbiologische u n d 
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ethologische F r a g e n n u n m e h r i m V o r d e r g r u n d standen. F ü r 1963 
scheint eine m a x i m a l e Bese tzung des B r u t a r e a l s erreicht w o r d e n 
z u sein. 

D i e N u m e r i e r u n g der B r u t v o r k o m m e n erfolgte i n der Weise , d a ß 
die zei t l iche Reihenfo lge des Bru tbeg inns (1. E i ) i n der Z i f fe rnfo lge 
z u m A u s d r u c k kommt . B e i den B r ü t e n 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 fand ich 
die Nis t s t e l l en , be i 2, 3, 9 s tel l te ich das erste A u s l a u f e n der Nes t -
l inge fest, obgle ich h i e r die N i s t s t e l l en des s ta rk ü b e r w a c h s e n e n 
Un te rg rundes ha lbe r nicht l oka l i s i e r t w e r d e n konnten . B e i den le tz t 
genannten B r ü t e n w u r d e der T e r m i n der ersten E iab l age berechnet. 

Insgesamt s tanden also 1963 m i t den beiden E r s a t z b r u t e n 12 B r ü 
ten (1, E l , 2, 3, 4, 5, E 5 , 6, 7, 8, 9, 10) un te r K o n t r o l l e . 

1964 kon t ro l l i e r t e i ch das B r u t a r e a l v o m E in t r e f f en der B r u t 
par tner bis z u m A u f l ö s e n i h r e r F a m i l i e n v e r b ä n d e nach den v o l l 
zogenen B r ü t e n . D i e N u m e r i e r u n g der B r u t v o r k o m m e n erfolgte 
auch h ie r i n der Re ihenfo lge des B r u t b e g i n n s (1. E i ) . B e i a l l e n 
B r ü t e n ( 1 + bis 7 + ) konn ten die N i s t s t e l l en l oka l i s i e r t w e r d e n 
( A b b . 1). Z u r Unte r sche idung i n den s p ä t e r e n A u s f ü h r u n g e n w u r d e n 
d ie B r ü t e n des Jahres 1964 m i t e inem „ + " versehen. 

Ü b e r d ie Bru te tho log ie der N a c h t i g a l l l iegt nach me ine r K e n n t 
n is a u ß e r H I L P R E C H T (22) i m orni thologischen Sch r i f t t um n u r 
w e n i g vor . 

N e b e n eingestreuten H i n w e i s e n i n den i m L i t e r a tu rve rze i chn i s 
a u f g e f ü h r t e n F a c h b ü c h e r n u n d k l e inen , m i t oft anderer F rages te l 
l u n g v e r f a ß t e n B e i t r ä g e n i n orni thologischen Zei t schr i f ten benutzte 
i ch neben H I L P R E C H T die A r b e i t e n v o n N I E B U H R (39) u n d 
S T R E S E M A N N (59), die ü b e r w i e g e n d die V e r b r e i t u n g , Bes tands
e n t w i c k l u n g u n d Ö k o l o g i e dieser V o g e l a r t z u m Inha l t haben, als 
w e r t v o l l e Verg le ichss tud ien . 

D i e nachfolgenden Arbei t sergebnisse b e d ü r f e n durch entspre
chende Unte r suchungen i n anderen B i o t o p e n b e i anderen P o p u 
la t ionen der B e s t ä t i g u n g . D i e a u f g e f ü h r t e n K l a m m e r z a h l e n beziehen 
s ich auf das a m S c h l u ß a u f g e f ü h r t e L i t e ra tu rve rze i chn i s . 

Besonderer Dank gebüh r t He r rn C O N R A D S , Bielefeld, der viele A n r e 
gungen zur Arbei t beisteuerte und mit Li teratur aushalf, sowie He r rn 
Dr . N I E B U H R , Gifhorn, für briefliche Mit tei lungen und Über las sen sei
ner Arbei t „Die Nachtigall i n Niedersachsen". 

Gle ichermaßen b in ich Her rn Dr . K O P P E , Bielefeld, zu Dank ver
pflichtet, der das Manuskript einsah und den Fortgang der Arbei t unter
s tü tz te . Her rn Dr . G O E T H E , Institut für Vogelforschung, Wilhe lms
haven, danke ich, der wertvolles Arbeitsmaterial (Fernfunde) für die 
Veröffent l ichung freigab und Fragen zum Zug der Nachtigall brieflich 
beantwortete. 
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Dank habe ich aber auch allen Helfern zu sagen, die durch m ü n d l i c h e 
oder schriftliche Mitteilungen zum Thema beitrugen. Sie wurden in je
dem Falle in der Abhandlung zitiert. M e i n Dank gilt s c h l i e ß l i c h H e r r n 
L Ü C K I N G , L ö h n e , der freundlicherweise die graphische A u s f ü h r u n g der 
Abbildungen ü b e r n a h m . 

I. Lokale Verbreitung 

Zw e i f e l l o s f indet die N a c h t i g a l l i m K o n t r o l l g e b i e t o p t i m a l g ü n 
stige Lebensbed ingungen vor , obgleich sie auch sonst i m l o k a l e n 
Be re i ch — w e n n auch oft n u r sporadisch — als B r u t v o g e l auftaucht. 

I m l i ch ten B u s c h w e r k der W a s s e r s c h l ö s s e r Oberbehme, U l e n 
b u r g u n d H a u s Beck (mit je e inem B r u t p a a r i m Durchschni t t ) , i n 
den v e r w i l d e r t e n P a r k a n l a g e n v o n G u t S t e in l ake u n d Haus G o h 
fe ld (jeweils 1 Bru tpaa r ) , i n engbegrenzten, m i t re ichem Un te rwuchs 
versehenen F e l d g e h ö l z e n (4—6 Bru tpaare ) i m Nachbarbere ich des 
Kon t ro l lgeb ie t s , auf den F r i e d h ö f e n i n M e n n i g h ü f f e n (1) u n d M a h 
nen (1) ist sie B r u t v o g e l , w o b e i sie nach den Fes ts te l lungen der 
le tz ten 10 J ah re an den entsprechenden B r u t p l ä t z e n m i t g r o ß e r 
S tandor t t reue festhielt . D a n e b e n s ind aber auch Standor te bekannt , 
d ie erst i n j ü n g s t e r Ze i t aus u n e r k l ä r b a r e n G r ü n d e n aufgegeben 
w u r d e n , so „ K n o l l e n B u s c h " i n L ö h n e - B h f . , w o die N a c h t i g a l l 1958 
noch b r ü t e t e , u n d der F r i e d h o f i n L ö h n e (Dorf), w o die N a c h t i g a l l 
1954 noch v e r h ö r t w u r d e . 

Daneben bevorzugt sie die feuchten A u e w a l d u n g e n l ä n g s der 
W e r r e . So stel l te i ch 1963 singende 6 6 i n Oberbehme (2), i m U f e r 
dickicht v o r d e m S i e l i n B a d Oeynhausen (2), u n w e i t der S i e l 
b r ü c k e , u n d i m A u e w a l d der Oeynhausener F l u t m u l d e (1) fest. 

I n den e igent l ichen S ie l an lagen der K u r v e r w a l t u n g B a d O e y n 
hausen w a r i m gleichen J a h r n u r e in singendes c5 z u h ö r e n ( s p ä t e r 
auch J u n g v ö g e l g e h ö r t ) , desgleichen i m K u r p a r k (1). N a c h F L A C H 
M A N N (mdl . Mi t t . ) hat der S i e l i n f r ü h e r e n Z e i t e n eine g r ö ß e r e 
Bestandsdichte (4—5 Bru tpaare ) aufgewiesen. D e r R ü c k g a n g so l l 
du rch die i n den le tz ten J a h r e n erfolgte in tens ivere S ä u b e r u n g des 
Unte rg rundes ( A b h a r k e n des Fa l laubes , landschaft l iche V e r ä n d e r u n 
gen u . a.) he rvorgerufen w o r d e n sein. D a f ü r spreche die neuerdings 
z u beobachtende s t ä r k e r e A n s i e d l u n g i m Uferbere ich der W e r r e v o r 
d e m S i e l , d ie als Ausweich tendenz z u w e r t e n sei (siehe Bes tands
schwankungen !). 

D a r ü b e r h inaus s i n d die feuchten S ieke der Egge zwischen K i r c h 
l engern u n d Obernbeck ( im Durchschni t t 5 Bru tpaare ) seit J a h r e n 
besiedelt , w o b e i auch h i e r i n der l o k a l e n V e r b r e i t u n g die B e v o r -
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zugung feuchter oder i n W a s s e r n ä h e sich bef indender Bio tope u n 
v e r k e n n b a r ist. Das gleiche t r i f f t f ü r den Zen t ra l f r i edhof der S tadt 
H e r f o r d ( „ E w i g e r F r ieden") zu , dessen guter A l t h o l z b e s t a n d v o n 
e inem B a c h d u r c h f l ö s s e n w i r d . H i e r ist die N a c h t i g a l l seit J a h r e n 
(3—4 Bru tpaare ) als B r u t v o g e l ver t re ten . 

1964 s tel l te ich f ü r den K o n t r o l l r a u m u n d seine n ä h e r e U m g e 
b u n g folgende Bestandsdichte fest: F i c h t e n (7), Egge u n d U l e n b u r g 
(12), H a u s G o h f e l d (2), S i e l (4, h i e r s t ä r k e r ve r t re ten als i m Vor j ah r ) . 

Z I E G L E R (br ief l . Mi t t . ) berichtet f ü r 1963, d a ß i n den M i n d e n e r 
G l a c i s - A n l a g e n i n N ä h e der Weser d ie N a c h t i g a l l B r u t v o g e l ist u n d 
d a ß nach d e m „ N i c h t - F o r t r ä u m e n des Fa l l aubes an seit J a h r e n v e r -
weis ten S t e l l e n des G l a c i s ers tmals w iede r N a c h t i g a l l e n b r ü t e n " . 

E s ist ohne Frage , d a ß die N a c h t i g a l l i m Beobachtungsze i t raum 
i m he imischen R a u m i n Z u n a h m e begr i f fen ist, obgleich sie ke ines
wegs als h ä u f i g e r B r u t v o g e l anzusprechen ist. 

II. Bestandsschwankungen 

S C H A C H T (51,1877 u. 1907) ä u ß e r t die „ n u r zu b e t r ü b e n d e Erscheinung, 
d a ß gerade die Nachtigall von Jahr zu Jahr seltener wird". Danach soll 
sie „ n a c h den Zeugnissen ä l t e r e r Leute" im Eggedorf Feldrom (330 m) u m 
die Mitte des vorigen Jahrhunderts g e b r ü t e t haben, zu S C H A C H T S Zeiten 
„ e r s c h e i n t sie nur im F r ü h l i n g , singt einige Tage und verschwindet wie
der". S C H A C H T s c h l i e ß t , d a ß die Nachtigall „durch das viele herumstrol
chende Raubgesindel der Katzen, Wiesel, F ü c h s e , Iltisse, Sperber, W ü r g e r 
und wie sie alle h e i ß e n m ö g e n , g ä n z l i c h ausgerottet" sei. Einen weiteren 
G r u n d der Bestandsabnahme sieht S C H A C H T „in der V e r ä n d e r u n g des 
Terrains". Dadurch, d a ß die G e h ö l z e immer mehr ausgelichtet, Hecken und 
Strauchwerk beseitigt und B ä u m e gerodet werden, sollen der Schutz der 
Nachtigall und die E r n ä h r u n g s m ö g l i c h k e i t e n e i n g e s c h r ä n k t worden sein. 

Die „ J a h r e s b e r i c h t e " (28, zitiert nach G O E T H E , 15) melden „ v o n 
1872 ab schon einmal starke Abnahme". Danach soll die Nachtigall „ ü b e r 
haupt gewisse Z u - und Abnahmeperioden" aufzuweisen haben. Die letzte 
Feststellung steht in sachlichem Bezug zur Aussage des gleichen Verfas
sers, wonach seit 1947 „ e i n e erfreuliche und sehr auffallende Zunahme" 
i m ganzen Gebiet gemeldet werden k ö n n e , nachdem sie von 1925 bis 1936 
i m Raum Detmold sehr selten gewesen sei. 

G O E T H E vermutet , d a ß s ich der Bes t and durch eine A b n a h m e 
der w i l d e r n d e n K a t z e n (Fut te r schwier igke i ten i n der V o r w ä h r u n g s 
zeit!) e rhol t hat. 

Nach P R E Y W I S C H (48) zog sich die Nachtigall zu Anfang des J a h r 
hunderts „ fas t v o l l s t ä n d i g " aus dem Raum H ö x t e r zurück , h ä l t sich aller
dings „bis etwa 1920 noch zahlreich in Parks" der Stadt. „ I m Anfang der 
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zwanziger Jahre verschwindet sie aus dem S c h l o ß p a r k Vinsebeck ( R Ü 
T H E R ) und etwa u m dieselbe Zeit aus dem Gebiet Bredenborn, Stein
heim, wo sie im 19. Jahrhundert nach V O N K A N N E noch h ä u f i g war". 
Seit etwa 1950 liegen nach dem gleichen Verfasser vermehrte Nachrich
ten vor „ ü b e r singende Nachtigallen, doch fehlen bisher einwandfreie 
Brutnachweise". L a n g j ä h r i g e Beobachtungen lassen die Vermutung zu, 
d a ß „d ie Nachtigall wieder im S c h l o ß p a r k Corvey, am F u ß e des Ziegen
bergs in H ö x t e r und am Vogelschutzgebiet Brenkhausen Brutvogel ge
worden" ist. 

Nach H Ö L S C H E R (23) soll die Nachtigall nach verschiedenen Beobach
tern „ z w i s c h e n 1920 und 1930 f ü r die n ä h e r e Umgebung (besonders die 
ös t l i che ) des Sees" ( D ü m m e r ) noch h ä u f i g gewesen sein, wohingegen die 
A r t seit 1930 „dort nur vereinzelt" angetroffen wurde. 

K U H L M A N N (32) stellte f ü r das Stadtgebiet Bielefeld durch R u n d 
fragen „32 singende M ä n n c h e n für 1941, 54 M ä n n c h e n f ü r 1943 und 51 
M ä n n c h e n f ü r 1948" fest. „ D a s ist gegen 1935, wo bestenfalls 4—5 Paare 
vorhanden waren, eine mehr als erfreuliche Zunahme". Der gleiche V e r 
fasser ä u ß e r t , d a ß sich G r ü n d e f ü r die g ü n s t i g e Bestandsentwicklung 
„sch lecht angeben" lassen. 

I m m e r h i n m u ß b e i m V e r g l e i c h der L o k a l f a u n e n des he imischen 
Bere ichs die Tatsache s ta rker S c h w a n k u n g e n i m Bes t and der N a c h t i 
g a l l auffa l len , w o b e i eine s tarke Z u n a h m e i n den v i e r z ige r J a h r e n 
der ersten H ä l f t e dieses J ah rhunde r t s v o n verschiedenen A u t o r e n 
e r w ä h n t w i r d . 

O b a l le rd ings die v o n v ie l en Ve r f a s se rn u . a. P A X (zitiert nach 
M A K A T S C H 36) g e ä u ß e r t e These, wonach die A b n a h m e des B e 
standes an N a c h t i g a l l e n dadurch zu e r k l ä r e n ist, d a ß i n den B r u t 
r ä u m e n — insbesondere i n den G ä r t e n u n d P a r k a n l a g e n — das 
F a l l a u b entfernt u n d das S t r auchwerk s ta rk beschnitten w i r d , st ich
hal t ig ist, erscheint f r a g w ü r d i g , da n u r Tei lbereiche ihres B r u t v o r 
kommens angesprochen werden . 

P E I T Z M E I E R (43, 44, 45) versucht f ü r den norddeutschen Raum nach
zuweisen, „ d a ß in dem Zeitraum von 1900—1930 — vor allem von 1915 
bis 1930 — einer Klimaverschlechterung in der Brutzeit eine Bestands
abnahme einiger kontinentaler Arten, deren n ö r d l i c h e oder westliche A u s 
breitungsgrenze g r ö ß t e n t e i l s nicht sehr weit ü b e r dieses Gebiet hinaus
geht, zugeordnet war, und d a ß diese Arten in der darauffolgenden Periode 
einer Klimaverbesserung von 1930 bis 1949 eine deutliche Zunahme er
kennen l i e ß e n . " 

N I E B U H R (39) hat in Niedersachsen den von P E I T Z M E I E R aufge
zeichneten Sachverhalt f ü r die Nachtigall b e s t ä t i g t und Luscinia als k l i 
maempfindlich eingeordnet. Nach N I E B U H R f ü h r t die Entwicklung des 
Nachtigallenbestandes in Niedersachsen „ v o n einem Gipfel in der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts ü b e r den Tiefpunkt der 30er Jahre zu einem 
neuen H ö h e p u n k t in j ü n g s t e r Zeit". 
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Zwei fe l l o s ü b t i n diesem Z u s a m m e n h a n g der J u n i , i n d e m die 
Nes t l inge aufgezogen werden , e inen entscheidenden E i n f l u ß aus. 
N a c h P E I T Z M E I E R ist v o n 1910 bis 1930 — verg l i chen m i t d e m 
h u n d e r t j ä h r i g e n Durchschni t t — e in R ü c k g a n g der J u n i - T e m p e r a t u 
r e n z u verzeichnen, wohingegen i n der Z e i t v o n 1930 bis 1949 e in 
A n s t i e g festgestellt w e r d e n konnte . G l e i c h e r m a ß e n ist i m le tz ten 
Zei tabschni t t f ü r die A p r i l - u n d J u l i - T e m p e r a t u r e n — h ie r noch s t ä r 
k e r — eine Z u n a h m e nachzuweisen. N a c h dem gleichen Ver fasser 
k ö n n e n hohe A p r i l - T e m p e r a t u r e n Zugpro longa t ionen a u s l ö s e n , hohe 
J u l i - T e m p e r a t u r e n „ E r s a t z - oder Z w e i t b r u t e n g ü n s t i g beeinf lussen" . 
D i e M a i - T e m p e r a t u r e n so l len auf die Bes tandsschwankungen k e i n e n 
E i n f l u ß a u s ü b e n . 

Nach P E I T Z M E I E R ist im Vergleich zum letzten Zeitraum eine erheb
liche Klimaverschlechterung seit 1950 s p ü r b a r . Die Nachtigall soll seit die
sem Zeitpunkt nach Beobachtungen des Verfassers und seiner Mitarbei 
ter „ in der stark ozeanisch b e e i n f l u ß t e n M ü n s t e r i s c h e n Bucht und ihrer 
Umgebung" i n einem Beobachtungszeitraum von 6 Jahren eine „ d e u t l i c h 
wahrnehmbare Verminderung des Bestandes" erfahren haben. 

D i e erhebl iche Z u n a h m e des Nacht igal lbestandes i m K o n t r o l l 
gebiet — insbesondere i n den Verg le ichs j ä h r e n 1962 u n d 1963 — 
l ä ß t auf d ie P a r a l l e l i t ä t v o n T e m p e r a t u r - u n d Bes tandssschwan-
k u n g e n ke ine R ü c k s c h l ü s s e zu , z u m a l die J u n i - T e m p e r a t u r v o n 1962 
i m M i t t e l n u r + 1 5 , 3 ° C be t rug (1959 +.18,0 ° C ; 1963 +17,8 ° C) 
u n d keineswegs das B r u t g e s c h ä f t b e g ü n s t i g t e . Gerade i n d iesem 
M o n a t w a r e n i n V e r b i n d u n g m i t erhebl ichen R e g e n f ä l l e n (40,5 m m 
als Mona tsmi t t e l ) an k ü h l e n Tagen be i v i e l e n B o d e n b r ü t e r n w ä h 
r end der Aufzuch t der Nes t l inge g r o ß e E i n b u ß e n z u verzeichnen. 

III. Landschaf t , B o d e n u n d Vege ta t ion 

Das K o n t r o l l g e b i e t u m f a ß t eine G r ö ß e v o n r u n d 37,5 h a u n d l iegt 
i m K e r n 1,5 k m n o r d ö s t l i c h v o m B a h n h o f L ö h n e . Es erstreckt sich 
i n N o r d w e s t - S ü d o s t r i c h t u n g v o m G u t H a u s Beck bis zu r A l t e n 
S c h o c k e m ü h l e . D e r behandel te R a u m ist e in Te i lgeb ie t der R a v e n s 
berger M u l d e u n d g e h ö r t po l i t i sch z u m K r e i s H e r f o r d . E r w i r d i m 
S ü d e n durch die W e r r e begrenzt, die unwe i t der S c h o c k e m ü h l e den 
s ta rk gewundenen L a u f des M ü h l b a c h e s aufn immt , der das B r u t 
a rea l nach Nordos ten h i n a b s c h l i e ß t u n d den begle i tenden A u e w a l d 
v o r den nach Nordos t en sich a n s c h l i e ß e n d e n K u l t u r ä c k e r n u n d W i e 
sen scharf absetzt ( A b b . 1). 

N a c h S ü d w e s t e n h i n ist das G e l ä n d e durch f l u v i a t i l e S a n d r ü c k e n 
u n d tiefe M u l d e n , d ie auf den f r ü h e r e n V e r l a u f der W e r r e h i n -
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deuten u n d a b b a u w ü r d i g e Sandschichten aufwiesen u n d -weisen , 
s ta rk gegl ieder t u n d v o n ü p p i g ü b e r w a c h s e n e n G r ä b e n durchschni t 
ten. A u e w a l d u n d Grabensys t em l iegen i m Einzugsbere ich der F r ü h -
jahrshochwasser u n d g e h ö r e n hydographisch zusammen. D i e S e n 
k e n l iegen 49,3 m , die S a n d r ü c k e n 56,8 m ü b e r N N . 

D i e s ta rk we l l i ge O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r des U n t e r s u c h u n g s g e l ä n 
des geht i n die benachbar ten Grenzbere iche ü b e r , i m Nordos ten v o n 
anmoor igen S e n k e n m i t ausgesprochenem Flachmoorcharak te r u n 
terbrochen. U n t e r g r ü n d i g e w a s s e r u n d u r c h l ä s s i g e Liasschichten (siehe 
Geologisches B l a t t Minden! ) lassen h i e r das G r u n d w a s s e r — beson
ders i n feuchten J a h r e n — anstehen. 

D i e f re ien F l ä c h e n des Bru t a r ea l s w e r d e n l andwi r t schaf t l i ch ge
nutzt . A u f sandigen bis sand ig- lehmigen B ö d e n wachsen h ie r i m 
wesent l ichen Roggen, Gerste , H a f e r u n d K a r t o f f e l n , auf B ö d e n m i t 
h ö h e r e n Tongeha l t W e i z e n u n d Z u c k e r r ü b e n , gelegent l ich auch Raps . 
D i e Ufe r auen v o n W e r r e u n d M ü h l b a c h we i sen W e i d e k o p p e l n auf. 

D e r „ F i c h t e n " , e in aus verschiedenen Pflanzengesel lschaften z u 
sammengesetzter N i e d e r u n g s w a l d , bedeckt m i t se inem a u ß e r o r d e n t 
l i c h g r o ß e n Ar tenbes tand , tei ls die Uferaue des M ü h l b a c h e s , i m 
ü b e r w i e g e n d e n M a ß e die m e h r t rockenen S a n d a u f s c h ü t t u n g e n , die 
sich süd l i ch a n s c h l i e ß e n . H i e r b i lde t die K i e f e r gute B e s t ä n d e , u m 
die J ah rhunde r twende die Fichte , die d e m F e l d g e h ö l z den f l u r k u n d -
l i chen N a m e n ( „ F i c h t e n " ) e in t rug . 

Das eigentl iche K o n t r o l l g e b i e t zeigt, abgesehen v o n der i m s ü d 
ö s t l i c h e n Grenzbe re i ch l iegenden S c h o c k e m ü h l e , ke ine menschliche 
Bes i ed lung . V o n N o r d w e s t e n her b e r ü h r t j ü n g s t e in ausgedehntes 
I n d u s t r i e g e l ä n d e die Pe r iphe r i e , ohne den B r u t r a u m z u g e f ä h r d e n . 

A u f den K u l t u r ä c k e r n a m N o r d r a n d des F ich ten , u n w e i t der 
Bachaue, begannen i m F r ü h j a h r 1964 die u m f ä n g l i c h e n V o r a r b e i t e n 
z u m B a u der K l ä r a n l a g e des A m t e s L ö h n e . 

IV. Pflanzengesellschaften und Biotope 

Das K e r n g e b i e t des Bru ta rea l s , das durch die Ufe r auen des M ü h l 
baches bes t immt ist, k a n n i n den unmi t t e lba r an den B a c h an 
grenzenden Bere ichen pf lanzensoziologisch als W e i d e n - A u e w a l d , 
Salicetum albo-fragilis Tx. (1948, 1955 (50), angesprochen werden. 
E r w i r d v o m Hochwasser ü b e r f l u t e t u n d so l l nach K N A P P (31) m i t 
„ h o h e n N ä h r s t o f f r e s e r v e n " ausgestattet sein. D i e G r o ß e Brennesse l 
(Urtica dioica) b i lde t als Beg le i t e r h i e r reiche U f e r b e s t ä n d e . W e i t e r 
uferabgewandt , aber noch i m unmi t t e lba r en E inzugsbere ich des 
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Hochwassers , brei tet s ich e in B a c h - E r l e n - E s c h e n w a l d , Carici remo-
tae-Fraxinetum W . K O C H 1926 (50), aus, der nach T Ü X E N (61) 
„au f der per iodisch ü b e r s c h w e m m t e n , schmalen A u e k a l k f ü h r e n d e r 
B ä c h e " w ä c h s t . W ä h r e n d der W e i d e n - A u e w a l d n u r f ragmentar isch 
die U f e r a u e n begleitet , zeigt der B a c h - E r l e n - E s c h e n w a l d e inen z u 
s a m m e n h ä n g e n d e n ar tenreichen Bes tand , i n d e m die Esche beson
ders he rvo r t r i t t (Abb . 1). 

A u f d e m humusre ichen s t ickstoffhal t igen U n t e r g r u n d m i t z u m 
T e i l sehr feuchter Fa l l aubdecke b i l de t die Brennesse l dichte B e 
s t ä n d e u n d is t als Beg le i tp f lanze herausragender Ve r t r e t e r der 
Krau tsch ich t . Daneben bedeckt R ü h r - m i c h - n i c h t - a n (Impatiens noli-
tangere) i n g r o ß e n F l ä c h e n den B o d e n . 

H i e r fand 1963 inse la r t ig die Er s tbes i ed lung des Bru t a r ea l s du rch 
die B r ü t e n 1, 2 u n d 3 statt, w o b e i die f re ien S t e l l e n durch die 
B r ü t e n 4, 7 u n d 10 s p ä t e r besetzt w u r d e n . G l e i c h w o h l schri t t h i e r 
P a a r 1 i m gleichen B r u t a r e a l z u r E r sa t zb ru t E l . A u c h P a a r 5, das 
d ie N o r m a l b r u t i n e inem andersgearteten B i o t o p anlegte, besetzte 
m i t der E r sa t zb ru t den gleichen R a u m , so d a ß f ü r d ie oben a n 
g e f ü h r t e n Pf lanzengesel lschaf ten insgesamt 8 B r u t v o r k o m m e n nach
gewiesen w e r d e n konn ten (Abb . 1). 

V o n U r t i c a diocia scheint d ie N a c h t i g a l l i m K o n t r o l l g e b i e t ge
radezu öko log i sch a b h ä n g i g z u sein, da die oben a u f g e f ü h r t e n N i s t 
s te l len — auch 2 u n d 3, obgle ich h i e r die Nes ter nicht l oka l i s i e r t 
w e r d e n k o n n t e n — ausnahmslos a m G r u n d e ü p p i g e r Brennesse l 
b e s t ä n d e angelegt w a r e n . 

D e r ü b e r w i e g e n d e T e i l des „ F i c h t e n " , der auf sandigem G r u n d 
stockt, zeigt an Pf lanzenassozia t ionen den t rockenen S t ie le ichen-
B i r k e n w a l d , Querco roboris-Betuletum typicum Tx. 1930 (50), u n d 
den B u c h e n - E i c h e n w a l d , Fago-Quercetum Tx. 1955 (50). I n be iden 
Assoz ia t ionen zeigt die K i e f e r , d ie als N u t z b a u m inse l a r t ig e inge
sprengt ist, sehr guten Wuchs . 

I n der s ü d l i c h e n Randzone is t auf v e r n ä ß t e m L e h m f ragmen
tar i sch e in E i c h e n - H a i n b u c h e n w a l d , Querco-Carpinetum Tx. 1937 
(50), ausgebildet, der auf m ä ß i g n ä h r s t o f f r e i c h e m G r u n d ü b e r eine 
gute Fa l l aubdecke v e r f ü g t u n d b e i g r ö ß e r e m Hochwasser ü b e r 
schwemmt w i r d . D i e stauende W i r k u n g des Unte rg rundes ist h ie r so 
s tark, d a ß das Wasser nach Ü b e r s c h w e m m u n g tagelang ansteht. 

W ä h r e n d s o w o h l der S t i e l e i c h e n - B i r k e n w a l d als auch der B u 
chen -E ichen -Wald nicht besiedelt w u r d e , wies der E i c h e n - H a i n -
buch en wa l d die B r ü t e n 5 u n d 6 auf. B e i d e Bio tope m ü s s e n als 
E r sa t z gewertet we rden , da d ie Ufe raue des M ü h l b a c h e s z u m Z e i t 
p u n k t der Bese tzung der o. a. B r u t r e v i e r e e in gewisses S i ed lungs -
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m a x i m u m erreicht hatte, so d a ß die P ä r c h e n 5 u n d 6 gezwungen 
waren , sich i n der wen ige r g ü n s t i g e n Randzone anzusiedeln . D i e 
le tz tgenannten B io tope w a r e n v o r a l l e m durch die d ü r f t i g e r e 
S t r auch - u n d K r a u t b e d e c k u n g benachtei l igt , obgleich die gut 
d u r c h n ä ß t e Fa l l aubdecke g ü n s t i g e Nahrungs rese rven aufwies. I m 
m e r h i n l agen die V e r h ä l t n i s s e h i e r besser als i n den ausgesproche
n e n Trockengebie ten des S t i e l e i chen -B i rkenwa ldes u n d B u c h e n -
Eichenwaldes , w o die Fa l l aubdecke z u m T e i l fehlte oder so t rocken 
war , d a ß sich die Boden fauna n u r schwach zeigte. W e i t e r h i n fehlte 
h i e r die Brennesse l , d ie auf d e m feuchteren G r u n d des E i c h e n - H a i n 
buchenwaldes — w e n n auch n u r sporadisch — an l ich teren S t e l l en 
wuchs. B r u t 6 befand sich a m G r u n d e einer Brennessels taude. 

Das sich we i t e r wes t l i ch a n s c h l i e ß e n d e Grabengebie t — du rch 
freie A c k e r f l ä c h e n v o m „ F i c h t e n " getrennt — zeigt eine r e l i k t 
m ä ß i g e A u s b i l d u n g des W e i d e n - A u e w a l d e s , Salicetum albo jragilis 
Tx. (1948) 1955 (50), der h i e r auf u n t e r g r ü n d i g e m A u e l e h m stockt 
u n d r e g e l m ä ß i g i n der Grabensoh le ü b e r s c h w e m m t w i r d , w e n n die 
W e r r e Hochwasser f ü h r t . D e r n ä h r s t o f f r e i c h e G r u n d ist s tark ü b e r 
wachsen u n d zeigt u n t e r g r ü n d i g ü p p i g e B r e n n e s s e l b e s t ä n d e , d ie i n 
der Randzone unter e iner Staude v o n Urtica diocia B r u t 8 auf
wiesen . 

B r u t 9 sch loß sich i n e inem Grabengebie t we i t e r n ö r d l i c h an, das 
ü b e r reiche P a p p e l b e s t ä n d e (Popula robusta) v e r f ü g t u n d i n der 
g r o ß f l ä c h i g e n A u s d e h n u n g m e h r Park landschaf t scharak te r t rug, ob
gleich die p f lanzenkundl iche A u s p r ä g u n g des feuchten Grabens h i e r 
ebenfal ls s ichtbar w a r . 

D i e B r u t p a r t n e r 8 u n d 9 schri t ten a m s p ä t e s t e n zu r B r u t , ab
gesehen v o n P ä r c h e n 10, das sich i n e inen f re ien R a u m der Ufe raue 
des M ü h l b a c h s e ingl ieder te . 

I n den ö k o l o g i s c h e n B e d i n g u n g e n stel l t die N a c h t i g a l l i m K o n 
t ro l lgebie t also A n s p r ü c h e , d ie sich m i t der A u s b i l d u n g entsprechen
der Pf lanzenassozia t ionen decken. E i n e gut durchfeuchtete F a l l a u b 
decke i n V e r b i n d u n g m i t e iner s c h ü t z e n d e n S t r auch - u n d K r a u t 
schicht, w o b e i der Brennesse l i n der A u s w a h l der B io tope g r o ß e B e 
deutung zukommt , scheint wesent l ich z u sein. 

Nach N I E B U H R (39) zeigt die Nachtigall ihre g r ö ß t e Siedlungsdichte 
„ n ö r d l i c h der Mittelgebirgsschwelle", wobei gewisse Dichtezentren i n den 
„ g r o ß e n S t ä d t e n wie O s n a b r ü c k , Bielefeld, Minden, Hannover und B r a u n 
schweig" auftreten. Aber auch die Verbindungszonen dieser Zentren, w o 
zu mein Kontrollgebiet g e h ö r t , sollen „ r e l a t i v dicht bewohnt" sein. Ich 
kann das b e s t ä t i g e n . Dabei ist die Feststellung des o. a. Verfassers i n der 
Richtung wesentlich, d a ß von diesem D i c h t e g ü r t e l ausgehend, „ l ä n g s der 
Ems, der Weser, der Leine und zahlreicher kleiner F l ü s s e " Streifen guter 
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Besiedlung in das s c h w ä c h e r besetzte nordwestdeutsche Tiefland ü b e r 
greifen, wobei die Nachtigall nicht „ u n b e d i n g t in der F l u ß a u e selbst" 
dicht zu siedeln braucht, sondern auch geeignete B r u t p l ä t z e „ in dem 
Ü b e r g a n g s s t r e i f e n von F l u ß a u e und h ö h e r gelegener Geest" zu besetzen 
vermag. Aber nirgends soll sie „ g r ö ß e r e Dichten" aufweisen, sondern 
„ i m m e r nur vereinzelt" vorkommen. 

Nach N I E B U H R sollen zwischen besseren B ö d e n und der Verbreitung 
der Nachtigall Z u s a m m e n h ä n g e bestehen. Es ist nicht von u n g e f ä h r , d a ß 
sie im L o ß g ü r t e l vor der Mittelgebirgsschwelle die dichteste Besiedlung 
zeigt, „ w ä h r e n d sie der L ü n e b u r g e r Heide mit ihren d ü r f t i g e n , ausgewa
schenen B ö d e n fehlt". 

Auch stellt der Verfasser die von vielen Berichterstattern g e ä u ß e r t e 
Meinung, d a ß die Nachtigall an offenes Wasser gebunden sei, nicht in 
Frage, zumal „d ie F l u ß t ä l e r und Stromgebiete eine dichtere Besiedlung 
als die trocknere und wasserarme Geest aufweisen". Dennoch sollen B o 
den und Wasser nicht allein ausschlaggebend sein, sondern „ d e r Standort 
mit seiner Vegetation". 

Dieses sind Standorte mit „ ü p p i g e r Vegetation und reicher Flora, die 
a u ß e r d e m noch durch eine gewisse Frische oder Feuchtigkeit des Bodens 
gekennzeichnet sind. Laub bedeckt im F r ü h l i n g das Erdreich. Freies Was
ser ist nicht immer in unmittelbarer N ä h e vorhanden, meist jedoch nicht 
fern." 

Be i einer pflanzensoziologischen Zuordnung sollen die Standorte" fast 
alle der Assoziation des Eichen-Hainbuchenwaldes, e i n s c h l i e ß l i c h des B u 
chenmischwaldes (Querceto-Carpinetum) a n g e h ö r e n oder starke A n k l ä n g e 
an ihn aufweisen." 

Bei der Verschiedenartigkeit der „ S u b a s s o z i a t i o n e n und Varianten 
dieser Waldgemeinschaft" werden die „auf frischen bis feuchten B ö d e n 
stockenden besten L a u b m i s c h w ä l d e r " b e z ü g l i c h der Besiedlung „ g e g e n 
ü b e r denen trockener und ä r m e r e r Standorte eindeutig bevorzugt". 

Nach S C H U M A N N (55 — zitiert nach N I E B U H R ) kommen den W a l d 
r ä n d e r n mit ihrem Unterholzreichtum bei der Besiedlung bevorzugte B e 
deutung zu. In z u s a m m e n h ä n g e n d e n Waldgebieten soll die Nachtigall 
„ n u r die R ä n d e r , Schneisen und Lichtungen" besetzen. Das entspricht 
auch meinen Erfahrungen. 

Wenn die Nachtigall „ g e l e g e n t l i c h in einer anderen Waldgemeinschaft" 
b r ü t e n kann, so geht hieraus nach N I E B U H R die „ ö k o l o g i s c h e Valenz" 
des Vogels hervor. 

V . B r u t v ö g e l des Kontrollgebiets 

D e r Wechse l v o n feuchten u n d t rockenen B i o t o p e n auf engem 
R a u m m i t e inem ar tenreichen u n d abwechslungsreichen P f l a n z e n 
bestand hat z u r Folge , d a ß i m K o n t r o l l g e b i e t e in guter Bes tand an 
B r u t v o g e l a r t e n nachgewiesen w e r d e n konnte . D i e Bes i ed lung des 
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Raumes w i r d noch dadurch b e g ü n s t i g t , d a ß ausgesprochene Wasser 
v ö g e l oder wasser l iebende B r u t v ö g e l a m M ü h l b a c h geeignete Lebens 
bed ingungen vorfanden. 

A l s E rgebn i s z e h n j ä h r i g e r Beobachtungen (1954—1963) konn ten 
a) 42 r e g e l m ä ß i g u n d b) 9 u n r e g e l m ä ß i g b r ü t e n d e A r t e n (insgesamt 
also 51 Bru tvoge la r ten) nachgewiesen werden . 

a) R e g e l m ä ß i g b r ü t e n d e A r t e n : 
A m s e l , Bachstelze , B a u m p i e p e r , B laume i se , B u c h f i n k , B u n t 

specht, D o r n g r a s m ü c k e , E i c h e l h ä h e r , Fasan , Fe ld spe r l i ng , F i t i s , G a r 
t e n b a u m l ä u f e r , G a r t e n g r a s m ü c k e , Gar tenro tschwanz , G e l b s p ö t t e r , 
G o l d a m m e r , G r a u s c h n ä p p e r , G r ü n s p e c h t , H ä n f l i n g , Heckenbraune l le , 
K l a p p e r g r a s m ü c k e , K l e i b e r , Kle inspecht , K o h l m e i s e , K u c k u c k (!), 
Mis te ld rosse l , M ö n c h s g r a s m ü c k e , Nach t iga l l , P i r o l , R a b e n k r ä h e , 
R inge l taube , Rotkehlchen , S ingdrosse l , Star , Stockente, Sumpfmeise , 
S u m p f r o h r s ä n g e r , Te ichhuhn , T u r m f a l k e , T r a u e r s c h n ä p p e r , Z a u n 
k ö n i g , Z i l p z a l p . 

b) U n r e g e l m ä ß i g b r ü t e n d e A r t e n : 
E i svoge l , F l u ß u f e r l ä u f e r , Gebirgss te lze , K e r n b e i ß e r , N e u n t ö t e r , 

Tur te l t aube , W a l d l a u b s ä n g e r , W a l d o h r e u l e , Weidenmeise . 

U n t e r den r e g e l m ä ß i g b r ü t e n d e n A r t e n w u r d e der K u c k u c k 
(Brutschmarotzer) aufgenommen, der i m K o n t r o l l g e b i e t v e r h ä l t n i s 
m ä ß i g h ä u f i g ist, a l le rd ings be i der N a c h t i g a l l als W i r t s v o g e l noch 
nicht nachgewiesen w e r d e n konnte . B e i den u n r e g e l m ä ß i g b r ü t e n 
den A r t e n f ü h r t e ich F l u ß u f e r l ä u f e r u n d K e r n b e i ß e r auf, be i denen 
eine B r u t z w a r nicht festgestellt w e r d e n konnte , f ü r das K o n t r o l l 
gebiet aber als wahrsche in l i ch g i l t . 

D e r V e r s u c h einer Z u o r d n u n g v o n Bru tvoge la r t en , die i m K o n 
t ro l lgebie t als „ N a c h t i g a l l b e g l e i t e r " auftreten, m u ß v o n den V o r 
aussetzungen ausgehen, d a ß v o n diesen A r t e n ä h n l i c h e B i o t o p 
w ü n s c h e h ins ich t l i ch der E r n ä h r u n g s - u n d B r u t b i o l o g i e gestell t w e r 
den, w o b e i eine gewisse P a r a l l e l i t ä t zwischen Pflanzengesel lschaft 
u n d B r u t v o g e l a r t u n v e r k e n n b a r ist. 

W e n n w i r den W e i d e n - A u e w a l d i n V e r b i n d u n g m i t dem B a c h -
E r l e n - E s c h e n w a l d i m U n t e r s u c h u n g s g e l ä n d e als hervor t re tenden 
L e b e n s r a u m der N a c h t i g a l l herausstel len, s ind nach dem H ä u f i g 
ke i t s fak tor ihres Auf t re tens i m V e r g l e i c h m i t anderen Bio topen , w o 
n u r vere inze l te B r u t v o r k o m m e n festgestellt w u r d e n , u n d nach der 
Bru t s t e t i gke i t sel tenerer V o g e l a r t e n folgende Nacht iga l lbeg le i t e r z u 
verze ichnen: 

F i t i s , G a r t e n g r a s m ü c k e , G e l b s p ö t t e r , Kle inspech t , P i r o l , M ö n c h s 
g r a s m ü c k e , Rotkeh lchen , S u m p f r o h r s ä n g e r , Z i l p z a l p , Z a u n k ö n i g . 

79 



S u m p f r o h r s ä n g e r u n d Z a u n k ö n i g haben wegen der u n m i t t e l 
ba r en N ä h e des M ü h l b a c h s g ü n s t i g e S ied lungsbedingungen , w i e an 
dererseits der K le inspech t al te W e i d e n , die i n guten B e s t ä n d e n a m 
B a c h anzutreffen w a r e n , ge rn als B r u t b ä u m e ann immt . 

D a ß i m W e i d e n - A u e w a l d i n unmi t t e lba re r N ä h e der N a c h t i g a l l 
Bachstelze, E i svoge l , Gebirgss te lze , G r a u s c h n ä p p e r , Stockente u n d 
T e i c h h u h n b r ü t e t e n , so l l n icht u n e r w ä h n t b le iben . 

Z u den Beg le i t a r t en der N a c h t i g a l l i m we i t e r en S inne z ä h l t e n 
ferner folgende V ö g e l , be i denen a l le rd ings eine besondere V o r l i e b e 
f ü r den Lebens r aum, w i e sie be i den e igent l ichen Nach t iga l l be 
g le i t e rn u n v e r k e n n b a r wa r , nicht festgestellt w e r d e n konnte : F a 
san, Fe ldspe r l i ng , G a r t e n b a u m l ä u f e r , Gar tenro tschwanz , K l e i b e r , 
S tar , S ingdrossel , Sumpfmeise u n d T r a u e r s c h n ä p p e r . W i r haben es 
h i e r i m wesent l ichen m i t B r u t v o g e l a r t e n z u tun , die i n den A l t h o l z 
b e s t ä n d e n des Bach-Er l en -Eschenwa ldes geeignete B r u t h ö h l e n f ü r 
d ie A n l a g e des Nestes vor fanden . 

I n den B i o t o p e n 8 u n d 9 erschienen D o r n g r a s m ü c k e , G o l d a m m e r , 
H ä n f l i n g , Heckenbraune l le , K l a p p e r g r a s m ü c k e u n d N e u n t ö t e r als 
Beg le i tvoge la r ten , die als Heckenbewohner bekannt s ind . 

VI. Witterung der Beobachtungsjahre 

W e n n die F rage der W i t t e r u n g behandel t w i r d , ist der ex t reme 
W i n t e r 1962/63 i n der Weise z u b e r ü c k s i c h t i g e n , als er d ie P h ä n o 
logie der P f l a n z e n w e l t b e e i n f l u ß t e , die ihrersei ts A u s w i r k u n g e n 
f ü r den B r u t a b l a u f (siehe D e z i m i e r u n g der N o r m a l b r u t e n u n d E r -
satzbruten!) hatte. 

F ü r die B e u r t e i l u n g der „ S t r e n g e " dieses Win t e r s sei als M a ß 
stab die „ K ä l t e s u m m e " f ü r B a d Oeynhausen angegeben, das r u n d 
5 k m v o m B r u t a r e a l entfernt l iegt . I n der Z e i t v o m 1. 10. 1962 — 
31. 3. 1963 (Winte rha lb jahr ) w u r d e h i e r eine K ä l t e s u m m e (Summe 
a l l e r Tagesmi t te l tempera turen , die un te r 0 ° C liegen) v o n 388 ° C 
berechnet. D e r l a n g j ä h r i g e Durchschni t t fü r B a d Oeynhausen l iegt 
n u r w e n i g ü b e r 100 0 C . W e i t e r h i n w u r d e n 26 F r o s t - u n d 61 Eis tage 
(Frosttage = Tiefs t tempera tur unter d e m Gef r i e rpunk t , Eis tage = 
H ö c h s t t e m p e r a t u r ebenfal ls unter dem Gef r i e rpunk t ) g e z ä h l t . 

N a c h b r i e f l . M i t t . v o n N I E M E Y E R , B a d Oeynhausen , herrschte 
v o m 19. 12. 1962 bis z u m 5. 3. 1963 „e i s iges Win t e rwe t t e r " . N u r e in 
„ e i n z i g e r T a g i n dieser Z e i t w a r frostfrei , u n d n u r i n den le tz ten 
T a g e n dieser Fros tper iode lagen die Mi t t ags t empera tu ren durch 
s t ä r k e r e Sonnene ins t rah lung ü b e r dem G e f r i e r p u n k t " . 
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E i n V e r g l e i c h der p f l a n z e n p h ä n o l o g i s c h e n D a t e n v o n 1963 m i t 
anderen B e o b a c h t u n g s j ä h r e n zeigt f ü r den K o n t r o l l r a u m folgende 
W e r t e : 

Roggen schiebt ( Ä h r e sichtbar) Raps (Vo l lb lü t e ) 

1956 15. 5. 1956 19. 5. 
1959 7. 5. 1959 9. 5. 
1963 24. 5. 1963 20. 5. 

B u s c h w i n d r ö s c h e n (Vo l lb lü t e ) W i l d k i r s c h e (Vo l lb lü t e ) 

1961 5. 4. 1961 7. 4. 
1963 19.4. 1963 29. 4. 

D i e Pf lanzenersche inungen zeigten s ich 1959 u n d 1961 nach m i l 
den, 1956 u n d 1963 nach s trengen W i n t e r n . E i n e besonders g r o ß e 
V e r s p ä t u n g der Vege ta t ion ze igen die D a t e n v o n 1963 an. 

F ü r die B r u t p e r i o d e der N a c h t i g a l l k o m m e n i m wesent l ichen die 
Mona te M a i u n d J u n i i n Bet rach t (siehe A n z a h l u n d Ze i t ab l au f 
der B r ü t e n ! ) . A u c h b e i den E r s a t z b r u t e n des Jahres 1963 (2) v e r 
l i e ß e n d ie J u n g e n noch i m J u n i das Nes t (Abb . 5). 

E i n V e r g l e i c h der T e m p e r a t u r m i t t e l u n d M o n a t s s u m m e n an 
N i e d e r s c h l ä g e n dieser be iden M o n a t e i n den J a h r e n 1959, 1960, 
1962 u n d 1963 f ü r B a d Oeynhausen zeigt folgende Wer t e : 

M a i J u n i 
T e m p , i n + ° C Niedersch i , i n m m T e m p , i n -\~° C Niedersch l . i n m m 

1959 14,7 13,3 18,0 29,1 
1960 15,3 56,6 17,7 36,2 
1962 12,1 59,9 15,3 40,5 
1963 13,4 71,8 17,8 66,9 

D a ß der J u n i 1962 sich negat iv auf den B r u t a b l a u f a u s w i r k e n 
m u ß t e , geht schon daraus hervor , d a ß v o m 1. 6. — 1 0 . 6. 1962 an 
6 Tagen die T ie f s t t empera tu ren un te r + 1 0 ° C lagen. I n der Z e i t 
v o m 3.—5. 6. 1962 w u r d e n an den j e w e i l i g e n T a g e n T ie f s twer te 
v o n n u r +,6 ° C gemessen. W e n n auch u m die Mona t smi t t e die 
m a x i m a l e n Mi t t ags t empera tu ren auf + 2 6 ° C (18. 6. 1962) anst ie
gen, so b l i eben die N ä c h t e z u k ü h l . F ü r den 18. 6. w u r d e n + 1 3 0 C 
regis t r ier t . Besonders ka tas t ropha l w i r k t e s ich e in erneuter T e m p e 
ra turs tu rz i n der 2. M o n a t s h ä l f t e aus, w o beispielsweise a m 28. 6. 
als T ie fs t t empera tur n u r + 9 ° C gemessen wurde . 
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W e n n m a n b e r ü c k s i c h t i g t , d a ß a m 27. 6., 28. 6. u n d 29. 6. 12,0 m m , 
1,2 m m u n d 5,0 m m Niedersch lag f ie len , an 3 T a g e n also r u n d 
die H ä l f t e des Niederschlags i m ganzen M o n a t u n d das z u e inem 
Z e i t p u n k t m i t sehr n i ed r igen n ä c h t l i c h e n Tempera tu ren , ist die be
sondere E i n b u ß e an Nes t l ingen , die i n diesem M o n a t insbesondere 
b e i B o d e n b r ü t e r n a l l en tha lben festzustel len war , v e r s t ä n d l i c h . D e m 
scheint a l l e rd ings d ie s tarke Bese tzung des Bru t a r ea l s du rch die 
N a c h t i g a l l i m F r ü h l i n g 1963 (siehe Bese tzung u n d G r ö ß e der B r u t 
reviere!) z u widersprechen . A u c h N I E B U H R (br ief l . M i t t . v . 12. 8. 
1963) berichtet, d a ß i n se inem K o n t r o l l g e b i e t ( R a u m Gi fhorn) „ d i e 
N a c h t i g a l l i n d iesem J a h r e wieder h ä u f i g e r als i n den V o r j a h r e n " 
auftrat. 

D i e sehr n iedr ige M a i t e m p e r a t u r 1962 scheint w e n i g e r ins G e 
wich t z u fa l l en , da die Gelege ü b e r w i e g e n d durchgehend b e b r ü t e t 
w u r d e n , w e n n sich auch die N i e d e r s c h l ä g e , die m i t 59,9 m m g e r i n g 
f ü g i g ü b e r d e m l a n g j ä h r i g e n M i t t e l v o n B a d Oeynhausen (57 mm) 
lagen, unangenehm ausgewi rk t haben, z u m a l sie m i t k u r z e n U n t e r 
brechungen w ä h r e n d des ganzen Mona t s f ie len . 

Das gleiche t r i f f t f ü r J u l i zu , w o n u r 9 Tage regenfrei b l i eben 
u n d auch die T e m p e r a t u r e n f ü r die Jahresze i t z u n i e d r i g lagen. 
I m M o n a t s m i t t e l wies die T e m p e r a t u r n u r +15,8 ° C auf, w o h i n 
gegen i m J u l i 1959 +20,5 0 C berechnet w u r d e n , w o b e i z u b e r ü c k 
sicht igen ist, d a ß w i r es 1959 m i t e inem ex t r emen S o m m e r z u t u n 
hat ten. 

V e r g l i c h e n m i t 1962 m ü s s e n d ie W i t t e r u n g s v e r h ä l t n i s s e des F o l g e 
jahres 1963 als b ru tpos i t i v angesprochen werden . W e n n auch der 
M a i v e r h ä l t n i s m ä ß i g k ü h l w a r u n d erhebl iche N i e d e r s c h l ä g e auf
wies , die m i t 71,8 m m ü b e r dem l a n g j ä h r i g e n M i t t e l w e r t f ü r B a d 
Oeynhausen (57 mm) lagen ( E i n b u ß e n an B r ü t e n w a r e n nicht z u 
verzeichnen), zeigte der J u n i , insbesondere die 1. J u n i h ä l f t e , die 
nach me inen E r f a h r u n g e n f ü r den B r u t a b l a u f besonders entschei
dend ist, ideale V e r h ä l t n i s s e . A m 7. 6. w u r d e als H ö c h s t t e m p e r a t u r 
+ 2 7 0 C gemessen, d ie Tiefs t tempera tur f ü r diesen T a g be t rug 
+ 1 6 ° C. B e i ger ingen S c h w a n k u n g e n be t rug die mi t t l e re T e m p e 
r a tu r der n ä c h t l i c h e n Tie fs twer te i n der 1. J u n i h ä l f t e +13,7 ° C , 
i m J u n i 1962 vergle ichsweise n u r +10,1 ° C . D a r ü b e r h inaus f i e l 
an 10 Tagen der M o n a t s h ä l f t e k e i n Regen, b z w . die N i e d e r s c h l ä g e 
( n ä c h t l i c h e r Tau) w a r e n so ger ing, d a ß sie n icht gemessen w e r d e n 
konnten . H i n z u k a m , d a ß k a u m W i n d z u verze ichnen war , w o d u r c h 
der Insektenf lug sich v e r s t ä r k t e u n d die F ü t t e r u n g der Nes t l inge 
g ü n s t i g b e e i n f l u ß t wurde . W e n n auch m i t d e m 15. 6. einsetzend, i n 
der 2. J u n i h ä l f t e erhebl iche gewi t t r ige R e g e n f ä l l e z u verze ichnen 
w a r e n , so f ie len diese nicht so s ta rk ins Gewich t , w e i l d ie T e m p e -
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r a tu ren sich ha l t en konnten . So f ie len a m 21. 6. 11,8 m m N i e d e r 
schlag. D i e H ö c h s t t e m p e r a t u r dieses Tages be t rug + 2 1 ° C , die T ie f s t 
t empera tur + 1 5 ° C , die mi t t l e re Tages tempera tur + 1 8 ° C . 

D i e 1. J u l i h ä l f t e zeigte i m wesent l ichen gle ichble ibende W e r t e 
m i t m a x i m a l e n Mi t t ags t empera tu ren v o n + 2 5 ° C u n d T ie f s twe r 
ten v o n + 1 3 ° C , so d a ß die N i e d e r s c h l ä g e die F ü t t e r u n g der J u n g e n 
i m F a m i l i e n v e r b a n d nicht beeinf lussen konnten . D i e mi t t l e r e Tages
tempera tur der 1. J u l i h ä l f t e 1963 be t rug +18,3 0 C , d ie des V o r 
jahres n u r +14,2 ° C . 

D i e W i t t e r u n g der Mona te M a i u n d J u n i 1964 w a r f ü r den B r u t 
ab lauf a u ß e r g e w ö h n l i c h g ü n s t i g . B e i ü b e r w i e g e n d sonnigem W e t 
ter u n d ger ingen N i e d e r s c h l ä g e n l agen die Mi t t ags t empera tu ren 
v o m 9. M a i bis E n d e J u n i — v o n A u s n a h m e n abgesehen — ü b e r 
+ 2 0 ° C . A m 26. 5. w u r d e n + 3 0 ° C i m Schat ten gemessen; die M i t 
tags temperaturen i m J u l i l agen i m wesent l ichen u m + 2 5 ° C , z u m 
T e i l noch h ö h e r . 

D i e T e m p e r a t u r - u n d Niederschlagswer te , d ie i n dieser A r b e i t 
benutzt w u r d e n , s tel l te te i ls d ie technische V e r w a l t u n g des Staats
bades Oeynhausen , f ü r die J ah re 1962 u n d 1963 H e r r F R A N Z N I E 
M E Y E R , B a d Oeynhausen , z u r V e r f ü g u n g , w o f ü r ich an dieser S te l l e 
he rz l i ch danke. A l l e U n t e r l a g e n beziehen sich zen t r a l auf eine 
Wet te rs ta t ion . 

V 1 Ankunft 

N a c h N I E T H A M M E R (40) erscheint die N a c h t i g a l l „ a n den deut
schen B r u t p l ä t z e n i m 2. D r i t t e l des A p r i l " . M A K A T S C H (36) be r i ch 
tet, d a ß sie M i t t e A p r i l „ a n i h r e n m i t t e l e u r o p ä i s c h e n B r u t p l ä t z e n " 
eintr i f f t . B R I N K M A N N (4) g ib t f ü r das S ü d o s n a b r ü c k e r F l a c h l a n d 
als Durchschn i t t sda tum (1946—1951) den 25. 4. an. S Ö D I N G (56) no 
t ier te i m R a u m der Emscher u n d L i p p e folgende ersten Gesangs
te rmine : 

14 .4 .49 , 19 .4 .50 , 15 .4 .51 , 18 .4 .52 , 17 .4 .53 . 

I m Durchschni t t t ra f sie h i e r also zwischen d e m 16. u n d 17. A p r i l 
e in . H I L P R E C H T (22) errechnete f ü r M a g d e b u r g als E rgebn i s e i n 
gehender Beobachtungen i m M i t t e l v o n 17 J a h r e n den 15./16. A p r i l 
als A n k u n f t s t e r m i n . 

N a c h S C H A C H T (51—1877, 1 9 0 7 ) fä l l t d ie Z e i t der A n k u n f t 
„ g e w ö h n l i c h i n das letzte D r i t t e l des A p r i l s , w e n n der W e i ß d o r n 
seine g r ü n e n B l ä t t e r t re ibt ; eine e inzelne h ö r t e ich a m 17. A p r i l " . 

F ü r m e i n U n t e r s u c h u n g s g e l ä n d e not ier te i ch v o n 1954—1964 f o l -
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gende Daten , w o b e i i n der Rege l der Gesang das A u f t r e t e n des 
1. 6 anzeigte: 

30. 4. 54, 28. 4. 55, 26. 4. 56, 19. 4. 57, 26. 4. 58, 15. 4. 59, 
16. 4. 60, 18. 4. 61, 23. 4. 62, 16. 4. 63, 18. 4. 64. 

D e r mi t t l e r e A n k u n f t s t a g f ü r das A u f t r e t e n des 1. 6 i m B r u t 
a rea l l iegt demnach zwischen d e m 21. u n d 22. 4. 

D i e (5 6 t reffen wahrsche in l i ch w ä h r e n d der Nachts tunden i m 
B r u t a r e a l e in , w o b e i sie spontan m i t d e m Gesang beginnen. G e l e 
gent l ich f a l l en sie an b r u t u n g ü n s t i g e n P l ä t z e n e in , die dann i n den 
f r ü h e n Morgens tunden ver lassen werden . So l i e ß sich — f ü r den 
Beobachter vö l l i g ü b e r r a s c h e n d — a m 5. 5. 63 zwischen 1.30—2.30 U h r 
i n e iner h ö h e r e n A n p f l a n z u n g des eigenen Gar tens e in <3 unun te r 
brochen ve rnehmen , bis es — noch v o r T a g — wei te rzog . 

D e r A n k u n f t des 1. <3 g ingen Tage m i t w a r m e r W i t t e r u n g b e i 
s ü d l i c h e n W i n d e n voraus . So herrschten 1959 v o m 13. 4. bis 17. 4. 
i m K o n t r o l l g e b i e t sommer l iche Tempera tu r en ü b e r + 2 0 ° C . Das 
gleiche t r i f f t nach me inen Aufze i chnungen f ü r 1961 zu , w o w a r m e 
Tage m i t Mi t t ags t empera tu ren u m + 2 0 ° C m i t le ichten W i n d e n aus 
S ü d bis S ü d w e s t d e m E in t r e f f en des 1. 6 vorausgingen . 

D e r E i n b r u c h w a r m e r L u f t b e i z y k l o n a l e n B e d i n g u n g e n i m N W 
d ü r f t e nach K U H K m i t Bezugnahme auf S C H Ü Z (54) f ü r das Z u g 
geschehen v o n B e d e u t u n g sein. 

F ü r das f r ü h e E i n t r e f f e n des 1. 6 a m 16. 4. 63 spricht ebenfal ls 
e i n W a r m l u f t e i n b r u c h . N a c h vorausgegangener k ü h l e r W i t t e r u n g 
m i t Fros tgefahr be i n ä c h t l i c h e m A u f k l a r e n meldet der Deutsche 
Wet te rd iens t f ü r den 10. 4.: „ A t l a n t i s c h e T i e f a u s l ä u f e r m i t nach
folgender m i l d e r Meeres lu f t g re i fen v o n F r a n k r e i c h her z u n ä c h s t 
auf S ü d w e s t - u n d Westdeutschland ü b e r . " 

W ä h r e n d a m 4. 4. f ü r B a d Oeynhausen eine mi t t l e re Tages tem
pera tur v o n + 4 ° C (max. + 5 ° C , m i n . + 3 ° C) z u verze ichnen w a r , 
b e t r u g sie a m 10. 4. + 1 5 0 C (max. + 1 8 0 C , m i n . + 6 ° C) . A m A n 
kunf ts tag w u r d e als mi t t l e r e Tages tempera tur + 1 2 ° C (max. + 1 4 ° C , 
m i n . + 1 0 ° C) gemessen. 

Ä h n l i c h ve rha l t en sich die Tempera tu rwer t e des Vor jah res . W ä h 
r e n d h i e r a m 15. 4. f ü r B a d Oeynhausen eine mi t t l e r e Tages tempera
t u r v o n + 6 ° C (max. + 8 0 C , m i n . + 5 0 C) regis t r ie r t wurde , be t rug 
der entsprechende W e r t f ü r den 23. 4. (Ankunf t s t ag des 1. <3) +17 ° C 
(max. + 2 1 0 C , m i n . +10,5 0 C) . 

E s da r f ve rmute t werden , w i e i ch es auch f ü r B r a u n - u n d 
Schwarzkeh lchen (26, 27) nachzuweisen versuchte, d a ß F ö h n t e n d e n z 
i n s ü d l i c h e n B r e i t e n u n d s ü d w e s t l i c h e W i n d e den Z u g a u s l ö s e n 
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b z w . nach S t a u u n g f o r t f ü h r e n , wohingegen be i kon t inen ta len H o c h 
druck lagen m i t ö s t l i c h e n W i n d e n der Z u g ins Stocken g e r ä t . 

N a c h H I L P R E C H T (22) s ind die zuerst e intreffenden V ö g e l al te 
8 8, „ i h n e n folgt nach Tagen das Gros der M ä n n c h e n , w o r a u f sich 
auch die We ibchen a n s c h l i e ß e n " . 

N a c h den Unte r suchungen der J ah re 1962, 1963 u n d 1964 t rafen 
zuerst die 8 8 i m B r u t a r e a l e in . W ä h r e n d 1962 das 1. 6 am 23. 4. 
festgestellt w e r d e n konnte , t rafen die le tz ten (insgesamt 5 8 8) a m 
6. 5. e in . A m 5. 5. w a r e in besonders hervor t re tender Schub m i t 
3 neuen S 8 z u verzeichnen. A l l e 8 8 scheinen dami t i n 12 Tagen das 
K o n t r o l l g e b i e t besetzt zu haben. 

1963 folgten dem V o r l ä u f e r v o m 16. 4. 63 die n ä c h s t e n 8 8 a m 
5. 5., so d a ß z u diesem Z e i t p u n k t 5 singende V ö g e l v e r h ö r t w e r d e n 
konnten . Das E in t r e f f en der res t l ichen 8 8 (insgesamt 10) w a r a m 
15. 5. abgeschlossen. D e r l ä n g e r e Z e i t r a u m f ü r die Bese tzung des 
Bru ta rea l s ist offenbar i n diesem J a h r die Fo lge v o n Z u w a n d e r e r n 
aus anderen R ä u m e n . 

1964 besetzten die 8 8 (7) i n der v e r h ä l t n i s m ä ß i g k u r z e n Z e i t 
spanne v o m 18.—23. 4. den K o n t r o l l r a u m . 

D i e $5 folgten dem 1. 8 i n der M e h r z a h l einige Tage s p ä t e r , 
w o b e i vermute t w i r d , d a ß die 2? m i t neu eintreffenden 8 8 gemein 
sam i m K o n t r o l l g e b i e t auftauchten. 1964 t ra f das 1. 2 a m 22. 4., 
4 Tage nach dem A u f t r e t e n des 1. 8 (18. 4.), e in ( s p ä t e r e B r u t 2 + ) . 
2 wei tere 22 s te l l ten sich a m 23. u n d 24. 4. b e i den 8 8 1 + u n d 4 + 
( A n k u n f t a m 18. u n d 19. 4.) e in . 

Z w i s c h e n dem E i n t r e f f e n der V ö g e l lagen oft tagelange Pausen , 
die v e r m u t l i c h durch u n g ü n s t i g e W i t t e r u n g — insbesondere durch 
ös t l i che W i n d e — a u s g e l ö s t w u r d e n . E s dar f angenommen werden , 
d a ß es i n solchen F ä l l e n z u S tauungen der Z u g v ö g e l i n anderen 
R ä u m e n f ü h r t . A b e r auch Gesangspausen, he rvorge ru fen durch u n 
g ü n s t i g e s Wet ter , b l e iben nicht ausgeschlossen. 

D a ß das 1. eintreffende 8 nicht unbedingt a m f r ü h e s t e n m i t der 
B r u t beginnt , spr icht aus der Tatsache, d a ß 8 8, das bereits a m 
16. 4. 63 eingetroffen war , z u den le tz ten 8 8 g e h ö r t e , die eine B r u t 
e inlei te ten. 

D e r E i n f l u ß der W i t t e r u n g auf d ie A n k u n f t des 1. 8 scheint er
wiesen. F ü r eine g r o ß r ä u m i g e Be t rach tung des 1. Auf t re tens ist d ie 
geographische B r e i t e i n V e r b i n d u n g m i t den j e w e i l i g e n K l i m a v e r 
h ä l t n i s s e n der entscheidende F a k t o r . 

Nach S T R E S E M A N N (58) wird aus den mittleren ersten Ankunftsda
ten anderer Breiten ersichtlich, „ d a ß neben der Entfernung von der M i t 
t e l m e e r k ü s t e noch andere Faktoren den Zeitpunkt der mittleren Ers t -
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ankunft der Nachtigall bestimmen. Unter ihnen d ü r f t e der Verlauf der 
Isothermen des A p r i l der wesentlichste Faktor sein". 

So wurde die mittlere Ankunft (zitiert nach S T R E S E M A N N 58) f ü r 
Tanger (IRBY 1895, P A Y N 1938) mit dem 30. 3., Barcelona ( T A R R E 1914) 
10. 4., S t r a ß b u r g ( F R H . v. B E R G , P I L Z 1910) 13. 4., Luxemburg ( M O R 
B A C H 1943) 18./19. 4., N . Suffolk ( T I C E H U R S T 1932) 18. 4., Posen ( H A M M -
L I N G ) 25726. 4., Stettin ( H Ü B N E R 1908) 27./28. 4., Potsdam ( A U E L 1917) 
28. 4. und L ü b e c k ( H A G E N 1934) 28729. 4. angegeben. 

D a b e i ist au f f ä l l i g , d a ß die N a c h t i g a l l i n S ü d o s t - E n g l a n d , das 
m i t der Norddeutschen Tiefebene u n g e f ä h r die gleiche geographische 
B r e i t e hat, r u n d 1 Woche f r ü h e r e intr i f f t . 

2. S t i m m ä u ß e r u n g e n und Gesang 

H E I N R O T H (21) beschreibt den „ g e w ö h n l i c h e n Erregungslaut" der 
Nachtigall mit ,„Uit' , dem bei Besorgnis ein wie ,Karrr ' oder ,Kerrr' k l i n 
gendes Knarren a n g e h ä n g t wird". Daneben soll sie „ i m Zorne" ein rauhes 
„ K r r ä h k " vernehmen lassen. K L E I N S C H M I D T (29) gibt für den Lockton 
„ , w i h d karrr', oft nur ,wihd', im Zorn ein h ä ß l i c h e s ,Krrähk"' an. Nach 
V O I G T (62) h ö r t man die Nachtigall „ m i t mehr oder weniger hinaufgezo
genen h ü i t locken, ä h n l i c h , aber klangvoller als Fitis und Gartenrot
schwanz". Daneben lassen nach dem gleichen Verfasser, „ d i e u m ihre 
Brut besorgten Al ten ein tiefes h ö l z e r n e s Knarren h ö r e n , dem oft jenes 
h ü i t vorausgeschickt wird". Dabei soll man „ u n a b l ä s s i g nur das Knarren" 
h ö r e n , „ d a n n eine Zeitlang nur die hohen P f e i f t ö n e ohne das tiefe karrr". 
Nach M A K A T S C H (36) klingt der Lockton „ ä h n l i c h wie der vom Fit is -
l a u b s ä n g e r und Gartenrotschwanz und l ä ß t sich am besten mit ,hüi t ' wie
dergeben. F ü h l t sich eine Nachtigall — etwa in N e s t n ä h e — beunruhigt, 
so l ä ß t sie ein tiefes Knarren h ö r e n , das wie ein tiefes ,Karrr ' klingt". 

N I E T H A M M E R (40) gibt als „ L o c k t o n ,hüit ' , oft mit a n g e h ä n g t e m 
,karrr" ' an. 

N a c h eigenen Unte r suchungen s ind die Er regungs lau te (Lock-
u n d Warn lau te ) nach der S i t u a t i o n u n d d e m j e w e i l i g e n „ S t i m m u n g s 
gehal t" der B r u t p a r t n e r sehr va r i abe l . Das a m h ä u f i g s t e n z u h ö 
rende ,Hui t ' ist ausgesprochener L o c k - u. W a r n r u f i n der Weise , 
d a ß die A l t v ö g e l un te re inander beispielsweise b e i m A n - u n d A b 
f l u g a m Nes t v o n der j ewe i l i gen E x i s t e n z wissen lassen bzw. auf 
S t ö r u n g e n i m N i s tbe re ich h inwe i sen . D i e W a r n u n g ist u m so wicht i 
ger, w e n n sich e in B r u t p a r t n e r v o r ü b e r g e h e n d v o m Nest entfernt 
hat, spontan durch den W a r n l a u t des anderen A l t v o g e l s z u r ü c k 
gerufen w i r d u n d n u n seinerseits sich a m W a r n e n betei l igt , bis d ie 
G e f a h r v o r ü b e r ist . H i e r b e i konnte beobachtet werden , d a ß die be
nachbar ten 8 8 die W a r n s i g n a l e aufgr i f fen u n d der Gesang anderer 
V o g e l a r t e n (Singdrossel u . a.) zunehmend s c h w ä c h e r wurde . B e i 
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noch s t ä r k e r e r E r r e g u n g w u r d e n die H u i t - L a u t e gedehnt, zeigten 
eine s tark ansteigende Tendenz u n d w u r d e n durch t ieferl iegende, 
kna r rende A r r r - L a u t e (Warnsignale) beglei tet u n d in tens iv ie r t . I m 
Z u s t a n d h ö c h s t e r E r r e g u n g l i e ß e n die B r u t p a r t n e r e in e i c h e l h ä h e r 
ä h n l i c h e s , i n der T o n s t ä r k e a l le rd ings s c h w ä c h e r e s Ratschen v e r 
nehmen, das ich m i t , r ä ä k ' b z w . , p r ä ä k ' umschr ieben habe. 

D i e Er regungs lau te erreichten b e i m A u s l a u f e n der Nes t l inge i h 
r en H ö h e p u n k t , h i e l t en noch einige Tage sehr s tark an, bis sie m i t 
dem S e l b s t ä n d i g w e r d e n der J u n g e n zunehmend ger inger w u r d e n 
u n d sch l ieß l ich ganz abebbten. D a b e i w u r d e n die H u i t - L a u t e z u 
nehmend leiser u n d i n i h r e r Tonsubstanz fragmentar ischer , bis ich 
sch l ieß l ich beispielsweise b e i den B r u t p a r t n e r n 8 a m 30. 6. ( Jung
v ö g e l 14 Tage alt) n u r e in schwaches ,hit ' ve rnehmen konnte . 

Teck-Lau te , d ie b e i m Gar tenro t schwanz u n d be i B r a u n - u n d 
Schwarzkeh lchen (26, 27) als W a r n l a u t e f ü r die „ k l e i n e n D r o s s e l n " 
typisch s ind , w u r d e n be i der N a c h t i g a l l w ä h r e n d des Bru t ab l au f s 
s p ä r l i c h e r ve rnommen , u n d dann zeigten sie eine wesent l ich tiefere 
und dunk le re K l a n g f a r b e (, töck') . 

M e r k w ü r d i g nahmen sich m e h r meckernde G e r ä u s c h e aus, die 6 
10 a m 9. 6. u n d 6 4 a m 16. 6., i m le tz teren F a l l e w ä h r e n d eines 
Begat tungsfluges, h ö r e n l i e ß e n . F ü r <5 4 not ier te ich , m ä - ä - ä - ä - ä - ä ' . 
O b es sich h ie r u m ausgesprochene Er regungs lau te i n Z u s a m m e n 
hang m i t der Bega t tung handel t , b le ibe dahingestel l t . C O N R A D S 
(br ief l . Mi t t . ) s tel l te e inen ä h n l i c h e n E x p r e s s i v l a u t w ä h r e n d eines 
Begat tungsf luges b e i m Gar tenro t schwanz fest. 

Z u r K e n n z e i c h n u n g der o. a. Z u s a m m e n h ä n g e f ü g e ich einige 
Aufze ichnungen be i , die i n verschiedenen S i tua t ionen die R e a k t i o n 
der A l t v ö g e l ze igen: 
5. 6. Brut 4: E ichelhäher n ä h e r t sich bedenklich dem Nest. $ warnt 
(Alter der Nestl. mit ,h i i t -hi i t -hui i i t -hi i t -hi i t ' , $ mit anhaltenden , A r r r ' -
4 Tage) Lauten (Huit- und Arrrlaute sind beiden Brutpartnern 

eigen, obgleich i m allgemeinen — auch bei anderen 
Brutpartnern — das $ ,arrr' bevorzugt!). 

12. 6. Brut E 5 : B r ü t e n d e s $ v e r l ä ß t bei der Nestkontrolle (2 Nestlinge, 
(Alter der Nestl. 3 Eier unbefruchtet) in eigenartigen „ T r i p p e l i n t e r v a l -
1 Tag) len", dabei die F l ü g e l a u f f ä l l i g tief h ä n g e n lassend, 

den Nistplatz, kommt z u r ü c k und ruft ,p rä r r r , ziep-
ziep-ziep-ziep (klagend)'. B e i diesem Vogel machte ich 
die Feststellung, daß er das typische Hui t als W a r n 
laut nicht „beherrschte" , sondern d a f ü r w ä h r e n d des 
gesamten Brutablaufs das o. a. ,Ziep' hören l ieß. 

13. 6. Brut E 5 : $ zeigt ä h n l i c h e s Verhalten wie am Vortag und kommt 
(Alter der Nestl. nach Entfernen bis auf 2 m an Beobachter heran (Kon-
2 Tage) flikt zwischen Flucht- und Hudertrieb!). Dann ruft es 
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sehr erregt und s c h l i e ß l i c h aggressiv: ,ziep-ziep-ziep-
fiep- fiep- fiep (Rehfiepen!), p r ä ä k - p r ä ä k - p r ä ä k - r ä ä k -
rääk' , dabei den Beobachter anfliegend. 

16. 6. Brut 8: Nestlinge sind kurz vorher ausgelaufen. A l t v ö g e l war -
(Alter der Nestl. nen ( h ö c h s t e I n t e n s i t ä t der Erregung) mit ,hiet-hiet-
13 Tage) hiit, hiit-hiet-hiet, p r ä r r r ; hiit, ke te, hiet, ke-ke, t ö c k -

t ö c k - t ö c k , p r ä r r r k , töck'. 

17. 6. Brut E 5: $ flattert f l e d e r m a u s ä h n l i c h ins Fallaub, l ä ß t die F l ü -
(Alter der Nestl. gel schleifen und entfernt sich nur wenig. Alsdann 
6 Tage) fliegt es auf einen Ast, 2 m vom Beobachter entfernt, 

der zu diesem Zeitpunkt einen Jungvogel auf der 
H a n d h ä l t und h a ß t mich mit , h i e p - h i e p - p r ä p r ä p r ä -
p r ä p r ä ' an. 

N a c h H E I N R O T H (21) v e r n i m m t m a n bei J u n g v ö g e l n i m Nest 
e in , , ,Zizizits', das auch s p ä t e r i m Nachtigal lenschlage vorkommt" . 
„ D i e ausgeflogenen J u n g e n lassen als F u t t e r t o n ein Schnarren 
h ö r e n , ä h n l i c h wie junge R o t s c h w ä n z e , denen sie durch ihr ge
flecktes J u g e n d k l e i d ja auch ä h n l i c h sehen" ( H E I N R O T H ) . N a c h 
H I L P R E C H T (22) stel len die Bette l laute der J u n g e n i m Nest „ m i t 
i h r e m schnellen ,tzezezezezezezeze' bereits ein S t ü c k Nacht iga l len l ied 
dar, das sie somit schon i n der Wiege ü b e n " . 

Schnarrende L a u t ä u ß e r u n g e n , die ich i n ä h n l i c h e r Weise be i 
B r a u n - u n d Schwarzkehlchen feststellte, v e r s t ä r k e n sich mit d e m 
G r a d des Wachstums u n d d e m damit v e r b u n d e n e n s t ä r k e r e n Bet te l 
verha l ten der ausgeflogenen Jungen . S p ä t e r , w e n n sich die J u n g e n 
an ü b e r s i c h t l i c h e n Ste l len exponierten, u n t e r s t ü t z t e n sie das B e t 
te ln ( F l ü g e l z i t t e r n ) durch aufdringl iche S c h n ä r r l a u t e . Gelegent l ich 
„ g e m a h n t e n " sie die A l t v ö g e l aus g r ö ß e r e r E n t f e r n u n g an die F ü t 
terung. 

D a n e b e n lassen die J u n g v ö g e l dif ferenziertere L a u t e h ö r e n , 
die aber i m m e r wieder durch deutliche , R ä ä k ' - L a u t e untermal t 
werden . Ich b i n m i r der Schwier igke i t der A u f z e i c h n u n g solcher 
T ö n e durchaus b e w u ß t , versuche i m folgenden aber trotzdem meine 
Beobachtungen b e i m F ü t t e r n der J u n g v ö g e l wiederzugeben, u m die 
ganze Bre i te der L a u t s k a l a junger V ö g e l herauszustel len: 

17. 6. Brut 8: Die J u n g v ö g e l sind gestern f l ü g g e geworden und be-
(Alter der Nestl. finden sich zu diesem Zeitpunkt 50 m westlich vom 
14 Tage) Nistplatz, auf einer F l ä c h e von rund 100 qm verstreut. 

Der Abstand vom Beobachter (hinter dichtem Strauch
werk versteckt) zum n ä c h s t e n Jungvogel betrug 3 m. 

V o r der F ü t t e r u n g : „ z i e g - arrr ( „ V o r s t u f e " von „ h u i t " und Schnarren?), 
r ä ä k e , r ä ä k e , r ä ä k e , r ä ä k , r ä k e c k , r ä ä k , ke, rääk , e, 
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räk , reäk , r eäk ; rieke, reike, riek, ruieke, ruieke, ruike, 
ke, riieke, i ike, r i ikeke, r i ike (zwingend)". 
Nach dem ,Huit ' eines Altvogels schweigen die Jungen 
nur wenige Sekunden, um gleich wieder Locktöne aus
zus toßen: „räk, rääk , räk , rääk , rieke-re, r ääk , ke, rieke, 
rieke, rieke, k i - k i - k i , rieke, r ikui t , rieke, riekuit, ruike, 
r ä - r ä - r i i i ke , i i , ke, r u i i i " . 

W ä h r e n d der F ü t t e r u n g : „z ieg-ä r r r r r , räk , z i eg -ä r r r r r , riekeke, z i z i r i z i -
r ick-ricke" und „z ieg- räk gür r r , ziek-ziek-ziek-zieg" 
und „riri, kekerir i-kekeke". 

Nach der F ü t t e r u n g : „räk, käk , käk, käk , käk, rie, kekeke, rie-ke-ke, 
rikekeke, r i i- icke, r i i - i cke- i i -ke-re" . 

D a b e i w a r au f fä l l i g , d a ß die L o c k i n t e n s i t ä t der J u n g v ö g e l k u r z 
v o r der F ü t t e r u n g durch die B e v o r z u g u n g der I- u n d U - V o k a l e an 
„ A u f d r i n g l i c h k e i t " gewann. W e i t e r h i n geht aus den A u s f ü h r u n g e n 
hervor , d a ß das ausgesprochene Schnar ren n u r e inen T e i l der L a u t 
ä u ß e r u n g e n der jungen V ö g e l ausmacht. 

N a c h H E I N R O T H (21) ist der Gesang der N a c h t i g a l l nicht ange
boren u n d „ d a die N a c h t i g a l l e n m ä n n c h e n i n der F r e i h e i t schon i m 
W i n t e r q u a r t i e r e z u schlagen anfangen u n d sich auf dem Wege z u 
i h r e r B r u t h e i m a t gesanglich s tark b e t ä t i g e n , so haben die j ungen 
H ä h n e des v o r i g e n Jahres Gelegenhei t genug, den A r t g e s a n g z u 
le rnen , der i hnen n a t ü r l i c h besser l iegt als andere Voge l l au te" . 

D a der Gesang also durch L e r n e n e rworben w i r d , so l l nach 
S T R E S E M A N N (59) der „ l o k a l e n D i a l e k t b i l d u n g " Vorschub geleistet 
we rden . 

A u f der anderen Sei te ist d ie G e s a n g s q u a l i t ä t der 6 6 sehr un te r 
schiedlich. A l s besonders gute var iantenre iche S ä n g e r e rwiesen sich 
i m K o n t r o l l g e b i e t die 6 6 1, 4, 8 u n d das z u n ä c h s t unverpaar te 
6 74-, 

D e r Gesang der N a c h t i g a l l w i r d v o n N I E T H A M M E R (40) als „ l a u t 
schlagend, f l ö t e n d u n d schluchzend, besonders ausgezeichnet du rch 
anschwel lende d ü - S t r o p h e n (Crescendo)" angegeben. T I E S S E N (60) 
folgert m i t H O F F M A N N (24), d a ß „sich r e i n mus ika l i s ch die L e i s t u n 
gen der N a c h t i g a l l mi t denen anderer bedeutender S ä n g e r nicht 
messen k ö n n e n " u n d f ü h r t vergleichsweise die A m s e l an, obgleich 
T I E S S E N be i der N a c h t i g a l l die hervor t re tende „ V i r t u o s i t ä t i n der 
H a n d h a b u n g v o n D y n a m i k u n d Tempowechse l " i m V e r g l e i c h z u r 
A m s e l betont. 

N a c h eingehenden Unte rsuchungen der B r u t p e r i o d e 1963 un te r 
scheide ich b e i m Gesang der N a c h t i g a l l 3 F o r m e n der Aussage : 

1. Rev ie rgesang (Dis tanzieren u n d Werben) , 
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2. S t imulanzgesang (Synchronisat ion) , 
3. Kon tak tgesang (Zusammenhal t ) . 

B e i m Revie rgesang m ü s s e n w i r z u n ä c h s t v o n der Fes t s te l lung 
ausgehen, d a ß aus der Win te rhe rbe rge eintreffende 8 8 (zum T e i l 
auf den angestammten P l ä t z e n des Vor jahrs ) den B r u t r a u m a k u 
stisch vo r den N a c h b a r n u n d neu eintreffenden 6 8 abgrenzen. E r 
e r f ü l l t a n f ä n g l i c h a u ß e r d e m die F u n k t i o n , eintreffende $ $ anzu
locken u n d auf e in 8 au fmerksam z u machen. E r zeigt h ö c h s t e I n 
t e n s i t ä t der L a u t s t ä r k e u n d w i r d s icher l ich v o n n ä c h t l i c h z iehenden 
V ö g e l n g e h ö r t . E r ist nach a u ß e n gerichtet u n d w i r d v o n gern auf
gesuchten S i n g w a r t e n vorget ragen. Diese bef inden sich anfangs i n 
b e t r ä c h t l i c h e r H ö h e . So sang <5 1 + a m 2. 5. v o n e inem A s t i n 12 m 
H ö h e , die K ö r p e r a c h s e i n einer m e r k w ü r d i g s tar ren H a l t u n g m i t 
vorges t recktem K o p f auf 8 7-f- gerichtet, das i n 50 m E n t f e r n u n g 
gleichfal ls das R e v i e r mark ie r t e . D a b e i w a r au f fä l l i g , w i e ich es 
auch be i anderen 8 8 feststellte, d a ß sie m i t gegenseit ig ent lehnten 
M o t i v e n antwor te ten . 

B e i m E in t r e f f en des ? w i r d dieses i n den n ä c h s t e n Tagen an 
die Rev ie rg renzen g e w ö h n t u n d z u n ä c h s t akust isch an das R e v i e r 
i n sich gebunden. Diese r R a u m w i r d nach N I E T H A M M E R (40) „ s t e t s 
e i f e r s ü c h t i g bewacht u n d ver te id ig t" , w o b e i Grenzs t r e i t i gke i t en durch 
heftige R e v i e r g e s ä n g e a u s g e r ä u m t werden . 

E i n derart iges V e r h a l t e n zeigten die 6 8 4 u n d 10 a m 19. 5., 
als beide V ö g e l m i t leicht nach unten gespreizten F l ü g e l n durch 
in tens iven Gesang die Grenzbere iche i h r e r B r u t r e v i e r e m a r k i e r t e n . 
I n B r u t 4 w a r zu diesem Z e i t p u n k t das 5. E i gelegt, be i B r u t 10 
vol lendete das 2 den Nes tbau u n d legte a m n ä c h s t e n T a g das 1. E i . 
Offenbar f ü h l t e sich 8 4 du rch 8 10 „ h e r a u s g e f o r d e r t " , das sich 
sehr s p ä t i n eine L ü c k e der Bachaue e ingl ieder te u n d v o n a l l en 
un te r K o n t r o l l e s tehenden B r u t p a r t n e r n a m s p ä t e s t e n m i t der B r u t 
einsetzte. 

A u c h w ä h r e n d des B r ü t e n s w u r d e der Rev ie rgesang an den 
A u ß e n s t e l l e n , w e n n auch nicht mehr i n so in tens iver F o r m , r ege l 
m ä ß i g vorgetragen, bis nach d e m S c h l ü p f e n der J u n g e n das <3 die 
V e r s o r g u n g des hude rnden ? ü b e r n a h m u n d jetzt n u r noch ge
legent l ich an den Rev ie rg renzen den Gesang vo r t rug , bis er u m 
M i t t e J u n i fast ganz erlosch. D e r Revie rgesang ist aber auch m i t 
d e m For t schre i ten der Nachba rb ru t en nicht mehr so no twendig , w e i l 
auch die anderen B r u t p a r t n e r n u n m e h r „vo l l eingesetzt" s ind u n d 
i n den ersten Nes t l ings tagen den engeren Nestbere ich k a u m v e r 
lassen. 

A b e r auch s p ä t e r er leben w i r gelegent l ich das A u f f l a c k e r n 
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der a l ten R i v a l i t ä t . So en twicke l ten sich a m 7. 6. zwischen den 8 8 
2 u n d 3 heftige R e v i e r g e s ä n g e , w o b e i sich die N a c h b a r n auf eng
s tem R a u m (Abs tand 2 m) androhten u n d ver fo lg ten . D a b e i konnte 
deut l ich festgestellt werden , d a ß d ie Grenze des anderen i n seiner 
A b w e s e n h e i t respekt ier t w u r d e , bis dieser — oft an e iner anderen 
S te l le — hef t ig z u s ingen anf ing u n d dann spontan auch den N a c h 
b a r n z u m Reviergesang herausforderte . I n B r u t 2 w a r e n die Nes t -
l i nge z u diesem Z e i t p u n k t 1 T a g alt , i n B r u t 3 2 Tage v o r dem 
A u s f l i e g e n . 

N a c h H I L P R E C H T (22) pf legen 8 8, denen s ich k e i n $ zugesell t , 
das R e v i e r z u ver lassen u n d auf g r ö ß e r e En t f e rnungen h i n auf die 
Suche z u gehen, i n e inem F a l l bis z u 1120 m . Das macht v e r s t ä n d l i c h , 
d a ß singende 8 8 anfangs an S t e l l en auftauchen, w o m a n sie n icht 
vermute t . D i e Rev ie rbewegungen der 5? g ingen ü b e r 300 m nicht 
h inaus . In gewissem G r a d e s ind somit die 5$, w o r a u f H I L P R E C H T 
verweis t , „ r e v i e r b e s t i m m e n d " . 

D e r S t imulanzgesang ist „ n a c h i n n e n " gerichtet (Synchronisa
tion) u n d zeigt anregende W i r k u n g der B r u t p a r t n e r un tere inander 
f ü r a l le A k t i o n e n , die m i t der B a l z , dem Nes tbau (siehe Nest u n d 
Gelege!), dem H i n f ü h r e n des 9 z u m Nest i n den ersten B r u t t a g e n 
u . a. i n Z u s a m m e n h a n g stehen. E r ist nestgebunden u n d i n seiner 
W i r k u n g i m Gegensatz z u m Revie rgesang zen t r a l or ient ier t . D a 
be i w i r d er leise, g e w i s s e r m a ß e n auf „ Z i m m e r l a u t s t ä r k e " , u n d a n 
ha l t end vorget ragen. Diese r Gesang ist A u s l ö s e r f ü r die A k t i v i t ä t 
des $ i m B r u t a b l a u f u n d scheint b e i m S c h w ä c h e r w e r d e n die b ru t 
bezogenen H a n d l u n g e n des $ a b k l i n g e n z u lassen b z w . sogar auf
zuheben. 

D a f ü r spricht B r u t 6, die a m 10. 6., 4—5 Tage v o r dem voraus 
s icht l ichen A u s l a u f t e r m i n der Nes t l inge durch den E i c h e l h ä h e r v e r 
nichtet wurde . A m N a c h m i t t a g des gle ichen Tages l i eß das 8 i m 
gleichen R e v i e r den S t imulanzgesang ve rnehmen . A m 11. 6. f ü h r t e 
das $ e inen w e i ß e n Gegens tand — v e r m u t l i c h eine Feder — i m 
Schnabe l mi t , den es dem 8 zeigte. E s handel t sich v ie l l e ich t u m 
eine A r t „ D e m u t s g e s t e " . Das 8 l i e ß da rau fh in e in meckerndes s i r -
rendes G e r ä u s c h e r t ö n e n , das — w i e ich schon f r ü h e r g e ä u ß e r t 
habe — eine spezifische B e d e u t u n g f ü r die P a a r u n g der B r u t p a r t n e r 
z u haben scheint. A b e r schon i n den n ä c h s t e n 2 Tagen w u r d e der 
S t imulanzgesang zunehmend s c h w ä c h e r , b is er a m 14. 6. vo l lends 
vers tummte . Offenbar w a r b e i m 8 eine U m s t i m m u n g (hormonale 
U m s t e l l u n g durch f r ü h z e i t i g e Mauser?) i n der Weise erfolgt, d a ß 
der Gesang eingestel l t w u r d e . Dies hatte z u r Fo lge , d a ß d e m 
9 die no twendige S t i m u l a n z f ü r den Nes tbau der Ersa tzb ru t fehlte. 
W i r haben h i e r v e r m u t l i c h die B e a n t w o r t u n g der Frage , wesha lb 
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be i dieser V o g e l a r t n u r i m f r ü h e n S t a d i u m der V e r n i c h t u n g der 
N o r m a l b r u t m i t e iner E r sa t zb ru t (siehe D e z i m i e r u n g der N o r m a l 
b ru t en u n d Ersatzbruten!) z u rechnen ist. 

E i n e wei te re W i r k u n g zeigte der S t imulanzgesang i n den ersten 
B r u t t a g e n : Das 8 v e r a n l a ß t e das 9 du rch in tens iven S t imu lanzge 
sang i n N e s t n ä h e z u m Ver l a s sen des Nestes, w e n n es n icht d i rek t a m 
Nest erschien. Das 9 w u r d e auch r e g e l m ä ß i g i n den ersten Tagen 
durch V o r f l i e g e n des 8 un te r S t imulanzgesang z u m Nest g e f ü h r t , b is 
dieser Re iz n icht mehr n ö t i g w a r u n d das 9 s e l b s t ä n d i g aufs Nest 
g ing . Oft sang das 8 w ä h r e n d der ersten Bru t t age auch in tens iv a m 
Nest, ohne d a ß das 9 dieses ver lassen h ä t t e . H i e r k a m d e m Gesang 
v e r m u t l i c h d ie Bedeu tung zu , das 9 i n der no twend igen B r u t s t i m 
m u n g z u ha l ten . D i e H i n f ü h r u n g z u m Nest durch das S konnte bis 
z u m 5. B r u t t a g e in sch l i eß l i ch festgestellt we rden . 

N a c h A b s c h w ä c h u n g i n den le tz ten B r u t t a g e n erreichte der S t i 
mulanzgesang den le tz ten H ö h e p u n k t w ä h r e n d des S c h l ü p f e n s der 
Nes t l inge . So tauchte 8 7 a m 2. 6. verschiedent l ich a m Nest auf, 
dabei in tens iven Gesang h ö r e n lassend. M i t dem S c h l ü p f e n h ö r t e 
der S t imulanzgesang schlagar t ig auf. Das 8 f ü t t e r t e n u n m e h r das 
hudernde Weibchen . A n S te l le der Gesangss t imulanz t rat jetzt f ü r 
das 9 die F ü t t e r u n g s s t i m u l a n z des a m Nest auftretenden 8. 

D e r K o n t a k t g e s a n g ( „ I c h - b i n - n o c h - d a - G e s a n g " ) ist weder nach 
a u ß e n (Reviernachbarn) noch a u s s c h l i e ß l i c h nach i n n e n (auf das Nest) 
ausgerichtet, sondern stel l t j ewei l s d ie akustische V e r b i n d u n g z u m 
augenbl ick l ichen S tandor t des 9 dar. Dieses k a n n sich auf d e m 
Nes t oder aber auch a u ß e r h a l b bef inden. D e r Gesang ist i n seiner 
W i r k u n g — auch z u B e g i n n der B r u t — b r u c h s t ü c k a r t i g , f r agmen
tar isch u n d sehr k u r z . So tauchte das 6 w ä h r e n d der Bru t ze i t , nach
d e m es auf den A u ß e n s t e l l e n den Revie rgesang hatte e r t ö n e n las
sen, m i t e iner gewissen R e g e l m ä ß i g k e i t i n der N ä h e des Nestes auf, 
u m m i t d e m b r ü t e n d e n 9 i n akustische „ T u c h f ü h l u n g " z u t reten. 
Das gleiche t ra f f ü r die gemeinsamen Jagdze i ten zu . W e n n sich das 
9 v o m Nest entfernt hatte, s ignal is ier te das <3 den j ewe i l i gen S t a n d 
ort. A u c h w ä h r e n d der Huder t age durch das 9 w u r d e er w e i t e r h i n 
vorgetragen, bis das 9 (nach me inen Beobachtungen 4 Tage nach 
d e m S c h l ü p f e n ) v e r m u t l i c h angeregt wurde , eigene F u t t e r f l ü g e 
d u r c h z u f ü h r e n u n d die B r u t p a r t n e r n u n durch die gemeinsame B i n 
dung z u m Nest des akust ischen K o n t a k t e s nicht mehr bedurf ten 
(siehe F ü t t e r u n g der J u n g e n u n d Nahrungsraum!) 

D e r letzte Revie rgesang v o n 8 7 w a r a m 14. 6. (1 T a g v o r d e m 
A u s l a u f e n der Nest l inge) zu vernehmen, nachdem es durch 8 2 dazu 
herausgefordert wurde . 
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D i e le tz ten festgestell ten G e s ä n g e i m J a h r 1963 not ier te ich E n d e 
J u n i , i n e inem F a l l A n f a n g J u l i : 24. 6. 8 3 (abgehackter Gesang, 
M o t i v e nicht mehr ausgeformt), 30. 6. <5 8 (dre i s i lb ig „ g l ü - g l ü -
g l ü " , Gesang v e r m u t l i c h durch M u s i k des benachbar ten S c h ü t z e n 
festes a u s g e l ö s t ) , 1. 7. <5 8 ( „ z i - g a - g a - g a - g ü l l " ) . 

D e r letzte regis t r ier te Gesang der B r u t p e r i o d e 1964 deckt sich 
m i t dem le tz ten D a t u m des Vor j ah r s . A m 1. 7. l i e ß c5 7 + e in k u r 
zes „ A u f s c h l u c h z e n " ve rnehmen , als es das 2, das Fu t t e r i m Schna 
b e l t rug , z u m Nest f ü h r t e . B R I N K M A N N (4) g ib t als Durchschni t t 
(1946—1951) f ü r den le tz ten Gesang der N a c h t i g a l l den 16. 6. an. 

N a c h G E R L A C H (14) so l l dort, w o A u t o s an den B r u t p l ä t z e n 
vorbe i fahren , die N a c h t i g a l l nicht verscheucht werden , v i e l m e h r s o l l 
sie i m Gesang durch den L ä r m angeeifert we rden . 

Das deckt sich m i t den Beobachtungen v o m F r ü h l i n g 1964, als 
m a n unmi t t e lba r an der n ö r d l i c h e n P e r i p h e r i e des K o n t r o l l r a u m s 
m i t den l ä r m r e i c h e n V o r a r b e i t e n (Bagger, S t r a ß e n b a u u . a.) z u 
e iner K l ä r a n l a g e begann u n d der Gesang der 8 8 1 + , 5 + » 6 + u n d 
7 + be i k r ä f t i g e m L ä r m in tens iver z u w e r d e n schien, w i e ü b e r h a u p t 
du rch die o. a. technischen E i n g r i f f e der B r u t a b l a u f i n ke ine r Weise 
g e s t ö r t wurde . G l e i c h e r m a ß e n machte ich die Fes ts te l lung , d a ß 
G l o c k e n l ä u t e n den Gesang a k t i v i e r e n k a n n , w i e auch — abgesehen 
v o n mechanischen G e r ä u s c h e n — Beobachtungen vor l i egen , die eine 
V e r s t ä r k u n g des Nacht igal lengesanges durch in t ens iven Gesang a n 
derer V o g e l a r t e n bezeugen. So sang 8 7 a m 31. 5. zwischen 10.10 
u n d 10.15 U h r a u ß e r o r d e n t l i c h in tens iv neben einer S ingdrosse l , 
die i m gleichen R e v i e r die Z w e i t b r u t einleitete. 

N a c h H E I N R O T H (21) ist m e r k w ü r d i g e r w e i s e „v ie l f ach die A n 
sicht ver t re ten, d a ß die N a c h t i g a l l n u r des Nachts singe, i n W i r k l i c h 
ke i t s c h l ä g t sie n a t ü r l i c h , nament l i ch i n der beginnenden F o r t p f l a n 
zungszeit , auch b e i Tage, u n d z w a r h ä u f i g sogar i n den eigent
l ichen Mi t t agss tunden" . 

N a c h eigenen Beobachtungen is t der Gesang i n den A b e n d 
s tunden bis Mi t t e rnach t besonders in tens iv . B i s u m 2.00 U h r t r i t t 
v o r ü b e r g e h e n d e R u h e ein, v o n e inem gelegent l ichen A u f s c h l u c h 
zen unterbrochen. A b e r schon k u r z danach, noch bevor s ich i m 
Osten die ersten L i c h t w e r t e zeigen, erreicht der Gesang i m V e r e i n 
m i t den N a c h b a r n einen neuen H ö h e p u n k t . Gegen 5 U h r schweigt 
der V o g e l erneut, u m sich selbst m i t F u t t e r z u versorgen. K u r z 
nach 6.00 U h r setzt der Gesang erneut sehr k r ä f t i g e in , u m gegen 
8.00 U h r s p ä t e s t e n s w iede r zei tweise z u ve r s tummen . T a g s ü b e r 
s ingt d ie N a c h t i g a l l m i t k u r z e n Unterbrechungen , w o b e i d ie G e 
s a n g s i n t e n s i t ä t des V o r m i t t a g s g r ö ß e r ist als d ie der M i t t a g s - u n d 
Nachmi t tagss tunden . 
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3. Besetzung und Größe der Brutreviere 

1962 w a r die Bese tzung des Bru t a r ea l s (singende 8 6) a m 6. 5. ab
geschlossen. 3 8 8 besiedel ten inse la r t ig d ie Bachaue, 2 wei tere den 
s ü d l . G r e n z s a u m des „ F i c h t e n " u n d das west l iche G r a b e n g e l ä n d e . 
D a die 6 8 b is M i t t e J u n i sangen u n d d a n n p l ö t z l i c h schwiegen (siehe 
S t i m m ä u ß e r u n g e n u n d Gesang!), l iegt be i a l l en Bru tve rdach t vo r , 
obgleich n u r e in B r u t v o r k o m m e n (das 1. dieses Jahres) an der 
Bachaue (das mi t t l e re der 3 Bachreviere) festgestellt w u r d e (Abb . 1). 

D i e B r u t r e v i e r e 1962 w a r e n durch ausgedehnte unbesetzte Z w i 
s c h e n r ä u m e vone inander abgegrenzt, so d a ß die ü b l i c h e n K o n f l i k t 
s i tua t ionen i n den Grenzbere ichen v o n v o r n h e r e i n ausgeschaltet 
w a r e n . 

1963 erfolgte d ie e n d g ü l t i g e Bese tzung des Bru t a r ea l s (nach 
E in t r e f f en der 5?) i n 3 Abschn i t t en ( A b b . 1). Z u n ä c h s t besiedelten 
die Paa re 1, 2 u n d 3 in se l a r t ig — w i e i m V o r j a h r — die Bachaue 
(Termine der 1. E i ab l age 8. 10. u n d 11. 5.). Es fo lg ten die B r u t p a a r e 
4, 5, 6 u n d 7 (1. E i ab l age 15. 5. u n d 16. 5. (3)), w o b e i d ie P a a r e 4 
u n d 7 sich i n freie R ä u m e der Bachaue e ingl ieder ten u n d 5 u n d 6 i m 
s ü d l i c h e n Grenzbe re i ch des F i c h t e n sich ansiedelten. D e r 3. A b 
schnitt der Bese tzung w i r d du rch die B r u t p a r t n e r 8, 9 u n d 10 (1. E i 
ablage 19. 5. (2) u n d 20. 5.) gekennzeichnet. P a a r 10 schob sich i n 
eine nicht besetzte L ü c k e der Bachaue zwischen den B r u t p a r t n e r n 
1 u n d 4 e in , die res t l ichen besetzten — n u n schon we i t e r v o n der 
s ied lungsf reundl ichen Bachaue entfernt — das wes t l i ch sich a n 
s c h l i e ß e n d e G r a b e n g e l ä n d e . 

N a c h den ersten V o r l ä u f e r n , die erste B r u t i n s e l n b i lde ten , f o l g 
ten dami t z w e i ze i t l i ch vone inander s ich abhebende S ied lungs 
s c h ü b e . D i e S ied lungsb io log ie der N a c h t i g a l l zeigt dami t eine ä h n 
l iche Tendenz w i e sie Schmid t u n d Han tge (53) u n d der Ver fasser 
(27) b e i m B r a u n k e h l c h e n festgestellt haben, w i e ü b e r h a u p t e in fester 
R e v i e r a n s p r u c h be i be iden V o g e l a r t e n vor l ieg t . 

D a m i t hat die Bachaue 1963 wahrsche in l i ch eine m a x i m a l e B e 
setzung erreicht, w o f ü r die erhebl iche E i n e n g u n g der Rev ie r e u n d 
die i m L a u f e des Bru t ab l au f s h ä u f i g festgestell ten G r e n z s t r e i t i g 
ke i t en sprechen. 

1964 fand i n e inem v e r h ä l t n i s m ä ß i g k u r z e n Z e i t r a u m (Zei t 
spanne de r 1. E i a b l a g e v o m 6.—11. 5.) i m g l e i c h m ä ß i g e n H i n t e r 
e inander (Abb . 2) d ie Bese tzung des Bru t a r ea l s statt, w o b e i i n 
der b r u t g ü n s t i g e n Bachaue — v o n d e m V o r j a h r s r e v i e r 10 abge
sehen, das 1964 aufgegeben w u r d e — die gle ichen V o r j a h r s -
rev ie re besetzt w u r d e n u n d m i t A u s n a h m e v o n R e v i e r 7, w o 
e i n unverpaar tes 8 (7+) z u n ä c h s t be i der Rev ie rbese tzung s tehen-

94 



b l i eb , B r ü t e n (1+ , 2 + , 5 + , 6 + ) z u verze ichnen w a r e n . A u c h die 
B r u t p a r t n e r 3 + u n d 4 + besetzten i m s ü d l i c h e n Be re i ch des „ F i c h t e n " 
die Vor j ah r s r ev i e r e (Abb . 1) u n d brachten die B r ü t e n er folgre ich 
z u m A b s c h l u ß . D i e wen ige r g ü n s t i g e n B io tope der A u ß e n z o n e w u r 
den nicht besetzt. D i e ger ingen N e s t a b s t ä n d e der B r ü t e n 1963 u n d 
1964 i n den gleichen R e v i e r e n scheinen f ü r eine Orts t reue z u spre
chen, i n e inem F a l l befanden s ich die B r ü t e n i m gleichen B r e n n 
nesselbestand: 

4 u n d 2 + = 5 m , 5 u n d 3 + ; = 19 m , E 5 u n d 3 + = 14 m , 6 u n d 4 + 
= 0,80 m , 7 u n d 7 + = 8 m . 

D i e I n t e n s i t ä t der R e v i e r g e s ä n g e w a r 1964 w i e 1962 ger inger als 
i m S i e d l u n g s m a x i m u m 1963, Grenzs t r e i t i gke i t en g l e i c h e r m a ß e n w e 
niger . 

W ä h r e n d b e i m B r a u n k e h l c h e n i n schwach ü b e r w a c h s e n e n W i e 
sentei len ohne M a r k i e r u n g durch S t r ä u c h e r oder h ö h e r e K r ä u t e r 
an den Rev ie rg renzen die unsicheren V e r h ä l t n i s s e A n l a ß z u s t ä n d i 
gen S t r e i t i gke i t en w u r d e n , w a r dies b e i der N a c h t i g a l l i m u n ü b e r 
s icht l ichen B u s c h g e l ä n d e der F a l l . B e i i h r scheinen freie L i c h t u n g e n 
u n d offene Einschni t t e (Wege u . a.) die R e v i e r e optisch z u begren
zen, w i e i ch es deut l ich be i den B r ü t e n 4 u n d 10 b z w . 2 u n d 3 
festgestellt habe. H i e r w u r d e n die f re ien G r e n z s ä u m e peinl ichst ge
mieden , oder aber es f ü h r t e z u e rhebl ichen Ause inander se t zun
gen, d ie i m a l lgemeinen durch regelrechte Hetz jagden beendet 
w u r d e n . 

Seh r m e r k w ü r d i g ve rh ie l t en sich d ie B r u t p a r t n e r 1 u n d 7, die 
ih re v ö l l i g ü b e r w a c h s e n e Grenze — auch b e i der s p ä t e r e n E r s a t z 
b r u t E l — g ä n z l i c h mieden u n d d a f ü r d ie anderen B r u t n a c h 
ba rn , u m so n a c h d r ü c k l i c h e r „ i n Schach" h ie l ten . Es k a n n sein, d a ß 
das „ B r u t k o l l e k t i v " du rch den erhebl ichen Z e i t v o r s p r u n g v o n B r u t 1 
(Unterschied der 1. E i ab l age be i den o. a. N o r m a l b r u t e n 8 Tage) 
e r m ö g l i c h t wurde . V i e l l e i c h t l ieg t h i e r aber auch e in T r i e b k o n f l i k t 
der r i va l i s i e r enden 8 8 vo r , w o „ i m unentschlossenen H i n u n d H e r 
zwischen A n g r i f f s - u n d F l u c h t s t i m m u n g " ( T I N B E R G E N 60) das 
Grenzgebie t gemieden wurde . B e i d e Nester w a r e n n u r 35 m v o n 
e inander entfernt. E i n e n ä h n l i c h e n F a l l s tel l te der Ver fasser 1959 
b e i m B r a u n k e h l c h e n (26) fest. H i e r be t rug der Nestabs tand der 
B r u t n a c h b a r n sogar n u r 20 m . 

R a n d r e v i e r e (8 u n d 9) scheinen ke ine B e g r e n z u n g nach a u ß e n 
z u haben, obgleich die B r u t p a r t n e r auch h i e r den umgebenden 
R a u m nicht ü b e r normales M a ß z u benutzen scheinen. 

D i e E r sa t zb ru t en w u r d e n i n den R e v i e r e n der N o r m a l b r u t e n ge
zeit igt , E l r u n d 40 m ös t l i ch der N o r m a l b r u t , E 5 r u n d 30 m ös t l i ch 
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der 1. Nis t s te l le . D i e U m p a a r u n g s b r u t 7 + (9 1 + ) erfolgte i m R e v i e r 
des „ J u n g g e s e l l e n " (siehe A n z a h l u n d Ze i t ab l au f der B r ü t e n ! ) , der 
a m 4. 6. die ös t l i che G r e n z e du rch Aggress ivgesang mark i e r t e (Nest-
l inge v o n 1+, l i e fen an diesem T a g aus). 

Das B r u t v o r k o m m e n 1962 fand ich a m 26. 5. m i t 5 E i e r n . D i e 
Nes t l inge s c h l ü p f t e n a m 8. 6., so d a ß das 1. E i ( T e r m i n berechnet) 
v e r m u t l i c h a m 21. 5. gelegt w o r d e n w a r . Das 1963 am gleichen O r t 
b r ü t e n d e $ 1 (Abs tand zu r V o r j a h r s b r u t 40 m) legte das 1. E i a m 
8. 5., also 13 Tage f r ü h e r . B e i d e B r ü t e n w a r e n j ewei l s die ersten 
des Jahres, so d a ß sie f ü r den B r u t b e g i n n als V e r g l e i c h s m a ß s t a b 
a n g e f ü h r t w e r d e n k ö n n e n . 

A m 8. 5. 1963 w u r d e f ü r B a d Oeynhausen eine mi t t l e re Tages
tempera tur v o n + 1 8 ° C (max. + 2 4 ° C , m i n . + 1 1 ° C) berechnet. 
D i e V e r z ö g e r u n g des Bru tbeg inns i m J a h r 1962 d ü r f t e neben d e m 
s p ä t e r e n E in t r e f f en der V ö g e l (siehe 1. singendes c3!) du rch wen ige r 
g ü n s t i g e Tempera tu r en i n den ersten M a i t a g e n a u s g e l ö s t w o r d e n 
sein. A m 8. 5. dieses Jahres zeigte die mi t t l e re Tages temperatur f ü r 
B a d Oeynhausen + 7 ° C (max. + 1 0 ° C , m i n . + 3 ° C) an. A m T a g 
der 1. E i ab l age (21. 5) w u r d e n + 1 5 ° C (max. + 1 8 ° C , m i n . + 1 1 ° C) 
gemessen. B i s z u d iesem Z e i t p u n k t e r h ö h t e n sich die Tempera tu r en 
— v o r a l l e m des Nachts — n u r a l l m ä h l i c h . 

D i e R e v i e r g r ö ß e n der i n der Vege ta t ion homogenen Bachaue 
zeigten — soweit sie i m J a h r 1963 auf G r u n d der S i n g p l ä t z e aus
gemessen w e r d e n konn ten — eine v e r h ä l t n i s m ä ß i g ger inge V a r i a 
t ionsbrei te : 

R e v i e r A u s d e h n u n g G r ö ß e 

2 32 x 9 6 30,7 a 
3 35 x 9 6 33,6 a 
4 39 x 98 38,2 a 

10 36 x 98 35,3 a 

D i e mi t t l e re R e v i e r g r ö ß e b e t r ä g t demnach r u n d 34,5 a. V e r g l i 
chen m i t d e m R e v i e r o p t i m u m b e i B r a u n k e h l c h e n (26), w o ich r u n d 
43 a berechnete, scheinen Nach t iga l l en rev ie re k l e i n e r z u sein. H i e r 
d ü r f t e wahrsche in l i ch das Nahrungspo ten t i a l i n der Weise mi t sp re 
chen, d a ß eine dichte Fa l l aubdecke gute Nahrungs rese rven berei t 
h ä l t . W e i t e r h i n ist aber auch festzustel len, d a ß die R e v i e r e der V o r 
l ä u f e r du rch die Grenzs t r e i t i gke i t en neu eintreffender N a c h z ü g l e r 
an G r ö ß e ve r l i e ren , bis sie sich v o n der R e v i e r g r ö ß e der N a c h b a r n 
nicht m e h r unterscheiden. 
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R O T H (zit iert nach H I L P R E C H T , 22) berechnet, „ d a ß b e i H i n d e n -
b u r g i n der A l t m a r k e in P a a r auf e inen M o r g e n k o m m e " . H I L P 
R E C H T (22) gibt f ü r M a g d e b u r g i m g ü n s t i g s t e n F a l l e 20 a an. 

A n d e r e V o g e l a r t e n — auch b r ü t e n d — w e r d e n i m u n m i t t e l 
ba r en Ni s tbe re i ch geduldet . I n der N ä h e v o n B r u t 5 b r ü t e t e die 
A m s e l , u n w e i t v o n B r u t 10 der S u m p f r o h r s ä n g e r . E i n e A u s n a h m e 
s te l l t der E i c h e l h ä h e r dar, der w ä h r e n d des gesamten Bru tab l au f s 
— auch dann noch, als die Jungen i m F a m i l i e n v e r b a n d g e f ü h r t 
w u r d e n — b e i m Auf tauchen scharfe W a r n i n t e n s i t ä t b e i den B r u t 
pa r tne rn a u s l ö s t e , die sich automatisch auf die N a c h b a r n ü b e r t r u g . 
Das gleiche stell te i ch fest b e i m A u f t r e t e n v o n H u n d , Fuchs u n d 
K a t z e . 

4. Paarbildung und Begattung 

Nach T I N B E R G E N (60) steht im Anfang der Verpaarung die „ W e r 
bung eines Partners". Dies kann „durch die Reaktion beider aufs gleiche 
Brutrevier, das viele V ö g e l Jahr f ü r Jahr immer wieder aufsuchen, oder 
mit Hilfe von A u s l ö s e r n , durch die ein Geschlecht das andere anzieht", 
geschehen. 

N e b e n der akust ischen W e r b u n g scheint b e i der N a c h t i g a l l e in 
optisches Z u r - S c h a u - S t e l l e n des <3 e in s t imul ierendes W e r b e m i t t e l 
f ü r das n u n schon revierfeste 2 z u se in u n d die innere B r u t 
s t i m m u n g zu f ö r d e r n . W e n n schon nach N I E T H A M M E R (40) „ d a s 
Schwanzs te lzen u n d - w i p p e n " als e in a l lgemeines Kennze i chen dieser 
V o g e l a r t herausgestel l t w i r d , so scheinen diese K ö r p e r b e w e g u n g e n 
i n bes t immten S i tua t ionen abgewandel t u n d i n den Diens t der o p t i 
schen W e r b u n g gestell t zu werden . 

H I L P R E C H T (22) beobachtete ein balzendes $ , das dem 2 „ m i t h ä n 
genden F l ü g e l n und gespreiztem Schwanz" folgte, wobei es p l ö t z l i c h wie 
i m Tanz neben das $ und z u r ü c k sprang und dabei zum k ü n f t i g e n B r u t 
partner „ j e w e i l s einen Abstand von etwa 80 cm hielt". Bei der Ver fo l 
gung des 5 hn Buschwerk soll das erregte 5 „ u n u n t e r b r o c h e n aufein
anderfolgende sehr leise Touren" vernehmen lassen. In allen F ä l l e n soll 
sich die Erregung des <$ im Zucken des Schwanzes a u s d r ü c k e n , „der nach 
dem Aufschlag zuweilen f ü r einige Sekunden erhoben bleibt". 

D i e P a a r b i l d u n g beobachtete ich b e i den k ü n f t i g e n B r u t p a r t n e r n 
1 + i n a l l en Phasen . <3 1 + t r a f a m 18. 4. i m B r u t a r e a l e in, $ 1 + 
a m 23. 4., also 5 Tage s p ä t e r . A m 1. 5. begann das 2 m i t der 
L o k a l i s a t i o n des Nis tp la tzes , so d a ß die P a a r b i l d u n g i n einer Woche 
vo l l zogen wurde . S ie fand fast a u s s c h l i e ß l i c h a m B o d e n b z w . i m 
n ied r igen G e ä s t eines ausgedehnten Schlehdornbusches (25 m x 4 m) 
statt, der z u diesem Z e i t p u n k t be i der a l lgemein d ü r f t i g e n V e g e t a -

97 



t ion des B r u t t e r r a i n s den B r u t p a r t n e r n eine gewisse Deckung bot 
u n d i n seiner Abgeschlossenhei t als ausgesprochene „ I n t i m s p h ä r e " 
gewertet w e r d e n m u ß ; dies u m so mehr , als das 6 den express iven 
Rev ie rgesang k a u m noch h ö r e n l i e ß , sondern durch leisen S t i m u l a n z 
gesang (meist auf d e m Boden) die P a a r b i l d u n g ak t iv ie r t e . In a l len 
P h a s e n w u r d e deut l ich, d a ß die a n f ä n g l i c h unterschiedl iche P a a 
rungsbereitschaft der B r u t p a r t n e r durch akustische, optische u n d 
motorische Re ize i m zunehmenden M a ß e synchronis ie r t w u r d e . 

Beobachtungsnot izen zu r P a a r b i l d u n g der s p ä t e r e n B r u t p a r t n e r 1 + : 

23. 4., 10.00—11.30 U h r : Die Brutpartner gehen in verschiedenen R ä u m e n 
in erheblichem Abstand der Futtersuche nach und zeigen noch 
keine Bindung. 

14.30—16.30 U h r : Die Brutpartner sind in den oben e r w ä h n t e n 
Schlehdornbusch abgewandert. ¿5 begleitet in 2 m Entfernung das 
5 bei der Nahrungssuche i m Fallaub und l ä ß t Stimulanzgesang 
vernehmen, fliegt gelegentlich auf einen niedrigen Ast oberhalb 
des Weibchens und exponiert bei Leisegesang den g e f ä c h e r t e n 
rostroten Schwanz, diesen nach der F ä c h e r u n g r e g e l m ä ß i g steil 
aufrichtend. In den Gesangspausen suchen beide V ö g e l auf engem 
Raum i m Fallaub nach Futter oder sie jagen auf einer F l ä c h e von 
1 qm nach Insekten, indem sie sich steil aufrichten und in merk
w ü r d i g e n H ü p f s p r ü n g e n in die Luft fahren (Kontakt). Be im Sich-
Entfernen des 9 folgt das ¿5 in einem eigenartigen schwirrenden 
„ S c h n u r r f l u g " unter A u s s t o ß e n meckernder Tonreihen. Das <J l ä ß t 
sich dann im Gleitflug unmittelbar neben dem 5 nieder, dieses 
in einer steifen G e b ä r d e mit h e r a b h ä n g e n d e n F l ü g e l n umtrip
pelnd. Das $ bleibt v ö l l i g inaktiv. 

24. 4., 14.15—16.30 U h r : Die Brutpartner zeigen sich vertraut. Das ¿5 ent
fernt sich zum ä u ß e r e n Rand des Schlehdorns und singt. Das 9 
folgt. Das 9 v e r l ä ß t f ü r einen Augenblick das s c h ü t z e n d e G e 
s t r ä u c h , f ä l l t in 20 m Entfernung vom letzten Standort an einer 
s t ä r k e r bewachsenen Stelle der Bodenschicht ein und symbolisiert 
durch Kuschelbewegungen auf dem Boden in Beisein des S, das 
mittlerweile gefolgt war, bei gespreizten F l ü g e l n einen Nistplatz 
(Geste). Das ß umtrippelt daraufhin in 2 Halbkreisen mit entge
gengesetzter Richtungstendenz das 9> den Schwanz dabei f ä c h e r n d 
und g e w i s s e r m a ß e n nachschleppend. (Beim p l ö t z l i c h e n Auftreten 
des 9 i n anderen Situationen zeigte das ¿5 verschiedentlich ausge
sprochene Aggressivhaltung, wobei es jeweils einen rauhen Ratsch
ten ( p r ä ä ä ä k ) a u s s t i e ß . ) 

25. 4., 14.10—17.05 U h r : Beide V ö g e l befinden sich i m s t ä n d i g e n Kontakt, 
wobei in a u f f ä l l i g e r Weise die Brutpartner in kurzen A b s t ä n d e n 
leise T ö c k - L a u t e a u s s t o ß e n und dadurch in S t i m m f ü h l u n g bleiben. 
(Diese Laute v e r d r ä n g t e n bis zum S c h l u ß der Einpaarung in zu 
nehmendem M a ß e den Stimulanzgesang des ß. Der Reviergesang 
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war in dieser Zeit wie eingeschlafen.) Das <$ zeigt beim p l ö t z l i c h e n 
Auftauchen des 2 die gleiche A g g r e s s i v i t ä t wie am Vortag, wobei 
in einem Fa l l beobachtet wird, d a ß sich das 2 mit ausgebreiteten 
F l ü g e l n auf den Boden d r ü c k t ( „ D e m u t s g e b ä r d e " ) . Die Angrif fs
lust des (5 l ä ß t danach spontan nach. 

26. 4., 10.00—11.15 U h r : Die Brutpartner lassen ohne Unterbrechung 
T ö c k - L a u t e vernehmen. Wenn ein Brutnachbar sich kurz h ö r e n 
l ä ß t , fliegt das <3 spontan auf einen e r h ö h t e n Ast und l ä ß t einen 
kurzen fragmentarischen wie abgehackten Gesang e r t ö n e n , u m 
sich hernach sofort wieder in N ä h e des 2 niederzulassen. Be im 
p l ö t z l i c h e n Auftauchen des Beobachters l ä ß t das <3 im Flatter-
flug meckernde Erregungslaute ( „ h ä - h ä - h ä - h ä " ) vernehmen. Die 
Aggressivhaltung des <3 dem 2 g e g e n ü b e r erscheint s c h w ä c h e r als 
an den Vortagen. E i n Zilpzalp, der unweit vom Schlehdorn b r ü t e t , 
wird dagegen vom $ energisch vertrieben, wenn er sich dem G e 
s t r ä u c h n ä h e r t . 

28. 4., keine Beobachtungen, heftige R e g e n f ä l l e . 

29. 4., 14.30—15.35 U h r : I D a g ^ z e i g t i n d e n l e t z t e n T a g e n zuneh-
30. 4., 14.55—17.10 U h r : j mend starke A g g r e s s i v i t ä t gegen andere 

Vogelarten, die im Schlehdorn einfallen oder sich diesem auch nur 
n ä h e r n . Besonders nachhaltig wurde mehrere Male der Garten
rotschwanz angegriffen, weniger stark Zilpzalp und Rotkehlchen. 
Be im p l ö t z l i c h e n Auftreten des 2 s t i e ß das <J verschiedentlich 
Expressivlaute („prä -prä") aus, dieses s c h l i e ß l i c h in einem Schwirr
flug ü b e r f l i e g e n d . Die in den letzten Tagen oft beobachtete A n 
griffstendenz des (5 beim unerwarteten Auftauchen des 2 scheint 
abgeklungen zu sein. 

1. 5., 11.45—14.05 U h r : Die Brutpartner haben den Schlehdorn verlas
sen. Das (5 zeigt in unmittelbarer N ä h e des 2 starke Erregung, 
die sich nach dem G r a d der jeweiligen I n t e n s i t ä t i m „ R u c k s e n " 
des Schwanzes bemerkbar macht. In kurzen Intervallen taucht es 
auf einem Ast ü b e r dem 2 a u f> wobei es immer wieder den 
Schwanz f ä c h e r t und in einer m e r k w ü r d i g steifen G e b ä r d e — den 
Kopf zum 2 h in ausgerichtet — f ü r Augenblicke verharrt. S c h l i e ß 
lich s t ö ß t es zum 2 hernieder, das nun nach einem l ä n g e r e n Hetz
flug sich im Fallaub n i e d e r l ä ß t , wo die Begattung erfolgt. Dabei 
sind „ s c h i r k e n d e " M e c k e r t ö n e zu h ö r e n . Wenig s p ä t e r ist starker 
Reviergesang zwischen 1-)- und 7-(- zu vernehmen, wobei $ 1-j-
aus b e t r ä c h t l i c h e r H ö h e (12 m) von einem Ast den Expressivgesang 
v o r t r ä g t . 

Wet te r der Beobachtungstage: Westwet te r lage m i t Z u f u h r f r i 
scher Meeres luf t , e ingelagerte S t ö r u n g e n ha l t en die U n b e s t ä n d i g 
ke i t der W i t t e r u n g w ä h r e n d des Beobachtungszei t raums aufrecht, 
k ü h l e Schauer m i t a n s c h l i e ß e n d e m erhebl ichem A b s i n k e n der T e m 
pera tur (25. 4., 14 U h r , + 6 ° C) , nach v o r ü b e r g e h e n d e r E r w ä r m u n g 
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G e w i t t e r (24. 4., 28. 4., 30. 4.) m i t e rg iebigen R e g e n f ä l l e n , i m ganzen 
niederschlagsreich u n d f ü r d ie Jahresze i t z u k ü h l . 

D i e Synchron i sa t ion der geschlechtsbezogenen H a n d l u n g e n der 
B r u t p a r t n e r un tere inander w ä h r e n d der B a l z z e i t du rch akustische, 
optische u n d motorische R e i z e scheint auch f ü r die benachbar ten 
B r u t p a a r e n icht ohne E i n f l u ß z u sein. So konnte be i den Nachbar -
b r ü t e n 1963 u n d 1964 festgestellt we rden , d a ß s ich der B r u t b e g i n n 
— v o n g e r i n g f ü g i g e n A b w e i c h u n g e n abgesehen — deckte, w ie aus 
der folgenden A u f s t e l l u n g z u ersehen ist : 

Synchron i sa t ion des Bru tbeg inns b e i benachbar ten B r ü t e n 
(Die i n K l a m m e r n b e i g e f ü g t e n D a t e n beziehen s ich auf das L e g e n 
des 1. Eies.) 

1963 

(8. 5.) 

(10. 5.) 
(11.5.) 

(15. 5.) 
(16. 5.) 
(16. 5.) 

(16. 5.) 

(19. 5.) 
(19. 5.) 

(20. 5.) 

1 + 

6 + 
5 + 

2 + 
3 + 
4 + 

• 

1964 

(6. 5.) 

(11.5.) 
(10. 5.) 

(7. 5 J 
(8. 5.) 
(9. 5.) 

Nachba rb ru t en 

D i e un te r 1964 a u f g e f ü h r t e n B r ü t e n (1+ , 6 + , 5 + , 2 + , 3+i, 4 + ) 
s t i m m e n h ins ich t l i ch der B r u t r e v i e r e m i t den V o r j a h r s b r u t e n (1, 2, 
3, 4, 5, 6) ü b e r e i n (siehe Bese tzung u n d G r ö ß e der Reviere!) . D a b e i 
ist au f fä l l i g , d a ß i n den Verg le ichs j ä h r e n f ü r R e v i e r 1 b z w . 1 + die 
f r ü h s t e n B r ü t e n z u verze ichnen w a r e n . O b es s ich h i e r u m eine 
Z u f ä l l i g k e i t oder u m eine besondere A k t i v i t ä t des <5 1 (Ortstreue 
vorausgesetzt) handel t , b le ibe dahingestel l t . Z u m V e r g l e i c h f ü h r e 
i ch f ü r 1964 e in B r u t v o r k o m m e n der N a c h t i g a l l i n e inem F e l d g e h ö l z 
a u ß e r h a l b des K o n t r o l l r a u m s an, das sich i n der I so l ie rung be
fand u n d der S t i m u l a n z durch B r u t n a c h b a r n entbehrte. H i e r w u r d e 
das 1. E i a m 16. 5. — also e rheb l ich s p ä t e r als b e i den B r ü t e n i m 
U n t e r s u c h u n g s g e l ä n d e — gelegt. 
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5. Anzahl und Zeitablauf der B r ü t e n 

Nach N I E T H A M M E R (40) trifft man Vollgelege i m Mai /Jun i an. Dabei 
soll die Nachtigall 1 Jahresbrut zeigen. M A K A T S C H (36) gibt f ü r die 
Gelege den M a i an, wobei „ N a c h g e l e g e auch noch s p ä t e r " auftauchen 
k ö n n e n ) . 

Nach H I L P R E C H T (22) k ö n n e n bei f r ü h e r Ankunft der Nachtigall die 
ersten Gelege schon Anfang M a i v o l l z ä h l i g sein. 1943 war das f ü r Magde
burg am 2., 3. u. 4. M a i der Fal l . 

D i e Z e i t e i n t e i l u n g der B r ü t e n sol l bei der N a c h t i g a l l nach 
S T R E S E M A N N (59) wesent l ich durch die M a u s e r b e e i n f l u ß t werden . 
D a n a c h mausern die N a c h t i g a l l e n n u r e i n m a l i m J ah r , w o b e i sie 
„ s o w o h l die Jugendmauser (juv.) als die V o l l m a u s e r (ad.) vor d e m 
A b z u g i n die Win te rhe rbe rge v o l l s t ä n d i g e r led igen" . E i n zwe i t e r 
B r u t z y k l u s w i r d nach d e m g leichen Verfasser u n m ö g l i c h , „ s o f e r n 
die A n k u n f t des ? i m Bru tgeb ie t erst nach d e m 15. A p r i l erfolgt" . 

E s ist bekannt , d a ß i m M i t t e l m e e r r a u m , wo die meis ten N a c h t i 
ga l l en schon M i t t e A p r i l e intreffen, die B r u t p a r t n e r eine Z w e i t b r u t 
— w e n n auch nicht r e g e l m ä ß i g — anlegen. 

F ü r S ü d w e s t - M a r o k k o (zitiert nach S T R E S E M A N N ) berichtet L Y N E S 
(35) d a r ü b e r hinaus, d a ß als mittlere Ankunft f ü r diesen R a u m der 15. 3. 
berechnet wurde. A m 31. M a i 1925 fand L Y N E S (34) im Sous-Territory 
ein u n v o l l s t ä n d i g e s Gelege der 2. Brut mit 2 Eiern. 

N a c h meinen E r f a h r u n g e n m i t B r a u n k e h l c h e n , de ren V o l l m a u 
ser ä h n l i c h wie be i der N a c h t i g a l l i n die M o n a t e J u l i u n d A u g u s t 
fä l l t u n d deren Z w e i t b r u t i m J a h r 1959 (26) be i e x t r e m g ü n s t i g e n 
T e m p e r a t u r e n nachgewiesen wurde , hal te ich eine Z w e i t b r u t be i der 
N a c h t i g a l l i n unserer B r e i t e f ü r m ö g l i c h , w e n n die B r u t p a r t n e r 
s p ä t e s t e n s A n f a n g M a i (siehe E r sa t zb ru t E 5 u n d U m p a a r u n g s b r u t 
7-f-!) mit der B r u t einsetzen. 

1963 w u r d e n i m K o n t r o l l g e b i e t die N o r m a l b r u t e n 1 bis 10 u n d die 
E r s a t z b r u t e n E l u n d E 5 festgestellt ( A b b . 5). D e r zei t l iche A b s t a n d 
der N o r m a l b r u t e n (1. Ei) u m f a ß t den Z e i t r a u m v o m 8. 5. (Bru t 1) 
bis z u m 20. 5. (B ru t 10). W e n n m a n die E r sa t zb ru t en E l (1. E i a m 
22. 5.) u n d E 5 (1. E i a m 26. 5.) b e r ü c k s i c h t i g t , w u r d e das letzte E i 
i m B r u t a r e a l a m 29. 5. gelegt. 

D i e B e b r ü t u n g der N o r m a l b r u t e n erfolgte i n der Z e i t v o m 12. 5. 
(B ru t 1) bis z u m 6. 6. (B ru t 10), die der E r s a t z b r u t e n v o m 26. 5. 
(Bru t E l ) bis z u m 11. 6. (Bru t E5) . 

Das F ü t t e r n der Nes t l inge fand be i den N o r m a l b r u t e n i n der 
Z e i t v o m 27. 5. (B ru t 2) bis z u m 18. 6. (Bru t 10), das der E r s a t z 
b ru ten v o m 8. 6. bis z u m 21. 6. statt. 
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M i t dem 1. E i v o n E 5 (26. 5.) herrschte dami t i m K o n t r o l l r a u m 
(Abb . 3) die g r ö ß t e B r u t i n t e n s i t ä t . 

V o m 1. E i der 1. N o r m a l b r u t (Bru t 1 a m 8. 5.) bis z u m A u s l a u f e n 
des le tz ten Nes t l ings der le tz ten E r sa t zb ru t (E5 a m 21. 6) l a g dami t 
e i n Z e i t r a u m v o n 44 Tagen . 

D e r Gesamtab lauf (e insch l ieß l ich Ex t remda ten) der N o r m a l b r u t e n 
1 bis 10 w u r d e durch die eingeschalteten E r s a t z b r u t e n n u r u m 3 Tage 
v e r l ä n g e r t . E r u m f a ß t e 41 Tage. 

Junggese l len w u r d e n nicht festgestellt. D e r 6 S - Ü b e r s c h u ß , der 
b e i me inen Beobachtungen a m B r a u n k e h l c h e n (26) e rheb l i ch war , 
scheint be i der N a c h t i g a l l n icht vorzu l i egen . U n t e r U m s t ä n d e n m u ß 
m i t e inem zei t igen A b w a n d e r n ungepaar ter 6 6 in andere B r u t r ä u m e 
gerechnet werden . 

1964 s tel l te ich i m K o n t r o l l g e b i e t die N o r m a l b r u t e n 1 + bis 6 + 
( A b b . 6) fest. D e r zei t l iche A b s t a n d dieser B r ü t e n (1. E i ) u m f a ß t 
den Z e i t r a u m v o m 6. 5. (Bru t 1+ ) bis 11. 5. (B ru t 6+) . I m V e r g l e i c h 
z u m V o r j a h r l iegt der B r u t b e g i n n der 1. N o r m a l b r u t u m 2 Tage! 
f r ü h e r , a u ß e r d e m ist d ie Ze i t spanne der 1. E i a b l a g e n der B r ü t e n 
1 + b is 6 + k ü r z e r als i m Verg le ichs jahr , obgleich 1964 erst a m 6. 5. 
a l l m ä h l i c h ansteigende Tempera tu r en nach vorausgegangenen sehr 
k ü h l e n u n d regner ischen T a g e n z u verze ichnen w a r e n . A m 14. 5. 
( B r ü t e n 5 + u n d 6 + ) w u r d e n i m K o n t r o l l g e b i e t d ie le tz ten E i e r 
gelegt. 

Das B r ü t e n der N o r m a l b r u t e n 1 + bis 6 + erfolgte i n der Z e i t 
v o m 10. 5. (Bru t 1 + ) bis z u m 27. 5. ( B r ü t e n 5 + u n d 6+) , das F ü t 
t e rn der Nes t l inge v o m 23. 5. (Bru t 1+ ) bis z u m 6. 6. ( B r ü t e n 4 + 
u n d 6+) . M i t dem 1. E i v o n 6 + a m 11. 5. zeigte 1964 das K o n t r o l l 
gebiet d ie g r ö ß t e B r u t i n t e n s i t ä t . V o m 1. E i der 1. N o r m a l b r u t (Bru t 
1 + a m 6. 5.) bis z u m A u s l a u f e n der le tz ten Nes t l inge der N o r m a l 
b r u t e n ( 4 + u n d 6 + a m 6. 6.) l ieg t dami t e i n Z e i t r a u m v o n 31 Tagen . 
V o m E i n t r e f f e n des I . <5 (<5 1 + a m 18. 4.) bis z u m A u f l ö s e n des 
Fami l i enve rbandes v o n B r u t 1 + (<3 u n d J u n g v ö g e l ) a m 21. 6. v e r 
g ingen 64 Tage. 

B r u t 5 + w u r d e a m 5. 6., 2 Tage v o r dem vorauss icht l ichen A u s 
laufen , z e r s t ö r t , eine E r sa t zb ru t fand nicht statt (siehe D e z i m i e r u n g 
der N o r m a l b r u t e n u n d Ersatzbruten!) . 

E i n unverpaar tes 6 7 + h ie l t 1964 das V o r j a h r s r e v i e r 7 besetzt. 
N a c h d e m A u s l a u f e n der Nes t l inge v o n B r u t 1 + (4. 6.) verpaar te es 
s ich m i t 2 1 + (siehe F a m i l i e n verband!). D i e E i a b l a g e des D r e i e r 
geleges (siehe Nest u n d Gelege!) erfolgte v o m 9.—11. 6. D i e Nes t 
l inge s c h l ü p f t e n a m 24. 6.; 9 Tage s p ä t e r , a m 3. 7., l i e f en sie v o r 
ze i t ig aus. D e r F a m i l i e n v e r b a n d der U m p a a r u n g s b r u t l ö s t e sich a m 
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16. 7. auf. D e r letzte N e s t l i n g v o n 7 + (3. 7.) v e r l i e ß dami t 1964 
— verg l ichen m i t dem le tz ten N e s t l i n g des V o r j a h r s v o n E 5 
(21. 6.) — 12 Tage s p ä t e r das Nest . E s b le ib t die F r a g e offen, ob 
sich be i so s p ä t e n B r ü t e n die M a u s e r als F o l g e der B r u t i n t e n s i t ä t 
v e r z ö g e r n k a n n . 

6. Nes t u n d Gelege 

Nach N I E T H A M M E R (40) ist das Nest der Nachtigall „ e i n mehr oder 
minder lockerer Bau, oftmals nur ein loses G e f ü g e aus trockenen B l ä t 
tern, Halmen, Moos, W ü r z e l c h e n , auch manchmal Schilf oder Rohrstrei
fen, die ziemlich tiefe Mulde mit ebensolchem, nur feinerem Material 
unter Zugabe von Tierhaaren, seltener Pflanzenwolle ausgelegt". 

In den ü b e r w i e g e n d e n F ä l l e n soll trockenes Laub eine richtige Nest
unterlage bilden, gelegentlich sollen hierzu auch „ s t ä r k e r e Reiser und 
Strohhalme" verarbeitet werden. Der u n a u f f ä l l i g e n Niststoffe wegen sol l 
das Nest kaum hervortreten. Der Neststand soll sich „in der Regel nahe 
am oder auf dem Boden" befinden, gut getarnt in einer Vertiefung „ z w i 
schen jungen S c h ö ß l i n g e n oder den Ä s t e n ä l t e r e r B ü s c h e " . Die N e s t h ö h e 
w ird mit meist nicht ü b e r 0,5—0,75 m angegeben, ausnahmsweise mit 
4,5 m, wobei v e r h ä l t n i s m ä ß i g hoch angelegte B r ü t e n dort angelegt wer
den sollen, wo Tiefbruten durch Ü b e r s c h w e m m u n g und Raubzeug g e f ä h r 
det sind. 

W e n d e n w i r uns z u n ä c h s t der F r a g e des Nestbaus zu , den ich b e i 
B r u t E 5 i n a l l en P h a s e n beobachtete. Das 9 baute a l l e in . 

A u c h h i e r w u r d e deut l ich , d a ß es der S t i m u l a n z durch das 8 
bedurfte, u m das 9 z u n ä c h s t i n die no twendige N e s t b a u s t i m m u n g 
z u versetzen. 

6 Tage nach Ver l a s sen der N o r m a l b r u t 5 (1. E i a m 16. 5.), d ie 
u n v o l l s t ä n d i g m i t 2 E i e r n a m 17. 5. aufgegeben wurde , w u r d e der 
Nes tbau E 5 a m 23. 5. begonnen. I n der Z e i t v o n 11.00—13.00 U h r 
h ie l t s ich das 8 ohne Un te rb rechung i n unmi t t e lba re r N ä h e des 5 
auf, das a m B o d e n i m F a l l a u b i n A n d e u t u n g der N i s t w i l l i g k e i t 
B l ä t t e r u n d H a i n i c h e n i n den Schnabe l n a h m u n d diese w i e d e r 
f a l l en l i eß . D a b e i begleitete das 8 m i t „ w a c h s a m e n A u g e n " a l le 
Phasen der A k t i v i t ä t des $. I m m e r w i e d e r tauchte es n u r w e n i g 
ü b e r d e m ? auf e inem A s t auf, dabe i in tens iven S t imulanzgesang 
v o n sich gebend. D e r Leisegesang w u r d e spontan durch l au t s t a rken 
Rev ie rgesang unterbrochen, w e n n e in N a c h b a r - 8 s ich meldete. W ä h 
r e n d des St imulanzgesanges i n W e i b c h e n n ä h e f ä c h e r t e das 8 den 
Schwanz e x t r e m nach unten, so d a ß die rostrote F a r b e (optischer 
A u s l ö s e r ) noch in tens ive r w i r k s a m wurde . E s zeigte dami t e in ä h n 
liches V e r h a l t e n , w i e es v o r der Bega t tung (siehe P a a r b i l d u n g u n d 
Begattung!) beobachtet w e r d e n konnte . 
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I n den P h a s e n des gemeinsamen Schweifens i m B r u t r e v i e r l i eß 
s ich das <3 s ch l i eß l i ch — w i e es i n ä h n l i c h e r Weise das 9 be i der 
P a a r b i l d u n g zeigte — i n k u r z e n A b s t ä n d e n v o r d e m 2 an bedeckten 
S t e l l en ins G e k r a u t fa l len , w o es m e r k w ü r d i g e Kusche lbewegungen 
a u s f ü h r t e . D a b e i drehte es den K ö r p e r u n d schlug heft ig m i t den 
F l ü g e l n auf den B o d e n . W e n n sich das 9 f ü r eine ku rze Strecke 
entfernte, wiederho l te das <5 se in V e r h a l t e n , w o b e i das K u s c h e l n 
in tens iver wurde . 

Das 9 ä n d e r t e da rau fh in se in V e r h a l t e n i n der Weise , d a ß es 
m i t der L o k a l i s i e r u n g des k ü n f t i g e n Nis tp la tzes begann. So konn ten 
an verschiedenen S t e l l en des B r u t r e v i e r s P l ä t z e festgestellt werden , 
w o das F a l l a u b m i t den B e i n e n entfernt w a r u n d k l e ine nackte 
M u l d e n sichtbar w u r d e n . 

N o c h a m gleichen T a g (23. 5.) w u r d e das erste N i s t m a t e r i a l f ü r 
E 5 eingetragen, w o b e i ve rmute t w e r d e n darf, d a ß das eben be
schriebene V e r h a l t e n der L o k a l i s a t i o n des Nis tp la tzes schon Tage 
z u v o r eingesetzt haben m u ß u n d a m Ni s t t ag mehr symbol ische B e 
deutung hatte, da der N i s t p l a t z — w i e sich w e n i g s p ä t e r heraus
stell te — berei ts festlag. 

Das 9 hol te das N i s t m a t e r i a l aus der n ä h e r e n U m g e b u n g , w o 
b e i es g r ö ß e r e B l ä t t e r — oft g e b ü n d e l t — i m Schnabe l t rug . Das 
3 begleitete. A m 1. N i s t t a g konn ten i n einer S tunde 24 N i s t a k t i o 
n e n regis t r ie r t werden , w o b e i festgestellt w e r d e n konnte , d a ß nach 
Regen der W e i t e r b a u eingestel l t wu rde . A m 24. 5. w a r der R o h 
b a u fer t ig . A u f einer groben Packlage aus skele t t ie r ten P a p p e l 
b l ä t t e r n befand sich der Nes tkorb , der i n der ä u ß e r e n F o r m i m 
wesent l ichen aus t rockenen E i c h e n b l ä t t e r n u n d eingearbei teten v o r 
j ä h r i g e n Brennesse lha lmen bestand. A m 25. 5. w u r d e das Nes t i m 
F e i n b a u fert iggestel l t , w o b e i das Nes t innere m i t w i n z i g e n H a i n i 
chen, T ie rhaa ren , W ü r z e l c h e n u n d insbesondere den Bas t fasern a l 
ter Brennessels tengel ausgeformt wurde . D a b e i s tand das Nest f r e i 
un te r Brennesse lha lmen , ohne d a ß die H a l m e — w i e es be i den 
R o h r s ä n g e r n der F a l l ist — eingeflochten w u r d e n . M i t d e m Wachs 
t u m der B r e n n e s s e l s c h ö ß l i n g e l i e ß die S t a b i l i t ä t des Nestes — w i e 
i ch es insbesondere auch be i den Nes t e rn 4 u n d 7 feststellte — 
m e r k l i c h nach, so d a ß es m i t zunehmender B r u t — i m s ta rken M a ß e 
durch die F u t t e r f l ü g e der B r u t p a r t n e r — sehr w a c k e l i g wurde . 

A m 26. 5. legte das 9 zwischen 11—12 U h r das 1. E i , so d a ß der 
Nes tbau b e i B r u t E 5 3 Tage i n A n s p r u c h n a h m . 

D i e Nes tbauzei t entspricht dami t den i n der L i t e r a t u r ve rze ich
neten A n g a b e n . N a c h S T R E S E M A N N (59) baut das 9 b a l d nach der 
V e r p a a r u n g e i n Nest , „ d a s i n 3 T a g e n fer t ig is t" . A u c h nach H I L P -
R E C H T (22) b e n ö t i g t die N a c h t i g a l l z u m Nes tbau „ e t w a d r e i Tage" . 
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D a ß dies nicht d ie Rege l z u se in braucht, zeigt B r u t 4 + . H i e r 
f and ich i m k o m p a k t e n F a l l a u b ( E i c h e n b l ä t t e r ) a m 4. 5. eine gut 
ausgeformte Nes tmu lde ohne N i s t m a t e r i a l vor . A m 5. 5. w u r d e n die 
ersten Nists toffe eingetragen. D i e 1. E i ab l age erfolgte a m 9. 5., so 
d a ß die Nestbauzei t l ä n g e r als 3 Tage dauerte. 

B e i 9 gefundenen u n d untersuchten Nes t e rn der B r u t p e r i o d e 
1963 zeigte sich, d a ß die N e s t g r ö ß e n — w i e un ten a u f g e f ü h r t — i m 
inne ren (Nestmulde) u n d ä u ß e r e n Durchmesser v a r i i e r e n : 

innere r Durchmesser ä u ß e r e r Durchmesser 
(Nestmulde) 

i n c m i n c m 

Nes t 1 7,4 17,5 
E l 7,8 18,0 

4 7,0 16,5 
5 7,3 18,0 

E 5 6,8 17,5 
6 7,2 19,0 
7 8,0 27,0 
8 7,5 13,5 

10 7,1 17,0 

D e r mi t t l e re inne re Durchmesser b e t r ä g t 7,4 cm, der mi t t l e r e 
ä u ß e r e 18,2 cm. D i e g r o ß e Schwankungsbre i t e des ä u ß e r e n D u r c h 
messers (13,5 cm) h ä n g t zwei fe l los m i t dem Einpassen der Nes ter 
i n den unmi t t e lba r en Nis tbe re ich zusammen. H i e r zeigte das n i 
stende 2 eine g r o ß e A n p a s s u n g s f ä h i g k e i t . D i e ger ingere S c h w a n 
kungsbre i te des inneren Durchmessers (1 cm) ist durch die K ö r p e r 
g r ö ß e des 2 bedingt . 

D i e Nes ter 1, 4, 5, 6, 7, 8 u n d 10 s a ß e n dem B o d e n auf, E l be
fand sich w e n i g ü b e r d e m B o d e n i n den S c h ö ß l i n g e n eines ve r 
w i l d e r t e n Johannisbeerst rauchs, E 5 k a n n als Sockelnest angespro
chen werden , da es i n 7—8 c m H ö h e e inem G r a s b ü s c h e l aufgesetzt 
w a r . Ü b e r h a u p t konnte festgestellt werden , d a ß die Nes te r des B r u t 
areals eine mehr oder wen ige r hohe Unte r l age aus L a u b aufwiesen 
u n d daher nicht unmi t t e l ba r m i t d e m B o d e n i n B e r ü h r u n g k a m e n . 
D i e W i r k u n g ist e in r e l a t ive r Schutz be i o b e r f l ä c h i g e r S t a u n ä s s e 
bzw. Hochwasser . 

D i e Nes te r 1, 5, 6, 7 u n d 10 w a r e n unter e inem „ H o l z g e r ü s t " 
(heruntergefal lene trockene Z w e i g e der B ä u m e ) angelegt, die Nes ter 
1, E l , 4, 6, 7, 8 u n d 10 un te r Brennessels tauden, g l e i c h e r m a ß e n 1 + , 
2 + , 4 + , 5 + , 6 + u n d 7 + . 
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D e r Brennesse l k o m m t dami t f ü r die A n l a g e des Nestes i m K o n 
t ro l lgebie t besondere S c h u t z w i r k u n g z u (Bedeckung der Nester) . 
D a r ü b e r h inaus wiesen v i e l e Nester i n der ä u ß e r e n N e s t w a n d v o r 
j ä h r i g e Brennesse lha lme auf, deren freie E n d e n oft we i t nach a u ß e n 
reichten u n d den Nes t e rn e inen sper r igen E i n d r u c k ve r l i ehen . A u ß e r 
d e m fand i ch be i den Nes te rn 1, 4, E 5 , 6 u n d 7 trockene B a s t 
fasern der gleichen P f l anze als M a t e r i a l f ü r die Innenpols te rung vor . 

A l s N i s t m a t e r i a l w u r d e n i m wesent l ichen E i c h e n b l ä t t e r u n d ske-
le t t ier te P a p p e l b l ä t t e r (siehe Nest E5!) benutzt , daneben feines W u r 
z e l w e r k u n d k l e ine H a i n i c h e n f ü r die I n n e n a u s f ü t t e r u n g , be i e i n i 
gen Nes t e rn feine T ie rhaare . B e i Nest 1 ( B a c h n ä h e ) w u r d e n aus
nahmsweise trockene Sch i l fha lme ve rwand t . 

N a c h H I L P R E C H T (22) w e r d e n v o r n e h m l i c h E i c h e n b l ä t t e r v e r 
arbeitet, „ d i e den W i n t e r am besten ü b e r d a u e r n " . 

E 5 befand sich i n der Randzone , a l le anderen Nes ter i n m i t t e n 
des Waldes . In j edem F a l l e wiesen die Nes ter e inen hohen G r a d an 
Beschat tung auf, auch das Randnest . 

E i n absonderl iches N i s t v e r h a l t e n zeigte 2 1 + (dieses paarte 
sich s p ä t e r um), das z u r N o r m a l b r u t 2 v o l l s t ä n d i g e Nes te r dicht 
nebeneinander (Doppelnest) i m hohen F a l l a u b ( E i c h e n b l ä t t e r ! ) e i 
ne r Brennessels taude anlegte, w o b e i d ie Nes tmi t t en n u r 15 c m 
vone inander entfernt w a r e n u n d durch eine „ F a l l a u b b r ü c k e " i n V e r 
b i n d u n g standen. B e i d e Nes ter zeigten i m B a u p l a n v ö l l i g e Ü b e r 
e ins t immung , abgesehen v o n e iner etwas d ü r f t i g e r e n Innenpols te
r u n g des zuerst begonnenen Nestes. 

E i n e n sehr u n v o l l k o m m e n e n E i n d r u c k machte Nest 7 + ( U m p a a -
rungsbrut) , das i n m i t t e n v o n Brennesse ln a m F u ß e eines v e r 
w i l d e r t e n Johannisbeerstrauches zwischen z w e i S c h ö ß l i n g e n dessel
ben e ingek lemmt w a r (ovales Nest) u n d aus d ü r f t i g e m N i s t m a t e r i a l 
bestand. H i e r zeigte sich deut l ich, d a ß aus G r ü n d e n der for tgeschri t 
tenen Jahreszei t ( A b b . 6) das 5 1+! (7+) b e i m Nes tbau i n Ze i tno t ge
r ie t . Z w e i Tage vo r B e g i n n des Nestbaus l i e fen die Nes t l inge v o n 
B r u t 1 + aus. — 

Nach N I E T H A M M E R (40) zeigt das Vollgelege der Nachtigall „4—6, 
meist 5 Eier (unter 71 englischen Gelegen waren 60 F ü n f e r g e l e g e ) , sonst 
eher 4 als 6, sehr selten nur 3 Eier". 

Nach S T R E S E M A N N (59) ist die Zah l der Eier i m Gelege der Nach
tigall „in den L ä n d e r n , i n denen nur eine Brut zustande kommen kann, 
viel ö f t e r 5 als 4; i n S ü d e u r o p a kommen auch Zweitgelege mit 5 E iern 
vor, aber M E I K L E J O H N (Ibis 1946) gibt an, daß Vierergelege hier vor 
herrschen. F ü r N o r d - A f r i k a habe ich nicht nur V ierer- (und Dreier-) 
Gelege verzeichnet gefunden (vgl. z . B . H A R T E R T , Beitr. Fortpfl. , Bio l . 
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1927), sondern auch ein Sechser-Gelege (22. M a i am Fetsara-See; Z E D 
L I T Z , ib id . 1926), vielleicht als sehr seltene Ausnahme". 

I n 40 k o n t r o l l i e r t e n F ä l l e n be t rug der Legeabs tand be i der N a c h 
t i g a l l 1 T a g . In 2 k o n t r o l l i e r t e n F ä l l e n w u r d e das E i i n den V o r 
mi t tagss tunden gelegt, das 1. E i v o n E 5 a m 26. 5. zwischen 11— 
12 U h r , das 5. E i v o n B r u t 6 zwischen 10—11 U h r . 

D i e Gelege 1, 4, 6, 7, 8 u n d 10 en th ie l ten je 5 E ie r , B r u t 5, die 
u n v o l l s t ä n d i g ver lassen w u r d e , 2 E i e r . I n der E r sa t zb ru t E l f and 
ich ebenfalls 5 E i e r vor , i n E 5 n u r 4. 

D i e Vo l lge lege der N o r m a l b r u t e n 1 + , 2 + , 3 + , 4+^ 5 + , 6 + be
standen m i t A u s n a h m e v o n 6 + (4 E ie r ) aus 5 E i e r n . E i n E i v o n 1-f 
w a r unbefruchtet, e in weiteres v o n 4 + wies e inen abgestorbenen 
E m b r y o (Dottermasse sehr s ta rk m i t B l u t durchsetzt) auf. 

B r u t 7 + (Umpaarungsbrut ) enthiel t n u r 3 E i e r . Diese f ü r die 
N a c h t i g a l l sehr n iedr ige E i z a h l d ü r f t e eine F o l g e der h o r m o n a l e n 
U m s t i m m u n g v o n $ 1 + (7+) sein, das berei ts f ü r d ie E r s t b r u t 1-|-
5 E i e r produzier te . B e i E 5 l iegen besondere V e r h ä l t n i s s e vor , w e i l 
i ch a m 28. 5. — z u diesem Z e i t p u n k t lagen 3 E i e r i m Nest — e in 
E i der ver lassenen B r u t 5 den gle ichen B r u t p a r t n e r n ins E r s a t z -

Bruteinsatee 

Brut paar© 

Abb. 2: B r u t e i n s ä t z e (1. Ei) der Nachtigall in den B e o b a c h t u n g s j ä h r e n 
1963 und 1964 unter B e r ü c k s i c h t i g u n g der B r ü t e n i m gleichen 
Biotop (Normalbruten) 
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nest legte. D a r a u f h i n legte das $ a m 29. 5. das 4. E i dazu, so d a ß 
m i t dem E i der N o r m a l b r u t das Gelege n u n v o l l schien. 

M i t A u s n a h m e v o n 3 E i e r n der B r u t E 5 w a r e n 1963 a l le be
b r ü t e t e n E i e r befruchtet, so d a ß nach der r e g u l ä r e n B r u t d a u e r d ie 
Nes t l inge s c h l ü p f t e n . Das der E r sa t zb ru t E 5 h i n z u g e f ü g t e E i der 
N o r m a l b r u t 5 w u r d e nicht a u s g e b r ü t e t . H i e r f ü r m ö g e n ä u ß e r e U m 
s t ä n d e sprechen. D i e 2 unbefruchteten E i e r der E r sa t zb ru t k ö n n e n 
e in H i n w e i s f ü r eine hormona le U m s t e l l u n g der B r u t p a r t n e r sein, 
d a die E r sa t zb ru t erst 9 Tage nach d e m Ver l a s sen der N o r m a l b r u t 
(17. 5.) das 1. E i aufwies. 

N a c h N I E T H A M M E R (40) s ind d ie E i e r „ e i n f a r b i g o l i v g r ü n oder 
o l i v b r a u n , b i s w e i l e n auf h e l l b l ä u l i c h g r ü n e m G r u n d e dicht b r a u n ge
w ö l k t u n d gefleckt u n d m i t schwarzen H a a r z ü g e n versehen". 

D a ß die E i e r i n Fa rbe , F o r m u n d G e w i c h t selbst be i den gleichen 
B r u t p a r t n e r n s tark v a r i i e r e n k ö n n e n , geht aus den B r ü t e n 5 u n d E5 
h e r v o r : 

Abb. 3: B r u t i n t e n s i t ä t der Nachtigall im Kontrollgebiet vom 8. 5. bis 26. 5. 
1963 und vom 6. 5. bis 9. 6. 1964 
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B r u t 5 (2 Eie r ) B r u t E 5 (4 E ie r ) 

Fa rbe i n der G r u n d t ö n u n g h e l l 
o l i v g r ü n , n u r a m s tump
fen E n d e b r a u n g e w ö l k t 
E i sp i t z e v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
s tumpf 

sehr d u n k e l , schokoladen
b r a u n 

F o r m k r e i s e i f ö r m i g 

G e w i c h t 2,25 g; 2,3 g 2,5 g; 2,75 g (unbefruchtete 
E i e r der Ersa tzbru t ) 

D a r ü b e r h inaus zeigten sich d ie E i e r der N o r m a l b r u t sehr 
d ü n n s c h a l i g i m Gegensatz z u r festeren Eischale der Ersa tzbru t . 

D i e Nes ter E 5 u n d 10 fand i ch u n v o l l s t ä n d i g ohne Gelege vor , 
5 u n d 8 m i t 2 E i e r n , 7 m i t 3 E i e r n , 1 u n d 6 m i t 4 E i e r n u n d E l 
u n d 4 m i t 5 E i e r n (Vollgelege) . 

Nes t 4 + entdeckte ich ohne Inhal t , 2 + m i t 3 E i e r n , be i den 
Nes te rn 1 + , 3 + , 5 + , 6 + die Vol lge lege , be i 7 + 3 noch b l inde Nes t -
l inge . 

Das A u f f i n d e n der N i s t s t e l l en w a r a u ß e r o r d e n t l i c h schwier ig . I m 
Brennesse ld ickicht bedurf te es einer As tgabe l , u m die Nes ter v o r 
s icht ig z u loka l i s i e r en . 

7. B e b r ü t u n g s z e i t 

N a c h N I E T H A M M E R (40) erfolgt der „ B e b r ü t u n g s b e g i n n nach 
V o l l e n d u n g des Geleges" . En tgegen ä l t e r e n A n g a b e n ( N A U M A N N , 
A . B R E H M , auch K R I E T S C H ) v o m r e g e l m ä ß i g e n B r ü t e n be ider G a t 
ten b r ü t e t n u r das 9 ( J O U R D A I N ; K L E I N S C H M I D T ; auch be i z a h l 
reichen Gefangenschaftsbruten). 

N a c h H I L P R E C H T (22) beginnt das B r ü t e n „ fas t ausnahmslos 
m i t dem L e g e n des le tz ten Eies , gelegent l ich auch m i t dem v o r 
le tz ten" . 

D i e Fes ts te l lung , d a ß n u r das 9 b r ü t e t , k a n n ich durch eigene 
Beobachtungen b e s t ä t i g e n . B e i den B r ü t e n 1, E 5 , 6 u n d 10 s a ß e n 
die $9 nach dem le tz ten E i (5) auf d e m Nest . 

F ü r E 5 l iegt der genaue B r u t b e g i n n fest. H i e r begann das 9 
a m 29. 5. 17.06 U h r m i t d e m B r ü t e n . 

F ü r den B r u t b e g i n n nach dem le tz ten E i spr icht auch — w i e u n 
ten a u f g e f ü h r t — die ger inge Schwankungsbre i t e der S c h l ü p f t e r m i n e : 
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B r u t 4 (letztes E i a m 19. 5.) 
1.6. 12.00 U h r 4 E ie r , 1 Nes t l . 

16.55 „ l E i , 4 „ 

B r u t 8 (letztes E i a m 23. 5.) 
5. 6. 13.30 U h r 4 E i e r , 1 Nes t l . 

18.15 „ 1 E i , 4 „ 

D a s V e r h ä l t n i s der Brutze i t en zu den Jagdze i ten des 9 geht aus 
den a n s c h l i e ß e n d e n Aufze ichnungen hervor : 

Brut 10 (1. E i am 20. 5., letztes E i am 24. 5.) 
Beobachtungstag: 28. 5. (= 5. Bruttag) 
Beobachtungszeit: 16.15—18.15 U h r 
Wetter: bedeckt, teils sonnig, warm, +20 0 C 

vom Nest zum Nest Brutzeiten 
in M i n . 

Jagdzeiten 
in M i n . 

16.15 
17.11 

18.04 

16.30 

17.23 

18.15 

41 

41 

15 

12 

11 

Brutzeit 82 Min . , Durchschnitt 41 M i n . 
Jagdzeit 38 Min . , Durchschnitt 13 M i n . 
V e r h ä l t n i s B r ü t e n — Jagen rund 3 : 1 

Beobachtungstag: 29. 5. (= 6. Bruttag) 
Beobachtungszeit: 17.50—19.13 U h r 
Wetter: morgens neblig, mittags sonnig, warm, +25 0 C , Ostwind 

vom Nest zum Nest Brutzeiten 
in M i n . 

Jagdzeiten 
in Min . 

17.50 
19.02 

18.05 

19.13 
57 

15 

11 

Brutzeit 57 M i n . Jagdzeit 26 Min. , Durchschnitt 13 M i n . 
V e r h ä l t n i s B r ü t e n — Jagen rund 4 : 1 

Beobachtungstag: 30. 5. (= 7. Bruttag) 
Beobachtungszeit: 14.23—16.45 U h r 
Wetter: sonnig, sehr warm, +25 ° C im Schatten 

vom Nest zum Nest 
Brutzeiten 

in M i n . 
Jagdzeiten 

in M i n . 

16.25 

Brutzeit 122 M i n . 
V e r h ä l t n i s B r ü t e n • 

14.23 

16.45 
122 

20 

Jagdzeit 20 M i n . 
• Jagen rund 6 :1 
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Brut 7 (1. E i am 16. 5., letztes E i am 20. 5.) 
Beobachtungstag: 31. 5. (= 12. Bruttag) Beobachtungszeit: 9.15—11.17 U h r 
Wetter: sonnig und sehr warm, ü b e r +25 ° C , leichter Ostwind 

vom Nest zum Nest Brutzeiten Jagdzeiten 
in M i n . in Min . 

9.15 
9.50 35 

10.03 13 
10.24 21 

10.31 7 
10.43 12 

10.50 7 
11.17 27 

Brutzeit 95 Min . , Durchschn. 24 M i n . Jagdzeit 27 Min. , Durchschn. 9 M i n . 
V e r h ä l t n i s B r ü t e n — Jagen rund 3 :1 

Beobachtungstag: 1. 6. (= 13. Bruttag) Beobachtungszeit: 8.39—11.51 U h r 
Wetter: morgens bedeckt, mittags aufklarend, + 20 ° C , Nordostwind 

vom Nest zum Nest Brutzeiten Jagdzeiten 
in M i n . in M i n . 

8.39 8.54 15 
9.58 64 

10.02 4 
10.30 28 

10.39 9 
11.42 63 

11.51 9 

Brutzeit 155 Min . , Durchschn. 52 M i n . Jagdzeit 37 Min . , Durchschn. 9 M i n . 
V e r h ä l t n i s B r ü t e n — Jagen rund 6 : 1 

Beobachtungstag: 2. 6. (= 14. Bruttag) Beobachtungszeit: 16.49—18.38 U h r 
Wetter: wie am Vortag 

vom Nest zum Nest Brutzeiten Jagdzeiten 
m M i n . m M i n . 

16.49 
17.26 37 

17.34 8 
17.56 22 

18.00 4 
18.30 30 

18.38 8 

Brutzeit 89 Min . , Durchschn. 30 M i n . Jagdzeit 20 Min . , Durchschn. 7 M i n . 
V e r h ä l t n i s B r ü t e n — Jagen rund 4 :1 
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I m Gesamtdurchschni t t a l l e r o. a. Beobachtungszei ten b e t r ä g t d a 
m i t das V e r h ä l t n i s B r ü t e n z u J a g e n 4 : 1 . 

E i n V e r g l e i c h der o. a. Bru t t age untere inander l ä ß t ke ine R ü c k 
s c h l ü s s e d a r ü b e r zu , ob das V e r h ä l t n i s B r ü t e n - J a g e n i m L a u f der 
B r u t eine G e s e t z m ä ß i g k e i t aufweist ; w o h l k a n n festgestellt werden , 
d a ß z u m S c h l u ß der B e b r ü t u n g s z e i t die Jagdze i ten k ü r z e r ausfielen 
u n d dami t die B i n d u n g des b r ü t e n d e n 2 z u m Nest g r ö ß e r wurde . 
D a die W i t t e r u n g i m Beobachtungsze i t raum — abgesehen v o m 
1. 6. — z i eml i ch g le ichb le ibend war , hatte sie auf d ie o. a. V e r 
gleichswerte ke inen E i n f l u ß . 

F ü r das B r ü t e n w ä h r e n d der Nacht l iegt eine Beobachtung vor . 
Danach g i n g 9 7 a m 2. 6. u m 18.35 z u m Nest u n d v e r l i e ß dies a m 
Fo lge tag u m 5.25 U h r . D e m n a c h be t rug die n ä c h t l i c h e Bedeckung 
des Nes t inha l t s 10 S td . u n d 50 M i n . . E s ist z u ve rmuten , d a ß i m 
L a u f e der Nacht d ie Nes t l inge s c h l ü p f t e n , da ich a m 3. 6. 7.50 U h r 
i m Nes t 4 Junge u n d 1 E i vo r fand . 

A m 1. 6. f log das 9 u m 18.38 U h r aufs Nest . D i e k a u m unter 
schiedl ichen Ze i t en der Bedeckung des Nes t inha l t s f ü r d ie Nach t 
lassen die V e r m u t u n g zu , d a ß der D ä m m e r u n g s w e r t h i e r wesent
l i c h ist. 

W ä h r e n d i n den ersten B r u t t a g e n beobachtet w e r d e n konnte , 
d a ß das 6 du rch in tens iven S t imulanzgesang i n N ä h e des Nestes 
(siehe S t i m m ä u ß e r u n g e n u n d Gesang!) oder durch Auf t auchen a m 
Nes t das 9 f ü r d ie gemeinsame J a g d v o m Nest lockte u n d auch das 
9 du rch V o r f l i e g e n unter Gesang w i e d e r z u m Nest f ü h r t e , h ö r t e 
dies V e r h a l t e n a m 6. B r u t t a g auf, nachdem es i n den le tz ten T a g e n 
schon zunehmend s c h w ä c h e r geworden war . Z u diesem Z e i t p u n k t 
d ü r f t e die B i n d u n g des 9 z u m Nes t inha l t schon so s ta rk sein, d a ß 
es der S t i m u l a n z durch das 6 n ich t m e h r bedurfte. 

Dies hatte zur Folge , d a ß die B i n d u n g der A l t v ö g e l un te re in 
ander f ü r eine Z e i t gelockert w u r d e . B e i d e g ingen getrennt der 
J a g d nach, u n d das S t re i fen des 6 i m B r u t r e v i e r w u r d e ausge
dehnter, w e n n es auch gelegent l ich a m Nest auftauchte u n d sich 
v o m b r ü t e n d e n 9 „ ü b e r z e u g t e " . D e r A n - u n d A b f l u g des 9 z u m 
Gelege erfolgte n u n ü b e r w i e g e n d ohne Anwesenhe i t des c5. D e r 
m ä n n l i c h e P a r t n e r b e s c h r ä n k t e sich i n dieser Z e i t i m wesent l ichen 
darauf, d ie Rev ie rg renzen „ a b z u s i n g e n " u n d E i n d r i n g l i n g e z u v e r 
t re iben . 

Das V e r h a l t e n des <3 ä n d e r t e sich a m 13. B r u t t a g i n der Weise , 
d a ß es h ä u f i g e r a m Nes t auftauchte u n d i n der A b w e s e n h e i t des 9 
den Nes t inha l t kon t ro l l i e r t e . W e n n das 9 b r ü t e t e , w u r d e es gele
gent l ich du rch das <3 g e f ü t t e r t . 
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So konnte am 1. 6. (13. Bru t tag) be i B r u t 7 beobachtet werden , 
d a ß das 6 u m 9.17 U h r m i t F u t t e r z u m Nest f log u n d b e i m b r ü t e n 
den 5 bis 9.24 U h r ve rwe i l t e . 

W i r haben es h i e r wahrsche in l i ch m i t e iner U m s t i m m u n g z u 
tun , die die F ü t t e r u n g der Nes t l inge einlei tet . N a c h e ingehenden 
Beobachtungen ü b e r n i m m t das <3 g le ich m i t dem S c h l ü p f e n d ie 
F ü t t e r u n g des hude rnden ? . 

W ä h r e n d das 2 i n den ersten B r u t t a g e n be i N e s t k o n t r o l l e n so
fort das Nes t v e r l i e ß , b l i eb es v o m 9. Bru t t age an s i tzen. K u r z v o r 
d e m S c h l ü p f e n konnte es b e r ü h r t werden , ehe es s ich f ü r wenige 
M e t e r entfernte. 

Dies V e r h a l t e n h ie l t auch w ä h r e n d des H u d e r n s der j ungen 
N e s t l i n g e an. D a b e i l a g das 2 t ief i n der Nes tmulde , Schwanz , 
B r u s t u n d Schnabe l a m N e s t r a n d aufgerichtet, der R ü c k e n e in
gesenkt. M i t e inem a u f f ä l l i g „ s t a r r e n B l i c k " schaute es, ohne s ich 
z u r ü h r e n , den Beobachter an. A l s ich versuchte, durch F l ö t e n eine 
B e w e g u n g a u s z u l ö s e n , behie l t es den u n g e r ü h r t e n A u s d r u c k bei . 

Das S c h l ü p f e n eines Nes t l ings konnte i n 2 F ä l l e n (Bru t 2 + ; 22. 5., 
11.45—11.52 U h r u n d B r u t 3+,; 26. 5 , 14.43—14.49 U h r ) i n a l l e n 
Phasen beobachtet werden . B e i den Nes tkon t ro l l en s a ß e n die 22 
a u ß e r g e w ö h n l i c h fest, w o b e i sie den K o n f l i k t zwischen B r u t - u n d 
F luch t t r i eb deut l ich machten. 

Ze i t l i che Fo lge der Sch lüp f Vorgänge b e i den J u n g e n v o n B r u t 2 + 
(4. Nes t l ing) u n d B r u t 3 + (1. Nes t l ing) 

B r u t 2 + B r u t 3 + Besonderhe i ten (s. A b b . 4) 

a) 11.45 14.43 z i e m l i c h r e g e l m ä ß i g e r S c h a l e n r i ß a m 
spi tzen E n d e des E ies 

b) 11.45 14.43 mehrfaches S t recken des Jungen , 
11.47 14.45 in tens ive Bewegungen der „ S t u m -

m e l " f l ü g e l , A b s t a n d der Schalente i le 
v e r g r ö ß e r t sich zusehends 

c) 11.47 14.45 Junges d r ü c k t m i t dem K o p f vo rde -
11.50 14.47 r en Schalenrest w e i t nach v o r n , F l ü 

gel w e r d e n w e i t e r h i n bewegt 

d) 11.50 14.47 v e r s t ä r k t e S t reckbewegungen un te r 
11.52 14.49 B e n u t z u n g der Be ine , h in te re r Scha 

l en t e i l r ü c k t nach h in ten , B e i n e k o m 
m e n z u m Vor sche i n 
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Abb. 4: Schlüpf Vorgang (s. Tabelle) 

Wet te r : 
B r u t 2+,: sonnig u n d sehr w a r m 
B r u t 3 + : ü b e r w i e g e n d sonnig, sehr w a r m , 14.00 U h r -f- 30° C , ge

w i t t r i g s c h w ü l , abends Regen 

D i e Schalenreste k leb ten nach d e m S c h l ü p f e n fest a m K ö r p e r 
u n d l i e ß e n s ich nicht lö sen . B e i Nes tkon t ro l l en , die i n be iden F ä l l e n 
10 M i n u t e n nach d e m S c h l ü p f e n d u r c h g e f ü h r t w u r d e n , w a r e n die 
Schalente i le berei ts entfernt. D i e fr isch g e s c h l ü p f t e n Nes t l inge sper r 
ten sofort u n d wiede rho l t en den V o r g a n g e inige M a l e h i n t e r e i n 
ander, w e n n i ch tief f l ö t e t e . 

8. F ü t t e r u n g der Jungen und Nahrungsraum 

N a c h N I E T H A M M E R (40) f ü t t e r n beide G a t t e n „ a b w e c h s e l n d " . 
I n den ersten 4 Lebens tagen w e r d e n die Nes t l inge — w i e eigene 
Beobachtungen ergaben — m i t einer gewissen R e g e l m ä ß i g k e i t v o m 
2 gehudert , bis der H u d e r t r i e b a m 5. T a g mehr u n d m e h r erl ischt, 
w e n n auch die Nes t l inge einige Tage danach noch des Nachts u n d 
t a g s ü b e r be i schlechter W i t t e r u n g g e w ä r m t werden . 

W ä h r e n d der Hude rze i t zeigt das 6 h ö c h s t e F ü t t e r u n g s i n t e n s i t ä t . 
E s f ü t t e r t s o w o h l das hudernde 2, das das F u t t e r z u m T e i l an d ie 
Nes t l inge wei ter re icht , als auch be i dessen A b w e s e n h e i t v o m Nest 
die unbedeckten Nes t l inge . D a b e i ist wesent l ich , d a ß die F ü t t e r u n g s 
a k t i v i t ä t des S bereits i n den T a g e n v o r dem S c h l ü p f e n der Nes t 
l inge durch gelegentl iche F u t t e r ü b e r g a b e an das b r ü t e n d e 2 e i n 
geleitet w u r d e . E s l iegen auch Beobachtungen vor , d ie e in k u r z 
fr is t iges H u d e r n der Nes t l inge durch das 6 be i e iner v o r ü b e r g e h e n 
den Abwesenhe i t des 2 bezeugen. 

Ergebnisse ü b e r das V e r h ä l t n i s v o n H u d e r n u n d Jagen des 2 u n d 
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der Fut ter frequenz ( F u t t e r f l ü g e z u m Nest) des 6 (bzw. 2) s ind aus 
den u. a. Aufze i chnungen ersichtlich: 

Brut: 7 Tag: 3. 6. Zeit: 3.15—7.22 U h r 
Wetter: sonnig, sehr warm, +30 ° C , nachts +8 ° C 
Anzahl der Nestl.: 4 (1 Ei), Alter: wenige Stunden 

vom Nest zum Nest Huderzeit Jagdzeit 
in M i n . in M i n . 

5.25 5.32 7 
5.58 26 

6.03 5 
6.36 33 

6.44 8 
7.18 34 

7.22 4 
Huderzeit 93 Min . , Durchschnitt 31 M i n . 
Jagdzeit 24 Min . , Durchschnitt 6 M i n . 
V e r h ä l t n i s Hudern — Jagen rund 5 : 1 
F ü t t e r u n g e n durch das ß : 33, Stundendurchschnitt: 8 

Tag: 4. 6. Zeit: 18.55—21.15 U h r 
Wetter: sonnig, sehr warm, u m +30 ° C , leichter Ostw., guter Insektenfl. 
Anzahl der Nestl.: 5, Alter: 1 Tag 

vom Nest zum Nest Huderzeit Jagdzeit 
in M i n . m M m . 

19.33 20.02 ? 29 

F ü t t e r u n g e n durch das ß : 24, Stundendurchschnitt: 10 

Tag: 5. 6. Zeit: 15.10—17.25 U h r 
Wetter: sehr warm, +30 ° C , gewittrig, nachm. E i n t r ü b u n g , abends k ü h l e r 
Anzahl der Nestl.: 5, Alter: 2 Tage 

vom Nest zum Nest Huderzeit Jagdzeit 
in M i n . m M m . 

15.14 
15.28 14 

15.55 27 
16.10 15 

16.28 18 
16.45 17 

17.10 25 
Huderzeit 46 Min . , Durchschnitt 15 M i n . 
Jagdzeit 70 Min . , Durchschnitt 23 M i n . 
V e r h ä l t n i s Hudern — Jagen rund 0,7 :1 
F ü t t e r u n g e n durch das ß : 19, Stundendurchschnitt: 8 
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Tag: 6. 6. Zeit: 10.05—11.55 U h r 
Wetter: nachts Gewitter, t a g s ü b e r ü b e r w i e g e n d sonnig, +30 ° C , kein W i n d 
A n z a h l der Nestl.: 5, Alter: 3 Tage 

vom Nest zum Nest Huderzeit Jagdzeit 
in M m . in M i n . 

10.18 10.30 12 
10.40 

10.55 
10 

15 
11.02 

11.25 
7 

23 
11.27 

11.40 
2 

13 
11.45 

11.50 
5 

5 
11.55 5 

Huderzeit 29 Min. , Durchschnitt 6 M i n . 
Jagdzeit 68 Min . , Durchschnitt 14 M i n . 
V e r h ä l t n i s Hudern — Jagen rund 0,4 :1 
F ü t t e r u n g e n durch das ¿5 : 18, Stundendurchschnitt: 10 

Tag: 7.6. Zeit: 9.45—11.55 U h r 
Wetter: sehr warm, i . d. Sonne +34 ° C, nachm. E i n t r ü b , m/ Gewitterregen 
Anzahl der Nestl.: 5, Alter: 4 Tage 

„ „ „ A T . „ „ _ „ . Huderzeit Jagdzeit vom Nest zum Nest . „„. . - „. 
in M i n . in M m . 

10.05 
10.12 7 

10.56 44 
. 11.00 4 

Huderzeit 11 Min. , Durchschnitt 6 M i n . Jagdzeit 44 M i n . 
V e r h ä l t n i s Hudern — Jagen rund 0,1 :1 
F ü t t e r u n g e n durch das ¿5: 14, Stundendurchschnitt: 6 
F ü t t e r u n g e n durch das $: 13, Stundendurchschnitt: 6 

T a g : 8. 6. Zeit: 15.30—16.34 U h r 
Wetter: morgens Gewitter mit erheblichen R e g e n f ä l l e n , t a g s ü b e r sonnig 

und sehr s c h w ü l , +34 ° C in der Sonne 
A n z a h l der Nestl.: 5, Al ter: 5 Tage 

vom Nest zum Nest Huderzeit Jagdzeit 
in M i n . in M i n . 

15.39 

16.10 

15.37 

16.07 28 
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Huderzeit 5 Min . , Durchschnitt 2,5 Min . 
Jagdzeit 28 M i n , 
V e r h ä l t n i s Hudern — Jagen rund 0,09 : 1 
F ü t t e r u n g e n durch das <3 : 7, Stundendurchschnitt: 7 
F ü t t e r u n g e n durch das 2 : 7, Stundendurchschnitt: 7 

D i e o. a. Beobachtungsergebnisse lassen erkennen, d a ß a m 1. H u 
der tag das V e r h ä l t n i s W ä r m e n u n d N i c h t w ä r m e n des Nes t inha l t s 
u n g e f ä h r d e m der B r u t z e i t entspricht . 

I n den n ä c h s t e n Tagen ist e i n erhebl icher A b f a l l der H u d e r z e i t e n 
festzustel len, bis — schon w ä h r e n d der e igent l ichen Hude rze i t — 
die gemeinsamen F ü t t e r u n g s a k t i o n e n ( F u t t e r f l ü g e ) eingelei tet w e r 
den. 

W e i t e r h i n ist z u ersehen, d a ß i n den ersten T a g e n der Hude rze i t 
die F ü t t e r u n g s i n t e n s i t ä t des <3 r e l a t i v h ö h e r l ieg t als an den F o l g e 
tagen, an denen das 2 oft b e i den F u t t e r f l ü g e n des <5 v o m Nes t 
g e d r ä n g t w u r d e u n d sich e in a l l m ä h l i c h e s E i n p e n d e l n der gemein 
samen F ü t t e r u n g s a k t i o n e n ( A l t e r der N e s t l . 4 Tage) einstel l te . W e n n 
das 2 i n dieser Z e i t das Nes t v e r l i e ß , beendete das 6 spontan die 
Fut tersuche u n d war te te i n N e s t n ä h e solange, bis das 2 f ü t t e r t e . Oft 
begleitete das <3 a n f ä n g l i c h die F u t t e r a k t i o n e n des 2, dieses gele
gent l ich sogar z u m Nest h i n f ü h r e n d . W e n n das 2 noch k u r z huderte , 
t r u g das <3 v o r ü b e r g e h e n d k e i n F u t t e r mehr zu . 

B e i der F ü t t e r u n g der Nes t l inge k o m m t d e m 6 du rch das e i n 
seitige F ü t t e r n w ä h r e n d der Hude rze i t die g r ö ß e r e L e i s t u n g z u , 
w e n n sich auch s p ä t e r die Fu t te r f requenzen der B r u t p a r t n e r — w i e 
noch z u ze igen ist — k a u m vone inander unterscheiden. 

F ü r den A n f l u g z u m Nest benutz ten die B r u t p a r t n e r 7, die ich 
w ä h r e n d des gesamten Bru tab l au f s a m in tens ivs ten untersucht habe, 
den gle ichen W e g , zeigten aber b e i m A u f s u c h e n des Nestes e in v e r 
schiedenes V e r h a l t e n . 

W ä h r e n d das 2 w i e z u r B e b r ü t u n g s z e i t i n e rdnahem F l u g ins 
Nest huschte, f log das <5 v o n A s t z u A s t u n d l i e ß sich dann ge
w i s s e r m a ß e n v o n oben ins Nes t fa l len . Das sol l te sich b e i m N o t i e r e n 
der B r u t p a r t n e r f ü t t e r u n g e n als n ü t z l i c h erweisen, d a die be iden 
A l t v ö g e l sonst k a u m vone inander zu unterscheiden s ind . 

D i e F ü t t e r u n g s i n t e n s i t ä t der B r u t p a r t n e r w ä h r e n d der gemein 
samen F ü t t e r u n g u n d die entsprechende Tages le is tung (S tunden
durchschnit t f ü r beide A l t v ö g e l ) bis z u m A u s l a u f e n der Nes t l inge 
geht aus der u . a. T a b e l l e h e r v o r : 
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B R U T 7 gemeins. 
Al ter d.Nestl . T a § Z e i t <3 2 zus. Durch 

pro Std. 

4 Tage 7.6. 9.45—11.55 14 13 27 12 
Wetter: sehr warm, in der Sonne +34 0 C, nachm. E i n t r ü b u n g und Regen 

5 Tage 8.6. 15.30—16.34 7 7 14 13 
Wetter: morg. Gew. m. viel Regen, t a g s ü b e r sonnig und s c h w ü l , +34 ° C 

6 Tage 9.6. 7.57—8.57 7 6 13 13 
19.14—20.00 16 6 22 29 

Wetter: sehr warm und sonnig, leichter Ostwind, nachts +12 0 C 
7 Tage 10.6. 13.08—14.08 8 7 15 15 

Wetter: wie am Vortag 

8 Tage 11.6. 16.35—17.35 7 7 14 14 
Wetter: s c h w ü l , gewittrig, 17.40 U h r Gewitter, hernach sonnig 

9 Tage 12.6. 16.42—17.36 7 7 14 16 
Wetter: morg. bed., nachm. sonnig, etwas k ü h l e r , +25 ° C in der Sonne 

10 Tage 13.6. 9.58—10.58 7 7 14 14 
Wetter: sonnig und warm, ü b e r +25 ° C 
11 Tage 14.6. 16.00—16.26 2 2 4 9 
Wetter: s c h w ü l und gewittr., ab 16.30 U h r anhaltender s t r ö m e n d e r Regen 

D i e T a b e l l e zeigt e in E i n p e n d e l n der F ü t t e r u n g s i n t e n s i t ä t b e i 
der B r u t p a r t n e r a m letzten H u d e r t a g (Al ter der Nest l inge 4 Tage) 
u n d weist — v o n e inem F a l l abgesehen — be i be iden B r u t p a r t n e r n 
fast die gleiche L e i s t u n g auf. D i e herausragende F ü t t e r u n g s i n t e n 
s i t ä t des 6 v o m 9. 6. d ü r f t e d a r i n zu suchen sein, d a ß sich das ? 
d u r c h die eigene V e r s o r g u n g f ü r das n ä c h t l i c h e H u d e r n vorbereitete 
u n d der A u s f a l l d u r c h eine g r ö ß e r e L e i s t u n g des <3 kompens iert 
wurde . 

Z u diesem Z e i t p u n k t w u r d e n die Nest l inge (6 T a g e alt) w ä h r e n d 
der Nachts tunden noch v o l l gehudert, was i n den letzten Nest l ings
tagen (vom 9. T a g e ab) nicht m e h r der F a l l war . 

D i e geringe F ü t t e r u n g s l e i s t u n g des letzten Tages d ü r f t e das A u s 
f l iegen oder besser „ A u s l a u f e n " der Nest l inge vorberei ten. D i e Nes t 
l inge v o n B r u t 7 l ie fen a m 15. 6. morgens aus, nachdem a m V o r t a g 
e in U n w e t t e r mi t gewit tr igen B ö e n u n d erhebl ichen langanha l ten
den R e g e n f ä l l e n den B r u t a b l a u f erhebl ich b e e i n f l u ß t hatte. A u c h 
w ä h r e n d des s t r ö m e n d e n Regens w u r d e n die Nest l inge (Al ter 
11 Tage) n u n nicht m e h r gehudert (siehe Aussehen u n d V e r h a l t e n 
der Nestlinge!). 

A l s a m 11. 6. e in Wettersturz mi t einer k u r z e n G e w i t t e r b ö e v o n 
wenigen M i n u t e n D a u e r einsetzte, huderte das 5 noch die Nest -
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l i nge ( A l t e r : 8 Tage). V o n 17.15—17.21 U h r s a ß es auf dem Nest , 
bis sich der W i n d gelegt hatte. 

D i e F ü t t e r u n g erfolgte i m a l lgemeinen i m Wechsel , w e n n nicht 
gerade e in B r u t p a r t n e r s ich v o r ü b e r g e h e n d der Gefiederpf lege h i n 
gab oder i n dem nahel iegenden M ü h l b a c h e in kurzes B a d n a h m , w i e 
ü b e r h a u p t das B a d e n f ü r das $ — insonderhei t w ä h r e n d der 
B r u t - u n d Hude rze i t — nicht v e r n a c h l ä s s i g t w u r d e . 

B e i S t ö r u n g e n i m Nestbere ich f ü h r t e das <5 das $ z u m Nes t u n d 
warte te be i ex t remer F ä c h e r u n g des Schwanzes, bis das ? f ü t t e r t e . 
B e i l ä n g e r e m V e r w e i l e n des Beobachters i n N ä h e der B r u t s t ä t t e 
w a r n t e das 2 u n a u f h ö r l i c h wei ter , w ä h r e n d d e s s e n das c5 ve r schwie 
gen u n d f ü r den Beobachter oft unbemerk t F u t t e r z u den Nes t l i ngen 
t rug . 

I n den ersten Tagen der F ü t t e r u n g — insbesondere w ä h r e n d der 
Hude rze i t u n d danach — suchten die B r u t p a r t n e r B ä u m e u n d 
S t r ä u c h e r nach k l e i n e n R ä u p c h e n ab. Besonders gern h i e l t en sie s ich 
w ä h r e n d dieser Z e i t i n den E i c h e n auf, d ie z u diesem Z e i t p u n k t 
k l e ine g r ü n e R ä u p c h e n (z. T . Tortrix viridana) aufwiesen. D a 
b e i konnte e in S te igen u n d F a l l e n i m B l a t t w e r k beobachtet werden , 
das die g r ö ß t e A u s n u t z u n g auch k l e i n e r F u t t e r r ä u m e gestattete. G e 
legent l ich k r a l l t e n sie sich an der B o r k e der B ä u m e fest, w e n n sich 
h i e r e in geeignetes Fu t t e r ob j ek t zeigte. Es l i egen aber auch B e o b 
achtungen vor , w o die V ö g e l nach F l i e g e n s c h n ä p p e r a r t die Beu te 
i m F l u g e erhaschten u n d d a n n an i h r e n Ausgangspunk t z u r ü c k 
kehr ten . 

S p ä t e r g ingen die A l t v ö g e l bevorzugt a m B o d e n der Fut tersuche 
nach. D a b e i suchten sie gern G e s t r ä u c h i n s e l n (wi lde Johannisbeeren) 
m i t s ta rker feuchter Fa l l aubdecke auf. K ä f e r l a r v e n u n d k l e i n e 
W ü r m e r w a r e n h i e r die wesent l ichen Nahrungsobjek te . D a ß gele
gent l ich auch sehr langbein ige Insekten den Nes t l i ngen — schon i n 
den ersten Lebens tagen — dargereicht w u r d e n , so l l nicht u n e r w ä h n t 
b le iben . 

W ä h r e n d i n den ersten Nes t l ings tagen die Beu te m e h r e inze ln 
zugetragen wurde , w a r e n es s p ä t e r regelrechte Fu t te rpake te . 

D i e oft sehr u m f ä n g l i c h e n Fu t t e rpo r t ionen w u r d e n nicht an die 
J u n g e n aufgeteilt , sondern geschlossen i n den w e i t g e ö f f n e t e n S p e r r 
rachen eines Nes t l ings gesteckt. F a l l s dieser nicht sofort zuschnappte, 
w u r d e das Fu t t e rpake t an e inen anderen ü b e r g e b e n . W e n n die A l t 
v ö g e l auf d e m N e s t r a n d auf die K o t a b g a b e war te ten , sperr ten die 
Nes t l inge u n a u f h ö r l i c h wei ter , bis s ich d ie A l t v ö g e l entfernten. D e r 
F ü t t e r u n g s v o r g a n g w u r d e — besonders i n den le tz ten Nes t l ings 
tagen — durch intensives Schnar ren der Nes t l inge begleitet, das 
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auch nach d e m F o r t f l i e g e n der A l t v ö g e l i n k u r z e n oder l ä n g e r e n 
I n t e r v a l l e n noch z u h ö r e n w a r u n d erst a l l m ä h l i c h ve rs tummte . 

W ä h r e n d der Fut tersuche benutz ten beide A l t v ö g e l getrennte 
R ä u m e , so d a ß sie hernach das Nest aus verschiedenen R ich tungen 
anflogen. B i s z u m F l ü g g e w e r d e n der J u n g e n deckte das B r u t r e v i e r 
den F u t t e r k o n s u m f ü r d ie B r u t p a r t n e r u n d die z u versorgenden 
Nes t l inge . Oft konnte beobachtet w e r d e n — insbesondere i n den 
ersten Nes t l ings tagen — , d a ß die B r u t p a r t n e r i n unmi t t e lba re r N ä h e 
des Nestes getrennt der Fut tersuche nachgingen. 

D i e F ü t t e r u n g g i n g — verg l i chen m i t der des Braunkeh lchens 
(26) — sehr z ü g i g v o r sich. Das N a c h t i g a l l - S t e i l te n icht die V o r 
l iebe des B r a u n k e h l e h e n - S, auf das $ z u w a r t e n u n d diesem b e i 
der F ü t t e r u n g den V o r t r i t t z u lassen. A u c h w e n n s ich d ie B r u t 
pa r tne r z u f ä l l i g a m Nes t t rafen, l ö s t e s ich das 6 i m a l lgemeinen 
sehr schnel l v o n B r u t u n d Pa r tne r , u m F u t t e r z u holen . B e i s t a rken 
R e g e n f ä l l e n konnte das F ü t t e r n v o r ü b e r g e h e n d ganz eingestel l t w e r 
den. 

I n den ersten T a g e n nach dem S c h l ü p f e n t r u g das <3 den K o t 
des ? u n d der Nes t l inge fort. D a ß auch der K o t v o m $ abgeholt 
w u r d e , geht aus der Tatsache hervor , d a ß g le ich m i t d e m E insa t z 
der F ü t t e r u n g durch das <3 b e i B r u t 7 a m 3. 6. (Sch lüp f t ag ) u m 
5.10 U h r e i n s ta rker K o t b a l l e n t ranspor t ie r t w u r d e . Das 6 begann 
an d iesem T a g u m 4.05 U h r m i t der F ü t t e r u n g . Z u m Z e i t p u n k t des 
Ko t t r anspor t s huder te das ? . 

N a c h B e g i n n der gemeinsamen F ü t t e r u n g be te i l ig ten sich beide 
V ö g e l a m Ko t t r anspo r t , w o b e i sie verschiedene R ich tungen f ü r den 
A b w u r f bevorzugten u n d den K o t i n 30—40 m E n t f e r n u n g v o m 
Nes t n ieder fa l l en l i e ß e n . D a b e i konnte d ie F ü t t e r u n g s a k t i v i t ä t der 
A l t v ö g e l v o r ü b e r g e h e n d b lockier t we rden , w e n n sich der Beobach
ter unmi t t e l ba r i n der Ausf lugschneise f ü r den K o t a b w u r f be
fand . In solchen F ä l l e n pflegte der A l t v o g e l den K o t u n s c h l ü s s i g i m 
Schnabel z u behal ten, dabe i e inen g r o ß e n B o g e n f l iegend, bis er 
s ich an die neue S i t u a t i o n g e w ö h n t e u n d den K o t an anderer S te l l e 
absetzte. 

D a ß der K o t verschluckt w i r d , konnte nicht festgestellt werden , 
obgleich d ie V e r m u t u n g naheliegt , d a ß das hudernde $ w ä h r e n d 
der Nes tbedeckung der ersten Tage das getan haben k ö n n t e . 

W e i t e r h i n konnte verschiedent l ich beobachtet werden , d a ß ohne 
F ü t t e r u n g e i n K o t t r a n s p o r t erfolgte. 

I m Gegensatz z u m Hausro tschwanz , b e i dem N E S E N H Ö N E R (38) 
i n den le tz ten Tagen v o r d e m A u s f l i e g e n eine V e r s c h m u t z u n g des 
Nestes feststellte u n d die V e r m u t u n g ä u ß e r t , d a ß der Re in igungs -
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ins t inkt nachgelassen habe, „ w e i l das Aus f l i egen der J u n g e n b e v o r 
stand", w a r e n alle untersuchen Nachtigal lnester — ä h n l i c h wie die 
v o n B r a u n - u n d Schwarzkehlchen — sehr sauber. W o h l konnte es 
v o r k o m m e n , d a ß e in K o t b a l l e n unter die Nest l inge f ie l u n d sich i n 
der Innenpols terung verf ing . D a s w a r e n aber A u s n a h m e n . — 

9. Aussehen und Verhalten der Nestlinge 

Nach N I E T H A M M E R (40) ist das Jugendkleid der Nachtigall „ o b e r s e i t s 
unklar gefleckt und die Kropfgegend am meisten gefleckt", die Unter
seiten zeigen schmale dunkelbraune S ä u m e . 

Nach K L E I N S C H M I D T (29) sind die gefleckten Jungen, „ d e n e n des 
Rotkehlchens und des Gartenrotschwanzes sehr ä h n l i c h " . 

H E I N R O T H (21) weist darauf hin, d a ß die stark gefleckten Jungen 
— ä h n l i c h „ w i e bei den verwandten S c h m ä t z e r n , also Rotkehlchen, Wie -
s e n s c h m ä t z e r und Gartenrotschwanz" — „in den ersten Tagen dunkle 
Daunen auf Kopf und R ü c k e n und einen gelben Sperr-Rachen" erkennen 
lassen. 

M A K A T S C H (36) f ü h r t an, d a ß sich „ d i e jungen Nachtigallen durch 
die jetzt schon rostroten — nicht einfarbig braunen — Steuerfedern" von 
jungen Rotkehlchen unterscheiden. 

N a c h eigenen Untersuchungen zeigten fr isch g e s c h l ü p f t e Nest 
l inge eine fleischfarbene G r u n d t ö n u n g (noch nackt) u n d auf K o p f 
u n d F l ü g e l n einen schwachen A n f l u g v o n schwarzblauen F e d e r 
h ä r c h e n , die i m A l t e r v o n 4 T a g e n ihre g r ö ß t e A u s d e h n u n g u n d 
Dichte erreichten u n d damit die jungen Nest l inge sehr d u n k e l — fast 
schwarz — erscheinen l i e ß e n . I m A l t e r v o n 5 T a g e n w a r e n auf 
B a u c h u n d R ü c k e n die ersten F e d e r a n s ä t z e zu erkennen, wobe i i n 
mit ten der U n t e r - u n d Oberseite zwe i s tark m i t D u n e n versehene 
L ä n g s l i n i e n fre ibl ieben, die erst nach der a l lgemeinen Be f i ederung 
mit F e d e r n zuwuchsen. M i t 6 T a g e n zeigten sich die ersten b l a u e n 
F l ü g e l k i e l e , die f ü r die H a n d s c h w i n g e n bereits 1 c m m a ß e n . I m A l 
ter v o n 7 T a g e n w a r die schwarzblaue G r u n d f a r b e einer m e h r b r ä u n 
l ichen gewichen, w e n n auch der K o p f durch die F e d e r h ä r c h e n des 
Untergrundes sehr d u n k e l erschien. Unterse i te u n d Obersei te w a 
r e n zu diesem Z e i t p u n k t befiedert, auch die R ü c k e n l i n i e zeigte erste 
A n s ä t z e . D a n e b e n wies der kurze Schwanz schon eine rostrote F ä r 
b u n g auf, wie sie den A l t v ö g e l n eigen ist. A m 8. u n d 9. T a g e w a r 
das Gef ieder gut entwickelt , bis auf die B a u c h - u n d R ü c k e n f l a n k e n . 
D i e F l e c k u n g trat jetzt deutl ich hervor . F e d e r h ä r c h e n , die n u r noch 
s p ä r l i c h auf K o p f u n d R ü c k e n zu erkennen waren , l ö s t e n sich n u n , 
w e n n m a n mit den F i n g e r n d a r ü b e r strich. Das Gef ieder w i r k t e 
n u n i n der G r u n d f a r b e vol lends b r a u n . 
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Das v o l l en twickel te J u g e n d k l e i d , das sich i m A l t e r v o n 10 T a 
gen (1—2 Tage v o r d e m Aus laufen) zeigte, sah f o l g e n d e r m a ß e n aus: 
dunke lb raune Obersei te m i t w e n i g a u f f ä l l i g e r F l eckung , fah lbraune 
bis -gelbe K e h l e m i t in tens iver F l eckung , B a u c h e in fa rb ig f a h l 
b raun , Schwanz s tark ros tbraun. 

W ä h r e n d Schnabel u n d F ü ß e i n den ersten Lebens tagen fleisch
farbene T ö n u n g aufwiesen, w u r d e n sie s p ä t e r zusehends hornfarbe-
ner. 

B e i genauerer Be t r ach tung zeigt der gelbe Spe r r -Rachen eine 
s ta rke Di f f e renz ie rung . D i e w e i ß g e l b e n S c h n a b e l w ü l s t e we i sen i n 
den S c h n a b e l w i n k e l n u n d an den Schnabelspi tzen leuchtende G e l b 
f ä r b u n g auf. W ä h r e n d der Rachengrund in tens iv rotorange g e f ä r b t 
ist, s ind die i nne ren S c h n a b e l h ä l f t e n ge lb l i ch bis hornfa rben g e t ö n t 
u n d wen ige r leuchtend als der innere Rachen. Daneben f ü h r t eine 
d u n k l e r e b laugraue L i n i e , die beiderseits v o n 2 g l e i c h g e f ä r b t e n o v a 
l e n F l ecken f l ank i e r t ist, i n der i nne ren oben S c h n a b e l h ä l f t e u n 
mi t t e lba r i n den Rachengrund . 

I m A l t e r v o n 4 Tagen w a r e n die A u g e n s c h l i t z f ö r m i g geöf fne t , 
e inen T a g s p ä t e r v o l l . 

D i e f r i s c h g e s c h l ü p f t e n Nes t l inge sper r ten sofort nach t a k t i l e n 
u n d akust ischen Re izen , w o b e i d ie R e a k t i o n be i le ichten E r s c h ü t t e 
rungen des Nestes anhal tender war . Junge auf die H a n d genommene 
Nes t l inge sperr ten ebenfalls, w o b e i nicht sel ten i m A n s c h l u ß an 
das Spe r r en die E n t l e e r u n g erfolgte. W ä h r e n d das Senkrechtsper ren 
v o r dem Ö f f n e n der A u g e n durch F l ö t e n oder B e r ü h r e n des Nestes 
r e g e l m ä ß i g a u s g e l ö s t w e r d e n konnte, w e n n auch m i t verschiedener 
I n t e n s i t ä t u n d D a u e r — be i N i c h t f ü t t e r u n g sch lä f t das Spe r r en 
sch l i eß l i ch e in —, zeigten die Nes t l inge be i g e ö f f n e t e n A u g e n i m 
a l lgemeinen keine R e a k t i o n mehr . 

A u f f ä l l i g w a r a l le rd ings das V e r h a l t e n der Nes t l inge v o n B r u t 8 
(7 Tage) u n d B r u t 10 (8 Tage), die b e i m p l ö t z l i c h e n A u f t r e t e n a m 
Nes t f ü r e inen k u r z e n A u g e n b l i c k e in gerichtetes Spe r r en z u m B e o b 
achter h i n e rkennen l i e ß e n . Ich m ö c h t e annehmen, d a ß dies „ Ü b e r 
raschungssperren" so z u deuten ist, d a ß der Beobachter momen tan 
f ü r die Nes t l inge den S c h l ü s s e l r e i z des anf l iegenden A l t v o g e l s er
zeugte. 

Nach P O R T M A N N (47) tritt nach dem öf fnen der Augen „eine k o m 
plizierte Reizgestalt als Auslöser in an die Stelle der Erschü t te rungsre ize : 
Attrappenversuche zeigen, daß der Jungvogel nun eine bestimmte G e 
stalt' ansperrt, der drei Züge eigen sein m ü s s e n : der aus lösende Gegen
stand m u ß sich bewegen, er m u ß mehr als drei Mi l l imeter Durchmesser 
haben, und schließlich m u ß er ü b e r dem Augenhorizont der Nestlinge 
auftauchen". 
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W ä h r e n d junge Nes t l inge i m A l t e r v o n 3 T a g e n i m Nest e igen
art ige Z i r p l a u t e h ö r e n l i e ß e n , konnte m i t d e m s p a l t f ö r m i g e n Öff
nen der A u g e n a m 4. Tage e i n „ h ä ß l i c h e s " Schna r ren v e r n o m m e n 
werden , das besonders in t ens iv w u r d e , w e n n m a n die H a n d z u m 
Nest ausstreckte u n d den h ö c h s t e n S t i m m g r a d erreichte, w e n n m a n 
e inen J u n g v o g e l auf die H a n d n a h m . Dies Schna r ren zeigten die 
J u n g v ö g e l v o n E l a m 12. 6., 4 a m 5. 6. u n d 6 a m 6. 6. (alle J u n g 
v ö g e l v i e r Tage alt) . I m A l t e r v o n 5 u n d 6 T a g e n w u r d e das Schnar 
r e n weniger . A m 7. Tage w a r es nicht mehr z u h ö r e n . 

Ich vermute , d a ß es sich h ie r u m Bet te l l au te handelte , die dem 
gerichteten S p e r r e n zugeordnet s i n d u n d die hier , ohne d a ß das 
Ü b e r r a s c h u n g s s p e r r e n a u s g e l ö s t wurde , u n a b h ä n g i g v o n d iesem 
w i r k s a m w u r d e n . D a f ü r spricht die Tatsache, d a ß das Schnar ren n u r 
k u r z befristet w a r u n d offenbar m i t dem Ö f f n e n der A u g e n i m 
Z u s a m m e n h a n g stand. E i n Schnar ren durch Schreck sch l i eße ich h ie r 
aus, w e i l s ich ä l t e r e Nes t l inge ganz anders verh ie l t en . — 

Ä l t e r e Nes t l inge duckten sich be i s t e r n f ö r m i g e r A n o r d n u n g (siehe 
unten!) i m A l t e r v o n 7 u n d 8 Tagen tief i n die Nes tmulde , wobe i 
sie den Beobachter m i t den A u g e n „ f i x i e r t e n " u n d nicht d ie g e r i n g 
ste R e g u n g zeigten. Dies V e r h a l t e n beh ie l t en sie auch be i der dach
z iege lar t igen A n o r d n u n g (siehe unten!) i m Nes t bei , w o b e i sie nach 
e iner gewissen Z e i t des Ans t a r r ens sch l i eß l i ch die A u g e n schlossen. 
(Junge Schwarzkeh lchen (27) zeigten dieselbe Reakt ion.) E s l i e 
gen aber auch Beobachtungen vor — insbesondere f ü r die le tz ten 
Nest l ingstage —, an denen die Nes t l inge ausgesprochenes „ S c h r e c k 
sper ren" zeigten. Dieses V e r h a l t e n stel l te i ch be i 3 Nes t l i ngen v o n 
B r u t 5+i (2 bereits ausgelaufen) a m 6. 6. fest, d ie mi t w e i t g e ö f f n e 
ten S c h n ä b e l n den Beobachter androhten, w o b e i sie schnarrende 
Expre s s iv l au t e ve rnehmen l i e ß e n . K u r z darauf ve r f i e l en die Nes t 
l inge i n eine m e r k w ü r d i g e „ T a r n s t a r r e " ( C O N R A D S ) , i n e inem Z u 
stand absoluter ä u ß e r e r Reglos igke i t . I n noch a u s g e p r ä g t e r e m M a ß e 
zeigte sich diese E r sche inung b e i dem le tz ten N e s t l i n g v o n B r u t 7 + 
(2 berei ts ausgelaufen) a m 3. 7., der, als i ch i h n i n der H a n d f l ä c h e 
auf den R ü c k e n legte, v ö l l i g reglos m i t v e r k r a m p f t e n B e i n e n l i egen 
b l ieb . Ins Nest z u r ü c k g e s e t z t , zeigte er die gleiche G e b ä r d e , jetzt 
m i t ausgebrei teten F l ü g e l n . — 

C R E U T Z (6), der die Sitzordnung junger V ö g e l i m Nest untersuchte, 
hebt das „Bauch -an -Bauch-Sitzen" der ersten Nestlingsphase hervor, w o 
bei die Nestlinge mit den B ä u c h e n a n e i n a n d e r r ü c k e n und dadurch „den 
geringsten W ä r m e v e r l u s t " erleiden. D a r ü b e r hinaus s t ü t z e n sich die Nest
linge untereinander beim Sperren und erleichtern das Hudern der A l t 
v ö g e l . Der gleiche Verfasser sieht i n dieser Nestordnung einen weiteren 
Vorteil darin, d a ß „die noch blinden Jungen, die anfangs nur auf akusti-
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sehe und taktile Reize h in sperren, sich beim A n n ä h e r n des futterbrin
genden Altvogels gegenseitig alarmieren". 

N a c h eigenen Fes t s te l lungen be i der N a c h t i g a l l behie l ten die 
Nes t l inge diese S i t z o r d n u n g bis i m A l t e r v o n 6 Tagen bei . In e inem 
F a l l be i B r u t 10 zeigte sich bereits der Wechse l z u r n ä c h s t e n S i t z 
o rdnung an. 

Die nach dem ö f f n e n der Augen bei den Nestlingen erfolgende „ o p t i 
sche Orientierung" hat eine für die Entwicklung der Jungen g ü n s t i g e r e 
Stellung zur Folge, wie sie nach C R E U T Z i n der „ s t e r n f ö r m i g e n " A n o r d 
nung g e w ä h r l e i s t e t ist. Dabei sitzen die V ö g e l mit den S c h n ä b e l n nach 
a u ß e n kranzartig i m Nest. Der dadurch bedingte g r ö ß e r e Abstand der 
sperrenden S c h n ä b e l soll den Nestlingen bei der F ü t t e r u n g mehr Bewe
gungsraum verschaffen. Im ü b r i g e n erleichtern die inmitten des Nestes 
aufgerichteten After, „ d e n Abtransport der K o t b ä l l c h e n " . 

Diese S i t z o r d n u n g zeigte s ich be i den Nach t iga l lnes t l ingen i m 
A l t e r v o n 7 b is 8 Tagen , w ä h r e n d 2 B r ü t e n a m 8. T a g (7 u n d 8) 
berei ts Ü b e r g ä n g e z u r le tz ten S i tzphase einlei te ten, d ie C R E U T Z 
als „ d a c h z i e g e l a r t i g e s S i t z e n " bezeichnet hat. 

In dieser Phase blicken die Nestlinge „ s ä m t l i c h in die gleiche Rich
tung", wobei die J u n g v ö g e l „be i kopfreicheren B r ü t e n i n mehreren R e i 
hen" ä h n l i c h der Anordnung der Dachziegel hintereinanderhocken und 
weniger „ n a c h dem Licht als vielmehr nach der Nahrung" sich ausrichten. 

I m A l t e r v o n 9 u n d 10 T a g e n w a r diese S i t z o r d n u n g die 
Rege l , w o b e i z w e i e r l e i b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n m u ß : die i m W a c h s t u m 
rasch sich en twicke lnden Nest insassen w ü r d e n be i e iner B e i b e h a l 
tung der s t e r n f ö r m i g e n S i t z o r d n u n g ke inen ausreichenden P l a t z 
m e h r haben, u n d z u m anderen e rkennen die s ta rk optisch o r ien t i e r 
ten Nes t l inge i n d iesem A l t e r sehr deut l ich , d a ß die A l t v ö g e l i h r e r 
f r ü h e r e n G e w o h n h e i t entsprechend gern v o n e iner Sei te das Nes t 
anfl iegen. D a s d ü r f t e jetzt be i den g r ö ß e r e n Nes t l i ngen auch z u 
einer ra t ione l l e ren u n d schnel leren V e r t e i l u n g der N a h r u n g f ü h r e n . 
Das hatte z u r Fo lge , d a ß die e inse i t ig angeflogene N e s t w a n d oft 
n iedergetre ten war , teils du rch die A l t v ö g e l , z u m anderen auch durch 
die be t te lnden Nes t l inge . Besonders deut l ich w a r dies a m Nes t v o n 
B r u t 7 z u erkennen. 

A b e r schon a m 10. T a g , 1 oder 2 Tage vor d e m A u s l a u f e n , 
zeigte sich, d a ß auch diese A n o r d n u n g i m Nes t der R a u m v e r t e i l u n g 
nicht mehr g e n ü g t e . E i n V o g e l s a ß d a n n gelegent l ich auf d e m 
R ü c k e n des anderen, bis s ch l i eß l i ch jegl iche S i t z o r d n u n g aufgegeben 
w u r d e u n d die Nes t l inge g r o ß e M ü h e hatten, i m Nest noch e i n 
P l ä t z c h e n z u f inden . D a b e i konnte es v o r k o m m e n , d a ß e in Nes t -
l i n g — g e w i s s e r m a ß e n gezwungen w u r d e —, vo rze i t i g auszulaufen. 
D a s zeigte sich be i B r u t 4, be i der i m A l t e r v o n 10 Tagen a m 11. 6. 
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e in N e s t l i n g e inen T a g f r ü h e r auslief. E s b le ib t z u betonen, d a ß 
der innere Durchmesser (Nestmulde) dieses Nestes (s. Nes t u n d G e 
lege!) besonders k l e i n w a r . 

Besonders a u f s c h l u ß r e i c h ist e in v o n m i r beobachteter R ü c k f a l l 
i n die f r ü h e s t e Phase des Bauch-an-Bauch-S i tzens . A l s a m 17. 6. 
gegen 16.00 U h r anhal tender wo lkenbrucha r t ige r G e w i t t e r r e g e n 
einsetzte, s a ß e n die Nes t l inge v o n B r u t 10 (11 Tage alt, 1 T a g v o r 
dem Aus laufen) aufrecht B a u c h an B a u c h i m Nest , die F l ü g e l s c h i r m 
a r t ig ü b e r den Nes t r and gebreitet . D e r E i n d r u c k des Sch i rms sol l te 
s ich noch dadurch v e r s t ä r k e n , d a ß die V ö g e l die S c h n ä b e l gewisser
m a ß e n z u einer Sch i rmsp i tze zusammensteckten. Diese „ s c h i r m a r 
t ige S i t z o r d n u n g " — w i e i ch sie genannt habe — hat zwei fe l los den 
V o r t e i l , d a ß das Regenwasser schnel l ü b e r die R ü c k e n der Nes t l inge 
a b l ä u f t u n d das Nest t rocken ble ibt . Offenbar k a m diese S i t z o r d 
n u n g aber auch d e m W ä r m e b e d ü r f n i s entgegen, w i e sie i n der 
B a u c h - a n - B a u c h - S t e l l u n g a m vor te i lhaf tes ten g e w ä h r t w i r d . 

E i n v ö l l i g indifferentes V e r h a l t e n i n i h r e r S i t z o r d n u n g zeigten 
die be iden Nes t l inge v o n B r u t E 5 . Diese be iden Nes t l inge l agen 
w ä h r e n d der n o r m a l e n Bauch-an-Bauch-Phase m i t gleicher B l i c k 
r i ch tung nebeneinander , w o b e i die Spe r r -Rachen sich an der K ö r p e r 
seite der Nes tpa r tne r hochschoben u n d dann erschlafft auf deren 
R ü c k e n f ie len . A m 21. 6., a m Tage des Aus laufens , l i e ß e n sie noch 
d ie gleiche S t e l l u n g erkennen, die sie w ä h r e n d der n o r m a l e n Phase 
der s te rnar t igen A n o r d n u n g i m Nes t e ingenommen hat ten. D a b e i 
lagen sie m i t verschiedener B l i c k r i c h t u n g p a r a l l e l nebeneinander . 
H i e r b e i m u ß b e r ü c k s i c h t i g t werden , d a ß be i der F ü t t e r u n g a m Nes t 
eine A r b e i t s t e i l u n g der B r u t p a r t n e r i n der Weise bestand, d a ß jeder 
A l t v o g e l bevorzugt e inen N e s t l i n g versorgte. Diese A r b e i t s t e i l u n g 
w u r d e nach d e m A u s l a u f e n der Nes t l inge (siehe A u s l a u f e n der Nes t 
l i nge u n d F ü h r u n g durch die A l tvöge l ! ) be ibehal ten . 

10. Brut- und Nestlingsdauer 

N a c h H E I N R O T H (21) u n d S T R E S E M A N N (59) b e t r ä g t die B r u t 
dauer 13 Tage. A n d e r e Ver fasser w i e N I E T H A M M E R (40) u n d M A -
K A T S C H (36) we i sen auf eine l ä n g e r e B r u t d a u e r (13—14 Tage) h i n . 

E igene Unte r suchungen b e s t ä t i g e n , d a ß i m a l lgemeinen die B r u t 
dauer 13 Tage b e t r ä g t , w e n n auch v o n 13 k o n t r o l l i e r t e n F ä l l e n 2 
vor l i egen , die eine B r u t d a u e r v o n 13—14 T a g e n ausweisen. 

F ü r den F a l l l ä n g e r e r B r u t d a u e r f ü h r e ich die Kon t ro l l e rgebn i s se 
v o n B r u t 6 an : 

125 



2. 6. 14.45 U h r 
18.45 „ 

5 E i e r 

3.6. 3.40 „ 
7.40 „ 

1 N e s t l i n g 4 „ 

4 „ (e) 1 E i 
5 „ (e) 

? 6 b r ü t e t e nach d e m le tz ten E i a m 20. 5. (s. T a f e l 5!), so d a ß der 
1. N e s t l i n g nach 13 T a g e n s c h l ü p f t e . D i e n ä c h s t e n J u n g e n k a m e n 
i m L a u f e der Nacht aus, w o d u r c h die a l lgemeine B r u t d a u e r s ich auf 
13—14 Tage e r h ö h t e . 

B e i der Nes tkon t ro l l e u m 3.40 U h r stel l te i ch b e i k ü n s t l i c h e r 
Be leuch tung (Taschenlampe) 3 E i s c h a l e n h ä l f t e n i m Nest fest, so d a ß 
k u r z vo rhe r mindestens 2 Nes t l inge g e s c h l ü p f t se in m u ß t e n . B e i der 
n ä c h s t e n K o n t r o l l e u m 7.40 U h r w a r e n die S c h a l e n h ä l f t e n berei ts 
entfernt. 

Im allgemeinen wurden die Eischalen ü b e r eine kü rze re oder l änge re 
Entfernung hinweg (bis zu 40 m) wenig spä t e r nach dem Schlüpfen der 
Nestlinge fortgetragen, wenn ich auch kurz nach dem Schlüpfvorgang 
mehr zufällig Gelegenheit hatte, Schalenreste i m Nest zu finden. So lag 
am 5. 6., 13.30 Uhr, bei Bru t 8 (1 Nestling, 4 Eier) die Hälf te einer Schale 
i m Nest, die andere daneben. Auch hier m u ß der 1. Nestling (13 B ru t 
tage) kurz vorher geschlüpft sein. 

D i e l ä n g s t e B r u t d a u e r weis t B r u t 7 (letztes E i a m 20. 5.) auf. 
W ä h r e n d b e i B r u t 6 a m 3. 6. 7.40 U h r bereits a l le Nes t l inge ge
s c h l ü p f t w a r e n , l agen a m gleichen T a g u m 7.50 U h r i m Nest 7 
4 Nes t l inge u n d e in E i , das s p ä t e r ebenfal ls auskam. 

N I E T H A M M E R (40) gibt die Nes t l ingsdauer der N a c h t i g a l l m i t 
11—12 T a g e n an, w o b e i die J u n g e n das Nest berei ts ver lassen, „ e h e 
sie f l iegen k ö n n e n " . N a c h S T R E S E M A N N (59) so l l d ie junge N a c h t i 
g a l l nach dem S c h l ü p f t e r m i n „13 Tage s p ä t e r aus d e m Nes t l au fen" . 

N a c h m e i n e n Beobachtungen v e r l i e ß 1963 der alte N e s t l i n g f r ü 
hestens nach 10 u n d s p ä t e s t e n s nach 12 T a g e n das Nest . F ü r B r u t 7 
(siehe Brutdauer! ) l i egen besondere V e r h ä l t n i s s e vor , da der 1. Nes t 
l i n g fast e inen T a g f r ü h e r e r b r ü t e t w u r d e u n d gemeinsam m i t den 
anderen Nes t l i ngen das Nest v e r l i e ß . F ü r i h n dauer te d ie Nes t l i ngs 
zeit sogar 13 Tage ( A b b . 5). 

D i e Nes t l ingsdauer e in iger untersuchter B r ü t e n ist aus der f o l 
genden A u f s t e l l u n g ers icht l ich: 

B r u t E l 11 
„ 4 11 
„ E 5 10 

7 12—13 

Tage 

8 11 
10 12 
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B r u t E 5 v e r l i e ß vo rze i t i g das Nest , die B r ü t e n 7 u n d 10 w u r d e n 
durch u n g ü n s t i g e W i t t e r u n g ( s t r ö m e n d e r Regen an den V o r t a g e n 
der Aus lau f t e rmine ) a m A u s l a u f e n gehindert , so d a ß die r e g u l ä r e 
Nes t l ingsdauer 11 Tage bet rug. Diese Z a h l deckt s ich m i t d e m 
M i t t e l der Nes t l ingsze i ten v o n 1964 ( 1 + = 12 Tg . , 2 + = 12 Tg . , 
3 + = 11 Tg . , 4+ , - 11 T g . , 6 + = 10 T g . , 7 + = 9 Tg.) . D i e Nes t 
l ingsze i t der U m p a a r u n g s b r u t 7 + f ä l l t aus d e m R a h m e n , da n u r 
3 Nes t l inge z u versorgen w a r e n . 

W e n n m a n ü b e r l e g t , d a ß die junge N a c h t i g a l l erst a m 10. Lebens 
tage Bef i ede rung des ganzen K ö r p e r s zeigt, ver lassen die V ö g e l 
i n e inem f r ü h e n E n t w i c k l u n g s s t a n d das Nest . 

11. Auslaufen der Nestlinge und F ü h r u n g durch die A l t v ö g e l 

H E I N R O T H (20) ist be i v i e l e n Nest l ingsaufzuchten be i S i n g 
v ö g e l n „ z u der A n s i c h t gekommen, d a ß m a n das dargereichte Fu t t e r 
n icht los w i r d , obgleich die P f l eg l i nge Be t te lbewegungen machen". 

N a c h eigenen Fre i l andbeobach tungen ist be i der N a c h t i g a l l d ie 
F ü t t e r u n g s i n t e n s i t ä t der B r u t p a r t n e r v o r dem A u s l a u f e n (siehe F ü t 
t e rung der J u n g e n u n d Nahrungsraum!) ger inger als an den anderen 
T a g e n der Nest l ingszei t . 

E s l iegen daneben Beobachtungen vor , d a ß die A l t v ö g e l i n S ich t 
wei te v o r den Nes t l i ngen m i t F u t t e r i m Schnabel auftauchten oder 
auch ü b e r den J u n g e n r ü t t e l t e n u n d das Fu t t e r nicht ü b e r g a b e n . 

Gle ichzei t iges Ver l a s sen des Nestes durch a l le Insassen erfolgt 
b e i ä u ß e r e n S t ö r u n g e n . A l s ich a m 19. 6. 17.52 U h r e inen J u n g v o g e l 
aus Nest E l nahm, v e r l i e ß e n die anderen Nes t l inge m e h r s chwi r 
r e n d als l aufend das Nest . A u c h der herausgenommene V o g e l v e r 
l i e ß augenbl ick l i ch die Nes tmulde , als i ch i h n z u r ü c k g e s e t z t hatte. 
Das gleiche V e r h a l t e n zeigten die be iden Nes t l inge v o n B r u t E 5 
a m 21. 6. 

N a c h d e m A u s l a u f e n der Nes t l inge t ra t be i E l eine K o n f l i k t s i t u a 
t i on der A l t v ö g e l i n der Weise e in , d a ß sie sich gegenseit ig a n 
gr i f f en (starkes A n s t e i g e n aggressiver Tendenzen). In dieser Phase 
zeigte die W a r n i n t e n s i t ä t der A l t v ö g e l (siehe S t i m m ä u ß e r u n g u n d 
Gesang!) den h ö c h s t e n G r a d der E r r e g u n g . D a b e i h a ß t e n sie den 
Beobachter aus 2—3 m E n t f e r n u n g an, dabei neben H i i t - L a u t e n 
s ta rke R ä t s c h t ö n e a u s s t o ß e n d . 

U m 17.54 U h r f log das 2 E l , u m 17.55 U h r das <5 z u m le tz ten 
M a l e z u m Nest , das jetzt ohne B e d e u t u n g w a r u n d seine zentra le 
S t e l l u n g der le tz ten B r u t w o c h e n v e r l o r e n hatte. 
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N a c h N I E T H A M M E R (40) gehen die J u n g e n nach d e m Ver l a s sen 
des Nestes „ so fo r t i n den verschiedensten Rich tungen , z u w e i l e n er
s taunl ich we i t auseinander". 

Das entspricht auch m e i n e n Beobachtungen, w o b e i d ie Nes t -
l i nge nach dem Ver l a s sen des Nestes eine g r o ß e S t r e u u n g aufwie
sen. D i e Nes t l inge v o n B r u t 7 befanden sich z u diesem Z e i t p u n k t 
40—50 m (letzte A n g a b e weiteste E n t f e r n u n g eines Nest l ings) 
no rdwes t l i ch v o m f r ü h e r e n B r u t p l a t z , die v o n E l 30—40 m , w o b e i 
i m le tz ten F a l l e sich die Nes t l inge u m das verlassene Nest ver te i l t en . 

Sofor t nach d e m A u s l a u f e n v o n E l setzte eine F ü h r u n g durch 
die B r u t p a r t n e r e in , w o b e i sie ü b e r verschiedenen S te l l en der d i c h 
ten Bodenvege ta t ion r ü t t e l t e n u n d E r r r p - L a u t e a u s s t i e ß e n , die v o n 
den Nes t l i ngen e r w i d e r t w u r d e n . 

U m 17.07 U h r , 15 M i n u t e n nach dem A u s l a u f e n , w u r d e der erste 
N e s t l i n g g e f ü t t e r t . E r s t je tzt hatte sich das g e s t ö r t e V e r h ä l t n i s 
der B r u t p a r t n e r normal i s i e r t , w o b e i beobachtet w e r d e n konnte , d a ß 
die F ü t t e r u n g s ä m t l i c h e r Nes t l inge g l e i c h m ä ß i g erfolgte. 

B e i der F ü t t e r u n g des ersten Nes t l ings s t i e ß dieser folgende 
L a u t e aus: „ p r ä r r r r — h i — hie — t r r r r r " . B e i der ger ingsten S t ö 
r u n g w a r n t e n die A l t v ö g e l stark, w o b e i die J u n g e n sofort i h re 
Be t te l l au te e ins te l l ten u n d vol lends schwiegen. 

12. Familienverband 

D i e F ü t t e r u n g der J u n g v ö g e l bis zu r F l u g f ä h i g k e i t (5 Tage nach 
dem Aus laufen) erfolgte i m B r u t r e v i e r , bis die J u n g e n durch die 
A l t v ö g e l i n eine deckungsreiche Senke der Bachaue g e f ü h r t w u r 
den, w o die j ungen V ö g e l i h r e v o l l s t ä n d i g e S e l b s t ä n d i g k e i t e r h i e l 
ten. 

So wander t en die F a m i l i e n v e r b ä n d e der B r ü t e n E l , 2, 3, 4, 7, 
10, 1 + , 2 + , 5 + , 6 + u n d 7+i i n der Reihenfo lge des Aus lau fens i n 
den „ K i n d e r g a r t e n " — so nannte ich die B a c h m u l d e — i n wen igen 
S tunden ab (s. A b b . 1!). (Das gleiche A b w a n d e r n der geschlossenen 
F a m i l i e n v e r b ä n d e i n eine s ta rk ü b e r w a c h s e n e Grabensenke stel l te 
i ch auch b e i m B r a u n k e h l c h e n (26) fest.) 

D i e Bachauensenke zeichnete sich dadurch aus, d a ß sie der t i e 
feren L a g e ha lbe r ü b e r e ine kompakte , gut durchfeuchtete F a l l a u b -
decke v e r f ü g t e u n d i m ü b r i g e n du rch dichte B e s t ä n d e v o n J u n g 
buchen u n d v e r w i l d e r t e n H o l u n d e r b ü s c h e n ausgezeichnete Deckung 
bot. 

I n den ersten Tagen der F ü h r u n g i m F a m i l i e n v e r b a n d zeigte 
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s ich eine A r b e i t s t e i l u n g der B r u t p a r t n e r i n der Weise — bei E 2 
schon a m 3. T a g — , d a ß jeder A l t v o g e l i n get rennten R ä u m e n des 
Rev i e r s e in ige Nes t l inge f ü t t e r t e , so d a ß schon jetzt v o n e inem v o r 
ü b e r g e h e n d e n E r l ö s c h e n der Brutpar tnerschaf t gesprochen w e r d e n 
k a n n , w e n n auch die B r u t p a r t n e r s p ä t e r w iede r gemeinsam — ab
gesehen v o n E 5 — die J u n g e n i m geschlossenen F a m i l i e n v e r b a n d 
f ü h r t e n u n d f ü t t e r t e n . 

N a c h N I E T H A M M E R (40) ha l t en die F a m i l i e n „ e r s t m i t v o l l e r 
F l u g f ä h i g k e i t " w iede r zusammen. 

Bere i t s e inen T a g nach d e m A u s l a u f e n zeigten die Nes t l inge eine 
ers taunl iche F l u g f ä h i g k e i t . So schwir r te e in N e s t l i n g v o n B r u t 10 
a m 19. 6. i m erdnahen F l u g ü b e r 20 m h inweg , bis er i n der B o d e n 
vegeta t ion untertauchte. Dieser J u n g v o g e l ruckste schon m i t d e m 
Schwanz u n d zeigte dami t e in V e r h a l t e n , w i e es auch be i den A l t 
v ö g e l n z u m A u s d r u c k k a m . D i e J u n g e n v o n B r u t 8 befanden s ich 
a m 17. 6., e inen T a g nach dem A u s l a u f e n , 60—70 m wes t l i ch der 
Nis t s te l l e i m dichten Grabenbewuchs , w o sie ü b e r eine F l ä c h e v o n 
40 m 2 vers t reut w a r e n . 

D i e J u n g v ö g e l v o n 7 + (? 1+) befanden sich a m 4. 7. (1 T a g 
nach dem Aus laufen) 100 m nordwes t l i ch des ver lassenen B r u t 
platzes i n e iner t iefen, s ta rk ü b e r w a c h s e n e n Senke . D a b e i w a r auf
fä l l ig , d a ß die J u n g e n ebenfal ls i m erdnahen F l a t t e r f l ug , i m m e r w i e 
der durch Lauf s t r ecken unterbrochen, geeignete Deckungen aufsuch
ten, w o sie sich ohne L a u t ä u ß e r u n g e n v o r ü b e r g e h e n d verborgen 
h ie l ten , bis die A l t v ö g e l sie du rch L o c k t ö n e , d ie v o n den J u n g 
v ö g e l n e rwide r t w u r d e n , l oka l i s i e r t en u n d z u f ü t t e r n begannen. 

Bere i t s a m 2. u n d 3. T a g nach dem Ver l a s sen des Nestes k l e t t e r 
t en die Nes t l inge an Pf lanzens tengeln u n d n i ed r igen Ä s t e n hoch, 
w o sie s ich den f ü t t e r n d e n A l t v ö g e l n g e g e n ü b e r exponier ten u n d 
durch eifriges B e t t e l n ( F l ü g e l z i t t e r n ) u n d Schna r ren die anf l i egen
den B r u t p a r t n e r empf ingen. Besonders in tens iv w a r das Fu t te rbe t 
t e ln nach e inem Unwe t t e r , w e i l be i s t r ö m e n d e m Regen die F ü t t e 
r u n g v o r ü b e r g e h e n d eingestel l t w u r d e u n d die F u t t e r w i l l i g k e i t he r 
nach u m so g r ö ß e r w a r . 

A m 4.—5. Tage nach d e m A u s l a u f e n erfolgten regelrechte 
„ K u r z s t r e c k e n f l ü g e " , w o b e i d ie J u n g v ö g e l v o n A s t z u A s t h ü p f 
ten b z w . k u r z e ü b e r s e h b a r e S t recken f logen. D i e g r o ß e S c h w i e r i g 
ke i t bis z u r v o l l s t ä n d i g e n F l u g t ü c h t i g k e i t bestand offenbar da r in , 
b e i m A u f f l i e g e n den A s t oder den Pf lanzens tengel i m r ich t igen 
A u g e n b l i c k z u erfassen. Oft konnte beobachtet werden , d a ß die J u n g 
v ö g e l zu k u r z oder z u w e i t f a ß t e n u n d dann f la t te rnd z u B o d e n 
f ie len, was sofort d ie A l t v ö g e l he rbe ie i l en l i eß . Diese „ F e s t h a l t e -
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Ü b u n g e n " i m engen R a u m des B r u t r e v i e r s h i e l t en so lange an, b i s 
eine gewisse Sicherhei t i m A n - u n d A b f l i e g e n der J u n g v ö g e l die 
A l t v ö g e l v e r a n l a ß t e , diese i n den „ K i n d e r g a r t e n " z u f ü h r e n , w o b e i 
der F a m i l i e n v e r b a n d geschlossen abwander te u n d n u n m e h r auch 
das B r u t r e v i e r bedeutungslos geworden w a r . 

N u r i n e inem F a l l e be i B r u t E 5 stell te i ch fest, d a ß das ? m i t 
e inem J u n g v o g e l bis z u m A u f l ö s e n dieser B i n d u n g i m B r u t r e v i e r 
b l i eb , das <5 w a r ebenfalls m i t e inem J u n g v o g e l schon wesent l ich 
f r ü h e r abgewander t . A m 29. 6. wander te das 8 ab, das ? beobach
tete ich a m 9. 7. z u m le tz ten M a l e , den J u n g v o g e l sah i ch a m 4. 7. 
(13 Tage nach d e m Aus laufen) noch m i t d e m 2 zusammen. Diese r 
A l t v o g e l zeigte dami t 1963 v o n a l l en i m K o n t r o l l g e b i e t untersuchten 
B r u t p a r t n e r n die g r ö ß t e B i n d u n g an das B r u t r e v i e r . 

A m 6. u n d 7. T a g nach d e m Ver l a s sen des Nestes w u r d e n die 
F l ü g e i m „ K i n d e r g a r t e n " ü b e r g r ö ß e r e S t recken h i n w e g du rch 
g e f ü h r t , so d a ß es sehr s chwie r ig w a r , die verschiedenen F a m i l i e n 
v e r b ä n d e noch unterscheiden z u k ö n n e n . W e n n diese gelegent l ich 
zusammenkamen , konnte der Revie rgesang eines 8 noch e i n m a l k u r z 
auff lackern, ohne d a ß A n g r i f f s h a n d l u n g e n h ä t t e n beobachtet w e r 
den k ö n n e n . I m ü b r i g e n scheint z u dieser fortgeschri t tenen Z e i t der 
A n g r i f f s t r i e b der 8 8 schon erloschen z u sein. 

I m A l t e r v o n 8—9 Tagen zeigten die J u n g v ö g e l i m F l i e g e n die 
Sicherhei t der A l t v ö g e l . Je tz t f logen sie den futtersuchenden A l t 
v ö g e l n entgegen, w o b e i d ie J u n g v ö g e l sich gegenseit ig den „ R a n g 
ab l ie fen" . Dazwischen konn ten einzelne F a n g f l ü g e der J u n g e n be
obachtet werden , obgleich sie z u dieser Z e i t die F ü t t e r u n g durch die 
A l t v ö g e l bevorzugten . 

A m 8. u n d 9. Tage nach d e m A u s l a u f e n h ie l t sich B r u t 8 (Bru t 
i m Gegensatz z u den B r ü t e n der Bachaue isol ier t) i m m e r noch i m 
Grabengebie t auf, w o b e i d ie gemeinsamen F l ü g e ü b e r d ie gesamte 
G r a b e n l ä n g e (200 m) h i n w e g erfolgten. B e i m Auf t auchen des B e o b 
achters f ü h r t e n die J u n g v ö g e l sofort e inen S tandor twechse l durch , 
dabe i oft den Beobachter umf l iegend . 

Z u d iesem Z e i t p u n k t w a r n t e n die A l t v ö g e l n u r noch schwach, da 
du rch die F l u g f e r t i g k e i t der J u n g e n ih re innere E r r e g u n g abge
k l u n g e n z u sein schien, bis das W a r n e n m i t d e m A u f l ö s e n des F a m i 
l ienverbandes oder k u r z danach g ä n z l i c h a u f h ö r t e . 

I m A l t e r v o n 10 Tagen w u r d e n die J u n g v ö g e l zunehmend se lb
s t ä n d i g e r , w o b e i sie d ie Fu t te rob jek te teils v o m B l a t t w e r k absuch
ten b z w . eigene F a n g f l ü g e d u r c h f ü h r t e n . 14 Tage, s p ä t e s t e n s 15 
Tage nach d e m A u s l a u f e n l ö s t e sich der F a m i l i e n v e r b a n d auf. 

V o r A u f l ö s e n des Fami l i enve rbandes konnte festgestellt werden , 
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d a ß die A l t v ö g e l die F ü t t e r u n g stark reduzierten u n d s c h l i e ß l i c h 
ganz einstellten. D i e gleichen Beobachtungen wies ich b e i m S c h w a r z -
kehlchen (27) aus. In dieser Ze i t konnte es v o r k o m m e n , d a ß sich 
die A l t v ö g e l von den jungen Nacht iga l l en distanzierten, w e n n diese 
sie verfolgten u n d u m F u t t e r bettelten. 

Wie der Ubergang „ z u m freien Fressen" vollzogen wird, zeigen die 
Versuche von H O L Z A P F E L (25 — zitiert nach P O R T M A N N 47). Bei sich 
selbst ü b e r l a s s e n e n Staren wurde das Sperren „ u m viele Wochen f r ü h e r 
abgebaut" als bei den anderen, die vor dem S e l b s t ä n d i g w e r d e n h ä u f i g e r 
g e f ü t t e r t wurden und die „ n o c h lange Zeit" richtig sperrten. 

„ I n der Natur erlischt der F ü t t e r t r i e b der Eltern zuerst, so d a ß der 
Abbau des kindlichen Gebahrens beschleunigt wird" ( P O R T M A N N 47). 

V o r d e m A u f l ö s e n des F a m i l i e n v e r b a n d e s gelang es m i r — wie 
unten a u f g e f ü h r t — dre imal , Aussehen u n d Verhal tensweise des 
v o m 5 g e f ü h r t e n Jungvoge ls v o n E 5 aus n ä c h s t e r N ä h e (2—3 m) 
festzustellen: 

25. 6. (4 Tage nach dem Auslaufen): 
Jungvogel sitzt wie angebannt in 1,50 m H ö h e auf einem Ast und 
ruft „zi teck-teck, hi teck". Der b r ä u n l i c h e R ü c k e n zeigt verwa
schene, die hellere Kehle starke Fleckung. Der Schwanz ist r ö t 
lich-braun, u n g e f ä h r 4 cm lang und f ü h r t leicht rucksende Bewe
gungen aus. Kopf und R ü c k e n zeigen nur noch wenige F e d e r h ä r 
chen des ersten Nestlingskleids. Der Vogel ist gut e r n ä h r t . Als der 
Vogel bei meiner A n n ä h e r u n g zum n ä c h s t e n Ast fliegen will , greift 
er zu kurz und flattert ins G e s t r ä u c h . Beide A l t v ö g e l kommen 
stark warnend und ratschend zur Hilfe, dabei den Beobachter an
flatternd. Das $ stellt sich s c h l i e ß l i c h am Boden lahm. Dorngras
m ü c k e und Amse l beteiligen sich in n ä c h s t e r N ä h e am Warnen. 

27. 6. (6 Tage nach dem Auslaufen): 

Jungvogel sitzt 1 m ü b e r dem Boden in einem dichten Wildrosen
strauch. E r wird lautlos ohne Schnarren g e f ü t t e r t . Be i meiner A n 
n ä h e r u n g h ü p f t er i m Astwerk h ö h e r , wobei er — auch bei kurzen 
F l ü g e n — sicher zugreift. S c h l i e ß l i c h entfernt er sich in 3 m H ö h e 
i m G e ä s t . Kopf und R ü c k e n tragen noch Dunen. 

4. 7. (13 Tage nach dem Auslaufen): 
Jungvogel sitzt wieder im Wildrosenstrauch (Lieblingsplatz!). Der 
Schwanz ist erheblich seit der letzten Beobachtung gewachsen und 
wird k r ä f t i g auf und ab g e f ü h r t . A u f dem Gefieder ist kein Feder
h ä r c h e n mehr zu erkennen. 

D e r gesamte B r u t a b l a u f der Nacht iga l l mit e inem Normalge lege 
v o n 5 E i e r n u m f a ß t dami t v o m B a u des Nestes bis z u m A u f l ö s e n 
des F a m i l i e n v e r b a n d e s i m a l lgemeinen einen Z e i t r a u m v o n 46 T a g e n . 

D i e F ü h r u n g i m F a m i l i e n v e r b a n d be i B r u t 1 + (I. N o r m a l b r u t ) 
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f ä l l t aus dem R a h m e n , da n u r das ¿5 1 + f ü h r t e . 2 1 + paarte sich 
— w i e schon v e r m e r k t — m i t dem Junggese l l en 7 + u m u n d begann 
2 Tage nach dem A u s l a u f e n der Nes t l inge v o n 1 + (4. 6.) m i t dem 
B a u des Ersatznestes. D a b e i ist hervorzuheben , d a ß 8 1 + u n d Nes t 
l inge nicht — w i e es nach wen igen T a g e n der F ü h r u n g i m F a m i l i e n 
v e r b a n d be i den anderen B r ü t e n der F a l l w a r — abwander ten , son
d e r n 17 Tage i m Grenzbe re i ch der U m p a a r u n g s b r u t 7 + (? 1+) 
verb l ieben , bis der F a m i l i e n v e r b a n d k u r z v o r dem S c h l ü p f e n der 
Nes t l inge v o n 7 + a u f g e l ö s t wurde . 

N o c h a m 6. 6. zeigten die 8 8 1+ u n d 7 + s tarke Aggre s s ivha l t ung . 
8 1 + s a ß z u diesem Z e i t p u n k t i n 2,50 m H ö h e auf e inem Er l enas t 
u n d im i t i e r t e i n einer m e r k w ü r d i g steifen, mehr hor izon ta len K ö r 
pe rha l tung die Gesangss t rophen des „ J u n g g e s e l l e n " . A l s dabei e in 
N e s t l i n g auf den R ü c k e n des f l ö t e n d e n 8 1 + f log u n d u m F u t t e r 
bettelte, w u r d e dieser „ a n g e p r ä r r t " u n d a b g e s c h ü t t e l t . D i e A g g r e s -
s i v h a l t u n g der benachbarten 8 8 1 + u n d 7 + l i eß i n dem M a ß e nach, 
als die Nes t l inge v o n 1 + zusehends s e l b s t ä n d i g e r w u r d e n . E s konnte 
dann v o r k o m m e n , d a ß die 8 8 w ä h r e n d der Fut tersuche, n u r w e n i g 
vone inander entfernt, i m F a l l a u b u m h e r h ü p f t e n . I n e inem F a l l 
konnte beobachtet werden , d a ß 8 1 + i n der Abwesenhe i t v o n 8 7 + 
das ? 7 + ( f r ü h e r 1+ ) f ü t t e r t e , als dieses das Nest ver lassen hatte 
u n d w ä h r e n d der Fut tersuche z u f ä l l i g auf 8 1 + s t i eß , das F u t t e r 
i m Schnabel t rug . 

13. Dezimierung der Normalbruten und Ersatzbruten 

V o n 10 N o r m a l b r u t e n des Jahres 1963 w u r d e n 3 (30 °/o) — w i e 
aus der u . a. L i s t e hervorgeht — z e r s t ö r t . 35 Nes t l inge v e r l i e ß e n 
unbeschadet das Nest , 7 E i e r u n d 5 Nes t l inge w u r d e n vernichtet . 
7 Nes t l inge der Ersa tzb ru ten , d ie ohne V e r l u s t e ausliefen, konn ten 
diesen V e r l u s t n u r z u 58°/o ausgleichen. Insgesamt v e r l i e ß e n i m 
Beobachtungsjahr 1963 42 Nes t l inge das Nest, w o b e i b e i den B r ü t e n 
2, 3 u n d 9 eine Nes t l i ngszah l v o n je 5 angenommen w i r d , obgleich 
die Nes ter nicht l oka l i s i e r t w e r d e n konnten . 

Normal- Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der 
brüten ausgelaufenen vernichteten Ersatzbruten ausg. vernichteten 

1963 Nestlinge Eier u. Nestl. Nestlinge Eier u. Nestl. 

1 
2 
3 
4 

5 E i e r E 1 5 
5(?) 
5(?) 
5 
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Normal- Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der 
brüten ausgelaufenen vernichteten Ersatzbruten ausg. vernichteten 

1963 Nestlinge Eleru.Nestl. Nestllnge Eieru.Nestl. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

5 
5 
5(?) 
5 

2 E i e r 
5 N e s t l . 

E 5 2 

35 N . 7 E . , 5 N . 7 N . 

V o n 6 N o r m a l b r u t e n des Jahres 1964 w u r d e eine (16,7 °/o) z e r s t ö r t . 
22 Nes t l inge der N o r m a l b r u t e n v e r l i e ß e n das Nest , 5 w u r d e n v o r 
ze i t i g vernichtet . 3 Nes t l i nge der U m p a a r u n g s b r u t l i e fen ohne V e r 
luste aus. Insgesamt v e r l i e ß e n dami t 1964 25 Nes t l inge das Nest , 
e ine wei taus ger ingere A n z a h l als i m V o r j a h r . 

I m V e r g l e i c h l iegt die Vern ich tungsquote n i ed r ige r als b e i m 
v e r w a n d t e n B r a u n k e h l c h e n , w o S C H M I D T u n d H A N T G E (53) eine 
V e r l u s t z i f f e r v o n 56°/o u n d der Verfasser (26) i n e inem anders
gearteten L e b e n s r a u m 37,5 °/o feststell ten. Offenbar spiel t b e i dieser 
V o g e l a r t d ie landwir t schaf t l iche N u t z u n g neben anderen F a k t o r e n 
eine nicht unerhebl iche R o l l e . 

B e i der N a c h t i g a l l m u ß a l le rd ings m i t gewissen V e r l u s t e n nach 
d e m A u s l a u f e n gerechnet werden , d ie insbesondere dem E i c h e l h ä h e r 
zuzuschre iben s ind , der seine eigene B r u t m i t Nes t l i ngen u n d J u n g 
v ö g e l n versorgt . So konn te verschiedent l ich beobachtet werden , d a ß 
E i c h e l h ä h e r i n den „ K i n d e r g a r t e n " e inf ie len u n d un te r erregten 
W a r n r e a k t i o n e n der A l t v ö g e l den noch nicht v o l l f l u g f ä h i g e n j u n 
gen Nach t iga l l en nachstel l ten. H i n z u k a m e n streunende K a t z e n , d ie 
nach R ü c k s p r a c h e m i t dem he imischen Jagdaufseher k u r z gehal ten 
w u r d e n . W i e g r o ß die V e r l u s t e nach dem V e r l a s s e n des Nestes 
s ind , entzieht s ich d e m B e o b a c h t u n g s v e r m ö g e n . 

B r u t 1 (5 E i e r ) w u r d e a m 18. 5. z e r s t ö r t , w ä h r e n d sie b is z u 
diesem Z e i t p u n k t 6 Tage b e b r ü t e t w a r . Das Nes t befand sich un te r 
e inem F a l l h o l z g e r ü s t u n d w a r der f r ü h e n Jahresze i t u n d der nach 
d e m langen W i n t e r 1962/63 d ü r f t i g e n Vege ta t ion ha lbe r besonders 
g e f ä h r d e t . N u r s p ä r l i c h e r Wuchs v o n A r o n s t a b (Arum maculatum) 
gab eine schwache Deckung . Das Nes t w a r b e i der K o n t r o l l e s ta rk 
zerzaust, v o n den E i e r n fehlte jede S p u r . 4 Tage s p ä t e r legten die 
gle ichen B r u t p a r t n e r die erfolgreiche E r sa t zb ru t E l (1. E i v o n 5 
a m 22. 5.) an . 

B r u t 2 w u r d e a m 17. 5. m i t 2 E i e r n ver lassen, bevor eine K a t z e 
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das Nest aus der N o r m a l l a g e gebracht hatte. A u c h dieses Nes t w a r 
n u r schwach bedeckt u n d v o n A n b e g i n n des Nestbaus durch eine 
K a t z e g e f ä h r d e t , die sich seit T a g e n i n diesem R a u m umher t r i eb . 
B e i d e E i e r des Geleges b l i eben unversehr t . D i e g le ichen B r u t p a r t n e r 
begannen erst 9 Tage s p ä t e r m i t der E r sa t zb ru t E 5 (1. E i v o n 4 a m 
26. 6.), die m i t 2 Nes t l i ngen (siehe Nes t u n d Gelege!) er folgre ich 
ver l ie f . 

B r u t 6 w u r d e a m 11. 6. — w i e schon hervorgehoben — durch 
E i c h e l h ä h e r z e r s t ö r t , die h i e r seit Tagen die K l e i n v o g e l w e l t be
l ä s t i g t e n . 4 Nes t l inge (3 Tage v o r d e m Aus laufen) l agen v o r d e m 
Nest , e iner w a r nicht m e h r aufzuf inden. D i e Nes t l inge schienen 
ä u ß e r l i c h unversehr t , bis auf 2, b e i denen die Geh i rnscha len ange
p ick t w a r e n u n d der Inha l t z u m T e i l fehlte. Obgle ich die A l t v ö g e l 
anfangs erneut e inen gewissen B r u t v e r d a c h t a u f k o m m e n l i e ß e n (s. 
S t i m m ä u ß e r u n g e n u n d Gesang!) schwieg das <5 p l ö t z l i c h a m 
14. 6., so d a ß es der no twend igen S t i m u l a n z f ü r das ? ermangel te , 
u m e in neues Nest z u bauen. 

B r u t 5 + w u r d e a m 5. 6. z e r s t ö r t (Ursache unbekannt) . B e i d e 
B r u t p a r t n e r v e r l i e ß e n sofort den B r u t r a u m u n d w u r d e n nach der 
V e r n i c h t u n g der Nes t l inge trotz g r o ß e r B e m ü h u n g e n nicht m e h r ge
sehen. 

I n den be iden le tz ten F ä l l e n scheint der A u s f a l l der E r sa t zb ru t en 
d ie F o l g e einer h o r m o n a l e n U m s t e l l u n g der B r u t p a r t n e r z u se in . 
S i e zeigen, d a ß der B r u t z y k l u s der S o m m e r v ö g e l i m erhebl ichen 
M a ß e v o n der M a u s e r u n d dem einsetzenden Z u g t r i e b a b h ä n g t . 

14. Letztes Auftreten im Brutareal 

Nach S T R E S E M A N N (59) m u ß bei der Nachtigall hinsichtlich des V e r 
bleibs w ä h r e n d der Mauser „ n o c h vieles klargestellt werden". 

Anfang J u l i beginnt die Vollmauser der A l t v ö g e l , bei der auch F l ü g e l 
und Schwanz erneuert werden. Beide Ehepartner sollen dann verschwin
den und „ e i n z e l n in der Nachbarschaft" umherstreifen. 

Nach D I E S S K A U 1779 (7 — zitiert nach Stresemann 59) streichen die 
J u n g v ö g e l bereits, „ s o b a l d sie der F ü r s o r g e der Al ten nicht mehr b e d ü r 
fen, von einem Ort zum anderen". Sie sollen dann an Stellen angetrof
fen werden, wo sich w ä h r e n d der Brutzeit keine Nachtigallen aufhielten. 
A u f ihren S t r e i f z ü g e n sollen sie sich „ e n d l i c h ganz verlieren". 

B R E H M (3 — zitiert nach S T R E S E M A N N ) , der am 28. J u n i 1828 eine 
junge Nachtigall s c h o ß , erlegte sie „4 Stunden" vom n ä c h s t e n Brutort die
ses Vogels entfernt. „ S o weit war also diese kaum f l ü g g e Nachtigall schon 
gezogen (Brehm 1832)". 
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N a c h eigenen Beobachtungen i m K o n t r o l l g e b i e t wander t en die 
N a c h t i g a l l e n ( A l t - u n d J u n g v ö g e l ) nach A u f l ö s e n des F a m i l i e n v e r 
bandes — s p ä t e s t e n s nach e iner Woche — rasch ab, so d a ß das 
B r u t a r e a l sich bis E n d e J u n i zusehends e n t v ö l k e r t e . 

? u n d J u n g v o g e l v o n E 5 w u r d e n a m 9. 7. z u m le tz ten M a l e 
gesehen, das $ a l l e i n a m 11. 7., w o es sich u m 17.30 U h r be i der 
F ü t t e r u n g junger G r a s m ü c k e n betei l igte . Das ist die letzte A u f 
ze ichnung des Kon t ro l lgeb ie t s f ü r 1963. 

T r o t z in tens iven Suchens i n der Folgezei t be i fast t ä g l i c h e n 
K o n t r o l l g ä n g e n konnte ke ine N a c h t i g a l l mehr festgestellt werden , 
w o b e i die F r a g e offenbleibt , w o sich d ie Nach t iga l l en i n der Z e i t 
zwischen der V o l l e n d u n g des B r u t z y k l u s bis z u m Einsa tz des Zuges 
(Mauser!) aufhal ten. 

N I E B U H R (br ief l . Mi t t . ) ist ebenfalls nicht bekannt , w o sich die 
N a c h t i g a l l e n w ä h r e n d der M a u s e r ( Ju l i—Augus t ) aufhal ten, v e r 
mute t jedoch, „ d a ß sie w e i t e r h i n i m Bru tgeb ie t verb le iben , sich 
aber s t i l l u n d verborgen ha l t en u n d somit w e n i g auf fa l len" . 

N a c h H I L P R E C H T (22) so l l m a n die J u n g v ö g e l , w e n n sie se lb
s t ä n d i g geworden s ind , „ w e i t e r entfernt" antreffen, v ie le auch noch 
nahe dem Bru tgeb ie t . 

H I L P R E C H T t ra f nach 34 Tagen eine junge Nach t i ga l l a m 
29. J u l i 320 m v o m N i s t p l a t z seines Kon t ro l l geb i e t s an. Wei te re 
Jungnach t iga l l en w a r e n nach 26 T a g e n a m 13. J u l i 600 m u n d nach 
24 Tagen a m 10. J u l i 700 m weitergezogen. E i n J u n g v o g e l h ie l t 
sich nachweis l ich nach 24 Tagen am 10. J u l i 700 m v o m B r u t p l a t z 
entfernt auf u n d b l i eb h ie r 20 Tage. N a c h H I L P R E C H T (22) w i r d 
es daneben Jungnach t iga l l en geben, „d i e regelrecht vers t re ichen 
u n d sich dadurch der Beobach tung des Be r inge r s i m Untersuchungs
g e l ä n d e entziehen". Spez ie l l e A n g a b e n ü b e r den V e r b l e i b nach der 
M a u s e r — insbesondere ü b e r die A l t v ö g e l — s ind auch v o n H I L P 
R E C H T nicht gemacht worden . 

1964 fand ich a m 2. 7. eine vermauser te Schwanzfeder eines 
A l t v o g e l s i n einer v e r w i l d e r t e n , sehr feuchten Siekschlucht (Was-
siek) i n Obernbeck, r u n d 4 k m v o m U n t e r s u c h u n g s g e l ä n d e entfernt. 
Diese r F u n d zeigt e inen f r ü h e n B e g i n n der A l t v o g e l m a u s e r an. 

E i n neuer F e r n f u n d (s. He rbs t zug u n d Fernfunde!) spricht d a f ü r , 
d a ß schon f r ü h z e i t i g m i t Zugersche inungen z u rechnen ist. E i n e a m 
6. 6. 58 i n L ü n e n (Westfalen) ber ingte N a c h t i g a l l (nestj.) w u r d e 
berei ts a m 12. 8. 59, 10 k m v o n Cabo Esp iche l (Portugal) entfernt, 
tot aufgefunden. D a ß die Beobachtungsbefunde ü b e r die N a c h t i g a l l 
n icht ve ra l lgemeiner t w e r d e n d ü r f e n , zeigt d ie sehr s p ä t e U m p a a -
rungsbru t 7 + (? 1+) . E r s t a m 3. 7. v e r l i e ß e n h ie r die J u n g e n das 
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Nest . 13 Tage s p ä t e r , a m 16. 7., erfolgte die A u f l ö s u n g des F a m i 
l ienverbandes . D i e J u n g e n u n d e in A l t v o g e l w a r e n e inen T a g da rauf 
bereits abgewander t . D e r 2. A l t v o g e l b l i eb bis z u m 10. 8. i m B r u t 
a rea l (Revie r 7 + ) u n d w u r d e danach, obgleich der R a u m auch w e i 
t e rh in un te r t ä g l i c h e r K o n t r o l l e stand, nicht m e h r gesehen. Das ist 
der e inzige beobachtete F a l l , d a ß e in A l t v o g e l w ä h r e n d der M a u s e r 
i m Bru tgeb ie t ve rb l i eb . Z u m Z e i t p u n k t der Le tz tbeobachtung w a r n t e 
er k u r z m i t „ h i t - a r r r " . 

VIII. Herbstzug und Fernfunde 

Nach N I E T H A M M E R (40) erfolgt der Abzug der Nachtigall in die W i n 
terherberge „ E n d e August bis Mitte September". 

F ü r Mitteldeutschland gibt S T R E S E M A N N (59) an, d a ß der Zug erst 
einsetzt, „ n a c h d e m alle neuen Federn ausgewachsen sind, n ä m l i c h am 
1. September". Im Mittelmeergebiet soll nach dem gleichen Verfasser der 
„ F o r t z u g der letzten Ende September (vereinzelt auch im Oktober) statt
finden". 

In jeder Zugnacht legt der ziehende Vogel „ m e h r als 500 km" z u r ü c k , 
wobei er auf dem Wege in die Winterherberge h ä u f i g Rastpausen einlegt. 
„Ers t i m Oktober" sollen die mitteldeutschen Nachtigallen i m Zielgebiet 
ankommen. Hier w ä h l e n sie bevorzugte Standorte, an denen sie sich 
lange aufhalten. 

S O M E R E N (57) traf die Nachtigall in Kenia „n ich t vor Oktober" an. 

Nach S T R E S E M A N N (59) entspricht es „der mediterranen Herkunft 
von Luscinia m. megarhynchos, d a ß sie aus ihrem ganzen e u r o p ä i s c h e n 
Verbreitungsgebiet nach S ü d e n zieht". 

Nach G R O T E (17) ü b e r w i n t e r t sie in einem G ü r t e l , „der i m S ü d e n etwa 
durch den Ä q u a t o r , i m Norden i m allgemeinen durch den 10 ° N begrenzt 
wird und der sich von West- ü b e r Mittelafrika u n g e f ä h r bis Uganda 
e i n s c h l i e ß l i c h erstreckt". 

In England liegt die f r ü h e s t e Mitteilung f ü r Fernzug nach W I T H E R B Y 
(64) f ü r den 17. August (Leuchtfeuer) vor. Hier soll der Abzug bis Mitte 
September anhalten. T S C H U S I (O. Jb . 1891 — zitiert nach S T R E S E 
M A N N ) sah die Nachtigall w ä h r e n d des Durchzuges bei Salzburg h ä u f i g 
Anfang September auftauchen. In Italien soll nach A R R I G H I - G R I F F O L I 
(1 — zitiert nach S T R E S E M A N N ) „d ie Vorhut der transalpin b r ü t e n d e n 
Nachtigallen" Ende August erscheinen und „ E n d e September sind auch 
die italienischen so gut wie alle fortgezogen". In U n t e r ä g y p t e n erfolgt 
der Durchzug nach L Y N E S (Ibis 1912) bis gegen 21. September, der 
Hauptdurchzug nach dem gleichen Verfasser (Ibis 1925) durch Darfur 
von Mitte September bis Mitte Oktober. 

F ü r den e u r o p ä i s c h e n R a u m liegt nach S T R E S E M A N N (59 — Vogel 
zug 1940, S. 102) ein Fernfund vor, wobei eine bei Antwerpen beringte 
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Nachtigall „nach einem Jahr am 16. September i n der Gironde" gefangen 
wurde. 

I n e inem F a l l konnte i m he imischen R a u m Z u g b e w e g u n g der 
N a c h t i g a l l festgestellt we rden . 

So beobachtete i ch a m 21. 8. 1963, 11.07 U h r , e inen V o g e l a m 
ö s t l i c h e n G r e n z s a u m des „ K i n d e r g a r t e n s " , unmi t t e lba r an der U f e r 
b ö s c h u n g des M ü h l b a c h s . B e i meiner A n n ä h e r u n g warn t e d ie N a c h t i 
g a l l anha l tend m i t „ h u i t - k e , hu i t -keke , ke , h u i t h u i t - k e " u n d entzog 
s ich d a n n rasch d e m Beobachter . Wei te re V ö g e l konn ten trotz i n 
tens iver K o n t r o l l e des U n t e r s u c h u n g s g e l ä n d e s nicht nachgewiesen 
w e r d e n . 

Z u m Z e i t p u n k t der Le tz tbeobachtung der N a c h t i g a l l zeigte sich 
w i e an den V o r t a g e n wechselhafte k ü h l e W i t t e r u n g m i t e rhebl ichen 
R e g e n f ä l l e n . D i e m a x i m a l e Mi t t ags t empera tu r dieses Tages be t rug 
i m K o n t r o l l g e b i e t + 1 6 ° C , die tiefste T e m p e r a t u r der Nach t + 1 1 ° C . 

A m 21. 8. 1963 meldete der Deutsche Wet te rd iens t : „ A u f der S ü d 
seite eines Tiefs ü b e r der Nordsee h ä l t die Z u f u h r v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
k ü h l e r Meeres luf t nach Deutsch land an." 

E i n e n T a g s p ä t e r beobachtete ich den 1. K u c k u c k , so d a ß der 
B e g i n n des Herbstzuges sich auch h ie r deut l ich anzeigte. 

N a c h H I L P R E C H T (22), der i n seiner V e r ö f f e n t l i c h u n g (1954) 
18 Fe rn funde ( im wesent l ichen der V o g e l w a r t e Helgo land) r e g i 
str ier te , l ä ß t sich der gesamte Z u g v e r l a u f der N a c h t i g a l l noch nicht 
genau feststellen, d a F u n d e aus dem Ü b e r w i n t e r u n g s g e b i e t noch 
fehlen. 

N a c h der V e r m u t u n g des o. a. Verfassers so l l der H a u p t z u g der 
m i t t e l e u r o p ä i s c h e n Nach t iga l l en der P y r e n ä e n h a l b i n s e l zustreben, 
„ u m nach der Ü b e r q u e r u n g der Meerenge v o n G i b r a l t a r nahe der 
W e s t k ü s t e A f r i k a s we i t e r s ü d l i c h e r z u w a n d e r n " . 

D a f ü r sprechen 2 Fe rn funde aus j ü n g e r e r Ze i t , d ie H e r r 
D r . G O E T H E , Ins t i tu t f ü r Voge l fo r schung W i l h e l m s h a v e n , f r eund
l icherweise f ü r die V e r ö f f e n t l i c h u n g freigab u n d die ü b e r d ie Z u 
sammens te l lung v o n H I L P R E C H T hinausgehen: 

1. N a c h t i g a l l H e 8 954 120 O nestj. L ü n e n (51.37 N ; 7.32 E) Westf . 
6. 6. 1958 (H . Meissner) 

+ tot gef. M i t t g . 12. 8. 1959 10 k m v o n 
Cabo Espichel (38.26 N ; 9.15 W) P o r 
tuga l ( M a r i a Staack R u m i n a ) 

2. N a c h t i g a l l H e 8 771 864 O ad. S L ü n e n (51.37 N ; 7.32 E) Westf . 
( H . Meissner) . 
Schwansbe l l , En ten te ich 2. 6.1957 
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+ erbeutet 23. 9. 1959 S a l é (24.04 N ; 
6.50 W ) 4 k m v o n Rabat/Marokko 
(Inst. Sc ien t i f ique C h é r i f i e n ) 

D i e w e s t f ä l i s c h e n Nach t iga l l en (die V ö g e l des Kon t ro l lgeb ie t e s 
eingeschlossen) d ü r f t e n demnach die A t l a n t i k k ü s t e als L e i t l i n i e f ü r 
d ie S ü d w a n d e r u n g i n d ie Win te rhe rbe rge benutzen. 

Ü b e r den eigent l ichen Ü b e r w i n t e r u n g s r a u m k a n n nach den der 
zei t igen Fe rn funden noch ke ine Aussage gemacht werden . 

Zusammenfassung 

a) Wenn auch nicht gerade h ä u f i g und den L e b e n s r ä u m e n entsprechend 
mehr sporadisch auftretend, ist die Nachtigall im lokalen Bereich 
allenthalben Brutvogel. 

b) Sie scheint wie viele thermophile Vogelarten in ihrem Bestand durch 
Klimaschwankungen b e e i n f l u ß t zu werden. Die Zunahme i m Kontro l l 
gebiet w ä h r e n d der letzten Jahre — insbesondere 1963 — l ä ß t auf die 
P a r a l l e l i t ä t von ö r t l i c h e m K l i m a und Bestand keine R ü c k s c h l ü s s e zu. 

c) Das Brutareal liegt 1,5 k m n o r d ö s t l i c h vom Bahnhof L ö h n e (Westf.). 
Es ist 37,5 ha g r o ß und wird vom M ü h l b a c h d u r c h f l ö s s e n . Der beglei
tende Auewald liegt im Einzugsbereich des Hochwassers. Nach S ü d 
westen hin ist das G e l ä n d e durch fluviatile S a n d r ü c k e n und Senken 
stark zergliedert. Die tieferen Lagen werden bei Hochwasser der W e r -
re ebenfalls ü b e r s c h w e m m t . Die freien F l ä c h e n zeigen landwirtschaft
liche Nutzung. Die Randzonen sind s p ä r l i c h besiedelt. 

d) In den ö k o l o g i s c h e n A n s p r ü c h e n zeigt die Nachtigall i m Kontrollge
biet starke Bindungen an die Pflanzenassoziationen des Weiden-Aue
waldes und des Bach-Erlen-Eschenwaldes. Eine gut durchfeuchtete 
Fallaubdecke und eine s c h ü t z e n d e und schattenspendende Strauch-
und Krautschicht sind wesentlich. Der Brennessel (Urtica diocia) 
kommt besondere Bedeutung zu. 

e) Ausgesprochene „ N a c h t i g a l l b e g l e i t e r " werden a u f g e f ü h r t . 

f) Die Witterung von 1962 war f ü r den Brutablauf durch niedrige T e m 
peraturen und reiche N i e d e r s c h l ä g e negativ, die von 1963 und 1964 
positiv. Trotz der u n g ü n s t i g e n Witterung des Jahres 1962 konnte 1963 
ein erheblicher Bestandsanstieg verzeichnet werden. 

g) Der f r ü h e s t e Termin der Ankunft eines <3 von 1954—1964 ist der 
15. 4. 1959, der s p ä t e s t e der 30. 4. 1954. Der mittlere Ankunftstag liegt 
zwischen dem 21. und 22. 4. Zuerst trafen die <J <5 i m Brutareal ein, 
die $ $ folgten dem 1. ¿5 mehrere Tage s p ä t e r , vermutlich gemeinsam 
mit neuen <3 ¿5 - S c h ü b e n . Der Ankunft der V ö g e l gingen Tage mit war
mer Witterung und S ü d - bzw. S ü d w e s t w i n d t e n d e n z voraus. Dazwi 
schen lagen bei ö s t l i c h e n Winden oft tagelange Pausen. 
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h) Die A l t v ö g e l locken und warnen mit „ h u i t " und „arrr" (Erregungs
laute). Diese S t i m m ä u ß e r u n g e n sind nach dem G r a d der Erregung 
( „ S t i m m u n g " ) und der Zeit des Brutablaufs in der Tonsubstanz veria-
bel. In Konfliktsituationen lassen die Brutpartner ein ratschendes 
„ R a a k " oder „Prärrr" vernehmen. Dem S ist ein „ s i r r e n d e s " Meckern 
eigen, das mit Paarung und Begattung in Zusammenhang zu stehen 
scheint, aber auch sonst bei hoher Erregung vorgetragen wird. Der 
Gesang zeigt 3 Formen der Aussage: a) Reviergesang (Distanzieren 
und Werben), b) Stimulanzgesang (Synchronisation) und c) Kontakt
gesang (Zusammenhalt). Der letzte Gesang der Nachtigall wurde am 
1. 7. registriert. 

i) 1962 besetzten die ¿5 <5 (5) in 12 Tagen ihre Reviere, 1963 (10 SS) 
dauerte es l ä n g e r , da der 1. V o r l ä u f e r wesentlich f r ü h e r eintraf. 1964 
(7) erfolgte die Revierbesetzung in k ü r z e s t e r Zeit (1. Eiablage vom 
6. — 11. 5.) im g l e i c h m ä ß i g e n Hintereinander, 1963 in 3 gut ü b e r 
schaubaren Abschnitten. Die mittlere R e v i e r g r ö ß e in einem hinsichtlich 
der Vegetation homogenen Kontrol lraum betrug 34,5 a. 

j) Paarbildung und G e w ö h n u n g des $ an das Brutrevier dauerten 7 T a 
ge. Durch optische, akustische und motorische Reizangebote unterein
ander wird die a n f ä n g l i c h unterschiedliche Paarungswilligkeit der 
Brutpartner synchronisiert. Dann erfolgt die Begattung, der im allge
meinen eine Hetzjagd durch das S vorausgeht. 

k) 1963 waren 12 Brutvorkommen im Kontrollgebiet zu verzeichnen, 10 
Normal - und 2 Ersatzbruten. Der zeitliche Abstand der Normalbruten 
(1. Ei) erstreckte sich vom 8. 5. — 20. 5., der der Ersatzbruten vom 
22. 5. — 26. 5. 1964 wurden 7 Brutvorkommen registriert (6 Normal -
und 1 Umpaarungsbrut). Der zeitliche Abstand der Normalbruten 
(1. Ei) war u m 7 Tage k ü r z e r als im Vorjahr. Das 1. E i der Umpaa
rungsbrut wurde am 9. 6. gelegt. 

1) V o n 19 Brutvorkommen der Jahre 1963 und 1964 wurden 16 Niststel
len lokalisiert. Der Nestbau erfolgte in einem Falle in 3, in einem 
anderen in 4 Tagen. Das $ baut allein. Das ¿5 begleitet und stimuliert 
das $ in den Phasen des Nestbaus. Der innere Durchmesser von 9 
untersuchten Nestern (Nestmulden) betrug i m Mittel 7,4 cm, der ä u ß e r e 
18,2 cm. Die Nester s a ß e n i m ü b e r w i e g e n d e n M a ß e dem Boden auf, 
in 2 F ä l l e n befanden sie sich am F u ß e eines G e s t r ä u c h s . Sie waren 
vornehmlich im Schutze von Brennesseln und unter bzw. zwischen 
Fallholz angelegt. Niststoffe: v o r j ä h r i g e Brennesselhalme und beson
ders trockene E i c h e n b l ä t t e r f ü r den Rohbau; feines Wurzelwerk, Bast
fasern der Brennessel, in wenigen F ä l l e n feine Tierhaare für die 
Innenpolsterung. Der Legeabstand betrug einen Tag. In der Regel 
zeigte das Vollgelege 5, im Ausnahmefall 4 Eier. 

m) Der Brutbeginn erfolgt in der Regel nach dem letzten E i . Das $ b r ü 
tet allein. Das V e r h ä l t n i s B r ü t e n — Jagen w ä h r e n d des Tages betrug 
im Gesamtmittel 4:1. Z u m Ende der Brut fielen die Jagdzeiten k ü r z e r 
aus. Das n ä c h t l i c h e B r ü t e n u m f a ß t e in einem F a l l rund 11 Stunden. 
Einen Tag vor dem S c h l ü p f e n f ü t t e r t e das S das b r ü t e n d e $. Der 
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S c h l ü p f v o r g a n g eines Jungen dauerte in einem F a l l 7, in einem ande
ren 6 Minuten. 

n) In den ersten 4 Nestlingstagen huderte das $. Das ¿5 f ü t t e r t e in die
ser Zeit sowohl das hudernde $ (und damit indirekt auch die Nest-
linge) als auch bei dessen v o r ü b e r g e h e n d e r Abwesenheit die Nest-
linge. Durch ein merkliches Nachlassen der F ü t t e r u n g s i n t e n s i t ä t des 
(5 am letzten Hundertag, bzw. durch das E r l ö s c h e n des Hudertriebs 
beim $, wurde dieses v e r a n l a ß t , die F ü t t e r u n g der Nestlinge durch 
eigene F u t t e r f l ü g e zu aktivieren. Damit zeigte sich ein Einpendeln der 
F ü t t e r u n g s a k t i v i t ä t beider Brutpartner. In den ersten Nestlingstagen 
wurde die Beute (kleine Raupen) von B ä u m e n und S t r ä u c h e r n abge
sucht, s p ä t e r vom Boden (Kerbtiere). Beide Brutpartner beteiligten 
sich r e g e l m ä ß i g am Kottransport. Der Futterkonsum der Nestlinge 
wurde i m Brutrevier gedeckt. Die geringere F ü t t e r u n g s l e i s t u n g der 
A l t v ö g e l vor dem Auslaufen der Jungen scheint das Verlassen des 
Nestes vorzubereiten. 

o) In den ersten Lebenstagen zeigten die Nestlinge einen schwarzblauen 
Federflaum auf Kopf und R ü c k e n . Im Alter von 4 Tagen waren die 
Augen schlitzartig g e ö f f n e t . Mit 5 Tagen setzte die erste Befiederung 
ein, die am 10. Tag abgeschlossen war. Die Nestlinge sind stark ge
fleckt, der Schwanz zeigt bereits eine auffallend rostrote Farbe. In 
den ersten Tagen sperren die Nestlinge auf taktile und akustische 
Reize, nach dem ö f f n e n der Augen v o r ü b e r g e h e n d nach Erscheinen 
am Nest, s p ä t e r nicht mehr. Die Sitzordnung der Nestlinge entspricht 
ihrem Wachstum und der Versorgung durch die A l t v ö g e l . 

p) Im Normalfal l b e t r ä g t die Brutdauer 13 Tage (13 kontrollierte F ä l l e ) , 
in 2 F ä l l e n wurden 13—14 Tage registriert. Die Nestlingsdauer betrug 
i m Durchschnitt 11 Tage. Schlechte Witterung kann das Auslaufen ver
z ö g e r n . 

q) Im allgemeinen v e r l i e ß ein V o r l ä u f e r zuerst das Nest, die anderen 
Nestlinge folgten wenig s p ä t e r . Be i S t ö r u n g v e r l i e ß e n die Nestlinge 
gemeinsam sofort das Nest. Die A l t v ö g e l lokalisierten a n s c h l i e ß e n d 
durch S t i m m f ü h l u n g die ausgelaufenen Nestlinge und setzten nach we
nigen Minuten mit der F ü t t e r u n g ein. 

r) Die F ü h r u n g der J u n g v ö g e l bis zum F l ü g g e w e r d e n (5 Tage nach dem 
Auslaufen) erfolgte i m Brutrevier. Dabei konnte eine v o r ü b e r g e h e n d e 
Arbeitsteilung der Eltern w ä h r e n d der F ü t t e r u n g festgestellt werden, 
die zu einem f r ü h z e i t i g e n E r l ö s c h e n der Brutpartnerschaft f ü h r t e . D a 
nach f ü h r t e n die Eltern die J u n g v ö g e l in gut gedeckte R ä u m e ( „ K i n 
dergarten"), wo mehrere Famil ien v e r b ä n d e zusammentrafen. Im Alter 
von 14, s p ä t e s t e n s 15 Tagen, l ö s t e sich der Familienverband auf. 

s) V o n 10 Normalbruten des Jahres 1963 wurden 3 (30 °/o), von 6 des 
Folgejahres 1 (16,7 °/o) z e r s t ö r t . In 2 F ä l l e n wurden bei z e r s t ö r t e n B r ü 
ten Ersatzbruten angelegt, in weiteren 2 fielen diese der fortgeschrit
tenen Jahreszeit halber aus (Mauser!). 1963 v e r l i e ß e n insgesamt 42, 
1964 25 Nestlinge das Nest. 
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t) Die letzte Nachtigall der Brutperiode wurde 1963 am 11. 7., 1964 am 
10. 8. im Brutareal gesehen, danach — trotz fast t ä g l i c h e r Kontrollen in 
beiden Jahren — keine mehr. Die V ö g e l scheinen w ä h r e n d der ein
setzenden Mauser in andere R ä u m e abzuwandern. D a f ü r spricht ein 
Federfund. 

u) Nach der Mauser setzt der Herbstzug ein. E r erfolgt f ü r den Kontro l l 
raum zwischen Ende August und Mitte September. Zugbewegung der 
Nachtigall wurde im Kontrol lraum f ü r einen Vogel am 21. 8. 1963 nach
gewiesen. 2 neue Fernfunde lassen vermuten, d a ß die w e s t f ä l i s c h e n 
Nachtigallen die A t l a n t i k k ü s t e als Leitlinie auf dem Zug in die W i n 
terherberge benutzen. 
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F i g . 1: B r ü t e n d e s J 5+ w e n i g e S t u n d e n v o r d e m S c h l ü p f e n der N e s t l i n g e . 

T a f e l zu E . H O R S T K O T T E : B r u t b i o l o g i e der N a c h t i g a l l 
F o t o s : E r w i n H o r s t k o t t e 

F i g . 2: S p e r r e n d e N e s t l i n g e v o n B r u t 5 + , 2 Tage al t . 
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