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3. Gef6rde r t e  Projekte :  
Die FK hat seit 1983 folgende Projekte gef6rdert: 

1. K. H. Schmidt: Populationsdynamik yon Meisen. 1983. 
2. J. Hellmich: Okologie der Grot~trappe in Spanien. 1984. 
3. C. Hinz, E.-M. Heiss: Habitatanspriiche und Ethologie der Kragentrappe auf Fuerteven- 

tura. 1985. 
4. E Neuschulz: Hahitatwahl und Brutbiologie des Brachpiepers. 1986. 
5. D. Grote: Strategien des Nahrungserwerbs der Lachm6we. 1986, 
6. H. Melter: Transsahara-Zug yon Schnepfenv6geln. 1987. 
7. K. H. Schmidt: Brutbiologie, Populationsdynamik und Schadstoffbelastung mit Schwer- 

metallen und chlorierten Kohlenwasserstoffen bei Meisen. 1987. 
8. J. Lehnert: Grundlagen zur Rettung des Wiedehopfes in Deutschland, 1987/88. 
9. H. Brieschke: Ko-Evolution siidafrikanischer Blumenv6gel und Vogetblumen. 1987. 

10. G. Geduldig: Akustische Anpassung yon V6geln an Ger~usche yon Gebirgsb~chen. 1988. 
11. M. Glaubrecht: Dialektbildung der Goldammer in Nord-Deutschland. 1989. 
12. J. Griesinger: Verhaltens6kologie yon G~,insegeiern in den spanischen Pyren~ien. 1989/90. 
13. G. Warncke, F. W. Klul~mann: Cicadiane Rhythmik der elektromyographischen Aktivifiit 

bei euthermen und torpiden nektarivoren V6geln (Kolibris, Trochilidae; Nektarv6gel, 
Nectariniidae). 1989. 

14. H.V. Bastian: Habitatwahl, Brutbiologie und Laut~iut~erungen des Braunkehlchens. 1989. 
15. E. Schleucher: Labor- und Freilanduntersuchungen zur Okophysiologie yon Taubenarten 

aus extremen Biotopen. 1989. 
16. G. Dobler: Siedlungsdichte und intraspezifische Verteilung des Habichts in Abh~ngigkeit 

grolgr~iumiger Habitarparameter. 1990. 
17. O. Schwerdtfeger: Bioakustisch-populations6kologische Untersuchungen am Waldbaum- 

l~iufer. 1990. 
18. A. Dyrcz: Mating system versus ecological parameters of habitat in Aquatic Warbler in 

Biebrza (NE Poland). 1990. 
19. B. Schottler: Geographische Variabilit~it und Evolution der Laut~iuf~erungen der Blau- 

meise in Mitteleuropa und auf den Kanarischen Inseln. 1990. 
20. B. Hudde: Das Raumsystem des Braunen Kiwi. 1990. 
21. G. Kaiser, X. Rabeneck: H6hlenbriiter in Streuobstwiesen. 1990. 
22. E. Curio: Fremdkopulationen und DNA-Fingerprinting bei Timor-Zebrafinken. 1990. 

Vagel als Kumpane -- 
ein Nachruf auf Konrad Lorenz (1903--1989) 

Am 27. Februar 1989 starb KONRAD LORENZ. Es sind viele offizielle Wiirdigungen und 
Nachrufe iiber Leben und Wirken, Gedanken und Ver6ffentlichungen geschrieben worden 
(AuTRUM 1990, GWINNER 1989, HASSENSTEIN 1989). Dieser Nachruf m6chte daher keine bio- 
graphischen Daten bringen, sondern in Umkehrung eine der bekanntesten Arbeiten yon 
KONRAD LORENZ: ,Der Kumpan in der Umwelt des Vogels", V/Sgel als Kumpane in der 
Umwelt des KONRAD LORENZ betrachten. 



116 Deutsche Ornithologen-Gesellschaft [ J' Orn. [ 132 
1. Vogelhaltung 

V6gel der verschiedensten Arten waren von frfiher Kindheit an Lebensbegleiter, und KON. 
RAD LORENZ hat viele Vogelarten gehalten. Die Vogelhakung war, soweit sich das nur irgend 
machen liei~, ohne den sofortigen Verlust beffirchten zu miissen, eine Freiflughaltung oder 
Freiflug kombiniert mit Volierenhaltung. Diese ffir Vogel wie ffir Mensch -- im Prinzip --  
gleichermaf~en optimale Haltung hat LORENZ mit wahrer Meisterschaft gehandhabt. Er hat 
roller Freude und Stolz tiber eine gelungene ,Kumpanbeziehung" dieses in den Briefen an 
OSKAR HEINROTH berichtet: ,Nachdem es mir gelungen ist, einen Bussard und eine Fluf~see- 
schwalbe an den Freiflug zu gew6hnen, also ganz unwahrscheinliche V6gel (h~tten Sie sich 
vorgestellt, dat~ eine Sterna hirundo ihrem Pfleger im Freien nachfliegt und zwischen ziemlich 
dichtstehenden B~iumen zu ihm herunterkommt? Ich h~itte das hie ffir m6glich gehalten ...!), 
babe ich die Absicht, es jetzt einrnal mit Reihern zu versuchen ..." (S. 30, Briefe). LORENZ 
lebte mit den Tieren. ,Martina geht immer noch alle Abende die Treppe herauf in rnein Zim- 
mer und fliegt morgens aus dem Fenster." (S. 200, Briefe). 

Unendlich viele, z. T. sehr komische Ereignisse geschahen fast zwangsl~ufig bei dieser Form 
der Haltung; einiges steht in: .Er redete mit dem Vieh ...". Seitdem ich erlebt habe, was eine 
zahme Dohle, frei in einem Arbeitszimmer lebend, alles mit Aktenordnern und ihrem Inhalt 
anstellen kann, karm ich erahnen, was es heifer, wenn LORENZ yon seinen dreizehn Raben 
berichtet: .... leider kommen auch alle dreizehn in mein Zimmer, wenn ich das Fenster unbe~ 
wacht often lasse!" (S. 58, Briefe). 

Fast immer versucht LoRENz nestjunge V6gel zu bekommen, die yon Hand aufgezogen, in 
der Tat dann einen grol~en Grad an Zahmheit entwickelten und bei geschickter Futtergabe 
nach dem Freiflug auch durchaus freiwillig, etwa fiir die Nacht, in die Voliere gingen oder 
flogen. 

Allerdings war die Verlustrate auch hoch, dutch Wegfliegen im Herbst wie bei den ersten 
St6rchen, durch Unf~lle und Jagd, dutch Raubtiere: ,Viertens: hat ein Fuchs sich fiber meine 
Cairinas hergemacht, eines Morgens lagen nur zwei tote Leichen auf dem Teiche, alles andere 
war verschwunden. In anstrengender Treibjagd fingen wir im Laufe der n~ichsten Tage zehn 
StLick yon den fehlenden dreizehn, mut~ten abet davon noch zwei Schwerverwundete aufessen 
(sie waren ausgezeichnet)." (S. 88, Briefe). 

Oder im Herbst 1932: ,Innerhalb yon drei Tagen verschwand der yon Ihnen stammende Sei- 
denreiher und mein alter Rabenmann ... Der Seidenreiher wurde offenbar yon einem Wander- 
falken geschlagen ... Der Rabe ist wohl geschossen worden." (S. 106, Briefe). 

Verluste wurden also nicht kaschiert. Auch Diebstahl kam vor, diverse Enten und Puten 
waren Dieben interessant: ,Ich habe doch voriges Jahr (1934) ats Gegenversuch ein Stockenten- 
ktiken mit zw61f Cairinas aufgezogen. Unglhcklicherweise wurden gerade von dieser Schar im 
Herbst sechs St. gestohlen, darunter der junge Stockerpel ..." (S. 197, Briefe). 

2. Vogelerwerb 
LORENZ kam zu seinen V6geln auf die unterschiedlichste Weise. Seiden- und Nachtreiher, 

M6nchssittiche und Enten erhielt er durch die Vermittlung von HEINt~OT~t aus den Zuchten 
des Berliner Zoos. Ein reger Tauschkontakt bestand auch mit ANTONIUS in Sch6nbrunn. Er 
kaufte bei Tierh~indlern. Hier konnte er, vor allem wenn er kranke oder verhungernde V6gel 
sah, nicht widerstehen und berichtete dann HEINROrH fiber die Rettung. Es kam auch vor, 
daf~ sich LORENZ als Erg~inzung eine besondere Art wiinschte und was dabei herauskommen 
konnte, schildert er so: ,Vor einigen Wochen verhandelte ich mit einem Tierh~indler in K~irn- 
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ten hber den Ankauf eines Orangetukans. Ich bot ihm schlie~lich 80 S, worauf bei - 3  o C, 
ohne dab ich eine feste Bestellung abgegeben hatte, per Nachnahme ein his zum Skelett abge- 
magerter, mit wiitenden Durchf~illen und einer Lungenentziindung und schweren Erfrierun- 
gen der Fiif~e behafteter Vogel bei mir eintraf... Der Witz war aber, dab dieses Unglticksvieh 
auf eine pferdem~ii~ige Tannalbin-Medikation gesund geworden ist ..." (S. 89, Briefe). 

Er bekam yore F6rster V6gel gebracht und berichete an HHNROTHam 30. 9. 1931 Yon einer 
Schwalbenkatastrophe, bei der er ,eine gr6i~ere Anzahl dieser V6gel, Mehlschwalben, 
gepflhckt" babe. ,Am Leben blieb nur je eine Mehl- und eine Rauchschwalbe. Die Rauch- 
schwalbe w';ire ein rechtes Fressen fiir einen PAUL EIPPER: Sie kam n~imlich, als ich mit der 
Schwalbenernte besch~iftigt war, yon selbst angeflogen und setzte sich mir auf den Kopf und 
blieb dort mit festgschlossenen Augen sitzen" (S. 72, Briefe). Diese Rauchschwalbe wurde wie- 
der v611ig gesund und verlor ihre ,Hungerzahmheit ' .  

Mitunter lieI~ LORENZ auch ihn interessierende Vogeljunge direkt aus dem Nest mitgehen, 
mit allerdings etwas schlechtem Gewissen: ,Auf der Rtickfahrt habe ich der Scharbensiedlung 
einen Tag gewidmet und zwei Jungv~Sgel mitgehen lassen, weil die Kormorane in der Tsche- 
choslowakei gottseidank strengstens geschhtzt sind (S. 101, Briefe). Die Jungen nahmen das 
aber nicht iibel, ins Boot geschiittelt, fliigelten sie sich und putzten sich." 

Und, wie in zoologischen G~rten und anderen Orten, an denen Tiere gehatten und gefiittert 
werden, kommen auch Wildtiere als G~iste hinzu: ,Seit zwei Tagen lebt in unserem Garten 
eine Hohltaube, die mit meinen Tauben frit~t und reich auf vier Meter herankommen l~iSt. 
Wie erkl~irt sich so etwas????" (S. 119, Briefe). 

3. Vogelarten 
LORENZ hat, wenn man yon Raben und Dohlen, Gimpeln, Sperlingen und Schamadrosseln 

absieht, vor allem Nicht-Singv6gel gehalten: darunter fast alle Anatiden (mit Ausnahme der 
Schw'~ine), Grau-, Nacht-, Seiden- und Rallenreiher, Weif~- und Schwarzstorch, Silber-, Mantel-, 
Herings- und Lachm6we, Kormorane und Taucher, Wespenbussard, Waldkauz und Zwergohr- 
eule, Tauben, Sittiche und viele weitere Arten. Eine vollst~ndige Artenliste ist wohl nicht mehr 
m6glich. Neben den Wildv6geln sind auch eine ganze Reihe domestizierter Formen vor allem 
Enten und G~inse gehalten worden. 

4. V6gel als Kumpane 
LoReNz berichtet HErNROTH immer wieder mit Anteilnahme tiber Ergehen, Balzaktivit~it, 

Unf~ille oder sonstige interessante Ereignisse. V6gel waren fiir LORENZ eine Quelle des Vergnii- 
gens und der Freude, ein steter Anlaf~ zur Beobachtung, Neues zu sehen und zu verstehen. 
,Ich habe an einer Hochbrutflugente eine mir neue Triebhandlung gesehen: Ein Nachtreiher 
schlich sich an eine kiikenfiihrende Ente an, packte ein Junges und lief damit fort. Die Mutter 
flog ihm nach, ril~ ihm mit dem Schnabel das Junge aus dem Schnabel und waft es unter und 
hinter sich. Dann erst ging sie mit den Fliigelbugen dem Reiher zu Leibe" (S. 94, Briefe). V6gel 
gaben Anlag zu Staunen und Wundern: ,... ich babe gestern etwas beobachtet, was toll 
erscheint. Ich habe n~imlich eine Haustaube mit dem Fuf~ Nahrung zerkleinern sehen ... W~ih- 
rend alle anderen Tauben die zu groi~en Stiicke mit der bekannten Schleuderbewegung zu zer- 
kleinern suchten .... packte ein geh~immerter grauer Tauber immer ein Stiick lest in den Schna- 
bel und kratzte dann mit dem Fu~ darauf los. Er kratzte sich nicht am Schnabel, sondern nur 
am Apfel, daf~ die Spine nur so flogen. Wenn er das im Schnabel gehaltene Stiick klein genug 
gekriegt hate, schluckte er es und sammelte dann sofort die abgeflogenen Stiickchen auf ... 
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Ich bin wie angewurzelt vor ihm stehen geblieben und habe gestaunt. Warm und wie mag der 
erste Corvide, die erste Meise rnit dem Fuf~ auf einen Brocken getreten sein!" (S. 76/77, Briefe). 
Sie dienten als Anreger oder zur Illustration yon Erkenntnissen wie der Pr~igung, der relativen 
StabilMt yon z. B. Verhaltensweisen der Balz und ihrer Homologisierbarkeit (beides an Anati- 
den), der Begriff des Instinkts und der Instinkthandlung, ihrer Ausl6sung und Steuerung (letz- 
teres zusammen mit N. TINB~RGEN). Und in einzelnen F~illen wurden V6gel zu wirklichen 
Freunden, deren Verlust schmerzlicher war als erwartet: ,Ich habe n~imlich den Raben, entge- 
gen meiner sonstigen Art wirklich pers6nlich gern gehabt, ... immerhin h~itte ich es vorher 
fiir unm6glich gehalten, daf~ ich eines Vogels halber wochenlang deprimiert bin urid jede 
Nacht tr'~iume, dat~ das Vieh zuriickkommt." (S. 106, Briefe). V6gel und Vogelfreunde haben 
mit KONRAD LORENZ einen unvergleichlichen Mittter zwischen Tier und Mensch verloren. 
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I. Wiirdinger 

Preisverleihungen 1990 
Auf Vorschlag der Jury hat die DO-G am 18.9. 1990 auf der Jahresversammlung in Husum 
folgende Preise verliehen: 
1. F6rderpreis ftir die beste wissenschaftliche Arbeit zum Thema Vogelschutz gestiftet vom 
Aula-Verlag 
den Autoren HELMUT BANDORF, WOLFGANG IDORNBERGER, HERBERT KLEIN, MANFRED LANG und 
ULRICH MATTERN fiir ihre Arbeit 

,Verbreitung, Bestandsentwicklung und Okologie des Ortolans in Franken." 
Fiir den Ortolan fehlte eine aktuelle lDbersicht fiber Verbreitung, Brutbestand und 

Bestandsentwicklung in Franken. Die vorliegende Arbeit untersucht diese Fragenkornplexe 
aufgrund einer erstmals durchgefiihrten vollst~indigen Kontrolle aller Lebensriiume des Orto- 
lans in Franken. Diese griindlichen Erhebungen lassen Aussagen vor allem tiber die 6kologi- 
schen Anspriiche des Ortolans zu, die fiir die dringend erforderlichen Schutzmaf~nahmen 
notwendig sind. Die Ausarbeitung und Er6rterung dieser Aspekte ist fiir den Artenschutz 
sehr hoch einzusch~itzen und hat ftir die praktische Naturschutzarbeit gro~e Bedeutung. Der 
Preis ist mit DM 3000,-- dotiert. 
2. F6rderpreis der Werner-Sunkel-Stiftung 
an Herrn ERWIN LANG, Treffelhausen. 

Als langjiihriger ehrenamtlicher Mitarbeiter der Vogelwarte Radolfzell hat er seit 1978 Brut- 
biologie und Populationsdynamik von Hohltaube, Rauhfut~kauz und Schwarzspecht in 
Buchenw~ildern auf der 6stlichen Schw~ibischen Alb erforscht. Uber die reine Beringert~itig- 
keit hinaus hat Herr Lang seine Beobachtungen vor allem fiir den Artenschutz nutzbar 
gemacht. Auf seine Initiative schonen siiddeutsche Forst~imter alte Buchenbestiinde, auf die 


