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gewifi, dafi von einer solclieu Gefalir nicht die Rede seiu kuun, wo der

DOtige Respekt Aorlianden ist vor dem, was wir von diesei* grofiartigen

Naturersclieiuuug nicht wisseu und voraussichtlich audi uie wis sen
werdeu uud wo die Erkeuntnis ist, dafi die Natur iiberhaupt nicht

nach der Schablone wirkt uud schafft. Es gibt auch hier keinen

bessereu Dampfer auf voreilige Assoziationeu uud Kombinatiouen als

die Achtung vor dem Uuerforschten uud dem Uuerforschlichen.

Beobachtungen liber den Herbstzug einiger Arten.

Von Karl Bertram.

Nachstehend mitgeteilte Beobachtungen aus den Jahren 1903 und
1904 beziehen sich lediglich auf Durchzugsersch eiu uugen. Es
handelt sich mitliin nicht um den Abzug unserer Brutvogel, nicht um
die Entleeruug uuseres Gebietes, welche der Fiillung im FrUhjahre ent-

spricht, souderu lediglich um den Durchzug fremder Individuen aus

nordlich, bezw. ostlich von uus gelegeuen Gegeuden. Man wird demnach
nicht eine Aufzahluug samtlicher Abzugsdaten erwarten wollen. Es ist

vielmehr der Vex'such gemacht, an wenigen bekannten uud in grofier

Meuge passiereuden Tagesdurchzliglern zu zeigeu, in welcher Weise
und welchen Zusammenhangeu sich die herbstliche Durchreise voll-

zogen hat.

Die Beobachtungen konnten personlicher Verhaltnisse wegen jeweils

ei'st mit Eintritt des Monats Oktober aufgeuommeu werdeu.

Der viel erorterten, immer noch nicht endgultig gelosten Frage des

Zusammenhauges von Zug und Wind wurde besondere Aufmerksamkeit
gewidmet. Diesem neuerdings wieder aktuell gewordenen Problem glaubt

Verfasser ohne Voreiugeuominenheit gegenilberzustehen uud ist weit

davon eutferut auf der Basis seiner uicht weit zurlickreichenden Er-

fahruDg allgemeine Satze zu konstruieren. Es liegt ja fur deu denkenden

Beobachter nahe, aus seinen Erfahrungen bestimmte Regeln uad Ver-

mutungen abzuleiten (oder vielmehr diese driingen sich ihm geradezu

auf) und gar leicht ist er geneigt-, dieses oder jenes Resultat seines

Nachdenkeus flir das vermutliche Gesetz zu halteu. Da sto6t mituuter

eine einzige wuchtige Tatsache mit einem Male den gauzeu hiibschen,

sauberlich gefiigteu Ban wieder um uud man j,ist so klug als wie zu-

vor", Es sollen in Nachfolgendem nur Fakta reden, wirklich Be-
obachtetes, an welchem es uns weit mehr mangelt als an geistreichen

Spekulationen uud Theorien.

Noch ein kurzes Wort gerade liber das ,,Fur'' und ,, Wider'* der

gemeinten Frage sei vorausgeschickt. Es ist unverkenubar und sehr

einleuchteud, dafi Ruckenwind den Zug begunstigt und ich stimme
voll und ganz dem neuerdings wieder aufgestellteu und verteidigten Satze

der Brlider Miiller bei, dafi ,.ein Ziehen gegeu den Wind uie uud
uimmermehr allgemeine Regel seiu konuc"', fuge aber eisnchrankeud hinzu.
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dafi e'me vorurteilsfreie Beobachtnug lehrt, dafi gewisse Art u, wie beispiels-

weise Fringilla coekbs, aucb bei Gegeuwind zieben mid, wie es scbeint, mit

Vorliebe. Ein Ziig gegen einen recbt kalten oder allzu starken Wind

kommt aber audi bei diesen Arten kaum vor. Die meisten Arten

Ziehen nur danu gegen den Wind, wenn die Not sie zwingt: es

kommt immer wieder vor, selbst bei so entschiedenen Freunden des

Eiickenwindes wie Corvus fmgilegns und Vanellus vandlus. Plotzlich ein-

tretender Gegenwind oder jaher Temperatursturz veranlassen nicht selten

eine Stockung der Zugsbewegung, indem die Durcliziigler zur voriiber-

gehenden East gezwnngen sind. Die Aviphanologie spricht dann von

uegativen Zugsdaten. Der Drang nacli der Feme ist aber bei solchen

wider ihre Absicht festgehaltenen Wandervogeln oft starker als die Ab-

neigung gegen den Gegenwind und dann trifft es ein, dafi aucb von

Krahen, Kiebitzen u. s. w. der Zug ini mafiigen Gegen winde fortgesetzt

wird.

Mag Altmeister Naumann imnierhin geirrt haben, wenn er scbreibt,

dafi „nur die aufierste Not den Vogel veranlassen konne, mit dem

Winde zu fliegen und dafi es sonst alleraal gegen denselben geschehe",

so tut man doch meiues Erachtens nicht recht daran, alle diesbeziig-

lichen Angaben des Forscliers im einzelnen (audi dort, wo sie durchaus

angebra-ht erscheinen wie eben bei Fringilla coelebs n. a.) kategorisdi

zu desavouiereu, wie dies leider im „Neuen Naumann" gesdiehen ist.

Die Richtung des Zuges ist fur samtliche hier in Betradit ge-

zogenen Arten zumeist eine westliche mit geringer Wenduug nach

Sliden, oft audi eine siidwestliche oder rein westliche.

Zur Charakterisieruug des Beobachtungsortes Kai serslautern ist

am Eingang der vorstehenden Arbeit uber den Fruhjahrszug einiges

Naliere angegeben.

1. Alainlfl avi^ensis. Die Feldlerchen kommen zumeist in

Verbiiuden bis zu 100 Ex. in grofier Zahl hier durch. Die Zugrichtung ist

zumeist eine siidwestliche oder westsudwestliche, seltener eine rein west-

liche. Sie Ziehen in mittlerer Hbhe, oft aucb ganz niedrig uber dem

Boden. Mit ihnen reisen nicht selten Fringilliden und Wiesenpieper.

1903. Nachdem wahrend der ersten Halfte des Oktobers der

Lerchenzug sich taglich geltend gemacht, erreichte er bei schwachem

Gegenwind am 15. X. einen Hohepunkt. Von 8 h. 15' a. m. bis 9 h.

45' a. m. werden ca. 2000 Durchzugler gezahlt. Als um 9 h. der

Gegenwind sich merklich verschiirfte, liefi der Zug sehr augenfitUig nach.

Am 16. und 17. X. schwacher Durchzug: am 20., 24. und 24. X. ziehen

bei Rlickenwind viele, am 26. X. sehr vide (8—10 h. a. m. ca.

1800 Ex.\ Nach diesem Termin konnte der Hauptzug als beendet

gelten : die Bewegung setzte sich jedoch mit Unterbrechungen noch

wjihreud des ganzeu folgenden Mouats fort. Es trat mehrmals deutlich

hervor, wie durch Wetterumschlag ein neuer Impuls in die erloschende

Zugsbewegung kam, so am 4. XI., als ein entschiedener Nordost ein-

setzte und am 27. XI, nach dem ersten starkeren Schneefall. An dieseniTage

kommen zwei Fliige (60 und 50 Ex.) in rein westlicher Richtung durch.
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ig04> Am 3. X. viele auf den FeMern, z. T. westlich fortriickeiid,

am 8. X. bei Gegenwiud massenhaft auf den Ackern, kein Zng. Am
11. X. scbwacher iMirchzug bei Eixckenwind^ ebenso am 14. X. bei

kaltem, sclnvacheu Nordost- und Ostwind. Am 15. X. bei klarem

Wetter iiud kaltem Eiickenwind werden ca. 600 Dm-chziigler gezahlt,

die iu kleineu Fliigeii abzielien. Am 19. mid 20. X. bei Wiudstille

und klarem Hiramel schwacher Zug. Eine auffallende Ansclnvellung

der Zugbewegung macht sieh seit dem 22. X. geltend. Es welit leiser

^PT^.Wind. Dichter Nebel deckt die Gegend. Grofie Schwiirme von

Feldlerchen liegen auf den Felderu oder riicken sehr uiedrig liber

dem Boden westlich fort. Als Hauptzugtag kann der 24. X. gelten.

Am Himmel zeigen sich zwei Wolkeuschichten ubereinander, die aber

erst sichtbar werden, als gegen 9 li. der Nebel sicb licbtet. Es weht

bis gegen 8 h. 30' a. m. ein milder, leiser Siidostwind. Dauach tritt

bis 9 li. 20' eine Windstille ein und dann setzen westliche Stromungeu
ein, die diesmal cine starke Abkubluug zur Folge babeu. Der

kalte Gegenwiud ist iu den untersteu Luftschicbten ein sildwestlicber,

in den hoheren Regionen ein nordwestlicbcr. Um 10 b. deckt den

Himmel ein einformiges Grau. Vor 9 b. 20' lebbafter Zug in kleiueren

und grofieren Verbauden bis zu 150 Ex.. zus. ca. 3000 Durcbziigler,

die meist in geringer Hobe westslidwestlicb imd sudwestlicb durch-

kommen. Mit Eintritt des kalteu Gegeuwindes lafit der Zug merklicb

nacb, bort iudes nicbt vcillig auf. Am 27. X., einem Tag mit fortge-

setztem Wecbsel der Windricbtung wird nur schwacber Zug konstatiert

(zus, ca. 200 Ex.). Am 29. X. findet bei kraftigem Eiickenwind mit

niedei'er Temperatur kein Zug statt, am 31. X. ist eine scbwacbe Be-

wegung bemerkbar. Im November kann der Zug als erloscbea gelten,

wie deun in diesera Jabre mit seinem beifieu Summer der Wegzug der

Vogel sicb durcbweg zeitig vollzogen bat.

2. AntJlUS jyratensis. Der berbstlicbe Durcbzng der Wieseu-
pieper erstreckt sicb liber viele Wocben. So kommt es (da sie es

aucb auf dem Frlibjabrszuge im Gegeusatz zu den meisten auderen

Arten nicbt eilig baben), daft man diese Spezies, obwohl sie in der

njiheren Umgebung der Stadt nicbt Brutvogel ist, wabreud 4— 5 Monaten
im Jabre beobacbten kauu, uamlicb wabreud des ganzeu Marz und
April und von Mitte September bis November, ja vereinzelt bis Dezember.

Auf dem Zug, namentlicb im Spatjabr, ist der Wieseupieper mebr Feld-

als Wiesenvogel, der abulicb wie die Ammeru, Lercben und Finken

streicbt. Ein typiscber Zugvogel ist er nicbt, da er sozusagen nur

schrittweise bei uns fortriickt. Es ist iufolgedessen aucb nicbt leicbt

die Zugrichtung festzustellen, weil die Vogel eben liberall rasteu und
stunden- und tagelaug

,
ja wobl auch wocbenlang an zusagenden

Ortlicbkeiten A'erweilen. Uberfliegen die Wieseupieper eine grofiere

Waldpartie, so tun sie cs im Herbste stets in sildwestlicber Richtung.

Zu iiberseben oder vielmebr zu uberhoren ist diese Art uicbt leicht:

denn uuaufhorlicb locken sie: „Hist ist ist ist ist ist'^, welcbe Rufe

sich dem Beobacbter so deutlich einpriigen, dafi mit der Erinucruug an
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sie unwillkurlicli die Vorstellnng der herbstlichen Felder und was sicli

darauf abspielt uud vom Geruch des verkohlendeu KartofFelkrautes ge-

Aveckt wird.

1903. Am 1. X. ist der Zuo- schou iu vollem Gauge. Ans alleu

Stoppelfeldera und Kleeakeru librt man den Lockton, kleine Gesell-

scbafteu bis zn 30 Ex. kommen durch. Ein abulicbes Bild gcben aucb

die folgeuden Tage. Wurde der Gegenwiud starker, so hbrte der Zug

auf und befanden sich dann mn so mebr Pieper auf den Ackern. So

am 9. uud 10. X. Am 14. und 15. X. fiudet bei mafiigen Gegenwind

scbwacber Zug statt, am 19. X. vollzieht sicb bei liuckenwind ein

starkerer Durcbzug und der Abzug der bisber auf dem Roteuberg

streicheudeu kleinen Verbande, so dafi nacb diesem Termine uur wenige

kleine Fliige (Familien?) angetroffen werden. Die letzten Notizen seien

aus dem Tagebuch beriibergenommen

:

24. und 26. X. niir wenige ziebeud uud streicbend.

3. XI. eiuige streicbend.

4. XI. 6—8 Ex. steben aus einem Kleefelde auf.

14. XI. 3 Ex. in einem Stoppelacker.

19. XI. einzelnes Ex. im Hagelgrund.

25. XL 2 Ex. bei den Eisweibern.

27. XI. 1 Ex. auf dem Roteuberg.

9. XII. einzelnes Ex. unter den Wasserpieperu bei den Eisweibern.

1904. Am 3. X. ziemlich viele streicbend auf den Eeldern. Ebeuso

am 5., 6. und 8. X.

Am 9. X. bei wecbselnden Windstromungeu (uuteu meist West-

wind) scbwacber Durcbzug. In deu nacbfolgendeu Tagen bis zum 24. X.

kommt ein uuzweifelbafter, entscbiedener Zug nicbt zum Ausdruck,

bingegen ziehen am 24. X. die Pieper sehr lebbaft, meist unter den

Feldlercben in sudwestlicher Riclitung iu kleinen, lockeren Verbanden,

zus. ca. 200—250 Ex. am Beobacliter vorliber. 27. und 31. X. zuletzt

beob. auf dem Roteuberg, 6. XI. noch einzelne im Bruch bei Hlitschen-

bausen. Es kamen iu diesem Jabre gegen frliber auffallend wenige

Wiesenpieper zur Beobacbtung, was weniger daber rlibren mag, dafi es

iiberliaupt weniger Vogel waren als daber, dafi das Gros der Pieper

scbon vor dem 3. X. passierte.

3. ColtinibapalUfilbtlS. Die Ringeltauben ziebeu mit Vor-

liebe in den letzten Vormittagsstundeu, nameutlicli bei klarem sonuigeu

Wetter. Die Zugricbtuug ist fast stets eine rein westlicbe, seltener

eine gegen Suden abgelenkte. Nur bei starkerem steifen West biegen

sie gern siidwestlicb aus. Sie zieben selten unter Turrabohe jedoch

meist niobt bbber, als dafi man bei guter Beleucbtung mit dem Glase

oder ancli blofien Anges die cbai'akteristiscbe Flugelzeiclmuug uud den

beiderseitigen Halsfleck deutlicb zu erkennen vermag. Ihre Ordnung
auf dem Zuge ist eine lose, breite Front, jedocb immerhiu gescblossener

als bei Corvus frugilegus. Lantlos zieben sie dabin. Sie zieben mit

dera Winde nud gegen den Wind. In ersterem Falle nehmen sie oft

eine reifieude Gescbwindiarkeit an.
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1903. 8. X. 9— 10 li. 30' a. m. bei leisem Siidwest koraraen 60,

12, 2 und ca. 160 Ex., zus. ca. 240 Ex., in reiu westlicher Richtimg

durch.

9. X. 9 h. 45' a. m. bei starkem Westwind 80 Ex. nach Sudwesten.

10. X. 8 h. 40' a. m. bei starkem Westwiud 40 Ex. nach Siidwesten.

10. X. 10 h. a. m. bei starkem West ca. 110 Ex. nach Sudwesten.

Wis dieser Flug iiber dem Roteuberg ankommt, will es scheinen, als

ob bei deu Tauben Unschliissigkeit herrsche, ob sie in der angenommenen
Richtuug weiterfliegen oder nach Westen umbiegeu sollteu. Man kann
deutlich eine so zn deuteude Bewegung unter den Tiereu erkenuen.

SchlieClich lost sich der rechte Flugel von der Hauptmasse los uud

nimmt einen westlichen Kurs an. Die ubrigen behalteu den alten Kurs

bei, wenn auch —• wie es scheint — zogernd. Als aber die abgeschwenk-

ten Taiibeu nach uud nach wieder herankommeu, geht es in der alten

Richtuug ohne Aufenthalt weiter.

Am 14. und 15. X., Hauptzugtagen vou Fringilla coclehs und

Alauda arvensis^ kommen gar keine Riugeltauben durch. (Nebel iind

regnerisch.)

16. X. 8 uud 10 Ex. Ziehen durch.

18. X. Es kommen mehrere grofie Fllige durch: jedoch ist wegen
allzu grofier Entferuviug nicht zu bestimmen, ob es sich um Ringel- oder

Hohltauben handelt.

19. X. 9— 10 h. a m. bei Riickeuwind 120 Ex. nach Siidwesten,

2, 9, 34, 15 Ex. nach Westen. Gegen 10 Uhr kommt eiu machtiger

Flug von ca. 4—500 Tauben aus Nordosten, biegt liber dem Hagel-

grund sodann nach Westen um.

20. X. 7 h. 30'—lOh. 1, 2, 4, 12 Ex. nach Westen. Riickenwiud.

22. X. 8—10 h. 7 und wieder 7 Ex. nach Westen.

1904. 3. X. 10 Ex. streicheud.

5. X. 9 h. a. m. 45 Ex. ziehen nach Siidwesten.

11. X. 7 h. 30'— 9 h. 30 a. m. bei Nordostwiud ziehen 1, 6, 50,

26, 6, 6 Ex. nach Westslldwesten.

13. X. 8 h. 30'— 10 h. 30' a. m. ziehen bei mildem Nordostwiud

19 Ex. {WSW.), 28 Ex. (PF.), 10 Ex. {WSW.), 8 Ex. (IF.).

19. X. 3 Ex. nach Westeu.

29. X. 1 Ex. nach Westen. Letzte Beobachtung.

4. Corvus frugilegtlS. Aufierordentlich zahlreich auftretender

Durchzugsvogel. Die Saatkraheu bevorzugeu auf das allereutschiedeuste

den Riickenwiud. Man kann sie daher mit zieralicher Sichei'heit mit

deu einsetzenden Ostwiudeu um den 15. bis 20. X. erwarteu, wie um-
gekehrt im Februar und Miirz mit westlichen und slidwestlichen

Stroraungen. Xun kommt es vor, dafi wahreud der Krahenzugzeit der

Riickenwiud in Gegenwind umschlagt und es ist dann sehr lehrreich,

das Verhalten der KrJtheu in diesem Falle zu beobachten. Die folgeu-

den Aufzeichuuugeu, namentlich aus dem Jahre 1904, gebeu davon

Bericht. Die Richtuug der Krahenzuge ist im Herbst zumeist eiue direkt

uacli Westeu gehende oder etwas nach Siiden abgelenkte. Auch wurde
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eiue slidwestliche, ja sogar eiue westuorclwestlicLe Zugrichtung kou-

statiert. Was die Ho he des Wanderfluges der Saatkrahen aulangt, so

ist dieselbe sehr Avechselnd, iudem die Tiere gerade jene Stromungen

aussucbeu, die ihueu die forderlichsten diiuken. Nicbt selten herrschen

in der atmospharischeu Hiille mehrere oft koutrare Stromungeu liberein-

ander. Welieu mm unten der Zugriclituug entgegeugesetzte Wiiide, in

grofier Hbhe aber Ruckenwind, so arbeiten sich die Kiahen in hohe Eegionen

hiiiauf uud ziehen dann oft so- hoch, dafi das uubewaffaete Avige sie

uicht mebr erreicht uud nur ihre schwach herabdriugeude Stirame oder

das helle „Kja" der mitziehenden Doblen den Beobachter aufmerksam

machen. Die Orduung der Krahenfluge ist keine scharf ausgepragte,

jedoch iiberwiegt die lose, zur Zugrichtuug rechtwinkelig sich aus-

dehnende Front. Die Starke der FlUge ist schwankend. Der grofite

Flug (am 22. X. 19U3 beob.) zahlte nach ziemlich genauer Schatzung

ca. IGOO Ex. Mit den Saatkrahen pflegeu immer einzelne Dohlen
zu Ziehen, bin nnd wieder zeigt sich auch eiumal ein Comix daruuter.

Eine besondere Eigenheit ziehender Krahenfluge ist, dafi sie mitunter

im Weiterflug innehalten und eine Zeit lang kreisen, um dann nach

kllrzerem oder langerem Aufenthalt weiterzuziehen. Aus Dlirkheim

wird berichtet, dafi dies die Krahen jedesmal taten, wenn sie, liber die

Rheinebene kommeud, sich vor dem ziemlich steil ansteigenden Hart-

gebirge sahen. Moglicherweise hat dieses Kreisen den Zweck, eine

andere Hohe zu gewinnen oder doch zu sondieren, ob in hoherer oder

tieferer Schicht geeignetere Stromungen herrschten.

1903. 19. X. werden die ersten Durchziigler bemerkt (26, 47, 53 Ex.).

Die bisher vorherrscheuden westlichen Windstrbmungen schweigen seit

heute. Es ist ziemlich windstill. Die Krahen (dabei auch einige Dohlen)

Ziehen sehr hoch nach Westeu.

20. X. 17, 4 und 6 Ex. am Morgen auf dem Durchzug beobachtet.

21.x. 5 h. p. m. ein grofier Zug geht in westlicher Richtung iiber

die Stadt hin. Wolfstein: Grofier Zug geht liber das Tal in westlicher

Richtung.

22. X. Hauptzug bei mafiigem Slldwestwind. Der Gegenvvind zwiugt

die Krahen niedrig liber der Erde nach Westen fortzuriicken und bfters

zu rasten. Mehrmals wird beobachtet, wie aus Osteu kommende Scharen

sich auf freiem Felde niederlasseu, um dann nach einiger Zeit den Zug

wieder aufzunehmen. Eine bestimmte Orduung im Fluge kommt nicht

zum Ausdruck. Die Richtung ist eine westliche mit schwacher siidlicher

Ablenkung. Wahrend des ganzeu Tages dauert der Durchzug au. In

der Zeit von 8— 10 h. a. m, werden gezahlt und geschatzt ca. 3000 Ex.,

daruuter die oben erwahnte grofie Schar von ca. 1600 Ex. Dabei sind

ca. 300 Dohlen mitgerechnet.

24.x. Hauptzug unter ahulichen Wetterverhaltnissen wir vorgestern.

Es werden am Morgen in weniger als eine Stuude ca. 1000 Durchziigler

konstatiert (grofite Schar ca. 250 Ex.).

26. X. wieder viele auf dem Zuge, zusammen ca. 1400 Ex. notiert

(grofite Schar ca. 250 Ex.).
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28. X. ca. 200 Ex. auf dou Ackeni. Keiu Ziig.

29. X. eine grofie Schar zieht in bedeutender Hohe liber Wolfstein

iu westlicher Richtung.

31. X. 3—400 Ex. auf dem Durchzug.

4. XL 9 h. a. m. eine grofie Schar iiberfliegt iu westlicher Richtung

den Rotenberg in solcher Hohe, dafi eine eiuigermaCeu geuaue Schatzuug

unmoglich ist.

1904. Die ersten Durchziigler (8— 10 Ex.) werdeu mit Sicherheit

am 14. X. konstatiert. Dauach zeigen sich Saatkrahen taglich auf dem
Zuge bis in die ersten Novembertage. Besonders zahlreich ziehen sie

am 24. X. durch: es weht bis 8 h. 30' a. m. eine schwache siidbstliche

Brise, worauf erst eine Windstille eintritt und 9 h. 20' a. m. starkere

kalte westliche Strbmungen einsetzen. Es kommen 8— 10 h. a. m. 18

grofie Herden durch. Gleich uach 8 h. passierte die grbfite derselben,

die eine frontale Ausdehnung von mehr als 1 km besafi. Es waren

ca. 800 Ex. Die iibrigen Verbaude waren wesentlich kleiner (noch

drei wurden auf ca. 2—300 Individuen geschatzt. Wie 9 h. 20' der

kalte Gegenwind sich deutlich fiihlbar machte, licfi der Kriihenzug plotz-

lich nach. Eine Gesellschaft von 64 Stiick und bald darauf eine seiche

von 13 Ex. liefien sich auf einem Acker nieder, rlickten aber nach

kurzem Aufenthalt sehr niedrig iiber dem Boden westlich weiter. Auch
andere nach 9 h. 20' durchkommeude Fluge zogen meist ganz nieder

oder sie anderten die Flughohe so, als untersuchteu sie, wo es sich am
besten fortkommen liefie. Im ganzen kamen uach Zahlung und genauer

Schatzung in den zwei Stundeu ca. 3300 Saatkrahen am Beobachter

vorliber. Die Richtung des Zuges war verschieden. Die grbfite Schar

zog westlich mit ganz geringer Wendung nach Norden, andere zogea

nach Westeu, Westsiidwest, zumeist Sudwest, Der Durchzug der Krahen
dauerte wahrend des ganzen Tages an. 1 h. 05' p. m. zogen ca. 200
Ex., 1 h. 20' ca. 150 Ex. westlich liber die Stadt. Dasselbe gilt fiir

den folgenden Tag. Am 26. X. mit starkem West- und Nordwestwinde
werden keine Krahen auf dem Durchzuge bemerkt. Am 27. X. (bei

ahnlichen Windverhaltnissen wie am Vortage) werden am 9 h. 15' a. m.

ca. 150 Ex. in so ungeheuerer Hbhe bemerkt, dafi auch mit Hilfe des

guten Glases eine genaue Schatzung nicht mbglich ist. Richtung nach

Westsiidwest. Nur ganz schwach drang das Geschrei herab. 10 h. 40'

kommen 35 Ex. ebenfalls sehr lioch durch, gleich darauf 12 Ex. weniger

hoch. (An diesem Tage war die Windrichtuug sehr unbestiindig. Es
wurden verzeichnet nordwestliche, nbrdliche, nordbstliche, sudwestliche,

und siidbstliche Strbmungen.) Am 29. X. 8 h. 30'— 10 h. a. m. fand bei

kraftigeraRiickenwiude (Nordost und Ost) reger Durchzug statt. Es werdeu

18 Gesellschafteu notiert (80, 100, 115, 31, 65, 44, 30, 130, 24, 34,

37, 47, 36 und 48 Ex., zusammen ca. 800 Ex.). Die Zugrichtuug

war naeh Westen und Westsiidwest. Der Zug von 44 Ex. zog uach Nord-
westen. Haufiges Kreisen bei mehreren Flligeu. Es ist auffallend, dafi die

Krahen fast durchweg mit schrag zur Flugrichtung gestelltera
Kbrper fliegen. Es hat auf den ersten Blick den Anscheiu, als mache
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dieses Fliegea halb uach der Seite besoudere Anstrengimg uotig, iudem

scheiubur der eiue Fliigel starker belastet ist als der audere. Ganz

nahe liegt auf Grund dieser Wahruehmimg fiir deu Beobachter der Schlufi,

die Krahen (imd mithiu wobl die Vogel iiberbaupt) seien beim RUcken-

wiud gezwungen, eine wenig vorteilbafte and leicht zur Ermuduug flibrende

Korperbaltuug auzuuebmen, urn so zu verbiuderu, dafi „der Wind von

biuten iu seine Federu blast uud sie anfhebt" (Naum.), uud die weitere

allgemeine Folgerung, dafi ,.Ruckenwind den Zug stort und verlangsamt"

(Brebm). Bei geuauerein Zuseben — und damit kehre ich zu dem
spezielleu Falle zuriick — ergibt sicli aber^, dafi die gescbilderte schrage

Haltung der ziehenden Kraben im Rlickenwinde keineswegs eine

gezwungene und uuzweckmafiige seiu kann, sonderu dafi sie

im Gegeuteil nur angenommen wird, um der den Riicken treffen-

den Luftstromung eiue moglicbst grofie Korperflache zu

bieten und so ihre forderude Wirkuug zu steigerii.

Halt man zusammeu, dafi solche Jahr fiir Jabr sicb wiederholenden,

alien gewisseubafteu Beobachtern des Zuges der Vogel gelaufigen Er-

fabrungen leicbt falscb godeutet werden kijuneu (und auf der verse hie-

denen Deutung der Erscbeinungen rubt ja wobl der gauze Kampf der

Meinungen): dafi feruer gerade an Tagen mit vorberrschenden Gegen-

winden der Zug sicb recbt bemerkbar macbt, indem die Wanderer zum
vorubergebenden Aufeutbalt gezwungen sind an Orteu, wo sie bei

Ruckeuwind nicbt gerastet batten: dafi weiterbin solcbe wider Willen

Aufgebaltene sicb iunerlicb getrieben und gezwuugen seben, trotzdem (meist

niedrig liber dem Boden) in der Zugricbtung fortzuriickeu, wenn man
zuletzt nicbt vergifit, dafi einzelue Arten (wie gerade nacbher bei Be-

sprecbung des Herbstzuges von Fringilla coelebs deutlich werden wird)

ebeu docb einen leisen oder mafiigen Gegenwind mit nicbt zu niederer

Temperatur lieben: so ist bier vielleicbt der Scbliissel zur
Erklarung d e s gran d io sen Irrtums unserer grofieu Forscber
gegeben.

5. Fringilla coelebs. Der berbstlicbe Durcbzug der Bucb-
fin ken scheint scbon zeitig im September seineu Aufaug zu nebmen,

wenigstens scbeint er mit Beginn des Oktobers seinen Hobepuukt er-

reicbt, wenn nicbt scbon ilberscbritten zu baben, wie dies uamentlicb 1904

so der Fall war. Wie binreicbend bekannt, zieben die Finken getrennt

nacb Geschlecbt ern. Indes ist die Trennung im Spatjabr nicbt

so deutlicb erkennbar wie beim Friibjabrszug. Bei Aufnabme der Herbst-

zugsbeobaebtungen am biesigen Ort ilberwogen die SS scbou bei weitem

an Zalil, mitbiu mag das Gros der gg scbon voriiber gewesen sein. Je

weiter die Zeit fortscbreitet, desto raebr sinkt der Prozeutsatz der mit-

ziehenden gg herab. So mag fiir biesigc Gegend gelten, dafi der Haupt-

zug der mannlicben Bucbfinken im Oktober, bezw. Marz, der Hauptzug

der weiblicben im September bezw. April von statten gebt. Aucb jetzt

wui'de wie im Friibling die Bsobacbtuug gemacbt. dafi bei leisem oder

mafiigem Gegenwind starker Zug stattfaud, ja, dafi sicb die Tiere aucb

durcb kriiftigeren Gegenwind nicbt aufbalten lieficu. Die Zugricbtung

Verhandl. Om. Ges. i. Bayern. V. 1901. 28
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der Finken ist ziimeist eine westliche mit schwacher Ableukuug uach

Siiden. Bei starkem Westwinde weicben sie siidwestlich aus, bei starkem

Siidwest ziebeu sie in rein westlicber Ricbtung. Ein Faktor, der sicber-

lich die grofite Beachtung verdient, pflegt in der Regel nicbt beacbtet

zu werden^ wenn man nacb deu Znsammeiibangeu von Zug uud Wind
forscbt, -das ist die Temperatiir des Wiudstromes. Icb glaube

bemerkt zu babeu, dafi die Finken bei Gegeuwind mit niederer Temperatnr

nicbt zieben, wabreud tags zuvor bei ebenso starkem, ja starkerem

Gegeuwind mit boberer Temperatur Zug stattfand.

Es Ziehen im Herbste weit mebr Fiuken vorliber als im Fruhjabre.

Trotzdem mufi der Beobacbter in starkerem Grade die Siuue anstrengeu,

weil sie jetzt weniger lebbaft locken, viele Fliige sogar passieren obne

einen Laut von sicb zu geben. Am baufigsten lassen jene Individuen

ibr ;-Jub, jub" bbreu, die einzeln daber kommeu, also ibre Fublung

mit den Kameraden verloren babeu. Die Hobe der ziehenden Fluge

ist in deu meisten Fallen eine mafiige, so dafi man bei einiger Ubuug
die Gescblecbter uuterscbeiden kaun. Maucbe Fliige kommeu in groJBerer

Hobe durcb. Die Bergfiuken, die meist gleicbzeitig mit ibren Vettern

durcbwandern, zieben mit Vorliebe etwas bober als diese, balten aucb

inniger zusammen.

1903. 5. X. Ziemlicb kraftiger Siidwestwind. Entschiedener Zug
in geringer Hobe. Gescblecbter gemiscbt. 6$ iiberwiegen.

7. X. Nur wenige Durchzligler.

8. X. Leiser Slidwind. In der Friihe Nebel. Der Himniel fast

wolkenlos, dock etwas verscbleiert. 9— 10 h. 30' a. m. zable und

scbatze ca. 900 Durcbziigler.

9. und 10. X. Starker West. Die wenigen durcbkommenden Fliige

zieben slidwestlicb, doch arbeiteu sicb zwei Fliige nacb WSW. durcb.

14. X. SW. Regneriscb. 8 b. 30' —9 ca. 900 Ex., dabei die

ersten F. montifringilla.

15. X. SW. Starke Nebel bis 9 b. a. ra. Maucbmal gebt ein

feiner Regeu uieder. Nacb 9 h. wird es beller und gewinnt die Sonne

einen Durcbblick. 8 b. 30'—9 b. 30' starker Zug, zusammen ca.

2000 Ex., meist in kleinen Fliigen bis zu 50 Individuen, aucb 3 Ge-

sellscbaften von liber 100 St. Sie zieben wie gewobnlicb in lockerem

Verbande, balten sicb aber — wobl im Scbutze des Nebels — diesmal

nicbt augstlicb an das ostwestlicb verlaufeude Hagelgruudgebolz, an

dem sie sonst mit einem gewissen Eigensiun festzubalteu pflegen, souderu

zieben iiber das freie Feld Ricbtung: W. und WSW. Zable icb die auf dem
Hin- und Nacbbausewege beobacbteten Fliige dazu, so ergibt sicb fiir die

kurzeZeit von ca. l^/<, Stunde die stattlicbeZabl von ca. 3000 Durcbzligleru.

16.x. Tr,S'IF.
^
kalt. Obne Nebel uud Tau. Zug lafit nacb.

Immerbin mebrere Hundert Ex.

17.x. SW. kalt und regneriscb. Nocb weniger als gestern oflPenbar

im Zusaramenbang mit dem Temperatursturz. An diesem Tage wird

die erste grofiere Gesellschaft auf den Feldern bemerkt. Die Finken

liegen wobl solauge fest, bis giiustigere Zugsvcrbiiltnisse eiutreten.
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18. X. Siidwest. Etwas warmer. Starker Zug namentlicli von
7— 8 h. a. m (Es komraeu viele Hunderte voriiber.)

19. und 20. X. Ostliche Stromuugen. Es tritt wieder eine Ebbe
ein. Am 19. X. ziehen in grofier Hohe eiuige Finkenfliige (coelebs

montifringilla). Im Zuge der Wolkeu verrat sich in hbheren Scbichten

eine nordwestlicbe Windstromung. Scbeiut es in diesem Falle nicbt,

als verscbmahteu sie den leiseu Riickenwind und sucbten den Gegen-
wind geflissentlicb aufV Wenn es docb die Wanderer selbst sagen

konnten

!

22. X. Scbwacber Siidwest. In der Nacht Regen. Nicbt kalt.

Einige Hundert Durcbziigler, meist kleine Verbande.

24. X. Wenige aiif dem Zuge.

26. X. Nocb weniger. In den uacbfolgenden Tagen nur nocb

streicbeud.

1904. Der Hauptdurchzug der Bucbfinkeu scbeint scbon Ende
September vor sich gegangeu zu sein und es konnte mit Aufnahme
der Beobacbtungen anf'angs Oktober nur konstatiert werden, dafi die

Beweguug scbon stark im Nacblassen begriflfeu war. Die Einzelheiten

anzufiibren ist demnacb nicbt notweudig.

Anmerkung: Es liegen noch Daten vor iiber den Herbstzug des Bobemers
{Fringilla montifringilla), der Heidelerche {Lullula arborea), der Bacbstelze
{Motacilla alba) und des Kiebitzes {Vanellus vanellus), die vorzutragen aber
nicbt augebt, nacbdem der Raum fiir die Materialien aus uuserer Pfaiz scbon
iiber das Mali in Ansprucb genommen ist und neue Gesicbtspunkte nicbt mebr
anzufiibren waren. (B.).

28*
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