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Männchen die Nestmulde und bleibt vorerst mit
gesenktem, aber abgewandtem Kopf lange stehen.
Schliesslich geht das Männchen langsam vom Nest

weg, ohne sich dabei umzublicken, pickt Hälm-
chen auf, die es nun über die Schulter nach dem
Nest wirft.

Alle diese intimen Handlungen bei der Paar-
bildung und beim Nestbau kann man natürlich
nur aus grösserer Entfernung durch das Glas ver-
folgen. Bis die schönen Eier in der Mulde liegen,
sind die Vögel gegen alles Ungewohnte sehr miss-
trcHUSc/t. Erst nach der Eiablage gelingt es, die
argwöhnischen Vögel zu überlisten und aus der
Nähe zu beobachten — sofern man die nötige Ge-

duld hat, stundenlang in nassen Verstecken zu
lauern. Schon das Auffinden der Nester ist nicht
leicht, liegen doch die Eier irgendwo in der grü-
nenden Frühlingswiese. Planmässiges «Suchen»

am Boden führt meistens nicht zum Erfolg. Es

kann sogar vorkommen, dass man die Brut plötz-
lieh mit den Füssen zertrampelt. Nur der Einge-
weihte weiss mit dem Fernglas — etwa vom Dach
einer Dorfhütte aus — die brütenden Kiebitze im
aufkeimenden Getreidefeld oder in der unüber-
sichtlichen Riedwiese zu finden.

Bei unserem Gang über die Wiese oder über
den Acker, der dem Auffinden des Geleges gilt,
hat sich der brütende Vogel schon längst vom Nest
geschlichen. Er umfliegt uns zusammen mit sei-

nem Partner unter gellenden Warnrufen. Darum
darf man sich nie lange in Nesthähe aufhalten
und muss möglichst in der eingeschlagenen Rieh-
tung weiter gehen. So «glaubt» der Kiebitz, dass
seine Eier nicht entdeckt wurden und setzt sich
bald wieder auf das Nest. Er bestaunt im ersten
Augenblick wohl den alten, ausrangierten Kartof-
feisack, den wir «zufällig» einen Meter von den
Eiern entfernt fallen liessen. Aber solche Uten-
silien liegen ja im Nistgebiet des Kiebitz da und
dort herum, es kann also nichts Verdächtiges sein.
Am folgenden Tag ist der Mensch wieder da. Die
Vögel sind schon weniger aufgeregt und halten
sich mehr abseits, bis der Feind verschwunden ist.
Jetzt hat der alte Kartoffelsack einen Buckel. Die
Kiebitze merken das freilich nicht. Am dritten
Tag zeigt sich vorn am Sack ein schwarzes «Et-
was», eine kleine Schachtel. Das ist schon bedeu-
tend erregender. Nach drei weiteren Tagen ist den
Vögeln aber auch diese Veränderung vertraut, und
wenn am sechsten Tag die grossen «Zweibeiner»
nach etwas längerem Verweilen in der Nähe des
Nestes wieder verschwinden, finden das die Kie-
bitze ganz normal. Auch das Erdloch, das in den
Dämmerstunden 10 Meter vom Nest entstanden

ist und seit zwei Tagen von einem Zelt überdeckt
wird, ist ihnen nicht mehr ganz fremd. Das wich-

tigste ist den Vögeln aber doch entgangen. Unter
dem Kartoffelsack befindet sich nämlich jetzt ein

Photoapparat. Von der Kamera zum Zelt laufen
elektrische Drähte zu einer Batterie. Vom Zelt weg
ist auch nur noch ein Mensch gegangen. Der
zweite sitzt nun mit verkrampften Gliedern im
feuchten Erdloch, in dem sich seit dem letzten Re-

gen fusshoch Wasser angesammelt hat — und
wartet. Bald kommt ein Kiebitz zum Nest. Die
Störungen sind schon so normal und finden nur
einmal pro Tag statt, dass der Vogel keinen Ver-
dacht schöpft. Ruhig setzt er sich aufs Nest und

jetzt darf man immer noch nicht auf den
Kontakt drücken. Noch heisst es warten und Ge-
duld haben. Der Vogel merkt doch einige kleinere
Veränderungen, geht wieder vom Nest, beguckt
sich die Drähte, beobachtet die ganze Umgebung.
Er versucht sogar durch eine Spalte ins Zelt zu
gucken, ob wirklich alles in Ordnung ist. In sol-
chen Augenblicken klopft das Herz des Kamera-
mannes schneller

Nach einer Stunde hat der Kiebitz das «Zwei-
bein» vergessen, und wie er wieder einmal nach
einer Ablösung ans Nest kommt, knackt der Ver-
schluss. Mit einem gellenden Aufschrei wirft sich
der Vogel in die Luft. Das metallische Geräusch,
so nahe am Nest, kennt er noch nicht. Laut war-
nend und «wuchtelnd» fliegt er über sein Terri-
torium, und es kann eine Stunde dauern, bis er
sich wieder auf das Nest zu sitzen getraut. Es he-
kommt den Eiern wohl, dass sie schon etwas an-
gebrütet sind und daher eine gewisse Eigenwärme
besitzen, und dass darüber hinaus der Tag mild
und sonnig ist, sonst würde das keimende Leben
erkalten. Immer wieder umtrippelt der schöne

grosse Vogel den Kartoffelsack, hinter dem es so
verdächtig knackte, und erst wenn sich nach allen
diesen Erkundigungen nichts Verdächtiges zeigt,
setzt er sich wieder auf das Nest und brütet weiter.

Und da sitzt der farbenprächtige Kiebitz nun
vor mir auf den bunten Kalkschalen und döst da-
hin. Ein Bild des Friedens, ein Anblick, der den
Naturfreund immer wieder bezaubert und ihn alle
Mühen vergessen lässt, die er sich bei der Anfer-
tigung solcher Naturdokumente aufbürdet. Aller
Vogelschutz «verpufft im leeren Raum» — um
hier ein Wort des Tierpsychologen Prof. v. Uex-
küll zu gebrauchen —, wenn es nicht gelingt, die
Brutgebiete dieser Geschöpfe zu erhalten. Nur der
Schutz der Riedlandschaft erhält uns ihre tierische
und pflanzliche Lebewelt — und in ihr den Kie-
bitz.
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Vlânncben die blestmulds und bleibt vorerst mit
gesenktem, aber abgewandtem Kopl lange stsben.
8obliesslieb gebt das Nânncbsn langsam vorn blest

weg, obne sieb dabei umTublicken, pickt Dälm-
oben auk, dis es nun über die Lobulter naeb dem
blest wirkt.

Vlls disse intimen Dandlungsn bei der Laar-
bildung und beim blestbau kann man natürlicb
nur sus grösserer Lntlsrnung durcb das Olas ver-
kolgsn. Lis dis sebönsn Lier in der Vlulde liegen,
sind die Vögel gegen alles Dngewobnts sebr

Lrst naob der Liablags gelingt es, die
argwöbniseben Vögel Tu überlisten uncl sus der
blâbs ?u bsobaebten — solern man dis nötige De-

duld bât, stundenlang in nsssen Verstecken Tu
lâuern. 3cbon clas Vullindsn der bester ist niebt
Isiobt, liegen doeb clis Lier irgendwo in clsr grü-
nenden Lrüblingswiess. Llanmässiges «8ueben»
âm Loden lübrt meistens niebt Tum Lrlolg. Ls
kann sogar vorkommen, dass man dis Lrut plötT-
lieb mit den Lüssen Tsrtrampslt. blur der Linge-
weibts weiss mit clsm Lernglas — etwa vom Daeb
einer Dorlbütts aus — (lie brütenden KiebitTe im
aulkeimenden Oetrsidelsld oder in der unüber-
siebtlieben Liedwiese Tu linden.

Lei unserem Dang über clis VLese oder über
den Vcker, cler clsm Vullindsn clss (Beleges gilt,
bât sieb clsr brütsncls Vogel sebon längst vom blest
geseblieben. Lr umlliegt uns Zusammen mit sei-

nem Lartnsr unter gellenden Varnrulsn. Darum
dark man sieb nie lange in blestbäbe aukbalten
und muss mögliebst in der eingsseblagsnsn Lieb-
tung weiter geben. 3o «glaubt» der KisbitT, dass
seins Lisr niebt entdeckt wurden und setTt sieb
bald wieder aul das blest. Lr bestaunt im ersten
Vugenbliek wobl den alten, ausrangierten Kartol-
lelsack, den wir «Tulällig» einen Vleter von den
Liern entlernt lallen liessen. Vber solebs Dten-
silisn liegen ja im blistgsbiet des KisbitT da und
dort bsrum, es bann also niebts Vsrdäebtiges sein.
Vm lolgenden Lag ist der Vlsnseb wieder da. Die
Vögel sind sebon weniger aulgeregt und balten
sieb msbr abseits, bis der Lsind versebwunden ist.
letTt bat der alte Kartollslsack einen Lucksl. Die
KiebitTs merken das lreilieb niebt. Vm dritten
Lag Teigt sieb vorn am 8ack ein sebwarTSs «Lt-
was», eins kleine Zebaebtsl. Das ist sebon bedsu-
tend erregender, blacb drei weiteren Lagen ist den
Vögeln aber aucb diese Veränderung vertraut, und
wenn am seebsten Lag die grossen «Zweibeiner»
naeb etwas längerem Verweilen in der bläbe des
blestss wieder verscbwinden, linden das dis Lis-
bitTe ganT normal, Vueb das Lrdloeb, das in den
Dämmerstunden 10 Vieler vom blest entstanden

ist und seit Twei Lagen von einem ?lelt überdeckt
wird, ist ibnen nicbt msbr ganT lrsmd. Das wicb-

tigste ist den Vögeln aber doeb entgangen. Dnter
dem Kartollelsaek bslindet siob nämlicb jstTt ein

Lbotoapparat. Von der Kamera Tum ?!slt lauten
slektriscbe Dräbts Tu einer Latterie. Vom ^elt weg
ist aueb nur nocb ein Vlsnseb gegangen. Der
Zweite sitTt nun mit verkrampltsn Olisdern im
leucbtsn Lrdloeb, in dem siob seit dem letzten Ls-

gen lussbocb Nasser angesammelt bat — und
wartet. Lald kommt ein KiebitT Tum blest. Die
Ltörungsn sind sebon so normal und linden nur
einmal pro Lag statt, dass der Vogel keinen Ver-
daebt scböplt. Lubig setTt er siob auls blest und

jstTt darl màn immer noeb niebt aul den
Kontakt drücken, bloeb beisst es warten und De-
duld baben. Der Vogel merkt doeb einige kleinere
Veränderungen, gebt wieder vom blest, beguckt
sieb die Dräbts, bsobaebtet die ganTS Umgebung.
Lr versucbt sogar durcb eine 8palte ins l?lslt TU

gucken, ob wirklieb alles in Ordnung ist. In sol-
eben Augenblicken klopkt das Der? des Kamera-
mannss sobneller

blaeb einer 8tunde bat der Kiebit? das «^wsi-
bsin» vergessen, und wie er wieder einmal nacb
einer Vblösung ans blest kommt, knackt der Ver-
sebluss. Vlit einem gellenden Vulsobrei wirlt sieb
der Vogel in die Lult. Das metallisobs Oeräuseb,
so nabe am blest, kennt er nocb nicbt. Laut war-
nsnd und «wucbtslnd» llisgt er über sein Lsrri-
torium, und es kann eins 8tunds dauern, bis er
sieb wieder aul das blest Tu sitTsn getraut. Ls bs-
kommt den Liern wobl, dass sie sebon etwas an-
gebrütet sind und daber eins gewisse Ligenwärme
besitzen, und dass darüber binaus der Lag mild
und sonnig ist, sonst würde das keimende Leben
erkalten. Immer wieder umtrippelt der scböne

grosse Vogel den Kartolkelsack, binter dem es so
verdäebtig knaekte, und erst wenn siob nacb allen
diesen Lrkundigungen niebts Vsrdäebtiges Teigt,
setTt er sieb wieder aul das blest und brütet weiter.

Lnd da sitTt der larbenpräcbtigs KisbitT nun
vor mir aul den bunten Kalkscbalen und döst da-
bin. Lin Lild des Lrisdsns, ein Vnblick, der den
blsturkrsund immer wieder bsTaubert und ibn alle
Vlüben vergessen lässt, die er sieb bei der àker-
tigung soleber Vaturdokumsnte aulbllrdst. Viler
VogslscbutT «verpullt im leeren kaum» — um
bier sin Vort des Lierps^cbologen Lrok. v. Dex-
küll Tu gsbraucben —, wenn es nicbt gelingt, die
Lrutgebiets dieser Oescböple Tu erbalten. blur der
8cbutT der kisdlandsebalt erbält uns ibre tierisebe
und pllanTliobs Lsbewelt — und in ibr den Kie-
bitT.
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