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Beilage zu Nr. ! der ,,IVIittheilungen des Ornithologischen Vereines in Wien^'.

#
Personal Stand des Yereines

am 1. Jänner 1884.

IFrotector d.es ""v^ereines.

Seine kaiserliche und könio'liche Hoheit der durcIihiiiclttio;ste Prinz und Herr

rtXJDOLF
des Kalserthums Oesterreich Kronprinz und Thronfolger, königlicher Prinz von Ungarn, Bülunen etc. etc.,

Erzherzog von Oesterreich, Ritter des goldenen Vliesses, Grosskreuz des königl. ungarischen St. Stefan- Ordens,

Grosskreuz des grossherzogl. toscanischen Verdienst-Ordens des heil. Josef, Grosskreuz und Ehrenbailly des

souverainen jMalteser-Ritterordens, Ritter de.s kais. russischen Ordens des heil. Andreas, des heil. Alexander-

Newsky, des russischen k. k. Ordens des weissen Adlers und des russischen k. k. Stanislaus-Ordens I. Gl.,

des kön. preussischen Ordens des schwarzen Adlers und des kön. italienischen höchsten Ordens der Verkündi-

gung, Grosskreuz des französischen Ordens der Ehrenlegion, Ritter des kön. bayerischen Ordens des heil.

Hubertus (in Brillanten) und des kön. sächsischen Hausordens der Rautenkrone, Grosskreuz des kön. württem-

bergischen Ordens der württembergischen Krone, Ritter des kön. danischen Ordens des Elefanten, Grosskreuz

des kön. schwedischen Serafinen-Ordens, des spanischen königlichen und ausgezeichneten Ordens Carl HL,

des kön. portugiesischen Christus-Ordens und des Militär-Ordens des heil. Benedict von Avis, des brasilianischen

kais. Ordens des südlichen Kreuzes, des kön. niederländischen Ordens des niederländischen Löwen, des kön. belgischen

Leopold-Ordens, des kön. griechischen Ordens des Erlösers, des kön. rumänischen Ordens des Sternes von Rumänien,

des kön. serbischen Ordens des weissen Adlers und des Takowa-Ordens, sowie des kais. mexicanischen Ordens

des mexicanischen Adlers, des grossherz. badischen Hausordens der Treue, des grossherz. hessischen Ludwig-

Oidens, des grossherz. sachsen-weimar'schen Hausordens der Wachsamkeit und des grossherz. mecklenburgischen

Hausordens der wendischen Krone, Besitzer des fürstl. montenegrinischen Ordens Danilo I. für die Unabhängigkeit

Montenegros I. Cl, Grosskreuz des Ritterordens von San Marino, des kais. japanesischen Ordens der Goldblume,

der ersten Classe des kön. siamesischen neuen Ordens des weissen Elefanten von Slam und der grossen Deco-

ration des tunesischen Hausordens vom Blute (in Brillanten); k. k. Feldmarschall-Lieutenant und Vice-Admiral,

Inhaber des k. k. Infanterie-Regimentes Nr. 19 und des k. k. Feld-Artillerie-Regiraentes Nr. 2, Chef des kais.

russische'! Infanterie-Regimentes „Sevsky" Nr. 34 und des kön. preussischen 2. brandenburgischen Uhlanen-

Regimen'es Nr. 11, Inhaber des königl. bayerischen Cürassier -Regimentes Nr. 2 und Oberst ä la suite des

königl. preussischen Kaiser Franz Garde - Grenadier - Regimentes Nr. 2, Ehrenmitglied der kais. Akademie der

Wissenschaften, Commandant der k. k. XXV, Infanterie-Truppen-Division.



(.Nauli dem Datum «les Beitritte!* geordnet.)

1. Seine Allergetreucbte Majestät

LUDWIG I.
König von Portugal und Algarbien, diesseits und jenseits des Meeres in Afrika, Herr von Guinea, etc. etc.

Herzog zu Sachsen.

2. Seine Hoheit

ERNST II.
Herzog zu Sachson-CoburH; und Gotha, Jülich, Cleve und Berg, auch Engern und Westphaien, Landgraf in

Thüringen, Markgraf zu Meissen, gefürsteter Graf zu Henneberg, Graf zu der Maik und Ravensberg, Herr zu
Ravenstein und Tonna, königl. preussischer General der Cavallerie und kön. sächsischer General-Lieutenant

der Reiterei, Chef des kön. preussischen niagdeburgischeu Curassiei'^ Regimentes Nr. 7.

3. Seine katholische Majestät

A.LFONS XII.
König von Spanien.

4. Seine Majestiit

PETER II.
Kaiser von Brasilien.

5. Seine Majestiit

k^ea.k:a.u^a. I.
Köni'j von Hawaii.

JcL X Q -r^ m itg-lieder.

().

Herr Dr. J. L. Cabanis, 1. Gustos am kön. Museum
und Professor in Berlin, S.W., Alte Jakobsstrasse
103 a.

Herr Dr. Otto Finsch, Bremen, Bredeeamp 9.

Herr Dr, Julius Ritter von Haast, F. R. S.,

Ritter des österr. kais. Ordens der eisernen
Krone HL Cl. und des österr. kais. Franz Josef-

Ordens, Professor und Director des Canterbuiy-
Museum.s in Christchurch, Neuseeland.

Herr Dr. S. Hartlau b, Präsident der allgemeinen,
deutschen, ornithologischen Gesellschaft "in Berlin,

in Bremen.
Herr Eugen F. Freiherr v. Homeyei-, Ritter

des österr. kais. Ordens der eisernen Krone
HL Gl., in Stolp, Pommern.

Seine Excellenz Herr A. v. Middendorff, kais.

russischer wirklicher Geheimer Rath, Comthur des
österr. kais. Franz Josef-Ordens mit dem Sterne,

Mitglied der kais. Akademie derWissenschaften in

St. Petersburg, in Hellenorm, Livland.

7. Herr Alfons JI i 1 n e -E d ward s , Professor am
naturgeschiclitlichen Museum in Paris.

8. Herr A 1 fr e d Newton, Professor an der Univer-

sität in Cambridge.
9. Herr Dr. Gustav Radde, kais. russischer Staats-

rath, Ritter des österr. kais. Franz Josef-Ordens,

Director des kaukasischen Museums in Titlis.

10. Herr Thomas Salvador!, Custos am zoologischen

Museum in Turin.

11. Herr Heinrich Schlegel, Director des zoolo-

gischen Reichs-Museums in Leyden.
12. Herr Dr. L. von S ehrende, Mitglied der kais.

Akadamie der Wissenschaften in St. Petersburg.

13. Herr Dr. Piiilipp Lutley Sclater, F. R. S.,

Secretär der zoologischen Gesellschaft in London,

W. 1 1 . Hannover Square.

Oorrespcri.d.ire2:id.e 3vJIitg>lied.er.

1. Herr J.Abrahams, Thierhändler in London, East,
191 and 192 St. George's Street.

•2. Herr Dr. C. Altum , Professor an der königl. Forst-
Akademie Neustadt-Eberswalde bei Berlin.

3. Fräulein B a r b e r in Capetown.
4. Herr Dr. Wilhelm Blasius, Professor und Custos

am herzogt, uaturwissenschafthchen Museum in

Braunschweig.

Herr Dr. H. Bodinus, Ritter des öst. kais. Franz-

Josef-Ordens, Director des zoologisclien Gartens

in Berlin.

Herr Dr. Alfred Bre hm, Ritter des östprr. kais.

Ordens der eisernen Krone III. CL, in Berlin.

Herr Dr. Ludwig Bureau, Director des natur-

geschiclitlichen Museums und supplirender Pro-

fessor an der medicinischen Schule in Nantes.



Georgs-

8. Seine Excellenz Herr Victor Graf Diibsky,
Freih. von Tf e b o mi sly c, Ritter des öst. kais.

Ordens der eisernen Krone I Gl., Ehrenritter des

souverainen IMalteser-Eitterordens, Grosskreuz des

spanischen, kgt. amerikaniselien Ordens Isabella's

der Katholischen, und des königl. griechischen

Ordens des Erlösei's, Ritter des russischen k. k.

Stanislaus-Ordens I. Gl., Besitzer des osinanischen

Medjidie-Ordens I. Gl. und des königl. pei-sischen

Sonnen- und Löwen-Ordens I. Cl., Otficier des

königl. belgischen Leopold-Ordens und des königl.

italienischen Ordens des heil. Moritz und Lazarus,

Ritter des spanischen königlichen und ausge-

zeichneten Ordens Karls III., Besitzer der Kriegs-

medaille, k. k. wirklicher geheimer Rath, Käm-
merer und Genei'almajor, k. u. k. ausserordentlicher

Gesandter und bevollm. Minister am königl. spani-

schen Hofe in Madrid.

9. Seine Excellenz, Herr Alois Freih. D u m r e i c h e r

von esterr ei eher , Ritter des österr. kaiserl.

Ordens der eisernen Krone H. Gl., und des österr.

kaiserl. Leopold-Ordens, Grosskreuz des königl.

portugiesischen Christus-Ordens, Goramandeur des

päpstlichen Ordens des heil. Gregor des Grossen,

Corathur II. Gl. des königl. sächsischen Albrechts-

Ordens, Ritter des grossherzogl. toscanischen Ver-

dienstordens des heil. Josef, des königl. preussi-

schen Ordens des rothen Adlers HL Gl. und des

herzog], parma'schen militärischen St.

Ordens L Gl., k. k. wirkl. geheimer Rath

k. u, k. a. o. Gesandter und bevollm. Minister

am königl. jjortugiesischen Hofe in Lissabon.

10. Herr Dr. Anton Fritsch, o. ö. Professor der

Zoologie und Vorstand des zoologischen Institutes

an der k. k. böhmischen Carl Ferdinands-Univer-

sität in Prag, Director der zoologischen und
paläontologischen Abtheilungen des königl. böhmi-

schen Museums, Mitglied des Comite's zur natur-

historischen Durchforschung Böhmens, ordentl.

Mitglied der königl. böhmischen Gesellschaft der

Wissenschaften, Mitglied der k. k. wissenschaft-

lichen Prüfungs-Commission für das Gj'mnasial-

Lehramt und für das Lehramt an Realschulen in

Prag, Correspondent der k. k. geologischen Reichs-

anstalt in Wien, correspondirendes Mitglied der

Anthropological Society in London, Mitglied der

Leopoldinisch - Garolinisehen Academie in Prag,

Brenntegasse 25.

IL Herr HeinrichGaetke, Secretair der Regierung
auf Helgoland.

12. Seine Excellenz HerrW a 1 1 e r M. G i b s o n , königl.

hawaiischer Minister des Aeusseren in Honolulu.

13. Herr Dr. A. G i r t a n e r in St. Gallen in der Schweiz,

Neugasse 32.

14. Seine Hochwürden, Herr P. Vincenz Gredler,
O. S. F., Gymnasial-Director i. P. in Bozen.

15. Herr Josef Haas, Ritter des österr. kais. Franz
Josef- Ordens , Ritter des preussischen königl.

Kronen-Ordens IV. Gl., Ritter des königl. italieni-

schen Ordens des heil. Moritz und Lazarus imd des

Ordens der Krone von Italien, Besitzer des königl.

siamesischen Kronen - Ordens V. Gl. und des

kaiserl. japanesischen Verdienstordens der auf-

gehenden Sonne IV. Gl., correspondirendes Mit-

glied der mährisch-schlesischen Ackerbau-Gesell-

schaft, k. u. k. Vice-Gonsul in Shanghai.

17.

18.

19.

20.

21.

22

IG. Herr Dr. Garn i 11 H eller , o. ö. Professor der
Zoologie und vergleichenden Anatomie, Vorstand
des zoologischen Cabinetes an der k. k. Leopold
Franzens- Universität in Innsbruck, correspon-

direndes Mitglied der kaiserl. Akademie der
Wissenschaften in Wien, Mitglied der k. k.

Prüfungs-Commission für Gandidaten des Gyni-
nasial-Lehramtes in Innsbruck, Universitätsstrasse4.

Herr Dr. Otto Herrn <än, ]\Iitglied der Repräsen-
tanten-Tafel des königl. ungarischen gemeinsamen
Reichstages in Biidapest.

Herr Dr. Emil Holub, Ritter des österr. kaiserl.

Franz Josef -Ordens, Ehrenmitglied der königl.

geographischenGesellschaft in London, inCapetown.
Herr Georg Kolombatovic, Professor an der
k. k. Ober-Realschule in Spalato.

Herr Dr. Alfred Nehring, Professor an der
königl. landwirthscbaftlichen Hochschule in Berlin,

N., Invalidenstasse 42.

Herr RobertOettel in Görlitz in Preussisch-

Schlesien.

Herr Dr. Johann P a 1 a c k y , Privat-Docent der
allgemeinen, vergleichenden Erdkunde an der k. k.

böhmischen Carl Ferdinand-Universität in Prag,
Mitglied der königl. böhmischen Gesellschaft der
Wissenschaften, der naturwissenschaftlichen Gesell-

schaften in Moskau und Regensburg, Mitglied des
Comite's zur naturhistorischen Durchforschung
Böhmens in Prag.

23. Herr Th. H. Potts, F. L. S. in Ohinitahi, Canter-
bury, Neuseeland.

24. Herr Dr. Anton Reichenow in Berlin, SW.,
Grossbeerenstrasse 52.

25. Herr Busso Freih. v. Roepert, Oberstallmeister

Sr. Hoheit des Herzogs von Sachsen-Coburg und
Gotha in Coburg.

26. Herr Hugo du Roi, Commercienrath in Braun-
schweiff.

27. Herr H. Freiherr v. R o s e n b e r g , königl. nieder-

ländisch-ostindischer Regierungsbeamter i. P. in

Gravenhage, Oranjeplein 18.

28. Herr Hermann Schalow in Berlin, NW., Paul-
strasse 31.

29. Herr Dr. Wladislaw Schier, Redacteur der
Blätter des böhmischen Vogelschutz- Vereines in

Prag, Heinrichsgasse 7.

30. Herr Victor Schönberger, Comthur des öst.

kaisei-1. Franz Josef-Ordens, königl. hawaiischer

Gonsul in Wien, III., Salesianergasse 17.

31. Herr Friedrich Wilhelm Schulze, Capitain

langer Fahrt, königl. koreanischer Hafenmeister
in Jenchuan, Korea.

32. Herr Alois Freih. v. Seiller, Ritter des österr.

kaiserl. Ordens der eisei'nen Krone III., Gross-

kreuz des pästlichen Ordens des heil. Gregor des

Grossen und Commandeur des päp.stlichen Pius-

Ordens, Ritter des kaiserl. russischen Ordens der

heil Anna II. Cl., und des königl. preussischen

Ordens des rothen Adlers II. Gl., Commandeur
des spanischen königl. amerikanischen Ordens
Isabella der Katholischen mit dem Stern, Ehren-

Comthur des grossherzogl. oldenburg'schen Haus-

und Verdienst - Ordens Herzog Peter Friedrich

Ludwig, Commandeur IL Gl. des herzogl. braun-

schweig'schen OrdensHeinrich des Löwen, k. u. k.

a. 0. Gesandter und bevollm. Minister am kaiserl.

brasilianischen Hofe in Rio de Janeiro.



33 Herr E d iii u n d Fieili. v. S e I y s - L o n g c h a in p s,

Präsident des Senates des Königreiches Belgien,

Jlitglied der legi, belgischen Akademie in Lütticli.

34. ]Ierr Kiid.Tancre, Fabrikiint in Anciani, Pommern.
3ö. Herr Dr. W i 1 h. Tii i e n e m a nn , Pastorin Zangen-

berg Zeitz.

Roland Trimen, F. L. S., F. Z. S.
des südafrikanischen Museums in Cape-

36. Herr Dr.

Curator

town.

37, Frau Helene Freifrau von U 1 m -E r b a eh
,
geb.

von S i e b o 1 d , auf Schloss Erbach bei Ulm in

Württemberi;.

Stifter.
1. K. k. A ck erb a u - ]Mi n i s t er i u in, in Wien, J.,

Rudoifspiatz 13 a.

2. Herr Adolf Hachofen von Echt, sen., Bürger-

meister und Brauereibesitzer, dann Vorstand der

Kinderbewahr-Anstalt in Nussdorf a. D., Besitzer

der kön. prenssischen Jledaille für Lebensrettung,

in Nussdorf a. D., F:lrbergassc 11.

3. Frau Caroline Bosch, in Wien, JH., Metternich-

gasse 11.

4. Herr Anton Dreher, l^itter des öst. kaiserlichen

Franz- Josef- Ordens, Brauereibesitzer in Klein-

Scliwechat.

5. Herr F r i e d r i c h Freili. v. L e i t o n b e r g e r, Ritter

des österr. kaiseriiclicn Ordens der eisernen Krone

III. Ciasse und des österr. kaiseil. Franz Josef-

Ordens, Mitglied des Directionsrathes des orienta-

lischen Museums, Fabriksbesitzer in Wien, I , Park-
ring IG.

G. Herr Franz Freili. v. Ringh offer, k. k. Ober-
lieutenant in der Reserve des Genie-Regiment rs

,,G. d. C. Erzherzog Leopold" Nr. 2, Fabriks-
besitzer, in Prag, Smichow.

7. Seine Hoheit Ferdinan d Prinz von Sachsen-
Coburg und üotlia, Herzog zu Sachsen,
Grosskreuz des herzogl. Sachsen - ernestinischen

Hausordens, Ritter des kais. russischen Ordens
des heil. Alexander-Newsky, Grosskreuz des gross-

herzogl. niecklenburg"schen Hausordens der wen-
dischen Krone, Besitzer des fürstl. montene-
grinischen Ordens Danilo I., für die Unabhängig-
keit Jlontenegros 1. Cl., k. k. Lieutenant im
Husaren - Regimente .Alexander, Herzog von
Württemberg' Nr. II, in Wien, L, Seilerstätte 3.

Ord-entlicl-i-e lv^itg-lied.er.

9.

10.

11.

12.

Herr Otto Graf v o n A b e n s p e r g und Traun, 13.

Herr der Primdgenitur-Fideicomraiss-Herrschaften

Traun und Petronell in Oesterreich ob und unter

der Enns und der Fideicomniiss-Herschaft Bisam- 14.

borg in Oesterreich unter der Enns, Devotions-

ritter dos souverainen Maltoser-Ritterordens, Oberst- lo.

ICrblaiulpanierTiäger in Oesterreich ob und unter

der Enns, erbliches Mitglied des *Her)-enliau--03

des Reichsrathes, k. k. Kämmerer, in Petronell,

Niederösterreich. 16.

Herr Josef A u g u s t A d a m, Präparator, in Wien,
1., Habsburgorgasse 7. 17.

Herr Gustav Adametz, Ingenieur, in Wien, H.,

Praterstrasse 34. 18.

Frau Anna An der L a n zu H n c h b r u n n, geb.

Zell er, in Wien, III., Schützengasse 1.

Herr A. Ba ebner, in Alexandrowo in Russisch-

Polen.

Herr Clemens B a c li o f e n v. Echt, Ritter des
österr. kaiserliciion Franz Josef-Ordens, Besitzer

der Herrschaften Swinaf und Lliotka in Böhmen, 10.

Verwaltungsrath der ausscliliessend privilegirten

Buscbtölirader Eisenbahn, in Prag, Quai 331. 20.

Herr Osk a r Ba r eu ther, Fabriksbesitzer in

Haslau bei Eger.
Frau A u g u s t e B a r o n, Volksscliul-Lehrerin an der
Communal-Volkssehule für Mädchen, IL, Kleine
Sperlgasse 10, in Wien, II., Taborstrasse 57.

Herr Franz Baur, k. k. Hof-Schafwollwaaren-
Fabrikant und Mitglied des Gemeinderathes der
Landes-Hauptstadt Innsbruck und des Censoren-
Collegiums der Filiale Innsbruck der österreichisch-

ungarischen Bank, in Innsbruck.
Herr Adolf Bayer, in Tliarand in Sachsen.
Herr Ferdinand Bayer in Kojetitz in Böhmen.
Herr F. Berlyak in Wien, 111., Haiiptstrasse 111.

21.

Fräul. Bianca 15 i a n c h i, k. k. Kainniersängerin

und Solo-Sängerin an dem k. k. Hof-(.)perntlieater,

in Wähiing, Carl-Ludwigstrasse 48.

Herr Dr. Rudolf Blasius, in Braunschweig,
Petritlior-Promenade 25.

Herr Josef Bossi, Ritter des österr. kaiserlichen

Franz Josef-Ordens, General-Consul der Republik
Paraguay und Consul der Republik Chile und der
Argentinisclien Republik, in Wien, I.. Adlergasse 19.

Herr August Braunlich, jun., Fabriksbesitzer

in Pottschach.

Herr Co ns tantin Graf von Branitzky, in

Paris, Rue Penthievre 20.

Herr Spiridion Brusina, o. ö. Professor der

Zoologie an der königl. Franz Josef - Universität

lind Director der zoologischen Abtheilung des kön.

National-JIuseuras in Agram, wirkliches Ifitglied

der südslavisclien Akademie, Mitglied der Prüfungs-

Commission für Candidaten der Gymiiasial-Pro-

fessur. in A2;ram.

Herr Wenzel C a p e k, Unterlehrer an der Volks-

schule in Oslavan, in Mähren.
Seine Durchlaucht Josef F li r s t o 1 1 o r e d o-

Mannsfeld, Ritter des goldenen Vliesses, Gross-

kreuz des österr. kais. Leopold-Ordens, Ritter

des österr. kais. Ordens der eisernen Krone I. Cl.,

k. k. wirkl. geheimer Ratli und Kämmerer, erb-

liches ^litglied des Herrenhauses des Reichsrathes.

Ausschussmitglied der Bezirks-\'erti-etung Zbirov

im polit. Bezirke Hofovitz, Major in der Land-
wehr, Präsident der zoologisch botanischen Gesell-

schaft, Wien, I., Stubenring 6.

*Soine Excellenz Herr Dr. S i g m un d Fr ei h err
Conrad von Eybesfeld, Ritter des österr.

kais. Ordens der eisernen Krone I. Cl., Gross-

kreuz des Österr. kais. Franz Josef-Ordens, Ritter
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des östeiT. kais. Leopold-Ordens, Ritter des kais.

russischen Ordens der lieii. Anna I. Cl., Besitzer

des kais. osmanisclien Medjidie-Ordens I. Gl.,

Grosskreuz des kön. serbisclien Talcowa-Ordens,
Grossofiieier des kön. italienischen Ordens des
lieil. Moritz und Lazarus, Besitzer des kön. per-

sischen Sonnen- und Löwen- Ordens I. Gl., Com-
iiiandeur des päpstlichen Ordens des heil. Gregor
des Grossen, Eliren-Ritter des souveränen Malteser-

Kitterordens, Besitzer des Marianer-Kreuzes des
deutschen Eitter-Ordens, k. k. wirkl. }.';elieimer

Rath und Truchsess, Minister für Gultus und
Unterricht, Besitzer der landtäfliehen Güter Eybes-
feld, Flammberg und Pellauerhot' in Steiermark,

Ehrenbürger der Städte Warasdin, Cherso, Gurk-
feld, Gottschee, Freistadt, Mistelbach, Moesburg,
Windischgarsten, Waidhofen a. d. Ybbs, Arnau,
dann von Hernais, Amstetten u. a., Präsident des
Alterthums -Vereines in Wien, L, Minoritenplatz 7.

32. Herr Johann von G s a t ö, königl. Vicegespan des

Unter-Albenser-Comitates in Nagy-Enyed.
23. Herr Constantin Curti, Ritter des österr. kais.

Fianz Josef-Ordens, Ausschussrath der k. k. Land-
wirthschafts-Gesellschaft in Wien, I., Elisabeth-

strasse 5.

24. Herr Samuel G z e i g e r, Besitzer des kais. osmani-

sclien Jledjidie-Ordens V. Gl., Besitzer einer litho-

graphisch-artistischen Anstalt in Wien, I., Kolo-
wratring 4.

25. Herr Garl Gzerraak, in Witkowitz in Mähren.

26. Herr Bernhard D ankelm ann, Ritter des österr.

kais. Ordens der eisernen Krone III. GL, kön.
preussischer Ober Forstmeister tind Director der
Forstacadeniie in Neustadt-Eberswalde bei Berlin.

27. Herr A n t on D e ngl e r, 15rauereibesitzer in Jedle-

see bei Wien.

28. Herr D m i n ik Graf D es enffa n s d'Avernas,
Herr auf Freybüchl in Steiermark, sowie auf
Glij^ssegnies, Neerheylissem und Bertreis in Bel-

gien, k. k. Kämmerer, Schloss Freybüchl bei

Lebring in Steiermark.

2U. Herr Friedrich Dratsc
j\I ähren th eiiu, Fabriks

I., Grünangergasse 8.

30. Herr I g n a z D u s e k , fürstl.

Soctions-Verwalter in Krestran.
'31. Herr Dr. A 1 f o n s D u b o i s, Gonservator am königl.

• naturhistorisclien j\[useum in ]3rüssel.

32. *Seine Excell. W 1 adim i r Graf Dzi e duszy c ki,

Ritter des österr. kais. Ordens der eisernen Krone
LGI.,k. k.wirkl icher Geheim er Rath, lebenslänglieli es

Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, corre-

spondirendes Mitglied der kais. Akademie der
Wissenschaften in Krakau, Gründer des physio-
graphischen Museums in Lemberg, Deleg.at des
Landes-Ausschusses im Guratorlum der Landes-
Forstschule in Lemberg, Mitglied des Aufsichts-
rathes der k. k. priv. galizischen Actien Hypo-
theken-Bauk, Lemberg, Theaterplafz 18.

33. Herr Dr. A n t o n E li I er s , k. k. Notar in Wien,
IL, Obere Donaustrasse 6.

34. Herr G ar 1 E h n h a r t in Wien, VI., Gumpendorfer-
strasse 14.

35. Herr Matthaeus E Isin ger, Ritter des öst. kais.

Franz Josef-Ordens in Wien VH., Zollergasse 2
oß, Herr Michael E n d 1, Rechnungs - Revident im

Fach-Rechnungs-Departement H für unmittelbare

hmidt Edler
Director in Wien,

Schwarzenberg'scher

Ol.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Gebühren des k. k. Finanz-Ministeriums in Wien,
L, Schillerplatz 4.

Herr Moritz F abe r, Brauereibesitzer in Liesing.
Fräul. Helene Feit seh er, Unterlehrerin an der
Mädchen-Volksschule in Wäliring, Wienerstrasse 3.

Herr Fr. Filipi in Wien i., Michaelerplatz 3.

Herr Ju 1 i u s F i n g e r, Besitzer des gold.Verdienst-
kreuzes mit der Krone, 2. Rückzahlungscassier
derl. österr. Spareassa und der Pfandbriefanstalt, in

Unter-Meidling, Hauptstrasse 63.

Herr Eduard Fink, Ingenieur in Wien, III.,

Neulinggasse 12.

Herr Ludwig Freiherr Fischer von Nagy-
Szalatnya, k. k. Oberlieutenant im Husareii-
regimente ,Garl I. König von Württemberg" Nr. 6
in Pomogy in Ungarn.

H err J o s e fF 1 e i s c h h a c k e r, Vorstand des Arran-
gement-Bureaus des Wiener Giro- und Gassen-
Vereines in Wien, IV., Paniglgasse 1.

Herr Rudolf Fluck, Thierhändler in Wien, I.,

Führichgasse 4.

Herr Stefan Graf Forgäch von Ghymes
und Gäcs, Nagy-Szaläncz bei Kaseliau.

Herr Dr. Johann Frank, Hof- und Gerichts-
advokat in Wien, I., Operngasse 6.

Herr Pau 1 F ran k 1 , Besitzer des iMilitärverdienst-

kreuzes mit der Kriegsdecoi'ation, der Schleswig-

Holstein-Medaille und der Kriegsmedaille, sowie
des Militär-Dienstzeichens II. Gl., des Tunesischen
Nischani-Iftikhar-Ordens IL, Gl.. Ritter des kön.
portugiesischen Christus-Ordens, Besitzer des kais.

osmanisclien Medjidic'-Ordens IV. Gl., k. k. Gor-
vetten-Gapitain a. D., in Wien, I., Rothenthunn-
strasse 1 5.

Herr Dr. Wilhelm Frantz, Ritter des öst. kais.

Ordens der eisernen Krone IH. Gl., Hof- und
Gerichtsadvocat, Älitglied des Ausschuss - Rathes
der niederösterreicliischen Advocaten - Kammer,
jMitglied des Staats-Gerichtshofes in Wien, I.,

Rothentliurmstrasse 2L
Herr Wiliielm Frick, k. k. Hofbuchhändler in

Wien, I., Graben 27.

Herr August Frühwirth, Gewehrfabrikant in

Freiland.

Seine Durchlaucht Prinz Emil Egon, Fürst zu
F ü r s t e n b e r g , Landgraf in der B a a

r

und zu Stühlingen, Graf zu Heiligen-
berg u n dW e r d e n b e r g , F r e i h e r r z u G u n -

del fingen, Herr zu Hausen im Kinzig-
t h a 1 , M ö s s k i r c ii , H o h e n h ö w e n, Wilde n-

.stein, W a 1 d I Werenwaff, Immen-
dingen Wei traun d Pürglitz, etc. etc.,

k. k. wirklicher Geheimer Rath, Major a. D.,

lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses des

Reichsrathes, Ausschussmitglied der Bezirksver-

tretung Beraun im polit. Bezirke Hofovitz und
der Bezirksvertretung Rakonitz im polit. Bezirke
Rakonitz, Verwaltungsrath der ausschliessend pri-

vilegirten Buschtehrader Eisenbahn auf Schloss

Läna in Böhmen.
Seine Durchlaucht Fürst Maximilian Egon,
Fürst zu Fürstenberg, Landgraf in der
B a a r und zu S t ü h 1 i n g e n , G r a f z u H e i

-

1 i g e n b e r g und W e r d e n b e r g , Freiherr
zu G un d e 1 f i n g en , Herr zu Hausen im
K i z i n g t h a 1 , I\I ö s s k i r c h , H o h e n h ö w e n,

W i 1 d e n s t e i n , W a 1 d s p e r g , W e r e n w a g,



Im ni eil d ingeii , Weitra und Pürglitz,
etc. etc. auf Scliloss L;ina in Bijlimen.

53. Herr Karl Geyer, Obertörster in Waxenberg.
54. Herr Konrad Götz, Besitzer der Tliierliandlung

., Fauna", kiin. bayrischer Infanterie-Ot'ticier a. D.

in Wien, X., Lcibnitzgasse ll3.

55. Herr Casimir Graf von G r a n o w -W o d z i c k i,

Besitzer der Herrschaft Oiejow mit Bialoglovvy

im Zloczower Kreise in Galizien, in Oh'ijow.

50. Herr Dr. Michael Greisiger in Szepes-Bela.

57. Herr Josef Günther, Thierliändler in Wien,
\'., Spengergasse 21.

58. Königl. Seminar zu Ha b eis ch wert.
59. Sc. Hochwurden Herr P. Bl aaiu.s Hanf, Besitzer

de.s goldenen V'erdienstkreuzes mit der Krone,

Benedictiner-(!)rdens-Priester des vStiftes zu St.

Lambreeht, Pfarr-Vicar in Mariaiiof in Steiermark.

60. Herr Johann Hansen, Ritter des österr. kaiserl.

Ordens der eisernen Krone HI. Ci., k. und k.

General-Consul in Kopenhagen.
61. Herr Franz Graf zu Hardegg auf Glatz

und im Machlande, Justizritter des souverai-

neu Malteser - Ritter- Ordens in Wien, I., Woll-

zeile 7.

62. Fräui. Josefine Edle von Hauer in Wien, I.,

Canovagassc 7.

63. Herr A.D. H auptm an n , Juwelier in Wien, IX.,

Aiserstrasse 32.

64. Herr F r a n z H a u p t m a n n sen , Ritter des iist. kais.

Franz Josef-Ordens, Ritter des kön. sächsischen

Albrechts-Ordens, Besitzer des tunesischen Ni-

schanilftikhar-Ordens Hl. Cl. und des fürstl.

montenegrinisclien Ordens Danilo 1. für die Un-
abhängigkeit Montenegros V. Cl., Hotelbesitzer,

Director der ersten österreiciiischen Sparkasse in

Wien, Ausschussmitglied des österr.-patriotischen

Hilfsvereines in Wien, IL, Praterstrasse 7.

65. Herr Franz Hauptmann jun. in Wien, Tl.,

Praterstrasse 7.

66. Herr Dr. Gustav Edler von Haye k, Besitzer

der Kriegsmedaille, Ehrenmitglied des Handels- und
Gewerbe -\'ereines in Sechshaus, Correspondent

der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien, III.,

Marokkanergasse 3.

67. Herr Johann Heeg, Oberbeamter der ersten

k.k. priv. Donau-DampfschifFtahrts-Gesellschaft in

Wien, in Budapest.

6S. Herr JI ax i Uli 1 i an F re i h. von Heine-G eidern,

k. k. Lieutenant in der Landwehr, in Wien, I.,

Lugeck 3.

69. HeiT Robert Herzfelder, Brauerei-Besitzerin

Neudorf bei Mödling.

70. Herr Friedrich Himmel, Beamter der k. k.

priv. allgemeinen österr. Boden-Credit-Anstalt in

Wien, II., Nordbahnstrasse 26.

71. Herr Dr. T h e o d o r R e i c h s r i 1 1 e r v. H i 1 1 n e r n,

kais. Rath, Ritter des kais. mexicanischen Ordens
unserer lieben Frau von Guadeiupe, Inhaber und
Director der Privat- Heilanstalt für Gemüths-,
Nerven- und Somatisch-Kranke in Lainz bei Wien,
Einsiedeleigasse 11.

72. Herr Theodor Hoc hstetter, Procurist in Hru-
schau.

73. Herr Eduard Hodek sen.,

VI., Mariahilferstrasse 51.

74. Herr Eduard Hodek jun.,

VI., Mariahilferstrasse 51.

<o.

Präparator in Wien,

Präparator in Wien,

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Herr Gustav Hodek, Zuckerfabriks - Besitzer,

Obmann der Vi. Section für landwirthschaftliche

Industrie des böhmischen Landescultur - Aus-
sohu.sses in FUnfhunden in Böhmen.

Herr Heinrich Hodek, Fahriksverwalter in

Sullowitz.

Herr Eduard II ö 1 z e 1 , Besitzer der goldenen
Jledaille für Kunst und Wissenschaft, Buch- und
Kunsthändler in Wien, IV., Louisengasse 5.

Herr Alfons Hofmann in Alt-Orsowa.
Herr Otto Hofmann, Bergverwalter in PlaviSe-

vica.

Herr Theodor Freih. von Hruby und Ge
lenj, Herr der Herrschaft Peckau und Hranitz in

Böhmen, k. k. Kämmerer und Major a. D., Aus-
schuss-Mitglied der Bezirksvertretung Kohljano-
witz im polit. Bezirke Kuttenberg in Böhmen, in

Rot-Peckau bei Kolin in Böiimen.

Herr Moritz von Hütten- Klingenstein in

Statzhof.

Herr K J a b u r e k, Bernstein-Grosshändler in Wien,
VI., Gumpendorferstrasse 50.

Herr Dr. Kurt Jähnich, Werftarzt der ersten

k. k. priv. Donau - Dampfschift'fahrts - Gesellschaft

in Turn-Severin in Rumänien.
Herr Friedrich Ritter J a k s c h von War-
tenhorst, Landesadvocat und i\Iitgiied des

Abgeordneten-Hauses des Reichsrathes, inWien, I.,

Ilabsburffertrasse 9.

Herr Adalbert Jeitteles, k.k. Universitäts-

Bibliothekar i. P., Währing, Döblingerstrasse 5.

Herr Johann Kadich Edler von Pferd in

Wien, I., Auerspergstrasse 2.

Herr Friedr. Kämmerer v. Worms, Freih.
von und zu D a 1 b e r g , Besitzer der Allodial-

Herrschaft Datschitz mit den Gütern Kirch,

Wiedern und Rötschiz und der Herrschaft Jlark-

waretz in Mähren, der AUodial-Herrschaft Male-

schau mit dem Gute Suedol in Böhmen, der

Herrschaft Dalberg und des Gutes Wallhausen

in der preuss. Rheinprovinz, der Güter Friesen-

hauseU;, Bodenbacli und Erlasee in Bayern, k. k.

Kämmerer und lebenslängliches Mitglied des

Herrenhauses des Reichsrathes in Wien, I., Woll-

zeile 40.

Herr Dominik K a m m e 1 , Edler von H a r-

d e g g e r in Grussbach.

Herr Franz Kandernal. Professor am k. k.

Staatsgvmnasiuui im IIl. Bezirke von Wien, in

Wien, III., Messenhausergasse 1.

Se. Hochwürden ?IerrP. Alexander Karl, kais.

Rath, infulirter Abt des Benedictiner-Ordensstiftes

Melk, lebenslängliches Jlitglied des Herrenhauses

des Reichsrathes, Land marschall-StellVertreter und

Landtagsabgeordneter in Niederösterreich, Consi-

storial-Beisitzer des erzbischöflichen Consistoriums

in Agram, General-Director derk. k. priv. wechsel-

seitigen Brandschaden - Versicherungs - Anstalt in

Wien, in Melk.

Herr Karl K atz au in Wien, I, Wipplingerstr. 35.

Herr Aurel Kermenic, Rechnungs - Official im

k. k. Ackerbau-Ministei-ium, Lieutenant im kärnt-

nerischen Landes-Schützen-Bataillon „Villach" Nr.

27, in Wien, VIII., Fuhrmannsgasse 7.

Herr Christian GrafK insky sen., Besitzer der

Herrschaften Matzen und Angern in Niederöster-

reich, k. k. Kämmerer und Oberlieutenant a, D.,



Mitglied des Abgeordnetenhauses des Reichsratb'es

und Landtags-Abgeordneter in Niederösterreicli,

Besitzer der goldenen St. Hubertus-Medaille, Prä-

sident des Clubs der Land- und Forstwirthe in

Wien, Vertrauensmann der Hypothekar-Credits-

Abtheilung der österreichisch-ungarischen Bank,

Directions-Ausschuss der k. k. priv. wechselseitigen

Brandschaden- Versicherungs-Anstalt in Wien, VlIL,

Lenaugasse 10.

"J4. Herr J. G. Klaubert, Fabrikant in Wien, I.,

Gonzagagasse 22.

95. Herr E d m u n d K 1 e i n in Bekes-Csaba in Ungarn.

96. Herr Werner Kleins cbm i d t in Wien, IIL^

Posthorngasse b.

97. Herr Johann Kletetschka, fürstl. Schwarzen-

berg'scher Domänen - Director in Lobositz in

Böhmen.
98. Herr Anton Kocyan, Förster in Oravitz.

99. Herr Karl Koelbel, Assistent am k. li. zoolo-

gischen Hof-Cabinet in Wien, I.. Hofburg 1.

1 00. Herr Johann K o s ui a c , Werksverwalter in

Berszaszka.

101. Herr Alexander Kotz, Freih. von Dobf,
k. k. Oberlieuteiiant im Feld-Artillerie-Regimente

„Luitpold, Prinz von Bayern" Nr. 7, in Wien,

k. k. Arsenal.

102. Herr Alois Kraus, Besitzer der silb. Tapferkeits-

medaille II. Gl., der Kriegsmedaille, der Schleswig-

Holstein-Medaille und des kais. osmanischen Med-
jidie-Ordeus V. Gl., Unter-Inspector der k. k. Me-
nagerie-Inspection in Schönbrunn bei Wien.

103. Herr Oswald Krause, Gutsverwalter in Da-
masko.

104. Herr Anton Krebs in Wien, I., Wollzeile 1.

105. Herr Emil Krüger, Oekonom in Fermersleben
bei Buclvau-Magdeburg, in Preussen.

106. Herr Adolf W. Künast, Chef der Wallis-

liausser'schenHof-Buchhandlung, I., Hoher Markt 1.

107. Herr Gustav Ado 1 f K ün s 1 1 er in Wien, IX.,

Sobieskygasse 25.

108. Herr Paul Kuschel, Lehrer an der Mädchen-
Uebungsschule des Lehrer- Pädagogiums der Com-
mune AVien, in W^ien, I., Hegelgasse 12.

1U9. Herr Heinrich Lang, Lieutenant im k. k. Dra-
goner- Regimente , Kaiser Franz Josef" Nr. 1 in

Postelberg, in Böhmen.
110. Herr Anatole de Lapeyriere, Censoren-

Ersatzmann der k. k. priv. österreichischen Länder-
bank in Wien, IV., Schwindgasse 18.

111. Seine Durchlaucht H ein ri ch P rin z zu Liech-
tenstein, Reclitsritter des soiiverainen Malteser-

Ritterordens, Oberlieutenant in der Reserve des

Husai-en-Regimentes ,G. d. Cav. Franz Prinz zu
Liechtenstein- Nr. 9, in Wien, IX., Währinger-
strasse.

112. Herr Dr. Ludwig Ritter Lorenz v o n L i b u r-

nau in Wien, 111., Linke Bahnsasse 7.

1 1 o. Herr Alexander Lovassy, Professor in Nagy-
Köczein Ungarn.

114. Herr Julius Madarasz, Adjunct der natur-

Avissenschaftlichen Abtheilung des ungarischen
National- Museums in Budapest, Pest, Musevims-
ring 38.

1 1 5. Herr Dr. Emil Edler von M a r e n z e U e r,

Gustos am k. k. zoologischen Hof- Gabinet in Wien,
I., Donnergasse 1.

Kahlenbergbahn

llü. Herr August Graf Marschall auf Burg-
li o 1 z h a u s e u u n d T r o m s d o r f, Erbmarschall
in Thüringen, k. k. Kämmerer, correspondirendes

Mitglied der Academie zu Lyon, auswärtiger Gor-

respondent der geologischen Gesellschaft zu Lon-
don, in Meidling, Schönbrunnerhauptstrasse 152.

117. Herr Karl F e r d i n a n d R i 1 1 e r M a u t n e r von
Markhof, k. k. Commercial-Rath, Brauerei-

Besitzer in St. Marx bei Wien.
118. Herr Karl Dominik Mayer, jun., Kaufmann

in Wien, IV^., Waaggasse 1.

119. Herr K a r 1 M a y e r h o f e r, Solosänger an dem k. k.

Hüf-Operntheater in Wien, I., Elisabethstrasse 3.

120. Hen- S i m o n M ay r, Gapitän des Donau-Dampfers
, Galatz- in Turn-Severin, in Rumänien.

121. Herr Georj; Meichl, Brauereibesitzer in Sim-
mering bei Wien.

122. Herr Dr. F ran zM e i ssl , Ritter des königl. italie-

nischen Ordens der Krone von Italien, Ministerial-

Secretair im k. k. Handels-Ministerium, landes-

fürstlicher Gommissär bei der

in Wien, II., Franzensbrückenstrasse 28

123. Herr Alexander Menge s, Privat-Secretair Sr.

Hoheit des Fürsten Alexander I. von Bulgarien

in Soüa.

Herr Dr. Adolf Bernhard 31 e y e r , Ritter des

österr. kaiserl. Ordens der eisernen Krone III. Ci.,

königl. sächsischer Hofrath und Director des

zoologischen und anthropologisch-ethnographischen

Museums in Dresden.
Herr R o b e r t M i c k 1 i t z , Ritter des österr. kais.

Leopold-Ordens, k. k. Ministerial-Rath und Ober-
Land-Forstmeister in Wien, VII., Lindengasse 2.

Herr Dr. Alexander Mihalovitz, Stadt-

physikus in ßiirtfa in Ungarn.
HeiT Dr. August Mojsisovics, Edler von
Mo j s var, a. o. Professor der Zoologie an der k. k.

technischen Hochschule imd Privat- Docent für

Zoologie und vergleichende Anatomie an der k. k.

Karl Franzens-Universität, i\litglied der k. k. wissen-

schaftlichen Realschul - Lehramts - Prüfungs - Com-
mission in Graz. Alberstrasse 25.

128. Herr Adolf Muhr, Kohlenhändler in Wien,
I., Jordangasse 7.

129. Herr B. Müller, städtischer Forstrevisor in

Karlsbad.

130. Herr Dr. Johann Naden i u s, kaiserl. Rath und
Zahlamts-Gontrolor im k. u. k. Ministerium des

kaiserl. Hauses und des Aeussern, Correspondent

der k. k. geologischen Reichs-Anstalt in Währing,

Gürtelstrasse 67.

131. Herr Johann Neweklowsky, Landwirth im
Fuchsengut bei Steyr.

132. *Se. Exe. Josef Graf von Nostitz-Riene c k,

Herr der Fideicommiss-Herschaft Plan mit Gott-

schau in Böhmen, sowie in PreussischSchlesien

der Rittergüter : Steinseifersdorf im Kreise Reichen-

bach ; Kalthaus, Lobris, Merzdorf und Profen im

Kreise Jauer, Ehrenritter des souverainen Mal-

theser-Ritterordens, erbliches Mitglied des Herren-

hauses des Reichsrathes, k. k. wirklicher gekeimer

Rath, Kämmerer und Major a. D., Ausschuss-

mitglied der Bezirksvertretung Neu-Benätek im

politischen Bezirke Jungbunzlau, in Plan in

Böhmen.
133. Herr Job. Nepomuk Obert, Ofticier des königl.

rumänischen Ordens der Krone von Rumänien,

124.

125.

126.

127.



140.

141.

U2.

143.

k. k. Rechnungsratli, Ober-Wnidein des k. k.

Haupt-i\Ii'mz-Anites in Wien, III., ReisnerstnisseQO.

134. Herr Karl Ritter von Oelberg, königl. ungar.
Lancl\velir-]Maj(ir, Comniandaiit des ZülycmiBarser-
Inf'antcrie - Bataillons Nr. 5;5 , in Badranv bei

Besztercebanya.

135. *Fraii Therese v. Orlando, geb. v. Stark
in Prag.

13G. Heir Anton Ost h e i nier in Wien, I., Brauner-
strasse 7.

137. Herr Ka rl Pa 1 li s c b, Ingenieur in Rattiniau bei

Gross- Kunzendort'.

!?>><. Herr Jobann Pammer, Wildpretliandler in

Wien, I., Wildprctniarkt 2.

139. Herr August von Pelzein, Gustos am k. k.

zoologischen HofCabinet,Elirenniitglied der British

Ornithologist's Union, auswärtiges Elirenuiitglied

des Niittal Ornitliological Club in Cambridge U. S.,

und der American (Jinitliologisl's Union in New-
York, in Wien, L, Scliijnlaterngasse 13.

Herr Franz P e tr i ts cli, Director der Niederlage
der JlahlmUhle zu Strazig in Triest.

Herr Josef Graf von Platz, F r e i ii e r r z u
Tliurn, Herr zu Hoch, Pichi, O b e r-

W ei SS bürg und Griidiscli, k. k. Lieutenant
in der Reserve des 12. Festungs-Artillerio-Batail-
lons in Klagenfurt, St. Ruprechtsstrasse.
Heir Friedrich Graf Pucci, Besitzer des
Ritterleliens Anierland am Starnberger-See, königl.
baieiischer Kämmerer, kaiseri. deutsciier Ober-
förster zu Strassburg; in Strassburg, ilünstei--

gasse 5.

Herr Gustav Graf Pöttingund Persing,
Freiherr auf O b e r- F a l ken st ei n und
G r o SS Ic irch e n , Justiz-Ritter des souverainen
Malteser-Ritterordens, k. k. Lieutenant im ,,F.-M.

Carl Philipp Fürst zu Scinvarzenberg- Uldanen-
Reginiento Nr. 2, in Brunn, Lazanskvplatz 1.

144. Herr A. Portois in Wien, 111., Un'^argasse 53.

145. Herr Arthur Graf Potocky, k. k. Kämmerer,
Präses der Bezirksverlretung im politischen Bezirke
Chrzanow, Gemeinderath der königl. Hauptstadt
Krakau, in Krzeszowice bei Krakau.

146. Herr J. Radesey in Wien, III., Neulinggas.se (3.

147. Herr Dr. C h r i s t o f Re i n I, Besitzer des goldenen
Verdienstkreuzes, k. k. Regimentsarzt I. Cl. bei

dem Infanterie-Regimente ,FZM. Rudolf Freiherr
von Rossbacher' Nr. 71, in Banjaluka in Bosnien.

148. Herr O thniarR ei ser in Wien, l.,PeterspLatz 10.

149. Herr WiihelmRinesz in AVien, 1., Rothenthurm-
strasse 14.

1 50. Herr E r d in a n n G raf von R o e d e r n , F r e i h e r r

zu Krappitz, Edler Herr zu Perg,
Ehrenritler des souverainen Malteser Ritterordens,
königl. preuss. Lieutenant und Gerichtsassessor
a, L)., in Breslau, Agnesstrasse 8.

151. Herr Alois Rogenhofer, Custos am k. k. zoolo-
gischen Hof-Cabinet, ]\Iitglied der kais. Leopold-
Karolinischen Akademie der Naturforscher, Corre-
spondent der k. k. geologischen Reich.s-Anstalt
in Wien, VIII., Jo.sefstädterstrasse 19.

1 52. Herr J a c o b Fr e i h e r r v. R o m a s z k a n, Ritter
des österr. kais. Ordens der eisernen Krone III. Cl.

in Horodenka in der Bukowina.
153. Herr Dr. Adalbert Roretz, k. k. Legations-

Arzt, Besitzer des kais. japanesischen Ordens der
aufgehenden Sonne V. Cl.

154,

155.

156.

157,

158.

159.

160.

161.

102.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

Herr W i 1 h e I m R o \v 1 a n d , Ober-Forstmeister in

Waldenbur^ in Sachsen.
Herr Gustav Rupp, Rechnungs - Revident der
k. k. Ober-Staatsanwaltschaft in Wien, I., Volks-
gartenstrasse 2.

Herr HugoGrafvon Saint-Genois. Frei-
herr von A n n e au c u r t in Gross-Kunzendorf.
Herr Gustav Schadlbauer in Wien, I., Ste-
fansplatz 7.

Herr R u d o 1 f S c h a d 1 b a u e r in Wien, I., Stefans-
platz 7.

Herr C a r 1 A n t o n S c h ä l'e r , Fabrikant inTeltsch.

Herr Ignaz Scliaitter, Kaufmann in Rzeszow.
Herr Ernst Schauer, Conservator in Pieniaki.

Herr Dr. Bernhard Schiavuzzi, Gemeinde-
Arzt in Monfalcone.
Herr A n t o n .S c h i 1 1 e n h e I m , Solosänger an dem
k. Ic. Hof-(_)perntheater in Wien, I., Opernring 15.

Herr Dr. Robert S c h 1 u ni b erge r in Wien, I.,

Opernring 8.

Herr E n g e 1 b e r t S c h n e c k e n b u r g c r in Wien,
V., Hartmanngasse I.

Herr Dr. Albert S cholz, Zuckerfabriks-Direc-

tor in Chropin.

Herr Ferdinand Scholz, Unter-Lehrer an der

Coinniunal-Bürgerschule lur Knaben, V., Kofter-

gasse 1, in Wien, V., liundstluirmerstrasse 79.

Herr K. R o b e r t S c h r ö v r, nräH. Schönborn'scher
Oekonomie-Beamter in Mmikacs in Ungarn.
Herr Adolf Schwab, Apotheker in Mistek.

Herr Dr. Erasmus Schwab, Besitzer des gol-

denen Verdien.stkreuzes mit der Krone, Director

des Communal-Real- und Obergynasiuins in Maria-
liilf iu Wien, VI., Mariahill'erstrasse 7.3.

Herr A r t h u r S c li w a e g e r F r e i h. v. II o h e n-

bruck, Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes,

k. k. Sections-Rath im Ackerbau-Ministei'iu.m, in

Wien, I., Am Hof 6.

Herrignaz S eh warz, Thierhändler in Wien, I.,

Annagasse 18.

Herr Dr. Wenzel S e d 1 i t z k y, Hof-Apotheke!"

in Salzburg.

Herr Franz Seipt, Offizial im k. k. Oberst-

Jägerraeister-Amto, in Wien, I., Ballplatz.

H err Otto Graf S e r e n y i v o n K i s - S e r e n y,

Herr der Herrschaft Luliaczowitz in Mähren, auf

Schloss Luhaczowitz bei Goslowitz.

Herr Heinrich J o n k h e e r von S i e b o l d, Be-

sitzer des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone,

Ritter I. Cl. des königl. württembergischen Fried-

richsordens, Ritter des grossherzogl. hessischen

Verdienstordens Philipps des Grossinüthigen, des

grossherzogl. baden"schen Ordens vom Zähringer-

Löwen, des grossherzogl. sachsen-weimar'schen

Hausordens der Wachsamkeit, und des kön.

dänischen Danebrog Ordens, k. u. k. Legations-

Secretair in Tokio.

Herr Dr. Lud w i g S p a n n e r, Hof- und Gerichts-

Advocat in Wien, I., Judenplatz 6.

Herr Anton Spanner, Besitzer des Militär-Ver-

dienst- Kreuzes und der Kriegs -Medaille, k. k.

Linienschiffs - Lieutenant a. D., in Wien, III.,

Hauptstrasse 90.

Herr Job. Spatny in Wien, I., Neuer Markt S.

Herr Stassevits, kön. ungar. Forstverwalter in

Alt-Orsova.



181. Herr Dr. Franz S t e in d a c li n e r , Ritter des

Ost. kais. Franz Josef-Ordens, Besitzer des f'ürstl.

montenegrinischen Ordens Danilo I. für die Un-
abhängigkeit Montenegros III. Gl., Director des

k. k. zoologischen Hof-Cabinetes, wirklickes Mit-

glied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften

in Wien, correspondirendes auswärtiges Mitglied

der naturwissenschaftlichen Akademie zu San
Francisco, der königl. Akademie zu Lissabon,

auswärtiges Mitglied der zoologischen Gesellschaft

in London, Mitglied der Socidte d' Acclimatisation

zu Paris, der Socicte zoologique de France, Ehren-
mitglied der Literary and Philosophical Society

of Liverpool, in Wien, I., Kohlmarkt 20.

182. Herr L u d w i g Sternad, Capitain des Donau-
Dampfers „Austria" in Turn-Severin, in Rumänien.

183. Herr Dr. Eduard Stipek in Wien, I., Woll-

zeile 14.

184. Herr G u s ta v St o n awsky, Gutspächter in Tie-

schan.

185. Herr Eduard Strauch, Oeconomie-Bearater

in Deutscli-Broder.sdorf in Nieder-Oesterreich.

186. Herr Franz Suchy, Verwalter in Zauchtl.

187. Seine Excellenz Paul G raf Szec h eny i von
Särvär und Felsövidek, Herr auf L;ibod in

Ungarn, k. k. wirkl. geheimer Rath und Käm-
merer, kön. Ungar. Minister fiir Ackerbau, Indu-

strie und Handel, Mitglied der Repräsentanten-

Tafel des gemeinsamen ungar. Reichstages, in

Budapest, Franz-Josefs-Platz.

188. Herr Gabriel S z i k 1 a, Professor an der städti-

schen Ober-Realschule in Stuhlweissenburg.

189. Herr Josef Ta I sky, technischer Lehrer in Neu-
titschein.

190. Herr Tewo, Verwalter des fürstl. bulgarischen

Cabinets-Gutes Jokary-Boni bei Sotia.

191. Herr Wilhelm von Töth, k. k. Kämmerer und
k. u. k. Vice-Consul in Belgrad.

192. Herr Dr. Johann Jakob von Tschudi, in

Jakobshof bei Edlitz in Nieder-Oesterreich.

193. Herr Vi ct. Ritter v. Tschüs i zu Schmid-
h offen, in Villa Tännenhof bei Hallein.

1 94. Seine Excellenz Ferdinand G r a f z u T r a u 1 1-

m a n s d o r f f - W e i n s b e r g, Ritter des goldenen
Vliesses, Grosskreuz des kais. österr. Leopold-
und des kais. österr. Franz Josef-Ordens, k. k.

wirk], geheimer Rath und KUminerer, Botschafter,

Präsident und lebenslängliches Mitglied des Herren-
hauses des Reichsrathes, in Wien, L, Herren-
gasse 21.

195. Herr Eduard U h 1, Ritter des österr. kais. Ordens
der eisernen Krone III. Cl. und des österr. kais.

Franz Josef-Ordens. Besitzer der doppelten, grossen,

goIdenenSalvator-Medaille,Landtags-Abgeordneter,
Bürgermeister der Reichshaupt- und Residenzstadt

Wien, ^'orsitzender des Bezirks-Scluilrathes und
der Grundsteuer Regulirungs-Bezirks-Schätzungs-
Commission fiir die Stadt Wien, Präsident der
Kaiser Franz Josef-Stiftung zur Unterstützung des
Kiemgewerbes, Mitglied der Donau-Regulirungs-
Commission, in Wien, I., Wipplingerstrasse 8.

196. Herr A. G. Vor der man in Batavia.

197. Ihre Erlaucht Frau Sophie Gräfin Wald-
burg-Zeil und Trauchburg, geb. Gräfin
Waldburg- Zei 1 -Wurzach auf Schloss Syr-

genstein im Allgäu in Bayern.

198. Herr Johann Baptist Wal 1 i sh ausser, k. k.

Hoftheater-Biichdiuckerei-Besitzer in Wien, VIII
,

Lenaugasse 19.

199. Herr Michael W a n j e k
,

grätlich Wilczek'scher

Central Director in Wien, I., Schauflergasse G.

200. Herr Stefan Freiherr von Washington, auf

Schloss Pols bei W^ilton in Steiermark.

201 . Herr Friedrich Ritter Weber von W i e n h e i m
in Wien, IL, Praterstrasse 28.

202. Frau IdaWebervon Wienheim in Wien, IL,

Praterstrasse 28.

203. Se. Excell. Herr Johann Nepomuk Graf von

W i 1 c z 8 k , Frei- und Pannerherr von Hultschin

und Gutenland, Herr der Fideicomiss - Herrschaf-

I

ten Königsberg, Poruba, Gross-Pohlom, Polnisch-

Ostrau und Hrudschau in österr. Schlesien und der

Allodialgütcr Kreutzensteiu, Praunsberg, Seebarn,

etc. in Nieder-Oesterreich, Commandeur des österr.

kaiserl. Leopold - Ordens, Besitzer der goldenen

Tapfcrkeits-Medaille und der Kriegsmedaille, k. k.

wirkl. geheimer Rath und Kämmerer, erbliches

Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, Ehren-
bürger der Reichs - Haupt- und Residenzstadt

Wien, Mitglied des Curatoriums des k. k. österr.

Museums für Kunst und Industrie, Corresjiondent

der k. k. Central-Commission für Erforschung
und Erhaltung der Kunst- und historischen Denk-
male für Oestereich u./d. Enns, ßlitglied des

Directionsrathes des orientalischen Museums in

Wien, Präsident der k. k. geographischen Gesell-

schaft in Wien, L, Herrengasse ö.

204. Herr Eduard Z a c h e r 1 in Unter - Döbling,

Herrengasse 21.

205. Herr J u 1 i u s Z e c h a, Beamter der ersten österr.

Sparcassa in Unter-Döbling, Herrengasse 23.

206. Herr Moritz Z e c h a, Cassier II. Cl. des k. k.

Versatzamtes in Wien , II., obere Augarten-
strasse 70.

207. Herr Friedrich Z e 1 1 e r, Kaufmann in Wien,
IL, untei'e Donaustrasse 13.

208. Herr Z d e n k o Graf und Herr von Z i e r o t i n,

Freiherr v. Lilgenau, Herr der Fideicommiss-

Herrschaft Prauss, bestehend aus den Rittergütern

Prauss, Gorkau, Gollichau, Klein-Johnsdorf, Mall-

schau, Rütli-Neudorf , Plottnitz und Rauschwitz
in Preuss.-Schlesien, k. k. Kämmerer und Ritt-

meister a. D., Ritter des österr. kaiserl. Ordens
der eisernen Krone HL Cl. mit der Kriegsdeco-

ration, Besitzer der Kriegsmedaille, Wien, IV,,

Mnrgaretlienstiasse 4.

209. Herr Dr. Karl Z i m m e r m a n n , Besitzer des

gold. Verdienstkreuzes, Hof- und Gerichtsadvocat

in Wien, HL, Beatrixgasse 28.

210. Herr W^ 1 a d i s 1 a v Zontag, Custos am gräfl.

Dzieduszycki' sehen Museum in Lemberg, Theater-

platz 18.

*) Die mit einem Stenicljeli bezeiclineteii Mitglieder lialjen ii.acli §. 11 der .Statuten ihre Jahresbeiträge auf einmal, im vorhinein entrichtet.

Berichtigungen und Wohnungsänderungen erljittet das Secretariat unter der Adresse: III. MarokUanergasse 3.
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"Ve reiaasleit-a.iag'.

Präsident: Herr A dolf Bacli of en von Eciit. Cassier: Herr Paul Fratikl.

1. Vice-Präsident : Herr ür. Johann Jacob von Buchführer : Herr Joh ann Baptis t Wal 1 i s li a u sser.

Tschiidi. Ausschuss-Mitglieder : Die obigen und Frau Auguste

2. Vice-Präsident: Hirr A u gu s t v o n Pcl ze 1 n. IJaron, Herr Conrad Götz, Herr Eduard
1. Secretair und Redacteur: Herr Dr. Gustav Edler Hodeksen., Herr Aurel Kermenic, Herr

von Ilayek. I

Paul Ku schal, Herr Alois Rogen hofer

2. Secretair: Herr Julius Zecha.
I

und Herr Friedrich Zeller.

-«OäO»>-

Ve rzeichnis
der

Aliadeniien, gelehrten (iesellscliaften uiulZeitscliriften, mit welchen der Verein im Schriften-Tausch steht.

Ttfiika.

Cap-Colonle : South AtVican Philosophieal Society in

CajH'town.

Egypten : Soeiüle Khediviale de Geographie in Cairo.

]Voi'«1-Amerika.
Canada: Manitoha HistoriL-al and Scientific Society in

Wimiipcg.

Vereinigte Staaten von Amerika : Smithsonian Institu-

tion in Washington.

Johns Hopkins University in Baltimore.

\Wcst-luilicu.

Cuba: Cronika medico quinirgica de la Hahana.

^liid-Amerika.
Argentinische Republik : Acadiinia Nacional de Cien-

cias cn CV'irdoba.

Britisch-Guiana : Royal Agricullural and Comniercial

Society of British-Guiana in Georgetown.

Jksivn.

China ; Ciiiiia Brauch of tlio Royal Asiatic Society in

.Shanghai.

Ost-Indien : Asiatic Society of Bengal in Calciitta.

United Service Institution of India in Siuda.

Japan: Deutsclie Gesellschaft für Natur- und Völker-
kunde Ostasiens in Tokio.

Java : Koninglijke NatnurkundigeVerceniging in Neder-
laiulsch-Iiulie in Butavia.

Philippinische Inseln: Real Sociedad Econoniica de
Amigos del Pais de Filipinas in Manila.

Australien.
Neu-Süd-Wales: Au.sfralian Jluseum in Sidney.
Queensland: Acclimatisation Society of Queensland in

Biishanc.

Victoria : Royal Society of Victoria in Mclbnurne.

Kiiropa.
Oesterreich-Ungarn: Naturforschender Verein in Brunn.

Jagdschutzverein in AVien.

Waidniann's-Heil in Klagonfurt.

A. Ilugo's Jagdzeitung in Wien.
Biilimischer Vos:elsehutz-Verein in Prajj.

^lalirisclier Jagd- und Vogelschutz-Verein in Brllnn.

Belgien: 8ociet(' Beige de Microscopie in Brüssel.

Frankreich: Soeiete Linneenne du Nord de la France
in Aniiens.

Deutschland : Pfalzische Geflügel-Zeitung in Kaisers-

lautern.

Verein für Naturkunde in Cassel.

Zeitschrift für Geflügel und Singvögelzucht in

Hannover.
Blatter für (Jcfiügelzucht in Dresden.

Der Waiduiann in Leipzig.

Deutscher V'crcin zum Schutze der Vogelwelt

in Zniigenberg.

Die gefiedi.'rte Welt in Berlin.

Die Vogehveit in Heilbronn.

Zeitschrift für ()rtiilh(dogie und practische Geflügel-

zucht in Stettin.

Natura« Novitatcs in Berlin.

Grossbritannien und Irland: Natural Ilistory Society

of Glasgow.

l)cll'ast Natural Ilistory and Philosophical Society.

Niederlande: Institut Royal Grand Ducal de Luxeni-

bourg.

Koninklijk Zoologiscli Genootschap „Natura Artis

Magistra" in Amsterdam.

Norwegen : Norsk Jaegcr & Fisker Forening in Kristiania.

Tromsö Museums Aarshefter.

Portugal : Sociedade de istruggao do Porto.

Russland : Soeiete Imperiale des Naturalistes de Moscou.

Naturforscher-Verein in Riga.

Naturforseher-Gesellschaft in Dorpat.

Spanien : Crönica Cientifica im Barcelona.

Schweiz : Schweizerische Blätter für Ornithologie in

Zug.

Türkei: Soeiete Imperiale de Medecine de Constan-

tinople.

Druck von J. B. Wa1Ii.sliansser in Wien llfrauS'eber: Der Ornitliologische Verein in Wien.

Coiliniissionsverleger: Hie I;. I<. Hnfl.uoliliandhing Wilhelm Frick (voim.ils Fnesy & r r i c U) in Wien, Graben -JT.



8. Jahrg Nr. I.

i I ä H c r für

Redacteur; Dr. Gustav von Hayek.

Jäier.

Die „Slittlieilungon des Ornitliolo^isclieti Vereines in Wien" erscheinen monatlich einmal. Afionneraents äö fl., saramt

I

Franco • Zustellung 6 fl. 5U ki-. — 13 Maik jiihilich. sowie Inserate a S kr. = 16 Pfennige für die Sspaltige Nonpaieillezeile

weiden in der k. k. Hofbuchhandlung Wilhelm Krick in Wien. I., Graben Nr. 27, entgegengenommen, und einzelne Nummern
a SO kr. = 1 Mark daselbst abgegeben. — llittlieilnnjen an das Präsidinm sind an Herrn AdolfBacllofen T. Ecllt in Nussdorf

1 bei Wien, alle übrigen torresiiondenzen an den I.Sekretär Herrn Dr. Gnstav von Hayek, III-, Marokkanergasse 3 zu richten.

lulialt: Dr. G. Kadde und A. v. Pelzein. Über eine Sendung von Vögeln aus dem Kaukasus. — W. Capek. Ornithologische Beiträge aus Jlähren.

— Bar nin Ulm-Erbac h. Die Geflügelzucht in Japan. — P r o f. Dr. Csokor. Bericht über die der pathologisch - anatomischen Anstalt

des k. k. Thierarznei- Institutes iu Wien während des Studienjahres 1881—82 zur Untersuchung übergebenen Vügel. — Dr. J. Csokor. Über

den feineren Bau der Geflügelpocke (Epithelioma contagiosum B.). — Notizen. — Vereinsangelegenheiten. — Inserate.

lieber eine Sendung- von Vögeln aus dem Kaukasus.

Notizen vom Staatsrath Dr. G. Radde iieb.st einem Vorworte und RantJbeinerkungen von A. V. Pelzeln.

Der berühmte Reisende und Naturforscher Dr.
Gustav Radde, gegenwärtig Director des kaukasi-
schen Museums zu Tiflis , hat an Seine kaiserliche

und königliehe Hoheit den durchlauchtigsten Herrn
Erzherzog Kronprinzen Ru do If eine schöne Collection

von Vögeln eingesendet, welche von ihm grösstentheils

auf seinen letzten Reisen in Lenkoran, am westlichen

Ufer des kaspischen Meeres gesammelt worden sind;

ein kleiner Theil stammt aus Tiflis und den Umge-
bungen dieser Stadt.

Seine k. u. k. Hoheit, unser erhabener Protector,

geruhten gnädigst diese werthvolle Sammlung dem orni-

thologischen Vereine zum Geschenke zu machen.
Die kaukasische Vogelwelt ist von hohem Inter-

esse , weil wir in derselben einerseits die mittel-

europäische Ornis und zwar in mehr ursprünglichem

und weniger von der Einwirkung des Jlenschen

berührtem Zustande wiederfinden, anderseits manche

Formen welche dem Mittelmeergebiete, Persien, der

asiatischen Steppenfauna, ja Indien angehören zu

derselben hinzutreten.

So sind dem Kaukasus gemeinsam mit den Mittel-

meerländern und Afrika: Merops persicus, Ruticilla

mesoleuca, Saxicola saltator, mit Kleinasien : Acredula

teplironotus, Tetraogallus eaucasicus; mit Turkestan und

Südrussland: Tetrao Mlokosiewiczi, mit Persien, Ruticilla

ochrura, Parus phaeonotus, mit den Steppen Central

-

asiens: Melanocorypha tatariea und Pterocles Alchata;

Arten, deren Verbreitungsgebiet bis nach Indien sich

erstreckt, sind : Alcedo bengalensis, Carpodacus ery-

thrinus, Metoponia pusilla, Euspiza melanocephala,

Attagen Francolinus und Porphyrie veterum.



Als dein Kaukasus ausschliesslich angehörig sind

nur vier, siiininllich von M. Bogdanow aufgestellte

Species bisher hekannt, nauilich Buteo Jlcnetriesi, Parus
Michalowskii, P. Brandti und Picus Poelzanii.

Beinerkenswerth ist l'erner das Auftreten mehrerer
nicht mit den angrenzenden Ländern gemeinsamer
Varietäten, von denen in der vorliegenden Serie fol-

gende enthalten sind : Erythacus rubecula v. Hyrea-
nus, Pratincola rubicola var. Hemprichi, Cyauistes

coeruleus v. Persicus, Garrulus glandarius var. Krynickii,

var, Hyreanus, ferner Linola eannabina v. bella.

Die kaukasische Ürnis ist bisher noch nicht ge-

nügend bekannt. Zwar hat Professor Modest Bogda-
n o w vor einigen Jahren eine verdienstliche Arbeit
über diesen Gegenstand geliefert^ leider ist dieses

Werk aber in russischer Sprache abgefasst, und nur
thcilweise durch die von H. Schal o\v im Journ. für

Ornithologie 1880, S. 254 gegebenen Auszüge einem
grösseren Leserkreise zugänglich gemacht worden.

Binnen Kurzem wird jedoch die Vogelwelt dieses

interessanten Gebietes in treiHichster umfassendster
Behandlung vorliegen, denn bereits befindet sich Dr.
Radde's Ornis Caucasica im Drucke, ein Werk,
welches durch eminente Sachkenntniss, jahrelange sorg-

fältige Beobachtung und Benützung eines überaus
reichen Materiales eine Zierde der ornitiiologischen

Literatur bilden wird.

Die nachfolgenden Blätter enthalten eine Ueber-
sicht der eingangs erwähnten Sammlung mit den werth-
vollen, von Dr. Rad de beigegebenen Notizen und
jene Randbemerkungen, welche durch Vergleichung der
einzelnen Objecte mit den entsprechenden angrenzen-
den Faunengebieten sich ergeben haben.

Gypaetus barbatus, Cuv. Altes V/eibchen.')

Faico peregrinus, Briss.

II. Lenkoran 15. Februar 1880.

AV. — 7. December IST',).

Recht altes, kleines ^lännchen und dazu grösseres

jüngeres Weibchen; folgt in grosser Zahl den Gänse-
und Entenzügen zum Wintern in den südw. Winkel des
Caspi, kommt wie jene Schwimmvögel weit von Nord-
Ost her aus den nordischen Tiefländern.

AIcedo ispida, L.

II. Lenkoran 2. Juni 1880.

') Dieser kaukasische Bartgeier wurde mit der
schönen Serie dieser Species verglichen , welche sich

im k. k. Museum befindet und Exemplare aus der
Schweiz, Steiermai-k (erhalten 1809), der Herzegowina
und dem Himalaya enthält. Es ergab sich, dass ab-
gesehen von individuellen Verschiedenheiten in der
Grösse (Flügellänge bei ausgefärbten Individuen 78 bis

83 cm.) und Intensität der Färbung, völlige Ueber-
eiüstimmung obwalte, so dass sich kein Variiren nach
der Loealität nachweisen lässt.

In Grösse und Ton der Färbung kommt der kau-
kasische Vogel am Genauesten mit jenem prachtvollen
Exemplare aus der Herzegowina überein, welches von
Sr. kaiserlichen und königliehen Hoheit dem durch-
lauchtigsten Herrn Erzherzog Kronprinzen Rudolf
der kaiserlichen Sammlung zum Geschenke gemacht
worden ist.

Schon zu A. bengalensis neigend und mit diesem
zusammen lebend ')

Merops persicus, Pall.

U. Lenkoran 19. Mai 1880.
Nur am Caspi und an der unteren Wolga, geht

nicht westwärts ins Land.-')

Acrocephalus turdoides, Meyer.
M. TiHis ".1. .Mai IS82.

Der gemeinste Rohrvogel am Caspi.
Acrocephalus phragmitis. Bechst.

M. Lenkoran Ki. Mai 1880.
Oft in den Saatfeldern.

Sylvia atricapilla, Briss

I\I. Lenkoran 2'J. März 1880.
W. Titlis 28. April 1880.
Bester Sänger in Transkaukasien.

Sylvia nisorla, Bechst.
•M. TiHis .-]. Mai 1882.
Aus dem Kura-Thale bei Tiflis.

Sylvia cinerea, Briss.

W. Tiflis 17. Mai 1882.
l'^-bendaselbst.

Phylloscopus rufus. Lath.

M. Lenkoran L). März 1880.
AVinteit in den Jungein am Caspi.

Ruticilla ochrura, Gmel. (erythroprocta Gould').
M. Kiispudi 14. Juni 1880.

Vertritt hier R. tithys.

'-) Sehr interessant ist es, das Zusammentreffen
der beiden Species A. ispida und A. bengalensis und
ihr Nebeneinanderleben im Kaukasus kennen zu lernen.

Die Verbreitung dieser beiden Arten ist überhaupt
merkwürdig. Alcedn bengalensis, welche A. ispida ost-

wärts ersetzt, befindet sich im k. Jluseum in Exem-
plaren aus Ceylon, Hindostan (Madras, Calcutta, Kachh),
China (Hongkong, Tschifu), von Formosa und Japan.

Seve rzov beobachtete die Art in Turkestan (Ibis 1870

320), Fi n seh in West - Sibirien (Alakul, Südaltai),

sie lebt in Arabien und kommt wenigstens einzeln in

Nubien und Egypten vor (Shelley B. Egypt 160).

Nach Osten reicht A. bengalensis bis zu den Philippinen,

Gilolo und Timor (Shar p e Monog. Kingfish., S chl ege 1

Mus. Pays-bas Alced.). Dagegen ist die westliche A.

ispida nach Finsch nördlich bei Omsk angetroffen

worden, südlich geht sie bis nach Egypten, Palästina,

Beludschistan und Persien (Blanford East.-Persia,

121), ja bis Sind (Hume Stray Feath. I 44, 168).

^) Diese Afrika und dem mittleren Asien ge-

meinsame Art scheint hier und in Turkestan (S e v e r-

zow Ibis 1876 319) ihre Nordgrenze zu finden. Das
Exemplar aus Lenkoran, ein alter Vogel, ist sehr schön

gefärbt, das Weiss an der Stirne ist sehr entwickelt,

Unterrücken und Schwanzfedern ziehen in Blau.

Im Museum sind Exemplare aus Egypten, dem
Sudan und dem Natallande.

*) Die mit Sicherheit hieher gehörige Synonymie
dieser Art ist

:

Motacilla ochrura S. G. Gmelin Jt. III 101 -j-

t. 19 f 3 — Gmel. Syst. I 978, 132.

Ruticilla erythroprocta Gould Proc. Z. S. 1855.

78 et Birds of Asia P. VIII. t. 10 (1856) — Gray
Handhst. sp. 3156 — Blanford East Persia II 164
— Seebohm Cat. B. Brit. Mus. V. 341.

Ruticilla rufiventris Vieill. part. Hume. Stray

Feath. I 189.



Ruticilla mesoleuca (Hempr. et Ehrenb.)

M. Lijrik 28. Mai ISSO.-"-).

In der Jugend nicht von R. phoenicuia zu unter-

scheiden.

Erythacus rubecula var. Hyrcanus Blanford.

W. Leukoran 23. December 1879.

Halte ich nur für etwas intensiver gefärbte ge-

wöhnliche rubecula.

Cyanecula suecica, L.

W. j. Chraiu 28. Milrz 1879.

Bei Tiflis auf dem Zuge.

Saxicola saltator, Menetr.

M. Tiflis 27. Februar 1879.

Häufiger als S. Oenanthe, aber nicht so hoch im

Gebirge.'')

Pratincola rubicola, L., var. Hemprichi Ehrbg.

M. Lenkoran 15. März 1880.

Nicht constant in den weissen Abzeichen, gemein

auf dem Zuge am Caspi.')

Accentor modularis, L.

M. Lenkoran 12. März 1880.

Ln Winter in trockenen todten Hecken.

Parus phaeonotus, Blanf.

M. Tiflis 16. October 1880.

Ex Lenkoran 15. Februar 1880.

Vertritt hier den fehlenden Parus ater, L.

Cyanistes coeruleus, (L.) var. pej-sicus. Blanf.

M. Lenkoran IG. Jänner 1880.

Von Blanford zur eigenen Species erhoben, wo-

für ich keine Gründe angeben kann.^)

Acredula tephronota, typ. Günth.

M. Lenkoran 21. Februar 1880.

^'ertritt hier die iingleich seltenere A. caudata,

L. ")

Ruticilla ochrura (Gmel.) Bogdanow Vögel des

Kaukasus, vgl. H. Sclialow. Journ. f. Oru. 1880. 270.

Gould'sTypen stammten vom schwarzen Meere,

unweit Erzerum.

Gmel in gab als Heimat Persien an. Durch Dr.

Rad de erfahren wir nunmehr, dass diese Art, von

welcher bisher nur die Gould'schen Original - Exein-

plare im Brit. Museum bekannt waren, im Kaukasus
vorkommt.

*) Unterscheidet sich von einem aus Beirut stam-

menden Exemplare der kais. Sammlung durch mehr
Weiss an dei' Stirne und rothe Brust ohne Beimischung

von Weiss : offenbar ein reiner ausgefärbter Vogel.

^) Diese weit verbreitete Art, für welche meiner
Ansicht nach der Name S. isabellina Cretsch beizu-

behalten wäre, ist in der kais. Sammlung aus folgenden

Localitäten vertreten: Arabien (Berlin. Mus.), Nubien
(vom Frankfurter Museum u. H. Kotschy), Weisser
Nil (v. Consul Reitz) Ostindien (Umballah, von Dr.

Stoliczka).

') Ueber das Verhältniss dieser Varietät zu P. rubi-

cola ist Dr. Finsch's Auseinandersetzung (Verh. k. k.

zool. bot. Gesell seh. 1879 54) von Wichtigkeit.

**) Zwischen Exemplaren aus Oesterreich und dem
Vogel aus Lenkoran konnte kein anderer Unterschied
aufgefunden werden, als dass bei letzterem das Weiss
der Stirne sich kaum merklich breiter zeigte.

') Das Exemplar stimmt völlig mit einem aus

Kleinasien überein, welches vom kais. Museum 1850
aquirirt worden ist.

Motacilla boarula, Linne.

M. Lenkoran 18. December 1879.

Winterkleid, geht im Sommer bis in die Gletscher-

zone.

Budytes flava, L. typ.

M. Lenkoran 27. März 1880.

Hier die seltenste der gelben Stelzen.

Budytes campestris, Pall = Rayi Bpt.

M. Lenkoran 24. März 1880.'»)

Nur auf dem Zuge. Anfangs April am Caspi.

Muscicapa luctuosa, Scop. =atricapilla Bechst.

M. Lenkoran U. April 1880.

M. Lenkoran 12. März 1880.

Hier fast immer ganz schwarz auf dem Rücken.
Muscicapa parva, Bechst.

M. Tiflis 14. April 1882.

In Buchenwäldern bis 4000 ' Höhe brütend.

Garrulus Krynickii, Kaliz.

W. Tiflis 19. September 1880.

Garrulus hyrcanus, Blanf.

U. Lenkoran 1. Februar 1880.

W. Lenkoran 26. Februar 1880.

G. Krynickii, Kaliz und G. hyrcanus, Blanf. be-

trachte ich von meinem Standpunkte sammt G. glan-

darius und melenocephalus als nur eine weit verbreitete

imd abändernde Art. '

')

Sturnus vulgaris, L.

M. Derbent 8. Mai 1880.

M. Mabie 23. Juni 1880.

W. Lenkoran 13. November 1879.

Wenn im Herbste und Frühwinter geschossen, so

typisch, wenn im Sommer vor der Mauser, so oft ganz

einfarbig (purpurascens, nitens).'-)

"*) Mit den in der Icaiserlichen Sammlung be-

findlichen zwei Exemplaren aus England und einem

dritten von der taurischen Halbinsel verglichen, zeigte

sich vollständige Uebereinstimmung, nur ist bei dem
Vogel aus Lenkoran die Stirne mehr gelb gefärbt als

an einem der übrigen.

") Diese Ansicht hat gewichtige Gründe für sich.

G. hyrcanus untersclieidet sich vom typischen G.
glandarius wesentlich nur durch geringere Grösse, G.

Krynickii von demselben ausser etwas mehr graulicher

Färbung durch die schwarze Kopfpiatte, welche man
als ein Zusammenfiiessen der dunklen Schaftstriche

des europäischen Hähers bezeichnen könnte. Interessant

ist die Verbreitung dieser Formen, indem G. hyrcanus

nur in Persien, G. atricapillus Geoffr. (melanocephalus

Gene) in Syrien, Palestina und Persien, G. Krynickii

dagegen im Kaukasus und in Klein-Asien heimisch ist.

Sehr merkwürdig ist, dass am 14. Mai 1870 von Mr.

R o b s o n bei Belgrad ein altes Männchen des G.

Krynickii gesammelt worden ist, das sich gegenwärtig

im britischen Museum befindet. (R. B. Sharpe Cat.

Birds Brit. Mus. III 99.) Zwei Exemplare dieses

Vogels aus dem Kaukasus erhielt unsere Sammlung
vom Museum zu St. Petersburg.

'-) Unsere Sammlung ist durch Herrn Baron

Hügel in den Besitz zweier Staare aus Kaschmir ge-

langt, welche beide das gefleckte Gefieder zeigen. Ich

halte dieselben entschieden für zu Sturnus vulgaris ge-

hörig. Der südeuropäische Sturnus unicolor unterscheidet

sich von der gewöhnlichen Art nur durch das unge-

fleckte mattfärbige Gefieder; ein von H. Dahl aus

Sardinien erhaltenes Exemplar zeigt jedoch an Nacken,

Gurgel, Oberbrust und Weichen weissliche Flecken,



Fringiila coelebs, Linne.

M. Lenkoran 4. April 1880.

Aiisserorflentlicli dunkel fjeftirbtes M. vom Süd-
west-Winkel des Caspi.

Coccothraustes vulgaris, Fall.

M. Lenkoran 4. April 1880.

Recht leljliaf't gefärbtes Männchen.
Passer salicicolus, Vicill.

2 U. Lenkoran 7. April 1880.

Jüngerer und älterer Vogel.")
Pyrgita petronia, Linnö.

M. 14. Juni.

Bewohner der verwitterten Felsen- und Stein-

wüsten.

Linola cannabina, Linnö.

M. TiHis 9. April 1882.

W. Tiflis Oct. 1880:

In <ler typist-hen und hellen Form.''')

Pyrrhula erythrina, Fall.

M. 8. October 1882.

W. Tiflis 25. April 1882.

Characteristisch für die Zone von 4000' bis zur

Baumgrenze im Sommer. In den Tiefländern nur auf

dem Zuge.")
Metoponia pusllla, Fall.

M. Araljskaja 24. Janner 1880.

Im Prachtkleide.

Brütet in den kaukasischen Alpen.'")

Euspiza melanocephala, Scop.

M. Derbent 10. Mai 1880.

Die sciitinste der transkaukasischen Arten; lebt

ähnlich der E. aureola.

Emberiza hortulana.L.

W. Kers-Jurd 14. Juni 1880.

jenen des gemeinen Staares entsprechend, aber viel

kleiner. Die reiche Serie welche unser Museum von St.

unicolor besitzt, besteht aus zwei Männchen und zwei
Weibchen durch H. Heckl 1820 zu Militello in Sicilien

geschossen, zwei erwachsenen und einem sehr jungen
Vogel aus Sardinien durch H. D a h 1 und einem durch
Job. Natter er angekauften jungen Individuum aus

Spanien.

'^) Im Wiener Museum befinden sich von dieser

Art Exemplare von folgenden Fundorten : Algesiras bei

Gibraltar von Job. Natter er, Type von Temminck's
Besehreibung, Sicilien, (H. Heckel), Sardinien (H.

Dahl) Arabien (Ehrenberg) vom Berliner Museum
erhalten.

'*) Die von Hemprich und Ehrenberg als Fringiila

bella bezeichnete Form stammt aus S^Tien, die kaum
davon verschiedene Linota fringillirostris Bonap. aus
Westsibirien, Nepal nnd Tibet, aus welch' letzterem

Lande wir durch Dr. Stolizka ein Exemplar erhielten.

Blanford erwähnt sie aus Persieu, G o u 1 d aus Erze-
rum und Afghanistan, Jerdon aus Ladakh, A. Hume
(Labore to Yarkand 260) aus Sikkim, Ladakh und
Yarkand.

") Von Osteuropa, Sibirien (Omsk) und Kam-
tschatka durch Central-Asien, den Himalaya und Tibet
über den grössten Theil von Indien, ja bis Assam und
Arracan (Jerdon).

'^) Scheint nach A. Hume (a. a. 0. 259) auch
in Ladakh zu brüten. Heir von Hom eyer hat (Journ.
f. Ornith. 1880 152) den indischenVogel alsOraegithus
indicus getrennt.

Von der persischen Grenze in 7000'; abgetragenes
Sommerkleid.

Emberiza citrinella, L.

M. TiHis 20. September 1880.

Für Transkaukasien als Sommervogel grosse
Seltenheit.

Emberiza cia, L.

Tschiud-Kul lo. Juni 1880.

Ebendaher wie E. hortulana zu derselben Zeit.")

Phileremos alpestris (L.) var. larvata de Fil. und auch
]>t;nicillata Gould.

M. Lenkoran 18. December 1879.

Ist constant grösser als Ph. alpestris typica, aber
nicht fest in der Umgrenzung der schwarzen Wangen-
und Halsfelden. Sommerbewohncr des Hochgebirges.
Im Winter thalabwärts.

Melanocorypha calandra, L.

.M. Arab.skaja 15. Jänner 1880.

Lege sie zum Vergleiche mit ungarischen Vögeln
bei. Mir scheint die Grenze zwischen dieser und der M.
bimaculata Mentr. in der Natur nicht scharf gezogen
zu sein.'"")

Melanocorypha tatarica, Fall.

M. Lenkoran 15. December 1879.

Schönes Winterkleid mit zum Theile schon ver-

stossenen Federrändern, wird im März oft ganz schwarz

;

kommt aus (.)N0. im Winter zum westlichen Caspi.

Picus Poelzami, Bogdanow.
W. Lenkoran 18. November 1879.

W. Lenkoran 24. November 1879.

Gute Art, nur im Südwest-Winkel des Caspi vor-

kommend.

'') Der\'ogel stimmt mit mitteleuropäischen Exem-
plaren völlig überein ; seine Flügellänge beträgt 8 '/^ Cm.
Von der nahestehenden Art E. cioides Brandt (E. ciopsis

Bonap., E. Stracheyi, F. Moore), welche sich durch

lebhaftere Färbung und kürzere Flügel (7^/, cm.) unter-

scheidet, sind folgende Exemplare verglichen worden :

ein Männchen aus Sibirien 1839 unter der Bezeichnung

E. Fallasii vom St. Petersburger Museum erhalten, zwei

Männchen aus Kaschmir von B. Hügel, ein Weibchen
aus Simla, drei Exemplare von Kotegurh im Hima-
laya, ein Weibchen von Kyelong in Lahul , Juni,

ein Weibchen von Rogi in Tibet, sämmtlieh von Dr.

S t o 1 i c z k a , endlich ein Pärchen au.s Japan, bezeichnet

E. cioides, vom Leidener Museum. Ob E. cia Blan-

fords (East-Persia n257) ausPersien der westlichen oder

östlichen Art zuzurechnen sei, muss noch unentschieden

bleiben, dagegen dürfte es keinem Zweifel unterliegen,

dass die unter diesem Namen von Jerdon (B. India II

571 und A. Hume (Labore to Yarkand 256) erwähnten

Ammern zu E. cioides gehören.

'*) Aus Ungarn besitzt unsere Sammlung keine

Vertreter der M. calandra, dagegen aus Triest, Sar-

dinien (H. Dahl) und S.-Spanien (Natter er). Der
Vogel der vorliegenden Sendung stimmt mit den meisten

der angeführten, besonders mit dem alten M. von Tarifa

überein. Das aus Triest stammende, auf der Terrasse

Sr. Majestät gehaltene Exemplar zeigt theilweisen Al-

binismus und an den normalen Theilen eine mehr röth-

liche Färbung. Ein vom Museum zu St. Petersburg

erhaltenes, offenbar von Menetries gesammeltes Exem-
plar der M. bimaculata von Talisch bietet meiner Ansicht

nach keinerlei wesentlichen Unterschied von M. calandra



Pterocies Alchata, L.

M. Lenkoran 22. März 1880.

Wurde von Menetries als eigene Art unter Pt.

caspius beschrieben,

Attagen Francolinus, L.

M. Kura-Tbal October 1880.

W. Kura-Thal October 1880. '")

Charadrius (Eudromias) asiaticus, Fall.

M. Lenkoran 4. April 1880.

W. Lenkoran 4. April 1880.

Nur auf dem Zuge im Frühjahr, häufiger als

Eud. Geoffroyi.

Aegialites Cantianus, Lath.

W. Lenkoran 11. März 1880.

Gehört in unserem Gebiete zu den Seltenheiten

und ist vornehmlich Lagunen-Bewohner.
Calidris arenaria, L.

Rein gefärbtes Winterkleid.

'") Die Yergleichung dieser Vögel mit einem

Pärchen aus Sicihen (von H. Hecke 1 geschossen),

einem Weibclien aus Kleinasien (Schönbrimn) und

einem Männchen aus dem Hiraalaya (von Baron Hügel)
zeigte völlige Uebereinstimmung, nur ist am siciliani-

schen M. die ungefleckte Mitte des Bauches mehr aus-

gedehnt als an den übrigen.

Phalaropus hyperboreus, L.

M. Tiflis 19. August 1880.

Bleibt theihveise im Sommer hier, geht gern auf

die Bittersalzseen.

Porphyrie veterum, Gml.
W. Lenkoran 14. November 1879.

Ist von P. hyacinthinus durchwegs verschieden

und sehr constant im Colorit,'^")

2u) Porphyrio veterum G. S. Gmel (P. polio-

cephalus Lath. neglectus Sclileg.) ist bis in die neueste

Zeit mit dem Süd-Europa und Algerien bewohnenden

P. coeruleu.s (Vandelli) (P. caesius Barr., hyacinthinus

Temm) verwechselt worden (vergl. Sclater Ibis

1879 195 und 1881 178). Der Verbreitungsbezirk des

P. veterum reicht vom caspischen Meer über Persien

nach Hindostan, Ceylon und selbst nach Cochinchina,

P. coeruleus ist dagegen auf Portugcxl, Spanien, Sici-

lien, Sardinien, Griechenland, dann Algerien beschränkt.

I

Von diesen beiden Arten konnte ich im kais. Museum
folgende Exemplare vergleichen: von P. veterum eines

aus Persien (vom St. Petersburger IMuseum), drei aus

Ostindien (Prof Bojer, B. Hügel), eines sus Cochin-

china (B. Hügel) von P. coeruleus, 2 Weibchen aus

Sicilien (durch^H. H e c k e 1 und H. G u n t e r) und einen

jungen Vogel aus Sardinien (von H. Dahl).

=3iOOf^-

Oiiiitliologische Beiträge aus Miiliren.

Von W. Capek.

Schon lange hatte ich den Wunsch, den mir noch
unbekannten Theil von Mähren, nämlich den Osten dieses

Landes vmd dessen Naturverhältnisse, besonders aber

die Avifauna kennen zu lernen. Endlich konnte ich in

dem Schuljahre 1882/83 diesen Wunsch in Erfüllung

bringen.

Mein diesjähriger Posten war die Stadt Kelc, in

einer für den Ornithologen sehr interessanten Gegend
gelegen. Rings um die dorfmässig gebaute Stadt, die

massig hügelige Gegend mit ausgedehnten Feldern,

zahlreichen Wiesen vmd schönen Nadel- und Laub-
wäldern, im Süden die mächtigen, mit schwarzen
Wäldern bewachsenen Ausläufer des Karpathensystems,

im Norden die Einsenkung zwischen dem oberen
Marchbecken und dem Odergebiete mit dem breiten

Betwathale — das alles bietet ein weites Feld für

Beobachtungen.

Das Resultat meiner Beobachtungen werde ich

kurz in den Ergebnissen der ornithologischen Beobach-
tungsstationen mittheilen, aber einige Bemerkungen
sind es, die ich, als von grossem Interesse für Mährens
Ornithologie, hier speciell vorführen will.

Die kurz angegebenen Bodenverhältnisse der Um-
gebung, sowie der Umstand, dass sich dieselbe hart an

der Verbindungslinie zwischen dem March- iind Oder-
ojebiete befindet, sind' die Ursache, dass ich hier einige

Vogelarten beobachtete, die ich in meinem früheren

Beobachtungskreise, nämlich der Umgebung von Brunn,
entweder gar nicht, oder sehr selten gesehen habe.

So sah ich im Frühjahrszuge (1883) einen Pan-
dion hal., einige Schoenicola schoen., Züge von Ciconia

alba, ein Pärchen Sterna fluv., etc. Häufiger als bei

Brunn kommen am Zuge vor: Luscinia phil, (Herbst-

zug), Cvanecula suecica und a. Häufigere Brutvögel

als bei 'Brunn sind besonders Otus vulg., Sturnus vulg.,

Gecinus canus, Ember. miliaria, Cannabiua sanguinea

;

ausserdem nisten hier an Gebirgsbächen Cinclus aqu.,

auf Wiesen Pratincola rubetra und am Becwaflusse

wahrscheinlich auch Xema ridib., welche Arten man
bei Brunn nur ausnahmsweise zu sehen bekommt.

Dagegen waren hier seltener als bei Brunn: Certhia

fam., Upupa epops, Lanius rufus, Sylvia hört., Merula

vulg., Pratincola rubicola; Motacilla flava und Anth,

pratens. erschienen nur am Zuge, u. s. w.

Am meisten ist aber bemerkenswerth, dass ich

hier Pyrrhula major, Muscicapa parva und Turdus

pilaris nistend antraf.

Von Pyrrhula vulg. ist es bekannt, dass er tiefer

im Karpathengebirge ein ziemlich gewöhnlicher Brut-

vogel ist; dass er aber so weit im Kulturlande nistend

vorkommt, hätte ich nicht geglaubt. — Am 13. Mai

ging ich am westhchen, jüngeren Rande des schönen

Doubrawawaldes (nicht weit vom Becwathale nördlich

von Kelc). Verschiedene Gebüsche, hie und da eine

junge Fichte oder eine alte Eiche unsäumen hier ein

kleines Bäehlein. Auf einem Strauche hart am Bache

sass ein Gimpelpärchen. Das hielt im Schnabel ein

kleines dürres Aestchen, liess es dann fallen und flog

auf eine junge, ganz nahe einzeln stehende Fichte, wo

es im dichten Gezweige verschwand. Nach einer Weile

flog das Pärchen fort. Auf den Nebenästchen etwa 2 M.

hoch, war schon die Unterlage des Nestes angebracht.



Am 20. Mai fand icli dasselbe bereits fertig, doch

haben es leider die Alten verlassen. Es war durch

obere Aestelien gedeckt, zienilicli flach gebaut, unten

bestand es aus trockenen (besonders aus Linden-)

Aestehen und schmalen Wiirzelchen, worunter sich

Stückchen von Baumflechten befanden, inwendig war

es mit feinen Würzelchen, einigen Gräsern und Haaren

nett ausgekleidet. — Ich habe gehört, dass der Vogel

öfters in dem erwähnten Walde zu nisten pflegt.

Das zweite Vögelchen, Muscicapa parva, wurde

zuerst von dem bedeutendsten mährischen Ornithologen,

dem Herrn J. Talsky, als Brutvogel der letzten

Karpatlienausläufer gegen Neu - Titscliein zu nachge-

wiesen. Der aussergewöhnlichen Gefälligkeit dieses

Herrn habe ich es auch zu verdanken, dass ich

dieses versteckt lebende Vögelein zum erstenmale, und
zwar in seiner reichen Vogelsammlung, zu sehen be-

kam. Es freute mich ungemein, dass ich diesen Vogel

selbst im Freien beobachten konnte.

Am linken Becwaufer zieht sich von Weisskirchen

gegen Leipnik hin ein mit schönen Laubwäldern be-

wachsener Hügelgürtel. Am 12. Juli durciischritt ich

diese Wälder, um die unweit von Leipnik gelegene

Ruine Helfen.stein zu besuchen. Einsam ging ich die

Wald.^trasse entlang, als ich (nicht weit östlich von

der genannten Ruine) imWalde eine ängstliche Stimme
vernahm. Ich gieng nach und erkannte sogleich in

den mich umflatternden Vögeln die .seltene Muse, parva.

Mit etwas herabhängenden Flügeln und mit dem
Schwänze beständig wippend flogen die beiden Gatten

von einem Baume zum andern. Ich erkannte bald die

Ursache ; ein junges Vögelein flog mir vor den Füssen
auf, wurde aber bald gefangen ; dasselbe geschah auch

mit einem andern. Ich liess die beiden Vögelchen bald

fi'ei, und freudig folgten ihnen die Eltern nach. Die

Jungen stimmten der Farbe nach, natürlich den

Schwanz ausgenommen, vollkommen mit den Jungen
von ]\Iusc. grisola überein.

Von Turdus j)ilaris, der fridier ausschliesslich

nordischer Gast war, wissen wir, dass er häufiger versucht

hatte, auch in Mitteleuropa seine Heimat aufzuschlagen.

Nach meinen Beobachtungen ist er nun als ein bestän-

diger Brutvogel der Kelcer Umgebung zu betrachten.

Von Anfang November bis zum Frühjahre habe
ich hie und da kleinere Gesell.scliaften gesehen; es

waren wahrscheinlich nordische Vögel. Am 14. April

habe ich eine Schaar von 2U0 Stück angetroften ; da-

mit war die Wanderung geschlossen.

Da hörte ich, dass man bei Zämrsk, nöi'dlich

von Kelö, Nester dieses Vogels gefunden hatte. Ich

bezweifelte die Richtigkeit dieser Anuabe : man nannte
nämlich den betreflenden Vogel in Kelc „jirskavec-,

welcher Name dem Turdus viscivorus gehört Um mich
daher zu überzeugen, ging ich sogleich an die Stelle,

wo ich zu meiner Ueberraschung nicht nur die Stimme
des Turdus pilaris vernahm, sondern auch einWeibchen
sein Gelege bebrütend antraf. Bald darauf fand ich

noch 5 andere Brutplätze, die nach verschiedenen An-
gaben schon mehrere Jahre bezogen werden sollen.

Ganz nahe an Kelc nistet der \'ogel in dem kleinen

Wäldchen ^Hajek'^ (heuer 2 Paare). Die übrigen Nist-

orte befinden sich mehr am Rande der schönen Laub-
wälder, die sich am linken Becwaufer nördlich von
Kelß (etwa 49 »30' nörd. B. und 35 "30' öst. L.) aus-

dehnen , oder im Thale der Becwa selbst. Immer
nisten wenigstens zwei Paare beisammen. So fand Herr
Lehrer Dohnahl am 3. Mai drei Nester mit voller Eier-

zahl auf den wenigen einzeln stehenden Eichen nörd-
lich von Kelc bei Unter-Tesic, den S. Mai hatten drei

Paare in dem naheliegenden Walde ,Hrabi" ihre Nester
fertig gehabt, den 27. April hat man hinter Zämrsk
zwei Nester mit Eiern gefunden, am 10. Mai trugen

drei Paare im Beewathale am Rande des Doubrawa-
walde.s eifrig Jlaterial zum Nestbaue, und am 3L Mai
brüteten .") Paare auf den Pappeln an der Becwa bei

Jlilotic. Im Ganzen sind etwa 2U Paare auf die 6 Brut-

orte vertheilt. Die Nester standen auf Eichen, auf

einer Birke, Kiefer, Fichte, einem Apfelbauuie, auf

Mittelästen hoher Pappeln und selbst auf einer Kopf-
weide — gewöhnlich am Stamme, weniger auf den
Nebenästen, u. zw. 3 bis 10 Meter hoch. Nur in einem
Falle fand ich das Nest auf einer kleinen Fichte nur
1 Meter hoch, dass es von Weitem sichbar war. Die
Alten sassen sehr fest und waren überhaupt wenig scheu.

Beim Nestbauen wurde das 5 vom </" begleitet. — Das
Nest war oben (die Wände mitgerechnet) 13 cm. breit

(die Oefl"nung selbst lOo cm), im Innern 7'5 cm. tief und
fest gebaut. Die äussere Schichte bestand aus trockenen

Grashalmen mit -wenig Kotli, dann folgte die Haupt-
schichte von geglättetem Kothe mit Giasblättern und
Moosstückchen, aber am Rande nur von festaufeinander

gedrückten Grashalmen. Im Innern befand sich eine

starke Schichte von feineren Grasblättern und Halmen,
die leicht heiausgenommen werden konnte. Nur in einem
Falle war das Aeussere mehr aus Moos gebaut. Die
volle Eierzahl betrug 5 bis 6 Stück. Die Eier selbst

glichen ungemein denen der Merula vulg. Da es mir
gelang in dem Herrn H. Dohnal , Lehrer in Kelö,

einen Freund imserer Ornis zu gewinnen, so hege ich

die Hoft'nuns, das ich auch das künftige Jahr Nach-
richten von diesem Vogel erhalten werde. •—

-

Zuletzt habe ich noch zwei Abnormitäten in der

Nistweise mitzutheilen.

Am 10. 3[ai fand ich nämlich im Doubrawawalde
das Nest des Garrulus glandarius ganz am Boden.
Drei junge I.,indenstämme waren hier zusammenge-
wachsen und ihre Wurzeln ausgehöhlt. In dieser Aus-
höhlung sass das q auf 2 Eiern ; das Nest war auf

die gewöhnliche Weise gebaut.

Der zweite Fall bildet eben das Gegentheil. Ein
Goldammer (Ember. citrinella) baute sein Nest hinter

einige Nebenzweige einer Kopfweide in einer Höhe
von 2 Meter über dem Boden. Am 3. Mai habe ich

das 2 ^n diesem Neste beobachtet und in demselben

4 Eier von der normalen Färbung gefunden.

-^«C?£>«5=-
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Die Geflügelzucht in Japan.

Von Baronin Ulm-Erbach, geb. von Siebold.

Es ist wirklich auffallend, welch' reges Interesse

dem asiatischen Inseli-eiche im fernen Osten zugewendet

wird, welches noch vor wenigen Jahrzehnten, wie eine

Auster in ihrer Schale, von jedem Verkehr nach Aussen

abgeschlossen war. Es ruht ein eigener Zauber auf

diesem wunderbaren „Lande des Sonnenaufganges'^ von

dem Freiin von Knorr so treffend sagt:

In des Oceanes Feme
Nur von Träumen überbrückt,

Unerreichbar wie die Sterne,

Schienest Du der Welt entrückt.

Aber plötzlich wie der Morgen
Bist Du sonnig aufgewacht.

Und enthüllst, was Du verborgen,

Deine Farben, Deine Pracht etc.

Doch wenn auch Japan mit Riesenschritten seiner

vollständigen Civilisation entgegeneilt und dessen intel-

ligente Bewohner sich schon fast alle Neuerungen

Europa's angeeignet haben, so muss man nicht glauben,

dass es in seinem Urzustände ein unwissendes, rohes

Volk gewesen sei, denn es leistete schon vor Jahr-

tausenden , ebenso wie das benachbarte chinesische

Reich, hauptsächlich in der Industrie, sehr Bedeutendes.

Haben doch auf den verschiedenen Weltausstellungen,

speciell auch auf der im Jahre 1873 in Wien statt-

gefundenen, die japanischen Broncen, Porcellane und
Lackarbeiten, besonders diejenigen aus der älteren Zeit

stammend, unsere Bewunderung erregt und finden wir

es begreiflich, dass , Japan" dadurch sozusagen „Mode"'

geworden ist.

Da das japanische Volk auch viel Sinn für alle

Naturerzeugnisse hegt, sowohl für die wunderbare Flora,

als auch für die reiche Fauna seiner schönen Heimat,

so erstreckt sich selbstverständlich sein Interesse auch

auf die Landwirthschaft und beschäftigt es sich mit

Vorliebe mit der Geflügelzucht, bei der es die ver-

schiedensten, wunderbarsten Sorten zu Stande brachte.
' Von Kindheit au in naher Beziehung zu Japan stehend,

wurde mir die Gelegenheit geboten. Vieles über dieses

merkwürdige Land zu erfahren und hoffe ich deshalb

den verehrten Lesern dieser Blätter, manches Neue über

die dortige Geflügelzucht mittheilen zu können, der

wir ja auch sehr viel zur Bereicherung unserer Geflügel-

höfe verdanken.
Die japanische Bevölkerung besteht bekanntlich

grösstentheils aas Buddhisten, deren Anhänger an

Seelenwanderung glauben und entbehrt meine Behaup-
tung wohl nicht der Bes-ründuna;, dass der Thierfetisch-

mus den Hauptimpuls zur Domesticirung der Thiere

gegeben haben mag, denn dadurch, dass Vögel oder

vierfüssige Thiere „heilig- erklärt wurden, beschäftigte

man sich mit deren Zähmung und wurde mit ihren

nützlichen Eigenschaften bekannt. Auf diese Weise
sind jedenfalls das wilde Huhn (Bankiwa) die wilde

Taube oder Ente u. a. m. unsere unentbehrlichen Haus-
thiere geworden.

Der Stifter des japanischen Cultus „Buddha" soll

selbst ein grosser Freund der Thiere, besonders der

Vögel, gewesen sein; worüber einige rührende Sagen
berichten. Sein Sterbelager wird daher auf Gemälden
aucli sehr characteristisch dargestellt; dasselbe ist nicht

nur von trauernden Menschen umgeben, sondern auch
von möglichst allen Tliiergattungen, die den Hingang
ihres hohen Beschützers beklagen.

Zu Buddha's Andenken wird jährlich ein Fest

gefeiert, an welchem man gefangenen Vögeln ihre Frei-

heit wieder gibt und wimmelt es an diesen Tagen von

solchen in den Vorhöfen der Tempel, wo sie von armen

Leuten zu diesem Zwecke zum Verkauf angeboten

werden. Der Buddhismus verbietet das Tödten von

Thieren und den Genuss des Fleisches. Nur Geflügel

macht davon eine Ausnahme, da die Japaner vermuthlich

voraussetzten, dass sich ihre Angehörigen nach ihrem

Tode nicht in so flatterhafte Wesen verwandeln würden.

Um das Gesetz des Blutvergiessens zu umgehen, stopften

sie ihrem Federvieh den Kropf so voll mit trockenem

Reis, dass es in Folge dessen erstickte.

Da die Nahrung der Japaner nur aus Vegetabilien,

Fischen und Geflügel besteht, so ist es begreiflich, dass

sie auf deren Zucht hohen Werth legen und sie als eine

rentable Erwerbsquelle betrachten.

Um nun eine recht zahlreiche Vermehrung des

Federvieh's zu erzielen, welches nicht nur zur Speise,

sondern auch als Opfergabe in den Tempeln verwendet

wurde, kam das aufgeweckte Volk, ebenso wie die

alten Egypter, schon lange vor uns auf den Gedanken,

die Eier künstlich ausbrüten zu lassen. Es geschieht

dieses noch jetzt in Japan zwar auf eine sehr primitive

Art, die aber, mit pünktlicher Gewissenhaftigkeit aus-

geführt, wie mir ein sachkundiger Japaner erzählte,

stets einen günstigen Erfolg haben soll. Sie legen näm-

lich selbst bis zu tausend Eier in einen aus Bambus
geflochtenen Korb, diesen stellen sie in ein Thongefäss

auf den Herd und bedecken ihn mit einer dichten

Strohmatte. Durch Feuer erhalten sie eine fortwährende

Temperatur von 95 Grad Fahrenheit. Am sechsten Tag
wird der Raum, wo das Brutgeschäft vor sich geht,

dunkel gehalten, nur an einer Seite bringt man eine

kleine ovale Oeftnung an, hält die Eier gegen dieselbe

und erkennt vermittelst des durchdringenden Licht-

strahles die angebrüteten Eier. Nachdem man die-

selben wieder vorsichtig in den Korb gelegt hat, muss

man dieses Experiment am sechszehnten Tage wieder-

holen, an welchem man mit Sicherheit die lauteren

Eier erkennen kann. Die brauchbaren legt man sorg-

sam auf ein Gestell, welches auf dem warmen Herde

angebracht ist und verhüllt sie mit einer wattirten Decke

bis" zu dem Zeitpunkte, wo die Küchlein glücklich

ausschlüpfen. Auf diese Weise werden Hühner- und

Enteneier ausgebrütet.

Das gewöhnliche Haushuhn, welches in Japan

unter der Benennung „Jitori" seines Nutzens wegen

allgemein gehalten wird, ist dieselbe Race, welche

schon 1864 von dort nach Europa eingeführt wurde,

unter dem Namen der japanischen Hafenstadt „Joko-

hama- bei uns schon "vielfach verbreitet und durch

seinen eleganten Körperbau, sein glänzendes Ge-

fieder und den lang herabhängenden Sehweif eine

Zierde unserer Geflügelhöfe geworden ist. Während die

„Jokohama- in ihrer Heimat in verschiedenen Fär-

bungen, besonders auch gelb vorkommen, so besitzen

wir dieselben bis jetzt nur ganz weiss, oder weiss mit

braunem Sattel, "letztere wahrscheinlich durch eine

!
Kreuzung zwisehes gelben und weissen Jokohama ent-

standen. Es sollen neuerdings eine schwarze Jokoiiama-

Sorte und einige neue weisse Stämme direkt von Japan

eingeführt worden sein, was sehr wünschenswerth wäre,
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wenn nicht sonst diese HUliner-Race durch Inzucht ihre

Originalität und Schönheit einbüssen müsstP. Zu den

Luxushühnern rechnen die Japaner begreiflicherweise

ihre Zwerghiihner, sog. Chabo, die besonderen Lieb-

linge der dortigen Frauen, die bereits in verschiedenen

Varietäten iinportirt wurden, wie ich schon in Nr. 4

dieser Blätter berichtet habe und von denen mehrere

Arten in der zweiten Ornithologischen Ausstellung in

Wien, im April vorigen Jahres, in ausgestopftem Zu-

stande zu sehen waren.

Obige Zfioliiumg veraiiM - iKitiirgetreue

Bild eines Pärchens der rein weissen Sorte, 5Ia-Siro-

Chabo genannt,, denen alle übrigen Chabo-Arten in

Gestalt und Körperbild\ing ganz ähnlich sehen und nur

in der Färbung isicli untersclieiden. Aus den ornitho-

logischen .Skizzen meines Vaters entnehme ich noch
Folgendes über die japanischen Zwerghülinchen : ,,Man

hat liier (in Japan) verschiedene Arten des Zwerg-
huhns; die kleinsten, kaum grösser als eine Taube,
Tsama genannt, ist der Schwanz so gekrümmt, dass

er selbst über den Kamm hervorsteht, so heissen sie

Sasiwo, legt er sich mehr nach hinten zurück, dann
Hozowo, die grössere Art heisst Taliak (Majori, die

kleinere Tsama (Minor). Man findet die Zwergiiühner

in allen Farben des gewöhnlichen Huhnes.* Ein aus

der Provinz Satsuma gebürtiger Japaner theilte mir

mit, dass die schönsten Chabo mit dem farbenreichsten

Federschmucke dort zu finden wären, wo sie sich mit

Vorliebe in der warmen Asche des sehr vulkanischen

Bodens baden.

Der englische Naturforscher Robert Fortune er-

wähnt auch in seiner Reisebeschreibung im Jahre 1863
von Japan über die Chabo wie folgt: (übersetzt: „In

Nagasaki sah ich eine Menge Bantams, welche den
Eindruck von kühnen, unternehmenden, kleinen Kerl-

chen machten.'") .1 saw Bantams near Nagasaki, they

were plentiful , and hold independent looking little

fellows they appeared to be."

Es bleibt mir nichts weiter übrig über die Lili-

putaner zu sagen, als dass sie sich unter meiner Pflege

recht wohl befinden, aber doch für unser rauhes Clima
etwas zart und besonders schwierig in der Aufzucht sind

und daher sich nicht so leicht verbreiten werden, als ich

es im Interesse der Geflügelliebhaber wünschen möchte.

Es gehört zu den kindlichen Liebhabereien des

japanischen Volkes, welches selbst nur einen schwäch-
lichen Körperbau besitzt, auch in seiner Umgebung

alles in kleinem, zierlichem Maassstabe zu vereinigen.

In diesem Sinne sind auch die bescheidenen Häuser
von Holz gebaut und bei diesen legen sie Landschafts-
gärtchen in ganz geringem Umfange an ; doch ver-

einigen sie auf einem verhältnissmässig sehr beschränkten
Räume Felspartien, Seen und Wasserfälle, natürlich

Alles ganz en miniature und besitzen die eigenthümliche
Künstelei, Obstbäume und ursprünglich hohe Gewächse
ganz nach ihrem Willen zu winzigen Exemplaren zu

ziehen. Zu der ganzen Spielerei passend, züchteten sie

auch obenei'wähnte Z\vert;hühnclien und in ihrer Art
ebenso kleine Sehoosshunde .Chin" genannt.

Die in Holland hauptsächlich noch in dem Städtchen
Broek vorkommenden verkünstelten Gärten scheinen

eine unglückliche Imitation der Japaner zu sein. Nur
von ihren Götzen, die ihnen den Inbegriff des Ueber-
natürlichen einprägen sollten, machten sie colossale

Standbilder, meist von Bronce oder von vergoldetera

Holze und dem entsprechend sind auch die geräumigen,
kostbaren Tempel.

Zu den Liebhabereien der Japaner, phänomenale
Naturerzeugnisse förmlich hervorzuzaubern, tjehört auch
diejenige, durch künstliche Züchtung bei Hähnen ab-

norm lange Schweife zu Stande zu bringen, deren

Wachsthum während der Mauser durch feuchte Wärme,
Beschweren der Federn mit Steinen und durch den

fast fortwährenden Aufenthalt der Hühner auf hohen
Sitzstangen befördert werden soll.

Beigegebene Zeichnung, genau nach einem japa-

nischen Originale angefertigt, veranschaulicht uns einen

solchen Wundei-hahn, den Bekannte lebend auf einer

Thierausstellung gesehen haben die mir versicherten,

dass die Wiedergabe des enormen Schwanzes durchaus
nicht übertrieben sei, da in Wirklichkeit der Anblick
desselben noch viel überraschender und staunenerregen-

der gewesen sei, doch war es für den armen Hahn
eine förmliche Plage, sich mit seiner Riesenschleppe

fortzubewegen. Dieses Prachtexemplar wurde nach
seinem Tode sorgfältig ausgestopft und ist noch in dem
naturhistorischen Jluseum zu Tokio zu sehen. Auf dem
Originalbilde, welches ein berühmter Künstler gemalt
hat, war in japanischer Sprache Folgendes geschrieben :

..Dieses ist die naturgetreue Abbildung eines Paar
Hühner Chou-vi-Kei (d. h. langgeschwänzter Hahn),

das ihr Besitzer Porahei Shimanonchi aus Konchi in

Tosa gezüchtet hat. Der Hahn hat einen auffallend

langen Schwanz von circa 2U ungefähr '', Zoll breiten

Federn, von denen die längste 13 V, Fuss misst. Diese

äusserst merkwürdige Hühnersorte, welche unter denen

in Japan zahlreich gezüchteten den längsten Schweif

hat, ist noch wenig bekannt, dieselbe stammt ursprüng-

lich aus der Provinz Tosa, auf der Insel Siholiu und

sind auch unter dem Namen „Schinowaraton" oder

.Kuro-sasa-Oski" bekannt. Vor etwa 60 Jahren war

die Zucht dieser merkwürdigen Huhnerart in Tosa ganz

allgemein und hat man seitdem verschiedene Verede-

lungen mit ihr vorgenommen."
In einem von H. Mischimura 18.59 lierau.';gegebenen

Buche befindet sich auch eine Abbildung der Chou-vi-

Kei-Hühnerrace mit folgender Beschreibung : ,Auf
Korea gibt es eine Hühnerart, bei welcher die Hähne
einen schmalen 3 Fuss langen Schweif haben und
findet man in Tosa eine ähnliche Sorte, .Saganami"

genannt, welche die Gestalt eines gewöhnlichen Hahnes
hat und nur durch die Länge des Schweifes auf-

fällt, den der Hahn gesenkt trägt, so dass die enorm
langen Federn am Boden schleifen. Es gibt, wahr-



seheinlicli duieli Kreuzung entstanden, noch mehrere
Varietäten dieser pt'auenartigen Hühner, theils mit Silber-

und Goldbehang, auch rein weisse, die ,Shira fugi"

genannt werden etc." Der bei'eits erwähnte Robert
Fortune sagt über Letztere: (Uebersetziing: ,Ich be-

merkte einige auffallend schöne Hülinersorten, welche
die gewöhnliche Grösse übertraten und sich besonders

durch ihr prachtvolles Gefieder auszeichneten. Die
Schwanzfedern waren lang und anmuthig gebogen und
feine, seidenartige Federn hingen an beiden Seiten des

hinteren Rückentheiles herab,") ,1 observed some stri-

king and beautiful kinds of fowis. These were rather

above the ordinary size, but were remarkable tbr their

fiue plumage. The tail-feathers were long and grace-

fully curved, and fine silky one hung down on each
side of the hinder part of the back." Weiters sagt er

als er in Jokohama war : („Die verschiedenen Arten von
Hühnern überraschten mich mehr als alles Andere.
Die Sorte, welche icii schon in Nagasaki gesehen, fand
ich auch hier und ausserdem ein Huhn von rein weisser

Farbe, mit einem schönen, langen, getragenen Schweif
und mit langen, seidigen Federn, welche an beiden
Seiten des Rückens herabhingen. Dieses war ein sehr
•schöner Vogel, der es wohl werth wäre, nach Europa
importirt zu werden, wenn es nicht bereits geschehen
ist.") „But the diiferent varieties of fowls Struck me
more than anything eise. The kind wliich I had
iilready seen at Nagasaki was here also, and in addi-

tion a pure white bird with a fine long arched tail

and long silky feathers, hanging down from each side

of the back. This is a very beautiful bird, and well

worth being introduced into Europe if it is not already

here."

Ob Mr. Fortune's Wunsch wohl schon in Er-
füllung gegangen? Denn es ist aus seiner Beschreibung
nicht ganz klar zu entnelimen, ob er weisse Jokohama
oder Chou-vi-Kei meint. Unter den mythischen Thieren
in Japan ist es besonders auch der heilige Vogel „Fung"
(Phönix), der eine grosse Rolle in ihrem Cultus spielt

Und den man vielfach mit langem Schweif abgebildet

findet, vom Himmel herabschwebend, auf seinem Rücken
eine göttliche Gestalt tragend. Möglicherweise sind die

Japaner durch denselben auf die Idee gekommen, den
Vogel ,Fung" durch ihre langgeschweiften Hühner
nachzuahmen.

Als grosse Geflügelfreundin wurde begreiflicher-

weise der Wunsch in mir rege, auch einen Stamm
langgeschweifter Hühner zu besitzen und glückte es

meinem Bruder, mir ein solches Paar schöne, silber-

halsige von Japan zu senden. Dieselben kamen aller-

dings von der weiten Seereise etwas leidend hier an,

erholten sich aber zu meiner Freude vollständig und
legte die Henne fleissig. Doch leider verendete das

Paar bald, während der Mauser, ohne dass es mir

gelang noch vorher Nachzucht zu erzielen. Doch sehe

ich demnächst wieder einer neuen Sendung dieser

Wundervögel entgegen und hoffe dann mehr Glück
mit denselben zu haben.

Im Jahre 1878 gelang es zuerst Herrn Wichmann
diese langgeschweiften Hühner aus Japan nach Ham-
burg zu bringen, denen erden sehr bezeichnenden Namen
„Phönix" gab. Dieser Herr, sowie Herr H. du Roi

haben sich ein grosses Verdienst dadurch erworben,

dass sie diese Hühner-Race, welche durch Kreuzung
mit Jokohama- und Kampfhühnern vermehrt wurde,

weiter verbreitet haben. Ich besitze selbst solche Stämme
mit Silber- und Goldbehang, deren Hähne wohl recht

lange Schwanzfedern haben, doch bieten die meinigeQ

wenigstens nichts Aussergewöhnliches, im Vergleich

mit den von mir direct bezogenen. Die japanischen

Phönix-Hühner sind jetzt an der Tagesordnung und
werden in den Fachzeitungen sehr viele als solche, iür

hohen Preis, angeboten, die durchaus nicht echt sind.

Ebenso wie in Indien, so gehörten in Japan,

besonders in früherer Zeit, die Hahnenkämpfe zu den

beliebtesten Volksbelustigungen und obgleich es jetzt

als Thierquälerei polizeilich verboten ist, dieselben

öftentlich abzuhalten, so scheinen sie dennoch, heimlich



10

stattzufinden, denn kürzlich las ich in einer in Tokio

erscheinenden Zeitung: „Die l[almenkiinipfe scheinen

wieder überhand zu nehmen, denn, wie man sagt, sollen

mehrere Gutsbesitzer ihr ganzes Vermögen durch

Wetten bei denselben verloren haben." Das Wetten
war bei diesem „sport" natürlich die Hauptsache,

welcher von den streitenden Hahnen den Sieg davon

tragen würde, wie es bei uns bei den Pferde-Rennen

der Fall ist. In „allen Welttheilen" bringt uns Professor

Dr. Kühne in seinen „Schilderungen über Japan" ein

hübsches Bild, welches einen solchen Hahnenkampf
darstellt. Die zu den Kämpfen verwendeten Hühner
bilden eine ganz besondere Race, ..Sliamo" auch „Ke-

tori" genannt, welche aus Siani stammen; sie kommen
in allen möglichen Farben vor, sind sehr gross, von

nuichtigem Körperbau und ungemein streitsüchtigem

Character. Die Hiihne werden besonders für die Wett-

känipfe abgerichtet, vielfach mit kleinen Messern an

den Sporen versehen, wodurch das Schauspiel recht

grausam wird. Von einem Augenzeugen wurde mir

von einem Hahnenkanipf'e der in „Hagi" in der Provinz

»Nagatfi

Folgendes erzählt

lus Anlass des Sumyosciii-Festes stattfand.

Bei dieser Gelegenheit Hessen

mehrere Parteien ihre Sliaraos, denen phantastische

Namen beigelegt wurden, gegen hohe Wetten kämpfen
und zeichnete sich dabei ein Halm durch Muth und
Kraft so sehr aus, dass er mehrere Gegner nicht nur
schwer verwundete, sondern sogar tödtete. Dieser Hahn
erlangte eine Berühmtheit und soll a\ich in allen späteren

Kämpfen den Sieg davon getragen haben. Sein Besitzer,

dem man den Spitznamen „Niwatori", d. h. Kauipfhahn,

beilegte, machte mit dem Hahn, der natürlich sehr im
Werthe stieg, glänzende Geschäfte. Auf der letzten

Pariser Exposition erregten die Shamo-Hühner, welche
von der jajianischen Comniissi(m hingebracht worden
waren, Aufsehen ; — leider waren die Bruteier, die ich

von denselben erhielt, lauter. Wie ich höre, soll der

Stamm an den Jardin d' Acclimatation übergegangen
sein, doch weiss ich nicht, ob dieselben mit Erfolg

weiter gezüchtet wurden."

Die bei ims ziemlich verbreiteten japanischen

Seidenhülmer verdanken wir auch dem ostasiatischen

Inselreiche und sind dieselben dort unter dem Namen
„Rekok- kei" bekannt. Sie führen mit Recht ihren

Namen „Seidenhuhn", da sie nicht, wie das übrige

Geflügel, ein Federkleid besitzen, sondern ein solches

von seidenartigem Haar, welches mit seiner Faibe
einen auft'allenden Contrast mit der schwarz-violetten

Haut bildet. Obgleich die Henne recht fleissig längliche

Eier mit harter gelbei- Schale legt, und mit Ausdauer
brütet, so muss man das Seidenhuhn bei uns doch
zu den Luxushühnern zählen, da es gegen Kälte ziemlich
empfindlich und schwer aufzuziehen ist.

Dem himmlischen Reiche verdankt Japan eine

Hühner-Sorte, deren Name „Pomaru" ist und die auch
bei uns bekannten Cochinchina, welche sie sehr ähnlich

Kukin-kei heissen.

Ausser den erwähnten Hühner-Racen soll es in Japan
eine solche, „Rankei" genannt, mit grosser Vollhaube
geben, von der es hoffentlich auch gelingen wird, sie nach
Europa zu iniportiren, was aber bei der secliswöchent-

lichen Ueberfahrtzeit ein höchst scliwierigesUnternelimen

ist. Nicht unbemerkt kann ich es lassen, wie zutraulich

und zahm die meisten japanischen Hühner-Sorten, be-

sonders die Chabo und Ohou-vi-Kei, sind, sie fressen

gern aus der Hand und lassen sich leicht fangen und
streicheln. Ein Beweis, dass der Japaner sich viel mit

seinem Geflügel beschäftigt. Dass es, wie man mir
erzählte, in Japan Hennen geben soll, die in einem
Tage sogar mehrere Eier legen, halte ich wohl für

eine Fabel

!

Die Fütterung des Geflügels geschieht haupt-
sächlich mit ungeschältem Reis, den auch meine japa-
nischen Hühner aller anderen Nahrung vorziehen.

Das Bestreben vieler rationeller europäischer Ge-
flügelzüchter, die Eier nach dem Gewichte zu ver-

kaufen, ist dort schon längst gebräuchlich. Gewiss
würde es, wenn wir diesem Beispiele folgen möchten,
vieles 'dazu beitragen, dass auch bei uns auf dem Lande
mehr Werth auf Einführun'r edler IIühncr-Racen seiest

würde.
Eine ebenso originelle als praktische Art, die Eier

lang frisch zu erhalten, verdanken wir auch den intel-

ligenten Japanern. Sie besteht nämlich darin, dass sie

die Eier mit feuchtem Lehm einhüllen, der sich

schnell erhärtend, das Ei mit einer Form umgibt, die

Luft vollständig abschliesst und es dadurch vor Fäul-

niss bewahrt. Ausserdem hat dieses Verfahren das

Zweckmässige, dass die Eier mit solcher Hülle ver-

sehen, sich gegenseitig nicht berühren und nicht mehr
80 zerbrechlich sind. Auf diese Weise werden die Eier

für den Transport zu Tausenden in Fässern verpackt,

was besonders für den Bedai-f bei langen Seereisen

von unberechenbarem Werthe ist.

Meine Brüder versicherten mich, dass mehrere
Monate alte, auf diese Weise conservirte Eier, weder
durch die tropische Hitze, noch durch die Feuchtigkeit

irgendwie gelitten hätten oder verdorben waren und
nach Entfernung der Lehmkruste, weichgesottene Eier

wie ganz frische geschmeckt haben.

Jedenfalls würde sich der Versuch lohnen, diese

einfache Art der Conservirung der Eier nachzuahmen.
Die Pfauen und die Truthühner werden auch in

Japan in Gefliigelhöfen gehalten. Erstere, von denen
ich sehr schöne japanische Abbildungen gesehen, sind

aus China, und Letztere aus Indien dorthin überbracht

worden.
Was die Wasservögel betrifft, so kann Japan

wohl ihr Eldorado genannt werden und sind dieselben

dort in wildem Zustande, besonders die Enten in den

verschiedensten Arten, reichlich vertreten.

Als domesticirte Gans besitzen sie meines Wissens

nur die Höcker-Gans, die ihrem Namen von einem horn-

artigen Aufsatz, den sie auf dem Sclinabel trägt, hat.

Dieselbe ist auch bei uns schon importirt worden und

hat sich sowohl durch ihre stattliehe, elegante, einem

Schwan ähnliche Erscheinung, als durch ihre Frucht-

barkeit und Genügsamkeit mit wenig Wasser, bald

Freunde erworben. Ihr saftiges Fleisch und auch ihre

grossen Eier sollen sehr schmackhaft sein und ausser-

dem ist diese Höcker-Gans sehr abgehärtet und deren

Junge leicht aufzuziehen.

Die japanische P]nte, der Rouen ähnlich sehend,

die ihres grossen Körpers wegen und als sehr fleissige

Eierlegerin in Japan zum Nutzen gehalten wird, hat sich

bei uns einer sehr schnellen Verbreitung zu erfreuen

und hat sieh leicht acclimatisirt. Sie ist nicht nur ein

hübscher Vogel, sondern sie besitzt auch sonst noch

eine Menge ausgezeichneter Eigenschaften ; sie legt sehr

viele Eier, ist sehr zahm und hat keine Neigung zum
Fliegen. Die Aufzucht der jungen Enten ist nicht

schwierig und entwickeln sich dieselben so rasch, dass

sie in 6 Wochen schon vollständig befiedert sind. Die

weissen Enten sind merkwürdigerweise in Japan nicht



11

beliebt. Unter den Enten nimmt die besonders schöne
Mandarin-Ente (Aix galericulata) eine liervorragende

Stelle ein. Weojen ihrer gegenseitigen Anhänglichkeit

werden sie in Japan als Sinnbild ehelicher Treue so

hoch in Ehren gehalten, dass sie früher von Fremden
sogar zu fabelhaften Preisen nicht zu erwerben waren.
Bei den Hochzeitsfeierliclikeiten spielen die Älandarin-

Enten noch eine grosse Rolle, indem den jungen Ehe-
leuten stets ein Paar von denselben als glückbringendes
Zeichen überreicht wird. In Europa ist die Jlanda-

rin-Ente noch selten und nur in grösseren zoolo-

gischen Gärten vertreten.

Ein sehr hübsches, sogenanntes Entenfest findet

jährlich auf dem Nakajama-Flusse bei Tokio statt und
besteht darin, dass man aus Holz kleine Enten ver-

fertigt, sie mit buntem Papier, der Mandarin-Ente
ähnlich, überzieht oder in deren Farben bemalt. Auf
diese künstlich verfertigten Enten werden kleine bren-

nende Kerzen befestigt und lässt man solche zu Tau-
senden auf dem Wasser schwimmen. Das Volk folgt

diesen leuchtenden Enten in Booten nach und bietet

dann die singende und jauchzende Menge, nebst den
auf den Wellen schaukelnden, leuchtenden Enten einen

ebenso anrauthenden als hlibschen Anblick.

Von Tauben kommen in Japan verschiedene
Sorten im wilden Zustande vor. Die Haustaube „Ije-

bato" genannt, wird wie bei uns in Schlägen gezüchtet.

Eine blaue Taube, die sich in den Wäldern aufhält

und dort nistet, aber auch gezähmt in Käfigen gehalten

wird und zu Ehren des Erforschers Japans, „Columba
Sieboldii" genannt wurde, muss der Beschreibung nach
wundervoll sein ; Nacken und Schwanz schimmern
grünlich-blau, die Schulterfedern purpurn und dabei hat

sie eine goldgelbe Brust und Unterseite. Leider habe
ich dieselbe, auch ausgestopft, noch in keinem natur-

historischen Cabinet gefunden.

Wenn ich scliliesslich noch die Fasanen erwähne,
so geschieht es nur, weil auch diese öfters von den
Japanern in Volieren gehalten werden, diese nennen
sie „Kisi" oder „Janiatori", Bergvogel, und glauben,
dass der Ruf derselben eine Anzeige bevorstehender
Erdbeben sei. Der Gold- und Silberfasan ist von China
importirt und hat sich auch verwildert, in den Wäldern
fortgepflanzt.

Der Bunt-Fasan (Phasianus versicolor) ein sehr
hübscher Vogel, kommt häufig in Japan wild und
gezähmt vor.

Die Jagd auf Fasanen ist eine der dankbarsten und
beliebtesten in Japan.

Als Beweis, welch' lebhaften Sinn und Neigung
der Japaner für seine Thiere und ganz speeiell für die

Vogelwelt hat, spricht dafür, dass er trachtet, dieselben
auf verschiedene kunstreiche Weise nachzubilden und
zu malen. So besitze ich Gegenstände von Bronce,
Porcellan und Thon, welche Hühner, Enten und Vögel
naturgetreu darstellen, es finden sich solche in Seiden-
stoffen gewirkt oder mit der Hand gestickt, entweder
mit Perlmutter auf Lacksachen aufgelegt oder auf
Fächern, Vasen und Schüsseln von Porcellan abgebildet.

Aus Seide verfertigen sie ganz reizende Figürchen von
Vögeln und anderen Thi(!ren, welche in ihrer Art kleine
Kunstwerke sind.

Ebenso, wie der „Kranich" bei den Japanern als

„Glücksvogel" Jiäufig vorkommt, so auch der ,,Hahn"
als Symbol des Friedens, wobei man ihn auf einer

mit Schlingpflanzen bewachsenen Trommel dargestellt

findet. Unter den Göttinnen wird einer Lautenspielerin,

der Beschützerin der Blusik, der Hahn als Emblem
beigegeben.

Wenn auch der grosse chinesische Philosoph
Confucius, dessen vorzügliche Lehre sich über oanz
Japan verbreitet hat; sehr treffend sagt : „Das Wort
des Mannes ist gleich dem Krähen des Hahnes, das
die Morgenröthe verkündigt; aber das Wort der Frau
ist wie das Glucksen der Henne, die den ganzen Tajr

gluckst; ihr Glucksen hat keine Bedeutung"; so hoffe

ich doch, dass dieser Ausspruch auf meinen Bericht
günstig gedeutet werden möchte. Denn es lag ja
nicht in meiner Absicht durch denselben die „Morgen-
röthe der Wissenschaft" zu verkünden, welches ich

gerne den gelehrten Männern überlasse, sondern mein
Bestreben war, das Interesse meiner verehrten Leser
für das schöne und glückliche Land „des Sonnenauf-
ganges" noch um Etwas zu erhöhen.

Sollte mir dies gelungen sein, so wäre ich reich-
lich für meine Jlühe belohnt.

-^30§i=-

Bericlit über die der pathologisch- anatomischen Anstalt des k. k. Thierarznei-

Institutes in Wien
während des Studienjahres 1881—82 zur Untersuchung übergebenen Vögel.

Von Prof. Dr. Csokor.

Zur Section und speciellen Untersuchung wurden
dem Institut 51 ganze Thiercadaver, und zwar: 6 Tau-
ben, 35 Hühner, 1 Truthahn, 1 Ente, 4 Gänse, 2 Schwäne,
1 Papagei und 1 Nachteule überbracht; ferner 25 Organe.
Organtheile und pathologisch - anatomische Präparate,
stammend von Pferden, Rindern, Schafen und Schweinen
sind durch Private, Thierärzte und Marktcommissäre
als Unterrichts-Materiale eingesendet worden.

Die während des Schuljahres gestellten patho-
logiseh-anatomischen Diagnosen sind nach den kranken
Organen geordnet und -ohne Berücksichtigung der
Complicationen aus nachstehender Tabelle zu ersehen,
wobei die mit (E) bezeichneten Fälle eingesendete
Objecte bedeuten. Im Anschlüsse sind einige der be-

merkenswertheren Sectionsbefunde auszugsweise an-

gegeben.
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AnnloiiiiMC-li«' l>inKii<iae '3 I

III. Vergiftungen.

Kolileiisamevergirtung (E)

A'ergiftiiiig mit plicnylsauiem Kalk (E)

IV. Krankhafte Veränderungen in dem Nervensysteme

Gelbe GcliirneiweichuTig (E) ....

V. Krankhafte Veränderungen in den Verdnuungs-
organen.

Acute Dai'nientziindunjf (E) 4"

Acute exsud.itive Darr»- und liauclifelleiitzündMiig (E) t!-

Darmtuberenlose (E) 2'

Diplitheiitisclie Uarmenty.iindung (Ruhr) (E) . . :V"

Käsiger Ab.socs.s in der Kloake 1"

Acute Bauchl'ellentziiiidunr; (E) .'('-

C'lirunisclie Bauclifellentziiiidun«; E) '2'-'

VI. Krankhafte Veränderungen in den Athmungs
Organen.

Croupöse Lungeneiit/.ünduiig (E) 2"

VII. Krankhafte Veränderungen in den Harn- und
Geschlechtsorganen.

Eileiterentziiuduiig mit .secundiirer liauchfelleutzün- ,

düng (Et 13'»
Vortall der Kbiake und des Eileiter.s (E 1 '"

VIII. Krankhafte Veränderungen der Haut.

Hanttuberculo.se (E) -J'-

Sarcome in der Haut (E) ,

1'''

IS
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lieber den feineren Bau der Geflügelpocke. (Epithelioma contagiosum B.)

Vortrag, gehalten in der Vereinsversammlung am 14. Deceniber 1883, von Dr. J. Csokor, k. k. Professor.

(Mit zwei Abbildungen.)

Eine unter dem Geflügel seuchenartig auftretende

Krankeit wird von Alters her als Geflügelpocke be-

zeichnet und zahlreiche Schilderungen der Seuche, ent-

stammend der Feder ausgezeichneter Forscher, finden

sich in einem Werke von H e u s i n g e r i) chronologisch

zusammengestellt vor. Nach den diesbezüglichen An-
gaben sind es Tauben, Hühner, Truthühner, ja auch

Habichte, welche von der Krankheit heimgesucht wer-

den; die älteren indischen Forscher erwähnen unter den
Namen: la petit variole, Small-pox, nach den
Eingeborenen Moata die in Rede stehende Seuche
und betonen ihre Contagiösität. Heusinger vermuthet,

dass die Beobachtung der Geflügelpocke schon im
Alterthume zu jener Mythe der arabischen Schriftsteller

Veranlassung gegeben habe, dei- zufolge kranke Vögel
im Jahre 572 die abyssinische Armee mit Blattern

angesteckt haben sollen. Angeblich war Crescenzio
der Er&te, der die Seuche genauer würdigte, da der=

selbe einen bei Tauben am Kopfe und um die Augen
herum vorkommenden pustulösen Ausschlag beschreibt,

welcher zum Erblinden der Thiere führt und in den

heissen Sommermonaten epidemisch auftritt. Quersent
und Bossi heben die Geflügelpocke als eine jährlich

wiederkehrende Plage der heissen Länder, insbesondere

Italiens, hervor und halten dieselbe füi' contagiös, jedoch
weniger gefährlich, da höchstens 20"/,, der erkrankten

Tauben der Seuche erliegen. Mit der Variola des

Mensehen identificirt wird die Geflügelpocke der Tauben
von mehreren Autoren, so speciell von Bonfatti,
R o h 1 w e s und Klein. Beobachtungen derselben

Krankheit bei Truthühnern und Gänsen als Ophthal-

mien s. g. kleine Blattern werden angeführt von
Leblanc, Roll und B r u c k m ü 1 1 e r und nach einem
Berichte aus Friedland-) wurde eine seuchenartig

auftretende Krankheit einhergehend mit Eruptionen an

den Schwimmhäuten, in der Bronchial- und Darmschleim-
haut bei Gänsen beobachtet.

Schon S p i n o 1 a ^) bezweifelt die Identität der

Geflügelpocke mit der Variola des Menschen, da Ueber-
tragungsversuche vorgenommen mit einer aus der

Menschenpocke stauimenden Lymphe und selbst mit

Kuhpocke negativ ausfielen. Dem entgegen versichert

Brugone, dass unter dem Geflügel nur die Trut-

hühner der wirklichen Pocke unterw^orfen seien und
fügt hinzu, dass er mit Erfolg geimpft habe. Sonstige

Uebertragungsversuche der Menschenpocke, der Schaf-

pocke und auch der Kuhpocke auf Hühner, Truthühner
und Tauben vorgenommen von Rivolta, Delprato,
Günther, Hurtrel' d'Arboval und Rayer-*) er-

gaben sämmtlich negative Resultate. (Fortsetzung folgt.)

') He

u

singer, Recherches de Patliol. conipart'e. Vol. 1. 1847.

2) Gurlt und Hertwig Suppl. Hering's Jahrbuches. 1856.
3) Spinola. Handbucli der speciellenPatliologie und Therapie

für Thierärzte.

•>) Ornitojatria (Pisa 1880).

Notizen.
Ueber die Verbreitung des Belaeniceps rex, Gould.

Von Herman SchaiOW. Die Nachrichten , w eiche wir
bis heute über das Vorkommen des absonderlichsten
aller afrikanischen Vögel, des im Jahre 1851 von Gould
beschriebenen Seluihschnabels, besitzen sind ganz ausser-

ordentlich dürftige. Nur wenige neue Gebiete sind m
den letztverflossenen Jahren den älteren, aus denen das
Vorkommen des Balaeniceps bekannt war, ange-
reiht worden, und diese wenigen befanden sich alle in

jenen Gebieten des Bachr-el-Ghasal, welche bisher als

die alleinige Heimat dieses Riesenvogels betrachtet
wurden. Es wird daher von allgemeinem Interesse

sein, wenn ich hier kurz über ein Gebiet berichte, in

welchem der Schuhschnabel in neuerer Zeit beobachtet
worden ist, und welches weitab von allen jenen Ge-
bieten liegt, in denen er bisher ausschliesslich aufge-
funden wurde.

Wie bereits oben erwähnt bildet der Bachr-el-
Ghasal mit seinem unentwirrbaren Netz von Sümpfen,
Regenströmen und Parallelläufen die Heimat des
Balaeniceps rex. Die ersten Nachrichten über
diesen Vogel datirten von dem deutschen Reisenden
Werne, dessen Jäger ihn in den Sümpfen des No-Sees
am Ghasalflusse gesehen haben wollten. Später wurde
er am ßachr-el-Abiad von Heuglin, dann im Lande der
Nuer-Unger von Schweinfurth, im Gebiete des Bachr-
elDschebel, am Djur sowie in neuerer Zeit in den
weiten Sümpfen des Zeraf von dem österreichischen
Reisenden Ernst Marno (Reisen im Gebiete des weissen
und blauen Nil) aufgefunden. Am Bachr-el-Abiad selbst

soll er jetzt seltener sein, dagegen in den ausgedehnten
und unzugänglichen Sumpfgebieten am Einfliisse des
Djur in den Ghasal nach den von Heuglin mitgetheilten

Aussagen der Unger noch häufiger vorkommen. Auch
am Zeraf tritt er nach Marno ziemlieh häufig auf.

Die Vermuthungen Heuglins, dass der „Abu-Mackub,"
d. h. der Vater des Pantoffels, wie die Araber den
Balaeniceps nennen, auch in der Sumpfregion um
den Victoria-Nyanza und den Tsad - See voi-kommen
dürfte, haben bis jetzt noch keine Bestätigung gefunden
Allerdings sind diese Gebiete auch kaum noch nennens-
werth ornithologisch erforscht, wenngleich das Vor-
kommen des Balaeniceps sicherlich von jedem
geographischen Forschungsreisenden registrirt worden
wäre. Am Tanganika ist der Schuhschnabel von
Dr. Bölim noch nicht beobachtet worden.

Vor wenigen Tagen ist der deutsche Reisende
Dr. A. Stecker nach vierjährigem Aufenthalt in Abessi-

nien nach Europa zurückgekommen. Es ist ihm ver-

gönnt gewesen — allerdings als Gefangener des Königs
von Schoa— den Zuaisea (8.50 n.Br. imd 37.75 ö. L.)

oder wie er auf der zoo-geographischen Karte des

Nilgebietes und der Uferländer des Rothen Meeres
von Heuglin genannt ist, den Soui-See, zu besuchen
tmd daselbst zu sammeln. Nach bisher noch nicht ver-

öffentlichten Mittheilungen Steckers hat er an diesem
See den Balaeniceps aufgefunden. Die demnächst
zu veröffentlichenden Berichte des Reisenden werden
über dieses interessante Vorkommen sichei-lich Näheres

bringen. Vorläufig ist jedenfalls durch die Entdeckungen
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Dr. Steckers constatirt, dass der Bachr-el-Ghasal mit

seiner Umgebung nicht als die alleinige Heimat des

Sclmlisclinabols zu betrachten ist, und dass dieser Vogel
durchaus nicht einem ausserordentlich eng begrenzten

Gebiete angehöre, wie man dies bis jetzt nach dem,
was wir über die Verbreitung des Ralaeniceps rex
wussten, mit Recht annehmen durfte.

Dr. G. A. Fischers Forschungen in Ostafrika. Nach
siebenjährigen Reisen im ae(|u;it(iiialeii (JstAtrika ist

Dr. G. A. Fischer nach Europa, in die Heimat zu-

rückgekehrt.

Um die Mitte des Novembers 1876 verliess

Dr. Fischer Deutschland und begab sich nach Zanzibar.

Hier weilte er längere Zeit, um seinen Reisegefährten

Clemens Denhardt, zu erwarten, tun dann mit diesem
den ^'ersuch zu machen, den Tanaflus.s aufwärts zu

gehen, in d:is Innere Witus einzudringen, den 5400
Meter licdien Kania zu erforschen und auf diesem Wege
das luibekannte Innere des afrikanischen Continentes

zu erreichen. Während seines Aufenthaltes in Zanzibar
machte sich Fischer mit der Fauna dieses Gebietes

vertraut und sammelte besonders viele biologische

Beobachtungen. Nach Ankunft seines Gefährten ging
der Reisende mit diesem den TanaHuss aufwärts bis

Wapokomoland, in dem sich die Forscher längere
Zeit aufhielten. Auf dieser Reise wurden die Gebiete
vom Massa, Ripiri, Ribaradja, Mitole und Rinakomba
sammelnd und beobachtend durchstreift. Der Wider-
stand der Eingebornen, die Unmöglichkeit auf diesem
Wege weiter einzudringen, sowie eine Reihe anderer
Zwischenfälle veranlassten die Reisenden nach der
Küste zurückzukehren. Denhardt kam hier krank an,

suchte in Zanzibar die notiidürftigste Heilung und kehrte
dann nach Europa zurück. Dr. Fischer, der fast gar
nicht vom Klima gelitten, liess sich in Zanzibar als

Arzt nieder. Von hier aus machte er dann wiederholt
Ausflüge in verschiedene Küstengebiete des gegenüber-
liegenden Continentes. Die letzte grössere Reise vor
seiner Heimkehr nach Eiuopa, zu welcher ihm auch
die Unterstützung der Geographischen Gesellschaft in

Hamburg wurde, führte ihn in die Gebiete der Massai,
jener wilden kriegerischen Gallastämme, welche das
Land zwischen dem Victoria Nyanza und dem Kili-

mandscharo bewohnen, und deren Gebiet bisher noch
nie von eines Europäers Fuss betreten worden ist.

Dr. Fischer ist der erste Reisende, sicherlich der erste

wissenschaftliche Forschungsreisende, der jene jung-
fräulichen Gebiete des schwarzen Continents exploriren
konnte.

Während seiner Reisen und Excursionen und
während seines Aufenthaltes in Zanzibar ist Dr. Fischer
in hohem Grade thätig gewesen, zoologische Sammlim-
gen der verschiedensten Art zusammenzubringen. Und
diejenigen Gebiete des Zanzibar gegenübergelegenen
Continentes, welche er selbst nicht besuchen konnte,
wurden von seinen Leuten, die er zu zoologischen
Sammlern herangebildet, durchstreift. Auch mit den
Missionären verschiedener Stationen an der Ostküste i

stand Fischer in Verbindung. So gelang es ihm die 1

reichen zoologischen Sammlungen zusammenzubringen,
deren Eintreffen in Berlin ein Ereigniss für alle be-

j

theiligten Kreise wurde, und welche allen Disciplinen
zoologischer Forschung so vieles Neue zuführen sollten.
Wenn aber auch Fischers Name mit der Entdeckung
vieler neuer Lebewesen aus den verschiedensten Fa-
milien des Thierreiches auf das Engste verknüpft ist, !

, den Löwenantheil von seinen Forschungen hat die Orni-

I

thologie davongetragen. Reiche und werthvolle, sorg-

j

fältige und wiederholt controlirte biologische Be-

I

obachtungen wurden von ihm gesammelt und in den

„Brieflichen Reiseberichten'* im Journal für Ornithologie
' veröffentlicht. Sie sind von grossem Werth, geben
' Aufschluss über vieles Zweifelhafte und Unbekannte
und suchen mit Eifer längst empfundene Lücken zu

füllen. Für diese biologischen Beobachtungen ist die

ornithologische Wissenschaft dem J^orscher zu vielem

Danke veri)flichtet, zu grösserem aber noch für die

Einsendung jener reichen Sammlungen, welche von dem
Reisenden in Gemeinschaft mit Dr. Reichenow bearbeitet

wurden, und welche uns mit einer Reihe wunderbarer

interessanter Vogelformen bekannt gemacht haben.

Die die Sammlungen behandelnden Arbeiten wurden
im Journal für Ornithologie veröffentlicht Die Zahl

der darin beschriebenen neuen Arten ist eine ungemein
grosse. Es ist mir wohl erlassen sie alle hier aufzu-

führen. Ich will hier nur daran erinnern, dass Dr.

Fischer allein vier neue Co rytha i x-Arten, nämlich:

C. Fi sc her i Rchw., Reichenowi Fischer., C ab a-

nisi Rchw. und Ilartlaubi Fischer und Rchw.
entdeckt hat, ich will hier nur die Erinnerung an jenen

farbenprächtigen, goldbauchigen Glanzstaar wachrufen,
welchen Fischer aus dem Gebiete von Massa eingesandt,

und der von Reichenow als Cosmopsarus regius
beschrieben wurde. Neben Pyrenestes unicolor,
M e gal o p ii o n ti s Fischeri, Barbatula Fi-
scheri, Speculipastor bicolor, Dryoscopus
n i g e r r i m u s und S j) i 1 o c o r y d o n h y p e r m e t r u s

sei schliesslich noch jener eigenthümliehen Vidua-
Art Erwähnung gethan, welche sich durch die schma-
len mit abwärts gebogenen Fahnen versehenen vier

mittleren Schwanzfedern auszeichnet, und welche von
Reichenow zum Typus einer besonderen Untergattung
erhoben wurde , die aus dem Gebiet von Usagua
stammende Linura Fischeri.

Am Montag, den 3. December veranstaltete die

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft in

Berlin zu Ehren der glücklichen Heimkehr Dr. Fischers
eine Festsitzung, verbunden mit einem Festessen. Nach
einer herzlichen Ben;rüssun<r durch den Vorsitzenden
Herrn Justizrath Dr. Golz, erstattete Herr Dr. Fischer

einen eingehenden Bericht über seine ornithoiogischen

Forschungen im Lande der Massai. Wenngleich der
Reisende wie ein Gefangener das Land durchziehen
und stets vor den räuberischen luid wilden Eingebore-
nen auf seiner Hut sein musste, wenngleich er es nie

wagen durfte, sich weit von den geschützten Lagerstätten

zu entfernen, so uelang es ihm dennoch aus diesem

bisher noch nie durciiforscliten Lande ca. 270 Arten
in ungefähr 400 Bälgen heim zu bringen. Die Zahl

der von dem Reisenden beobachteten Arten mag sich

auf 350 sp. belaufen. Dr. Fischer schilderte zunächst in

seinem Vortrage das Vogelleben an . den Ufern des

Panganiflusses, welchen er aufwärts bis zu den Kata-

rakten verfolgte. Er besuchte den Naiwaschasen, den
nordwestlichsten Punkt seiner Reise, den 2000 Jleter

über dem Meeresspiegel gelegenen Aruschasen mit

seinen heissen Quellen, belebt von Schwärmen von

Pelicanen und Flamingos und hielt sich alsdann längere

Zeit am dem Meruberge auf. Hier wohnt ein von

den Massai unterjochtes Ackerbau treibendes Volk
und hier konnte Dr. Fischer den Haupttheil seiner

Sammlungen zusammenbringen. Der grösste Theil

der CoUectionen des Reisenden ist noch nicht in Europa
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angelangt. Aus denjenigen Sammlungen, welche Dr.

Fischer persönlich mitgebracht hatte, legte er eine An-

zahl seltener ostafVikanischer Arten sowie 20 neue

bisher unbeschriebene Species vor. Die Diagnosen

dieser neuen Arten werden in kürzester Zeit im Jour-

nal für Ornithologie veröft'entiieht werden. Es sind

die der folgenden 20 neuen Arten:

Corytaix Hartlaiibi Fschr. und Rchw,
Cotyle rufigula Fschr. und Rchw.
Diophornis nov. gen. Fischeri Rchw.
Alscorax murina Fschr und Rchw.
Ohloropeta massaica Fschr. und Rchw.
Notauges Fischeri Rchw.
Euplectes Friederichseni Fschr. und Rchw.
Nigrita Cabanisi Fschr. und Rchw.
Passer rufoeinctus Fschr. und Rchw.
Coraphites leucopareia Fschr. und Rchw.
Megalophonus massaicus Fschr. und Rchw.
Zosterops euricricotus Fschr. und Rchw.
Drepanorliynchus nov. gen. Reichenowi Fschr.

Cinnyris Falkensteini Fschr. und Rchw.
Parus fringillinus Fschr. und Rchw.
Bumesia inelanocephaLa Fschr. und Rchw.
Saxicola Schalowi Fschr. imd Rchw.
Tarsiger orientalis Fschr. und Rchw.
Calamonastes Fischeri Rchw.
Pseudocoryphus nov. gen. rufus Fsch und Rchw.
Nach Vorlage und Besprechung dieser neuen

Arten, unter denen sich einzelne befinden, welche im

höchsten Grade das Interesse der Anwesenden erregten,

gab Herr Dr. Fischer noch einige allgemeine Mit-

theilungen über das Land der Massai wie über die

Bewohner desselben.

In einiger Zeit werden die übrigen Sammlungen
des Reisenden, welche von Zanzibar um das Cap der

guten Hoffnung gegangen sind, in Europa eintreffen.

Auch in diesen Sammlungen werden sich noch zahl-

reiche neue Arten vorfinden. Herr Dr. Fischer beab-

sichtigt eine Beschreibung seiner Reisen zu veröffent-

lichen sowie eine Uebersicht der Ergebnisse seiner

ornitliologischen Forschungen seinen Fachgenossen mit-

zutlieilen.

Moire dem kühnen Reisenden überall die Aner-

kennung zu Theil werden, die seine Arbeiten vor allem

auf dem Gebiete ornithologischenWissens, in so hohem
Grade verdienen! Sei er in der Heimat willkommen!

Berlin, im December 1883.
Hermann ScUalow.

Unter den nachgelassenen Arbeiten Charles
Darwins soll sich auch eine über den Wa n d e r-

instinct der Vögel befinden, welche vor Kurzem
in einer Sitzung der Linnean Society in London vor-

gelegt worden ist. Mit Recht dürfen wir auf die Aus-
führungen des berühmten Gelehrten, welche sicherlich

bald der OeflFentlichkeit werden übergeben werden, in

Bezug auf eine Frage gespannt sein, welche in letzter

Zeit allerdings wiederholt aber stets nur mit geringem
Ei-folge behandelt worden ist

H. Schalow.

Vereinsangelegenlieiteii.

In der letzten Vereinsversammlung am 14. De-
cember 1883 machte der I, Secretair die Mittheilung,

dass unser erhabener Protector Se. kaiserliche und könig-

iiclie Hoheit der durchlauciitiirtse Herr Erzherzog Rudolf
denselben huldvollst zur Audienz zuzulassen geruhten.

Nachdem während derselben der Secretair den Bericht

über die im April 1884 zu eröffnende dritte Ausstellung

des Vereines und den sich an dieselbe anschliessenden

I. internationalen Ornithologen-Congress in tiefster Ehr-
furcht erstattet hatte

,
geruhten Se. kaiserliche und

königliche Hoheit die Annahme des Protectorates über
diesen Congress gnädigst zu gewähren, und dessen Er-
öffnung in Höchsteigener Person in Aussicht zu stellen.

Die Anwesenden gaben durch Erheben von
ihren Sitzen den Gefühlen des tiefsten Dankes für

diese hohe Gnade Ausdruck.
Vicepräsident von Pelz ein machte hierauf Mit-

theilung davon, dass Se. kaiserliche und königliche
Hoheit der durchlauchtigste Kronprinz sich ebenso
gnädigst bewogen fanden, dem Vereine eine Sammlung
höchst werthvoller Vogelbälge aus dem Kaukasus zum
Geschenke zu machen, über welche in vorliegender
Nummer des Vereinsblattes ausführlich berichtet wird.

Hierauf hielt Herr Professor Dr. Johann Csokor
einen von Demonstrationen begleiteten Vortrag „über
die Geflügelpocke", welcher in dem Vereinsblatte voll-

inhaltlich veröffentlicht werden wird.

Tagesordnung:

1. Mittheilungen des V^orsitzenden.

2. Vortrag des Herrn Hans von Kadich „ Orni-

thologische Streifzüge in den österreichischen Alpen. II."

3. Mittheilungen von Seiten der Anwesenden gegen
vorhergehende Anmeldung des Stoffes bei dem Herrn
Vorsitzenden und Debatte über Motive des Vortrages.

Neu beigetretenes lebenslängliches Mitglied:

Seine Excellenz Josef Graf von Nos tit z-Ri en e ck,
k. k. w. geheimer Rath und Kämmerer, erbliches

Mitglied des Herrenhauses des Reichsrathes, in

Plan in Böhmen.

Die nächste Monatsversammlung des Vereines
findet Freitag, den 11. Jänner 1884, um 6 Uhr
Abends im grünen Saale der kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften statt. Gäste sind willkommen.

Neu beigetretene ordentliche Mitglieder:

Herr Wilhelm Frick, k. k. Hofbuchhändler, Wien,
I., Graben 27.

„ A 1- 1 h u r F r e i h e r r v o n H h e n b r u c k , k. k.

Sectionsrath, Wien, I., Am Hof (3.

„ Josef Frei h. von Hi-u b y - G e 1 enj in Roth-

Peckau bei Kolin in Böhmen.

„ J. Radesey, Wien, III., Neulinggasse 6.

, Dr. Robert S c h 1 u m b e r g e r , Wien, I.,

Opernring 8.

„ Dr. Eduard Stipek, Wien, I., Wollzeile 14.

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

Royal Society of Victoria in Melbourne.

Crönica Cientifica in Barcelona.
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Sociüte Klu'diviale de Geojjrapbie in Cairo.

Societe Liiiiieeune du Nord de la France inAuiiens.

Societe Imperiale de Medecine de Constantinople.

Zuwachs zur Büchersammlung.

E. F. von Ilomeyer. Die Wanderungen der

Vögel mit Rücksiclit auf die Züge der Säugetliiere,

Fische und Insecten. (Geschenk des Präsidenten.)

Otto Finscli, Ph. D. Oruithological Letters

from the Bremen Expedition to Western Siberia.

(Geschenk des Autors.)

O. Finsch, Ph. D. Oruithological Letters from.

the Pacific (Geschenk des Autors.)

0. Finsch, Ph. D. On a new Species of Star-

ling. (Geschenk des Verfassers.)

Dr. Gustav V. Hayek. Grosser Handatlas der

Naturgeschichte aller drei Reiche. \'2. Lieferung. (Ue-

censionsexemplar.)

Herrn von Buffons Naturgeschichte der Vögel.

Zweiter Band. Geschenk des Herrn Jos. Bock.

Zuwachs zur Vogel-Sammlung.

OoUection von Vogelbälgen aus dem Kaukasus,

Geschenk Sr. kaiserlichen und königlichen Hoheit des

durchlauchtigsten Kronprinzen Erzherzog Rudolf.
Alcedo ispida, L.

Merops persicus, Pall.

Picus Poelzami, Bogdanow.
Emberiza hortulana, L.

Emberi'/.a citrinella, L.

Emberiza cia, L.

Euspiza melanocephala. 8cop.

Pyrrhnla erythrina, Pall.

Coecothraustes vulgaris, Pall.

Fringilla coelebs, L.

Linotii cannabina, L.

Jletoponia pusiila, Pall.

Passer salicicolus, Viuill.

Pyrgita petronia, L.
Mütacilla boarula, L.

ßudytes flava, L.

Budytes campestris, Pall.

Pliileremos alpestris, L. var. larvata. De Fol.
JK-lanocorypha calandra, L.

Jlelanocorypha tatarica, Pall.

Accentor modularis, L
Sylvia atricapilla, Briss.

Sylvia nisoria, Bechst.

Sylvia cinerea, Briss.

Phylloscopus rufus, Lath.

Acrocepbalus Turdoides, Mex'er.

Acrocephalus phraguiitis, Bechst.

Rubicilla ochrura, Gmel
Rubicilla mesoleuca, llenipr. u. Ehrbg.
Erythacus rubecula var. byrcanus, Blanf.

Cyanecula suecica, L.

Saxicola saltalor, Meuetr.

Pratincola rubicola, var., Hemprichii. Ehrb.
Muscicapa luctuosa, Scop.

5Iuscica])a parva, Bechst.

Parus jihaeonotus, Blanf.

Cyanistes coeruleus (L.) var. persicus.

Acredula teplironota, Güntli.

Sturnus vulgaris L.

Garrulus Krynickii, Kuliz.

Garrulus hyrcanus, Blanf.

Gypaetus barbatus, Cuv.
Faleo peregrinus, Briss.

Pterocles alehata, L.

Calidris arenaria, L.

Phalaropus hyperboreus, L.

Charadrius asiaticus, Pallas.

Aegialites cantianus, Lath.

Porphyrie veterum, Gmel.
Atagen franeolinu.s, L.

Iri-sera-te.
1883er Ameiseneier

empfiehlt II. I»ief'alt,

Lübeck.

Von meinen Sammlern in IjniiplHIld. an der

unteren \l'ol;ca. ^^ibirieil u. s. w. erhalte ich all-

jährlich bedeutende Sendungen an Kälten und

Eiern und gebe die Doubletten davon zu erheblich

niedrigeren als den üblichen Händlerpreisen ab

Anclam in Pommern. n. Tancre.

flatar§eschfcHe der Vögel Europas
\ nii

Dr. .Ä-nton. I^ritscli-

Prachtwerk mit 708 Abbildungen sämmtliclier in Europa
vorkommenden Vogelarten auf 61 Foliutafeln in Farben-
druck nebst erläuterndem Text in Octav, 506 Seiten.

Den Mitgliedern des „Oniithologisclien Vereines In Wien"
wild dieses Werk zu eri».ässi=ftem. Preise, ungebunden
um 40, in Piacliteiuband um 50 fl. vom Verfasser Prag. Brennte-

gasse 25) «leliefert und aucli vierteljährige Ratenzahlung ä 10 fl.

gestattet. Mau wende sit-h deshalb au den Secretär des Vereins.

Für Vogelliebhaber und Züchter unentbehrlich.

Uie

fremdUiidi$cIi«n Stnljcnvogöl
ihre Naturgeschichte. Pflege und Zucht

von Ilr. Karl Ku88
mit circa 200 Abbildungen in Clirumolithogr.aphie.

Band I. Die körnerfressenden Vögel eleg. geb. Mk. 36.

„ III. Die Papageien „ , , S3.

„ IV. Lehrbuch der StubenvugelpBegeSLief. a 1 Mk. ersch.

„ II. Die kerbthierfressenden Vögel noch nicht ersch.

liefere gegen Ratenzahlungen franco Wohnort des Bestellers von

Mk. 5 monatlich.

Prospecte stehen gratis u. franco zu Diensten.

F. Schönemann Buchhandlung
l'.LTlin W. Lülzüw Sir. H'J.

Die I. Wiener Racegeflügeizucht-Aiistalt,
II i t S t a a t s p r e i s p r ä ni i I r t,

übernimmt stets Bestellungen auf alle Gattungen Knee-, iBier-

und \Wil«lKenüg;el, sowie auf C>:<>flügfl «llesjäliriger

Eigenzueilt. Preiscourant gratis und fianr-o.

E. Schneckenburger,

V., H.<irliuanngasse 1-

Druck von J. B. Wallishausser-Herausgeber: Uer Uniiibologisclie Verein in Wien.

Cüllimissionsverleger: Die k. k. Hofbuchhandlung Wilhelm Frick (vormals Faesy & K r i e k) in Wien, Graben 27.
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niitv für
Redacteur: Dr. Gustav von üayek.

Die ,,Mittlteilunjs:6n des Ornithologischen Vereines in Wien" erscheinen monatlich einmal. Abonnements ä6 fl., sammt
Frauco - Zustellung G fl. 50 kr. ^^ 13 Mark Jährlich, sowie Inserate ä 8 kr. ^= 16 Pfennige für die Sspaltige Nonpareillezeile
werden in der k. k. Hofbucbhandlung VFilhelru Frick in Wien, I., Graben Nr. 27. entgegengenommen, und einzelne Nummern
ä öO kr. = 1 Mark daselbst abgegeben. — iHittheilan«:en an das PiÜsidinm sind an Herrn Adolf Bacbofen V. Echt in Nussdorf
bei Wien, alle übrigen t'orresitondeuzen an den 1. Sekretär Herrn Dr. Gnstav von Hayek, HI., Marokkanergasse 3 zu richten.

Inhalt: Rechenschafiebericht des Ausschusses und (Jassenbericht für 1883. — A. B, Meyer. Eine in Sachsen erlegte Rackelhenne. — Dr. J. Csokor, Über
den feineren Bau der Geflügelpocke (Epithelioma contagioaiim B.) Fortsetzung. — Hanns von Kadich. Ornithologische Streifereien in den ober-

österreichischen Alpen, II. — Notizen. — Vereinsangelegenheiten. — Inserate.

Die

VIII. ORDENTLICHE GENERAL-VERSAMMLUNG
des

©raltfetl®glifiia Vi lea
faud

Freitag-, cäeaa S. I^eTor-ULa-r 133-=^, "U-na. e "ZTixx .^"bexid-s

im grünen Saale der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, L, Universitätsplatz 2, statt.

Tagesordnung:
1. Rechenschafts-Bericht des Ausschusses für das .Jahr 1883.

2. Cassen-Bericht für das Jahr 1883.

3. Bericht der Herren Eechnuiigs-Revisoren für das .Jahr 1883.

4. Wahl zweier Rechnungs-Eevisoren für das Jahr 1884.

5. Ersatzwahl eines Ausschussmitgüedes.

6. Wahl zweier neuer Mitglieder zurVerstärkung des Ausschusses.

7. Vorschlag zur Ernennung zweier Ehrenmitglieder.

8. Vorschlag zur Namens-Aenderung des Vereines.

9. Bericht über die im Jahre 1884 abzuhaltende III.Vereins-

Ausstellung.

10. Bericht über den am 16. April dieses Jahres zu er(5ffnenden

I. Internationalen Ornithologen-Congress in Wien.

=sfC«>f*
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Reclieiischafts-Bericlit des Ausschusses für das Jahr 1883

vorgelegt in der VIII. ordentlichen General- Versammlung den 8. Februar 1884.

Abermals kann unser Verein mit Befriedigung auf

ein Jalir voll Mühe und Arbeit, aber auch reich an

Erfolgen, zurückblicken.

In wenigen Tagen werden die Resultate der auf

Anregung Seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit

des durchlauchligsten Kronprinzen Erzherzog Rudolf

in's Leben getretenen ornithologisclien Beobachtungs-

stationen für das Jahr 1882 im Drucke erscheinen, ein

stattliches Bändchen voll des interessantesten Inhaltes,

und doch nur ein kleiner Vorläufer der im nächsten

Jahre zu gewärtigenden Publicationen. Die im ver-

flossenen April veranstaltete zweite allgemeine Ausstel-

lung des Vereines bot ein reich bewegtes Bild und

brachte den Verein wieder in Berührung mit dem

Publicum, das ihm vielfache Sympathien entgegenbrachte

und durch reichlichen Besuch (circa 20000 Personen)

sein Wohlwollen bewies.

Durch die den Vereinspublicationen geschenkte

Aufmerksamkeit gelang e.« für dieselben einen sehr

ehrenvollen Platz in der wissenschaftlichen Literatur

zu erkämpfen und zahlreiche Anerkennungen des unleug-

baren Fortschiittes wurden sowohl vom Inlande als

vom Auslande dem Vereinsblatte gezollt. Besonders

muss hervorgehoben werden, dass das Vereinsblatt

nunmehr in die Reihe jener Zeitschriften getreten ist,

welche neue Entdeckungen auf ornithologischera Gebiete

in Originalbildern dem Leser vorführen.

Am 23. April geruhten Seine kaiserliche und

königlich Apostolische Majestät den Präsidenten und

den l. Secretair Allergnädigst zur Audienz zuzulassen,

die goldene Preismedaille der Ausstellung huldvollst

als Andenken an letztere entgegenzunehmen und Aller-

gnädigst zu gestatten, das.s die Mittheilungen des

Vereines der Allerhöchsten Privat-Bibliothek einverleibt

werden.

Auf die gelegentlich der Geburt Ihrer kaiserlichen

und königlichen Hoheit der durchlauchtigsten Frau

Erzherzogin Elisabeth in tiefster Ehrfurcht unterbreiteten

Glückwünsche des Vereines, geruhten Seine kaiserliche

und königliche Hoheit unser durchlauchtigster Protector

huldvollst auf telegraphischem Wege zu erwidern, wie

auf S. 199 des 7. Jahrganges unserer Mittheilungen

entnommen werden kann.

Am 13. December geruhten Seine kaiserliche und
königliche Hoheit Kronprinz Erzherzog Rudolf den

1. Secretair gnädigst zur Audienz zuzulassen. Der
höchste Herr erkundigte sich in eingehendster Weise
um alle Verhältnisse und um die Pläne des Vereines,

geruhte denselben in jeder Richtung gnädigst in seinen

besonderen Schutz zu nehmen und huldvollst zu

fördern, so dass der Verein frischen Äluthes an die

Lö.<ung seiner Aufgaben herantreten kann. Schliesslich

fanden sich Seine kaiserliche und königliche Hoheit

gnädigst bewogen das Protectorat über den ersten

internationalen Ornithologen - Cungress , welcher am
16. April in Wien eröffnet werden wird, zu über-

nehmen und die Eröffnung des Congi'esses in Höchst-

eigener Person in Aussicht zu stellen. Indem unser

erhabener Protector durch diesen höchsten Gnadenact
das Gelingen des Congresses sichert, ruft Höchstderselbe

eine That in's Leben, welche schon jetzt vom Auslande

her jubelnd begrüsst wird \md die einer der grössten

Ornithologen als eine öffentliche Kundgebung der

Ornithologie bezeichnet, wie sie bisher uner-
reicht dasteht.

Im November legte der Vereins-Cassier Herr

Paul K u s c h e 1 wegen UeberbUrdung mit Berufs-

geschäften seine Stelle nieder und wurde Herr Cor-

vetten-Capitain Paul F ran kl zum Cassier erwählt.

Herr Aurel Kermeni<i legte gleichzeitig die Stelle

eines zweiten Redacteurs nieder, da es ihm wegen

mangelnder Mitarbeiter vor der Hand nicht möglich

war, dem populären Theil des Blattes eine grössere

Ausdehnung zu geben. Herr Dr. Johann Nadenius
trat wegen Ueberhäufung mit anderen Beschäftigungen

aus dem Ausschusse aus , so dass eine Neuwahl

nöthig wird.

In den Monatsversammlungen wurden folgende

Vorträge gehalten:

Den 12. Jänner:

Thiernamen".

Den 9. März: Her

Herr Dr. J. Kress „Ueber

r Hans von Kadich „Orni-

in den oberösterreichischenthologische Streifereien

Alpen. I".

Den 20. April: Herr Dr. Oscar Lenz „Natur-

bilder aus dem westlichen Africa*-.

Den 12. October: Herr Eduard Hodek , Vor-

läufiger Reisebericht'.

Den 9. November: Der 1. Secretair: „Die

von Henry W. Elliott auf den Robbeninseln von Alaska

vorgefundenen Vögel*.

Den 14. December: Herr Dr. Johann Csokor
„Ueber die Geflügelpocke'.

Den zahlreichen Mitarbeitern, welche durch ihre

vorzüglichen Arbeiten dem Vereinsblatt einen so be-

deutenden Platz in der ornithologischen Literatur er-

rangen, sei hiemit der aufrichtigste, tiefgefühlte Dank
ausgesprochen.

Die Zahl der Zeitschriften, mit welchen der

Verein im Schriftentausche steht, ist von 21 auf 49

gestiegen.

Die Bibliothek erhielt einen Zuwachs von 12 neuen

Werken und zahlreichen Separatabdrücken, welche in

den Mittheilungen specificirt erscheinen.
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Die Vogelsainmlung wurde uin 127 Exemplare,

die Eiersaminlung um 9, die Nestersammlung um

3 Exemplare vermehrt.

Die Zahl der hohen Gönner stieg bis 1. Jänner

18S4 auf 5, indem der Zeitfolge nach

Seine Hoheit Ernst II., Herzog von Sachsen-

Coburg und Gotha,

Seine Majestät Alfons XII., König von Spanien,

Seine Majestät Peter II., Kaiser von Brasilien

und

Seine Majestät Kaiakaua I., König von Hawaii

dem Vereine beizutreten geruhten.

Zu Ehrenmitgliedern wurden Herr Dr. Julius

Ritter von H a a st in Christchurch, Neuseeland und

Herr Dr. Philipp LutleySclater in London ernannt,

so dass am 1. Jänner die Zahl der Ehrenmitglieder

13 betrug.

Die Zahl der correspondirenden Mitglieder beträgt

an diesem Tage 37.

Die Zahl der Stifter stieg von 4 auf 7, die der

ordentlichen Mitglieder von 150 auf 210.

Jaliresreclinung' pro 1883.

Mit Schluss des Jahres 1882 betrug der

Vermögensstand

Seither liefen ein

:

a) Mitglieder- und Stifterbeiträge . .

h) Erträgniss der Zeitschrift-Abonne-

ments

Inserate

c) Ausserordentliche Einnahmen . . .

d) Ertrag der Ausstellung

e) Aufgelaufene Interessen

Summe

Die Auslagen ab mit

re.stirt ein Baarvermögen von

mit letztem December 1883, weiches pro

1884 in Vortrag gebracht wird.

1522

1270

76

37

100

259

72

3338

2339

999

46

40

80

25

46

37

21

16

Die Auslagen im Laufe des Jahres
1883 beziffern sich :

a) Steuer

h) Mietbe, Gas, Dienerschaft . . . .

c) Porto, Kanzleiauslagen, Correspon-
denzen

d) Kosten der Zeitschrift

„ ,,
artistischen Beilagen .

„ „ Expedition

e) Ankauf von Vögeln, deren Futter .

f) anderweitige Auslagen

Summe .

Wien, am 1. Jänner 1884.

T. !B. ^T^T'a-llisla.a.ij.sser, -ÄucLolf Ba,cli.ofen. -^r.

12
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lungen sind dieselben nur äusserst sparsam vertreten, i

und dann aus anderen Gegenden, aucli sind die in

manchen zoologischen Museen als Kackeihennen auf-

bewahrten Exemplare keine solchen'). Ich kenne ein

authentisches Exemplar in der Sammlung des Herrn

Henke in 8aupsdort'(Sachsen)-); dasselbe wurde von ihm

in der Nahe der Stadt Arcliangel im Mai (vor unge-

fähr 20 Jahren) erbeutet. Das Dresdener Jluseum er-

liielt im Jahre 1882 den Balg einer Rackelhenne aus

den) Gouvernement Wladimir im Innern Kusslands, zu

welcher sich nunmehr die auf dem Köhrsdorfer Reviere

erlegte und im Fleische mir zugekommene gesellt. Die

letztere strich aliein, während Birkhennen sonst wohl

zu mehren zusammen gehend angetroffen werden. Wahr-
sclieinlicherweise handelt es sich daher um einen von

einem anderen Reviere vertriebenen oder verflogenen

Vogel, allein das Vorkommen bleibt dennoch auffallend,

da der Auerwildbestand in unserer Gegend überhaupt

ein geringer zu nennen ist, und als diese \'ögel Streit-

zü£re sehr ungern unternehmen sollen.

Während Raekelliähne überhaupt und aucli, wie

oben schon erwähnt, in unserer Gegend nicht so gar

selten sind, muss dieses von den Hennen in hohem
]\Iaasse behauptet werden, es ist die Röhrsdorfer bis jetzt

eben die erste und einzige. Diese Tliatsache bedürfte

einer Erklärung. Man nimmt an, dass die Hennen viel

leichter übersehen oder verkannt würden, allein dieser

Grund erscheint mir unzureichend. Als in jeder Bezie-

hung zwischen Auer- und Birkhenne stehend, gerade

wie der Rackelliahn zwischen Auer- und Birkhahn, ist

es bei der Henne in erster Linie die Grösse, welche

auffällt, und welche es nicht gestattet, sie zu einer der

zwei Arten zurechnen; ein solcher Grössenunterschied

aber ist für jeden auch noch so unerfatu-enen Jäger

eine auffallige Er.scheinung und selbst bei dem un-

wissendsten Wildpretliändler würde die Grösse einen

Einfluss auf den zu fordernden Preis haben, so dass er

a\is diesem Grunde auf das seltene Stück aufmerksam
werden müsste. Vielleicht könnte man annehmen, dass

er zwar aufmerksam wurde, aber dennoch nicht ein

so grosses Gewiclit auf die beobachtete Differenz legte,

um die Exemplare aufzubewahren oder sie Samm-
lungen anzubieten. Den von Herrn Wurm') ange-

gebenen Gründen für die Seltenheit der Rackelhennen
vermag ich mich nicht ohneweiters anzuschliessen.

Dass das Rackehvild eine Bastardirung zwischen

Birkhahn nnd Auerhenne repräsentirt, wird ziemlich

allgemein angenommen, wenn es auch noch nicht als

ganz sicher bewiesen angesehen werden kann; wichtig

ist jedoch die Thatsache, dass nachdem im Jahre 1T6U
in England der letzte Auerhahn erlegt worden war und
18b8 neues Auerwild eingeführt wurde , die ersten

englischen Rackeliiühner in den Birkwildrevieren er-

schienen''). Der Frage nach der fruchtbaren Vermi-
schung des Rackelwildes unter sich, konnte man um so

weniger näher treten, als Rackelhennen eben äusserst

selten sich dargeboten haben. Diese Frage, dürfte einzig

auf dem Wege des Expei-imentes in der Gefangenschaft

zu lösen sein, da selbst, wenn befruchtete Rackelhennen-

') Das von .1. F. Naumahn: Naturgescliiehte der Vöo;el

Deutschlands vol. VI, 315. 183S beschriebene Exemplar erscheint

insofern verdächtig, als ilic Sclnvanzfoim mit den mir bekannten
Rackelhennen-Schwanzformen nicht stimmt.

2) K. G. Henke: „Waidmann" 1880, p. 35 mit Abbildung.

') VV. Wurm: ,.ZooIogischer Garten" 1880, p. 180.

*) W. Wurm: 1. c. p. 154.

eier zur Beobachtung kämen, man nicht wissen würde,
ob die Befruchtung von einem Rackelhahn herrührte.

Bei der Schwierigkeit der Beschaft'ung des Beobaeh-
tungsmateriales aber wird die Lösung wohl noch länger
anstehen, es sei denn, dass dieses Material durch Ver-
suche mit in der Gefangenschaft gehaltenem Auer- und
Birkwild beschaff"! würde. Nur wenn im grosseren Stile

angelegt, kann man hoffen, Resultate zu erzielen.

Die Untersuchung der Geschlechtsorgane der er-

legten Kackelhenne ergab auf dem nicht gerade grossen

Ovarium kaum stecknadelkopfgrosse Follikel, welche
aber unter dem Mikroskope den characteristischen Bau
derselben deutlich erkennen Hessen. Herr Henke
hatte schon auf dem Eierstocke jener oben erwähnten
Rackelhenne ein erbsengrosses Ei gefunden, ^j Ich

würde daher nicht von einem verkümmerten Eierstocke
sprechen können, wie es Nilsson, Fries und R e t-

zius gethan haben '^).
-

Vergleicht man nun die genannten drei Rackel-
hennen mit einander, nämlich die nordrussische aus Herrn
Henke's Sammlung, welche mir zur Verfügung stand,

die aus dem Gouvernement Wladimir und die kürz-

lich erlegte sächsische, so ergiebt sich die auch sonst

bei Bastarden gewöhnliche Erscheinung, dass sie nicht

völlig übereinstimmen und nicht genau die Mitte hal-

ten zwischen den beiden Arten, von denen sie ab-

stammen, sondern bald ein wenig mehr zu der einen,

bald ein wenig mehr zu der anderen hinneigen. Die
Flügelläuge, nicht über 25 cm., und die Stosslänge,

nicht über 15 cm., differirt sehr wenig, mehr dagegen
die Form des Stosses und die Farbe des Gefieders.

Die Rackelhenne der Henk e'schen Sammlung steht

zwischen der Birk- und Auer-Henne genau in der

Mitte, die äusseren Stossfedern erseheinen bei zusam-
mengelegtem Schwänze ein wenig verlängert, was auch
bei der russischen Rackelhenne des Dresdner Museums
der Fall ist; allein bei dieser bildet das Ende des

Stosses bei ausgebreiteten Federn nicht eine gerade
Linie, welche die Mitte hält zwischen den convjßxen

des Auerhennen — und der concaven des Birkhennen-
Stosses, sondern einen schwachen Doppelbogen, eine

Schlangenlinie , indem die mittleren und äusseren

Federn ein wenig kürzer sind. Auch in der Färbung
neigt sie etwas mehr zur Auerhenne. Dieses letztere

ist noch mehr der Fall bei dem Röhrsdorfer Exem-
plare. Die rothe Zimmetfarbe der Brust ist recht leb-

haft, sowie auch die braune Rückenfarbe dunkler als

an den beiden anderen : der \'orderhals ist fast ein-

farbig zimmetbraun, die Wangen nur wenig schwarz-

getupft; so entsteht eher der Gesammteindruck einer

kleinen Auerhenne, was bei den anderen beiden ge-

nannten Rackelhennen weniger der Fall ist. Dem ent-

sprechend bilden die ausgebreiteten Stossfedern eine

schwach convexe Linie, dieselbe ladet circa 1 cm. nach

aussen aus, und wenn der Schwanz zusammengelegt
ist, stehen die mittleren Federn circa 4 - 5 mm. vor. Mit

der Schnabellänge steht das sächsische Exemplar genau
in der Mitte zwischen den beiden russischen, welche
eine Differenz von 2 mm. aufweisen, so dass, vom vor-

deren Rande des Nasenloches sremessen, 14, 15 und
16 mm. die betreffenden Zahlen sind, beim culmen
30, 33 und 35 mm. Die Ge.sammtlänge in ganz aus-

gestreckter Lage, von der Sclinabelspitze bis zum
Schwanzende, betrug bei der Köhrsdorfer Rackelhenne

') K. G. Henke: 1. c. p. 3G.

-j W. Wurm: 1. c. p. 187.
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50 ein. ; das Gewicht derselben war 1 Kilo 7 Gramm.
Das Gewicht einer Auerhenne steht mir auj^'enblicklich

nicht zur Verfügung, russische Birkhennen wiegen circa

850—900 Gramm.
Ueber das Skelet der Raekelhenne werde ich in

der folgenden Lieferung meines Werkes: , Abbildungen

von Vogelskeletten" Näheres beibringen im Zusammen-
hange mit den Skeletten von Auer- und Birk-Hennen,

nachdem ich bereits die Skelette von Auer-, Birk- und

Rackel-Hähnen (siehe Tafel XLVIIL, XVI. und XLIX.)
publicirt und besprochen habe.

Auf die Seltenheit der Jagdbeute aufmerksam
gemacht, fahndet man im Röhrsdorfer Revier emsig

auf mehr Rackelwild, und vielleicht werden wir da-

durch in die Lage versetzt werden, die schwebenden
Fragen der Lösung um einen kleinen Schritt näher

führen zu können.

Königl. Zoologisches Museum. Dresden, 17. Januar 1884.

-•^343*=-

Ueber den feineren Bau der Geflügelpocke. (Epithelioma contagiosum B.)

Vortiag, gehaltea in dei- Veieinsversarnmlung am 14. Decembei- 1883, von Dr. J. CsokOf, k. k. Professor.

(Mit zwei Abbildungeu.)

Rivolta gab schon im Jahre 1873 der Ver-

muthung Raum, dass die als Gefliigelpocke beschriebene

Krankheit der Tauben ein durch niedrige thierische

Oi'ganismen , durch sogenannte Gregarinen hervorge-

rufener Hautausciilag sei und veröffentlichte gemeinsam
mit Silvestrini unter dem Titel: „Psorosperm osi

de Ha cresta" eine diesbezügliche Abhandlung.
Zu Ende des Jahres 1873 war es Dr. Bollinger,

dein bekannten vergleichenden Pathologen vorbehalten,

Aufklärung üVjcr den Gegenstand zu schaffen, indem
dieser Forscher den einzig richtigen und nicht zu unter-

sciiätzenden Weg des vergleichenden Studiums einschlug

und die sogenannte Geflügelpocke einer beim Mensehen
vorkommenden Neubildung in der Haut, dem Mol-
luscum contagiosum, auf genaue histologische

Studien gestüzt, gleichstellte. ') Nach den Untersuchungen
Bollinger's gibt es keine Geflügelpocke, sondern ein

Epithelioma contagiosum, welches besonders bei Tauben,
aber auch bei Hühnern und Truthühnern seuchenartig

in den heissen Monaten auftritt und Alles, was bis

jetzt als Pocke des Geflügels beschrieben wurde, stellt

jene Neubildung dar. Als Ursache des ]\Iolluscums

werden auch von Bollinger niedrige Organismen aus

der Gruppe des Sporophyten, das sogenannte Coccidmm
oviforme bezeichnet, wie das aus einer kurzen Schil-

derung des Sectionsbefundes erhellt.

Dr. Bollinger gi])t folgenden Befund von mit
Molluscum behafteten Hühnern an

:

Der abgemagerte C'adaver mit blasser Musculatur
versehen; allgemeine Anämie; ain Kopfe und zwar am
Kamm, am Kehl- und Ohrlappen, im Kehlgang, in der
Maulhöhle, am harten Gaumen und um das Zungen-

. bändehen, ferners an der rechten Nasenöffnung befinden
sich theils isolirte, theils confliiirende, hirsekorn- bis

erbsengrosse, grauröthliche bis röthliche, theils glatte,

theils höckerige, derbe Knoten mit beginnender Ver-
schorfung, stellenweise mit schmutziggrauen Krusten

wurden überbedeckt. Bei einem Exemplare
derartige Knoten beobachtet.

Die vorgenommene mikroskopische Untersuchung
ergab das Bild eines E p i t h e 1 i o m a, mit dem Unter-
schiede, dass im Protoplasma der Zellen neben den
Kernen eigenthümlich glänzende, runde, über 18 bis

25 Mm. im Durchmesser haltende Körper vorkommen.

•) VirchoH-'s Archiv, 58. Bd., S. 349 und Zeitschiift für
Tliiermedicin und rergleicliende Patliologie 1879, S. 238, ferner
T;igblatt der Ver.sammlung duiUsctier Naturforsclier vom 12. Sej)-
teniber 1876, S. 159.

(Fortsetzung.)

welche weder die Colloid-, noch die Amyloidreaction

zeigen.

Sowohl bei geimpften, früher gesunden Hühnern,

als auch bei nicht geimpften, jedoch im Contact belas-

senen Thieren entwickelten sich am fünften Tage ähn-

liche Knoten, wie an den kranken Exemplaren. Nach
weiteren vier Tagen erreichten die Knoten die Grösse

einer Erbse; in der dritten Woche wurden diese Thiere

traurig, versagten das Futter und unter den Erschei-

nungen allgemeiner Cj'anosis verendeten die Hühner
am 23. Tage nach dem Auftreten des ersten Knotens.

Vorgenommene Impfversuche auf Schafe und Ziegen

blieben ohne Erfolg, während sich bei einer geimpften

Taube die pustulöse Eruption einstellte, jedoch wieder

abheilte und das Thier vollkommen gesundete.

Aus der kurzen Zusammenstellung der Literatur

wäre zu entnehmen, dass die Frage: Ob eine pocken-

artige Krankheit bei dem Geflügel vorkomme, noch

keineswegs endgiltig entschieden sei. Während die

älteren Forseher das Vorkommen der Pocke bei dem
Geflüo-el als eine auso-emachte Sache betrachten, zeigen

Untersuchungen neuerer Forscher, die von bilvestiini,

Rivolta und Bollinger vorgenommen wurden, dass

die als Geflügelpocke bezeichnete Krankheit keine

exanthematische Störung, am wenigsten aber ein der

Variola analoger Process sei, sondern wie Bollinger
betont eine dem Molluscum contagiosum des Menschen
entsprechende Geschwulstbildung darstelle und am
besten mit dem Namen Epithelioma contagiosum
bezeichnet werden kann. Ausserdem ist es diesen For-

schern gelungen, die in den Epidermiszellen vorkommen-
den, unter dem Namen M o 1 1 u s c u m - K ö r p er c h e n

(.,peculiar bodies"j bekannten, räthselhaften Gebilde als

niedrige thierische Organismen aus der Classe der

Sarkoden, die sogenannten Gregarinen, u. zw. die nach

Leuckart als Coccidium oviforme bezeichnete

Form zu erkennen und sicherzustellen.

Den verflossenen Sommer bot sich mir die Gelegen-

heit die in Rede stehende Krankheit zu beobachten

und kennen zu lernen, da dem k. k. Militär-Thier-

arznei-Institute im Monate Juli 1882 fünf Hühner und
zwar zwei davon noch lebend und drei als Cadaver,

aus einem Geflügelhofe der Umgebung von Wien stam-

mend, mit dem Bemerken überbracht wurden, dass dies

die letzten übrig gebliebenen Thiere von einer aus

30 Stück Hühnern bestehenden Eigenzucht wären und

die übrigen Thiere in einem Zeiträume von drei Wochen
der Seuche erlagen. Ueber die Entstehungsursache
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konnte nichts bestimmtes angegeben werden. Das nächste

Jahr und zwar im Jlonate Februar wurden zwei Hühner
zu Versuchs-Zwecken angekauft und bei einem dieser

Tliiere waren ebenfalls die der Gefliigelpocke ent-

sprechenden Veränderungen, jedoch in geringerem Grade
wahrnehmbar, das Thier gesundete nach drei Wochen.

Ich stelle mir nun die Aufgabe, das Wesen der

Geflügelpocke sowohl klinisch als auch pathologisch

anatomisch zu ergrünilcn, hauptsäclilich aber die Angaben
]?ollinger's zu controliren. Das jMateriaie wurde
durch Ueberimpfin auf andere gesunde Hühner ver-

mehrt, die Morphologie durch Untersuchung des frischen

als auch jenes Materiales, welches in unserer .Samm-
hing als Geflügelpocke in zahlreichen Exemplaren vor-

handen ist, geprüft; die als j\loiluscuinkürperchen

bezeichneten Gebilde wurden frisch in der feuchten

Kammer gezüchtet und die Identität der Geflügelpocke

mit dem Molluscum contagiosum des Menschen, durch

Ueberimpfen des Molluscuminhaltes vom Menschen auf

Hühner eingehend und genau erfoi'scht Das Materiale

zu den Impfversuchen wurde mir duixh Herrn Dr. Isidor

Neuniann, k. k. Professor dei- Hautkiankheiten und
Syphilis im frischen Zustande übermittelt und ich er-

laube mir an dieser Stelle meinen Dank für die ireiind-

liche Uebermittlung des Materiales dem Herrn Professor

auszusprechen.

Was nun den Namen Molluscum contagiosum als

Bezeichnung für eine Geschwulstform, welche zuerst

beim Menschen beobachtet wurde, anbelangt, so sind

die Angaben darüber verschieden. So soll Bateman
zuerst den Namen gebraucht haben, obwohl auch Fr.

Ludwig den Ausdruck anwendete, jedoch verschiedene

Geschwulstarten mit diesem Namen bezeichnete. Prof.

Virchow*) präcisirte den Namen Jlollitscum conta-

giosum und wendet denselben auf eine bestimmte Ge-
schwulstform, bei welcher eine ausdrückbare blasse

den grösseren Theil der Geschwulst ausmacht, an. Eng-
lische Sciiriftsteller rechnen auch andere Geschwülste,

so Atherome, Talgcysten und Cholesteatome in die

Kategorie des Älolhiscuui. Vircliow dagegen unter-

scheidet mehrere Formen und zwar: Ein Atheroma
fibromatodes oder Atheroma molluscum,
eine lletentionsgeschwulst mit einer Oetfnung versehen.

Eine als eigentliches Molluscum contagiosum
bezeichnete Form, welche ein feines Bindegewebsstroma
enthält und am Querschnitt einen lappigen Bau auf-

weist und eine dritte Form das Epithelioma con-
tagiosum nach Bazin und Hadry auch Akne
v a r i o 1 i f o r m i s genannt.

Das Hauptmerkmal des Molluscum des Menschen
und zwar jeder der erwähnten Formen beruht in den
Molluscumkörperchen, welche sowohl innerhalb der
Zellen als auch in der Intercellular-Substanz vorkom-
men, weder die Fett- noch die Amyloid- und Colloid-

reaction geben und nach der Vermuthung Vir ch o w's

für niedrige Organismen aus der Gruppe der Grega-
rinen gehalten werden. Somit war es wohl Virchow,
der zuerst den Ausspruch wagte, dass die Molluscum-
körperchen (peculiar bodies) niedrige Organismen sind

und dieselben mit jenen von Prof. Klebs im Darm-
epithel der Kaninchen beschriebenen Gregarinen identi-

ficirt. Nach den Angaben V irc h o w's könnte man die

JloUuscumkörperchen nur dann als pathologische Pro-
ducte bezeichnen, wenn man diese Körperchen im
Innern des Zellenprotoplasmas entstehen sähe; sie

*) V irc ho w's ArchiT XXXIII Band.

kommen jedoch vorwiegend in der Intercellularsub-

stanz, ja sogar in eigenthümlichen Vertiefungen des
Zellenprotoplasmas ausserhalb der Zelle vor.

Die Contagiosität des Molluscum vom Menschen
ist durch vielfache Beobachtungen sichergestellt.

Bateman vermuthet die contagiöse Substanz im
Secrete der Geschwülste. Peters on beobachtete eine

Art Furchungs-Process in den Molluscumkörperchen
und hält deshalb dasselbe für den Träger des Conta-
giums. — Erasmus Wilson, Hebra und Bate-
man führen vorzügliche Beispiele der Contagiosität

dieser Geschwulstform an und selbst V i r ch o w beob-
achtete eine Infection der Kinder und Ausbreitung an
einem und demselben Individuum von einer Stelle aus.

Der von Prof. Bollinger vorgeschlagene Name
Epithelioma contagiosum als Bezeichnung für die

Geflügelpocke ist demnach der Mensehenheilkunde ent-

nommen und bedeutet im Sinne V irc ho w's eine Ge-
schwulst mit dem Charakter des Epithelioms, welche
jedoch contagiöser Natur ist und nicht nur an einem
Individuum von Stelle zur Stelle sich ausbreitet, son-

dern auch auf andere Individuen übertragen werden
kann. Vorderhand kann nur bemerkt werden, die An-
wendung des Namens Epithelioma contagiosum
i'iir die Geflügelpocke ist eine wirklich zutreffende

Bezeichnung, wie dies aus der weiteren Darstellung des
Gegenstandes erhellen soll.

Bezüglich der Krankheitserscheinungen sowohl an
originär kranken als auch an den geimpften Thieren,

kann der Schilderung Bollin<rers nur weniK zujje-

fügt werden. Die überbrachten Thiere waren matt,

die Federn gesträubt und ein fortwährendes Zittern

am ganzen Körper bemerkbar. Am Kamme, um die

Augen und Ohren, ferner um den Schnabel imd an
dem Kehllappen bemerkt man hanfkorn- bis bohnen-

grosse, über das Niveau der allgemeinen Decke her-

vorragende, theils einzeln, theils gruppenweise ange-

ordnete, oft vollkommen runde, zumeist jedoch maul-

beerartige, harte Geschwülste. Von einigen dieser

Eruptionen konnte die Kuppe in Form einer derben
Borke weggehoben werden, das Gewebe darunter war
nässend, etwas stärker durchfeuchtet. Die Conjunctiva

intensiv geröthet und mit weissen, derben Faserstoff

ausscheidungen i Croup -Membranen) bedeckt. Die

Nasenlöcher durch eine derbe, borkenähnliche Masse
verlegt. Das Athmen sehr kurz, ungemein beschleunigt

und sehr erschwert, die Thiere stützen sich mit dem
Schnabel am Boden auf. Der Herzschlag pochend
und die Anzahl derselben vermehrt, jedoch nicht zähl-

bar. In der Schleimhaut der ^laul- und Ilachenhöhle

flnden sich einzelne, bis erbsengrosse jenen in der

allgemeinen Decke vorkommenden analoge Eruptionen.

Die Schleimhaut selbst allenthalben mit derben Croup-

Membranen bedeckt, die Rachenhöhle durch ähnliche Aus-

scheidungen nahezu verlegt.

Die Thiere verendeten nach Kurzem und die

vorgenommene Section ergab : Erstickung in Folge
eines croupös-diphtheritischen Processes in der Schleim-

haut der Maul- und Rachenhöhle in einem Falle waren
beide Lungen bis über die Hälfte infiltrirt und im
Stadium der Hepatisation.

Von den noch lebend überbrachten Thieren wurde
der Inhalt den Geschwülsten entnommen und auf drei

angekaufte , vollkommen gesunde Hühner überimpft.

Am 6. Tage nach der Impfung bemerkte man an der

Impfstelle selbst und entfernt von derselben, auch um
die Augen und den Schnabel herum Stecknadelkopf-
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grosse Knoten. Dieselben confluirten und bildeten am
10. Tao-e erbsengrosse, maulbeerartige Geschwülste.

Dabei war das Allgeuaeinbefinden und die Fress-

lust der Thiere gestört. Am 15. Tage nach dem
Auftreten der ersten Knötchen bildeten sich an den-

selben Borken, die Fresslust der Thiere besserte sich

auffallend; am 26. Tage war der grösste Theil der

Geschwülste verschwunden und am 32. Tage waren
die geimpften Thiere vollkommen gesund. An der

Stelle der Geschwülste war keine Karbe wahrnehmbar,

sondern sie bedeckten sich mit normalen Federn, und
nach einem halben Jahre wurden die Hühner zu anderen

Experimenten verwendet.

Aus den wiederholt vorgenommenen Versuchen

geht nun mit Bestimmtheit hervor, dass die Geflügel-

pocke eine contagiöse Krankheit im exquisitesten Maass-

stabe darstellt, dass jedoch das Mortalitäts - Percent

keineswegs sicher gestellt werden kann, indem im

vorliegenden Falle die originär erkrankten Thiere alle

verendeten, während die von mir geimpften Hühner
zwar erkrankten, jedoch innerhalb eines Monates wieder

vollkommen hergestellt waren. Nach den Versuchen

BoUinger's dagegen verendeten auch die geimpften

Thiere, ausgenommen einer Taube. Auch in der an-

geführten Literatur finden sieh keine bestimmten An-
gaben über die Höhe des Mortalitäts-Percentes. Jeden-

falls wird sich die Sterblichkeit je nach dem Character

der Seuche verschieden verhalten. Meiner Ansicht

nach sind es nicht die Eruptionen als solche, sondern

der Ort, wo dieselben auftreten, für den Krankheits-

verlauf entscheidend. Kommen zahlreichere Geschwülste

in der Schleimhaut der Maul- und Rachenhöhle vor,

so entstehen croupöse, diphtheritische Entzündungen in

der Umgebung und die Producte derselben sind es,

welche die Thiere tödten, da dieselben durch Verlegung

der Luftwege ersticken müssen. Die Angaben, dass die

Krankheit nur im Hochsommer auftrete, scheint auch

nicht immer zutreffend, da, wie schon Eingangs be-

merkt wurde, ich die Gelegenheit hatte, die Gefiügel-

pocke im Monate Februar zu beobachten und nach

verbürgten Berichten einiger CoUegen aus Ungarn,

die Seuche bei jungen Truthühnern zumeist im Früh-

jahre beobachtet wurde.

Um den zweiten Punkt der mir gestellten Auf-

gabe zu erledigen, nämlich die Morphologie und den

feineren Bau der Geschwulst selbst zu ermitteln, wurden
die Eruptionen der sowohl oiiginär erkrankten, als auch
jene der geimpften Thiere , theils in Müller'scher

Flüssigkeit, theils in Alkohol, und auch in Ueberosmium-
Säure gehärtet und mittelst des Rievet'schen Hobels in

sehr feine Schnitte in horizontalerund verticaler Richtung
zerlegt. Als Färbemittel kamen die verschiedenen
Carminlösungen, die Analinfarbstoffe, die Cochenill-Alaun-
lösung oft als Doppel-Tinction zur Verwendung. Eine
Partie der Knoten und zwar der Epidermistheil der-

selben wurde in einer aus Glycerin und wässrigem
Eosin zu gleichen Theilen bestehenden Mischtmg zer-

zupft und in dieser vortrefflichen Flüssigkeit ein-

geschlossen. Das Eosin tingirt die Kerne der Epithelia-

zellen intensiv, das Protoplasama weniger und die

Molhiscumkörperchen gar nicht, dadurch wird eine

schöne Differenzirung der Objecte erzielt. Eine Ueber-
farbung der Zellen kommt nicht zu Stande und das
etwas wässrige Glycerin hellt die Objecte genügend auf.

Bevor ich zur genaueren Beschreibung der Erup-
tion übergehe, sei mir gestattet. Einiges über den nor

malen Bau der Kehllappen und des Kammes der

Hühner vorauszuschicken.

Die Grundsubstanz des Kammes und auch der

Kehllappen wird aus einem embryonalen, mit vorzüglich

aus sternförmigen Bindegewebskörperchen bestehenden

Gewebe gebildet, welches nahezu jenem, die Grundlage
der Schleimgeschwülste (Myxom) darstellendem, sulzigen

Gewebe gleichgestellt werden kann. Vereinzelt und
auch in derbe Züge vereinigt finden sich elastische

Fasern vor, welche von der Oberfläche aus gegen
ein in der Mitte des Kammes und Kehllappens
befindliches derbes Bindegewebe gerichtet sind und
auf diese Weise ein leicht fasceolirtes Ansehen dem
ganzen Gewebe verleihen. Gegen die Oberfläche

drängen sich die Bindegewebfasern mehr zusammen
und bilden eine derbere Cutisschichte aus kurzen
scharfen Fasern und aus spärlichen, weniger verzweig-

ten Bindegewebskörperchen bestehend. Schon durch
die makroskopische Betrachtung der Oberfläche dieser

Organe, sind kleine, hügelartige Erhabenheiten wahr-
nehmbar, welche wieder von seichten Rinnen umgeben
werden und der Fläche das eigenthümliche höckerig-

rauhe Ansehen verleihen.

An mikroskopischen Querschnitten präsentiren

sich die erwähnten hügelartigen Erhabenlieiten als

gruppenweise zusammenstehende Papillen in der Zahl

von 15—20, sie enden mit scharf contourirten Fasern
plötzlich, wie abgeschnitten an der Peripherie. Ein
Epidermisüberzug bestehend aus etwa zehn Zellenlagen

und eine etwa aus fünf Zellenlagen bestehende Schleim-

schichte ist gleichmässig über die Oberfläche der Cutis

derartig ausgebreitet, dass die vom Hautgewebe ge-

bildeten warzenartigen Hervorragungen und die ent-

sprechenden Vertiefungen fortbestehen, d. h. nicht

ausgefüllt werden und demnach erstere und letztere

eine gleich dicke Epidermis aufweisen.

Eigenthümlich und gewiss erwähnenswerth ver-

halten sich die Blutgefässe, insbesonders die Capillaren,

mit welchen sowohl der Kamm- als auch der Kehllappen

reichlich versehen sind. Die kleineren Arterien, die

Capillaren und die kleinen Venen bilden in der Papillar-

schichte der Cutis Geflechte und sind stellenweise mit

unregelmässigen, aneurysmaartigen , höckerigen Aus-

buchtungen versehen , bieten demnach ein dem
Aneurysma dissecans ähnliches Aussehen dar

und stehen in dieser Beziehung den Gelassen in der

Froschzunge, woselbst ein ähnliches Verhalten obwaltet,

nahe. Der Zweck dieser Ausbuchtungen ist leicht

einzusehen, wenn in Betracht gezogen wird, dass der

Kamm und auch die Kehllappen ein erectiles Gewebe
darstellen und in gewisser Beziehung einem cavernösen

Gewebe gleichen.

Was nun die am Kehllappen, am Kamm, ferner in

der Haut des Kopfes, in der Schleimhaut der j\laul-

und Rachenhöhle auftretenden Eruptionen anbelangt,

welche für Blatternpusteln gehalten wurden, so weist

schon die Art ihres Auftretens auf eine Contagiosität

hin. Bildet sich an irgend einem der erwähnten Orte

ein Knoten, wir wollen ihn den primären Knoten nen

nen, so erreicht derselbe kaum die Grösse eines Steck-

nadelkopfes; sehr bald bemerkt man jedoch, dass in

der unmittelbaren Umgebung ebenfalls kleine, etwa

sandkorngrosse, zahlreiche Knötchen, secundäre Knoten

entstehen, welche den ursprünglichen Knoten in Form
eines Kranzes umgeben. Wächst nun das Ganze heran,

so confluiren sännntliche Eruptionen nnd es bilden

sich maulbeerartige , über erbsengrosse Geschwülste;
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Fig. 1.

heran, dieselben sind Anfangs sehr derb, später jedocli

lüsst sich vom Centruni, oder sagen wir vom primären

Knoten aus eine Kruste abheben und ailniälig geht die

Eintrocknung auf die seeundären Knoten über. Die Infec-

tion tritt demnach von einer Stelle radienförmig auf, wo-

bei der primäre

Herd das Cen
trum abgibt.Aber
auch etwas ent-

fernter treten pri-

märe Knoten auf,

an welchen sich

derselbe Vorgang
abspielt.

An sehr feinen

Querschnitten (s.

Flg. 1) sieht man
die erwähnte Art

der Ausbreitung
und den Verlauf

des pathologi-

schen Proeesses

sehr deutlich. Ein
WucherungsVor-

gang der Epider-

miszellen vom
Rete Malphigü
aus und zwar in

den Furchen zwi-

schen den Papil-

lengruppen leitet

den pathologischen Process ein. Die frlilier dünne Epi-
dermis-Decke wird durch Vermehrung der Epidermis-
zellen von der Schleinischichte aus aihnälig dicker;

dabei bemerkt man in den Zellen des Stratum corneum
eine bedeutende Kernvermehrung; der die Papillen-

gruppe umgebende Wall wird vollständig durch Zellen

ausgefüllt und am Querschnitte (siehe Abbild.) sind in

die Tiefe hineinragende Epidermiszapfen wahrnehmbar,
welche je zwei Papillengnippen von einander scheiden.

Sehr bald wird die nächste t'urche zwischen den Papillen

in ähnlicher Weise in Epidermiszapfen umgewandelt und
der Process schreitet vom primären Zapfen gegen die

Peripherie gleichmäs.sig fort. Die Epidermiszapfen selbst

werden grösser, dringen in die Tiefe und nehmen an
Umfang zu; durch die-

sen Vorgang wird der
Papillartheil der Cutis

zum Schwunde gebracht,

die Papillargruppen wer-
den schmäler, zu faden-

förmigen Gebilden ausge-

zogen, ja stellenweise voll-

kommen zum Schwinden
gebracht und ihre Stelle

nimmt dann der ungemein
breit gewordene Epider-
miszapfen ein.

Jeder Epidermiszapfen
besteht in den obersten

Partien aus langgestreck-

ten, dünnen, spindelför-

migen, jedoch abgeplatteten Epidermiszelien, welche
verschieden grosse, mit einer Punktmasse gefülltePäume
umgeben. Die Zellen selbst sind trüb, ausgetrocknet,

der Kern deshalb nicht wahrnehmbar. Oft löst sich

dieses trockene Epidermishäutchen in Form einer

Schuppe von der GescIiwulstkuppe ab, respective es

fallt während des Präparirens weg. Die näclist tiefere

Schichte besteht aus polygonalen, mit deutlichen, oft

doppelt contourirten Kernen verselienen Zidlen, in

welchen auch die Kernkörperchen wahrnehmbar sind.

Sowohl im Pro-
toplasma dieser

Zellen, und zwar
dicht neben dem
Kerne, als auch
in der ziemlich

breiten Intercel-

lularsubstanz

(Zellenkitt, resp.

Grundsubstanz)
also zwischen den
Zellen, wie an
Zupfpräparaten
deutlich zusehen,
betindt;n sich

eigenthümlich

glänzende, grün-

lich scliimmernde
sehr scharf ab-

gegrenzte Kör-
perchen vor

,

deren Formen zu
den mannigfaltig-

sten gehören ^(s.

Fig. 2). Liegen
dieseKörperchen,

welche vorläufig bemerkt mit jenen Gebilden, die im
Molluscum contagiosum des Menschen vorkoinn)en und
Molluscunikürperchen (pcculiar bodies nach den P^nglän-

dern) genannt werden, identisch sind, im Protoplasma
der Zelle, so erscheint letzteres ungemein aufgebläht,

der Zellkern hat seinen Contour eingebUsst und man
findet denselben oft in Form eines Körnchenhaufens
gegen die Peripherie der Zelle gedrängt, neben dem
deutlichen M(dluscumkörperchen liegen. Befinden sich

jedoch die Molluscumkörperchen in der Intercellular-

subslanz, so sind dieselben in schlüsselartigen Vertie-

fungen und Einbuchtungen des Zellenprotoplasmas förm-

lich eingebettet.

Die grünlich schimmernden Molluscumkörperchen,
welche die grösste Aehn-
liuhkeit mit den Colloid-

kugeln eines Colloidcar-

cinomens haben, geben
weder die Fett noch die

Amyloid- am wenigsten

aber die ColIoidReaction
und befinden sich immer
unter dem Stratum cor-

neum, also im succulen-

teren Theile der Epider-
mis zwischen und in den
Zellen vor.

Wenn wir mit der Be-
schreibung der kleinsten

Körperchen beginnen, so

wären zu erwähnen:
1. Kipfelförmig oder sichelförmig ge-

staltete Gebilde. Dieselben liegen immer ausser-

halb der Zellen in der Grundsubstanz und zwar in

den oberflächlichsten Schichten den Epidermis neben
den ausgetrockneten Epidermiszelien. Die Körperchen
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erreichen die Grösse eines rotlien Blutkügelchens,

zeio-en einen grünlichen Schimmer , besitzen einen

sclmrt'en Contour und enthalten im Innern ^eine gleich-

massige, durchscheinende Masse. Die Kipfel- oder

Sichelform ist entweder ausgeprägt oder das eine Ende

erscheint kolbenförmig aufgetrieben.

2. Uebergangsformen von der Ivipfel-

gestalt in die Kugelform. Die aufgetriebenen

gekrümmten Körperchen vergrössern sich allraiilig,

nehmen zunächst eine Keilform, dann eine Citronen-

gestalt und durch die Eiform eine Kugelgestalt an.

Auch diese Körperchen liegen noch ausserhalb des

Zellenprotoplasmas.

3. Grössere Kugeln innerhalb der Zelle auf-

tretend, welche ungefähr ein Dritttheil der Zelle aus-

füllen ; wenn man ein Schnittpräparat eines Epithelial-

zapfens überblickt, so findet man nur in den succulen-

tern Zellen und in der Schleimschiclite die Kugeln in

den Zellen eingebettet und es erscheinen derartige

Zellen wie Dominosteine, wobei die MoUuscumkörper-
chen die Augen derselben repräsentiren. Im ersten

Momente und bei flüchtiger Betrachtung erhält man den

Emdruck, als ob hier gequollene Kerne der Epidermis-

zellen vorliegen, wie dies auch schon von Prot. Zürn*)
betont wird; erst durch die nähere Untersuchung,

besonders der Zupfpräparate und durch die Anwendung
stärkerer Systeme drängt sich die Ueberzeugung auf,

dass die glänzenden Körperchen etwas der Zelle Fremd-
artiges darstellen und neben dem theils erhaltenen,

tlieils jedoch sozusagen zerflossenen Zellenkerne, sowie

auch ausserhalb der Zelle liegen. Der Inhalt dieser

sehr zart contourirten Kugeln erscheint granulirt und

obwohl die Ku2;elformen die mannigfaligsten Grösseu-

*) Zur n. Krankheiten des Haussjeflüsels Seite 140.

Unterschiede zeigen, so lehrt dennoch eine genauere

Untersuchung, dass ein gewisser Zusammenhang unter

den Gebilden besteht. Zunächst finden sich im Proto

plasma der Kugeln lichtere und dunklere Partien vor.

die allmälig deutlichere Formen annehmen und zu den

anfangs erwähnten kipfelälmlichen Gebilden werden.

Alle Uebergänge von der Kipfelform bis zur Kugel-

gestalt sind dann in den grösser gewordenen Molluscum

-

kugeln wahrzunehmen.
Der Anzahl nach sind oft nur zwei runde Gebilde

im Molluscumkörperchen enthalten, welche noch zu-

sammenliängen und so eine Art Furchungsvorgang

andeuten ; oft finden sich dann bis zehn kleine, theils

kipfelförmige, theils schon runde Massen im Protoplasma

der Zelle eingebettet ; da hat sich jedenfalls das Mollus-

cumkörperchen in diese Gebilde umgewandelt, denn

dieselben liegen frei im Protoplasma der nun stark

gequollenen, kernlosen Epidermiszellen.

4. Grosse glänzende Kugeln, vollkom-
men structurlos, kommen in der Majorität vor

und sie sind es, welche den beginnenden so klaren

Furchungsprocess plötzlich unterbrechen und als voll-

kommen ungelöste Räthsel auftauchen. Während die

Uebergangsformen grösserer Kugeln in allen Stadien

des Furchungsprocesses durchsichtig sind, entwickelt

sich sehr bald um die Gebilde ein doppelter Contour,

dieselben werden undurchsichtig, das Ansehen glänzend,

bis schliesslich eine grosse glänzende Kugel erübrigt,

welche einer Colloidkugel vollkommen ähnlich gestaltet

die grösstvorkomniende Form des Molluscumkörperchens

repräsentirt. Manchmal findet sich eine geplatzte der-

artig'e Kugel vor, der Inhalt derselben ist jedoch nicht

mehr wahrzunehmen , sondern die leere dicke Hülle

liegt wie der Balg einer ausgequetschten Trauben-

beere vor.

(Schluss folgt.)

-=3iOOfS»

Ornitliologische Streifereieii in den oberösteiTeichischen Alpen (II.)

von Hanns von Kadich.

Vortrag, gehalten in der Monatsversammlung des Ornithologischen Vereines am 11. Januar 1884.

Wer an die Waldungen des Flachlandes gewöhnt
ist und an die Fülle von Vogelstimmen, die er jahraus,

jahrein da vernimmt, der wird überrascht und nicht

wenig enttäuscht sein, wenn er in den stolzen Bei'g-

forsten des Salzkammergutes die eigentliclien Sänger
weniger vertreten findet, als er dies nach oberfläch-

licher Prüfung der Existenz-Bedingungen voraussetzen

würde.

Doch sind die betreffenden Gebiete keineswegs

so vogelarm, wie sie dem Beobachter auf den ersten

Blick zu sein scheinen. Jeder der Legion von Reisenden,

die alljährlich die Ufer des grünen Traunsee's besuchen,

trifft namentlich in dem. an seinem südlichen Ufer

gelegenen Orte Ebensee eine Erscheinung, die ihn auf

ganz eigenartige ornithologische Verhältnisse schliessen

lässt. Es gibt da fast kein Haus, an dessen Fenstern

nicht wenigstens ein Käfig zu erblicken wäre, in dem
frewöhnlich ein Kreu"zschnabel lustig auf und ab hüpft.

Der Fremde findet aber auch Häuser, an deren Fenstern

fünfzehn und mehr Käfige hängen, deren Bewohner sich

gegenseitig locken und dadurch gleich die Aufmerk-

samkeit des Vorübergehenden erwecken.

Namentlich drei Vogelgattungen sind da ver-

treten, und zwar: der Fichten kr euzschnabel,
der Gimpel und die Tann enm eise.

Ich will heute nur vom Kreuzschnabel (am Traun-

see kurzweg „Schnabel" genannt) sprechen, weil die

diesbezüglichen Beobachtungen, speciell am Traunsee,

so eigenthümlicher Natur sind, dass ich glaube, zur

Naturgeschichte dieses Vogels einige interessante Bei-

träge liefern zu können. An keinem See des Salz-

kammergutes kommt der „Schnabel" in solcher Menj^e

vor, wie am Traunsee, an keinem wird er so häufig

gefangen und gehalten. Was seine eigentliche Heimat

dort anbelangt," so ist als solche unbedingt das Krumm-
holz zu bezeichnen und zwar jene wasserarmen, un-

heimlichen „Löckenfelder", welche sich über die wüsten

Kalkplateaux der oberösterreichischen Alpen ausbreiten

und ihre Schluchten erfüllen. In diesen besitzt der

Vogel einen sicheren, weil unzugänglichen Aufenthalts-



20

ort, dort findet er iniiner Nahrung'. Von da aus streiclien

die FlU^e herab in die Fichten- und Tannenwälder,

niinientlicli in Jahren, wo die Zapfen gerathen sind

und die , goldigen Trauben" in den Wipfeln hiiniren.

In allen diesen "W^aldern der Kalkalpen sind in

den höchsten Theilen der eigentlichen Waldregion, da,

wo die hohen Bäume immer spärlicher werden und der

Hochwald schon untermischt ist mil Krummholz, kahle

Kuppen, die nur mit wenigen verdorrten Fallbäumen
besetzt sind. Solch' eine freistellende Kuppe heisst in der

Kunstsprache ein „Eck'', da ist der richtige „ Schnabel-

fangplatz ".

Dieser originelle Sport beschäftigt am Traunsee
eine ganz eigene Fängergilde und wird geübt in einer

W'eise, wie wahrscheinlich nirgends anders und ist so

interessant, dass ich mir wohl erlauben darf, ausführ-

licher über ihn zu sprechen und meine Beschreibung

durch einige Demonstrationen zu veranschaulichen.

Der Ebenseer Sommergast, welcher au einem

warmen Samstag-Abend etwas länger als gewöhnlich

auf der Veranda geblieben, um die Pracht der schlum-

mernden Hochgebirgsnatur zu schauen, hat gewiss oft

unten in der Gasse schwere, von Bergschuheu iier-

rührende Tritte gehört und endlich einen Mann auf

sich zukommen gesehen, der mit Laterne und Beigstock

ausgerüstet, auf den Schultern statt des Kucksackes ein

gar sonderbares Gestell sitzen hat, an dem der Fremde
mit nicht geringem Staunen Vogelkäfige bemerkt und
noch eine Menge von Dingen, die er aber nicht erkennt.

Fragt er den wohllöblichen Hausherrn, so sagt dieser

meist geringschätzig: „Das is a S c h n a b 1 c r''

übersetzt .ein Kreuzschnabelfänger.

-

Was zunächst die Ausrüstung so eines

„Scliiiablers" anbelangt, so ist dieselbe sehr complicirt

und besteht iiii's Erste aus einem Holzgestell, das

mit Haken versehen ist und dazu dient, die Käfige

mit den Lockvögeln nebst dem übrigen Apparate auf-

zunehmen. (Dieses Gestell heisst in der Kunstsprache:

„ V o g e 1 k r ax e n".) Die Käfige werden sammt ihren

Lisassen darauf gehängt (je ein Käfig an zwei Haken)
und so festgebunden, dass sie nicht herabgeschleudert

werden können.

(Es hängen dann zwei oder drei Käfige über-

einander.)

Zwei andere Nägel, die an den Seiten der Kraxe
eingeschlagen sind, haben gleichfalls ihre Verwendung.
Der eine trägt die „Klemmeln". d. s. sprenkel-
artige Fallen, die zwar keine P^benseeer Specialität

sind, nirgends aber in solcher Vollendung vorkommen
und so ausschliesslich gebraucht werden, wie dort; der

andere hält den Sack, in welchem eine kleine Flasche

Wasser für die Vögel, Hanf, Säckchen für die Ge-
fangeneu und ähnliche Dinge enthalten sind.

So ausgestattet wiegt die Kraxe gegen 6 Kilo-

gramm und bedenkt man nun, dass der Fänger mit

dieser Last beschwert, in der Nacht zwei, oft vier

Stunden weit steigen muss, bevor er sein Ziel erreicht,

dass er im Salzkammergut sehr häufig vom berühmten
Wetter überrascht wird und Sonntag meist noch „in's

Amt" zu spät kommt, so lässt sich darauf schliessen,

dass es ein hoher Preis sein muss, welcher diese Leute
für so zahlreiche Verluste entschädigt. Warum geht

der Fänger aber schon Abends fort?

Es gibt unter den vielen, vorhin geschilderten

„Kegeln'' bestimmte Plätze von ganz besonderer Gute,

je nachdem das „Eck" näher oder weiter vom Krumm-
holz entfernt ist. Wer aber früher auf dem Platze ist,

hat natürlich das Recht, sich die besten Bäume auf dem
meist sehr kleinen .Eck" auszuwählen, wo er die

Locker aufhängt und da steigt denn der Mann müde
und matt, wie er von der Arbeit gekommen, noch am
Abend in's Gebirg, nur um der erste „am Eck" zu sein.

Entweder geht er allein oder mit mehreren Kameraden,
um den gewählten Platz ganz zu besetzen. Geht der
Fänger allein ins Gebirg, so inuthet's ihn wohl sonder-
bar an, wenn er die letzten Häuser des Ortes hinter

sich lässt und weiter hineindringt in den dunkeln Forst.

Die Heimchen zirpen, die Hunde hört er hier und
da noch anschlagen, wenn irgend ein Bub , fensterin

;,'eht" unten im Dorf lange hört er noch die

Traun rauschen allmälig aber wird Alles

still und nichts stört mehr den Waldfrieden. Ist die

Nacht sternenhell und giesst der Mond seinen fahlen

Schein aus über die Waldwiesen und ihr thaunasses

Gras, dann hängt die Laterne unbenutzt am Hakeu
und langsam, aber stetig geht der Marsch vorwärts.

Wenn's aber finster ist und „am Himmel schwere,
dunkle Wolken hängen", dann muss der Weg erst

mühsam gesucht werden, der verschlungen, meist kaum
merklich, zwischen den Waldbäumen sich hinzieht.

Während dieser .Wegsuche", wo oft junger Wald passirt

werden muss und die nassen Zweige an die Käfige
schlagen, wo der Fuss oft strauchelt und die Kraxe in

die vers'.diiedensten Lagen kommt, sitzen die Lockvögel
ruhig auf den Sprossen und erhalten sich ganz gut im
Gleichgewicht. Geht's gar zu arg d'rüber und drunter,

so hängen sie sicli mit den Schnäbeln am Drahte fest und
kümmern sich so nicht viel um die Au.ssenwelt. Auch
hat der Fänger sein Ziel bald erreicht. Der Hoch-
wald wird immer dünner, um so dichter das Unter-

holz, schon kann er „aussehen".
Da sind noch die bekannten moosbewachsenen

zwei Felsen zu überklettern, behutsam der gestürzte,

schon halb vei faulte Baum zu übersteigen

nun pfeift schneidig der „frische Wind" herüber vom
See, wenige Schritte noch und der Fänger ist

„am Eck".

Sein Erstes ist, dass er die Lockvögel an die für

sie bestimmten Bäume, an Nägel hängt, die er, meist

schon eingeschlagen findet. Dann nimmt er seine

Habseligkeiten und begibt sich mit diesen unter einen

Baum oder Fels, wo er gegen den Wind geschützt

den Morgen erwarten kann. Schlafen darf er nie,

wenn er allein ist, denn noch schwirren zahlreiche Nacht-

thiere herum, welche, wie sie den Käfigen zu nahe

kommen, die Locker so in Aufregung versetzen, dass

sie, sinnlos gegen die Drahtwände fliegen und sich

todtstossen.

Es ist keineswegs heimlich, wenn man stunden-

weit allein im weiten Gebirge unter einem Baume
liegt, umheult von Eulen und all' jenen Stimmen der

Natur, über die man zu Hause in der traulichen Stube

wohl lacht, die man im Wald aber, zur Nachtzeit keines-

wegs liebt. Nach langer, langer Zeit f rst beginnt's lichter

zu werden : im Osten röthet sich das Firmament —
hinter dem Trauustein kommt die Sonne herauf.

Unten in der Waldschlucht lässt sich ein klagen-

der Gesang vernehmen: ein Rothkehlchen begrüsst den
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Morgen. Auch die Locker werden jetzt munter : erst

ein leise fiepender Ton, dann werden die Flügel ge-

streckt und nun ist's liolie Zeit, an's Werk zu schreiten.

Die Vögel erhalten Futter und Wasser, dann wird

aufgerichtet. Gewöhnlich hat der Fanger, wenn er

allein ist, drei Lockvögel, für jeden Käfig drei
Klemmeln und zwei der letzteren in Reserve.

Der Fangplatz ist so ausgesucht oder künstlich

hergerichtet, dass aus dem jungen Wald oder Krumm-
holz mehrere dürre Baumstämme (sogenannte , Tilden")

sieh erheben, während die höheren Waldbäume den
Platz rings unischliessen. Ist in der Mitte desselben

ein Felsen (der „Stein") und auf ihm vielleicht das

Triangulierungszeichen, so wird der Bergstock daneben
in eine Fuge gezwängt und gleichfalls mit Klemnielu
versehen. Nun werden die Käfige mit zähen Fichten-

zweigen so an die „Tilden" befestigt, dass sie vom
Winde nicht hin und her geschüttelt werden können
und dann „aufgerichtet". Eine Klemmel kommt auf den
Käfig, die zwei anderen werden in den ,. Wipfel" oder die

Spitze des dürren Holzes gesteckt. Dies Alles muss
sehr schnell vor sich gehen, da der Kreuzschnabel zu
streichen beginnt, wie es Licht wird. Daher wird,

bevor noch die Locker gefüttert und getränkt sind,

ein Klemmel „fängisch" in den Käfig gesteckt , um
gegen jede Ueberrumpelung gesichert zu sein und
dann erst „aufgerichtet". Sollten Vögel anfliegen,

während der Fänger noch bei den Käfigen beschäftigt

ist, so thut er am besten, ruhig da niederzusinken,
wo er eben ist. Der wilde Kreuzschnabel kennt den
Menschen noch nicht und thut , als wäre dieser gar
nicht da. Stürzt er aber eiligst fort, so kann das

Gepolter eines abgetretenen Steines den ganzen
Schwann verscheuchen. Hieraufist für einen Moment
Ruhe : die Locker frühstücken. Bald aber richtet sieh

einer auf, zieht die Flügel bis ins Unendliche und be-

ginnt zu locken. Die andern antworten und so ent-

wickelt sich ein „Wechselgesang", der fast taktmässig

fortgesetzt wird. Dies kann lange so fortgehen. Plötz-

lieh aber schmettern sie wahrhaft den Ruf zum Käfig
hinaus, dann hören sie alle wieder gleichzeitig auf
— sie„ losen"

;
— da singt einer schon „aus" und nun ver-

nimmt das entzückte Ohr des Fängers den Ruf der
streichenden Wildlinge. „Aussingen" der Käfigvögel
und „Anfliegen" der Wildlinge ist meist gleichzeitig und
nun ist wie durch einen Zauberschlag Alles verstummt.

Selbst die bis jetzt so lauten Locker schweigen
gänzlich. Man hört nichts, als ihr Herumklettern in

den Käfigen oder den leise klirrenden Gesang eines

„Schnabels" vom Wipfel des Baumes, wo er eben
anflog. Doch dauert dies nicht lange. Bald hüpft einer

der „Wilden" auf einen höheren Äst, beisst da einen

Zapfen ab und fliegt mit diesem im Schnabel auf den
nächsten Baum .... gleich darauf ist die ganze
Bande in voller Thätigkeit. Diese Momente halten den
Fänger in grösster Spannung und peinlichster Erwar-
tung. Oft gaukeln die Vögel auf dem Baume auf
und nieder, unter welchem er sein Lager aufgeschlagen
hat und es dauert geraume Zeit, bis sie „niederfliegen".

Findet aber ein einziger etwas nicht geheuer, so ist's

um den ganzen Fang geschehen. Einen Ruf nur stösst

der Vogel aus und fällt dann wie leblos vom Baume
über die Felsen hinunter .... alle übrigen ihm nach.
Deshalb ist's auch den einheimischen Fängern am
liebsten, wenn drei, höchstens fünf Wildlinge
anfliegen, denn wie mehr da sind, ist eher Aussicht
vorhanden, dass einer Alles verderbe.

Es sei aber der günstigste Fall angenommen; die

Vögel sind eine Weile in den Bäumen herumgeklettert.

Da sieht einer den Wasserspiegel des kleinen,

ausserhalb des Käfigs angebrachten Trinkgefässes in

der Sonne blitzen, er fliegt vom Baume ab und
schwebt im vollsten Sinne des Wortes auf ein

Klemmel. Dies schnappt zu und fällt mit dem Vogel
sofort herab in's hohe, weiche Gras. Nun hält den
Fänger nichts mehr. Selbst auf die Gefahr, den übrigen
Schwärm zu verscheuchen, schleicht er hin und löst

den Vogel aus seinen Fesseln, wobei er sich überzeugt
ob der Gefangene ein junges Männchen oder Weib-
chen sei.

Sollten auf sein Erscheinen die Vögel auffliegen,

so braucht er deshalb nicht zu verzweifeln. Der
Sehwarm entfernt sich ganz nur auf einen plötzlichen

Allarm.
Schleicht der Fänger aber langsam und vorsichtig

daher, so fliegen die Vögel oft zwar auf, kehren aber

in weitem Bogen wieder zurück, wenn die Locker gut

sind und ihre Pflicht thun. Meist aber kümmern sich

die Wildlinge um den Menschen weiter gar nicht.

Bleiben die Vögel zu lange auf den Bäumen, so

fliegen sie in der Regel nicht nieder, sondern gleich

fort. Dasselbe gilt, wenn die Sonne bereits zu stark

auf den Platz scheint.

Doch zurück zum Fang. Ein Opfer ist also

gefallen und der Fänger begibt sich mit demselben
auf seinen Standort. Kaum ist er da angelangt, fliegen

die Uebrigen nieder, nicht gleich auf die Käfige son-

dern erst auf den Boden. Hier haben sie eine Menge
zu thun, zerren die abgebissenen Zapfen hin und her,

schlüpfen in den Felsspalten herum .... endlich

fliegt einer vom Boden auf den Käfig des nächsten

Lockers. Hier klettert er ein wenig herum, trinkt aus

dem Schälchen und beginnt mit dem Käfigvogel ein

kleines Gefecht, das gewöhnlich damit endet, dass der
Wildling erschi-ocken auffliegt und sich auf das, im
Käfig befestigte Klemmel setzt. Die Gefangenen werden
getränkt und wandern jeder in ein besonderes Säek-
chen. Entweder fangen sich alle Angeflogenen (gewöhn-
lich, wenn drei bis fünf Stück da sind) oder es fliegen

die Uebrigen ab, um sich mit einem andern Schwai-m zu

vereinigen und den Fangplatz am selbei; Morgen noch
einmal zu besuchen, Ist der Tag schön, so bleibt der

Fänger höchstens bis '/./.''', weil die Sonne dann zu

arg auf die schattenlosen Höhen brennt ; ist der Tag
trüb, aber ohne Regen oder Nebel, so kann er bis

]\Iittag bleiben.

Im ersten Fall zieht der Kreuzsehnabel bald in's

Krummholz und geht von da nicht mehr heraus, da

er nichts so scheut, wie Sonnenhitze, im letzteren

streicht er den ganzen Tag. Es gibt aber Tage, die,

was Wetter anbelangt, gar nichts zu wünschen übrig

lassen und doch lässt sich kein Vogel sehen, oder es

tritt, wenn welche angeflogen sind, jene Summe von
Umständen ein, die man Pech nennt. Von diesem nur

zwei Beispiele. Es ist etwas ganz Gewöhnliches, dass

eine „Hohlkrähe", wie am Ti'aunsee der Nussheher

heisst, durch ihr plötzliches Aufbäumen, das mit wider-

lichem Geschrei verbunden ist, den Schnabelschwarm
zersprengt. Es ist mir selbst einmal vorgekommen,
dass zwei dieser raordlustigen Gesellen am Fangplatze

erschienen und wie Sperber ob dem Käfig des einen

Lockers rüttelten, bis einer mit dem Flügel die Klem-
meln zuschlug, welches Geräusch beide zu schleu-

nigster Flucht veranlasste. E i g e n t h ü m 1 i c h ist beim
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Nahen eines Raubvogels das Henelinien der Locks-ögel.

Der, welcher ilin zueist benu'rkt, stösst einen, ich

möclite sagen, gepressten Ruf aus; im selben Momente
hört jede Bewegung der andern auf .... Alle sitzen

regungslos auf den Sprossen und der „Warnruf''

dauert fort, bis die Gefahr vorüber ist. Ein anderes

Beispiel i'ür ,,Waidniannsu n h e i 1" ist folgendes: Am
17. Juli 1881, zu einer Zeit also, wo der „Sclinabel-

fang" in höchster Bliithe stellt, kamen mir auf dem
„Sonnsteinspitz" nacheinander sieben einzelne Kreuz-

schnäbel. Ich ring sie alle .... es waren lauter
Wei bellen (sogenannte „graue Schwestern").

Unter der ]\Ienge derartiger Falle gibt es nun
wieder solche, für die ich absolut keine Erklärung

habe. Ein Sehnabeltlug z. B. Hiegt auf den Bäumen
an, vertliut sich da in gewöhnlicher Weise, streicht

aber nach Kurzem ab, ohne dass einer niederfliegt.

Das Wetter ist günstig, die Locker sind brav, nichts

tritt störend dazwischen .... und die Vögel fliegen

so ruhig ab, wie sie gekommen sind. Wie dem nun

immer sein mag, sobald es S"" geworden, geht der

Fänger daran, „abzurüsten". Die Packung ist dieselbe,

wie beim Auszug, nur werden die Silckclien aussen
an den Käflgen „aufgebunden", damit ihre Insassen

nicht zwischen die Ki-axe und den Rücken des Fängers

kommen und da erdrückt werden. So zieht er heim-

wärts, manchmal froh, manchmal mit leeren Säckchen,

oft auch im Regen oder eisigem Nebel.

Dann fliclit der Fänger .Grastaxen" in die Tiallen

und trachtet nach Jlöglichkeit ein Rutschen auf dem
durchweichten Waldboden zu verhüten, da ein Fall

auf den Rücken naturgemäss den Untergang der Locker
herbcifüliren würde. Glücklich daheim angelangt sperrt

der Ebenseer den Wildling sofort in tiieson kleinen

Kärig, gibt ihm gezählte zwanzig Hanfkörner und
hängt ihn zu den Uebrigen vors Fenster ins ^^'einlaub.

Da wird der junge Vogel überraschend schnell zahm
und vertraut.

Am zweiten Tage schon nimmt er Hanfkörner
zwischen den Fingern hervor und ich kenne kaum einen

rührenderen Anblick, als einen jungen .Schnabel-, der

zu den Drahtstäben kommt, wenn er das Hanfkorn
sieht und dasselbe durch Hervorstrecken des spitzen

Züngleins förmlich anfleckt. Auch die Altgefangenen

gewöhnen sich bald an ihre neue Lage.
Nur mit dem HanftVittern muss man vorsiclitig sein,

denn die \'ögel fressen merkwürdigerweise diesen, ihnen

doch ganz unbi-kannten Samen gleich mit grosser Gier

und sterben leicht nach übermässigem Genüsse des-

selben. (Der Hanf ist zu .hitzig" sagen die Leute).

Am besten ist's , den Frischgefangenen anfangs nur

Zapfen und wenig Körnerfutter z. B. Nadelliolzsamen

mit Hanf gemischt zu geben, sowie auch später nicht

ausschliesslich Hanf zu füttern.

Das Betragen des Kreuzschnabels im
Gebauer ist so eigenthümlich wie alles bei diesem
Vogel.

Hervorzuheben ist für's erste seine Z e r s t ö r ii n g s-

s u c h t, die darin begründet ist, dass er keinen Augen-
blick in Ruhe und ohne Beschäftiguug ist.

Jeder Käfig, an dem irgend etwas aus weichem
Holz besteht, ist geopfert, wenn ihn zwei oder drei

Kreuzschnäbel bewohnen. Der kleinste Splitter, der

unbedeutendste Spalt wird entdeckt und benützt. Einer
beginnt an ihm zu beissen, dann wird der Schnabel
ganz hineingezw'ängt, der Splitter abgei'issen und auf
die Sprosse getragen.

Hier wird er gänzlich zermeisselt und die feinen

Fasern verzehrt. Wie aber einmal der Anfang gemacht
ist, arbeitet die ganze Gesellschaft tagsüber an dieser

Stelle und ruht nicht eher, bis der Boden einem kleinen

Holzplatze gleicht. Dagegen nützt nur ausgiebige

Zapfenfütterung, welche der Vogel jeder anderen Zer-

streuung voizieht. Merkwürdig ist dabei, dass mit dem
Widerstand die Energie der Thiere sich steigert und
dass der Kreuzschnabel bei der Arbeit häutig singt.

Mit den Krallen hängt er am Dralitgitter, mit dem
Schnabel bohrt und nieisselt er herum, in den Pausen
aber dreht und wendet er sein Köpfchen und zwitschert

lustig seinen Gesang.
Ferner sind die Kreuzschnäbel ausgezeichnet durch

ihren Geselligkeitssinn, der sie die Gefahr nicht

beachten lässt und sehr ott zu ihrem V'erderben benützt

wird. Dies geht so weit, dass z. B. Kreuzschnäbel, die

der Gefangenschaft entronnen sind, häufig auf den
Käfigen der Genossen sitzen bleiben und sich da mit

den Händen greifen lassen, oder, dass sie zwar abfliegen,

aber in kurzer Zeit wieder zurückkehren. In der Frei-
heit schliessen sich die einzelnen Flüge rücksichtslos

an einander, in der Gefangenschat t wird dies anders.

Drei „Schnäbel-, welche in separirten Käfigen monate-

lang neben einander hingen und durch die Drahtstäbe

in der friedlichsten Weise verkehrten, indem sie sich

fütterten, beginnen in einen gemeinschaftlichen Käfig

gebracht, sofort zu raufen.

Der Vogel stösst dabei einen eigenen Kampfruf
aus, der hell und schneidig, vielleicht mit dem Rufe
des Hänflings verglichen werden könnte und dann
beginnt der Kampf, indem die Thiere sich gegenseitig

von den Sprossen herabstossen und am Boden an-

gelangt so i'aufen wie die Hähne. Einer sucht den

Andern bei den Kopffedern zu fassen und da tüchtig

zu zausen. Nach wenigen Tagen aber hört dieser Zwist

auf und selbst der Futternapf stört hinfort das gute

Einvernehmen nicht mehr, der gewöhnlich die Ver-

anlassung zum Streite bot. Wie aber nur ein Neuling

und sei's auch ein Kreuzschnabel, den g(;weihten Raum
betritt, ist der Unfriede wieder da und alle alten In-

sassen vereinigen sich, in dem edlen Bestreben, dem
Eindringling das Leben möglichst zu verleiden. Das
Hauptmotiv zu diesen Kämpfen ist, wie bereits erwähnt,

die Fr ess sucht, die unserem Vogel in ganz un-

gewöhnlichem Maasse eigen ist.

Nur in früher Jugend kennt er den Egoismus
nicht. Da füttert Einer den Andern (auch in der Ge-

fangenschaft) unter leise fiependen Lauten und zittern-

den Flügelbewegungen und selbst die Alten nehmen
die grösste Rücksicht auf ihren Nachwuchs. Doch
ernten sie dafür keinen Lohn. Denn, kaum sind die

kleinen, scheinbar hilflosen Geschöpfe herangewachsen,

so kümmern sie sich um die Alten nicht mehr, ausser,

wenn sie ihnen die Zapfen unter den Füssen wegstehlen

können, was oft geschieht.

Ich komme nunmehr zu einer Frage, die nicht

nur den Kreuzschnabel betrifft, sondern auch eine

Reihe anderer Vogelgattungen, zur Frage, wie es

komme, dass manche Vögel in verschiedenen Lebens-

altern verschiedene Farben zeigen und warum wieder

manche in der Gefangenschaft eine andere Färbung
annehmen, als in der Freiheit.

Obwohl schon viel über diese eigenthümliche

Erscheinung beim ßluthäufling und Bartgeier
gestritten und auf die analogen ^'erllältnisse beim

Kreuzschnabel hier und da verwiesen wurde.
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habe icli dennoch über die ,V erfärb ung" des

Letzteren so spärliche Berichte, meist nur Andeutungen
gefunden, dass icii mir wohl erlauben darf, dieselben

durch eigene Beobachtungen, die ich während fünf

Jahren unausgesetzt angestellt habe, zu ergänzen, theil-

weise zu berichtigen.

Beide Geschlechter des Kreuzschnabels zeigen

in der Jugendzeit ziemlich gleiche Färbung: düster
graugrün mit dunklen Flecken. Das junge M.
unterscheidet sich vom W. nur durch einen kleinen

gelben Fleck, den das Erstere (M.) unmittelbar unter

dem Schnabel an der Kehle hat, der dem W. aber
ganz fehlt. Das junge, g r a u e JM. m a u s t in der
Freiheit roth, mit Ausnalirae der Flügel und des

Eiickens, welche dunkel bleiben, nicht, wie Naumann
sagt: gelb oder gelb grün. Zum Beweise dafür

diene die Thatsache, dass ich selbst im August, wo
die Vögel mausen, sehr häufig junge, also graue M.
gefangen habe, die auf K o p f und Brust schon r o t h e

Tüpfel hatten und viele solcher „Schecken" sah.

Es fehlt somit nicht, wie Naumann annimmt,
der Uebergang aus dem gefleckten Jugendkleid

in das rothe Prachtgewand, sondern dieser ist, wie

auch Brehm sen. und Bechstein anführen, durch den
„Schecken" gegeben.

Im nächsten Jahre maust das schon rothe M.
wieder roth und bleibt nun so, nur wird die Farbe
jedes Jahr schöner und glänzender.

Das einfarbig graue junge J wird in der ersten

Mauser gelbgrün und behält fortan diese Färbung.
Auch sie verbreitet sich immer mehr über das ganze
Gefieder, erreicht aber niemals den Fleck an der

Kehle, welchen das ^ besitzt. Noch auffallender zeigen

sich die Erscheinunaen des Farbenwechsels in der

Gefangenschaft. Wird das junge, graue r^' ge-

fangen, so bleibt es grau bis zur nächsten Mauser,

wird aber dann gelbgrün, nicht wie in der Freiheit

roth. Wird ein rother Kreuzschnabel (gleichviel

ob junges oder altes </j gefangen, so behält er

diese Färbung i in Allgemeinen bis zur nächsten
Mauser und wird dann gelb.

Bald nachdem der Vogel gefangen ist, werden
einzelne Federn gelb und Anfang August, wenn der
Vogel zu „fiedern* beginnt, ist er an einzelnen Par-
tien bereits ganz ge 1 b. Die „S te i s sfe d e rn' bleiben

oft selbst nach der gänzlichen Verfärbung röt blich.
Ist der Vogel einmal gelb geworden , so behält

er diese Farbe so lange er in der (Jefaiigen.schaft

bleibt; er wird jedes Jahr hellgelber, roth
nie m e h r.

Das J ändert sich in der Gefangenschaft n i c h t.

Entkommt aber ein gelb gewordenes (/" der Gefangen-
schaft, so wird es in der Freiheit wieder roth (und
wahrscheinlich auch erst roth), je nachdem es näm-
lich alt-gefangen (damals roth), oder jung-gefan-
gen (damals grau) ist. Zum Beweise diene folgender
Vorfall.

Vor zwei Jahren fing ich am 24. August im
Bannwalde bei Ebensee einen offenbar „ausgekomme-
nen" Kreuzschnabel. Ich hörte den Vogel mehrere
Tage hindurcii unmittelbar ober unserem Hause von
einer hohen Fichte aus das Geschrei meiner Locker
erwidern und wunderte micli , dass er diesen , die im
Garten hingen , keinen Besuch abstattete , aber aucii

nicht fortzog. Nach einigen Tagen nahm ich in der
Frühe zwei meiner Locker nebst entsprechend vielen

Klemmein und begab mich hinauf in die „Lauber-

statt", wo der Vogel sich aufhielt. Den einen meiner
V^ögel hängte ich an den Stamm der Fichte, in deren
Zweigen der Wildling herum hüpfte , den andern be-

festigte ich im Wipfel einer mannshohen jungen Tanne.
Kaum hatte ich mich im Grase verborgen , so klet-

terte der Vogel, welcher den Baum keinen Augenblick
verlassen hatte , herunter , und setzte sich auf den
Kufig , wo er sich mit dem Locker in seiner Weise
unterhielt.

In einer Weile versuchte er von da auf den
zweiten Käfig zu gelangen, wobei er eine Strecke von
kaum 10 Mti'. zu überfliegen hatte, und da wurde mir
nun das rätliselhafte Gebaren des Vogels klar. Im
Scheine der Sonne hatte ich ganz deutlich das gelbe

Gefieder erkannt, und in gerader Linie „schwirrte* er

seinem Ziele zu, nicht wie sonst mit leichten, federnden

Flügelschlägen.

Aengstlich mied er die Klemmeln , die ich so

schön für ihn hergerichtet hatte Das konnte
nur ein ,G w 1 1 z i g t er" sein (wie die Fängersprache
den entkommenen „Schnabel" bezeichnet). Von 7^7
bis 12 Uhr Mittags hielt mich der Vogel hin. Schon
scliien die Sonne auf den Platz, und ich überlegte

eben, wie ich den Wildling auf andere Weise in meine
Gewalt bringen könnte, als dieser zum Trinkgefäss des

Lockers hinab kletterte. Dabei rutschte er, fiel herab

und schwang sich mit Mühe noch auf ein Klemmel.
Als ich ihn „auslöste", fand ich meine bisherige

Ansicht vollkommen bestätigt. Der Vogel trug die

unverkennbaren Spuren langer Gefangenschaft , als,

zerstosseue Schweiffedern, breitgetretene Zehen u. ähnl.

Dabei m a vi s t e er aber hochgradig und
hatte an d e r B r u s t s o w o h 1 w i e auch a m K o p f

einzelne frische, rothe Flecken. Diese behielt

er auch, als er die Mauser bei mir im Käfig vollendete,

verlor sie aber naturgemäss im nächsten Jahre. Es
sind verschiedene Mittel schon versucht worden, um
die Vögel auch in der Gefansjenschaft roth .fiedern" zu
lassen, jedoch war bis jetzt Alles vergebens. Sehr
häufig werden z. B. auf den Almhütten der oberöster-

reichischen Alpen im Sommer Kreuzschnäbel gehalten

und leben diese unter nahezu denselben Bedingungen
wie die „wilden" in ihrer Umgebung. Die Vögel
hängen in grossen „Steigen" vor den Hütten, sind

Tag und Nacht bei jedem Wetter im Freien, erhalten

kein anderes Futter, als Krummliolzzapfen und werden
in der Mauser dennoch nicht roth, sondern gelb.

Bevor ich dieses interessante Capitel verlasse,

möchte ich doch auf einige, bisher nicht beachtete

Farbenerscheinungen hinweisen. Werden dem Vogel
in der Zeit, wo er nicht maust, Schwung- oder
Schweiffedern ausgerissen, so wachsen dieselben normal
nach, sind aber an den Enden geschweift und weiss.

Namentlich am Flügel ist dies oft zu beobachten, da
an ihm sehr häufig ganz unmotivirt weisse Federchen
entstehen.

Die Mausezeit spielt im Leben des Kreuz-

schnabels eine ungleich wichtigere Rolle , als bei

andern Vögeln. Sie dauert in den Gebirgen um den
Traunsee, also namentlich im „Höllengebirg", „Todten-

gebirge" und in den einzelnen Gruppen, wie „Sonustein"

und „Spitzelstein" wie bereits erwähnt, von der zwei-
ten Hälfte des August bis halben October und
ruft im Vogel eine ganze Umwandlung hervor. In

dieser Zeit kann man tagelang die Gebirge durch-

streifen, kann die besten Plätze besuchen, ohne einen
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Kreuzschnabel zu sehen. Dringt man aber tiefer in's

Krummholz ein, nicht am ausgetretenen Weg, sondern

dort, wo der Bergliirsch aus- und einzieht und die

Gemsen wechseln, so vernimmt man auf Schritt und
Tritt den leisen Ruf der Vögel, sieiit sie wohl auch
miilisam von Wipfel zu Wipfel fliegen. Da hört man
nicht den scharfen, jubelnden Ruf, der den ,,8chnabel-

.schwarin" sonst schon von weitem ankündigt, da
erkennt man den immer munteren, lebendigen Gesellen

kaum.' „Sie haben eben iiire Krankheit.'

Die Mausezfit ist auch die einzige, wo man
einzelne Kreuzsclmiibel trefl'en kaim, die vor der

Zeit, wo die Hauptmasse der A'ögel maust, schon -ge-

fiedert" haben. — Diese vereinigen sich nicht, sondern

ein jeder streicht fUr sich. Am 25. Augnst des Jahres

1880 fing ich auf dem' .Sonnstein *• zwei solche Vögel
und zwar alte. Wie aber die Mitte Oetober kommt,
sind die „Schnäbeln" wieder da. Kein Ebenseer weiss

woher und wieso, sie sind da und streichen in grösse-

rer Menge als im Sommer an den in dieser Zeit be-

liebten Plätzen. — Die Jungen, im Sommer grau ge-

wesenen Vögel sind nun prachtvoll roth, die Aiten

prangen auch in glänzenderem Federschmucke und
namentlich, wenn der erste Schnee auf das Gefieder

gefallen, erhält es jenen Metallglanz, der d.Ts Auge des

Liebhabers entzückt. — Naturgeniäss sind die Fang-
plätze im Sommer andere, als im Herbste. Im
Frühjahre und Sommer, wenn die Krummholzzapfen
noch nicht reif sind, streicht der Kreuzschnabel in den

Wald herab, da er dort die verschiedensten Samen
findet, im Herbst verlässt er den Knunniliolzgürtel

nur selten. — Wie aber die Oeitlichkeit auf die Ent-

wicklung eines jeden Individuums den grössten Ein-

fluss hat, so nimmt auch der Kreuzschnabel im Ge-
birge manche Gewohnheit an, die ihm im niedern

Walde fehlt.

So findet man z. B. in den Werken bekannter

Ornithologen, dass der Kreuzschnabel kein besonderer

„Flieger sei und namentlich nicht gerne fliege." Nun
ich habe manchen Kreuzsehnabelschwarm über den
Traunsee fliegen gesehen, vom „Erlakogel" auf den
Sonnstein und weiss einen verbürgten Fall, wo im

Höllengebirge, in der Früh" gefangene, gezeichnete und
wieder freigelassene Weibchen des Vogels, am selben

Mittag atif dem Bromberg, d. i. auf der andern
Seite des Traunthales gefangen wurden. Es
wäre somit die obenangeführte Ansicht in ihrer All-

gemeinheit zu modificieren.

Auftallend ist ferner eine Erscheinung, die ich

erst im Vorjahre entdeckt habe und über die ich

daher nicht so Aufschluss geben kann, als ich wohl
wünschen möchte. Ich meine das massenhafte
Vorkommen des Vogels an Salzlecken. Ich

fand an solchen, hoch droben im Ilöllengebirge

ganze Schwärme von Kreuzschnäbeln, die
alle an dem, für das Hochwild bestimmten
Kernsalz leckten und habe bei Versuchen an
Gefangenen dasselbe erfahren. Dagegen habe ich

niemals gefunden, dass sie Kerbthiere fressen;

so oft ich ihnen auch Fliegen und Jlehhvürmer reichte,

immer wichen sie ängstlich vor den ihnen fremden
Tliieren zurück. jMciiie bisherige Ausführung bezog
sich nur auf den Fichtenkreuzschnabel, der am Traun-
see ständig lebt. Manche Fänger berichten zwar
auch von .grossen Schnabel n*", die ab und
zu, aber sehr selten im Herbste streichen und meinen
damit wahrscheinlich den K i e f e r n k r e u z s e li n a b e I.

Ich habe denselben nicht gefunden. Nicht gar so

selten kommt dagegen ein kleinerer .Kreuzvogel'' mit

finken artig gebänderten Flügeln vor, der Weiss-
bindenkreuzschnabel ( Loxia bifasciata), den ich

auch schon gehalten habe. In der Mauser zeigt er

dieselben Erscheinungen wie der Fichtenkreuzschnabel,
wird aber von den Leuten viel höher gesciiätzt als

der letztere, weil sie ihm seines imgewöhnlichen Aus-
sehens halber ganz besondere Wirkungen bei manchen
Krankheiten zuschi-eiben.

Dies ist das Leben und Treiben eines Vogels im
Hochgebirge der in j cd er Hinsicht zu den interessantesten

Typen der Ornis in den österreichischen Alpen gehört.

Ich habe den Kreuzschnabel Jahre hindurch an Ort und
Stelle beobachtet und Alles zusammengetragen, was ich

von bekannten, verlässlichen Fängern und Forst-

leuten über ihn erfuhr. Das Resulat von all' dem
bildet meine heutige Ausführung und habe ich durch
dieselbe auch nur einen Ornithologen für den bisher

so wenig beachteten Vogel gewonnen, so ist mein
Zweck erreicht.

-««OO»-

Notizen.
Anas sponsa, Linn. in Steiermark. Heutzutage, wo die

AccIimatisirnnETS-V'ersiiche fremden Ziergeflügrels bedeu-

tende Dimensionen angenommen haben, ist es in vielen

Fällen schwierig zu entscheiden — besonders gilt dies

bei den Enten, — ob diese oder jene Art, die da oder

dort erlegt wurde, als wild oder nur als verwildert,

also als entkommen zu betrachten ist.

Ein eben mir zugekommenes Schreiben unseres
verehrten Vereinsmitgliedes, Herrn Baron Stefan v.

Washington in Graz berichtet Folgendes über Beob-
achtung und Erlegung von Brautenten in der Umge-
bung jener Stadt

:

,,Ende December 1883 zeigten sich, wie mir
Präparator Pastrovics erzählte, auf der Mur bei Graz
mehrere Aix sponsa (/ und Q am 2,ö. wurden .3 Q
und d^ auf der dem Herrn Apotheker, J. JI. Hof-

mann gehörigen Jagd zwischen der oberen und unteren
Murbrücke bemerkt. Ein Wachmann, welcher die

fremden Enten beobachtete, hatte das Glück, einen

prachtvoll gefärbten Entrich sofort zu erlegen, während
zwei andere angeschossen wurden. Einer der ange-

schossenen Entriche wurde anderen Tags von einem

Fischer aufgefunden und dem Präparator Pastrovics

gebracht, das andere Exemplar hatte sich, nachdem es

krank geschossen war, in einen Canal verkrochen,

woselbst es leider über Nacht eine Beute der Ratten

wurde, so dass der Balg unbrauchbar geworden war.

Das Exemplar, welches mir Präparator Pastrovics

vorwies, ist, wie auch das sofort erlegte, prächtig aus-

gefiedert und ziemlich gross. Da ich natürlich begierig

war zu eruiren, ob an dem Balge etwas zu bemerken

wäre, dass darauf hinweisen würde, dass das Exemplar

ein der Gefangenschaft entronnenes sei, so habe ich es

sehr genau untersucht. Es ist ein mindestens zwei-

jähriges Thier mit tiefrothen Schnabelilanken und schön

ausgeprägter Brusteinfassung und ausgedehntem weissem
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Jagd-

Kelilfleck. Die Nägel an den Zehen siiul stark abge-

schliffen, doch ist dieses Merkmal zu geringfügig, um
daraus allein schon darauf schliessen zu können, dass

die Ente eine gezähmte und keine wilde «ar."
Ich füge dem vorstehenden noch bei, dass nach

eiiier früheren Mittheilung des Herrn Baron Stefan v.

Washington ein </ und ein § zu verschiedenen Zeiten,

ersteres vor vielen Jahren an der Kainach aus einem
Schwärme von Anas querquedula, — letzteres vor
3—4 Jahren im Reviere Dobl erlegt wurde und sich

das letztere Exemplar im Museum der Oberrealscluile

in Graz befindet.

Da es sich in dem eingangs geschilderten Falle

nicht um ein einzelnes Exemplar, sondern um eine

ganze Gesellschaft (5 Stück) handelt, so wäre es von
grossem Interesse zu erfahren, ob die erwähnten Fremd-
linge als wilde oder aus einem Geflügelhofe, resp. Teiche
entwichene Thiere anzusprechen seien.

Wir ersuchen daher die Redactionen der

und Geflügelzeitungen durch gefälligen Abdruck vor-

stehender Notiz, derselben zu weiterer Verbreitung und
möglicher Aufklärung zu verhelfen.

Villa Tännenhof bei Hallein, 2. Februar 1884.

T. Tschusi zu SrhrnidholTen.

Vogelappetit. Mit Recht werden die Vögel um
ihrer Esslust willen bewundert und nicht selten beneidet.

Welchen Nutzen aber die „Insectenfresser" der befie-

derten Welt stiften , wird Einem so recht erst zu

Gemüthe geführt, wenn man ihren Appetit in dem Ver-

hältnisse zum menschlichen in nähere Beziehung rückt,

denselben also gleichsam auf dem Wege der , ver-

gleichenden Esskunde* näliei' bestimmt. Die Drossel

ist im Stande, zum Frühstück ein Riesenexemplar der

grössten in Deutschland vorkommenden Schneckenart
mit ungehemmtestem Behagen auf einmal zu ver-

speisen , eine Leistung , welcher ein Mensch entspre-

chend nachzukommen nur in der Lage wäre, wenn es

ihm keine weiteren Umstände bereitete , einen ganzen
Rindsbraten von fünfundzwanzig Pfund zu einer Mahl-

zeit zu vertilgen. Weit gefrässiger als die Drossel und
einer der gefrässigsten Vögel überhaupt ist das Roth-
kehlchen. Man hat berechnet, dass, um ein solches

bis auf sein Normalgewicht gross zu ziehen, eine Menge
animalischer Nahrung erforderlich ist, die einer tägli-

chen Fütterunj; mit einem Regenwurm von nicht weniger
als fünfzehn Fuss Länge gleichkommt. Wie viel dem
entsprechend ein Mensch von Durchschnittsbeschaffen-
heit in je vierundzwanzig Stunden zu verspeisen hätte,

wenn er im Verhältniss so viel wie das Rothkehlchen
zu sich nähme , hat ein englischer Vogelfreund auf's

Umständlichste ermittelt und dahin bestimmt, dass

jenem täglich zu verfütternden fünfzehnfüssigen Regen-
wurm hier eine Cervelatwurst von neun Zoll Umfang
und siebenundseehzig Fuss Länge auf das Genaueste
und Naheliegendste entsprechen würde.

Schloss Oslavan, im Januar 1884. '

Bisknp.

Buzinka, 14. Januar 1884.

Heute machte ich eine Beobachtung, welche mich
höchlichst überi'aschte , und die auch Sie vielleicht

interessiien dürfte. Ich sah nämlich am Dache eines

Hauses an der Strasse zwei Staare, welche ihren hohen
Standplatz ab und zu verliessen , um Hafer, den die

Fuhrleute auf der Strasse beim Füttern zerstreut hat-

ten, aufzupicken. In keinem meiner ornithologischen

Werke fand ich eine Andeutung über das Uebervvin-

tern dieses Vogels in unserer Gegend. Die Leute
sagten mir, dass sie die beiden Vögel schon seit Beginn
des Winters oft an derselben Stelle sahen. Jedenfalls

werde ich sie weiter beobachten.

Es scheint mir nicht ganz unwahrscheinlich, dass
dieses Paar schon den vorigen Winter hier zugebracht
und identisch ist mit jenem , das ich am 23. Februar
1883 hier gesehen. B. Fischer.

Ein junges Weibchen von Somateria moUissima.

L. wurde bei Plan, westlich von Pilsen, geschossen und
von Graf Josef Nostitz unserem Museum geschenkt.

Dr. Anton Fritscb.

Vereiiisaiigelegeiilieiten.

Ihre königl. Hoheit

-A-rLtonia,,

Erbprinzessin von Hohenzollern, Infantin von Portugal,
Herzogin zu Sachsen geruhten dem Vereine als Gönnerin
beizutreten.

Zu correspondirenden Mitgliedern wurden ernannt:

Herr Hans Graf von Berlepsch, k. preuss. Lieu-
tenant in der Landwehr-Cavallerie in Münden bei

Goettingen.

„ Dr. Emil Ritter vcgi H e r z m a n o w s k y , k. k.

Ministerial-Secretair in Wien, I., Liebiggasse 5.

Frau Angela Gräfin M a t u s c h k a von Toppolczan
in Meran.

Neue Ordentliche Mitglieder.

Herr Carl Biskup, Forstamtsleiter in Osla-wan.

„ Dr. Carl Wilhelm von Dalla Torre, k. k.

Professor und Privatdocent an der Universität in

Innsbruck, Meinhardgasse 12/11.

Herr Leopold Exler, Registratur der I. österr.

Sparcasse in Wien, VI., Gumpendorferstrasse 96.

, Wilhelm Grond in Mittelwalde.

, Karl Heller in Wien, IV., Allegasse 30.

„ Ludwig Ilöllwarth, Leinenwaarenhändler in

Wien, 1., Riemerstrasse 14.

, Josef Graf H ovo s-Sprinzen stein, k. k.

Kämmerer, III., Strohgasse. Palais Windischgrätz.

,,
Karl Freiherr von Krauss, Seetionschef im

k. und k. Ministerium des kaiserl. Hauses und

des Aeusseren in Wien, L, Plankengasse 7.

„ Dr. Victor Langhans, k. k. Professor am
Staatsgymnasium im III. Bezirke von Wien, III.,

Reisnerstrasse 51.

, Johann Meerkatz, k. k. Hoffiebmacher in

Wien, VII., Burggasse 33.

, Henry Noyel, Marquis und Graf von Belle-

garde', k. k. Kämmerer auf Schloss Klingen-

stein bei Graz.

Leopold Planta, städtischer Steueramtsofficial

in Wien, I., Tiefer Graben 36.
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Herr Franz X. Pleban, Apotheker in Wien,
I., Stock im Eisen-Platz 7.

„ W. Seemann, Lehrer an der Bürgerschule in

Osnabrück.

Das Ehrenmitglied unseres Vereines

Dr. Hermann Schlegel,

Diroctor den Daturbititürixchon Kuichs-Museuiii» in Leideu,

RUter den Niciteiläinli'iclien Lüweiiordens,

Mitglied df>r Akademien zu Ainxlvrdam, Berlin und Turin, und

veri^cliiedener anderer gelehrter GesellMchaften,

am 17. J:inner 1884.

Die Wissenschaft betrauert den Verlust eines

(Iht hervorracfendsten Zooloo-en luiscrer Zeit.

Das Mitglied unseres Vereines

t
Herr Julius Radesey,

am 2. Februar 1H84 zu Wien.

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

Ubservatiiry ot' ilis Highness tlie Kajah ot' Tra-

vaneon in Trevanduin.

Zuwachs zur Bibliothek:

A. G. Vorderman. ßataviasche Vogels. V.
(Geschenk des Verfassers.)

M. Alph. Dubois. De la variabilitö des oiseaux
du genre Loxia. (Geschenk des V'erfassers.)

M. Alphonse Dubois. Note sur un Coccyzus
tue en Belgique. (Geschenk des Verfassers.)

M. Alph. Dubois. Descriptions de quelques
üiseaux nouveaiix. (Geschenk des Verfassers.)

M. Alph. Dubois. Remarques inorphologiques
sur les espcces du sous- genre Xanthoura. (Geschenk
des Verfassers.)

JI. Alph. Dubois. Descriptions d'oiseaux nou-
veaux. (Geschenk des Verfassers.)

M. Alph. Dubois. Observation touchant la f'aune

de la Bolgi(jue. (Geschenk des Verfassers.)

Alph. Dubois. Conspectus systematicus et

geogra))liicus avium europaearum. (Geschenk des Ver-
fassers.)

JI. Alp h o n s e 1 ) u b i s. Remarques sur les oiseaux
du genre Pi'lican ( Pelecanus). (Geschenk des Verfassers.)

AI])honse Dubois. Faune des Verti'bres de
ia Belgique. Serie II. Les oiseaux. (Geschenk des
N'erfassers.)

A. Senoner. Cenni bibliogralici. (Geschenk des
Verfassers.)

Dr. Kutter. Beitrag zur Ornis der Philippinen.

(Geschenk des ^'erfassers.)

Zuwachs zur anatomischen Sammlung:

Scelet von H a 1 i a e t u s a 1 b i c i 1 1 a, L.

IrzLsera-te.

iriD XIa,n.s lv£a,ier in Ulm
[j dinnrlrr Import ita!. Put in. t.- lietVn fran«-o, h-Wond« Ankunft garantirt,

[J

Q ausgewachsene italienische Hühner und Hahnen: Q
Je :» «cliuar/r DiiiiKcIlii^sler .«k. ^.AO

D..
:i liiinte Ihiiikellüssler ,, 1>. —

.. :i hiiiite ^ellilü-^sliT ,, 1«. —

D,,
:t reiiiliuiitc läelbriiB*tler ,, It.&O

,. 3 rviiie Mcliwar/.e Laniotta .*. iO. —
Preisliste postfrei.Hunderlweise billiger.

[Se I

\(>n meinen Sammlern iu lia|iplail(l. an der

unteren ^W^ol^a. Sibirien u. s. w. erhalte ich all-

jährlich bedeutende Sendungen an BÄlgeil und

Kiei'U und gebe die Doubletten davon zu erheblich

niedrigeren als den üblichen Händlerpreisen ab

Anclam in Pommern. R. TailCre.

Die I. Wiener Racegeflügelzuclit-Anstalt,

mit Staats preis iirüniiirt,

greg:3rü.2a.5.et IST-i,

übernimmt stets Bestellungen anfalle Gattungen Knee-, 5Eier-

nnd ^%'il(lgenii|Brel* sowie auf Bruteier.

Preiseourant giatis und fianco.

Für Vogelliebhaber und Züchter unentbehrlich.

Dio

fr$mdUndi$cii$n Stubonvog^l
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht

von Dr. Hnrl Kiiai«

mit circa 200 Abbililnngen in Chromolitliograpbie.

Band I. Die körnerfressenden Vögel eleg. geb. Mit. 36.

_ III. Die Papageien , „ „ 33.

„ IV. Lelirbuch der Stnbenvogelpflege3Lief. ä 1 Mk. ersch.

„ IX. Die kerbthierfressenden Vögel noch nicht ersch.

liefere gegen Ratenzahlungen franco Wohnort des Bestellers von
Mk. 5 monatlich.

Prospecte stehen gratis u. franco zu Diensten.

F. Schönemann Buchhandlung
Ht-rlin W- I.ütznw Str. 10;.*.

E. Schneckenburger,
^.. Harimanngasse 1.

HatürgeschicHe der Vogel Ejpöpas

JDx. -Ä-ntorL ^ritscli.

Prachtvverk mit 708 Abbildungen säniintlicher in Europa

vorkommenden Vogelarten auf (51 Foliotafeln in Farben-

druck nebst erläuterndem Text in Octav, Ö06 Seiten.

Den Mitgliedern des „Ornithologischeii Vi-ieines in Wien"

wird dieses Werk zu ermässig-tem. Preise, ungebunden

um 40, in Prachteinband um 50 tl. vom Verfasser (Prag, Brennte-

gasse SS"! geliefert und auch vierteljährige Ratenzahlung ä lU fl.

gestattet. M.nu wende sich desh.ilb an den Secretär des Vereins.

HerailSS^ber : Der Ornilliulogische Verein in Wien. Druck von J. B. Wallishausser.

t'omillissioiisverlegor: Die k. k. Hofbuchhandluug Wilhelm Frick (vormals F.-iesy & Fr ick) in Wien, Graben 27.
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Oniitliologisclie Beobachtungen aus der Umgebung Wiens.

Wien, am 2.5. Februar 1884.

-a' Einige Winterbeobaclitungen in der Umgebung
von Wien gesammelt, dürften manchen von den Lesern
dieses Blattes nicht ganz uninteressant sein. Vor Allem
muss ich bemerken, dass die den ganzen Winter hin-

durch anhaltende anormal milde Temperatur auch auf
da.s Verhalten der Vogelwelt von grossem Einflüsse war.

So zum Beispiele blieb Buteo lagopus, der sonst

unsere Gegend im November und Ende Februar und
anfangs Mai am Durchzuge besucht, heuer in grosser

Jlenge hiei', desgleichen sah ich Feldweihen, besonders
alte Männchen, während des ganzen Winters ; die nor-

dischen Gäste stellten sich nur in geringer Zahl ein.

An der Donau, wo es sonst von Harelda glacialis wimmelt,
fand ich sehr wenige, jetzt sind sie schon ganz ver-

schwunden, auch die Säger kamen in unbedeutender
Zahl ; die übrigen Enten, die in rauhen Wintern, wenn
die kleineren Gewässer sämmtlich zufrieren, in un-

zähligen Mengen an der Donau erscheinen , zeigten

sich auch nur an den wenigen kalten Tagen in grösserer

Zahl ; hingegen blieben die grauen Reiher, die sonst

grösstentheils südwärts wandern, vollzählig da. Corvus

monedula that desgleichen, man sah sie den ganzen

Winter hindurch an den gewöhnlichen Sonimer-

plätzen. Ein Pärchen Motacilla sulfurea beobaht ete ich

mehrmals in einem Garten inmitten von Wien; nach

Sonnenuntergang erschiene^ diese Bergbewohner raschen

Fluges über die Dächer der Häuser zustreicliend, um
an einem geschützten Platze die Nachtruhe zu suchen.

Von den Zugvögeln sind manche Arten auffallend

früh bei uns eingetroffen. Columba palumbus wurde in

den letzten Tagen des Jänner in den Donauauen unter-

halb Wien's öfters gesehen.

Milvus ater beobachtete ich mehrmals Anfang

Februar. Sturnus vulgaris sehe ich seit dem 17. dieses

Monates allenthalben. Älotacilla alba ist ebenfalls seit

vier Tagen da.

Phalacrocorax carbo wurde am 15. Februar zum

ersten Male gesehen, am 16. bemerkte ich einen Zug

dieser Vögel, welcher die gewöhnlichen Nistplätze an

der Donau umkreiste; jetzt in den letzten Tagen sind
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schon sehr viele liier eingetroffen. Gänse sollen in den

ersten Tagen Februar am Neusiedler-See gesehen worden
sein. Mitte des Jlonates erschienen sie auch an der

Donau, doch bis heute noch nicht in grossen Flügen.

Ende Jänner sah man schon Pärchen von Perdix

cinerea und anfang Februar von Anas boschas.

Ziemlich genaue Beobachtungen stellte ich in

diesem Winter über das Vorkommen von Ualiaötus

albicilla in unserer Gegend an.

Mein Beobachtungsgebiet erstreckt sieh von der

Lübau bis über die Fischamender Auen.

Ende September erschien schon ein Piirchel» See-

adler, doch blieben sie nicht lange in einem Zuge da;

oft verschwanden sie für eine Woche, um dann wieder

mehrere Tage hindurch zu bleiben.

Uas eine Exemplar, ein besonders staiker Vogel,

war durch den Mangel einiger Schwungfedern leicht

kenntlich, den Herbst hindurch sah man diesen Adler

oft, dann blieb er lange Zeit hindurch aus, im Februar

erschien er wieder, wurde einige JMale gesehen. Am
16. beobachtete ich ihn selbst; schwerkrank sass er

auf den untersten Aesten eines Baumes, hielt die

Schwingen offen und suchte sich mit Hilfe derselben auf

den schon schwachen Fangen zu erhalten ; aufgescheucht,

flog er nur ein kurzes Stück nieder über dem B()den

hinweg, doch Hess er mich nicht auf gute Schuss-

distanz herankommen.

Seit diesem Tage ist dieses Exemplar, welches

im September schon als das Erste bei uns erschienen

war, ganz verschollen, und dürfte wahrscheinlich den

auf irgend einem der vielen Streifzüge erhaltenen

Wunden erlegen sein. Seit Ende December sieht man
mehr Seeadler in unseren Donauauen, manchmal drei

bis vier Exemplare an einem Tage, öfters auch nur

einen, hie und da fehlen sie durch mehrere Tage ganz

und gar.

Ihr Erscheinen wird durch verschiedene Umstände
bedingt. Vor Allem üben die Wildenten den grössten

Einfluss auf die Lebensweise der Adler aus; ununter-

brochen treiben sie von früh bis abends die grossen

Schwärme hin und her; ist eine Gegend aiisgejagt und
ziehen sich die gehetzten Enten stromabwärts, dann

verschwinden auch die Seeadler, nach einigen Tagen
sammelt sich wieder Wild an den gewohnten Plätzen

und am Fusse folgen ihnen auch die Gegner; so geht

es immer am Strome auf und ab. Tritt Frostwetter

ein, dann sind die Adler sicher da. meistens auch deren

einige, denn jene, welche die noch bequemere Enten-

jagd an den kleineren Gewässern betreiben, kommen
nun auch an die Donau.

Haliaetus albicilla übernachtet nahe von dem
Platze, wo er in den Nachmittagsstunden noch gefischt,

oder gejagt hat. Da diesem scheuen Vogel, der dem
Uhu ebenso wie dem ausgelegten Aas fast immer vor-

sichtig ausweicht, nur bei Nacht beizukommen ist,

schenkte ich meine Aufmerksamkeit dem Aulfinden

seiner Schlafplätze.

Au der Donau bäumen die Adler niemals in den

grossen Uferauen, sondern immer nur auf den soge-

uannten Haufen (Inseln).

Jn der Wahl der Plätze sind sie sehr ^yähleriseh.

Inmitten eines Hochholzes vermeidet der Adler zu

übernachten, fast immer sucht er den Rand eines hohen
Bestandes gegen eine Wiese, ein niederes Jungholz
oder einen todten Wasserarm zu, aus, um selbst in der
Nacht leicht abstreichen zu können; die Stelle muss
windstill und der Baum hoch und mit starken Aesten
versehen sein. In den Donauauen zwischen Wien und
Fischamend gibt es eigentlich nur zwei Plätze, welche
regelmässig des Abends von allen Adlern aufgesucht
werden

;
der eine liegt an einem schmalen Wasserarm,

der andere am Rande eines Jungholzes; und selbst in

diesem engbegrenzten Räume gibt es wieder ganz be-
stimmte bevorzugte Bäume.

Sieht man einen Adler in den Nachraittagsstunden
in dieser Gegend umherstreichen, dann müssen gewisse
Uebersicht gewährende Punkte mit Leuten besetzt

werden; meistens kreist Haliai-tus albicilla nach seiner

letzten Jagd durch einige Zeit hoch in der Luft, zieht

plötzlich die Schwingen ein und stösst pfeilschnell zum
Schlafplatz herab, dort flattert er bis zum Eintritt der
Dunkelheit von Baum zu Baum, um endlich dann auf
einem geeigneten Aste der Ruhe zu pflegen.

Im Jänner und anfangs Februar erschienen die

Adler schon um 4 Uhr auf ihren Schlafplätzen und
waren sie einmal da, dann blieben sie auch; seit einer

Woche beiläufig sind sie schon unruhig, was ich der
nahenden Paarungszeit zuschreibe ; denn unter Tags
sah ich Pärchen in den letzten Tagen jene so schönen
Flugkünste ausführen, die ich so oft in der Nähe ihrer

Horste beobachten konnte.

Vor einigen Tagen geschah es zum Beispiel, dass

der Jäger drei Adler auf einem Baume einfallen sah,

bis zum Einbruch der vollen Dunkelheit sassen sie

noch alle da; als ich in der Nacht dahin kam, war
der Baum leer ; zwei hatten sich ganz aus dem Staube
gemacht und der dritte schlief beiläufig 60 Schritte

von dort, auf einer anderen Silberpappel.

Ich erbeutete im Laufe der letzten Wochen drei

Haliai'tus all)icilla; alle bei Nacht. Das erstemal sassen

zwei uralte Exemplare auf einem Baum; offenbar ein

Pärchen; das zweitemal ein sehr junger noch ziemlich

dunkler Vogel allein; das drittemal ein etwas älteres

Exemplar, eines der interessantesten unter den vielen,

die ich schon in Händen hatte. Das ganze Thier befand

sich im Uebergang aus dem dunklen Jugendkleide in

die lichte Farbe des vollkommen ausgebildeten Vogels.

Der Schnabel war noch dunkel, doch an einigen Stellen

zeigten sich schon gelbe Flecken ; desgleichen muss
man das Gefieder als vollkommen scheckig be-

zeichnen ; vom Kopf angefangen wechselten über den

ganzen Körper dunkle und lichte Federn in voller

Unordnvmg, und der Stoss ist im wenig schönen Sta-

dium, wo eine graue Färbung den Uebergang vom
braimen zum hellweissen anbahnt.

Die zwei jungen Exemplare waren der Grösse

nach nicht sehr bedeutend, doch der erste alte Vogel

ein auffallend starkes Exemplar.

Auch die Adler gehören hier zu den Winter-

gästen ;
bald werden sie uns verlassen, und wenn die Zug-

vögel alle wieder an den gewohnten Plätzen eintreffen,

dann gibt es abermals neues Leben und Treiben zu

beobachten, über welches seinerzeit berichtet werden

soll.

-=«6G«OS8=-



Die Farbe der Eier bei Laiiius colhirio.

Von E. F. von Homeyer.
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Es ist ja allbekannt^ wie uneudlicli verschieden

die Fälbung der Eier unseres lotlirückigen Würgers
ist. Dieselbe spielt von lichtgrünlich grauer, dunklerer

grüngrauer, hell gelblicliweisser , lachsfarbiger, zu
rosigweisser Grundfarbe, mit bell schieferfarbigen Unter-

flecken und dunkleren Oberflecken ; durch violette

Schalenflecken und röthlichbraune Oberflecken, zu

grossen violetten Schalenflecken und dunkelrotlien

Oberflecken, oder lebhaft blutrothen Flecken, über.

Seit langer Zeit ist man bemüht gewesen die Gründe
dieser vielfachen Farbenverschiedenheiten zu erfoi'sclien.

'

Viele Naturforscher glaubten annehmen zu müssen,
j

dass die jüngsten Weibchen die blassgraugrünlichen,

die ältesten die mit schönstem Roth gezeichneten Eier

legten. Sehr ausführlich berichtet z. B. Pastor Paesler

J. f. O. I85S p. 43. hierüber. Derselbe bat in seinem
Garten ein Würgerpaar bei seiner ersten Brut und
ferner fünf Jahre beobachtet und gefunden, dass jedes

Jahr die Färbung der Eier vollkommener wurde, bis

dieselbe im 6ten ihre Höhe erreichte. Dem entgegen-

gesetzt fanden Major Alexander von Homeyer und
Major von Pelln, theils, dass in manchen Jahren die

Mehrzahl der Eier die schöne rothe Färbung hatte,

theils, dass sehr alte schöne Weibchen auf grünlichen

Eiern lagen.

Alle diese Beobachtungen niuss man für unzwei-
felhaft richtig halten und dieselben widersprechen
sich nicht, wenn man annimmt, dass die höhere Fär-
bung der Eier von der vollkommenen Kraft der Eltern,

namentlich der Weibchen abhängig ist, und daher
nicht allein das Alter der Weibchen, sondern auch
die reichliche Nahrung und die Jahreswitteruno- dabei
einwirken.

Dadurch erklärt sich die — auch von mir oft

beobachtete — Wahrnehmung, dass warme trockene
Sommer*) viele roth gezeichnete Eier der rothrückigen

*) Es ist auch Thatsache, dass milde Winter luid schöne
Frühjaln'e bei verschiedenen Vögeln Grund sind schöne Eier und

Würger bringen , während kalte nasse Jahre das

Gegentheil aufweisen.

Wie bestimmend die Kraft des Vogels auf die

Färbung der Eier ist, davon ein Beispiel : Als Herr
Tobias (jetzt am Leipziger Museum) noch in Görlitz

lebte, hatte derselbe im Garten ein Paar Lanius rufi-

ceps. Das Nest wurde genommen und das Weibchen
begann alsbald zum zweitenmale zu bauen, legte aber

grünliche Eier, während das erste Gelege prächtig

roth war. Beide Gelege und das alte Weibchen be-

finden sich noch in meiner Sammlung.

Wenn Herr von Pelln beobachtete , dass sehr

schöne alte Weibchen grünliche Eier legten, so habe
auch ich dies öfters gefunden. Einstmals, vor etwa
40 Jahren, erblickte ich ein ungewöhnlich schönes

altes Weibchen, welches vom Neste abflog imd sich

ganz in der Nähe, auf der Spitze eines Strauciies

niederliess. Ich warf nur einen Blick in das Nest und
sah zu meinem Erstaunen 5 ganz grünliche Eier.

Beide Alten und das Nest mit den Eiern zieren meine
Sammlung.

Da nun in Rücksicht auf die Jahreszeit eine

zweite Brut undenkbar ist, beide Alten aber unge-

wöhnlich schön gefärbt sind, so lässt sich nur anneh-

men, dass das Weibchen bis zu hohem Alter bereits

an Kraft verloren hat. Dieselbe Ursache wird auch
die von Herrn von Pelln erwähnte Wirkung erzeugt

haben. Uebrigens ist es ja bekannt, dass Rebhühner
bei der zweiten und dritten Brut die meisten Jungen
haben, weil sie dann am kräftigsten sind.

Es scheint, als wenn alle zur Gattung Otomela
gehörigen Arten ähnlich verschiedene Eier legen,

wenigstens habe ich bei Lanius phönicurus und lsabel-

linus den Beweis in Händen.

in grösserer Zahl zu legen. So hatte der gemeine Bnssard (Buteo
vulgaris) im Frühling 1848 fast regelmässig 4, gewöhnlich leb-

haft gefärbte Eier, was sonst zu den Seltenheiten gehört.

-^fOsQfi»

lieber Vererbung und Aenderung der Lebensweise.')

Von T. H. Potts in Otlitlitahi, Neuseeland.

Während einiger der letzten Jahre angestellte

Beobachtungen setzen den Verfasser in den Stand
einige Bemerkungen über die Naturgeschichte gewisser
Vögel in Beziehung auf Vererbung und Aenderung
der Lebensweise zu veröffentlichen. Beinahe jeder
Schriftsteller über europäische Vögel und deren Natur-
geschichte weiss Etwas zum Lobe der Kunstfertigkeit
des Buchfinken (Fringilla coelebs, Lin.) im Nestbaue
zu erzählen. Sein dicht und hübsch verfilzter Bau
wurde von Ornithologen oft als ein Meisterstück von
Kunst und Geschicklichkeit hingestellt. In Folge längerer
Vertrautheit mit diesen Vögeln und ihren Schlupf-
winkeln in England kamen mir einige Prachtexem-
plare ihrer eigenthümlichen Bauweisen zur Beobachtung,

•
: *) Aus dem englischen Jlanuscripte iji das Deutsche über-

ti-agen von Dr. Gustav von Hayek.

darunter viele, bei welchen die Aussenseite der zier-

lichen, kleinen Behausung so wunderbar mit den
flechten-bedeckten Knorren eines alten Apfelbaumes
harmonirte, dass es wirklieh schwer fiel sie zu entdecken

;

ich habe viele solche Exemplare beobachtet. Diese

Gewohnheit die Aussenseite des Nestes mit graulichen

oder blassgrünen Flechten zu bedecken wurde als ein

gutes Beispiel der Nachahmung zum Schutze (protec-

tive mimiciy) hingestellt wegen der Schwierigkeit, den

Bau von der Rinde des Baumes zu unterscheiden, auf

welchem er angebracht war.

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass diese

eigenthümliche, bei dieser Species erblich überkommene
Gewohnheit, unter ganz verschiedenen Verhältnissen

in ihrer neuen Heimat, in Neu-Seeland, fortbesteht.

Es ist jetzt beiläufig 20 Jahre her, wie sich der Ver-

fasser wohl erinnert, dass diese fremde Species aus
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England eingeführt und in dieser fruchtbaren Colonie

in Freiheit gesetzt ^vu^de, und bald -wurde sie einer

der gemeinsten Vögel, welche mau allenthalben in

Gärten und Obstgärten antrifft. — Mit Vergnügen be-

obachtete ich an dem ersten Neste, das mir zu Gesicht

kam, dass die ererbte Gewohnheit in der Verwendung
von blassgrünen Flechten zur Ausschmückung der

Aussenseite des Baues zu Tage trat, obgleich diese

Gewohnheit in vielen Fällen keinen Schutz gegen Ent-

deckung mehr bot, da die Bäume und Sträuche in

unseren jungen Anjjflanzungen, Gärten und ( Obstgärten

gewöhnlich keinen X'orrath von jenen Fluchtenlagern

lieferten, welche an so manchen C>ertliclikeiten die

Zweige und Stämme der Obstbäume in den alten

Gärten Europas mit ihrem silbergrauen Schmucke so

massenhaft bekleiden. Wie schwierig sich auch das

Suchen gestaltet, die Vögel legen einen Vorrath des

für die gewohnheitsmässige Beendigung der Aussenseite

ihrer dichten Behausung erforderlichen Materials an

;

und das erste Buchfinkennest, das wir hier entdeckten,

war ein so prachtvolles Beispiel der wundervollen, in

der Vogel-Architektur geofl'enbarten Geschicklichkeit,

als wäre es mitten zwischen den bejahrten < 'bstbäumen

eines altenglischen Obstgartens gebaut Avorden.

Im Laufe einiger Jahre gelangte ich zu Belegen

des Nestbaues, welche für den Ornithologen und den

Naturforscher höchst interessant erschienen, da sie den

deutlichen Beweis lieferten, dass die Gewohnheit durch

^"ererbung bei dieser Species stärker war als jene der

Nachahmung zum Schutze, oder besser mit anderen

AVorten, die Vererbung überdauerte oder überwog den
Instinct der Sicherung der Nachkommenschaft insoferne

als das Verbergen in Betracht kam. Der Instinct der

Bewahrung der an anderen Plätzen zu dem Gebrauche
von Flechten als eines Schutzmittels für die Nach-
kommenschaft führte, führte hier, unter anderen Ver-

hältnissen, zu der leichteren Entdeckung des Nestes,

da dessen grau oder blassgrün gesprenkelte Aussen-

seite es zu einem deutlich wahrnehmbaren Gegen-
stande machte, wie man aus der Beschreibung einiger

Nester entnehmen kann, welche ich in diesem Districte

beobachtete. Im Sommer IST'.l fand ich ein Nest dieser

Species, bei welchem die Flechten durch die Anwen-
dung kleiner Schnitzel bedruckten Papiers ersetzt

waren, welche Schnitzel sorglältig, nett und sicher in

den moosigen Wänden des Nestes befestigt waren,

das auf einem Haselnussstrauch (Ooiylusi angebracht
war. Nun stand aber das papiertleckige Nest in keiner

Uebereinstimmung mit dem allgemeinen Farbentone der

glatten, braunen Kinde des Strauches, so dass in diesem

Falle der Schutz der Vererbung geopfert Avorden war.

Es muss hervorgehoben werden, dass Flechten

in der Umgegend nicht häufig sind, spärlich sind Lager
derselben von geringer Grösse auf einigen Bäumen
verstreut ; in der ganzen Pflanzung von Haselnüssen
(corylus) gab es nicht eine einzige Flechte, die reinen,

kräftig entwickelten Zweige waren lichtbraun.

Der Buchfink benützt eine grosse Menge von
Bäumen als Versteck, in welchem er sein Heim auf-

schlägt; ich beobachtete hier sein Nest auf dem Apfel-

baume, dem Birnbäume, dem Pflaumenbaume, dem
Pfirsichbaume, dem Aprikosenbaume, der Haselnuss,

der Feldrose (R. rubiginosa), dem Weissdorn, der Cy-
presse, der Föhre, der Eiche, der Weide, dem Schnee-
ball, Melycitus, Fuchsia, Leptospermum etc.

Ich habe mehr als 20 Exemplare mit Papier
bekleideter Nester vor mir, welche ich während der

letzten vier Jahre auf einem beschränkten Gebiete
gesammelt hatte, diese standen auf Aprikosen, Lepto-

spermum, Pfirsichen, Schneeballen und Apfelbäumen,
auf Bäumen, auf welchen vielleicht nicht ein einziges

Flechtenlager zu finden war; der Gebrauch von Pa])ier

bewirkte gerade das Gegentheil von Schutz. Von
welchem Nutzen war die Verkleidung bei dem mitten

im dichtgeschlüssenen Laube des Lauristinus (Viburnuni

tinus) gefundenen Neste ? Das Nest konnte nicht gesehen
werden, ausser bei sorgfältigem Durchsuchen des Laubes,

es gab auf dem Strauche keine Flechte, die mit den
Papierschnitzeln hätte harmoniren können , dennoch
blieb die altererbte Gewohnheit bestehen; so ähnelten

auch an den Marauka fLeptospermum) die ziemlich

nackten Zweige von lichtbrauner Färbung in keiner

Weise in ihi-er Farbe dem zierlich gesprenkelten Neste,

das so sorgfältig in ihre Gabeln eingezwängt war. ]5ei

zweien der Exemplare sind die Schnitzel bedruckten

Papieres ziemlich gross, so dass man darauf theihveise

eine Notiz aus der Governement Gazette lesen kann,

in beiden Fällen sind die Nester ebenso zierlicl^ imd
nett gebaut wie die anderen ; ein Nest enthält auch

Muslin-Laj)pen in seinem Materiale.

Wie ich höre, hat man in einigen Jlanufactur-

Districten Englands Baumwollabfälle in den Nestern

dieser Species vorgefunden , doch waren dieselben

wahrscheinlich ein leicht zu beschaffendes Materiale,

das als Ersatz für Flechten zu Nestern verwendet wurde,

die auf von Flechten bedeckten Bäumen standen. Es
dürfte für künftige Beobachter interessant sein festzu-

stellen, ob diese Gewohnheit beibehalten oder ob sie

autgegeben wird und die Vererbung einer minder auf-

fallenden Art zu bauen weichen wird, um einen höheren

Grad von Sicherheit und Schutz für die Nachkommen-
schaft dieser Species zu erzielen.

In den letzten Jahren wurden Zuchtschafe in

Gehegen gehalten: seit dieser Zeit fand ich Wolle als

einen Bestandtheil des Nestmateriales des gelbbrüstigen

Rothkehlchens (Petroecamacrocephala) und ebenso häufig

in jenem des Weissauges oder blightbird (Zosterops

lateralis, Lath.). Der Wechsel in der Lebensweise bei

den genannten Vögeln ist sehr interessant, er scheint

sozusagen täglich unter den Augen des Beobachters

vor sich zu gehen ; in früheren Abhandlungen*) habe
ich darauf hingewiesen und darüber gesprochen, nicht

nur in Hinsicht auf den Nestbau, den Unterschied in

der Anzahl ihrer Eier, sondern auch in Hinsicht auf

ihre Nahrung. Zarte, seichte Nester an einem Aestchen
angebracht, ist die neueste Mode ihrer Bauart; im ver-

flossenen Sommer hatte ich das Glück bei Akaron ein

Nest dieser Species zwischen den verflochtenen Gewinden
eines grossen, kletternden Strauches (Mtthlenbeckia) zu

finden, es war aufgehängt, die ziemlich tiefen Wände
waren an ihren oberen Rändern an Aestchen befestigt,

an welche sie nett verschnürt oder genäht waren, ein

Beispiel eines so seltenen und ungewöhnlichen Meister-

stückes weist auf eine beinahe verloren gegangene
Kunst in ihrem Baustyle hin, welche dieser Species
wahrscheinlich einst eigen war , als sie noch unter
den Eucalyptiden der heimatlichen Australischen

Wälder umherflog. So gewagt es auch sein mag, sich

nach einem einzigen Exemplare eine Meinung darüber
zu bilden, warum die kleinen Baumeister uns diesen

Lichtblick auf ihre verborgene oder schlummernde

*) Siehe Tiansactions of N. Z. lustitute, Nr. S, Countiy
Journal. Out in the open Notes on Nr. 3. Diid-s.



Geschicklichkeit gestatten, darf man doch nicht über-

sehen, dass es zur Erörterung vieler interessanter

Fratzen über das Thierleben l'ührt. Bei dem Fehlen von

Schlangen und anderen Eierdieben ist das hängende

Nest hier nicht weiter für die Sicherheit der seinem

Schutze .anvertrauten Eier oder Jungen nöthig, wird

veraltet und weicht einer minder schwierigen Bauart

mit seichteren Wänden, welche mehr oder weniger

einer stützenden Unterlage aufliegt. Durch wie viele

Generationen hindurch lag der ererbte Instinct im

Schlummer? Blicken wir in vergangene Zeiten zurück

und wir sehen das hängende Nest an der äussersten

Spitze eines herabgebeugten Zweiges befestigt, der zu

schwach ist, um das Gewicht einer Schlange oder eines

anderen Eierdiebes zu tragen, während die Form des

Baues tief genug war, um seine Schätze wohlbewahrt

zu beherbergen, wenn der schlanke Zweig sich im

Winde bewegte. Seinen Namen Blightbird*; erhielt er

von den Colonisten mit Beziehimg auf seine insecten-

fressende Lebensweise; im Laufe der Jahre wird er

immer mehr und mehr Früchtefresser und bezieht seinen

Futterbedarf von nahezu allen Arten von Früchten und
Beeren; vor Jahren beschränkte er, soweit als cultivirte

Früchte in Anbeti-acht kommen, seine Begier auf das

weiche Fruchtfleisch rother Kirschen, gegenwärtig frisst

er iede Varietät, selbst die harte Herzkirsche nicht

ausgenommen; die Brombeere, Himbeere, Feige, der

Pflrsich, Apfel, die ^A'eintraube bilden gegenwärtig einen

Theil seines Futterbedarfes, der die meisten cultivirten

Früchte umfasst.

Die Aenderung in der Lebensweise bei dem Kea
oder Bergpapagei (Nestor notabilis, Gould) dürfte vom
Jahre 1869 her datiren, in welchem er durch Spielen

mit Schaffellen lernte, lebendige Schafe anzugreifen, so

dass er sich kleine Portionen Fett aneignete ; seine

Beharrlichkeit im Bösen war so anhaltend und mit so

grossen Verlusten für die das Gebirge bewohnenden
Schafzüchter verbunden, dass weite für Schafweiden
bestimmte Landstrecken verödeten. Endlich wurde die

Regierung bewogen, den nun ernstlich in Angriff

genommenen Bemühungen zur Verminderung der

Anzahl dieses Räubers ihre Unterstützung zu leihen.

Jetzt wird für ihre Ausrottung ein Schilling per Kopf
gezahlt und da die abgehärteten Schäfer ihr Fleisch

durchaus nicht verschmähen, so werden ihrer gegen-

wärtig alljährlich viele Hunderte getödtet. Es sind nur

wenige Jahre her, dass die erste Notiz, welche ich in

der „Nature' *) über diese sonderbare Angewöhnung
brachte, mit einiger Ungläubigkeit aufgenommen wurde.
Seine Räubereien dauern einstweilen fort; unlängst war
er kühn genug Pferde anzugreifen, erst nachdem einige

I dieser nützlichen Thiere schreckliche Wunden davon-

getragen hatten, wurden sie dem grausamen Schnabel

des Kea entrissen ; ein merkwürdiges Beispiel von
Grausamkeit bei solch einem scheinbar harmlosen Thiere

wie einer der Ti'ichoglossinen oder pinselzüngigen

Papageien. Es ist bemerkenswerth, dass er seine Beute

immer genau an derselben Stelle gerade oberhalb des

Nierenfettes angreift. Wie wurde diese Kenntniss des

rechten Platzes um ihre tödtlichen Wunden beizu-

bringen von der Keafamilie gleichzeitig erworben?

Vor einigen Jahren wurden aus Australien

schwarze Schwäne eingeführt, in der Hoffnung, sie

würden die VVasserkresse (Nasturtium officinale) aus-

rotten, welche durch ihr üppiges Wuchern den Lauf
einiger Flüsse hemmte; die Schwäne verliessen bald die

Flüsse, erreichten die Seen und ruhigen Wasserbecken
und vermehren sich mit wunderbarer Geschwindigkeit.

In Waihora oder Ellesmere kann man sie zu Tausenden
erblicken. Im verflossenen Sommer bemerkten wir ein

Paar Kaspischer Seeschwalben (Sterna caspia), welche

in der Nähe eines Schwanennestes grossen Lärm
machten, wir schritten gegen die mächtigen Massen von
Wasserpflanzen zu, die Schvvanbrut war ausgeschlüpft

und schwamm davon, an der Seite des Schwannestes
hatten aber die Kaspischen Seeschwalben ihr Heim,
das zwei Junge und ein Ei enthielt. Meine Erfahrungen
über die Lebensweise dieser Seeschwalbe lehren mich,

dass sie gewöhnlich im Sande an der Küste brüte.

Ohinitahi, am 4. Jänner 1884.

*) Soviel al.s der ,fressende" Vogel (der Uebersetzer).

*) Siehe Nature, Vol. 4.. iiafj. 489. Trans. N. Z. Institute

Vol. 3, Nr. 3, Country Journal Vols. 4. 7.

Ein Versuch zur Aufzucht des Birkhuhns in Gefangenschaft. I.

Von Conrad Goetz.

Im vergangenen Sommer machte ich zum ersten

Male einen Versuch, Birkhühner (Tetrao tetrix) in

Gefangenschaft aufzuziehen, und wenn ich auch zu

meinem grossen Bedauern diesmal damit nicht reus-

sirte, so hoffe ich doch, da ich die Ursachen meines

diesjährigen Misserfolges erkannt zu haben glaube,

für ein anderes Mal auf bessern Erfolg.

Während nun über die Aufzucht von allem mög-
lichen, einheimischem und exotischem Nutz- und Zier-

geäügel , sowie Federwild eine wahre Fluth von
Schriften und Zeitungs-Artikeln in Fachblättern erschie-

nen ist, hat man in dieser Beziehuns: unsere so scliönen

und interessanten Waldhühner sehi- vernachlässigt, so

dass ich wohl hoffen darf, dass die Beobachtungen,
welche ich bei meinem vorerwähnten Versuche zu

machen Gelegenheit hatte, für den Einen oder Andern
der geehrten Leser einiges Interesse bieten, um so

mehr, als an und für sich schon die Aufzucht der

meisten andern Scharrvögel ungleich leichter ist als

diejenige der Tetraoniden.

Zwei Hauptschwierigkeiten sind es, welche sich

der Aufzucht der genannten Waldhühner in der

Gefangenschaft entgegenstellen, Schwierigkeiten, welche

in der ureigensten Natur dieser Thiere ihren Grund

haben. Dieselben bestehen vor Allem darin, dass die

jungen Hühnchen nicht wie andere junge, hühnerartige

V'ögel, als Rebhühner, Fasanen, Wachteln, Perlhühner

etc. dem Huhne, welches sie ausgebrütet hat, auch

wenn dasselbe nicht ihrer eigenen Species angehört,

und seinem Lockrufe folgen, sondern sich vielmehr um
alles Rufen und Locken der Mutter-Stellvertreterin gar

nicht, und um diese selbst nur in so weit kümmern,,

als sie ihnen als Wärmespenderin dienen kann, auch

das aber nur dann, wenn die Jungen sich gerade in
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nächster Nähe der Ghiekhenne befinden, während sie

iindernfalls bei eintretender Kälte -Enipfinduni;; sich

unter den nächstbesten Grasbüschel, unter ein grösseres

Blatt, ja selbst in eine Ecke der Umzäunung begeben

und dort sitzen bleiben.

Die zweite Schwierigkeit liegt in der Art des

Futtersuchens unserer liiiliner: volikoinnien angemessen

den Verhältnissen und der BeschafJ'enheit derjenigen

Oertlichkeiten, an welchen das Birkhuhn in der Frei-

heit lebt und wo dichter, hoher Graswuchs, Gestrüppe,

Unterholz, blätterreiche, beerentragende Pflanzen etc.

den Boden bedecken und verhüllen, sucht und findet

es seine Nahrung: Knospen, Blätter, Gi'asspitzen,

Sämereien, Beeren, Insecten und dgl., nicht unmittel-

bar an der Erdoberfläche, sondern über derselben,

eine Eigenthümlichkeit, welche schon bei dem eben

aus dem Ei geschlüpften Hühnchen hervortritt, ja bei

diesem sogar in noch ausgeprägterem IMaasse, als bei

dem älteren oder erwachsenen Thiere.

Die Verschiedenheit und stete Abwechseluug in

den NahrungsstofFen , welche besonders das junge
Birkhuhn beansprucht, sowie die Eigenschaft, dass es

immer nur sehr kleine Quantitäten von Nahrung auf

einmal zu sich nimuit, daher sehr oft gefüttert werden

muss, sind Schwierigkeiten von geringerem Belang,

weil man ihnen durch den entsprechenden Aufwand
von Zeit, Geduld, Mühe und Geld leichter begegnen

kann.

Ich will nun versuchen, sowohl den Verlauf

meines Aufzuehtversuches mitzutheilen, als auch ins-

besondere zu berichten, in welcher Weise ich den

oben dargelegten Schwierigkeiten zu begegnen suchte.

Am 20. Mai Abends gab ich einer als vorzüg-

liche Brüterin und Fiihrerin erprobten, rebhuhnfarbigen

Henne unseres gewöhnlichen Landhulinschlages ein

Gelege von 8 Birkhuhneiern zum Ausbrüten und be-

I

handelte dann Bruthenne, Nest und Eier ganz ebenso
wie ich sonst zu thun pflege, d. h. : Auf den Boden
des Brutkorbes gab ich eine circa 8cm. dicke Lage

I feuchten, reinen Sandes, darauf eine dünne Schicht
' Heu und auf dieses die Eier; der Saud wurde im
Laufe der Brutzeit noch zweimal angefeuchtet; ausser-

dem wurden auch die Eier mehrmals mit warmem
\Vasser angefeuchtet; und wenn wir uns das brütende
Wildhuhn im freien Walde vergegenwärtigen, wo den
Eiern nicht nur von unten aus dem feuchten Erdreich
Feuchtigkeit zugeführt wird, sondern auch von oben
durch das Mutterhuhn selbst, wenn es, die Unterseite

vom Morgenthau benetzt, von seiner allmorgentlicheii

Nahrungssuche zu seinem Ne.ste zurückkehrt, so dürfte

die Berechtigung dieses Verfahrens kaum zu bezwei-

feln sein; die Bruthenne selbst wurde täglich früh

Morgens vom Neste gehoben, gefüttert und getränkt

und, sobald sie sich entleert hatte, wieder auf die

Eier gelassen.

Nach achttägiger BebrUtung erwies sich ein Ei

als unbefruchtet und wurde entfernt; am 15. Juni früh,

also nach einer Brutdauer von 25 '/.^ Tagen, waren
Hühnchen au.sgeschlüpft und auch schon vollkommen
trocken. Das Birkhuhn brütet in der Freiheit 27 Tage;
die Abkürzung der Brutdauer um 1 '/, Tag in diesem

Falle ist jedenfalls auf Rechnung des Umstandes zu

setzen, dass die in der Freiheit brütende Birkhennu

der nothwendigsten Nahrungssuche täglich mehr Zeit

opfern muss, als das brütende Haushuhn, welches das

nöthige (Quantum Futter und Wasser unmittelbar vor

dem Brutneste findet , um so mehr , als bei der

I

bedächtigen Art und Weise, in welcher das Birkhuhn
' seine Nahrung sucht und zu sich nimmt, die Pausen

i
in der Bruttliätigkeit, welche zum Zwecke der eigenen

Ernährung des Mutterhulins eintreten, noch häufiger

oder andauernder sein müssen, als bei andern Wild-

I

hühnern. Fortsetzung folgt.

-=*G«Z>iN-

Ein Fall von Faiben-Abweithuiiü; bei der Art Anas bosclias, L. (Stückente.}

Viii B. Dr. Schiavuzzi.

Am 26. Jänner wurde in der Nähe von Jloui'al-

conc eine Stockente erlegt, welche besondere Farben-
Verändenmgen zeigte. Jn Grösse, wie nach unten
gebrachten Messungen, weicht dieselbe von dem Normale
nicht ab. Die Ergebnisse der Messungen sind folgende:

Länge 0-610; Flügel 0267; Schwanz 0095; Tarsus
041; Schnabel 0057. Ein ^. Mit einem noimalen

Exemplare verglichen , zeigt dieselbe folgende Ab-
weichungen. Der Schnabel ist grünlicher als gewöhnlich,

so sind auch die Federn des Kopfes und des Halses,

welche nicht so characteristisch bläulich schillern,

wie normalmässig. Der Hals ist vollständig grün und
diese grüne Färbung breitet sich um einen Ceutimeter
tiefer aus als im Normalen. Der weisse Kragen
fehlt vollständig, ausser einem kleinen linsen-

grosseu Rest, der nach vorne deutlich erkennbar. Die
castanienb raune Färbung der vorderen
Seite des Kropfes und der Brust fehlt auch
vollständig, und statt deren sind diese Stellen

uschgrau mit dunkleren wellenförmigen Quersireifen

gezeichnet. Die Seiten der Brust, welche in der Norm
hellaschgrau mit Querstreifen sind, sehen bei dieser Ente
hell rothfahl aus , und wellenförmig quergezeichnet.

Die Seiten des Bauches sind dunkler, als im Normalen
und die Federn endigen mit rothfahler Färbung. Der
Bauch ist etwas dunkler als normenmässig, und zeigt

hie und da die rothfahle Farbe. Die Analstelle und
die untere Seite des Schwanzes statt schwarz zu sein,

sind hellaschfarbig, und die Federn zeigen auf weissem

Grunde schwarze Querstreifen, welche, je mehr sich

sie sich der Schwanzspitze nähern, sich desto mehr
vermehren, so dass die letzten fast vollkommen schwarz
sind. Unter diesen findet mau auch einige, welche

total schwarz sind. Der Rücken ist dunkler gefärbt

als gewöhnlich der Fall, besonders die Schulterfedern.

Die oberen Deckfedern des Flügels, statt rothfahl und
dunkel zu sein, sind dunkelaschgrau, und der Spiegel

schillert blau statt violett. Die Füsse sind karminroth.

Der ganze Vogel hat die Eleganz der Stockente voll-

ständig verloren, und die Intonation der Farben ist

eine viel niisslungenere. Die Ente war fett und nach

dem Aussehen und der Hätte des Knochengerüstes sehr

alt. Das ausgestopfte Präparat befindet sich in meiner

Sammlung.

Monfalcone, 15, Februar 1884.

=38GiäO«8=-
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Ueber den feineren Bau der Geflügelpocke. (Epithelioma contagiosum B.)

Vortrag, gehalten in der Vereinsversammlung am 14. December 1883, vun Dr. J. Csokor, Ic. k. Professor.

(Mit zwei Abbildungen.)

(Schluss.)

Wenn wir den ganzen eben erwähnten Process

überblicken, so drängt sich die Ueberzeugung auf,

und es muss zugestanden wei'den , dass wir es hier

mit einem Furchungs- Process in den Molluscum-

körperchen zu thun haben. Dabei sei noch erwähnt,

dass gerade in den obersten Epidermisschichten der

Furehungsprocess am deutlichsten ausgeprägt erschien,

in den tieferen Schichten der Zapfen dagegen nur

hüllenlose und auch glänzende Kugeln vorkommen.
Die erstbe.schriebenen kipfelförmigen Körperchen sind

jedenfalls das Endprodukt des Furchungs-Processes,

sie werden an der Oberfläche der Geschwülste abge-

lagert und können in andere Furchen des Papillar-

theiles der Cutis einwandern. Die glänzenden, grossen,

undurchsichtigen Formen stellen die Brutkapseln dar,

und scheinen aus der Kipfelform zu entstehen. Kurz
gesagt es liegt ein Vermehrungsprocess endogener

Natur vor, wie wir denselben bei der Entwicklung
eines selbstständigen Organi.smtis zu sehen gewohnt
sind. Durch die Analogie des Entwicklimgsvorganges

und durch Vergleiche wurden mehrere Forseher
bestimmt, die MoUuscumkörperchen für Gregarinen

zu halten, bei welchen in der That ein ähnlicher Ent-

wicklungsprocess, stattfindet, wie er soeben geschildert

wurde.
Um einerseits zu entscheiden, ob die MoUuscum-

körperchen den Gregarinen entsprechen, habe ich aus

ganz frischen von lebenden Hühnern stammenden
Knoten, den Epidermistheil zerzupft und das Gewonnene
in der feuchten Kammer mit und ohne Hinzufügen
eines Nährbodens untei'sucht. Andererseits wieder,

um zu entscheiden, ob das Molluscum contagiosum

des Menschen mit dem Epithelioma contagiosum des

Geflügels übereinstimme, wurden frische Geschwulst-

massen dieser Art vom Menschen stammend auf

Hühner überimpft, und vorläufig wird bemerkt mit

sehr gutem Erfolge. Diese Impfgeschwülste
wurden in analoger Weise wie die originären Erup-
tionen untersucht und der Inhalt in der feuchten

Kammer gezüchtet.

Bevor ich jedoch die gewonnenen Thatsachen

erörtere, will ich es versuchen, in einer kurzen Darstellung

Alles anzuführen, was gegenwärtig tiber Gregarinen
selbst, als auch über die Gregarinosis bei Thieren

als feststehend angenommen wird. ,

Die Gregarinen (von grex, die Heerde) sind

niedrige Organismen, welche an der Grenze Aes Thier-

reiehes stehen oder auch als Verbindungsglied zwischen
Thier und Pflanze angenommen werden. Einige For-

scher stellen dieselben in die Reihe der Pflanzen

(Zürn) wegen des Clilorophyllgehaltes, andere (Leue-
kart) reihen die Gregarinen unter dem Namen.
S p r z o a der Abtheilung Protozoa oder Urthiere

ein und zwar in die Classe der Sarkodethiere. Als

Prototyp der Sporozoa oder Sporenthiere werden die

Gregarinen aufgestellt, und da sind es wieder die in

Weichthieren und Insecten schmarotzenden Formen,
deren Entwicklungsgeschichte näher erforscht wurde.
Die am besten bekannte Gregarine ist wohl jene,

welche unter dem Namen Monoeystis agilis in

den Geschlechtsdrüsen des gewöhnlichen Regenwurmes
als gemeine Form fast in jedem Exemplare vorge-
funden wird.

Nach der elassischen Darstellung von Leuc-
kart*) und auch nach eigenen Untersuchun-
gen erscheinen die Gregarinen des Regenwurmes**)
unter dem Mikroskope als kleine, weichselblattähnliche,

granulirte Massen, welche an einem Ende schnabel-

artig ausgezogen sind, während sich das andere Kür-
perende pfriemenformig zuspitzt. Die von einer

doppelt contourirten Cuticula umgebene Körpermasse
ist grob granulirt, im Centrum befindet sich eine

kugelförmige Protoplasma- Anhäufung, eine Art Kern
repräsentirend. Diese das entwickelte Thier darstellende

Form erreicht die Grösse von 06 Mm. und darüber.

Neben der entwickelten Form der Gregarine finden

sich immer die Jugendformen und alle Stadien der

Entwicklung vor, so dass in einem Präparate der Ent-

wicklungsgangübersehen werden kann und sich folgender-

massen gestaltet: Zwei der blattförmigen Gregarinen

nähern sieh, wandeln sich in Kugeln um, letztere tre-

ten in Coutact und alsbald wird eine dünne Cuticula

ausgeschieden, welche beide Kugeln gemeinsam umgibt.

Der Vorgang wird als Copulations-Act der Gregarinen

aufgefasst. Sehr bald schwinden die Kerne der ein-

geschlossenen Protoplasmakugeln , beide Individuen

verschmelzen zu einer grob granulirten , die ganze

Kapsel ausfüllenden Masse und die auf solche Weise
entstandene Kugel wächst sehr rasch heran, erreicht

die Grösse von 1— lo Mm. In den successive grösser

werdenden Kugeln beginnt ein Differencirungs-Vorgang,

wobei sich aus dem Protoplasma an der Peripherie

citronenförmig gestaltete, kleine, durchsichtige Kör-

perchen ausscheiden, welche von einer durchsichtigen,

jedoch starren Hülle umgeben sind und den Namen
Navicellen oder Schiffchen führen. Die anfangs

schmale Zone der Schiffchen breitet sich gegen das

Centrum der Protoplasma-Masse aus und schliesslich

ist die mittlerweile gross gewordene Kugel buchstäb-

lich mit Navicellen ausgefüllt. Die Kapsel der Kugel

berstet und die Navicellen werden frei. Jedes Schiff-

chen wächst etwas heran, und auch in demselben

kommt eine Diflferencirung des Inhaltes zu Stande, es

entstehen Stäbchen in der Zahl von 4— 10, dieselben

runden sich an den Enden ab und nehmen die Form
der ursprünglichen Gregarinen, nämlich jene des

Weichselblattes an. Nach dem Bersten der Navicellen-

hülle werden die jungen Gregarinen frei und der Pro-

cess beginnt in der erörterten Reihenfolge von Neuem.
An die Gregarinen schliessen sich als nächste

Gruppe oder Ordnung die nach Leuckart als C o c-

cidium oviforme bezeichneten Organismen, welche

nur wegen des analogen Entwicklungsprocesses den

Gregarinen untergeordnet werden. Diese Formen sind

*) Leuckart. — Die Parasiten des Menschen.

**) Zur Untersuchung des Monoeystis agilis eignen sich die

Eegenwürmer, besonders im Krühjalire ; aus dem aufgeschlitzten

Wurm werden die maulbeerartigeii Geschlechtsdrüsen entiionuiien

uud am besten in der schon erwähnten Mischung aus Glycerin

und wässrigem Eosin zerzupft und eingeschlossen.



40

es, welche die Gregarinosis der Thiere veranlassen

sollen und ein ähnliches Verhalten, wie das Molluscuui-

körperchen der Getiügelpocke zeigen. Unter normalen
Vernältnissen wird das Coccidium im Darme des Ge-
flügels angetroffen, unter pathologischen Verhilltnissen

häufen sich die Gebilde an, und wenn sie auch nicht

den Krankheitsprocess einleiten (was noch nicht erwie-

sen ist), so scheint die grosse Jlenge derselben auf

den kranken Boden, welcher ein günstiges Terrain

abgibt, durch ungemeineVermehrung pathogen zu wirken.

Gregarinosen sind bekannt als Rhinitis- , Angina-,

Enteritis-, Conjunctivitis-Gregarinosa und als Molluscum
beim Geflügel, ferners als Enteritis und Hepatitis bei

Hasen und Kaninchen unter dem Namen ,Venerie
der Hasen" den Jägern geläufig. Auch bei Schafen
und Ziegen sollen unter dem Einflüsse des Coccidium
oviforme Darmenentzündungen zu Stande kommen.

Die Entwicklungsgeschichte des Coccidium ovi-

forme ist keineswegs so erklärt, wie jene der Grega-
rinen; am besten und eingehends erforscht ist die

Naturgeschichte jener Formen des Coccidiunis, welche
die Gregarinosis und zwar die Darm- und Leberent-

zündung der Hasen veranlasst. Es wird angenommen,
dass zunächst ein hüllenloses Stadium des Parasiten,

]

ähnlich einem Protoplasma-Klumpen, mit den Nahrungs-
mitteln aufgenommen in den Zwölfflngerdarm der
Hasen gelangt, also auf rein passive Weise. In dem
Zwölffingerdarm angelangt , soll sich die hüllenlose

Form in die Epithaiialzellen der Gallengänge durch
active Wanderung einbohren. Wahrscheinlicher er-

scheint mir eine passive AVanderung cturch den Pfort-

aderkreislauf, in dem sich zwar das Coccidium in das

Darmepithel einlagert, jedoch dnrch die Getiisse des

Darmes in die Ptbrtader und mit dieser in die Leber
abgelagert wird. Kurz gesagt, man findet das Cocci-

dium in der Leber und zwar im Epithel der Gallen-

gänge, dort wird gerade so wie beim Molluscum con-

tagiosum ein Wucherungs-Vorgang veranlasst. Die
Gallengiinge und besonders die feinsten werden aus-

gebuchtet, mit Epithelzellen ausgefüllt, in und zwischen

denselben sind zahlreiche Coccidien vorhanden. Die
hüllenlose Form wandelt sich allmälig in eiförmig

gestaltete Gebilde um, welche sich ihrei'seits mit einer '

Schale umgeben, aus dem Zellenprotoplasma austreten

und mechanisch mit der Galle in den Darm geleitet
i

werden. Aber auch im Darmepithel, ferner im Epi- 1

thel der Harnkanälchen, ja selbst in den Lungen kom-
j

men auf ähnliche Weise Generationen zn Stande. Die
[

eiförmigen, mit harter Hülle umgebenen Gregarinen i

gelangen nun aus dem Darme mit den Excrementen
nach aussen und erst ausserhalb des Organismus finden

weitere Entwicklungsvorgänge statt. Zunächst contra-

hirt sich das Protoplasma innerhalb des eiförmigen

Körpers, ein Furchungsprocess spielt sich in demselben

ab, es bilden sich analog, wie bei der früheren Form
der Gregarinen Navicellen heran, und aus denselben

resultiren wieder die nackten amöbenartigen Gregarinen,

welche mit den Nahrungsmitteln aufgenommen werden
können und so die weitere Infection veranlassen.

Eine dritte Form oder Gruppe gregarinen-

artiger Thiere wird unter dem Namen Psorosper-
m i e n s c h 1 ä u c h e, auch Raine y'sche S c h 1 ä u c h e

beschrieben und finden sich in der Muskelfaser höherer

Wirbelthiere als schadlose Schmarotzer vor. Abgesehen
von den Fischen finden sich diese Gebilde in Form
stark granulirter Schläuche im Schweinefleisch und im
ansorewachsenen Zustande in den Muskeln des Schlun-

des der Büflfel fast jedesmal vor. Sie Stellen 1 '/> bis

2 Ctm. lange, weisse, elliptisch gestaltete Körper' dar,

auch im Pferdefleisch wurden dieselben beobachtet.
Die Entwicklungsgeschichte und auch die Bedeutung
der Psorospermienschläuche, welche oft von einem
Flimmerkranz umgeben sind, ist bis heute noch nicht

aufgeklärt. Die grösseren in der Musculatur des BülYel-

schlundes vorkommenden Schläuche besitzen nach
aussen eine hautartige, eiweissähnliche Hülle ohne
Structur, im Centrum dagegen befindet sich ein enges,

aus scharf contounrten Eiweissfasern, wie solche die

innere Echinococcus-Hülle darstellen, gebildetes Netz

;

dasselbe ist durch feine Fasern mit der Kapsel ver-

bunden und die Hülle des Schlauches demnach septirt.

Die auf solche Weise geschatFenen Hohlräume sind

durcli runde auch kipfelt'örmig gestaltete Körper, mit
und ohne Kern, buchstäblich ausgefüllt.

Vergleicht man die eben geschilderten drei Gre-
garinen-Formen des Monocystis agilis, Coccidium ovi-

forme und die Psorospermien oder auch Rainey'schen
Schläuche, so kann im Allgemeinen gesagt werden,
dass unter dens(;lben in Bezuj; auf Entwicklungs-
geschichte eine gewisse Aehnlichkeit bestehe. Bei allen

Gregarinen ist das hüllenlose Stadium gleich dem ent-

wickelten Individuum ; durch Copulation entsteht die

mit einer Kapsel umgebene Form, also eine Art Brust-

kapsel und durch Furchungsvorgänge in derselben

entsteht wieder die hüllenlose Gregarine.

Wenn wir uns nun fragen, mit welcher Gregarinen-

form die im Epithelioma contagiosum des Geflügels

vorkommenden Körperchen zu vergleichen wären, so

muss die Antwort entschieden lauten : Wenn die

Jlolluskumkörperehen als Gregarinen aufgefasst wer-

den, so stimmen dieselben in Bezug auf Form, Lebens-
weise und Entwicklung mit jenen, nach Leuckart
als Coccidium oviforme bezeichneten Parasiten

des Leber- und Darmepithels der Kaninchen und Hasen
vollkommen überein.

Um zu entscheiden, ob die Molluscumkörperchen
wirklich den als Gregarinen bezeichneten Organismen
entsprechen, wurden , wie schon früher bemerkt,

Züchtungsversuche mit den aus fri.schen Geschwülsten

entnommenen Körperchen in folgender Weise angestellt:

ilehrere feuchte Kammern bestehen je aus einer Glas-

zelle, welche am Objectträger aufgekittet war; sie

wurden nach vorgenommenem Ausglühen mit einem

allseitig die Kammer abschliessenden Deckgläschen,

welches theils mit einem Tropfen destillirten Wassers,

theils mit einer sterilisirten Geletinlösung befeuchtet

war, versehen, und nachdem in jedem derselben eine

Partie der Epidermis von den Geschwülsten entnom-

men, zerzupft ward, das Deckgläschen auf die Glas-

zelle gelagert, so dass der Tropfen in die Kammer zu

liegen kam, dann wurde mit Oel die Kante des Gläs-

chens verschmiert. Mehrere Mikroskope mit starken

Systemen versehen wurden aufgestellt , die Objecte

darunter fixirt und anfangs von Stunde zu Stunde,

später nach längeren Intervallen beobachtet. Obwohl
nun die Untersuchung durch 14 Tage möglich war,

ohne dass die Objecte eintrockneten, so muss ich leider

gestehen, dass es mir nicht gelungen ist, die anfangs

gestellte Frage zu entscheiden , deshalb beschränke

ich mich hier nur auf das ßeobachtate, ohne mit Sicher-

heit einen Schluss zu ziehen.

In den ersten 6 Stunden finden sich in dem ein-

gestellten Objecte, neben zerrissenen Epidermiszellen,

kleinen beweglichen Coccen und Bacterien :
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1. Grünlich gefärbte, unregehnässig gestaltete Pro-

toplasma-Klumpen.
2. Grössere und kleinere, theils runde, tlieils ovale,

ungemein glänzende, den CoUoidkugeln ähnliche Ge-

bilde und
3. kleinste kipfelförmig gestaltete Körperchen von

granulirtem Ansehen vor.

Werden die grünlich gefärbten Protoplasma-Klum-

pen in ihrer Entwicklung weiter verfolgt, so bemerkt
man zunächst amöboide Bewegungen der Protoplasma-

massen , welche sehr langsam verlaufen. Oft sind

die Protopiasmaklumpen vollkommen kugelförmig, oft

treten 4-—5 zungenförmige kurze Fortsätze aus der

Kugel hervor, welche jedoch nach kurzem Bestehen,

änderst gestalteten Fortsätzen Platz machen. Die Pro-

toplasmaklumpen haben die Tendenz, sich einander

zu nähern, und nach 24 Stunden findet man in der

That hie und da zwei Protoplasmagebilde, welche sich

mit ihren Leibern berühren, ja vollkommen verschmel-

zen. Nun scheint das Protoplasma zur Ruhe zu kommen,
es werden keine Fortsätze mehr ausgesendet, der

Klumpen erscheint kugelförmig und wird allmälig

grösser. Weitere Veränderungen spielen sich in einem
Zeiträume von 4— 5 Tagen ab und beziehen sich so-

wohl auf die Oberfläche als auch auf den Inhalt der

Gebilde. Von der Oberfiäche scheidet sieh eine an-

fangs zarte, später jedoch starre, undurchsichtige Masse
aus, welche in Form einer Kapsel den Klumpen uni-

schliesst und denselben in eine glänzende Kugel um-
wandelt, entsprechend jenen MoUuscumkörperchen, die

für CoUoidkugeln gehalten wurden. Im Inneren des

Protoplasmas dagegen können alle Vorgänge eines

regelrechten Furchungsprocesses bis zur Morulaform
beobachtet werden, nun verdickt sich die Kapsel der-

artig, dass sich die weiteren Vorgänge im Innern des

Protoplasmas dem beobachtenden Auge entziehen.

Die auf solche Weise zu Stande gekommenen
eigentlichen Mollnscumkörper bleiben lange Zeit, aus-

genommen eines geringen Wachsthumes, unverändert.

An manchen Stellen im Objecto hat es zwar den An-
schein, als ob eine Berstung der grossen glänzenden
Kugeln stattfinde, denn es finden sich leere, auf einer

Seite klaffende, glänzende Kapseln ohne Inhalt vor.

Was jedoch die Kugeln entleeren, das konnte ich nicht

sicherstellen, vermuthe aber, dass es wahrscheinlich

die kipfelförmigen, kleinsten Gebilde sind, die aus dem
Inhalte der glänzenden Kugeln als Endresultat des

Furchungsprocesses hervorgeiien.

Was die kleinsten kipfel- oder sichelförmig ge-

stalteten Gebilde anbelangt, so findet in Folge Auf-

quellens derselben ein Uebergang durch die Keilform
in jene einer Protoplasmakugel statt, d. h. es entstehen

littllenlose
,

grünlich gefärbte Protoplasmakugeln mit

amöboiden Bewegungen, also das erstgenannte Grega-
rinen-Stadium.

Neben dem geschilderten Vorgange spielen sich

auch andere Processe im Inhalte der feuchten Kammer
ab, von welchen wohl behauptet werden darf, dass sie

mit der ersterwähnten gregarinenartigen Entwicklung
nichts gemeinsam haben. Es tauchen plötzlich in Grup-
pen gelagerte, kleinste, glänzende Körperchen auf,

welche ungefähr einer Zoogleaform entsprechen, jedoch
mit dem Unterschiede, dass die einzelnen runden
Körperchen die Grösse eines rothen BlutkUgelchens
bei weitem überschreiten. Sehr rasch, besonders in

einer Nährflüssigkeit, entwickeln sich die glänzenden
Körper zu hefeähnlichen Zellen mit deutlichen

Kernen versehen, und nun beginnt aus einer derartigen,

eiförmigen Zelle, welche den MoUuscumkörperchen in

Bezug auf Grösse und Form ähnlich erscheint, eine

regelrechte S p r OS s u n g der Länge nach, nur stellen-

weise findet von einer grösseren Zelle auch eine Ver-
ästelung statt, so dass später vielfach verzweigte Ketten
von hefeartigen Zellen, kui'z eine Art verzweigter Thal-
lus irgend einer Pilzform am ähnlichsten mit Mucedo
vorliegt.

Wenn wir nun abgesehen von dem zuletzt ge-
schilderten Process alles zusammenfassen, was in der
feuchten Kammer aus den gezüchteten MoUuscum-
körperchen resultirt, so lässt sich nicht leugnen, dass
sich ein Vorgang in den Epidermiszellen der Epithe-

liome abspielt, welcher mit der Gregarinen-Entwick-
lung, namentlich mit jener des Coecidium oviforme
ähnlich verläuft und die MoUuscumkörperchen betrifft.

Für die Gregarinennatur der MoUuscumkörperchen
sprechen in erster Linie die Analogie der Entwick-
lung mit dem Coecidium oviforme, die gerade in den
oberflächlichsten Epidermiszellen sich abspielende Fur-
chung; während in der Tiefe des Epidermiszapfens
nur glänzende Kugeln vorkommen, finden sich im
Stratum corneum gefurchte Kugeln und selbst kipfel-

förmige Körper vor. Für die Gregarinennatur dieser

Gebilde sprechen ferner noch die negativ ausgefallenen

Reactionen auf Fett, Amyloid und Colloidsubstanz.

Gegen die Gregarinennatur der Mollnscumkörper wäre
anzuführen, der unklare Vorgang im Stadium der
glänzenden Kugeln, von welchem mit Bestimmtheit
nicht behauptet werden kann, dass kipfelförmige Körper
resultiren und das Auftreten eines zweiten Processes,
die Heranbildung von Hefezellen und das Entstehen
eines Pilzlagers, dessen Provenienz nicht gesichert ist.

Um nun die letzte Frage zu entscheiden, nämlich
ob das Molluscum contagiosum des Menschen mit dem
Epithelioma contagiosum des Geflügels identisch sei,

habe ich Impfversuche in der Weise vorgenommen,
dass der Inhalt eines Molluscum contagiosum auf den
Kamm eines Hahnes übertragen wurde. Der nur ein-

mal vorgenommene Versuch gelang vollständig. Inner-

halb 10 Tagen war am Kamme des geimpften Hahnes
an der Impfstelle eine bohnengrosse, maulbeerartige
Geschwulst vorhanden , die genaue mikroskopische
Untersuchung ergab ein Epithelioma contagiosum in

der Weise wie es auch spontan entstanden, sich prä-

sentirt. Auch von diesem geimpften Materiale wurden
Züchtungs-Versuche vorgenommen mit demselben Re-
sultate, und Impfungen aus der feuchten Kammer er-

gaben wieder Epithelioma contagiosum.

Die eingangs des Aufsatzes gestellten Fragen
lassen sich demnach folgendermassen beantworten

:

1. Eine Pocken-Seuche des Geflügels gibt es

nicht, alle diesbezüglich beobachteten und beschriebenen

Fälle stimmen nur mit einer Geschwulst contagiöser

Natur, welche beim Menschen als Molluscum conta-

giosum bekannt ist, überein.

2. Die beim Geflügel vorkommende Krankheit ist

mit dem Namen Ephithelioma contagiosum
zutreft'end bezeichnet.

3. Die Seuche ist wirklich contagiös und mit dem
Molluscum contagiosum des Menschen identisch.

4. Der contagiöse Stoff liegt in den MoUuscum-
körperchen, da Impfversuche aus dem gezüchteten

Materiale von positivem Erfolge waren.
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5. Ob jedoch die JloUiiscumkorperclien wirklich

selbstständige Or};iii)isiiieii sind und als Gregarinen aiit-

"cl'asst werden können, lässt sich nicht entscheiden

und uiuss weiteren Fursciiun^en und IJeobaciitungen

anheinigestellt werden. Jedenfalls sprechen sehr viele

Erscheinungen und Vorgänge aiu Molluscumkörperchen

für deren (iregarinennatur.

(3. Angenoiunicn, es wären die Moliuscunikörper-

clien wiiklich Gregarinen, so kann dennoch nicht mit

Bestiiiinithüit ausgesagt werden, dass sie den Process

veranhissen, denn Gregarinen kommen unter normalen

Verhältnissen und bei gesunden Vögeln vor. Unter
pathologischen Verhältnissen können sie sich allerdings
vermehren, und dann viellpiclit pathogen wirken.

7. Das Mortalitäts Perceri; hängt nicht von den
Eruptionen als solchen, wohl aber von dem Standorte
derselben ab. Treten in '.er Schleimhaut der Maul-
und Rachenhöhle MolluscAiDgeschwUlste auf, so geht
fast jedes Thier an Erstickung zu Grunde, indem die
Producte der Demarcations Entzündung (Croup-Mem-
branen) die Luftwege verlegen.

-*G»Z>«S'

Ueber die Färhuiii» dos Kicuzscliiiabels.

Von E. F. V. Homeyer.

Die „Wiener Ornilh. Zeitschrift" bringt auch in

Nr. 2 die.ses Jahrganges interessante Mittheilungen.

Ausserordentlich anheimelnd sind die Berichte über

den Kreuzschnabel. Ich möchte mir nur erlauben,

daran einige Bemerkungen zu knüpfen. Dem Berichte

über den Federwechsel stimme ich durchwegs bei,

denn auch ich habe vielfach erfahren, dass der Kreuz-

schnabel im Freien ausserordentlich selten gelb wird,

vielmehr unmittelbar aus dem Jugendkleide roth

mausert. Gelbe Männchen des Kreuzschnabels im Freien

sind entweder aus der Gefangenschaft entflohen oder

kranke Vögel. Solche Erscheinungen sind, wie gesagt,

sehr selten, aber sie kommen auch bei anderen Arten

vor, z. B. bei Leinzeisigen, die in der Regel im Freien

auch nie gelb werden.

Dass jedoch ein einmal gelb gewordener Kreuz-

schnabel nie wieder roth werden kann, möchte ich

bezweifeln. In der Gefangenschaft wird dies zwar
sicherlich nicht geschehen , aber im Freien miiss ich

dies annehmen.
Ich erlaube mir hier über einen höchst interessanten

Fall bei einem Hakengimpel (Corythus enucleator) zu

berichten, der ja in dem Character der Färbungsver-

hältnisse ganz mit den Kreuzschnäbeln übereinstimmt.

Vor sehr langer Zeit hatte ich ein schönes Männclien

(lieser Art in der Gefangenschaft. Als nun die Zeit der

Mauser herannahte, hing ich denselben Tag und Nacht
vor meinem Fenster in's Freie, in der Hoffnung, dass

die frische Luft dem Vogel seine schöne Färbung auch
in dem neuen Gefieder wiedergeben würde. Die Mauser
ti-at ein, zeigte aber zu meinem grossen Bedauern ein

blasses Gelb an den neu hervorspriessenden Federn.

Als der Vogel ungefähr die Hälfte des kleinen Gefieders

gewechselt (am 6 September), entkam deiselbe auf

mir unbegreifliche Weise aus dem Bauer. Trotz eifrigen

Suchens und Lockens war es mir unmöglich, in dem
nahen, theilweise sehr dichten Park ihn aufzufinden.

Am 25. September wurde jedoch der Dohnensteig da-

selbst gestellt und als ich am nächsten Tage denselben

besuchte, fand ich meinen lieben Vogel erhängt in einer

Dohne. Was mich über den Verlust desselben beruhigte,

war die wunderbare Färbung. Fast nur die in der

Gefangenschaft und kurz nachher gewechselten Federn
waren gelb, die späteren schon roth, theilweise noch
mit gelblichen Rändern, viele aber ganz roth.

Es zeigt dies augenscheinlich , wie rasch eine

Veränderung in der Färbung des Vogels eingetreten

wäre, sobald derselbe die Freiheit wieder erlangte.

Wenn man mm fragt, welche Ursachen diese

schnelle Aenderung in der Fäi'bung bewirkten, so

möchte ich die Nahrung obenanstclien. Gewiss lebt

auch der Hakengimpel im Sommer vor der Zeit der
Mauser wesentlich nur von Insecten, die ihm in der
Getängenschatt fehlten, denn leider hatte ich verab-
säumt, ihm dieselben zu bieten. Spaterhin erinnerte ich

mich allerdings, dass ich einmal Augenzeuge war, wie
derselbe eine grosse Spinne, die sich an sein Bauer
begeben hatte, rasch fing und mit Behagen verzehrte.

Es würde von Interesse sein, wenn man versuchte, den
Kreuzschnäbeln vor der Mauser vorzugsweise anima-
lische Nahrung zu geben.

Im Freien leben ja grosse Flüge wesentlich von
Blattläusen der Pflaumenbäume und der Larven der
Blattvvespen der Pappeln. Sie kommen, wenn sie diese

Nahrung reichlich finden — oft in starken Flügen —
in baumreiche Gärten, verweilen dort auch wohl längere

Zeit, auch dann, wenn grössere Wälder nicht in der

Nähe sind.

Es ist dies wieder ein Beweis, wie gut die Thiere

Plätze aufzufinden wissen, wo sich ihnen reichliche

Nahrung bietet. Schon C. L. B r e h m erkannte dies

und berichtete darüber in dem Leben der zigeunerartigen

\'ögel, wozu derselbe vorzugsweise die Kreuzschnäbel
rechnete.

Ich stimme auch mit dem Verfasser überein, dass

die Flugkraft dieser Arten keineswegs schwach, son-

dern eine recht bedeutende ist. Das erkennt man sofort,

wenn man diese Vögel von einer Höhe zur anderen

fliegen sieht, noch mehr aber, wenn man Gelegenheit

hat, dieselben auf dem Zuge zu beobachten.

Sie ziehen dann stets sehr hoch, rasch in grossen

Bogen und würden wohl gewöhnlich unbemerkt bleiben,

wenn sie sich nicht fortwährend durch die Stimme
kenntlich machten.

Schliesslich will ich noch bemerken , dass der

oben erwähnte Hakengimpel sich noch in meinen Händen
befindet. Derselbe trägt das Datum 26. September 1833
und ist einer der Senioren meiner Sammlung.

Die interessanten Mittheilungen des Herrn Grafen
von Marschall zählen in Nr. 11 v. J. Ardea pur-

purea, L. für Borneo auf, nach der Jlittheilung des

Herrn Professors W. Blasius in Braunschweig. Das
erw.'dmte Exemplar befindet sich in meiner Sammlung
und unterscheidet sich wesentlich durch colossale Grösse

von der Ardea purpurea, so dass ich dasselbe nicht

als dahin gehörig betrachten kann.

«äSOO^»
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Abhaiulhing über die Fauna der antarctisclieii Region.

Von Alph. Milne Edwards.

(Fortsetzung.)

Capitjl V.

Die Sturmvögel.

Die natürliche Gruppe, welcher die Albatrose an-

gehören, umfasst auch die Sturmvögel, ich hätte dem-
nach, wenn ich hier daran gebunden wäre, eine metho-
dische Ordnung einzuhalten, von ihnen tVülier sprechen
müssen, bevor ich mich mit den Raubmiiven, den Möven
und den Seeschwalben beschäftigte ; allein die Gesichts-

punkte, welche mich bei der Auseinandersetzung der
Verbreitung der ersteren leiteten, scheinen mir geeignet

das Studium der geographischen Verbreitung der anderen
ausgezeichneten Flieger zu erleichtern ; überdies zog
ich es vor, das was ich über die Sturmvögel zu sagen
habe, für dieses Kapitel aufzuheben.

Diese Langflügler kommen, gleich den Albatrosen,

in grossen Mengen in der antarctischen Region vor, sind

aber auch über beinahe alle Punkte der Erdoberfläche
verbreitet; nichts destoweniger ist ihre geographische
Verbreitung interessant, denn auf gewissen Stationen

sehen wir eine beträchtliche Anzahl von Arten sich

Seite an Seite fortpflanzen, welche, ohne untereinander
merkliche physiologische Unterschiede erkennen zu lassen,

sich nicht vermischen, und ihre Art-Chai-aktere beibe-

halten, obgleich sie unter ähnlichen biologischen Ver-

hältnissen leben. In der That, wenn derartige Verhält-

nisse tiefgreifende Veränderungen in der Organisation

dieser Thicre bewirken könnten, so müsste der Eintluss

identischer Lebensbedingungen die Verschmelzung der
Vertreter ein und derselben zoologischen Grundform
herbeiführen und dahinzielen, die für specifisch gehal-

teneu Eigenthümlichkeiten verschwinden zu machen.
Nun sehen wir auf einigen Inseln von geringer Aus-
dehnung, auf welchen die Einflüsse des Klimas überall

so ziemlich dieselben sein müssen, aufKerguelen z. B.,

viele Sturmvögel zusammenleben, ohne dass sie aufhören
würden, sich von einander durch constante Charaktere
zu unterscheiden. Die unterscheidenden Eigenthümlich-
keiten dieser Vögel sind also sehr fest eingewurzelt,

oder hängen von anderen Ursachen ab als jenen, die von
der Einwirkung der biologischen Verhältnisse herrühren.

Ich halte es für angezeigt, um diese Anschauungs-
weise zu erklären, die verschiedenen Arten von Sturm-
vögeln einer Untersuchung zu unterziehen.

§ 2.

Dis Mehrzahl der Vertreter dieser ornithologischen

Grundform sind von mittlerer Grösse, oder selbst ziemlich

klein, eine Art dieser Familie aber fällt durch ihre

Grösse auf und hat aus diesem Grunde den Namen
Procellaria gigantea erhalten; sie ist beinahe
so gross wie der Albatros, und unterscheidet sich hin-

reichend von den anderen Sturmvögeln, um bedeutende
Ornithologen zu veranlassen, aus ihr eine besondere,

Ossifraga') genannte Gattung zu bilden. Dieser aus-

') Diese im Jaljre 185.S von Jacqiiinot ( Voyage au pole SutI,

Zool., t. III. p. 148.) gemachte generi.sche Unter.seheiilung wurde
von dem Prinzen Karl Bonaparte (Connpectus, t. II., p. 186.), von

Coues (General reviev? ot the Family Procellaridae. Proceedings
of the Acacl. of Phiadelphia, 15 66, S. 31), und von Sharpe, Kirds

of Kerguelen (Philosophical transactions, t. 168. p.l42.) angenommen.
Sie finden iliren Platz in der Abtheilung der Fulmarier.

gezeichnet fliegende Schwimmfüssler gehört nun fast

ausschliesslich der antarctischen Region an. ') Er wurde
von den Seefahrern das erste Mal auf den Falkland-

Inseln -) entdeckt und nistet daselbst, '') er ist auch auf
Feuerland *] und an dem Cap Hörn *) gemein, man
weiss dass er auf den Inseln nistet, welche Patasronien '')

umsäumen, sowie auch weiter südlich auf Palmers-
Land ') und im Süden des 30. Parallelkroises macht
er seinen Weg um die Erde herum.

Thatsächlich nistet er auf Kerguelen ^) und besucht

die Umgebung der Inseln St. Paul und Amst'.'rdam,

ohne daselbst zu wohnen.') In den anliegenden Theilen

des grossen Oceans sieht man ihn häufig auf hoher See
den Schiffen 200 französische Meilen weit folgen; er

zeigt sich manchmal auf der Insel Reunion;'") er ist

nicht selten auf Tasmanien, und an den Süd-. Ost- und
West-Küsten Australiens.") Weiter gegen Süd-Osten
findet man ihn auf Neu-Seeland'-) und auf der Insel

Campbell.'-') Im Atlantisehen Ocean erreicht er die

nördliche Halbkugel nicht, im östlichen Theile des

Stillen Weltmeeres jedoch breitet er sich weit gegen
Norden aus. Man hat ihn bis gegen den 39" N. Br.

beobachtet'-'), und an der Küste Amerikas sogar noch
weiter, nördlich vom Oregon.'^) Brutplätze kennt man
jedoch von ihm nirgends als in den südlichen Meeren,

besonders an den Küsten Patagoniens"^), in der Nach-
barschaft des Vorgebirges der Guten Hoffnung '")

, auf

der Prinz Eduards-Insel '*) und auf Kerguelen. '

')

(Fortsetzung folgt.)

') Siehe die Karte Nr. 4 in der nächsten Nummer.
2) Bougainville führt ihn unter dem spani.schen Namen

QubrantaHuessas auf (Voyage antour du monde en 1766— 1769.

d. 68.), Pernetty, welcher ihn Mouton nennt, bildet ihn ab
(Histoire d'un voyage aiix lies Malouiues, t. II., p. 15, pl. 8. Fig. 2.)

3) Abbott, Birds of the Falkland-Islands (Ibis, 1861, p."j64.)

•) Cook meldet diesen Vogel unter jenen, welche er an der

Südküste dieser grossen Insel im Cli ristmas-Sou iid bemerkte,
[ und seine Matrosen nannten ihn Mother-Crary s Goose, ein

I

Name, unter welchem ihn auch die .anderen Seefahrer sehr h.äufig

I

anführen. (A'oyage towards the south pole in 1772— 177.i, t. II.,

I

p. 205.) Die englischen Mutrosen nennen ihn auch MoUy Mook
I

oder Ni Hy.
I •') C'assia, United States exploring expedition, Birds, p. 451.

I

'') Z. B. an der Ostküste an dem Eingange der Bncht von
' Santa-Cruz (Darwin and Gould; Voyage of the Beagle. Zool., t.

III., Birds. p. 1.39), und an der Westküste bei Valparaiso (Bibra,

Naturgeschichte von Chile, Denkschr. der Wiener-Akad., 1853,

Bd. V., S. 132.)
") Fanning, op. cit., p. 43'J.

') Morell, op. cit., p. 62. — Coues, Birds of Kerguelen

(Bulletin of U. S. Nat. Museum Nr. 2. p. 23. — Sharpe, Birds of

Kerguelen (Philosoph, transact., t. 168. p. 142.)

5) Velain, Faune des iles S,aint-Paul et Amsterdam, These,

1878, p. 49.

10) Gray. Hand-list, t. III., p. 105.

11) Gould, Birds of Austr.alia, t. VII., pl. 45.

12) Diffenbach, Travels in New-Zealand, t. II., p. 199. —
Buller. Birds of New-Zealand, p. 279.

") Ross, op. cit., t, II., p. 415 und Filhols Sammlung.
•1) Cassin, Expl. exped. Mamm. and Ornith., p. 407.

1=') Besonders im Seegebiete von Nootka, unter dem 49. Pa-

rallelkreise (Cook, Voyage to the Pacifie ocean in 1776—1780,

t. II., p. 297.)

16) Voyage of the Beagle, Birds, p. 139).

'") Layard, op. cit., p. 360.

1^) Hutton, loc. cit.

1!") Sharpe, op. cit. (Philosophical transactions, t. 108.. p.

143).
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Notizen.
Das erste Pärchen von Sturnus vulgaris ist am

IG. Februar hier eingetroffen. Vogelzug beuer verspätet.

Fuchsen gut bei Steyer.
Haus Neweklowsky.

Der J. Jahresbericht (1882) des Ausschusses für

Beobachtung der Vögel Oesterreicli - Ungarn.s ist er-

schienen und von der k. k. Hot-Buchhandlung Wilhelm
Frick, I., Graben Ni\ 27, zum Preise von 1 fl. 80 kr.

zu beziehen.

Allgemeine deutsche Ornithologische Gesellschaft

in Berlin. Sitzung viuu 7. Januar 18>;4.— \'orsit/,cn-

der Herr Dr. üolz. — Herr .Schalow bespricht eine

Anzahl neu erschienener Bücher. — Herr Schalow
liiilt einen Vortrag über die Subfaniilie Laniinae mit
besonderer Berücksichtigung des betreffenden Abschnittsi

des von Dr. Gadow Ijearbeiteten \']11. Bandes des
„Catalogue of the Birds in the British Jluseuin

(London 1883). — Herr Schalow berichtet über die

zoologischen Forschungen Dr. Richard liöhms am
Westufer des Tanganikasees und verliest eine Anzahl
von Älittheilungen über die ornithologischen Beobach-
tungen des Reisenden im Gebiete von Karema. —
Herr Schalow legt im Auftrage Dr. Bohm.s drei neue
Arten vor, welche am üstufer des Tant^anikasees ge-

sammelt wurden: Pyromelana n i gr i f r o n s, n. sp.,

Crexlugensn. sp. u. Lanius Schalowi, n. sp.

Der letztgenannte Würger steht dem L. e x c u b i-

torius Des Murs nahe, unterscheidet sich von diesem
aber durch das hellere Grau des Rückens, durch die

grauen (nicht schwarzen) Scapularfedern, sowie durch
eine schmale schwarze Binde auf den weissen Uropy-
gialfedern. — Herr von Dalhvitz legt vor und bespricht

Eier von Struthio m o ly b d o p lian es, Rchw. —
Herr Dr. Bolle berichtet über ein Exemplar von
A r d e a b u b u 1 c u s , welches in der Nähe von Granson
(Jlark Brandenburg) erlegt worden ist. Es ist dies

das erste aus der Mark bekannte Exemplar.

Sitzung vom 4. Februar 1884. — Vor-
sitzender Herr Professor Dr. Cabanis. — Herr Schalow
referirt über eine Anzahl neu erschienener Arbeiten.

Bei der Besprechung des von W. Nelson bearbeiteten

ornithologischen Tlieils in : „Cruise of the Revenue —
Steamer Corwin in Alaska and the N. W. Arctic

Ocean" weist Herr Schalow nach, dass der auf der

Wrangellnsel aufgefundene und auf einer Tafel abge-

bildete Lanius crista tus juv. nicht zu dieser Art
gehöre, sondern Lanius brachyurus, Pall. (L.

bueephalus Temm. n. Schleg, Faun, jap.) sei.

Wahrscheinlich gehört der gleichfalls aufgetührte L.
bo realis, Vieill. zu L. major, Pall. Herr Schalow
knüpft hieran eine Reihe von Bemerkungen über das
Vorkommen dieser beiden Arten. — Herr Dr. Reiche-
now weist auf die Sammlungen hin, welche von den
Mitgliedern der Deutschen Polar-Kommission in Süd-
geoigien gesammelt worden sind. Interessant ist der
Nachweis des \'oikommens von 2 Landvögeln, nämlich
von Chionis minor und A n t h u s k e r e n d e r a (?)
auf jener Insel. — In Vertretung des Herrn Dr.
Fischer legt Herr Dr. Reichenow eine grössere Anzahl
neuer Arten aus dem Massai-Lande, Ost-Afrika, vor
und bespricht dieselben eingehend. Die Namen dieser

neuen Arten behalten sich die Beschreiber noch vor.

Heriuaun Schalow.

Die siebente Ausstellung lebender Schmuck- und
Singvögel des Deutschen Vereines für Vogel-
zuchtundAcclimatisation, welche in den Tagen
vom 8. bis 13. Februar d. J. in Berlin veranstaltet

wurde, weist in ihrem Caialog 1581 Nummern auf.

Wenn sich unter den ausgestellten Exemplaren auch
nicht gerade Vögel befinden, welche noch nie auf

einer hiesigen Ausstellung gezeigt worden sind, so

enthielt die Sammlung doch einzelne Arten, welche
nicht allzuhäufi:; auf dem Markt erscheinen. Von den
fünfzehn ausgestellten Kakadu-Arten seien speciell hier

Plissolophus philippinarum
,

gymnopis, ophthalmicus

und citrinocristatus erwähnt. Ferner waren auf der

Ausstellung reiche Suiten von Androglossa, Platycer-

cus, Conurus und Poeocephalus (P. Meyeri, Gulielmi

und senegalus). Ein sehr schönes Exemplar von
Pionias menstruus (nicht violaceus, wie im Catalog

stand) sowie ein solches von Psittacus timneh dürften

besonderer Erwähnung wertli sein. Von den exotischen

Weich- und Körnerfressern nennen wir hier Copsychus
macrurus, verschiedene Agelaeus-Arten, Pawaria capi-

tata, Cissa erythroryncha, Sycalis arvensis imd Hima-
tione chloris. Von den ausgestellten einheimischen

Arten nenne ich hier eine Sammlung sämmtlicher

deutschen Curruca-Arten, Cecropis rustica, Erythro-

stema parva, Calamoherpe palustris, Parus biarmicus,

Aecentor modularis, Plectrophanes calcaratus, Strix

scops, Ardea minuta und Chroicocephalus ridibundus.

Ilet'iuann Schalow.
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Literarische s.

The Auk a quarterly Journal of < )rnithology.

Editor J. A. Allen, Associate Editors, Elliott C ou es,

Robert R i d g w a y, William B r e w s t e r and Montague
Chamberlain. Published for the American Oruitho-

logists Union. Vol. 1 Nr. 1 January 1884 8.

Im Herbste des verflossenen .Jahres erfolgte die

Gründung der American Oinithologists Union und es

wurde die Einleitung gctroflen, dass eine neue Folge
des früheren Bulletin of the Nuttall Ornithological Club
das Organ dieser Vereinigung bilden solle.

Die erste Nummer dieser Zeitschrift, welche den
oben angeführten Titel führt, liegt nunmehr vor.

Die.<elbe enthält folgende Ai-tikel:

Ch. B. Cory. Descriptions of Several new. Birds

from Santo Domingo 1 (Ligea n. g. Sylvicolide Palu

stris , n. sp. pl. 1 ,
Calyptophilus, n. g. , Tanagrid

frugivorus cory in Journ. Boston Zool. Soc. II N. 4,

Oct. 1883 P. 45, Rupornis ridgwayi ibidem 46, Oedi-

cnemus dominicensis ibid. 40.)



Ab

W. Brewster Notes on the Summer Birds of

Berksliire County, Massasucliets 5.

Ch. Berthelder Desci-iptions of tbe first plumage
of Clarkes Crow 16.

N. S. Goss Notes on the breeding habits of the

Am^erican Eared Grebes Bytes nigricoUis Californi-

cus 18.

Walter B. BerrOWS Birds of the Lower Uruguay 20.

W. Dutcher Bird Notes from Long IsLand N. Y. 31.

Leonard Stejneger Dendrocopus purus A new
Species of Woodpecker from Kamtschatka 35.

Augustus Merriam The Coues Lexicon of North

American Birds ;-!6.

Prof. Elliiitt Coues Ornithophilologicalities 49.

C. Hart Merriam Third Addendum to the Preli-

rainary List of the Birds ascertamed to oceur in the

Adirondack Region North Eastern N. Y. 58.

Eugen P. Bicknell A Study of the Singing of

our Birds GO.

C. Hart Merriam Bird Migration 71.

Recent Literature.

General Notes.

Correspondence.
Notes and News.

Die Zeitschrift The Auk hat die Bestimmung,
für Amerika in ähnlicher Art zu wirken wie dies seit

einer Reihe von Jaln'en durch den ,,Ibis" in so emi-

nenter, vortrefflicher Weise geschieht.

Die Leitung des neuen Unternehmens durch

mehrere der ausgezeichnet.sten Ornithologen Amerika's
und die Betheiligung so vieler hervorragender Kräfte

bürgen dafür, dass der „Auk" eine wichtige Stellung

in der ornithologischen Literatur einnehmen wird und
sein Erscheinen wird sicher von allen Fachgenossen mit

Freude begrUsst werden. P.

Blasius Hanf. Die Vögel des Furtteiches und
seiner Umgebung, II. Theil, Graz 1884, 8. Separatab-
druck aus den Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen

Vereines für Steiermark 1883.

Ueber den ersten Theil dieses vortrefflichen

Werkes ist bereits im Jahi-gange 1883 der Mittheikingen

des ornithologischen Vereines in Wien Nr. 5 Seite 102
berichtet worden. Nunmehr liegt der zweite, den Ab-
schluss bildende Theil, welcher die Hühner-, Stelz- und
Schwimm-Vögel umfasst, vor uns.

An die specielle Behandlung dieser Ordnungen
schliessen sich Verzeichnisse der Irrgäste und ßrutvögel

des Gebietes, Schlussbemerkungen, welche die allge-

meinen Resultate enthalten, ein Abschnitt über Farben-
abänderungen bei Vögeln und einigen Säugethieren,

endlich ein, das Auffinden jeder Art ermöglichendes
Register.

Auch dieser Band bietet, gleich seinem Vorgänger,

einen wahren Schatz von Beobachtungen und Erfahrung,

von, im Laufe von Decennien erworbener seltener

Kenntniss des Vogellebens, eines liebevollen und ge-

wissenhaften Forschens in der Natur.

Möge dieses Buch als ein reicher Quell der

Belehrung und als einer der wichtigsten Beiträge zur

Kunde der vaterländischen Ornis in recht weiten Kreisen

Verbreitung finden.

Hoffentlich wird sich noch Gelegenheit ergeben
den Inhalt dieses gediegenen Werkes eingehender zu
besprechen. P.

E. Hargitt Notes on Woodpeckers IV. On the

Woodpeckers of the Ethiopian Region. (Ibis 1883 401
PI. Xll.)

Eine vorzüglich gearbeitete IMonographie der

Spechte der genannten Region mit ausführlicher

Synonymie und Beschreibungen. Die geographische Ver-
breitung der Arten wird durch eine Tabelle ersichtlich

gemacht, in welcher die ethiogische Region sehr sach-

gemäss in die abyssinische, mozambiquische, capische

und guineische Subregion getheilt erscheint.

Auf der beigegebenen Tafel sind Fig. 1 Dendro
picus Gabonensis, Fig. 2 Dendropicus lugubris dar-

gestellt. P.

Dr. G. Hartlaub On a new Species of Wryneck,
discovered in Eastern Equatorial Afrika by Dr. Emin
Bey. (Ibis 1884 28 PL 111.)

Diese interessante Art, welche Dr. Hartlaub mit

dem Namen Jynx pul ch r ic o 1 1 is bezeichnete,

wurde von Dr. Emin Bey auf einer Excursion nach
dem Bar-el-Djebel gesammelt und bildet eine werth-

volle Bereicherung der Kenntniss dieser Gruppe.
P.

H. Schalow. Ueber die Fortschritte auf dem
Gebiete der (Ornithologie in den letzten fünf Jahren
in faunistischer Beziehung (Journ. f. Orn. 1883 226).

Derartige periodische Uebersichten sind sehr verdienst-

lich und bringen sicher grossen Nutzen, indem sie ein

Bild der wissenschaftlichen Thätigkeit während einer

bestimmten Periode liefern und dadurch eine Charac-
teristik des betreffenden Zeitraumes darstellen. Auch
für Alle, welche sich mit dem Stadium der geographi-

schen Verbreitung befassen, sind solche Berichte sehr

willkommen.

Vil. Jahresbericht (1882) des Ausschusses für

Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. (Sepa-

ratabdruck aus Löbau Journ. für Ornitholügie, Jahr-

gang 1884 Januar Heft.)

Dieser Jahresbericht , in welchem Herr Dr.

Rudolf Blasius die Gesammtredaction und den allge-

meinen Theil, derselbe Gelehrte und die Herren R.

Tancre, Dr. A. Müller und J. Rohweda den speciellen

Theil bearbeitet haben, bietet, gleich seinen Vorgängern,

eine Fülle von werthvollen Erfahrungen und Daten
über das Leben der Vogelwelt Deutschlands. Eine

hochwillkommene Neuerung ist die Abfassung des

allgemeinen Theiles, in welchem die Ergebnisse der

Beobachtungen über den Frühlings- und Herbstzug der

Vögel in Verbindung mit den betreffenden meteoro-

logischen Verhältnissen dargelegt werden. Solche

Uebersichten, welche, wie zu hoffen stellt, in den

kommenden Jahren Fortsetzung finden werden, werden
ohne Zweifel für die Wissenschaft von grossem Ge-

winn sein.

P.
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Vereiiisaiigelegenlieiteii.

Seine MajesUlt

licopohl II.

Konig der Belgier, Herzog zu Saoljseii, Prinz von S.iclisen- Coburg

und Gotha etc. etc. etc.

geruhten allergnädigst dem Vereine als Gönner bei-

zutreten.

In der den 8. Februar abgehaltenen VJII. ordent-

lichen Generalversammlung wurden in den Ausschuss
gewählt die Herren :

Dr. Willi. Frantz, Hof- und Gerichts-Advocat
in Wien, I., Kothenthurmstrasse 21.

Adalbert Jeitteles, k. k. Universitäts-Biblio-

thekar i. P. in Wäliring, Döblingerstrasse "> und
Johann Kadich Edler von Pferd in Wien,

T., Auersperg-strasse 2.

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt:

Herr Walter Lawry Buller, C. M. G., Sc.

D., F. R. S., F. L. S., in Wellington, Neu-Seeland und
Sir Richard Owen, Professor und Director

der Abtheilung für Zoologie, Geologie und i\Iineralogie

am British IMuseum m London, South-Kensington, S. W.,
Crom well Road.

Der erste Secretilr erstattete Bericht über die am
4. April zu eröffnende UI. \'ereins-Ausstellung. Bei
derselben werden durch die Gnade des hohen k. k.

Obersthiifnieisteramtes von Seiten der k. k. Menagerie-
Inspection in Scliönbrunn zahlreiche praehtvolii; Ubjecte
ausgestellt werden ; so die von Sr. kaiserl. und königl.

Hoheit unserem durchlauchtigsten Protector aus Spanien
mitgebraehten Lämmergeier, deren jüngerer von dem
höchsten Herrn eigenhändig aus dem Horste genommen
wurde, ferner Eulen, Auer- und Birkhühner, Sumpf-
und Schwimmvögel, Vojirren mit einheimischen und
exotischen Vögeln u. s. w. Durch die berühmte Thier-
hundlung Abrahams in London gelangt eine reiche

Sammlung der allerneuesten, soeben aus den Tropen
in London eingetroffenen Sing- und Ziervögel zur
Anschauung. Für Canarienvögel wurden besondere
Gesangspreise ausgesetzt. Ebenso wurden besondere
Preise für Brutapparate bestimmt, da während der

Ausstellung ein Concurrenz-Brüten vorgenommen wird,

das derart eingerichtet wird, dass die Küchlein vor
den Augen der Besucher ausschlüpfen werden. Die
Hoftheatermaler Burghardt^ Brioschi und Kautzky
arrangiren ein Bild aus dem hohen Norden, in welchem
die aus Jan Mayen von der österr.-ungar. Polar-Expe-
dition mitgebrachten Vögel an ihren Brutplätzen zur
Darstellung gelangen, und auch das hochnordische
Nordlicht mit seinem steten Wechsel zu sehen sein

wird. Nach den Skizzen des Prof. Jlakart wird eine

altdeutsche Falknerei vorgeführt werden, zu welcher
iSe. Exe. Hans GrafW i I cz e k Costüme und Draperien
aus seinen reichen Sammlungen zur Verfügung stellt.

Von streng wissenschaftlichen (^bjecten heben wir eine

Sammlung kaukasischer Vögel hervor, welche Seine
kaiserl \md königl. Hoheit der durchlauchtigste Kron-
prinz Erzherzog Rudolf dem Vereine gnädigst zum
Geschenke machte, interessante Sammlungen aus dem
Landesmuseum in Agram, nicht weniger als 35 Adler
aus dem Museum Sr. Exe. des Grafen Wl. Dziedus-

zycki, eine Sammlung hinterindischer Vögel, ein

Geschenk des k. coreanischen Hafenmeisters F, W.
Schulze, eine Sammlung von Vögeln aus Ecuador
aus dem Besitze des Herrn Baron Gunzburg aus

Paris , Vögel aus Oceanien aus der Sammlung des

Keiseiulen Dr. Finsch in Bremen, u. v. a. Die Aus-
stellung von Hausgeflügel wird eine selten prächtige

werden, da der Präsident des Club's deutsch-öster-

reichischer Gefliigelzüchter, Commerzienrath H. d u R o i

selbst ausstellt und auch mit vielen anderen Capacitäten

ersten Ranges als Preisrichter fungircn wird. Nicht

weniger als vier goldene Medaillen kommen nebst

zahlreichen Gold- und anderen Preisen allein in dieser

Abtheilung zur Vertheilung, welche auch durch An-
schafiung ganz neuer, practischer Käfige auffallen wird.

Der erste allgemeine internationale Ornithologen-

i
Congress, welcher schon am T. April durch dessen

' höchsten Protector, Se. kaiserl. und königl. Hoheit den

I

durchlauchtigsten Kronprinzen Erzherzog Rudolf
[
eröffnet werden wird, wird von allen Seiten auf das

I

Freudigste begrüsst. Aus allen Ländern laufen zu-

I stimmende, aufmunternde Briefe ein, Segenswünsche
hoclibetagter Greise, welche den Gedanken eines inter-

nationalen Vogelschutzgesetzes preisen, etc.

Die Regierungen nahezu aller Länder stellen die

Entsendung von Delegirten in Aussicht, bisher sind

schon angemeldet:

Als Delegirte des k. preuss. ^linisteriums der

Landwirthschaft, Domainen und Forsten:

1

.

E. F. F r e i h e r r von H o m e y e r in Stolp,

Pommei-n.

2. Pastor W. Thienemann in Zangenberg bei

Zeitz, Präsident des deutschen Vereines zum Schutze
der Vogelwelt.

3. Prof. Dr. C. AI tum in Neustadt-Eberswalde.

Als Delegirter des Königreiches Sachsen

:

Hofrath Dr, A, B. Meyer, Director des zoolo-

gischen und anthropologisch- ethnographischen Museums
in Dresden.

Als Delegirter der Herzogthümer Sachsen-Coburg
und Gotha:

Dr. Eduard Baldamtis in Coburg.

Als Delegirter des Königreiches Hawaii

:

Herr Victor Schönb erger, k. hawaiischer

Consiil.

Als Delegirter des Königreiches Slam :

Herr Hugo Schönberge r, k. siamesischer

General-Consul.

^^on wissenschaftlichen Corperationen meldeten

die Absendung von Delegirten an

:

1. Societii adriatica di scienze naturali in Triest.

2. Deutscher Verein zum Schutze der Vogelwelt

in Zangenberg.
3. Verein Ürnis in Berlin.

4. Hanauer Thierschutzverein.

5. Redaction der pfälzischen GeflUgelzeitung.

6. Socit'te zoologique de France.
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7. Centralverein für Geflügelzucht in der Provinz

Hannover.
8. Hamburjj-AItonaer-Verein für Geflügelzuclit.

9. Wiener Thiersclmtz-Verein.

10. Ornitbologischer Verein zu Stettin.

11. Erster Geflügelzucht-Verein in Wien.

Die kön. croatiseh-slavonisch-dalmatinische Landes-

regierung entsendet als Delegirten den üniversitäts-

Professor Spiridion Brusina aus Agram.

Von den zahlreichen Privatanmeldungen heben
wir hervor

:

Prof. Alphonse M iln e - E d wa r d s aus Paris

Dr. Gustav Radde aus Tiflis.

Dr. Alphonse Dubois aus Brüssel

Prof. Dr. Robert Collet ans Christiania.

Prof. Enrico Giglioli aus Florenz.

Graf Leopold Hugo aus Paris.

Baron d'Hamonville ans Sehloss Manonville

(Meurthe et Moselle).

John A. Harvie- Brown aus Larbert, N. B.

Dr. A. Girtaner aus St. Gallen.

und zahlreiche andere Herren, von denen viele höchst

interessante Vorträge anmeldeten.

Die nächste Monats-Versammlung des Vereines

findet Freitag den 14. März J884, um 6 Uhr

Abends<, im grünen Saale der kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften statt. Gäste sind willkommen.

Tagesordnung

;

1. Mittheilungen des Vorsitzenden.

2. Vortrag des Herrn Dr. Johann Palacky
aus Prag: ,Die nearktische Ornis.^

3. Mittheilungen von Seiten der Anwesenden

gegen vorherige Anmeldung des Stoffes bei dem Herrn

Vorsitzenden und Debatte über Motive des V'ortrage.s.

Neu beigetretenes lebensiängliclies Mitglied.

Herr Johann Kroha, Bürgermeister in iLarienbad,

Böhmen.

Neu beigetretene ordentliche Mitglieder:

Herr Rudolf Charwat in Wien, \'., Ramper.sdorfer-

strasse 20.

, Franz d e P a u 1 a G r a f C o 1 1 o r e d o - M a n n s-

feld, k. k. ( )berlieutenant i. d. Reserve in Wien,
L, Zedlitzgasse 8.

, Eduard Do eil, Inhaber und Director der

öffentlichen Ober- Realschule in Wien, L, Ball-

gasse G.

, A g e n r Hugo Freiherr v o n D u n a y de
Duna-Vecse in Wien, L, Singerstrasse 4.

, Carl Gauss in Wien, L, Am Hof 8.

„ Hermann Gtilcher in Wien, IL, Circnsgass 33.

Herr Alois Ritter von K a m 1 e r , I U., Ungargasse 3.

, Franz Koberger in Nussdorf a. D.

, W. R i 1 1 e r v. K u t s c li e r a - W o b o r s k y , k. k.

Staatsanwalt a. D. in Prag, Kleinseite, Brücken-
gasse 276.

Ludwig Melzei L, Kärnthnerring 8.

in Wien, IL, Tabor-, Dr. Vincenz Richtei
Strasse 17.

, Gott hold Schumann, Fabriks - Besitzer in

Crimmitschau in Sachsen.

„ Franz Graf Tarouca, Herzog TeUez
da S y 1 V a und T o u r n h o u t , auf Sehloss Czech
bei Prossnitz in Mähren.

Seine Durchlaucht Alexander Prinz von Thurn
u n d T a X i s , k. k. Kämmerer in Wien, L, Baben-
bergerstrasse 7.

Herr Dr. Heinrich Wien, T, Stadiongasse 4.

„ Dr. Wilhelm Zenz, k. k. Professor in Wien,
VIIL, Schmidgasse 3.

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

Direccion de Estadistica General in Montevideo.
L'Epervier, Moniteur des Societes Pigeonnieres

in Brüssel.

Kongliga Vetenskaps och Vitterhets Samhüllet in

Göteborg.

Straits Branch of the Royal Asiatic Society in

Singapore.

Zuwachs zur Präparaten-Sammlung.

Ein Küchlein mit zwei Schnäbeln und vier Augen,
Geschenk des Herrn Gemeindeai-ztes Reitböck in

Unter-Eggendorf. (Weingeistpräparat.)

Druckfehler-Berichtigungen :

Auf Seite 30 unter Notizen 1. Spalte 4. Zeile von
unten soll es richtig heissen : „mehrere Aix sponsa

t/'und 9""<^ *iii 25. wurden 2 Q", und ebenda 2. Spalte

2. Zeile von unten lies , Schnabelflecken" statt Schna-
belflanken.

Im Mitglieder- Verzeicliniss vom Jänner wurde aus

Versehen bei Herrn Friedrich Dratschmidt Edler von
Mährentheim das * vergessen.

I3n.sera.te.

Verlan; von Georg Paul Faesy in Wien:

Oriiis Vindoboiiensis.

Die Vogelwelt Wiens und seiner Umgebungen,
Von Graf IflarscIiMll nnd A. v. Pelzeln.

Mit 1 Karte. Pfeis 3 fl.

Zu beziehen durch die k. k. Hofbuchhandlung Wilh. Prick,

Wien, Graben 27,

Auf* vielseitig: Ruiig:eB|ii>aelieneii tViiiiscii milderer lieser «verdeii <iie Herren Autoren
iiöf liclisat ersuclit, den lateiniselten Vogelnanien, wo solelies irg;en«i niüglieii ist, aucli die

deutsclien jVanien beifügten zu «vollen.
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r lEIans 3i^/!£a,ier in Ulm a. D.
illni-liT Ulli, ii itiil. rioiiiuli' liftVn fiaiiio. Icl.pp.li. Aiiknnfl itaranlirf,

ausgewachsene italienische Hühner und Hahnen:

Je :t s€'li\*ar/.«* Ihuikrlfüswh'r M^- *»-•»<>

., :t biliilc »uiikeirii-isUT ».
. :t liiliil«* lielliluswler .» i<*. —

'„ a ri-iiilmnlc «iclliriissler 11.50
,, S rt'iiie srliwary.*' Laiiiottu lo. —

Hunderlweise billiger. Preisliste pastfrei.

Von meinen Saninileru in ]ia|»|»lail<l. an der

unteren IWoIjSa. Slbilicil u. s. w. erhalte ich all-

iälirlich bedentende Sendungen an Bälj^^CII und

Eiern und j;ebe die üoubletten davon zu eilieblicii

niedrigeren als den üblichen Ilandlerpreisen ab

Anclam in Pommern. n. Tancre.

Die I. Wiener Kacegeflügelziicht-Aiistalt,

III i t S t n n t 8 |i r r i ti p r ü in i i r t

,

gf©g-r-ü.2a.d.ot l.S7*-i,

übelnimmt .stets Bestellungen auf alle Gattniiiren ICnrf-. Xier-
und ll'ilil)cefliiKel, sowie auf Hruteier.

Pieisconiant gratis und fiancn.

E. Schneckenburger.
\*.. ll.irlinnnuK.Tssi' I.

Für Vogelliebhaber und Züchter unentbehrlich.

Die-

fremdUndischön Stul^onvdgoi
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht

von Hr. Hnrl Kumm
mit circa 200 Abbildungen in C'lirnmolithographie.

Band I. Die körnerfressenden Vögel eleg. geb. Mk. .S6.

, Iir. Die Papageien „ - n 33.

„ IV. Lehrbuch der StubenvogelpflegeSLief. ä 1 Mk. ersch.

„ II. Die kerbtbierfressenden Vögel noch nicht ersch.

liefere gegen KatenzahUingen franco Wohnort des Bestellers von
Mk. ö niiinatlicli.

Prospecte stehen gratis u. franco zu Diensten,

F. Schönemann Buchhandlung
Berlin \V. Liilniiw Sir. I0:i.

Naturgeschichte der Vögel Europas
von

IDr. -A-ntcn. IFritscli.

Prachtwerk mit 708 Abbildungen säniintlicher in Europa
vorkouinienden Vogelarten auf 61 Foliotafeln in Farben-
druck nebst erläuterndem Text in Octav, 506 Seiten.

Den Mitgliedern des „Ornithologischen Vereines in Wien"
wird diese« Werk zu erm.ässi=rtexii I'reise, ungebunden
um 40, in Pracliteiuband um 50 fl vom Verfasser (Prag, Breiint«-

gnsse 25 1 geliefert und auch vierteljäiirige Ratcuzaliiuug ä 10 fl.

f'cstattct. Man wende sich deshalb au den .Secrctjir des Vereins.

Höchst Miclitig für .Icdt'ii. diMU aiifiiclitij: (la.s Volkswohl am Herzen liegt,

.1. ,1. zur AiistMl.i^ Kcl^int-t.' \V..il.<

*•' S<>iiiita;;$i$riilic*^.

%(^ lllustrirtes Volksblatt für Stadt und Land. '^XS
.Totlc Fo'tanstalt 'Iv- ilcntM-lion lioirli*'>i, it'«li' IJm-hhainlhmtj uiinnit Bo-^telluncron ^Ilt^r«^?c^.

I Kintrt'traceii im ii. N;ulitrai;i' <ler I'ost-ZeiliiuirsprfisUsie imter Xuuimor tt-äTa.)

Abonneiiieiitspreiei pro ^iiartnl nur 95 Pf. Jede iVuninier ist ^tit illuf^trirt.

Dor «.llciitsclie Reichs- und KAiiiglirli PreiiNSlscIic $lnntf«-.\nr,elcer** in Rorlin bcurtheilt in seiner Kummer vom
11, Januar «las l'ntfnit'lvincii n. A. fnli:tiiil(rma>-.cn : ^Mati kniin tl.-n (•«i|*'n Bt-sirflunipcn des Blattei nur Beifall zollen und von ganzem
Herzen wimsL-heii, dass es die verdicme Auerkrnunnp und Verbreitung (Ibcrall reichlich finden müpfp.

B::5<* Dass es au der Zeit ist, die schlechte Kolporta^eliteratur, durch die Herz und GomUth des Volke« vergiftet wird, mit
nilou .crcsetzlich zulassigen Mitteln zu verdränpen ist prewiss jedem Einsichtigeu klar und hoffen wir deshalb anf die cnerpinchste Unter-
stützung Aller, denen da-s Volkswohl wirklich am Herzen liegt.

AVas wir mit uuserm Blatt bezwecken sagt der ^Deutsche Reichs- und Königlich PreuÄsiaohe Staatsanzeiger" bo treffend, wenn
er eich dahin äussert: „Die Redaktion wünscht nicht, die zahlreichen Zeitschriften zu vermehren oder ihnen Konkurrenz zu machen.
wohl aber mit allen gesetzlich erlaubten uurl zulässigen Mittelu die schlechte Kolportace zu bekämpfen und der Verbreitung guter Schriften
das Wort zti reden; wa« sie dem Volke bieten will ist eine herzveredclnde und ^emUthbildende Lektüre. Energisch soll der Kampf
aufjreuommen und geführt werden gegen die Schauerromniie und Schriften schlüpfrigen Inhalts, mit welchen das Volk vergiftet wird,
wodurch das Geraüth geschädigt und gute Sitten untergraben werden. In jeder Kummer der Soimtagsnihe soll nun ein solcher Schauer-
roman oder eine ähnliche Schrift vorgeuomineu, eitier eingehenden Kritik unterzogen und nach der gefährlichen Seite hin blosgestellt

uud gebrandmarkt werden. Das Blatt will ferner die rechtlichen Interessen de« Volk< vertreten, Rath ertheilen, Hülfe vemiittcln und
überall mit Rath und That eintreten. Zur Gründung von Schulsystemen, zur Aufbringung der dazu erforderlichen Mittel, zur Auf-
liesseruug der Lehrerbesoldnugen wird es anregen. Ebenso wird es wanne Fürsprache erbebeu für die Waisen- und Wittwenpflcge;
dosgleichen für Arbeitsübortragung an die entlassenen Strafgefaueenen sorgen; der so oft nachtheilig wirkenden Stellenvermittlung will

es entgegen treten und unentgeltlich Stellengesuche und Anerbieten publiziren.
Herr Ferdinand Schmidt, der beliebte Jugeud- und A'olksschriftsteller schreibt uns: Ihrem zeitgemässen Unternehmen kann

ich nur den besten Erfolg wünschen. Komme ich auf etwas, was nach meinem Dafürhalten dem Blatte nützlich sein könnte, so wenie
icli nicht unterlassen, Uiuen Mittheilnng zu machen. Findet das Blatt den Beifall der Lchrerzeitungen, dann wird es Ihnen an wirk-
samer Hilfe nicht fehlen, die ich Ihnen von Herzen günncl Ihrem eifrigen Streben, das schon zn gutem Ziele führen wird, Glück und
Segen wünschend, Ihr Sie schätzender Ferdi na u d Sehmi d t.

Wir orholTen uud erbitten die recht thätige Verwendung der HeiTen Schulinspektoren und Lehrer für unser Blatt; dass wir die
Interessen der Schule uud ihrer Lehrer in Jeder Hinsicht wahren, davon haben die erschienenen Kümmern gewiss sehr beredtes
Zeugnis abgelegt.

Wenn ein so hochverdienter, kompetenter Beurtheiler wie Ferdinand Schmid t"uuserer Sache die günstigste Zukunft verheisst.

^ind Unterstützuug der hochgeschätzten Lehrenvclt uns wünscht, dann, so hoften wir zuversichtlich, dürfen wir auf ileren eifrigste und
entschiedene ruter-stützung rechnen.

Unser Blnit dient den ^esaniniten Volksinferessen. tut kein Parteibiatt !

Jede Kummer unserer „Sonntagsruhe" wird in einer Auflage vor 10.000 Exemplaren an Staats- nud Comraunalbehürden, Gemeinde-
vorstände, Vereinsleitungen, Schuliuspektoreu, Lehrer. Private, Hotels etc. versandt. Inserate haben deshalb auch besten und sichersten

Erfolg und berechnen wir die dreigespaltcne Petitzeile mit 20 Pf. Beilagen nach Uebereinkunft.
Unser Unternehmen der frenndlicheu Beachtung empfehlend, ersuchen wir um thatkräflige Untcrstützitng der guten Sache durch

rührige Mitarbeit und zahlreiches Abonnement.
Hocharlitiuigsvnll

llio Keilal^tion und Expedition der ,,!$onnta)icsrulie*'

I A. Haase's Buchhandlung) in Rathenow,
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Der erste Rackellialiii in Schlesien.

Am 7. April d. J. hatte ich das seltene Waid-
mannsheil einen Rackelhahn, den ersten, in Schlesien

zu erlegen.

Seit 4. April war ich auf der Auerhahnbalz im
Revier Weichsel der erzherzoglich Albrecht'schen

Herrschaft Teschen. Die Auerhähne hatten um den
16. März begonnen sehr regelmässig und gut zu balzen.

Um den 23. März war im Gebirge ausjriebiser Schnee-
fall (in manchen Lagen 1 bis 2 Meter), in Folge dessen
die Rapporte wieder ungünstig lauteten. In den ersten

Apriitagen üngeu die Hähne wieder an zu balzen, aber
sehr unregelmässig, oft 1 bis 2 Tage gar niclit, und
häufig den Stand wechselnd. So fand ich die Verhält-

nisse bei meinem Eintreffen am Abend des .3. April.

Den ersten Morgen bei — ""Reaumur war Alles stumm
am Balzplatz, wo den Tag zuvor 2 Hähne gemeldet
hatten. Am 5. April meldeten ganz kurz 2 Hähne
kaum 10 Minuten lang ; den einen sprang ich an, doch
als ich noch beiläufig 30 Gänge entfernt war, strich

eine Henne hinzu und mein Hahn ritt ab. Am 6. April

Morgens, trotz herrlichem Wetter, balzte kein Hahn.

Um Mittag brachte ein Heger den Rapport, dass,

auf einem ungefähr 20 Kilometer entfernten Balzplatze,

er bereits seit 4 Tagen 2 Hähne verhört hatte, die

sehr gut meldeten.

Er setzte noch hinzu, der eine sei ein alter

Hahn, der zweite ein junger, der erst bei auf-

gehender Sonne undeutlich melde.
Ich entschloss mich den folgenden Morgen auf

diese Hähne zu gehen, da der Balzplatz, tiefer im

Thale gelegen, schneefrei war.

Am 7. April brach ich schon um 1
'

-i

Uhr vom
Jagdhause auf, mit den besten Hoffnungen nach

3 resultatlosen Tagen doch diesmal zu Schuss zu

kommen. Es war ein wunderschöner Morgen, nicht

kalt, windstill. Der Balzplatz ,Kobyla- ist im Ver-

hältnisse zu den andern, tiefer gelegen, ist ein Wald-

schlag, auf welchem noch vereinzelte Tannen und

Buchen stehen ; derselbe füllt ziemlich steil in das von

Westen nach Osten ziehende Nebenthal ,Dziechtin" der

Weichsel. Von 4 Uhr bis 47^ wartete ich vergeblich,

mit grösster Aufmerksamkeit lauschte ich auf jeden
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Laut, doch die Iläline blieben stumm. Da sagte mir der

Verliörer, wir sollten ungefähr 200 Scliritte über den

Schlag vorsichtig hinabgehen, denn dort überriegle

das Terrain, vielleicht stehe da der Hahn und wegen
des rausi'henden Gebirgsbaehes könnten wir ihn von

oben nicht hören. Ich befahl dem Goralen, behutsam
voran zu gehen ich würde ihm folgen. Den Schlag

liinabgehend, musterte ich mit dem Fernglas die

]}äume, ob nichts zu erblicken sei, und blieb alle

10 Schritte stehen, ura zu verhören. Auf der Mitte

des Schlages stand eineTanne, welche mir durch ihre Höhe
autgefallen war, ich ging knapp an derselben vorbei,

musste eine kleine Schneedecke passiren, die durch-

brach, einige dürre Aeste gaben auch Laut. So ge-

langte ich an das untere Ende des Schlages.

Da plötzlich hörte ich in der Richtung der

hohen Tanne den Flügelschlag eines sich aufbäumenden
Auerhahn's.* Dann vernahm man 2 Mal ein sehr leises

GuiTcn, so dass ich glaubte, es melde sich eine

Schnepfe, hierauf ein eigenthümlichcs, sehr lautes

Ratschen. Ich stand unten verdeckt, konnte nach
oben nichts sehen, der Gorale vor mir winkte mich
zu sich. Ich kroch vor, um gedeckt nach oben zu sein,

legte mich flach hinter einen Stock und erblickte

deutlieh am Gipfel der Tanne den Kopf eines Auer-
iiahns , vom Körper sah ich nichts. Ein Kugelschuss
wäre nicht anzubringen gewesen, ich verliess mich auf

die Güte meines englischen Schrotgewehres und wagte
den Schuss, obwohl die Distanz eine sehr weite war.

Der Schuss krachte, dei- Hahn fiel, nachdem er sich

noch in den Aesten der Tanne verhängt hatte, verendet
zu Boden. In einigen Sätzen war ich bei ihm, ebenso
mein Gorale, der ihn erl'asste und mit kopfschüttelndem
Betrachten mir reichte, sagend, es müsse ein junger
Auerhahn sein. Doch als ich ihn nun näht^r ansah,

erkannte ich sofort zu meiner unbeschreiblichen Freude
einen R a c k e 1 h a h n.

Als der Schuss fiel, war es 5 Uhr vorbei, die

Sonne im Aufgehen begriffen. Jlein Glück war es,

dass, der alte Auerhahn diesen Jlorgen stumm ge-

blieben war, denn sonst hätte ich denselben ange-
sprungen und den Raekelhahn vielleicht verpasst.

Das Revier Weichsel liegt im südöstlichsten Theile
von Schlesien an den Quellen der Weichsel. Im Osten
grenzt es an Galizien (erzherzogl. Herrschaft Saybusch

,

sonst an andere Reviere von Teschen. Das Terrain ist

bergig, der nördl. Abfall der Karpathen ( West-Beskiden-
Jablunkau- Gebirge), ausgedehnte Nadelholzwaldungen
bedecken dasselbe, Buchen kommen nur sporadisch vor.

Der Stand an Auerhähnen ist kein bedeutender,
um das Jagdhaus an den "Weichselquellen balzen
durchschnittlich auf 4 Plätzen 10 bis 12 Hähne.
Ausserdem sind im Reviere Weichsel 3 oder 4 Balz-

*) Vom For.stmeister, der am Kamme des Berges zuriick-

g;eblieben ivar, und den Schlag übersah und genau beobachtete,
erfuhr ich später, dass der Kackelhahn zuerst gedeckt in der
Krone der Tanne sass, uud als ich den Flügelschlag hörte, auf
den Gipfel sich schwang.

platze, WO 2— 3 Hahnen verhört werden. In dem
westlich angrenzenden Revier Istebua sind 2 Balz-

plätze mit je 2— 3 Hahnen. Nach Norden zu verflacht

sich allmälig das Terrain, die grossen Waldconiplexe
hören auf und mit ihnen die Hahnen.

In den, bei 10 Quadrat -Meilen umfassenden
erzherzoglichen Forst-Revieren wurde noch niemals ein

Birkwild angetroffen, den Hegern ist es gänzlich

unbekannt; bei mehreren früheren Escursionen und
Jagden traf ich niemals eines an. Das nächste Birkwild
ist in Pless in Preussisch-Schlesien und in Chrzanöw und
Krzeszowice in Galizien, also in Entfernungen von
60— ><0 Kilometer. Von dem Vorkommen eines Rackel-
halins war bisher absolut nichts bekannt ; den Wald-
hegern, respective Verhörern, einfachen aber sehr ge-

schickten Goralen nicht einmal dem Namen nach, so

dass sie erst jetzt diesbezüglich instruirt werden
mussten.

Die Angabe der Maasse uud einige Bemerkungen
über das Gefieder dieses Tetrao medius dürften manchen
Ornithologen von Interesse sein

:

^laasse:

Ganze Länge des Fleischkörpers vom Atlas (ohne
Kopf und Schnabel) bis zum Steissbeinende 42.2 Cm.

Halslänge 18.0 „

der übrige Körper 24.2 ,.

Brustbeinfirst 14.3 ^

Oberschnabel über den First gemessen . . 0"36 „

Schädelplatte 0.6 ,

Oberschenkelknochen 0.9 ,,

Unterschenkelknochen 12.8 „

Tarse (Schienbein) 7.5

Mittelzehe sanimt Nagel 7.0 „

Afterzehe sammt Nagel 3.0 ,

Gewicht Kilogr. 2.26

Dieser Hahn ist ein ganz besonders voUfederiger

schöner Vogel mit vollendetem Ponceau - Roth am
Kragen und mit ziemlich starkem Schimmer auch
über den Rücken bis zum Spiel.

Er steht dem Birkhahn näher durch den Gesammt-
eiudruck, durch den gesprenkelten Flügelspiegel Und
die ziemlich stark gebogenen Aussenfedern seines

Spieles, von dessen 18 Federn blos (wie beim Birkhähne)

die mittleren 4 Federn gerade sind, alle andern aber

schon Biegung zeigen.

Ebenso ist am „Neste" (den Unterspielfedern)

das Weiss vorherrschend und sein kurzer Oberschnabel

zeigt die sanftere, seichte Krümmung des Birkhahn-

schnabels. Die Tragfedern der Brustseiten sind fast

gar nicht gefleckt und die Flügelfederform zeigt aus-

gesprochene Birkhahn-Feder-Tendenz.

Es scheint ein kaum mehr als Sjähriger Vogel,

denn die Mittelfedern des Spieles sind weiss gerändert,

ebenso die Oberdeckfedern desselben ; er trägt noch

keine Anzeichen vorgeschrittener Balz, hat auch nur

wenig oder gar nicht gekämpft.

-^2«z:>^-
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Die Vögel von Belgien.

Von Dr. Alfons Dubois,

Couservator am köni'']. naturltistorisclicn Museum in Riiissel.

I. Gyiiiiiopaetle.s.

1. Cuculus cänorus, Lin. Ersclieint vom <S. April bis

2. Mai ; wandert im August und September aus.

Gemein.
2. Coccyzus americanus, Lin. Einmal zu Boi.s-de-

Lessines am 22. October 1874 gefangen worden. ')

3. Picus major, Lin. Gemein und Standvogel.

4. Picus medius, Lin. Sehr selten ; man findet ihn

zuweilen im Ardennen-Wald.
5. Picus minor, Lin. Selten, erscheint zufällig.

6. Gecinus viridis, Lin. Gemein und Standvogel.

7. Gecinus canus, Gm. Sehr selten; zufällig im
Ardennen-Wald.

8. Yunx torquilla, Lin. Ziemlich selten; erscheint

Ende April oder Anfang Mai und wandert im
September aus.

9. Coracias garrula, Lin. Kommt von Zeit zu Zeit

und höchst zufällig im Sommer; im Ganzen 4 oder

5 bekannte Gefangennahmen. Gefangen bei Namur
und in den bewaldeten Bergen der Ourthe.

10. Merops apiaster, Lin. Man kennt nur 3 oder
4 Vorkommnisse; eines bei Dinant und 2 oder 3

bei Tongeren den 23. Mai 1876.

11 . Upupa epops, Lin. Wenig gemein. Erscheint mit

6. bis 15. April, wandelt mit 18. bis 30. August aus.

12. AIcedo ispida, Lin. Gemein und Standvogel. Eier

vom 10. April an.

13. Caprimulgus europaeus, Lin. Gemein; erscheint

gegen Ende April oder im Mai, wandert Ende
September oder Anfang October aus.

14. Cypselus apus , Lin. Gemein; erscheint vom
10. April bis 5. Mai, wandert vom 20. Juli bis

20. August aus.

15. Turdus merula, Lin. Gemein; theils Stand- theils

Zugvogel. Nistet vom 3. April an.

16. Turdus torquatus, Lin. Als Zugvogel vom 10. bis

20. April imd im October vom 6. ab.

17. Turdus sibiricus, Fall. Ein junges Männchen wurde
im September 1877 bei Neufchateau gefangen.'^)

18. Turdus varius. Fall. Sechs bekannte Gefangen-
nahmen, die letzte im October 1870, Thermode.

19. Turdus viscivorus, Lin. Geraeiner Standvogel;
die meisten jedoch erscheinen im October, um im
März oder April auszuwandern.

20. Turdus pilaris, Lin. Gemein bei seinem zweifachen

Durchzug, namentlich im October und November;
eine kleine Zahl Individuen bringt den Winter
im Lande zu und wandert im März oder April aus.

21. Turdus atrigularis, Tem. Ein Junges wurde bei

Namur in 1844 getödtet.

22. Turdus fuscatus, Fall. Zwei oder drei Mal in

Belgien gefangen worden ; ein Mal bei Namur.
23. Turdus iliacus, Lin. Von regelmässigem Durchzug

im October und im März.

') Siehe A. Dubois, Note sur nn Coccyzus tue en
Belgique. (Bull. Acad. roy. de Bel^'. 1875, t. XXXIX, p. 40.)

2) A. Dubois, Bullet. Acad. roy. de Belg. t. XLVII,
p. 827. 1879.

24. Turdus musicus, Lin. Sowohl Stand- als aucli

Zugvogel ; zieht in grosser Zahl vom 25. September
bis 20. November und im Fiühjahr vom 1 1. März
bis 12. April durch.

25. Turdus Swainsonii var. ustuiatus, Nutt. Ein Stuck
bei Namui-, October 1847, gefangen.')

26. Turdus obscurus, Gm. (pallens, Fall. — pal-
lidus, Tem.) Ein oder zweimal bei Namur ein-

gefangen.

27. Monticola saxatilis, Briss. (1760), Linn. (1766).
Seiten und nur zufällig erscheinend. Er soll zu-
weilen in belgisch Luxemburg nisten.

28. Monticola cyana, Linn. Einmal bei Couvin einge-

fangen im September 1877."-)

29. Saxicola oenathe, Linn. Ziemlich gemein; erscheint

mit 7. bis 12. April, wandert vom 1 1. bis 26. Aug. aus.

30. Prantincola rubetra, Lin. Gemein; erscheint mit
7. bis 20. April, wandert im September aus.

31. Pratincola rubicola, Linn. Ebenso gemein; erscheint

17. Mäiz bis 20. April, wandert im October aus.

Sehr selten im Winter; gefangen den 26. De-
cember 1883 bei Brüssel.

32. Ruticilla phoenicura, Linn. Sehr gemein. Erscheint
mit 22. März bis 2. Mai, wandert im October aus.

33. Ruticilla titys, Scop. Sehr gemein. Erscheint mit
13. ]\I;irz bis 15. April, wandert im October aus.

34. Ruticilla caerulecuia, Fall, (suecica, Linn. part

)

mit rothem Fleck. Sehr selten und nur zufällig

erscheinend.

35. Ruticilla caerulecuia var. cyanecula, Wolf, (mit

weissem Fleck). Ziemlich selten. Erscheint im April

und wandert im September aus.

36. Erithacus rubecula, Linn. Sehr gemein und Stand-
vogel.

37. Erithacus luscinla, Linn. Gemein. Erscheint mit

6. bis 15. April, wandert im September aus.

38. Accentor collaris, Scop. 1769 (alpinus. Gm. 1788).

Sehr selten, zufällig vorkommend.
39. Accentor modularis, Linn. Sehr gemein und Stand-

vogel.

40. Sylvia atricapilla, Linn. Gemein. Erscheint mit

4. bis 22. April, wandert im October aus.

41. Sylvia hortensis, Linn. Ebenso gemein. Erscheint

mit 18. bis 27. April, wandert im September aus.

42. Sylvia garrula, Briss. (curruca, L.). Gemeiner
Strichvogel. Erscheint mit 18. April bis 2. Mai,

wandelt im September aus.

43. Sylvia cinerea , Briss. Gemein. Erscheint mit

l9. bis 25. April, wandert im September aus.

44. Hypolais icterina, Vieill. Gemeiner Strichvogel.

Erscheint mit 5. bis 13. Mai, wandert im Sep-

tember aus.

45. Hypolais polyglotta, Vieill. Sehr selten und zufällig

vorkommend.
46. Acrocephalus aquaticus, Gm. Sehr selten und zu-

fällig vorkommend.

p. 295.

<) Siehe, A. Dubois, Faune ill. des Veitebres de Belg.

2) Siehe ebenda, I, p. 306.
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47. Acrocephalus schoenobaenus, Lina. ||) lira^- in i ti s,

BecLst.) Ziemlich häufig. ErscLeiiit mit 5. bis

15. April, wandert im September aus.

48. Acrocephalus arundinaceus, Briss. 1760; Linn. 1766

(t u rd oi d e .s Meyi- Ziemlich häufig. Erscheint mit

24. April bis 7. Mai, wandert im September aus.

49. Acrocephalus palustris, Bechst. Ziemlich gemein.

Ef.sclieiiit mit '.). bis '2'. Mai, wandert im Sep-

tember aus.

50. Acrocephalus streperus, ^'ieill. (ar un d i na c e a,

Light. 178.5 nee. Lin.). Wenig gemein. Erscheint

mit ;50. April bis 16. Mai, wandert im Sep-

tember aus.

51. Locustella luscinoides, Savi. Sehr selten und zu-

fällig NorkiiniHiciiil.

52. Locustella naevia. Hriss. Ebenso selten.

53. Phylloscopus sibilatrix, Bechst. Häufig. Erscheint

mit in. bis 22. April, wandert mit Beginn Sep-

teinbi-r au>.

54. Phylloscopus trochilus. Linn. Gemein. Erscheint

mit r.i. ;\larz bi.s li. April, wandert im September ans.

55. Phylloscopus rufus, Bechst. Ebenso häufig. Er-

scheint mit 15. März bis 13. April, wandert Ende
August aus.

56. Regulus cristatus, Koch. Ziemlich häufig. Stand-

uiid Stricln iigi'l.

57. Regulus ignicaplllus, Temm. Wenig häufig. Winter-

vogel, welcher vielleicht in gewissen Wäldern des

Landes nistet.

58. Troglodytes parvulus, Koch. Gemein und Stand-

vogel.

59. Certhia familiaris, Linn. Häufig und Standvogel.

60. Tichodroma muraria, Linn. Sehr selten und nur

zufällig vorkommend

61. Sitta europaea var. caesia, ^ley & W. Ziemlich
gemein und Standvogel.

62. Cinclus aquaticus, Bechst. Standvogel, aber nicht

häufig.

63. Motacilla cinerea, Briss. (alba, Linn.). Sowohl
Stand- als .Stiiclivogel ; erscheint in grosser Zahl
mit 20. Februar bis 17. März und wandert theil-

weise im <Jetober aus.

64. Motacilla cinerea var. lugubris.Temm. fYarrel lii,

Gduld.,. .^elir selten, nur zulällig voi'kommend.
65. Motacilla boarula, Penn. 1768. (m e 1 a n o p e,

P.ill. 1776.) .Standvogel aber wenig gemein.
iJC). Motacilla flava, Linn. Gemein. Erscheint mit 16. März

liis 13. April, wandert innerhalb der ersten 14 Tage
.^eptember.

67. y Motacilla flava var. melanocephala, Licht. Sehr
»eilen luid nur zufällig vorkommend, nach Herrn
von Selys-Longchamps.
Motacilla flava var. cinereocapilla, Savi. Zufällig

vork'Miinieiid.

Motacilla flava var. flaveola, Temm. 1835 (Ray i,

Bp. l^^ii"^ . Zufällig vorkommend.
Anthus spinoletta, Linn. (aquaticus, Bechst.)

Wenig gemein; erscheint im October und Novem-
ber, wandert im .März au.s.

Anthus spinoletta var. obscurus, Lath. Erscheint

zufällig; im i-'nUijahr und im Herbst auf dem
Meeresstrande.

Anthus cervinus, Pall.

2 oder 3 Individuen sind

worden.
Anthus arboreus. Briss.

24. I\Iärz bis 12. April, wandert aus vom 11. August
bis 12 September. ^Fortsetzung folgt.)

6S

69.

7(»

71

Zufällig vorkommend
,

in Belgien eingefangen

Gemein. Erscheint mit

=«OOi»>-

leber die Ab.staniinuii!' des Hausliulines.

Eine Abhandlung, vert'asst fiir den Ornithologischen (^ongress zu Wien im Jahre 1884.

Von E. Cambridge Phillips, V. h. S., etc.

aus dem englisclic-u M.iunscriiit.- iu da» Deutsche übertragen von Dr. Gustav V. Hayek.

Es wird allgemein zugegeben, dass das englische
Kampfhuhn hier zu Lande durch viele Jahrhunderte
hindurch sorgfältig gezüchtet und in seiner Reinheit
erhalten wurde; durch die Cäsaren hier eingeführt
(Hahnenkämpfe waren eine Lieblingsunterhaltung der
Römer und wurden von denselben den Griechen nach-
gemacht, welche ihre Kampfhähne ursprünglich höchst
wahrscheinlich aus dem fernen Osten bezogen), steht
das englische Kampfhubn in seinem hohen Alter, seiner
Schönheit und seinem wunderbaren Mutlie einzig da,
weit über allen anderen Abarten unseres Haushuhnes.

Während der letzten 25 Jahre habe ich zu ver-
schiedenen Zeiten alle die verschiedenen Varietäten des
Kampfhuhnes und zwar ganz besonders den rein weissen
Vogel mit gelben Beinen und Schnabel, gezüchtet. Ich
gedenke daher folgende Erfahrungen, welche ich durch
Kreuzung des weissen Kampfliuhnes mit dem schwarz-
brüstigen rothen Kämpfer und anderen Hühnern machte,
anzuführen und die Resultate waren in jedem Falle so
überraschend und so ganz verschieden von meinen
unwartungen, dass ich zu hoffen wage, Naturforscher
Erd Ornithologen werden ihnen einiges Interesse ab"-e-

winnen, da sie einiges schwaches Licht auf den

Ursprung des Haushuhnes, den Gegenstand
dieser Abhandlung, werfen.

Da dieselbe wahrscheinlich ausserhalb Englands

gelesen wird, dürfte es angezeigt sein, in Kürze die ver-

schiedenen Abarten des Kampf huhnes, von welchen in

diesem Aufsatze gesprochen wird, aufzuzählen und eine

kurze Beschreibung einer jeden zu geben.

An erster Stelle steht das schwarzbrüst ige

rothe Kampfhuhn, die älteste Abart von allen und,

wie ich glaube, auch die reinste; der Hahn hat den Kopf
licht orangegelb gefärbt, Kamm einfach gezackt, Augen
hellroth, Halsfedern hcht orangegelb, ohne irgend eine

Zeichnung , Kücken dunkel tiefroth , Schultern und
Schulterdecken roth, Flügelspitzen schwarz, Bug roth,

grössere und kleinere Deckfedern herrlich schwarz

glänzend, einen deutlichen Streifen bildend, Schwüngen

erster Ordnung schwarz, Schwingen zweiter Ordnung
äusserer Bart braun, innerer Bart schwarz, Sattel roth,

Schwanz schwarz, Brust schwarz, Beine weidengrau,

blau, olivengrün oder gelb; eine sehr alte Abart jedoch,

die sehr selten ist, die Derby red genannt, hat als

unterscheidendes Merkmal weisse Beine und dann und

wann eine weisse Feder in ihrem Schwänze, welch'
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letzteres Merkmal bei allen anderen scliwarzbrüstigen

llothen als Zeichen der grössten Unreinheit gilt.

S chwarz b rüstige rothe Henne. Augen
helh'oth, Halsfedern golden mit schwarzen Streifen,

Rücken- und Schulterdeckfedern, Flügelbug, Schulter

und Deckfedern rebhuhnfiü'big, Schwanz schwarz

und braun, Brust und Schenkel laclisfarben, Beine

wie bei dem Hahne.
AVeisses Kampfhulin. Gefieder vollständig

weiss, Kamm roth, Beine orangegelb, Auge roth. Dies

bezieilt sich sowohl auf den Hahn als auf die Henne.

Files oder scheckige Kampf h ü h n e i' sind

hier sehr gemein und wurden ursprünglich durch

Kreuzung des weissen Kämpfers mit dem schwarz-

brüstigen rothen Kämpfer erhalten.

Der Hahn kann kurz als von derselben Fär-

bung wie der schwarzbriistige rothe Hahn beschrieben

werden ; wo aber der schwarzbrüstige rothe schwarz ist,

ist der File weiss.

Die File -Henne hat den Kamm, das Gesicht

und die Augen roth, Hals golden, Brust lachsfarben,

Schwanz weiss, das übrige Gefieder weiss mit Gelb

oder Roth. Beine gelb oder weidengrau.

Blaues K am p f h u h n. Ist gegenwärtig sehr

selten, sowohl die Hähne, als die Hennen sind ebenso

gezeichnet wie die Files, nur dass, wo ein File weiss

ist, ein blauer Kämpfer mattblau ist. Beine dunkelblau.

Kukuks -Kämpf er sind noch seltener und

ich habe nur sehr wenige in dieser Grafschaft gesehen^

sie sind einigermassen wie die Brust des Kukuks
(Cuculus canorus) gezeichnet, woher sie ihren Namen
haben, ihr ganzes Gefieder zeigt ein lichtes Blaugrau

und jede Feder ist mit Bändern von dunklerem Grau
quer gezeichnet, kein Roth. Bei den wenigen,

welche ich sah, gelb.

Ich brauche wohl kaum hinzuzufügen, dass der

Kamm bei allen Kampfhühnern einfach, klein und
gezackt sein soll. Unterkämme klein, mit )othen, tauben

Ohren; ihr ganzes Gefieder sehr hart und kurz und

ihr ganzes Aussehen zierlich, furchtlos und trotzig.

Es gibt hier noch mehrere andere Varietäten

reiner Kampfhühner ausser den von mir erwähnten,

da sie aber in dieser Abhandlung nur sehr kurz erwähnt

werden, ist es kaum der Mühe werth, sie zu beschreiben.

Ich will aber beifügen, dass sie im Wesentlichen braun-
brüstige rothe, enten flügelige, schwarze,
birkenfarbige, iug wer- rothe und He n nies
sind, diese letztere Varietät hat die Schwänze der Hähne
genau ebenso wie die der Henne, daher der Name.
Bei allen diesen Varietäten, selbst bei den rein schwar-

zen, ist der schwarzmetallische Querstreifen auf dem
Flügel deutlich sichtbar oder nachweisbar (vielleicht mit

Ausnahme der weissen und scheckigen) und dasselbe lässt

sich auch von dem meisten MeierhofgeflUgel der Grat-

schaft behaupten. Bei vielen scliwarzbrüstigen, rothen

Hähnen, besonders wenn ihnen weiter Auslauf gestattet

ist und sie Waldgrund zum Umherlaufen haben, zeigt

sich oft eine Neigung, den Schwanz zu verlieren ;
ich

glaube aber das Gegentheil sei bei beständig ausgestell-

ten oder im Räume sehr beschränkten Vögeln der Fall.

Da ich eine sehr alte Brut weisser Kämpfer besass,

so beschloss ich vor beiläufis; 16 Jahren einige Files

zu züchten und verschaffte mir zu diesem Behufe eine

sehr gut gezüchtete schwarzbrüstige rothe Kampfhenne
mit weidengrauen Beinen, zu welcher ich einen ausge-

zeichneten weissen Kampf hahn gesellte, der einen Freis

errungen hatte; von dieser erhielt ich ein Geheck
Küchlein, von welchen bloss ein einziges eine mittel-

mässige File -Henne wurde, während die übrigen alle

Blaue waren ; diese erwiesen sich als von so reiner

Race, dass ich die besten von ihnen auswählte und da

ich niclit in der Lage war, andere Blaue zu erhalten,

um frisches Blut einzuführen, von Bi-uder und Schwester

züchtete; zu meiner grossen Ueberraschung brüteten

sie echte Blaue aus^ sehr schöne Vögel, welche nicht

die geringste Spur von Weiss zeigten; der einzige

wahrnehmbare Unterschied war der, dass das Roth

sowohl bei den so gezüchteten Hähnen, als bei den

Hennen reiclier war, als bei den blauen Mutterthieren

und ich zweifle nicht im Geringsten, dass sie in wenigen

Generationen in die gemeinen rothen Hühner zurüclc-

gefallen wären, das heisst rothe Hähne und braune

Hennen mit mehr oder weniger von der Zierlichkeit

der Karapfhühner, während andererseits, wenn frisches

blaues Blut eingeführt worden wäre, eine permanente

Zucht von grosser Schönheit erzielt worden wäre. Ich

vergass zu erwähnen, dass ihre Beine blau waren. Ich

war nicht im Stande, die Kreuzung weiter durchzu-

führen, da ein Liebhaber von Kämpfern bei ihrem

Anblicke so überrascht war, dass er sie zu hohem
Preise kaufte.

Als ich später aus dem oberwähnten weissen

Hahne und einer reinen weissen Kampfhenne einige

ausgezeichnete Weisse züchtete und unter diesen einen

sehr wilden, weissen Hahn hatte, der jeden mit seiner

Sucht zu kämpfen belästigte, so setzte ich ihn in meine
Ställe in einiger Entfernung von dem Dorfe, das ich

damals bewohnte. Nahe bei dem Stalle lebte ein Land-
wirth, der eine schöne Zucht von Dorkings und anderen

gemeinen Hühnern besass, von denen er eine Anzahl

aufzog. Das Erste, was geschah, war, dass mein junger

weisser Hahn (jeder Vorkehrung zum Trotze) , alle

Hähne des Landwirthes tödtete, welche ihm Stand

hielten (er war der wüthendste Kämpfer, den ich jemals

sah) und sich in den Besitz aller Hennen setzte und
da er ein schöner Vogel war, Hess man ihn bei den-

selben und erhoffte von der Kreuzung einige grosse

Hühner für die Tafel. Das Resultat war eine grosse

Menge von Küchlein, doch alle klein und alle Blaue,

welche kein Weiss zeigten und in der Färbung blauen

Kämpfern glichen, alle mit einfachen Kämmen und
dunklen Beinen und mit ein wenig von der Zierlichkeit

der Kampfhühner in ihrer Erscheinung. Später ver-

kaufte ich dieses weisse Kampfhähnchen und seine

Abkömmlinge, die blauen Haushuhnbastarde, liess man
unter einander züchten. In beiläufig drei Brüten war
jede Spur von blauer Färbung verschwunden und sie

waren zu gemeinen rothen llähuen mit einfachem Kamme
zurückgeschlagen mit mehr oder weniger Querstreifen

auf den Flügeln, während die Hennen als gemeine,

braune Vögel mit einfachem Kamm erschienen, welche

kaum, wenn überhaupt, von den gemeinen Scheuerthor-

hühnern der Grafschaft zu unterscheiden waren.

(Schluss folgt.)

-=5*!35<:>fs=-
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Ueber Vösjel der Südsee.

Auf Grund eigener BcohachtunL^cn und Sammlungen, mitgctheilt

vou Dr. 0. Finsch,

Ehreninitgliert de» Oriiitlio!ogi«cheii VcreiDcs iii Wien, etc.

Dio eingehende Bearbeitung der ornithologischen Ans-

beuto meiner Südseereiso hat sich liii^her aus verseliiedenen

Gründen nicht ausfüluen lassen. Sie eifurdert mehr Zeit, als

mir 7.11 Gebot stantl und ich werde nur allniälig das nicht

unl)edcutende Material bewältisren ki'inni'n. Bietet dasselbe auch

nichts an neuen Arti-n, so wii-d es umso mehr zur Kenntniss

wenig bekannter Arten beitragen und namentlich eine Menge

Lebensbeobachtungen bringen, die den Fachgenossen, bei dem

notorischen Mangel S(dclier aus jenen Gebieten, vielleicht um so

willkommener sein dürften.

Ausser meinen oniithologischen Briefen im Ibis und zwei

Aufsätzen über die Vögel der östlichen Carolinen (im Jounial

für Ornithologie) habe ich bis jetzt nichts über meine orni-

thologischen Ergebnisse publiciren können. Die nachfolgenden

Mittheilungen bieten daher vielleicht einiges Interesse, wenn

ich mich in densellien auch der möglichsten Kürze befteissigen

musste. Sie liilden den Commentar zu einer Sammlung von

Vögeln, die im AVesentlichen die Avifauna der von mir bereisten

Strecken der Südsee illustrirt und fast alle hervorragenden

Formen repräsentirt. Von einzelnen Arten sind grössere Reihen

vorhanden, die für Alter und Gi-schlecht oder bezüglich der

gei>graphischen Verbreitung wichtige Belegstücke bilden, wie

eine Anzahl Arten in dem bisher noch meist unbekannten

Nest- oder Jugendkleide vertreten ist. Die Sammlung wird

daher namentUch füir solche Ornithologen von Wichtigkeit

sein, die eine eingehendere Kenntniss der Species und der

geographischen Verbreitung derselben im Auge haben und

dieser Richtung sollen auch die beigegebenen Notizen der

Sammlung als Ergänzung dienen. Ein besonderer 'Werth dürfte

darauf zu legen sein, dass, mit wenigen Ausnahmen, alle

Vögel von mir selbst gesammelt wurden,

Geschlecht, Färbung der Xackttheile u. s,

zuverlässig sind,

B r e m e n , 13. März 1884.

0. Finscli.

die Angalien ülier

w. also durchaus

I.

IVeii-Biifaiiiiien

fälschlich auch „Birara" genannt, ist eine reiche, aber noch

sehr wenig bekannte luid erforschte Insel , ungefiihr auf

dem fünften Breitegrade Süd, die mit den noch mehr unbe-

kannten Inseln Neu-Irland (fälschlich Tombara) und Xeu-

Hannover einen kleinen Archipel bildet, der zoologisch als

Ganzes betrachtet werden muss. Die Erforschung desselben

hat die Wissenschaft in erster Linie dem Missionär George

Brown zu verdanken, dem als ersten Sammler und mit

besonderen Hilfskräften ausgestattet, die reichste Ausbeute zu

TheE wurde. Er brachte die vor seiner Ankunft 1875 kaum

mehr als ein Dutzend betragende Artenzahl auf mehr als 100,

worunter sich 23 Arten als neu erwiesen. Kleinschuiidt, der

Sammler des Museums Gndeffroy, der später in Folge von

Zerwürfnissen mit den Eingebornen ein beklagenswerthes

Ende fand, konnte vier Jahre später kaum 10 weitere Arten

(davon nur vier neue) hinzufügen , so dass bei meiner

Ankunft 1880 wenig für mich übrig blieb. Immerhin gelang

es mir 15 bisher nicht lieobachtete, meist weit verbreitete

Arten nachzuweisen, darunter arctische W^intergäste wie Tringa

niinuta (albescens) und acuminata , Limosa melanuroides und

uriipygialis, Phalaropus hyperboreus, und Zugvögel wie

Hirundo tahitica und nigricans (?), Falco melanogonys, Aegia-

lites minor.

Die Gesammtzahl der bis jetzt in diesem Archipel

beobachteten Vogelarten beläuft sich auf ungefähr 140, wovon

auf Neu-Britannien 112, auf Neu-Irland 42 und auf die Duke

of York-Grnppe circa 39 Arten kommen. Bei dem geringen

Umfange des bis jetzt erschlossenen Sammelgebiete.s, welches

zum Beispiel in Neu-Britannien kaum weiter als über das

nordöstlichste Ende hinausreicht, lässt sich für die Zukunft noch

Manches erwarten , obwohl die Gebirge bei ihrer geringen

Erhebung kaum etwas Besonderes liefern dürften.

Der Character der Omis des Archipels von Neu-

Britannien ist tj-piseh papuanisch und schliesst sich zumeist

der von Neu-Guinea an, mit der nicht nur die meisten

Genera, sondern auch viele Arten sich als identisch erweisen.

Dabei zeigen sich bei der Vergleichung der Arten doch

eigenthümliche Verhältnisse, So besitzt Neu-Britannien 25 eigen-

thümliche Arten, gegen 10 von Neu-Irland, während die

zwischen beiden Inseln liegende sehr kleine Inselgruppe Duke

of York immerhin 4 Arten aufweist, die nur hier vorzukommen

scheinen. Die eigenthümliche Taubengattung Oedirhinus ist

über den ganzen Archijjel verbreitet, w'ährend das zweite

eigenthümliche Genus Dicranostreptus Neu - Irland allein

angehört. Die letztere Insel ist bekanntlich durch eine nur

15 bis 30 Seemeilen breite, also sehr schmale Meeresstrasse»

den St. George - Channel, von Neu-Britannien geschieden.

Dennoch fehlt auf Neu-Irland nicht allein der Casuar, sondern

was weit anfl'allender ist, auch Cacatus, obwohl die Vegetations-

verhältnisse beider Inseln durchaus dieselben sind. Selbst auf

dem so nahen Duke of York gibt es keine Cacatus, wie hier

der kleine Trichoglossus subplaceus fehlt, der dagegen nicht

allein auf Neu-Britannien und Neu-Irland, sondern noch

120 Seemeilen weiter östlich auf der kleinen Inselgruppe

Faeds oder Abgams vorkommt.

Die nachfolgende Sammlung repräsentiii über die Hälfte

der nachgewiesenen Arten Neu-Britanniens und gibt ein gutes

Bild der vorzüglichsten Veiireter der gefiederten Welt, darunter

eine Anzahl interessanter .Tngendkleider.

Baza Reinwardti, Temm.

A Taukil der Emgebomen.

Nr. 295, altes Weibchen; 197, Männchen, noch nicht aus-

gefärbt.
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Die Exemplare von Neu-Biitannien zeichnen sich durch

breitere Querbinden der Unterseite und breitere dunkle

Schwingen aus.

Nicht selten; nährt sieht meist von Insecten.

Von den 7 übrigen Tagraubvögehi sind 5 weitverbreitet;

darunter die grosste Art Haliaetus leucogaster unter den

Vögeln Neu-Guineas (p. 12 Nr. 1369) vertreten.

Ninox odiosa, Sei.

A Kuskus der Eingcbornen.

Nr. 486, altes Weibchen; 307, junges Weibchen, im ersten

Nestkleide.

Neu - Britannien eigenthümlich. Ausserdem inu' noch

tine Eule.

Caprimulgus macrourus, Horsf.

A Kakmal der Eingebomen.

Nr. 696, altes Weibchen; 362, junger, kaum flügger Vogel

23. October; 386, desgl. 2. November.

80, 1 Ei 16. December.

Ziemlich häufiger Brutvogel in Neu - Britannien ; ich

«rhielt Nestjunge (stets nur eins) von Anfang August bis

Ende November.

Macropteryx mystacea, Less.

Nr. 323, altes Männchen; 2U8, altes Weibchen. 8. September;

im Lcgekanal fand sich ein legereifes Ei.

Das Männchen unterscheidet sich mir durch einen

yiemlich versteckten dunkelrostrothen Ohrfleck.

Eine der interessantesten Vogelerscheinungen, bewunderns-

werth durch den eleganten, falkenartigen Flug. Die Art

frequentirt mit Vorliebe dürre Aeste hoher Bäume, auf denen

sie ihr Nest erricht(.'t.

Ausser diesem Segler kommt noch die weitverbreitete

CoUocalia vanicorensis vor.

AIcedo ispidoides, Less.

Andiema der Eingebornen.

Nr. 316, altes Männchen. Neu-Britannien. Selten.

Halcyon sancius, Vig. & Horsf.

A Kick der Eingebornen.

Nr. 7, altes Männchen in Mauser, 5. August.

Nicht selten in Neu-Britannien. Der Eingebornenname

ist ein Klangbild des hellen, weit hörbaren Eufes „Kick,

Kick", mit dem die Eingebornen übrigens auch H. chloris

und Pristrami bezeichnen.

Nr. 839, altes Männchen, stiller Ocean, auf 15" 25 südl. Br.

und 157 östl. L. an Bord geflogen. Das nächste Land

300 Seemeilen im Nordwesten Vfar Sudest-Isl. der

Louisiade-Gruppe, im Nordosten circa 330 Seemeilen,

Eennell-IsL, der Salomons-Gruppe ; in gerader west-

licher Richtung befanden wir uns 690 Seemeilen von

der Küste Austraüens, in östlicher 570 Meilen von

Espiritu Santo der Neu-Hebrideu. Der merkwürdigste

und gewiss sehr vereinzelte Fall vom Verfliegen eines

mit anscheinend so mittelmässiger Flugkraft ausgerüsteten

Vogels verdient umsomehr Bewunderung, als wir die

vorhergehenden Tage sehr unbeständiges Wetter, mit

schweren Sturm und Regenböen aus Nordwest bis Nord-
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ost in allen Richtungen der Windrose gehabt hatten.

Man begreift es kaum, wie sich ein so kleiner Vogel

gegenüber diesen äusserst ungünstigen Witterungsver-

hältnissen halten konnte.

Tanysiptera nigriceps, Sdat.

A Gie der Eingebornen.

Nr. 252, altes Männchen, völlig ausgefärbt, aber ohne die

zwei verlängerten mittelsten Schwanzfedern ; Schnabel

lackroth; Beine schmutzig meiniigeroth; Iris tiefbraun;

Nr. 714, altes Weibchen; ganz wie das Männchen,

aber die Federn des weissen Mantelfleckes rostfarben

tingirt und die Federn der Schläfe mit schmalen düster-

blauen Endspitzen ; Nr. 202, 8. September und Nr. 336,

4. Januar, junge Vögel (Weibchen) : Schläfe und Nacken

mit blauen Endsäumen, obere Flügeldecken zum Theile

rostroth gespitzt; Federn auf Brust und Bauch zum

Theile mit schmalen dunklen Seitensäumen.

Diese schöne Art wurde bisher nur auf Duke of York

und Neu-Britannien beobachtet. Sie lebt im Dickicht des Ur-

waldes und ist sehr scheu. Ich erhielt flügge Junge Ende

Januar. Im Magen hauptsächlich Reste von Käfern.

Ausserdem nur noch 3 Eisvögel. Alc}'one p.

Nectarinia frenata, Müll.

A Tange AVoi der Eingebornen.

Nr. 429, altes Männchen, 146, altes Weibchen, 496, junges

Männchen, ganz wie das Weibchen gefärbt; 368, flügges

Junge, 24. October; 3, Nestjunge, 10. August;

662, desgleichen, 19. Januar; 708, Männchen im

Uebergange; d'w stahlblauen Federn der Kehle ent-

stehen durch Verfärben, ohne Mauser; dageg'n sind

die Schwanzfedern in Mauser und spriessen zum Theile

jung aus den Kielen.

Die obige Serie repräsentirt alle Alterstufen dieser weit-

verbreiteten Art.

Nr. 8, Nest, 13. September, enthält 2 fast ausgebrütete Eier.

Nr. 28, Nest, 25. September, enthielt ein Ei.

Ich erhielt Nester mit Eiern und Junge in allen Ent-

wicklungsstadien, vom August bis Februar, wie die Mauser

an keine bestimmte Zeit gebunden ist.

Merops ornatus, Lath.

Nakiau der Eingebornen.

Nr. 763, altes Weibchen. Iris blutroth; Neu-Britannien; der

einzige Bienenfresser.

Nicht selten in kleinen Flügen.

Nectarinia Corinna, Saivad.

A Tange der Eingebornen.

Nr. 414, altes Männchen, 651, altes Weibchen. — Junge

Vögel sind ganz wie die Weibchen gefärbt.

Neu-Britannien und Duke of York eigenthümlich.

Myzomela cineracea, Sei.

A Malemalakau der Eingebornen.

Nr. 7y, junger eben flügger Vogel (18. Aug.).

Alte Vögel sind mehr grau gefärbt; Kinn blassroth.

Neu-Britannien und Duke of York; ziemlich selten.

Nr. 33, Nest, 28. September; enthielt ein Ei.

(Fortsetzung fulgt.)
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Die dritte allgemeine Ornithologisclie Ausstellung.

(Kurze Geschichte derselben von Hans von Kadich.)

3[iirz dieses Jnlires die Räume der i Herrn Josef Tal skVAVer am 31

Gartenbaugesellseliaft betrat, der seliiiltelte wohl un-
gläubif,' mit dem Kopfe, wenn ilmi gesagt wurde, dass
in eben dfeson Sälen, wo ein wahres Oiaos von Hunde-
boxen und Futtergesellirren, von Körben, Brettern und
Balken vorbanden war, am 4. April in früher Jlorgen-
stunde die III. Allgemeine Ornithologische Ausstellung
eröffnet werden solle.

Trotz allen diesen Umständen gelang es dem
vorbereitenden C'oniite sein Wort einzulösen und Frei-
tag, den 4. April um ''',0 Uhr Früh wurde die Aus-
stellung durch den Ackerbauminister Grafen Falken-
hayn eröffnet. — Kurz darauf erschien Se. kaiserliche

und königliche Hoheit Kronprinz Rudolf, der
Protector des Vereines.

Am Haupteingange wurde er vom gesaniniten
Ausstellungsenmiti', dem Ehrenpräsidenten Jlarfjuis und
Grafen Heinrich Bellegarde an der Spitze erwartet
\ind nahm die Voistellung der einzelnen Herren dui'ch
den Letzteren gnädigst entgegen. — Hierauf maciite
der Kronprinz einen Rundgang durch die Ausstellung,
wobei er sich für Alles, namentlich aber für die von
der k. k. jMcnagerie in Schönbrunn ausgestellten A'ogel-

collectionen und den aus Spanien mitgebrachten 1'. art-
geier auf's Lebhafteste inttre.«sirte. Marrjuis Belle-
g a r d e, Prof. Dr.v. H a y e k und Edua) d H o d e k gaben
die nöthigen Erklärungen bei Besichtigung der ein-

zelnen Objecte. — Nach ungefähr einstiindigem Ver-
weilen verliess der Kronprinz die Ausstellung mit dem
Bemerken, er wolle gewiss noch cinmar kdmmen.
Im Laufe der nächsten Taire wurde die Ausstellung
von vielen illustren Persönlichkeiten besucht, so vom
Unterrichts - Minister Baron Conrad, vom Grafen
H o h e n w a r t u. s. w.

Am S. wurde Vormittags die Ausstellung von Sr.

k. u. k. Hoheit Erzherzog Carl Ludwig, der mit
seiner Gemahlin Frau Erzherzogin 51 a ri a Theresia
und seiner Tochter Fiau Erzherzogin Elisabeth er-

schien, besichtigt. — Um 2 Uhr Küchmittags erschien
Se. Majestät der Kaiser und wurde am Portale von
seinem erlauchten Sohne, dem zu diesem Behufe schon
einige Minuten früher erschienenen Kronprinzen Rudolf^
dann von dem Ehrenpräsidenten ]\lairpiis Belle-
garde, Prof. Dr. V. H a y e k , als dem Obnianne des
Ausstellungs-Comitö's und' den Mitgliedern desselben
empfangen.

Sämmtliche Herren wurden dem Kaiser vorge-
stellt und dann der Rundgang durch die Ausstellung
unter Führung des Marquis Bellegarde angetreten.
Besonders die Ausstellung der Menagerie in Schön-
brunn und die wohl einzig in ihrer Art dastehende
Stein- (respective Gold-) A dl er Sammlung des Grafen
Dzieduszycki erregten das Interesse des Mo-
narchen.

Ebenso wurde die ungefähr 350 Stücke zählende
CoUection von Vogelbälgen, welche der bekannte
Reisende Dr. Otto Finsch (aus Bremen) auf seinen
Reisen auf den Südsee-lnseln gesammelt hatte, ein-
gehendst besichtigt und Dr. Finsch dem Kaiser vor-
gestellt. — Auch mit dem berühmten Schweizer Natur-
forscher Med. Dr. A. Girtanner conversirten der
Monarch sowohl wie der Kronprinz längere Zeit.

Ebenso mit dem bekannten mährischen Ornithologen

und Professor Spiridion Bru-
sina, weldier die prachtvolle, dem Agranier National-

Museum gehörige Sauimlung erläuterte.

Nach beinahe einstündigem Aufenthalte verliess

der Kaiser unter Ausdrücken der lebhaftesten Aner-
kennuni; die Ausstellung; gleich darauf entfernte sich

auch Kronprinz Rudolf, nachdem er von den Comite-
mitgliedern in gnädigster Weise Abschied genommen.

AA'ährend der nächsten Tage walteten die Preis-

richter ihres Amtes und wurden hiebei nachstehende
Preise zuerkannt:

:F>rotccoll
der Präuiiiruiig der I. Ahtheiliiiig : llühiicr, Enten, Gänse.

Die silberne Staatsniedaille erhielt: Graf Saint
Gennis, Baden bei Wien, für Gesainmtloistung.

Die silberne Medaille des Clubs deutsch, und österr.-

un-jar. Geflügelzüchter : Baron Max von Washington,
Scliloss Pols, Steiermark, für Znchtleistung.

Das Ehrendiplom des ornithologischen Vereines in

Wien: Max Liepacli, Plauen bei Dresden.

Die goldenem Medaille des ornithologischen Vereines

:

S. Heymann, Handiur};:.

Die silberne Medaille des ornithologischen Vereines:

Frau Pauline Kucke rt, Wien; Herr Theodor Seilt er,

Ludwigfburp ; Ihre Durchlaucht Frau Fürstin Claudine

T e ck , lieinlhal bei Graz; Frau Caroline Stern, Wien;
Frau Malhilde von Weste rheimb, Persenbeug; Herr
Dr. Carl Rasp, Boclmia.

Die Broiicemedaille des ornithologischen Vereines

:

Herr Josef K u b e 1 k a , Wien ;
Johann Ö t i a s n y , Wien

,

Franz Katzwendel, böfam. Leipa; Frau Baronin von

Ulni-Erbach, Schloss Erbach bei Ulm; Herr Eduard
S e i t z, Wien ; Hubert G re h e r t , Wien ; Heinrich D o h n a I,

Solznitz.

Anerkcnnungs -Diplom : Gräfin Marie Bellegarde
in Wien.

Geldpreise a 5 fl.: Frau Christine Ublig in Wien;
Herr Eduard Kriesing, OberOderwitz; Herr August

K I a b i n u s in Graz.

Ehrenpreis des Vereines für Vogelschutzkunde und
Geflügelzucht in Salzburg, 2 Ducaten in Gold: Frau

Mathilde von Weste rheimb, Persenbeug.

Ehrenpreis, bestehend in einem Brutapparat: Baron

5Iax von Washington.
Es erhielten an Classenpreisen:

Graf Saint G e n o i s in Baden
3 zweite, 3 dritte, 1 vierten Preis.

Baron Max Washington: 2

2 dritte, 1 vierten Preis.

Max Liepsch 3 erste, 1 zweiten, 2 dritte Preise.

S. Hey mann 2 erste Preise.

Pauline Kückert 2 erste Preise.

S e i 1 1 e r : 2 erste Preise.

Ihre Durchlaucht Fürstin Teck 1 ersten Preis.

Carlotiiie Stern 1 ersten, 1 zweiten Preis.

Mathilde von Wester heimb 1 ersten Preis.

Dr. Rasp 1 ersten Preis.

Kubelka, Wien, 3 zweite Preise.

Stiasny 2 zweite, 1 dritten, 1 vierten Preis.

Katz Wendel 1 zweiten, 1 dritten Preis.

Baronin Ulm -Er back 1 zweiten, 1 dritten Preis.

bei Wien 2 erste,

erste, l zweiten.
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Eduard S e i t z 1 zweiten Preis.

H. Grebeit 1 zweiten Preis.

H. D h n a 1 1 zweiten Preis.

Griifin Bellegarde 1 dritten Preis.

Frau U h 1 i g 1 vierten Preis.

Herr K r i e s i n g 1 vierten Preis.

A. Kl ab in US 1 dritten Preis.

An Herrn E. S c Ii n e ck en b ur g e r wurden für

seine ausgestellten Hühner und Enten ein erster Preis,

5 Ziveite und 5 dritte Preise zuerkannt.

Julius Koch. Marquis v. Bellegarde. H. du. Rol.

Wien, 5. April.

Naclitrags-Protocoll.

Zu der Prärniirung der Abtheilung I. für Hühner und
Wasservögel vom 5. April 1 884.

Es ward zuerkannt : Ein Ehrenpreis, bestehend in

einer Brutmaschine, ausgestellt und gewidmet vouRouil-
lier und Arnoult dein Herrn Grafen Saint Genois,
Schloss Kunzendorf in Mähren, für Zuchtverdienste.

Wien, am 5. April 1884.

H. du Rol, Bellegarde,

Preisrichter. Prei.srichti?r.

]Protocoll
der Präinüriiiig der II. Abtlieiliuis : Tauben.

Bei Gelegenheit der allgemeinen Geflügel-Ausstel-

lung des Ornithologischen Vereins zu Wien vom 10. bis

14. April 1884 wurden von den unterzeichneten Preis-Rich-

tern folgende Prämien für folgende Nummern gegeben ;

Silberne Staatsinedaille.

Anton D a u b e r in Wien auf Gesammtleistung.

Broncene StaatMiiietlaille.

Carl Grauer in Neudorf auf Gesammtleistung.

Eiirendiploin (Vereinspreis).

Josef O e s t e r r e i c h e r, Alt-Erlaa für eine Collec-

tion Tümmler.

Siiliteriie Vereinsiitedaillen.

l.K. k. teehn. u u d ad m i n. Mi 1 i tär -C o m i t ö

Wien für seine Collectiou Brieftauben von der Brief-

taubcnstation Komorii, Krakau, Wien.

2. Josef e s t er r e i ch e !, Alt-Erlaa für Tümmler.

3. P. Polvliet in Rotterdam für Gesammtleistung.

4. W. Kipp, Celle, für rothgemönchte Perücken.

5. Com.-Rath du Roi, Braunschweig, für Eistauben.

6. H. T. Binder, Triest, für eine Collection aus-

ländischer Wildtauben.

Broncene Vereinsniedaillen.

1. Alexander Trimmel, Purkersdorf für Biünner

Kröpfer.

2. Eduard Seitz, Wien, für gelbe und fahle Römer.

3. H. Michael, Berlin, für deutsche Mövchen.

4. J. L. Ernst, Aachen, für deutsche Mövchen.

5. Josef Kübel ka, Wien, für rothe Gansei.

6. -Max Herfarth, Nauen, für rothe Altstämmer.

I. reise.
Commerzienratli Hugo Du Roi, Braunschweig, Cat.-Nr. 124

W. Kipp in Celle 155

P. Polvliet, Hellevoetsluis . . 166

Anton Dauber, Wien - 195

,,.... 200
Carl Grauer, Neudorf bei Mödling .... . 208

Jos. Oesterreicher, Alt-Erlaa - 223
224

K. k. techn. u. admin. Milit.-Cora Cat.-Nr. 267a
' •* " , 2(37 b
» 1 » , 267 c

Carl Grauer, Neudorf bei Mödling .... 277
P. Polvliet, Hellevoetsluis 289

II. Preise.
Anton Dauber, Wien Cat.-Nr. 115

" " -^ ,136
W. Kipp, Celle 158
Hermann Michael, Berlin

_ 173
L. J. Ernst, Aachen 177
Anton Dauber, Wien igtj

" - l 198
Jos. Oesterreicher, Alt-Erlaa -

. 22ü

V - 228
Max Heifarth, Nauen 233
Josef Kubelka, Wien 240
Alexander Trimme), Purkersdorf

., 260
," 261

Eduard Seitz, Wien 271
. l 273

Carl Grauer, Neudorf 278
. 283

W. Kipp, Celle
^ 292

P. Polvliet, Hellevoetsluis
. 299

AnerUennungen.
Carl Grauer, Neudorf bei Mödling .... Cat.-Nr. 122
Gustav Reissner, Wien _ 125
Jcsef Kubelka, Wien 138
Anton Dauber, Wien 14(5

W. Kipp, Celle .'

; ;

"
156

P. Polvliet, Hellevoetsluis _ 1(5 1

L. J. Ernst, Aachen 175
Hermann Michael, Berlin isi
Anton Dauber, Wien _ lyy
Carl Grauer, Neudorf

^ 211
Josef Kubelka, Wien , 215
Jos. Oesterreicher, Alt-Erlaa ^ 227

l 2'29

, 231
1 - .* _ iOij

Carl Grauer, Neudorf . 250
Franz Leischner, Mährisch-.Schönberg ... , 266
Carl Grauer, Neudorf _ 268
Anton Dauber, Wien

, 28

1

n n n ., 282
Carl Grauer, Neudorf 291
W. Kipp, Celle „ 293

Wien, den 10. April 1884.

Konrad Götz. Stefan Baron Washington. Rudolf Ortlepp,

;uis .Magilebur^.

:F>rotocoll
der Prämiiruug der Fasanen.

Fasangruppe des Herrn Baron Washington,
Broncene Yereins-Medaille.

Königsfasane von Theodor Soitter, Silberne Ver-
eins-Medaille.

Swinhöe-Fasan von Theodor Seitter, Ancrken-
nungsdiplom.

3 Steinhühner von Adam Dularofski, Auerken-
nungs-Diploni.

Graf Podstatzky-Liechtenstein. Graf Breunner Enkevoirth.
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IProtocoll
der Priimiiriiiif; der Hiii(ai»j»arate.

Wir Unterzeiclinete als Juroren für Brutapparate

bestimmen

:

1 broncene Staats - Preis - Medaille für den Brutap-

parat des Herrn Josef Pabst aus llernals.

1 broncene Vereins Medaille für den Brutapparat

des Herrn Eduard L ö li r in Linden, Hannover und

des Herrn W enger in Kuppreclitsau bei Strassburg.

Der Brutapparat v. Arnoult und Rouillier
war liors concours ausgestellt.

Wien, den f). April 1884.

Julius Koch. Dr. Herzmanowsky.

I=rotocoll
dor Piiimiiriiiig; der 111. (iriipite.

Die Preisrioliter für Gruppe III: >'ing-, Ziervögel

\ind Canarien, beslininiten folgende Auezeiclinungen :

Leopold Blum in Wäliring für eine sein- gut

gehaltene Collection von inländischen Singvögeln die bron-

cene Vereinsniedaille.

Franz B r e ü i n a in Prerau für sehr gut abge-

richtete Haubenlerchen die broncene Vereinsmedaille.

Anton E li o 1 d in W i e n für gut gehaltene

inländische Vögel, insbesonders Spötter, die silberne Ver-

einsraedaille.

J. Ehrmann in Wien für gut gehaltene und

zugleich seltene , einheimische Stubenvögel die silberne

Staatsnu'daille.

Dr. Otto F i n s c h in Bremen für dessen vor-

züglichen Brillen-Kakadu die broncene Vereinsmedaille.

Heinrich Freiheim in W i e n für eine Collec-

tion gut gehaltene Exoten die broncene Vereinsmcdaille.

Dr. A. Girtanner in St. Gallen für eine

Alpenkriihe, sehr gut gehalten und selten, die broncene

Vereinsmedaille.

Ludwig H ö 1 1 w a r t h in W i e n für gut gehaltene

einheimische Vögel die silberne Vereinsmedaille.

E d m und Klein in B. - C s a b a für eine Collec-

tion Canarienvögel das Elirendiplom.

A. K ranz in B e r 1 i n l'ür eine Collection Canarien-

vögel das Elirendiplom.

Jos. Kro übergor in Wien für eine reiche

Collection inländischer Singvögel die silberne Vereins-

niedaille.

Johann Ledvinka in Wien liir abgerichtete

(limpel die silberne Vereinsmedaille.

Baron L c i t e n b e r g o r in W i e n für eine weisse

Dohle ein Anerkennuiigsdiplom.

Max L i e b m a 11 n in Frankfurt a. M. für eine

Collection Pariser Canarienvögel ein Elu'cndiplom.

Leopold Planta in Wien für eine reiche

Collection einheimischer Singvögel die silberne Vereins-

niedaille.

Hermann Pohl in Wien für selbstgezüchtete

Canarienvögel die silberne Vereinsmedaille.

Florian Ratschka's M'^itwe in Wi e n für zahme
lind sprechende Papageien die silberne Vereinsniedaille.

—

für eine schöne Collection exotischer Vögel einen Geld-

jireis per 10 fl.

T h. K o h n in W i e n für gut gehaltene einheimische

Vögel, insbesondere Goldliälincheii, Würger, Garteusänger etc.

die silberne Vereinsniedaille.

P. P. Roh räch er in Lienz in Tirol für einen

Alpenflüevogel ein Anerkennungsdiplom.

Franz S c h o 1 d a in W i e n für einen Harzer Cana-

rienvögel das Anerkenn ungsdiplora.

Fritz S c h r ö d t e r, Mitglied des deutschen Landes-

theaters in Prag, für eine reiche Collection Widatinken

und Webervögel, zum Tlieil selbst gezüchtet, das Eliren-

diplom.

Heinrich L' h 1 in Nürnberg für eine Collection

Canarienvögel die silberne Vereinsmedaille.

Adam V. Ulanowski in Krakau für Steppen-

Steinhühner in Anbetracht, dass selbe gezüchtet, einge-

bürgert werden können, das Ancrkennungsdiplom.

Gustav Voss in Colin für eine Collection

Wellensittiche, selbst gezüchtet, die broncene Vereins-

raedaille.

Anton AV e i d e r in D a li 1 h e r d a in Baiern für

eine Collection abgerichteter Gimpel, Cauarien, Staai'e etc.

einen Geldpreis per 10 fl.

Anton W i n k 1 e r , k. k. Briefträger in W i e n,

für eine Collection inländischer Singvögel einen Geldpreis

per 10 fl.

Dr. Otto Finsch. Dr. Carl Russ. Victor v.Tschusl. Fritz Zeller.

^rotocoll
der Priimiiriiiif!; der IV. (iniitpe

der Allgemeinen Ornithoiogisclien Ausstellung, Prä-

parate betreft'end : es wurden von den unterzeichneten

Preisrichtern folgende Preise zuerkannt.

elirendiplom.
Cat.-Nr. 631—665. Sr. Excellenz Herrn Grafen Wladi-

mir Dzieduszycki aus Leuiberg für eine vollständige

Suite von Ac)uila chrysaetos , den Goidadler im Jugend-

und Alterskleide zeigend; i55 Stück.

Cat.-Xr. 094— 'Jfl6. D. A. G i r ta n n e r aus St. Gal-

leu für 9 Stück Bälge von Aquila chrysaetos und 2 Jungen
derselben Species.

Herrn Eugen F. v. llomej-er aus Stolp in Pom-
mern für Waldliühnerbälge.

Goldene .flednille.

Cat.-Nr. 674—990. Herrn Dr. Otto Finsch aus

Bremen, für eine Collection seltener, gut präparirter Bälge

von Vögeln der Südsee-Inseln.

Silberne ><lnnlt!i-!TIedHille.

Cat.-Nr. 599— 029. Croatisches National - Museum
in Agram nebst anderen Präparaten für eine Darstellung

von Cypselus apus und von Hirundo rustica mit Albi-

uismen.
Silberne Vereina-]TIednille.

Cat.-Nr. 999—1010. Herrn K. G. Henke & A.

B. M eyer in Dresden (zoologisches Museum) für eine Suite

von Kackel-^ Birk- und Auerwild.

Herrn Gabriel Baron de Günzburg aus Paris für

200 ausgestopfte Vögel aus Ecuador (dem Vereine zum
Geschenke gemacht).

Broncene ITIeiiniiie.

Cat.-Nr. 595. Herrn Otto Bock ans Berlin für

eine Gruppe Rebhühner ipräparirt).

Cat.-Nr. 596. Herrn Adolf Cbarwat in Wien

für ein fliegend präparirtes altes Weibchen Gypaetos bar-

batus, Bartgeier aus der Herzegowina.

Cat.-Nr. 606—668. Herrn Dr. L. E g e r aus Wien
für ein Präparat .der Eutwickelungsgang bei Bebrütung

des Hühner-Eies" darstellend.

Cat.-Nr. 671. Frau Anna E r b e r für Vogclskelette.
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Cat.-Nr. 992. Herrn E. F ü n k li für einen ansge-

stopften Rohr Weih, Circus rufiis , in fast vollständigem

Albinisraus.

Cat.-Nr. 10-11. Herrn G. Mergentbai er für

einen Horst von Buteo vulgaris , dcni gemeinen Bussard,

mit Alton und Jungen.

AnerUennuiies-Uiploni.
Cat.-Nr. 594. Herrn H. G. Binder in Triest für

eingesendete Vogelbiilge.

Cat.-Nr. 597. Sr. Excellenz Fürst Clary - A 1 d rin-

gen für 1 Eackelbahn, Tetrao medius.

Cat.-Nr. 630. Graf Cze rn in'sche Forstverwaltuug

in Neuliaus für 4 Rackelliäline, Tetrao medius.

Cat.-Nr. 1025. Einst Bavon Laudon in Wien
für 2 Scharben, Phalacrocorax graculus.

Cat.-Nr. 1065. Herrn üthmar Reiser in Wien
für bei Wien erlegte ausgestopfte Jlauerläufer.

Cat.-Nr. 1166—1180. Herrn Dr. Carl Russ in

Berlin für Bälge von selten im Zimmer gehaltenen Exoten.

Cat.-Nr. 998. Herrn Dr. Gustav v. Hayek, für

ein vermeiseltes Stück Baumstamm des Sammelspeebtes

aus Nevada.
Cat.-Nr. 1232—1238. Dr. Bernhard Sehiavuzzi

in Monfalcone für eine CoUection von Larus argentatus,

der Silbermöve und deren Eier, tbeils ausgeblasen, theils

als Spirituspräparat.

Cat.-Nr. 1239—1252. Herrn Dr. Ladislaw S c h ie r

in Prag für Präparate.

Verelns-Cieldpreise.

Cat.-Nr. 1181—1231. Geschwister Scbeuba in

Steyr für eine CoUection ausgestopfter Exoten.

Cat.-Nr. 1253—1283. Herrn Franz Schröder in

Wien für eine CoUection ausgestopfter inländischer Vögel.

Geschlossen und gefertigt

Wien, am 7. April 1884.

August von Pelzeln. E. Hodek.

^rotocoll
dci' Pi'ämiirimg der V. (»ruppe: Kunst-Iii(lnstrie.

In der Abtheilung ,für Erzeugnisse der Industrie*

wurden von den unterzeichneten Preisrichtern folgende

Preise zuerkannt:

Herrn Josef Krön berger in Wien für Käfige:

ein An erkenn Uli gsdiplom.

Herrn Franz M i n i c h r e i t er in Ilernals für Käfige :

Geldpreis 10 fl.

Herrn Franz Och in Währing für Käfige: Geld-

preis 10 fl.

Herrn Leopold Planta in Wien für ein Gestell,

in welchem Stubenvögel gegen Zugluft geschützt sind: die

broncene Vereins-Medaille.

Herrn Johann W e s s e 1 s k y in Wien für Käfige :

die broncene Vereins-Medaillc.

Herrn Anton E h o 1 d in Wien für Käfige : Anerken-

nungsdiplom.

Herrn P. Hüttig in Wien für Vogelfutter : wieder

eine Anerkennung des vorjährigen Preises.

Herrn J. I d t e n s o h n in Wyl für Vogelbisquit

:

ein Ancrkennuugsdiplom.

Herrn Herrn. Pohl in Wien fiii- Käfige: ein An-

erkennungsdiplom.

Firma J. Scbmcrhofsky in Wien für Käfige,

insbesondere Nr. 1452: die silberne Staats-Medaille.

Herrn J. Zacherl in Wien für Insecten tödtende

Mittel: ein Anerkennungsdiplom.

Herrn Anton Ig. Krebs in Wien für eine CoUec-

tion Gewehre System Erzb. Carl Salvator: ein Ehren-

diplom.

Herrn J. W a n g 1 e r in Kuttenberg für diverse Jagd-

gewehre : die broncene Vereins-Medaille.

Fräulein Marie M i k o 1 i t s in Valpo für Feder-

Blumen-Erzeugnisse: ein Anerkennungsdiplom.

Fräulein M. S. Gör lieh in Wien für ein Oel-

gemälde, Straussjagd darstellend : ein Anerkennungsdiplom.

Herrn Moriz G e b a u e r aus Wien für Aquarelle

vorzüglicher Ausführung und naturgetreuer Darstellung

:

2 Geldpreise a 10 fl.

Verhandelt Wien, am 10. April 1884.

Genehmigt und unterschrieben von den Preisricbtern :

Dr. Carl Russ Julius Zecha. Fritz Zeller.

,nus Berlin.

^rotocoll
(1er Prämiiruug; der VI. Gruppe: Literatur,

Die Preisrichter für die VI. Gruppe der Allgemeinen

Ornithologischen Ausstellung: Literatur, bestehend aus

den Herren k. k. Bibliothekar Jeitteles in Wien, Hof-

rath Dr. Meyer, Director des k. Zoologischen Museums

in Dresden, und Victor Ritter v. T s c h us i z u S ch m i d t-

hoffen in Villa Tännenhof bei Hallein , haben die fol-

genden Prämiirungen beschlossen

:

Ehreildiplom : Dr. Carl Russ in Berlin für schrift-

stellerische Leistungen, (lioldeue Vereius-SIedaille : Die

Wallishausser'sche H o f- B u c h b an d 1 u n g (Adolpli

W. K ü n a s t) in Wien für Verbreitung der ornithologi-

schen Literatur. Silberne Vereins - 3Iedaille : Alberto

Manzella in Prato (Toseana) für Verlag des Werkes über

die Vögel Italiens, von Prof. Giglioli. Broncene Ver-

eius-Medaille : Theodor Fiscber's Verlagshandlnng in

Cassel für den Verlag ornithologischer Werke. Anerlcen-

nnngsdiplom : Gio. Battista Audrite in Turin für

einen Schul-Vogelschutz-Katechismus.

Wien, den 11, April 1884.

Adalbert Jeitteles,

k. k. Bibliotheksdii-ector i. R.

Dr. A. B. Meyer,

Director des k. Zoologischen Museums in Dre.sden.

Vict. Ritter v. TschusI zu Schmidhoffen.

der Beschlüsse des I. Internationalen Ornithologen-

Congresses, Wien 1884.

In der Plenarversammlung dieses Congresses vom
10. April 1884 wurden nachstehende, von den einzelnen

Sectionen durchberathene Anträge mit überwiegender Majo-

rität, tbeilweise mit Stimmeneinbelligkeit, zum Beschlüsse

erhoben und zwar der fusionirte Antrag der ersten Section,

welche sich mit der Vogelschutzfrage zu befassen hatte

:

Der I. Internationale Ornithologencongress bittet die

k. k. österr.-ungarische Regierung, Schritte zu einer auf

Gegenseitigkeit bervdienden Vereinbarung unter den Staaten

der Erde zu tluin, daiiingehend, dass von ihnen landes-

gesetzliche Bestimmungen angestrebt werden, nach welchen

folgende Priucipien zur Geltung kommen würden:

I. „Die Jagd, mit Ausnahme derjenigen mittels Scbuss-

wafi'en, der Fang und der Handel mit Vögeln mul
ihren Eiern ist ohne gesetzliche Erlaubniss während
der ersten Hälfte des Kalenderjahres verboten."
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II. „Der Massenfang der Vögel ist zu jeder Zeit ver-

boten."

In der zweiten Section, auf deren Programm zwei

Punkte standen, näiiilicli I. die Frage der Abstammung

des Hausbnlins. II. Vorscbläge zur Hebung der Geflügel-

zucht wurden folgende Resolutionen dem Plenum unter-

breitet und zum Beschluss erlioben :

ad I. Es sei eine wissensebaflliclie Durclitorscliung der

westcbinesisclien Knoclienliiiliien zum Zwecke der

paläontologischen Geschichte des Hanshuhns wiin-

Bclienswerth,

Die vom Congrcsse beantragten Beobachtungs-

stationen seien zu beauftragen ,
Nachforschungen

nach Arten, Kassen, Sehlägen des Uaushuhns bei

allen civilisirten Völkern der Erde anzustellen,

adll.l. Die sich mit Geflügelzucht beschäftigenden Ver-

eine möchten in möglichst enge Verbindung

untereinander treten und ausser auf die Vered-

lun« oder Reiuzucht der Hassen insbesondere auf

die Erhöhung des wirthsehaftlichen Werthes des

Geflügels Bedacht nehmen.

2. Als ein Hauptförderungsraittel der Geflügelzucht,

in leztgenannter Richtung sind die landwirth-

schaftlichen Vereine anzusehen, mit denen die

Geflügelzuchtvereine eine organische Verbindung

anbahnen möchten.

3. Als unentbehrliches Mittel zur Förderung der

Geflügelzucht ist die Beihilfe des Staates sowohl

in materieller als wissensclialtlicher Beziehung zu

befürworten, insbesondere wird als wünschenswerth

bezeichnet, dass die betreffenden Behörden an

den laudwijthschaftlichen Lehranstalten, speciell

den unteren Ackerbauschulen die Geflügelzucht

als Unterriclitszweig einführen möcliten.

Ausserdem wurden noch folgende Anträge dieser

Section vom Plenum zum Beschlüsse erhoben :

1. „In Erwägung, dass die Verwendung der Brief-

tauben zum Nachrichtendienste nicht nur für die Krieg-

füiirung, sondern auch für das Rettungswesen, besonders

bei See-Unfällen, von unberechenbarer Bedeutung ist und

in dieser eminent practischen Angelegenheit die bereits

erzielten Erfolge wesentlich gesteigert und befestigt werden

dürften , wenn das Brieftaubenwesen eine systematische

Organisation und die bisher gewonnenen Resultate eine

einheitliche Zusammenfassung und Ueberprüfung erfahren,

spricht der Congress den Wunsch ans, es möge dieser

Gegenstand auf die Tagesordnung des nächsten Oruitho-

logen-Congresses gesetzt werden."

2. „Die Plenarversammlung des ornithologischen Con-

gresses spricht in Bezug auf die den Sport des sogenann-

ten Taubeuschiessens verurtheilendi- Resolutionen, welche

auf dem internationalen Thierschutzcongrcsse gefasst wur-

den, seine Zustimmung aus."

Von der dritten Section, welche sich mit der Aus-

breitung der Beobachtungsstationen über die ganze be-

Wülmte Erde zu befassen hatte, wurden dem Plenum folgende

Resolutionen vorgelegt und zum Beschluss erhoben :

I. Ein permanentes internationales Coraite zur Errich-

tung von Vogelbeobachtungs-Stationen zu wälilen und

Seine kaiserliche und königliche Hoheit den durch-

lauchtigsten Kronprinzen Rudolf zu bitten , das Pro-

tectorat dieses Comites übernehmen zu wollen.

II. Die österr.-nngar. Regierung zu bitten, in geeigneter

Weise in allen nicht hier auf dem Congresse ver-

tretenen Landern für die Einrichtung oruithologischer

Beobachtungsstationen wirken und geeignete Persöu-

lichkeiten dem internationalen Comite
, rcspective

dessen Vorsitzendem mittheilen zu wollen.

III. Die Delegirten der hier auf dem Congresse vertretenen

Staaten zu ersuchen, bei ihren betreffenden Regierun^

gen zu beantragen :

a) Die Einrichtung der ornithologischen Beobachtungs-

stationen möglichst zu fördern
;

b) entsprechende Subventionen zu bewilligen zur

Geschäftsführung der Beobachtungsstationen und

zur Publication der Jahresberichte über die ein-

gelaufenen Vogelbcobachtungen und für die Bil-

dung von Localcomites in den einzelnen Staaten

zu sorgen, die mit dem Vorsitzenden des inter-

nationalen Comitds in Verbindung zu treten haben.

IV. Das internationale, respective die einzelnen Coraitös

zu ersuchen, nach folgenden allgemeinen Grundsätzen

zu verfahren

:

a) Die ornithologischen Beobachtungen werden über

die ganze bewohnte Erde ausgedehnt, in erster

Linie jedoch für Europa erstrebt

;

b) die Beobachtungen werden möglichst nach dem-

selben Schema angestellt, wobei die österr.-ungar.

und deutsche Instruction als Grundlage zu dienen

hat
;

c) die Verarbeitung der eingegangenen Notizen

geschieht für die einzelnen Staaten nach dem-

selben Principe, namentlich nach einzelnen Vogel-

arten und systematisch geordnet (vergleiche die

deutschen und österreichischen Berichte I), wo-

möglich nach derselben Nomenclatur, jedenfalls

immer mit wissenschaftlichem Namen;

d) für jedes Land ist ein Verzeichniss der dort vor

kommenden Vögel aufzustellen in der Art des

von Herrn v. Homeyer und von Tschusi für

Oesterreich -Ungarn ausgearbeiteten Verzeichnisses

mit Beifügung der betreffenden Localnamen;

e) zur Erlangung von ornithologischen Beobachtun-

gen ist besondeis Rücksicht zu nehmen auf Her-

anziehung der Akademieen, naturwissenschaftlichen

Museen, Vereine u. s. w., der Consulate, der ka-

tholischen und protestantischen Missionen , der

meteorologischen Stationen, der naturwissenschaft-

lichen Journale, der Lehrer, der Forsibeamten,

der Directoren der Leuchtthürme u. s. w.
;

f) wenn fachkundige, sichere Beobachter vorhanden

sind, sollen möglichst über alle vorkommenden

Voiielarten Notizen gemacht werden ; wenn diese

nicht zu erlangen, bleibt es dem Comite über

lassen, einzelne wenige allen Naturfreunden be-

kannte Arten speciell zur Beobachtung vorzu-

schlagen.

g) sehr erwünscht ist es, gleichzeitig aus dem Gebiete

der übrigen Thier- und Pflanzenwelt phaenologische

Beobachtungen anzustellen, ebenso die betreffenden

meteorologischen Erscheinungen zu notiren.

V. Jeder Staat ist, je nach seiner Grösse und Bedeutung,

in dem internationalen Comite durch einen oder

mehrere Delegirte vertreten. Das Comite hat je nach

der Betheiligung noch anderer hier auf dem Congresse

nicht vertretener Länder, das Recht der Cooptation.

Dasselbe wird aus folgenden Herren zusammengesetzt :

Russland: v. Schrenk, Radde, Palmen, Bogdanoff;

Oesterr. Ungarn : v. Tschusi, Dr. Madarasz (für
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Ungarn), Brusiua ;
Deutscliland: v. Homeyer, Meyer

R. Blasius; Frankreicli: Oustalet , Milne -Edward

;

Italien : Giglioli, Salvadmi ; Scliweiz : Fatio, Girtan-

ner; Norwegen: Collett; Schweden: GrafTliott; Däne-

mark: Liitken ; Belgien: de Selys-Longchanips, Du-

bois ; Holland : Dr. Pollen ; Portugal : Barboza de

Bocage; Griechenland: Krüper; Serbien : Tekic; Japan :

Captain Blackingston ; England : Harvie Brown, John

Cordeaux, Kermode; Anstralien : Ramsey ;
Neuseeland :

Buller; Indien: Da Cuncha ; Süd-Amerika; Pedro

Baron de Carvalho Borges : für Brasilien, Philippi in
I

San Jago, Burmeister und Berg in Buenos - Aires

;

Nord-Amerika: Merriam, Coues.

Zum Präsidenten des permanenten internationalen

Comites wurde von der Plenarversammlung Dr. Rudolf
Blasius aus Braunschweig und zum Secretär desselben

Dr. Gustav von Hayek in Wien gewählt.

Nach einer Mittbeilung des Ehrenpräsidenten des

Congresses Marquis v. Bellegarde geruhten Se. kais. Hoheit

der Kronprinz Erzherzog Rudolf das Protectorat über dies

permanente internationale Comit(5 zu übernehmen.

N t i z e 11.

Allgemaine deutsche ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 7. j\l ä r z ISSJ. — Vorsitzender Herr
Prof. Caban is. — Der Vorsitzende widmet dem am
IT.Jnnner in Leiden verstorbenen Direetor des Reichs-

museunis, Hermann Schlegel, der sich um die Förderung
der Ornithologie ganz ausserordentliche Verdienste er-

worben, einen warmen Nachruf. — Im Auftrage des

Herrn Grafen ßerlepseh legt Prof. Cabanis die

Diagnosen der folgenden drei neuen Arten vor: Tliryo-

p ii i 1 u s Miulosi, Todii'ostrum Lenzi und
Phyllomyias cristatus, siimmtlich aus Bucara-

manga in Neu Granada. — Vorlage neuer Bücher
durch die Herren Dr. Reichenow und Schalow.
— Herr Cabanis spricht in einem längeren Vortrage

über die Beziehungen von Lanius major, Fall, zu

L. e X c u b i t o r , L. und L. b o r e a I i .s , Vieill. und
weist die zweifellose Selbstständigkeit der ersteren Art

naeb. Der von Dr. Krause auf Alaska gesammelte
graue Würger ist nicht L. borealis, wie Hartlaub

bestimmte, sondern L. major, Fall. — Herr Dr.

Fischer legt die folgenden von ihm im Massailande,

Ost-Afrika, gesammelten 16 n. sp. vor: Prione ps
poliolophus, Nectarinia melanogastra,
Luscinia africana, Triebe lais occipitalis,

Euprinodes Golzi, Ca ly p li an tri a erytbro-
genys, Folios piza raaeruensis, Cursorius
g racilis, C b arad ri u s venustus, Francolinus
A 1 1 u m i , T u r t u r p e r s p i c i 1 1 at a , F o e o c e p b a-

1 u s m a s s a i c u s , T r a c b y p li o n u s B ö b m i , P i c u s

(M e r o p i c u s) r li o d e o g a s t e r , B a r b a t u 1 a .s i m-
plex, Hyphanturgus Reichenowi. Im Ganzen
sind von Dr. Fischer 36 n. sp. aus dem Massailande

heimgebracht worden. — Herr Dr. R e i c b e n o w ver-

liest einen Bericht Dr. ß o 1 a u s' in Hambui-g über das

Gewicht eines Strausses (174 Pfund).

Sitzung vom 7. April 1884 — Vorsitzender

Herr Professor Cabanis. — Vorlage neuer Arbeiten

durch die Herren Dr. Reichenow und Sebalow.
— Herr Dr. Reichenow hält einen längeren Vor-

trag : Zur Geschichte der ornithologiscben Systematik.

— Derselbe legt eine neue von Dr. Böhm in Karema,
Ost-Afrika, gesammelte Art vor B radyornis Böhmi,
—-Herr Prof. Cabanis legt den einzigen von den

Mitgliedern der Deutschen Folarcommission auf Süd-
georeien jresammelten Landvoarel vor, welchen er als

neue Art beschreibt: Anthus an tar oticus n. sp.

Berlin.
Hermann Solialow.

-=?i<3«Oi5=

Literarisches.
Zeitschrift für die gesammte Ornithologie, heraus-

gegeben von Dr. Julius von Madai'i'isz, 1. Jahrgang
1884, Heft I, mit zwei colorirten Tafeln, Budapest, 8".

Das vorliegende erste Heft dieser neuen Zeit-

schrift enthält folgende Artikel: E. F. v. Homeyer:
Unsere naturwissenschaftliche Namengebung; Leonhard
Steineger: Ueber einige Formen der Untergattung
Anorthura ; Josef Talsky: Zum Voikommen von
Lestris Buffoni (Boie) und Lestris pomarina in Mäliren
und Tirol; Joliann von Csato: Das Vorkommen des
Phalaropus hyperboreus in Siebenbürgen (Ungarisch
und Deutsch); Petenyi's hinterlassene Notizen. Be-
arbeitet vom Herausgeber. Die Entenarten Ungarns;
Dr. B. Schiavuzzi: Die Entenjagd bei Monfalcone;
Maria Scota Fergus: The emigrant sparrow (Passer
domesticus); Dr. Julius v. M adaras z: Z\u- Fauna
Cacharo (Taf. I); Sandor Lovassy: Ueber die Eier
von Milvus regaiis (Taf. IL, Ungarisch und Deutsch).
Briefliche Mittheilungen: A. Kocyan: Die Adler im
Tatragebirge. Literatur, Verzeichniss der auf Ungarn
bezüglichen neueren ornithologiscben Werke, Abhand-
lungen etc. seit 1882.

Diese Zeitschrift, von welcher jährlich vier Hefte

mit je zwei Tafeln erscheinen werden, behandelt sämmt-
bclie Zweige der Orriitliolc)gie und wird der Vogelwelt

Ungarns besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Der
reiche und mannigfache Inhalt des vorliegenden Heftes

bringt werthvoile Mittheilunojen in verschiedenen Rich-

tungen und die umsichtige Thätigkeit des als trefflicher

Ornithologe bekannten Ilerausgebeis gibt auch für die

Zukunft erfreuliche Bürgschaft, dass das neu entstandene

Oi'gan der Wissenschaft vielfache Förderung bieten

werde.

Die Ausstattung ist elegant. Auf Tafel I sind

Fig. 1: Miscornis rubricapilla. Tick.; Fig. 2: Siphia

cachariensis, Madaräsz n. s ; Fig. 3: Diceum spec. (?)

;

auf Tafel II : Eier von Milvus regaiis. p.

Modest BogdanOW ,
Conspectus avium imperii

Rossiei. Fasciculus 1., St. Petersburg 1884, foi. Dieses

wicbtio-e Werk wird enthalten: Eine Geschichte der

ornithologiscben Forschungen in Russland, eine Biblio-

graphie der russischen Ornithologie, die Aufzählung

sämmtlicher Vogelarten, welche mit Sicherheit inner-
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lialb der Grenzen des rassischen Reiclies cjefunden

worden sind, eine Abhandlun«^ über die ornithologische

Geographie Jlussiands und eine Characfcristik der an-

genouiinenen zoohigiscLen Kegioiien, endlich den Cataiog

der im Zoologischen Jlnseum der kais. Akademie der

Wissenschaften auf'bewalirten Vögel.

Die soeben erschienene erste Lieferung umfasst

folgende Ordnungen : Colninbae , Heteroclitae Bogd.
(Farn. Pteroclidae und Glareolidae), Gallinae, Hydro-
gallinae (Fani. Kallidae) und Grallae. Bei jeder Art
werden eine ausführliche Synonymie und genaue Nach-
weisungen über die geographische Verbreitung iu rus-

sischer und französischer Sprache gegeben.

Es ist ein schönes und dankenswerthes Unter-
nehmen, die ornithologischen lieichthüiner des weiten

russischen Reiches in echt wissenschaftlicher ^Veise

darzustellen und wir wünschen dem gelehrten \'erfasser,

welchem die Ornithologie bereits so werthvoUe Beitrage

verdankt, Glück zur Vollendung seiner grossen Aufgabe.
P.

Ornithologische Literatur. In dem bewährten
Verlag von J. F. Richter in Hamburg, welcher
uns im vergangenen Jahre das wohl in allen Kreisen
der Ornithologie eingeführte und als Leitbuch aner-

kannte jlllustriite Ilühnerbuch" von dem berühmten
Hamburger Hühnerzüchter Julius V ö 1 s c h a u brachte,

erscheint jetzt als natürliche Folge und wiederum eine

thatsächliche Lücke in der deutschen Geflügel-Literatur
ausfüllend, das „Illustrirte M u s t er ta u be n-

Buch", herausgegeben von Gustav Prütz (Stettin)

mit circa 60 grossen Farbendruckbiättern nach der
Natur aufgenommen von Chr. Förster in circa

30 Lieferungen ä Mk. L20, erhältlich in allen Buch-
und Kunsthandlungen. Aus eigener Anschauung der
uns vorliegenden ersten Lieferungen können wir con-
statiren, dass die Verlagsliandlung sowohl, wie Heraus-
geber und Maler ihr Möglichstes gethan haben, um
nicht nur ein Prachtwerk, sondern wirklich ein Muster-
buch zu schaffen, das seiner Aufgabe und Tendenz
zufolge — durch Beschreibung sämmtlicher Standard-
massiger Merkmale der verschiedensten Tauben-Arten
und durch Vorführung derselben in ganz naturgetreuen
farbigen Abbildungen diesem so wichtigen Theile der
Ornithologie die bisher vermisste Klarheit bringen und
eine feststehende Norm gebeu soll. Dadurch wird
bekanntlich einem jahrelangen Wunsche aller Colom-
philen entsprochen. Wir können der Verlagsfirnia

J. F. Richter zur Herausgabe dieses ^\'erkes nur
gratuliren und den Taubenliebhabern und Züchtern
unter unsern Lesern ein Abonnement darauf bestens
empfehlen, umsomehr als der Ruf des Verlegers, wie
das begründete Renommee des Herausgebers und
^lalers Bürgschaft leisten, dass auch die spateren
Lieferungen in Wort und Bild gleich mustergiltig aus-

fallen werden wie die vorliegenden. Wir werden nicht

versäumen, während des Erscheinens des „Muster-
tauben-Buches" noch mehrmals auf dasselbe zurück-
zukommen.

! haber muss er diesmal aber ganz besonders werthvoll
erscheinen, denn er bringt das vorzügliche Portiait

des hervorragendsten aller deutschen Geflügelzüchter,
Dr. Bodinus, Director des zoologischen Gaitens in

' Berlin, nebst dessen Lebensabriss. Zur Empfehlung
' brauche ich wohl nur noch eine Uebersicht des

[

Inhalts anzuführen: Gruss zuui Neujahr. — Kalender-
Nachrichten für das Jahr 1884; Astronomische Nach-

' richten u. s. w. Ornithologischer Geflügelzuchts-,

Bienen-, Jagd-, Fischerei- und Garten-Kalender. — Dr.

I

H. Bodinus. — Bitte der Vögel um Fütterung im
Winter. — Doli nie de lütten Vogels watt 1 — Zwei
Fragen aus der Geflügelhaltung, — Praktische

I Erfahrungen in der Geflügelzucht. — Der Deutsch-
Oesterreichische Langshari-Club. — Das Taubenfutter.
— Das Fleischmehl als Hühnerfutter.

Aus der Zeitschrift „die geliederte Welt" ent-

nehmen wir folgendes: Kalender für Geflügel-
freunde 1884. Redigirt von Gustav Meyer.
(Verlag von Wilhelm Köhler in Minden). Auch in

diesem Jahre ist der vortreffliche Hausfreund nicht

allein in geschmackvoller Ausstattung wie immer,
sondern auch in wirklich überraschender Reichhaltig-

keit erschienen. Für die eigentlichen Geflügel-Lieb-

Ueber
Fasanen, der<-n Zucht und Pflege. — Einiges zur Auf-
zucht von Küken. - Kurzgefasste Regeln für Nutz-
und Sport-Geflügelzucht. — Der Pfau. — Die Wald-
schnepfe. — Die Zucht des Harzer Rollers. — Das
Vi>gelne«t. — Zur Gänse- und Entenzucht. — Enten als

Ziergeflügel. — Beobachtungen bei Ablichtung der

Brieftauben. — Japanesische Enten. — Beschreibung
der aus Japan neu eingeführten Zwerghühner-Varietäten,
sogenannte Chabo. — lieber Ausbildung des Hühner-
Embryo im Ei. — Noth- und Hill'skalender. — Ver-
zeichniss der Geflügelzüchter- und Tliierschutz-Vereine
Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. —
Vergleicliung der verschiedenen Thermometergrade.
— Deutsche Wechselstempelsteuer. — Portotarif für

alle Postsendungen. — Gebührentarif für Telegramme.
— Die neuen deutschen Masse und Gewichte. — Münz-
vergleiclmngs- Tabelle. Der Kalender ist also auch
diesmal bestens empfohlen. Dr. Karl Rns«.

Prof. A. von MojSisOViCS. Erster Nachtrag zur

,()rnis" von Bellye und Darda (Separatabdruck aus den
Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für

Steiermark, Jahrgang 188a). Graz 1884, 8«.

Zu der, im Jahrgang 1883 der JMittheilungen des

Ornithologischen V'ereines Seite 77 besprochenen treflF-

lichen ornithologischen Localfauna von Bellye und
Darda werden hier die seitdem gemachten Erfahrungen

und neuerlichen Beobachtungen als nachträghch

geboten, welche das Bild der dortigen Vogelwelt

wesentlich ergänzen und erweitern. P,

Prof. A. von Mojsisovics. Excursionen im Bacs-

Bodroger und Bai;iny:ier C'omitate im Sommer 1883.

(Separatabdruck aus den Mittheilungen des Natur-

wissenschaftlichen Vereines für Steiermark Jahrgang

1883.) Graz 1884, 8«.

Eine lebendige und anziehende Schilderung der

Jagdescuisionen in den Rieden der genannten Comitate,

welche zahlreiche und werthvolle Daten über die

dortige Vogelbevölkerung enthält. Ein Verzeichniss

jener Vogelspecies, welche in dem neu gegründeten

,Riedmuseum'' im .Schloss Bellye bisher vertreten sind,

bildet eine sehr willkommene Beigabe. P.

Josef Talskv. Ueber das Vorkommen und die

Erbeutung von Ädlerarten in Mähren (Separatabdruck

aus den „Mittheilungen des mährischen Jagd- und
Vogelschutz- Vereines" HI. Jahrgang.) 1884, gr. 8".

!

Ein wichtiger Beitrag zur Kunde der Raubvögel
Mährens, reich an sorgfältigen Beobachtungen und

i interessanten biologischen Daten. P.
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Dr. Anton ReichenOW. Die Vögel der zoologischen

Gärten. Leitfaden zum Studium der Ornithologie mit

besonderer Berücksichtigung der in Gefangenschaft

gehaltenen Vögel. Ein Handbuch für Vogelwirthe,
11. Th. Leipzig 1884, 8".

Der erste Theil dieses Werkes ist bereits in

unseren Mittheilungen, Jalirgang 1882, Seite 61,

besprochen worden. Der nunmehr vorliegende zweite,

den Abschluss bildende Tlieil enthält die Reihe der

Paarzeher (Fibuiatores) mit den Ordnungen der

Papageien und Klettervögei, (Scansores), ferner die

Reihe der Baumvögei (Arboricolae) mit den Ordnungen
der Sitzfüssler (Insessores), Schwirrvögel (Strisores),

Schreivögel (Claraatores) und Singvögel (Oscines). Der
Verfasser gibt mit wissenschaftlicher Gründlichkeit

gearbeitete Characterisirungen der Reihen, Ordnungen,
Familien und Gattungen, sowie kurze Beschreibungen
der wichtigsten Species, insbesondere solcher, welche
in zoologischen Gärten, Vogelstuben n. s. w. gehalten

werden. Es ist dadurch jedem, der sich für Ornitho-

logie intcressirt, den Leitern und Besuchern der zoolo-

gischen Gärten, sowie den Vogelwirthen ein sowohl
wissenschaftlicher als praetischer Leitfaden geboten,

der eine bisher bestandene Lücke in der Literatur

auszufüllen bestimmt ist. P,

-=sfC«Z^:=

Vereinsaiigelegeiiheiten.

Seine Majestät

Wilhelm I.,

Deutscher Kaiser und König von Preussen etc. etc. etc.

geruiiten dem Vereine AUergnädigst als Gönner beizu-

treten und gleichzeitig aus Alierliöchstdessen Privat-

schatulle für Vereinszwecke den Betrag von 500 Mark
zu spenden.

In der letzten Ausschusssitzung wurde Herr H enry
Marquis und Graf von Belle gar de auf Vor-
schlag des Vereinspräsidenten Herrn Bachofen von
Echt einstimmig zum E lir e n p rä s i d e n t en des Ver-

eines ernannt.

Neu beigetretene ordentliche Mitglieder:

Herr J. Biering, Präparator in Warnsdorf,
Böhmen.

Herr A u g u s t G r a f B r e u n n er - E n k e v o i r th,

k. k. Kämmerei-, Schloss Grafenegg bei Krems,
Herr Dr. Carl Claus, k k. Hof'rath, o. ö. Pro-

fessor an der k. k. Universität in Wien, Wien,
1., Franzensring.

Herr Julius Gnezda, Wien, I., Universitäts-

platz 1

.

Herr Gabriel Freiherr von Gunzburg,
Paris, Rue de Tilsitt 7.

Herr Anton Hussy, Oeconom in Ritzing.

Herr Josef Kern, Wien, IV^., Heugasse 4.

Se. Excellenz, Herr Carl Graf K h uen-Belasi-
Hedervary, k. k. wirkl. geheimer Rath, Ban von
Croatien, Siavonien und Dalmatien, in Agram, Marcus-
platz.

Herr Dr. Carl Ritt. Koppier von Inngau,
Hof- und Gerichtsadvocat, Wien, L, Freiung 7.

Herr Gustav Künstler, städtischer I\Iarkt-

commissär I. Cl. in Wien, IX., Sobieskigasse 25.

Herr Dr. Ferdinand Lentner, Lehrer des
Staats- und Völkerrechtes an der k. k. Kriegsschule
in Wien, ^'l., Dreibnfeisengasse 4.

K. k. technisches und administratives
Militär- Co mite in Wien, VI., Getreidemarkt 9.

Neu beigetretener Stifter.

Herr Henry Noyel, Marquis und Graf
von Bellegarde, k. k. Kämmerer, auf Schloss
Klingenstein bei Graz (bisher ordentliches Mitglied).

Herr Leop. GrafPodstatzky -Liechten-
stein, k. k. Kämmerer, erbliches I\Iitglied des Herren-

hauses des Reichsrathes, Wien, L, Singerstrasse 27.

Herr Dr. Franz Pollen, deutscher Vice-Consul

in Sclieveningen.

Firma : J. S c h m e r h o f s k y , Wien, VL, Kanal-

gasse 4.

Herr Oscar Siniony, ausserordentl. Professor

an der k. k. Hochschule für Bodencultur, Wien,

VHL, Laudongasse 17.

Herr Emanuel Urban, pens. Professor in

Troppau, Bäckergasse 23.

Herr Johan n Voncina, kön. croatisch-slavo-

nisch-dalmatinischer Sectionschef in Agram, Marcus-
platz.

Das correspondirende Mitglied unseres Vereines

Herr Robert Oettel

in seinem 86. Lebensjahre zu Görlitz, am
14. März 1884.

Seit 1852 Vorstand des Hühnerologischen

\'ereines zu Görlitz, der Vater der deutschen

Geflügelzucht.

Zuwachs zur Bibiiothel<:

Mr. S. C. J. W. Van IMusschenbroeck
Dagboeck van Dr. H. A. Bernstein's laatste reis van

Ternate naar Nieuw-Guinea, Salawati en Batanta 17. Oc-

tober 1864 bis 19. April 1865. (Geschenk des Baron

Rosenberg.)

H. von R s e n b e r g. Eenige aanteekeningen

naar aanleiding van hit Dagboeck van Dr. H. A. Bern-

stein's laatste reis, bewerkt door Mr. S. C. J. W. van

Musschenbroeck. (Geschenk des Verfassers.)

Gustav Prütz. Hlustrirtes Mustertauben-Buch.

1. und 2. Lieferung. (Recensions-Exemplar.)

Gustav Mever. Kalender für Geflügelfreunde.

1884.
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Dr. A n t. R e i c h e n o w. Die Vögel der zoolo-

gisclien Gürten. (Geschenk des Verfassers.)

Dr. Julius V. Madaräsz. Zeitsciirift für die

gesammte Ornithologie. 1. Jahrg. Heft. 1. (Geschenk

des Herausgebers
)

Joseph M. Cornely. Le chevrotain prolifique

de Chine. (Gesehenk des Verfassers.)

Noenty. Liste synonyinique de uoms d'animaux.

(Geschenk des Verfassers.)

Noenty. Elevage des jeunes faisans. (Geschenk

des Verfassers.)

Joseph Cornely. Education de mamniiferes

et d'oiseaux au pare de Heaujardin, a Tours. (Geschenk

des Verfassers.)

Piiotograpiiie des ersten am Continente angefertigten

Nestes von Catheturus Lathami. (Geschenk des Herrn

Josef Cornely.)

Plan des Thiergartens zu Beaujardin bei Tours

(Geschenk des Herrn Josef Cornely.)

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

Royal Society of .South Australia in Adelaide.

Asiatic Society of Japan in Yokohama.

Der Vereinspräsident Herr Adolf B a c h o f e n v.

Echt hat die praelitvolle Sammlung von Vögeln aus

Oceanien von dem Reisenden Dr. Otto F i n s c li käuf-

lich erworben und dem Vereine zum Geschenke
gemacht.

Herr Baron Gabriel Gunzburg aus Paris schenkte

dem Vereine eine reiciihaltige, höchst wertfavoUe Samm-
lung von Vögeln aus Ecuador.

Beide diese Sammlungen werden in der näclisten

Nummer des Vereinsblattes speeificirt werden.

IrzLsera^te.
Veriag von Hii^t^O Voi^cl in Leipzig :

Die Vogels c li ii t z Tr a g e

iiacli iliiir bi^liericoii EntwiukUins «ml wahren I{e<leiitiiii|i mit

l)t.,sunilcnr KiirUsUlit jiiif die Versuche zu ihrer Lösuiif; «lurih

RcielLSgoseizi^ebuiig uiul inteiiiatioiiale Vereiiibavmigen aaijre.-itellt

und gewürdigt von

Dr. B. Borggreve,
Obcifurslnu-isler ml.l Dircclor tler For.t.-io.i.lomio MOndon.

I'reis 1 M. 20 Pfg. = "J kr.

Im Vurlaje von L. A. Kittler in Leipzig ist erschienen und
durch alle Buohhandhingen zu beziehen:

d.er

Die Tögel
Zoolog-isclxex:! C3-ärten.

Stlali ätm Yögilal
HcraU!«gegeben von

3Dr. C I^-u-ss und Br. ü-jLri='erL.

I. Kleine Erniahiiuiig zum Schutz nützlicher Thier«. 13. Aufl.

Mit (>i; Abb. auf 3 Tafeln. Preis ßO Plg. = 36 kr.

II. Die iiiitzlichstcn Fieunde der Land und Fnrstwirthschaft unter

den Thiereu. 8. Aufl. Mit 66 Abb. auf 3 Tafeln. Pieis 1 M.
•20 Pf?. = 72 kr.

III. Die lle.ung der Höhlenbrüter mit besonderer Kiicksicht auf

die Nachtheile des Vogelfanges für Land- und Korstniithschaft.

2. Aufl. Mit 17 Abb. auf 1 Tafel. Preis 1 M. 20 Pfg. ^ 72 kr.

IV. Vogelschutzbuch. Kurze Xaturgeschichte aller eii, heimischen

Vögel. Mit 83 Abb. auf 4 Tafeln. Preis 5 M. = 3 fl.

Xiiiii Vo;;elsf*liiilz.
Eine Dai Stellung der Vogelschutzfrage in ihrer geschichtlichen

Entwicldung bis zur Gegenwart nebst Besprechung aller bisherigen

Mussnahnien, sowie die Gesetzesvorschljige von

Dr. Carl Russ.

Preis M. — 60 Pfg. = 36 kr.

VorrUtliis: • allen llurliliniidliiiixeii.

IE3:a,ns lv£a,ier in Ulm a. D.
diif'ctiT Import itiil. Piuilufto liefert franco, ieboiKle .\nkunft g.-u-aiUift, M

n ausgewachsene italienische Hühner und Hahnen:
Q

6 Je :t Nchnar/.e Diliikelrfissler .Hk. ft.SO (pQ„ :» Imiilc ItiiiiheirüMsIcr
, ». — n

,. 3 liuiite ((llil'ÜHsler ., fO, — U
(^ „ :C ri'iiilxiiite (•ellinisslcr tl.SO n

„ 3 reine schwarze Laiiiotta ,, 10. — IJ

Preisliste pastfrei. fl

Leitfaden zum Sludiuni der Oiiiitliologie

mit besonderer Berücksichtigung der In Gefangenschaft gehaltenen
Vögel.

Ein Handbuch für Vogel-wirtlie.

Von I)r. Ant. Relchenow.
In zwei T heilen. Gebettet 1» Mark.

In diesem ininmehr complet vorliegenden Werke ist dem
Studireiiden wie dem practischen Vogelwirth ziun ersten Male ein

vollständiges, die gesammte Ornithologie umfassendes Handbuch
geliefert Dasselbe characterisirt in gemeinverständlicher Darstellung

17 Ordnungen, 100 Familien und 651 Gattungen. Unter den be-

schriebenen 2000 Arten sind sämmtliche in Deutschland
heimische Vögel enthalten uu<l bildet das Buch daher ein

unentbehrliches literarisches Hilfsmittel für jeden Kreund der ein-

heimischen Vogelwelt.

Für Vogelliebhaber und Züchter unentbehrlich.

Die

fromdUndiscIi^n Stubonvdgel
ihre Naturgeschichte, Pflege unil Zucht

von Ikr. Harl RuwM
mit circa 200 Abbildungen in Chromolithographie.

Band I. Die körnerfressenden Vögel eleg. geb. Mk. 36

„ HL Die Papageien - - t,
33

IV. Lehrbuch der Stubenvogelpflege3Lief. a 1 Mk. ersch.
"

II. Die kerbthiertressenden Vögel noch nicht ersch.

liefere" gegen Katenzahl.n.gen franco Wohnort des Bestellers von

MU. .5 monatlich.

Prospecte stehen gratis u. franco zu Diensten.

F. Schönemann Buchhandlung
Hfiliii \V. Lfilzow Sir. lOL'.

33.

Von meinen Sammlern in ]<a|l|tlail(l. an d.r

unteren Ifol^sa. SibU'icil u. s. w. erhalte ich all-

jährlich bedeutende Soudungeu au Bälden und

Eici'll und gebe die Doubletteu davon zu erheblicli

niedrigeren als den üblichen Uändlerpreisen ab

Anclam in Pommern. R- Tancre.

Herausgeber: Der Ornithologische Veiein in Wien.
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lieber Alca impennis •) in Norwegen.

Von Robert Collett.

I. Früheres Vorkommen in Norwegen.

Zu der Zeit, zu welcher die Ornitbologen anfingen,

mit Ernst ihre Aufmerksamkeit der Alca impennis
zuzuwenden, d. h. im dritten bis vierten Decennium
unseres Jahrhunderts, war diese Vogehirt bereits am
Rande des Aussterbens, und da die Nachrichten über
dieselbe, welche bei älteren Schriftstellern vorkommen,
fast ausschliesslich sich auf gelegentliche Bemerkungen
beschränken, ist es selbstverständlich, dass unser Wissen
über diesen merkwürdigen Vogel, und seine einstige

Verbreitung ein verhältnissmässig sehr lückenhaftes

bleiben muss. Wenn es uns jedoch nichts destoweniger

gelungen ist, eine einigermassen klare Anschauung über

den Verbreitungskreis dieser Art während der letzten

beiden Jahrhunderte ihres Lebens zu erzielen, so ist

dies dem grossen Interesse zuzuschreiben, das sich an

ihren Namen knüpft, ein Interesse, welches eine ganze

Reihe von Naturforschern, unter denen wir vorzugsweise

") Der Ricseualk. (Die Redactinn.)

Steenstrup und Newton zu nennen haben, dazu ange-

trieben hat, sich auf die Erforschung der Geschichte

dieser Species zu werfen.

Man wird sich entsinnen, dass es Prof. Steenstrup

gewesen, der im Jahre 1855 nachwies, dass Alca
impennis, soweit wir wissen, nie einen eigentlich

arctischen Ursprung bekundet hat, sondern dass die

,.Gejrfuglskjärs" an der isländischen Südostspitze (^unter

63" 40' nördlicher Breite), wie sie den einzigen uns

bekannten Brutplatz der Art im laufenden Jahrhundert

darstellen, so auch als der nördlichste der Brutplätze

zu bezeiclmen sind, über welche wir überhaupt etwas

Zuverlässiges wissen, und dass demgemäss der Riesen-

alk als brütende Art es nie vermocht hat, den Polar-

kreis zu überschreiten. Bereits Faber hat 18 . . , .

es als das Wahrscheinlichste hingestellt, dass als die

Heimat unseres Vogels der südliche Theil der arctischen

Zone anzusehen sei.

Wie weit nach Süden hin sein Verbreitungsbezirk

sich erstreckt haben mag, wird wohl kaum je sich mit
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Sicherheit bestimmen lassen. Ks darf kaum als be-

wiesen gelten, tlass er noch in diesem Jalirliundert bei

den schottischen Jnsel£;nij)pen gebrütet hat und auch

aus den frühesten Berichten, die wir von seinem dortigen

Vorkommen besitzen und die ein paar Jahrhunderte

zurückreiclien, scheint hervorzugehen, dass das Auf-

treten der A. i m j) e n n i s in diesen Gegenden ein

ziemlich sparisames gewesen sein dürfte, wenn dasselbe

auch in alterer Zeit zahlreicher gewesen sein kann.

Wie bekannt, hat Steenstrup nachgewiesen, dass dieser

Alk in vorhistorischer Zeit die damals dicht bewaldeten

Küsten Dänemarks besuchte und dort den Völker-

schaften des iSteinalters als Speise diente. Dass der-

selbe aber hier im eigentlichen Dänemark gebrütet

haben sollte, dürfte wohl infolge der Katurbeschaffen-

lieit dieses Landes in Zweifel zu ziehen sein. Hat
derselbe wirklich die dänischen Küsten nicht bloss

ganz gelegentlich auf seinen Streifzügen zwischen den
Brutzeiten besucht, so werden es doeh wohl eher die

Inselchen tind Klippen an der schwedischen Seite des

Kattegats gewesen sein, welche dem unbeliiltlichen

Vogel einen Nistjilatz darboten, wo er Schutz fand

gegen seine vielen Feinde unter den Menschen sowohl
als unter den Thieren.

Das Auftreten der A. i ni p e n n i s als brütend

ist nämlich unter normalen Verhältnissen, unserer Er-
fahrung nach, an die Gegenwart kleinerer Inseln oder
Klippen gebunden, die nach dem offenen Meer hinaus-

liegen und einen soweit niedrigen Strand darbieten,

dass der Vogel im Stande ist, an demselben bis über
das Niveau der Brandung hinaufzuklettern, um dort

sein riesengrosses Ei auszubrüten. Letzterer Umstand
legt aber auch den Gedanken nahe, eine Untersuchung
darüber anzustellen, ob die lange Strecke der norwe-
gischen Küste, wenigstens soweit sie diesseits des
Polarkreises liegt, unserer Vogelart nicht ebenso ge-

eignete Brutplätze habe darbieten können, wie die,

welche sie auf den Faröern, St. Kilda, den isländischen

„Gejrfuglskjärs", und Funks-]sland auf Neiifoundiand
antraf.

Die Beiträge zur Lösung dieser Frage, welche
sich den Angaben älterer norwegischer Schriftsteller

entnehmen lassen, sind in dem Grade sparsam, unvoll-

ständig und uncorrect, dass .sich aus denselben auch
kein sicherer Anhalt für die Anschauung gewinnen
lässt, dass A. impennis während der letzten Jahr-
hunderte an der norwegischen Küste gebrütet hat.

Nach den drei Fällen , in welchen diese Art von
älteren Schriftstellern (die alle um die Glitte des vori-

gen Jahrhunderts lebten) erwähnt wird, lässt es sich

nicht einmal als erwiesen ansehen, dass irgend Avelches

Exemplar die.ser Species mit vollkommener Zu-
verlässigkeit hier im Lande im vorigen Jahr-
hundert beobachtet, und nach Autopsie beschrieben
worden ist. Ich werde im folgenden diese 3 Fälle
kürzlich besprechen.

1. Im Jahre 17(i2 veröffentlichte der gelehrte

Prediger und Naturforscher H. Ström den ersten Theil
seines grossen Werkes „Physisk og Oeconomisk Be-
skrivelse over Fcgderiet Söndmor"'), in welchem er ein

vollständiges Verzeiehniss liefert über sämmtliche Thier«
arten, welche vom Verfasser im genannten, zwischen
Bergen und Drontheim belegenen District beobachtet
waren.

') Physisclie und öconomisclie Besclireibuiij: der Vogtei S.

Pag. 221 beschreibt der Verfasser hier einen

Vogel, den er die ,Anglemage" nennt. Derselbe ist

doppelt so gross, als ein Alk (AIca torda), hat aber
einen längeren Schnabel, ganz kleine Flügel und einen
weissen Fleck bei jedem Auge (oder mit anderen
Worten, er beschreibt die wirkliche A 1 c a impennis).
Diesen Vogel hält Ström für den sogenannten Pinguin
und sagt von demselben, diese Art, die bisher von
keinem norwegischen Schriftsteller erwähnt worden
sei, von welcher er aber in Lucas Debes"'-) Beschrei-

bung der Faroergruppe gelesen habe, sei iui F'rühling

und unter den Fischereien an der Küste von Sündmöi'e
ganz gemein; er sammle sich dort in grossen Schwär-
men und sei leicht erkennlich durch sein eigentliüm-

liches Geschrei, welches dem Worte .Aangia" gleiche.

So lauten Ström's Bemerkungen in seinem ge-

druckten Werk. Aber bereits lange hat man an der

Correctheit derselben gezweifelt. Obwohl unser Ver-

fasser überall, wo es sich um die Wiedergabe per-

sönlicher Beobachtungen handelt, einen ungewöhnlich
scharfen Blick und genaue Auffassung an den Tag
legt, ist es doch in die Augen fallend, dass an dieser

Stelle bei der Mittheilung aus zweiter Haud, ein Miss-

verständniss mit unterlaufen ist.

Es ist einfach unglaublich, dass A. impennis
noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in einem
verhältnissmässig so stark bevölkerten und durch die

grossen Fischereien belebten Theil unseres Küsten-

gebietes verbreitet gewesen, ja sogar in Schwärmen
aufgetreten sein sollte, ohne doch je von irgend einem
der älteren Schriftsteller (z. B. Peder, Claussen, Ka-
mus oder Pontoppidan) erwähnt worden zu sein. Darum
hat man schon längst die Vermutiumg aufgestellt, dass

die Ström'sche Notiz sich auf Harelda glacialis*)
bezieht, welche letztere in der That im Winter und
bei den grossen Fischereien sehr zahlreich auftritt. Es
ist höchst wahrscheinlich, dass Ström das, was er über
letztere von den Fischern gehört hatte, mit dem zu-

sammenwirft, was ihm über einzelne, vielleicht wirklieh

beobachtete, jedoch keinesfalls von ihm selbst unter-

suchte, Exemplare der AIca i m p e n n i s zu Ohren
gekommen sein mochte, in welchen letzteren er den
von Lucas Debes beschriebenen Vogel wieder erkannte.

Eine Lösung der hier vorliegenden Frage dürfte man
in Stroms sehr ausführlichem Tagebuche zu finden hoffen,

in welchem er eine lange lieihe von Jahren hindurch

seine in Söndmöre gemachten naturhistorischen Be-

obachtungen eigenhändig eingetragen hat. Dies Werk
wird noch in der Universitätsbibliothek in Christiania

aufbewahrt.

Diese Tagebücher, welche den naturwissenschaft-

lichen Capiteln seiner „Beschreibung Söndmöres'' zu

Grunde liegen, habe ich nun selbst genau durchforscht,

und die verschiedenen Fälle, wo die ,Anglemager''

erwähnt wird, sorgfältig verglichen. In keinem dieser

Fälle handelt es sich um eigene Behauptungen ; an einer

Stelle hat der Verfasser eine Diagnose dieses Vogels

aufgenommen, die augenscheinlich ursprünglich dem
Museum Wormianum (Amstel. 1655) des Olaus Wor-
mius entlehnt ist , doch Hegt auch hier nichts vor,

welches dafür spräche, dass irgend selbstgemachte Be-

obachtungen zu Grunde liegen sollten. An einer

anderen Stelle passt die gegebene Beschreibung ohne
weiteres auf Harelda glacialis im Frühlings- oder

Sommerkleide.

') Debes Faeroa & Faeroa reserata, Kblion 1673.

*) Die Eisente. (Die Red.)



67

Sfröin's Mittheilungen über ein zahlreiches Auf-

treten der Alca impennis an der norwegischen

Küste während des Winters und Frühjahrs sind somit

durchaus unsicher und zweifelhaft.

2. Im Jahre 1764 Hess Brünnich seine kleine,

aber in mehrfacher Hinsicht werthvolle Schrift: „0 rn i-

thologia borealis"') ersclieinen. Dieselbe enthält

eine systematisch geordnete Aufzählung und Beschrei-

bung arctischer Vögel, mit besonderer Berücksichtigung

der im Kopenhagener Museum aufbewahrten Arten.

Als Nr. 105 (p. 2(3) nennt er Alca impennis, von
welcher das Museum Exemplare besitze „ex Islan-
dia & Korwegia". In wiefern wirklich eines dieser

Exemplare norwegischen Ursprunges gewesen ist, lässt

sieh selbstverständlich nicht mehr entscheiden, ,da es

an jedem weiteren Anhalt fehlt.

3. Noch ein Mal wird A. impennis bei einem
der älteren Schriftsteller erwähnt, nämlich vonKrogh
in seiner Beschreibung von Nordtjord'-) in Bergens-

Stift, einem District, der nacli Süden hin an Sönd-
möre grenzt. In dieser Beschreibung, die zwischen

den Jahren 1770—80 verfasst ist, erzählt der Verfasser,

dass die „Anglemage" (Alca impennis) sich „in

Mengen während des Winters an der Meeresküste vor-

finde". — Offenbar ist diese Angabe einfach seinem

Vorbilde Ström (siehe oben Nr. 1) entnommen, denn
es findet sich durchaus nichts, was die Annahme recht-

fertigen könnte, dass Krogh ein Exemplar dieser Art
vor sich gehabt hätte.

Als Resultat aus dem bisherigen ergiebt sich so-

mit, dass aus den Angaben jener 3 älteren Scliriit-

steller, der einzigen, die im vorigen Jahrhundert diesen

Vogel erwähnt haben, sich nur sehr unbefriedigende

und unzuverlässige Angaben über das Auftreten unserer

Art an der norwegischen Küste ableiten lassen. Dass
die norwegische Westküste um jene Zeit ab und zu
durch einzelne, von den Färöern oder Island, herüberge-
kommene Individuen besucht worden sein wird, lässt sich

wohl kaum bezweifeln. Alle Berichte über diese Vögel
stimmen darin überein, dass dieselben, sobald die Brut-

zeit überstanden ist, mit ihren Jungen die Nistplätze

verlassen, um meerwärts zvi ziehen, und es liegt darum
auch die Vermuthung nahe, dass unsere Art, ähnlieh

wie andere alkenartige Vögel, während des Winters
in weiter Entfernung von den Brulplätzen umherstreifen

mochte, und so auch die nächstgelegenen Theile der

norwegischen Westküste hat besuchen können.

2. Vorkommen in Norwegen im gegenwärtigen Jahr-

hundert.

Ich gehe nun zur Besprechung der Fälle über,

in welchen über ein Auftreten der A. impennis
an der norwegischen Küste im laufenden Jahrhundert
berichtet wird, und will jeden einzelnen dieser Fälle

besonders behandeln

:

1. In Boies : , Tagebuch einer Reise dureh Nor-
wegen in 1817"'') erzählt der Verfasser (p. 292), dass

er am Renenfjord in Helgoland eines Tages im August
1817 einen Vogel in der Entfernung beobachtet habe,
der, wie er meint, „wahrscheinlich der Imber des Pon-
toppidan (Alca impennis) gewesen sei, der aller-

') M. Th. Briiiini c )iii Oj- ii i tli nlogi a biueali.s, ect.

Hofniae MDCCLXIV.
2) Krogh, Kflenetninj^es oin Pioostiet Nordtjord. (Topogr.

Stat. Semlirifr. 2 D. 1 B. Cliristiania 1813.)

') Sclilesvvig 1822.

dings in Norwegen vorkommt.'' Ebenso berichtet er,

dass unter den Vögeln, welche sich im Winter im West-
fjord (südl. von den Lofoten) einfinden, auch der „Im-
ber, Alca impennis" voi-kommt.

In wiefern Herr Boie in Bezug auf den letzten

Fall genau unterichtet gewesen ist, lässt sich natürlich

jetzt nicht mehr ermitteln. Da derselbe jedoch an
beiden Stellen den norwegischen Namen „linber" an-

führt, und sich auf die Autorität des Pontoppidan für

diese Benennung beruft, so darf hier nicht unbemerkt
bleiben, dass der letzterwähnte Schriftsteller unter

seinem , Imber" unzweifelhaft den Colymbus gla-
cialis*) versteht, und dass schon Faber (Isis 1827,

p. G81) angenommen hat, dass Boie sich geirrt habe.

2. Im Jahre 1838 erwähnt Prof. Rasch in seinem
„Fortegnelse og Bemarkninger over de i Norge fore-

korainende FUgle" ') (Verzeichniss und Bemerkungen
über die in Norwegen vorkommenden Vögel)^ dass er

soeben eine Mittheilung darüber bekommen, dass ein

Exemplar unserer Art im Winter 1837—38 in der

Nähe von Frederikstad (einer Stadt zwischen der Mün-
dung des Christianiafjords und der schwedischen Grenze)
erlegt worden sei. Prof. Rasch's Gewährsmann für

jene Angabe^ der dermalige Lehrer der Botanik an

der Universität in Cliristiania, Prof. Schübeier, hat mir

indessen mitgetheilt, dass ihm das betreffende Exem-
plar nie vor Augen gekommen ist, und dass überhaupt

keine positive Bestätigung dafür vorliegt, dass das er

legte Individuum wirklich eine Alca impennis ge-

wesen sei.

3. Im Jahre 1850 berichtet Lilljeborg in seinem

,Bidrag til Norra Rysslands och Norriges Fauna"'-)

(Beitrag zur Fauna Nord-Russlands und Norwegens),
„dt. Alca impennis skulle för längere Tid seden

hafvablifvit skjuten i Trakten of Tromsö" (die Alca
impennis solle vor längerer Zeit in der Gegend
von Tromsö geschossen worden sein). Da auch dies

Exemplar nicht aufbewahrt worden ist, muss diese An-
gabe für eben so unsicher angesehen werden, wie die

vorige.

4. Prof. Steenstrup erwähnt endlich in seiner

bereits erwähnten Abhandlung (Bidrag til Gejrfüglens

Naturhistorie etc.), dass er soeben (1856) einen Brief

von einem in Vedsöe in Ost-Finmarken wohnhaften
Kaufmann, Herrn Nordvi, erhalten habe, in welchem
ihm mitgetheilt werde, dass ein Exemplar eines grossen

Seevogels, wahrscheinlich eines der hier besprochenen

Art, 1848 von einem Herrn Brodtkorb bei Vadsöe
(dicht an der Mündung des Varangerfjords) geschossen

worden sei. Auch Nilsson bringt in seiner Skand. Fauna
1858 (Foglarne, p. 571) eine fast gleichlautende Mit-

theilung von Herrn Nordvi, in welcher obige Angabe
bestätigt und durch die Notiz vervollständigt wird, dass

das Individuum als werthlos am Strande hingeworfen

worden sei. Diese Angabe, die seitdem von mehreren

späteren Schriftstellern, so z.B. von Newton 1861 (Ibis

1861, p. 377) und noch neuestens von meinem Freunde

Prof. Blasius in seiner verdienstreichen Arbeit : „Ueber

die letzten Vorkommnisse des Riesen-Alks, Alca im-

pennis etc.""') wiederholt worden i.st, ist indessen zu

gleicher Zeit entweder unbedingt geleugnet, oder we-

nigstens ebenso in Zweifel gezogen worden, wie die

*) Eisseetaucher. (Die Red.)

1) Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 1. B. p. 386.

2) Kgl. Vet. Akad. Handl. f. 1850 p. 331.

3) Veih. f. Naturw. z. Brauii.schweig, III Jahresber. f. 1881

' bis 82 und 1882 bis 1883 (p. 89).
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vorigen Falle. Ich bin indessen in den Stand gesetzt

einige genauere Erlüuterungen über das in Frage
kommende Exemplar mittheilen zu können, durch
welche, wie icii glaube, der Beweis geliefert werden
wird, da SS hier ein wirklicher und unan-
f e c li t b a r e r F a 1 1 vom Auftreten des U e j r-

fugls vorliegt, vielleicht der letzte von
allen.

Diese Erläuterungen habe icii direct von den
beiden in dieser Sache interessirten Herren eingezogen,

nämlich von Herrn Brodtkorb, dem Erleger des Vogels,

und von Herrn Nordvi, dem wir es verdanken, dass

diese Tliatsaehe gleich in weitereu Kreisen bekannt
wurde. Ich habe beide Herreu in späterei- Zeit per-

sönlicii kennen gelernt, und dieselben haben mir mit

grosser Bereitwilligkeit folgende Mittlieilungen zur
Verfügung gestellt, welchen sie, auf meinen Wunsch,
selbst die ßriefrorm gegeben haben, in welcher ich

sie hier mittheile. Ich begleite dieselben nur mit
nachstehenden Bemerkungen.

Herr Brodtkorb war 1848 ein junger Jlann %üu
20 Jahren, der sich dem Handelsfach gewidmet hatte,

und daneben eifrig die Jagd betrieb, und da sein Hei-

matsort ein wichtiger Brüteplatz der Seevögel (_Fugle-

var") ist, wo Massen von Alken, Möven und Cormo-
ranen auf den nahegelegenen Inselchen Hornö und
Kenii brüten, so hatte er beste Gelegenheit gehabt,

alle bei Vardii normal vorkommenden \'ögel kennen
zu lernen. Als ich iui verflossenen Sommer (1S83)

diesen Ort besuchte, um Jene merkwürdigen Vogel-

berge') zu untersuchen, lernte ich Herrn Brodtkorb als

einen in jeder Beziehung wohl unterrichteten und durch-
aus glaubwürdigen ^lann kennen, der jedoch gegen-
wärtig die Jagd bei Seite gelegt, weil Jedermanns
Interesse in der kleinen Eismeerstadt vom Waltisch-
fang'') in Beschlag genommen wird. In einem Briefe,

do. \'ardü d. öl. Dec. 1SS3 schreibt Her Brodtkorb,
wie folgt

:

„Es verhält sich ganz richtig so, wie Ihnen von
Herrn Nordvi berichtet ist, dass ich im April 1S4:8 bei

Vardö einen fremden Vogel geschossen habe , des-

gleichen mir weder früher noch später zu Gesichte

gekommen ist.

Ich ruderte an jenem Tag mit einigen Cameraden
nach Ueno hinüber, als wii' im Sunde 4 grosse Vögel
erblickten, die unsere Autiuerksamkeit erregten. Einer
meiner Begleiter, der nunmehrige Lensmand (Ge-
meindevorstand) Wessel, bat mich, auf dieselben zu
schiessen, um in der Weise darüber ins Reine zu kouimen,
was das eigentlich tür eine Art von N'ögeln sein konnte,

welche, statt aufzufliegen, bloss mit den Flügeln im

•) Ich habe mi(.-h selbst niehier« Mal über den kleinen Sund
nuleiu lassen, auf welchem die Alea impcnuis geschossen
wurde. Dieser Mceresarni trennt die Stadt Vardoe von den be-
nachbarten Inselehen Hornö und Renö, auf welchen sich die

grossen Vogelberge (Fuglevar) betiiiden, und ist ein paar englische
Meilen breit, mit starkem Strome. Kenös Strand ist flacher, als

der von Hornö ; docli brüten auch hier eine grosse .\nzahl Viigel,

vorzüglich Möven (Larus argentatns, marinus und canus).
Der eigentliche Vogelberg befindet sich auf Hornö. und in seineu
Terrassen nisten besonders Fratercula, Alea und Uria, sowie
die beiden Phalacrocorax - A rt e n.

-) Die in der Nähe von Vardö stationirtcn Etablissements
für den Wallisehfang reprasentirten bereits im vorigen Jahre (1883),
MiitEinberechnung derTlnaiisiedereien, Dampfsehitt'e und der ganzen
übrigen Ausrüstung, ein Capital von über 3 Millionen Kronen
(3'/,

II
Mill. M,\rk). Die gejagten Walarten sind I5elae n optera

Sibbald i i, li alaenopt era musculus und Megapt era boops.
Alles in Allem wurden von sämmtlichen 20 Etablissements in

Kinmarkcn im Jahre 1883 zusammen 50ti Wale erlegt.

Wasser plätscherten. Icli schoss, und einer blieb
liegen. Es war uns Allen ausgemacht, dass wir diese

Vogelart nie früher gesehen hatten. Er war von der
Grösse einer Ringgans'). Sein Rücken war schwarz,
und soweit ich mich entsinne, hatte der ganze Kopf
und Hals dieselbe Farbe ; sonst aber glich er, der Ge-
stalt nach, einem Alk. Ich entsinne mich speciell, dass
wir einen weissen Fleck am Auge der einen Seite

des Kopfes beobachteten; auf der andern Seite hatte
die Kugel, welche durch den Kopf gegangen war,
einen Theil des weissen Fleckes weggerissen, und den
Schnabel zersplittert, so dass ich nichts über die Form
des letzteren mittheilen kann'). Üie Flügel waren so

klein, dass wir Alle darüber einig waren, dieser Um-
stand sei daran Schuld, dass der Vogel nur jdätscherte.

Der Vogel wurde, in der Absicht ihn aufzube-
wahren, ins Boot gelegt; als wir aber das Land er-

reichten, war derselbe von Wasser und Blut so durch-
nässt, dass er am Strande hingeworfen wurde, doch
war es meine Absicht, ihn später genauer zu unter-

suchen. Als ich aber am nächsten Tage ihn abholen
wollte, hatte ein während der Nacht ausgebrochener
Sturm mit hochgehender See ihn weggeführt.

Ein paar Tage später war ich wieder aus, um nach
den übrigen drei Vögeln zu suchen, fand sie jedoch
nicht mehr. Ich entsinne mich s:leichtalls, dass ver-

schiedene Fischer auf diese Vögel aufmerksam gewor-
den waren, ehe ich ilen einen derselben schoss; später

jedoch sind dieselben nie wieder gesehen worden."

Nach Empfang dieses Briefes schrieb ich noch-
mals an Herrn Brodtkorb, um von ihm Auskunft zu
erhalten über die Beobachtungen, welche er mög-
licherweise über das Wesen, die Stimme u. s. w.

dieser Vögel gemacht haben dürfte. Auf diese Fragen
antwortete Herr B. in einem Briefe, ddt. Vardö den
27. Febr. 1884.

„An dem Tage, an dem ich den Vogel schoss, bliess

ein Sturm aus .Süden, so dass das Meer ziemlich in

Aufruhr war. Die Vögel schwammen gerade gegen den

Wind und da wir in derselben Richtung ruderten, be-

kamen wir dieselben in imgelähr 25 Ellen Entfernung
gerade vor dem Boot zu Gesichte. Ich bemerkte zu

der übrigen Bootgesellschaft, es seien dies wunderliche

Vögel, die da vor dem Boote immer nur plätscherten,

ohne aufzufliegen. Sie gebrauchten beim Schwimmen
sowohl Flügel als Füsse und tauchten auch, waren

jedoch nicht lange unter Wasser. Es sah aus, als ob

sie gerade nur durch die Wellenspitzen gingen. (,Som
om de nasten blot gik gjen, neni Bölge-Toppene.')

Die Vögel hielten sich zusammen, und schienen nicht

scheu zu sein. Wir hörten auch einen Laut, den sie

von sich gaben, wenn sie sich zusammen drängten

;

derselbe glich einem Schnattern, als ob sie einander

rufen wollten.

Ich dachte im Anfang nicht daran, zu schiessen,

da das Boot stark rollte. Erst als die Vögel sich

etwa bis auf 70 Ellen entfernt hatten, und wir dieselben

bloss ab und zu sahen, entschloss ich mich auf die Auf-

forderung der Andern hin zum Schuss. Als derselbe

fiel, verschwanden sämmtliche 4 Vögel, aber bald dar-

auf sah ich die übrigen o weiter plätschern, worauf

ä) Ringgans ist Bernicl.a brenta.
*) Hicr.ius erklärt sich das Missvcrstiinduiss, welches sich

in einigen früheren Referaten findet (z. B. bei Newton in Ibis

f. 1861) als habe unser Individuum einen dünnen Schnabel gehabt,

wie eine Uria. (R. C.)
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sie im Wellenschwall der Strömung („Strömskavl") vei'-

schwanden."
Zu dem liier Gesagten bemerke ich nur noch zum

Ueherfluss, dass C o I y m b u s g 1 a c i a 1 i s während des

Winters längs der Küste des ganzen Finmarkens (

—

und auch des übrigen Landes — ) ein durchaus bekann-

ter Vogel ist, der von den Jägern Immer oder Hav-
Inimer (Äleer-Immer) genannt wird. Eine Verwechs-

lung mit diesem Vogel hat, — wie dies auch zur

Genüge aus dem folgenden Briefe des Herrn Nordvi

erhellt, — hier nicht stattgefunden. Wer mit dem
Wesen unserer verschiedenen Seevögel einigermassen

vertraut ist, wird ausserdem auch beachtet haben, dass

keine der Taucher- (Colymhus-) Arten sich, wenn
sie auf dem Wasser liegen, dicht zusammenhält, wäh-

rend dies gerade eine Eigenthümlichkeit der Mitglieder

der Alken-Familie ausmacht.

Herr Nordvi, zur Zeit als Inspector des archae-

logisehen (alt-nordischen) Museums der Universität in

Ciiristiania angestellt, war ehedem als Kaufmann und
Naturaliensammler bei Mortensnäs, südlich vonVadsö')
ansässig. Er ist ein Mann , dem die Wissenschaft

manchen Beitrag zur Kenntniss der Ethnograpliie und
Naturgeschichte jener nördlichsten Landestheile ver-

dankt, und der bereits damals in eine lebhafte Ver-

bindung mit verschiedenen Männern der Wissenschaft

getreten war. In einem Brief, ddo. Christiania, den

11. März 1884, schreibt er mir Folgendes :

,Im December 1848 erhielt ich in Mortensnäs,

südlich von Vadsö, meinem damaligen Wohnort, einen

Besuch von meinem Freunde L. Brodtkorb aus Vardö.

Auf meine Frage an ihn, — der in Vardö aufgewach-

sen und mit allen dort vorkommenden Vögeln und
Fischen von Jugend auf vertraut war, und den ich als

eifrigen Jäger und guten Beobachter kannte, — was
er mir Neues aus der Thierwelt mitziitheilen habe,

«rzählte er mir, dass er in den letzten Tagen des April

auf einer Jagdtour in Sunde zwischen Vardö und Renö
4 ihm bis dahin unbekannte Vögel angetroffen habe,

von welchen einer von ihm geschossen und nach Hause
mitgenommen, aber am Strande wegeeworfen worden
sei. Ich fragte ihn, ob der geschossene Vogel nicht

') Vardö und Vadsö sind 2 Städtchen am Varangerfjord,

dessen äusseister Theil die Grenze zwischen Norwegen und Kuss-

land bildet. VaidO liegt am weitesten gegen das Eismeer hinaus.

vielleicht einer der grossen Taucher (Colynibus
g 1 a c i a 1 i s oder a r c t i c u s) gewesen sein könnte. Dies

wurde von ihm bestimmt in Abrede gestellt, da er von

diesem Vogelgeschlecht viele geschossen habe. Als er

erwähnte, dass der erlegte Vogel keine ordentlichen

Flügel gehabt habe, und wie er annahm, überhaupt

nicht fliegen konnte, weil er seine Flügelstummel

(»Vinge-Lapper") beim Schwimmen mit zu Hülfe nahm,
und als er weiter noch anführte, dass derselbe einen

grossen weissen Fleck beim Auge besessen habe, kam
mir gleich der Gedanke, es könne dies die Alcaim-
pennis gewesen sein. Um aber meiner Sache gewisser

zu werden, bat ich ihn in einem vorgelegten Kupfer-

werk (Nilssons ,llluminerade Figurer tili Skandinaviens

Fauna. •) nachzusehen, ob er den von ihm geschosse-

nen Vogel dort aufiinden könne. Er wies ohne irgend

welches Bedenken auf A. impennis hin, und sagte:

„Da ist er." Ich erzählte ihm nun Einiges über A.

impennis und dessen Geschichte, und forderte ihn

auf, Alles aufzubieten, um zu untersuchen, ob die ande-

ren Vögel sich nicht noch zeigen sollten; es waren

aber später keine zu sehen.

Als Brodtkorb von Nordvi vernommen hatte,

welchen Schatz er in das Meer geworfen habe, stellten

beide im folgenden Jahre die genauesten Untersuchungen

an nach den übrigen Exemplaren, doch ohne Erfolg.

Als John Wolley einige Jahre später (1855) Vardö
besuchte, und von Brodtkorb selbst über die Jagd
Bericht erhielt, fühlte auch er sich persönlich davon

überzeugt, dass der Vogel eine A. impennis gewe-

sen sei, und stellte eifrige Untersuchungen längs des

Strandes an , in der Hoffnung dort vielleicht noch

Theile von diesem oder andern Exemplaren vorzufinden.

Nach den oben gegebenen Mittheihmgen wird

sich kaum anzweifeln lassen, dass noch im Jahre 1848

einzelne Individuen dieser Art als heimatlose Umher-
streifer gelebt haben. Einige von diesen (vielleicht die

letzten überlebenden der ganzen Art) waren es dann,

welche im Frühling des genannten Jahres an der Eis-

meerküste bei Vardö unter Land angetroffen wurden,

d. h. weit östlich vom Nordcap, und unter einer Breite,

die unzweifelhaft bedeutend höher ist, als diejenige,

welche man, wenigstens in der historischen Zeit, für

den eigentlichen Verbreitungskreis dieser Art zu hal-

ten sich für berechtigt ansieht. (Schluss folgt)

-«iOOis=-

Dritte allgemeine Oniitliologisclie Ausstellung in Wien.

Von E. Hodek.

Vom 4. bis 14. des Monats April flatterte zum
dritten Male die „fliegende Schwalbe," unser Banner,
auf den Zinnen des Gartenbau - Gebäudes im frischen

Nord-Ost. Wir entledigen uns einer angenehmen Pflicht,

indem wir imseren Mitgliedern, die niclit gegenwärtig
waren, ein Bild der Einrichtung, Inscenirung, ein

Resume des Gebotenen entwerfen, wie es — ohne vm-
bescheiden zu sein, die Veranstalter selber dürfen. Die
Vorgänge am Congresse werden durch eigene Druck-
schriften, durch Veröffentlichung der Sitzungsprotocolle

zur Kenntniss unseres Leserkreises gelangen. Dieser
Congress, seit er tagte, d. i. seit dem 7. April, nahm
auch berechtigter Weise alles journalistische Schaffen
und Mittheilen so sehr in Anspruch, dass unsere Aus-
stellung zum journalistischen Aschenbrödel wurde und

wenig davon durch die Tagespresse in's Publicum

drang.

„Italia fara da se," hiess es und — sie machte

sich wirklich selbst. Jeder, der d'rinnen war, sagte es

dem Anderen, sagte es zehn Anderen, weil Jeder be-

friedigt fortging, „machte es sich von selbst."

Es war auch wirklich ein von dem in den Vorjahren

gebotenen, ganz weit abstechendes Ensemble und man

sagt — ja so, wir wollen bescheiden sein und auch die

Urtheilsverkündigung Anderen überlassen: Im Mittel-

schiffe also — nachdeiu Allerhöchstes Wohlwollen die

Theilnahme der kaiserlichen Menagerie von Schönbrunn

gestattete — standen, erfüllt und umgeben von Waldes

grün und Harzbaumduft im Fond zu beiden Seiten riesige,

zweckmässig construirte, das heisst, mögliehst wenig
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siclitbare Voliören; die mittelste davon bot das Bild einer

Felsenpartie mit abgewittertem Baumstrunlve auf ilirem

Grat. Dort thronte mit fatalistischer Ausdauer und Weit-

verachtuno- der sewaltijre König des alpinen Aether-

meeres, der Hartireier, und schleuderte nur ab und zu

resignirt wiitliiKe Blicke auf das Menschent,'ewirre unter

ihm. Zur Kechten von seinem Kaunie barg ein Fichten-

und Föhrenwald von 4 Meter Höhe den Sehnsuchts-

vogel des Waiduiannes, den Auerhahn und trotzdem

er sich die ersten zwei Tage in seiner zahlreichen,

polyglotten Gesellschaft recht behaglich zu befinden

schien und wie toll (am Boden) balzend, von einer

Ecke der Voliere in die andere fauchte und klappte,

musste er zum Leidwesen Vieler durch einen King-

fasan ersetzt werden , um sein leiblich Wohl nicht

ferner zu gefährden. Dieser Vogel scheint das Gas-

licht der Abendbeleuchtung am schlechtesten vertragen

zu haben, wahrend es auf andere, sonst für heikliclier

gehaltene Arten ohne nachtheiligen Effect blieb. Da-

gegen jedoch das andere, übrige \'o\k dieser Abthei-

lung, das amusirte sich und musicirte, jubilirte, trillerte

und schlug, selbst Abends beim Lichte, dass es eine

wahre Freude war. Im Geäste der Fichten trieben

sich nämlich fast alle Sänger unseres heimischen AValdes

in grosser Menge herum und es war eine walire Lust

hier, besonders wenn die Sonne zwischen L'—4 Uhr
den Platz beschien, die vielerlei kreuztidelen Stinuuen

zu hören. Am ausdauerndsten, wenn es auch schon

auf 'J Uhr Abends ging, waren zwei alte Amsel-
männchen ; die schmetterten und Hüteten d'rauf los,

auch in's Abendconcert der Uhus iiinein. In der Mitte

des Schiffes niimlich und umgeben von den drei grossen

Wandvolirren war eine solche aufgestellt, die getrennt

zwei einheimische Uhus und andererseits drei javanische

Truguhus enthielten; wenn die Abends anfingen, sich

zuzurufen, und sie thaten es in ausgiebiger Weise all-

täglich, da war der Jlitteltract rasch angefüllt von den

aus anderen Theilen der Ausstellung herbeieilenden

Zuhörern und machte die melancholische Jlusik, das

im Walde dem Laien schauerlich klingende Frage-

und Antwortspiel vielen Spass. Am Boden der Auer-

hahnvoliere tummelten sich Ibise, Streitschnepfen und
CJferläufer ; Austernfischer und Kibitze machten ein-

ander die guten Bissen streitig.

Das Gegenüber biev(m war eine gleiche, ebenso

reich mit Waldesgrün und an den Aussenwänden mit

hohen exotischen Gewächsen, Fäeherpalmen, Magnolien

und Rhododendron ausgestattete Voliere mit der lieb-

lichsten Gesellschaft von Exoten. Graue und Rosa-

Kakadu's, Corellas, die Nvniphen- oder Falkenkakadus,

Ilehnsittiche, allerhand L<u-is, Wellensittiche und Lori-

kets summten, schrien und t^chäkertcn durcheinander,

als practische Vögel meist den Futternapf zum Aus-

gangs- und Mittelpunkte ihres Thuns und Treibens

wählend. Hundert Kleine — wer nennt die Namen
alle — huschten durch die illustre, farbenprächtige

Gesellschaft unaufhörlich mitten, oben, über, unten

durch und fanden sich beim Futtertrögehen und an der

Wasserschale mit Zwitschern, Lärmen, Sang und Zank
zusammen. Die herrlichen zwei Mähnen- oder Nicobaren-

tauben (Calloenas nicobarica, Bonp.) mit stahlgrunem

Oberkörper, die Flügel grasgrün und die dichte Mähne
aus geschlissenen, schmalen , langen Federn, gold-

schillernd, der Schweif schneeweiss, sind nicht nur die

glänz- und farbenreichsten Verti'eter ihrer Familie,

sondern in dieser Voliere stechen sie so auflallend in

ihrem zurückgezogenen Betragen von der ganzen Sipp-

schaft und dermassen eigenartig ab, dass sie den Ein-

druck machen, als philosophirten sie überlegen und
vornehm über die Capriolen und das Lärmen ihrer

Umgebung. In dem grossen westlichen Nachbarannexe
hat die ilenagerie - Verwaltung den Wasservögeln ein

opulent bequemes Interims-Heim geschaffen.

In's (iriine erscheint hier ein Miniaturteich mit
Felswand eingebettet, von Bäumen überschattet; beide
Pelicane, weisse tind schwarze Schwäne, Wildgänse,
Brautenten, die prächtige Fuchsente (Casarca rutila) und
andere muntere Schwimmer recken, strecken, watscheln
\ind beissen sich da herum. Im Augenblicke, als das
Kronprinzenpaar diese Abtheilung betrat, erstieg die

massige Reckengestalt des rothen Pelicans die höchste
Steineinfassung des Beckens, gerade im Jlittelpunkte

der Gruppe, klaffte weit und breit den Schnabelsack
auf, schlug, förmlich hüpfend , mit den gewaltigen

Schwingen. Gerade, als hätte er sich diese alles Andere
verdunkelnde Attitüde für diesen feierlichen Moment
ausersehen und aufgespart, vorlaut, aufdringlich und
komisch zugleich. Nie gewahrte man man ihn vorher,

noch später Jemals auf diesem Platze in dieser Action.

Niciit unerwähnt mag bleiben, dass hier, an der
dem Hauptschift'e zugekelirten Wand in der schweig-

samen Gesellschaft dieser Schwimmer die Werkel-
künstler aus der \'ogelweIt, viele Dompfaffen, Lerchen
und Staare untergebracht waren, die ganz merkwürdige
Lieder pfeifen konnten ; allerdings nur schade, wenn
man's hören wollte, gerade da pfiften sie nicht und

I
hatten naiverweise stets diverse Nebenbeschäftigungen
bei der Hand, um nur nicht singen zu müssen, sobald

Unsereins es gern hören mochte.
Noch ein Raum war von Schönbrunn occupirt

und zwar die Rückwand des südwestlichen Seiten-

schiffes. Da lungerten und schliefen, theils krakehlten

sie herum, die Reiher fast alle, dann Scharben unter

vielerlei Möven; der gemüthliche, harmlose Löffler mit

seinen ewig würmelnden Schnabelbewegungen, die er

selbst im Trockenen nicht lassen kann und weiter

diverses Volk aus der nassen Region, das sich gern
in's Grüne verkroch. Den Glanzpunkt dieser Abthei-

lung offenbar bildeten die Edelreiher, selbst wenn sie,

auf einem Fusse stehend, ihren Körper zu einem

schneeigen, am Rücken zart zerschlissenen Federball

geformt trugen. Die Nähe der Fütterung brachte stets

kurz vorher ungeahntes Leben in die Gruppe. Der
Raummangel verbietet es, über die Aftecte und Situa-

tionen sich zu verbreifen, die kaleidoskopisch und
hundertfach in Gruppenstellungen sich formten, jede

davon eines S p e c h t'schen Griffels würdig.

Das erste von Präparaten^ das dem Eintretenden

im Centrum des Mittelschifl'es entgegentrat, war, in drei

Etagen zur Pyramide geformt, Graf Dzieduszycki's aus

dem Lemberger Museum mitgebrachte Collection von

35 (sage fünfunddreissig) wohlpräparirten Goldadlern.

Welche Sehätze von Landes-Naturalien muss ein Museum
bieten, das mit einer solchen gewaltigen Collection bloss

einer einzigen Species zu debutiren ve.rmag? Und wel-

cher ausgesuchten und hochinteressanten Species ! Dass

es nicht zwei sind, die sich da im Kleide von Aquila

fulva, dem Steinadler oder in dem von Aquila chrysae-

tos, dem Goldadler präsentirten, dafür gerade war —
ausser Dr. Girtanner's aus Graubündten hergebrachten

7 Bälgen — diese Sammlung wieder, wie ich immer

sage, ,ein offenes Buch,- wer darin die Uebergänge

vom fulva- zum chrysaetos - Kleide nicht mit Händen

greift, für den ist überhaupt — Verzeihung! ich vergass
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auf einen Augenblick vor Enthusiasmus über dieses

Monstre-Meeting meiner Leib- und Lieblingsvögel, mei-

nen Standpunct als Reporter, wo man, ohne Partei zu

nehmen, über sie alle zugleich mit derselben Grazie

hinwegscliwimmen inuss. Also, um jetzt in der Zone
der Präparate zu bleiben, erscheint als Nachbar der

vorliergelienden , in zwei zierlichen Glaskästen aus-

gestellt ßrn. Gabriel de Gunzburg's aus Paris Sammlung
von Vögeln aus Ecuador in meiir als 200 Exemplaren.
Eine herrliche Suite von 50 Colibris auf den mit

i

dunkelrothem Sammt überzogenen Etagen gibt den
eleganten Schreinen das Aussehen von Juwelenkästen.

Ausserhalb dei-selben jedoch, weil, nach ihrer Grösse
nicht für solchen Aufenthalt taugend, sind untergebracht,

theils auf eigener offener Etagere, theils auf den Kästen

selbst, etliche Hühnervögel und Falken, der Condor,
Königsgeier imd der grimme Haubenadler (Spizaetos).

Vom Eingange durch die Säulen unter dem flie-

genden Barbatus der Herzegowina durch nach rechts

einbiegend, sind wir in der eigentlichen Zone der Prä-

parate und darin nimmt ein würdiges Ausstellungsobject,

unstreitig das werthvollste, die erste Stelle ein, die

Bälgesammlung des Naturforschers Dr. Otto Finsch

aus Bremen, welche derselbe von den Inseln der Siid-

see im Jahre 18<S() — 1881 mitbrachte und die mit der

goldenen Vereins - Medaille ausgezeichnet wurde. Die
seltene Sammlung enthält 316 Nummern von Bälgen,

Nestern und Eiern der Avifauna Mikro- und Polynesiens

und durch den Umstand, dass sie in ihrem ganzen
Umfange vom Vereins-Präsidenten, Herrn Bachofen von
Echt direct aus der Hand des Sammlers erworben und
dem Vereine zum Geschenke gemacht worden, erscheint

es gerechtfertigt, dass wir den auswärtigen Vereins-

Mitgliedern einen vorläufigen Einblick in die mit aller

Subtilität gewissenhafter Forschung zusammengestellte
Sammlung ermöglichen, welche Pflicht uns gründlich

dadurch erleichtert wird, dass wir bloss aus der uns
vorliegenden kleinen, eigens zum Zwecke der Aus-
stellung von Dr. O. Finsch edirten Broschüre zu
schöpfen brauchen, die als beigefügter Catalog auf
jedes Wissenswerthe aufmerksam macht. Selbstver-

ständlich werden seiner Zeit diese Blätter den Catalog
vollinhaltlich bringen.

I. Aus Neu- Britannien liegt ein Balg von Hal-
cyon sanctus, Vig. & Horsf., einem Eisvogel bei,

den stürmisches Wetter derart bedrängte , dass er

300 Seemeilen vom nächsten Lande (Sudest Isl. der

Louisiade - Gruppe) an Bord des Schilfes flog. Bei
einem Vogel von anscheinend so mittelmässiger Flug-
kraft, ein gewiss merkwürdiger Fall.

Von N e c t a r i n i a f r e n a t a , Müll., einem Honig-
vogel, sind schöne Suiten da, vom Neste, dem Ei und
dem Nestjungen an bis zum alten Männchen aus Neu-
Britannien und eben solche Suite vom Cap York und
der Torres-Strasse. Alle Anousarten sind reich, Anous
stolidus in zwölferlei Alters- und Geschlechtskleidern
vertreten.

Der vielen, wundervoll gefärbten, oder auch ilii'er

bedeutenderen Grösse wegen hervorragenden Vertreter

der Ornis zu gedenken, erlaubt wohl nicht der Zweck
und Raum dieses heutigen Blattes, jedoch muss für

den Sammler höchst anerkennend erwähnt werden,
dass die Erwerbung von Alters- und Geschlechtsreihen
aller Stufen bei selteneren, wenn auch nicht durch
Grösse und Färbung prononcirten Species, eine ver-

dienstvolle Leistung ist und diese wiederholt in der

Sammlung, so z. B. hier bei den Neu-Britanniern auch
in C a c o m a n t i s t y m b o n o m u s. Müll., einem Kukuk,
ihren prägnanten Ausdruck findet.

Von Carpophaga rubricera, Bp., einer

prachtvoll metallschillernden Taubenart, „A Ballu"

der Eingeborenen, ist eine reiche Suite vorhanden und
M e g a p o d i u s e r e m i t a. H a r 1 1., ist eine Hühner-

art Neu-Britanniens (auch in 4 diverse gefärbten Exem-
plaren), welche fast das ganze Jahr hindurch Eier
legt u. zw. sie in ziemlich tiefe Gänge des Lava-
Sandes vergräbt und so zum Ausbrüten bringt. Die
ausschlüpfenden Jungen sind gleich vollbefiedert und
flugfähig.

So ist Neu-Britannien in 54 Species vertreten,

fast bei jedem Vogel auch der bei den Eingeborenen
gebräuchliche Name beigesetzt und alle sonst nöthigen

Daten geliefert, welche den Werth jeder Sammlung zu
erhöhen vermögen.

II. Aus Neu-Guinea sind 33 Arten vorhanden,

darunter

Haliaötus leucogaster, Gml., ein Seeadler

und H a 1 i a s t u r s p h e n u r u s, Vieill., ein Fischhabicht,

nebst M i 1 vus a ff i n i s, G ou 1 d., einem Milan, welcher

dort genau so frech in die Dörfer eindringt, wie bei

uns Milvus ater der schwarzbr. Milan es versteht. Es
muss leider versagt bleiben, auf die anderen, schönen
Arten Neu Guinea's hier einzugehen.

III. Vom Cap York und der Torres Strasse mit

den Inseln Thursday-Island, Morilug (Prince of Wales
Isl.) und Alabiak wird uns unter den 29 Arten eben-

falls viel Schönes geboten, darunter Pinarolestes
parvulus, Gould., der in Australiens Wäldern die

Rollen unserer Drossel und Nachtigall singt, dann
Ptilorhis Alberti, E

1

1 i o t. der „Riflebird"

in den Urwäldern Somerset's, welcher umfärbt, ohne zu

mausern*). Die prachtvolle Taube Carpophaga
s p i 1 o r h o a. Gray, etc., etc.

IV. Aus Neu-Seeland, das verhältnissmässig wenig
Arten zählt (blos 39 Landvögel), sind 29 vertreten und
darunter die seltensten und interessantesten, wie

Heteralocha Gouldi^ Gray. Das einzige

Beispiel in der Vogelwelt, 2 Vögel von der Grösse

und Färbung der Alpendohle, wovon das Männchen
einen starken, kurzen Schnabel von der Länge circa

wie der eines Nusshähers, das Weibchen aber einen

solchen von der Dünne und Länge der Waldschnepfe
und scharfspitzig ausgehend besitzt, mit dem Abwärts-

buge wie etwa Numenius arquatus, der Brachvogel.

Bei der Ernährungsweise sind die Ehegatten stricte

auf einander angewiesen.

Nestor m e r i d i o n a 1 i s , Gml., aus den

Alpernthälern des Tasmanthales und sein Vetter

Nestor notabilis, Gould. aus den Südalpen,

nahe dem Hooker-Gletscher am Fusse des Mount
Cook, sind in ihrer Lebensweise und durch sie derart

degenerirte Vögel, dass aus ihnen, die vor Einführung

der Schafzucht in ihr Vaterland ehrliche Papageien

waren
,

jetzt mordgierige Raubvögel geworden sind,

die ihrer baldigen Ausrottung entgegengehen, weil

sie die Schafheerden anfallen und den Schafen das

Nierenfett durch's Fell ausfressen, folglich sie ruiniren.

Diese Abtheilung enthält auch den grossen Strin-

gops habroptilus, Gray., den Kakapo oder

Erdpapagei aus den Süd -Alpen, der nie fliegt; er

*) Siehe onser Andea comata, der Kallen-Reiher.



72

er zählt zu den interessantesten (Naclit-) Vögeln und
treibt, seiner allzufrülien Ausrottung entgegengehend,

ein hanulüses niielitliches Ilöhlenlebon.

C a r p II p h a g a Novae— Z e a I a n d i a e. G m 1.,

ist die einzige und schon selten werdende Taubenart
Neu-Seelands. Graculus punetatus, Sparm.,eine
prachtvoll kleingefleckte, zweigeseliopfte Seharbenart.

Laras pacificus. Lath. Die schönste Jlöve

überhaupt und schliesslich

A p t e r i X O w e n i i , G o u I d. Der Kiwi oder
die Straussschnepfe Neuseelands; dass dieses das
wunderlichste flügellose Vogelgeschöpf des Erdeu-
grundes ist, wird auf den ersten Blick einleuchten. Es
ist aueli sein Skelet dabei mit den rudimentären Fliigel-

extremitilten, die unter dem dichten Ötrausstederpelze

ganz verschwinden. Wie Dr. Finsch versichert, ist

dieser Vogel noch nicht so wie man vermuthet, dem
Aussterben nahe, sondern noch ziemlich zahlreich in

den Dislricten der Südinsel vorhanden.

V. Micronesien, ist — in den östlichen Carolinen
durch y Arten vertreten, wovon

Zoster ops cinereus, Kittl. nur auf
Kuschai, ferner

Zoster ops ponapensis, Finsch und
T r y c h o y 1 o s s u s r u b i g i n o s ii s wieder aus-

schliesslich n u r auf der In.sel Ponape vorkommend.
b. Nawodo ist durch 1 Alt,

Calamoherpe Rehsei, Finsch vertreten,

welche sonst nirgends wieder vorkommt.

c. Atolle der Marshalls und Gilberts-Inseln ist

vertreten diuxh i) Arten IBrutvögel, darunter die

schöne Taube
C a r p o p h a g a o c e a n i c a L e s., ferner die

eigenthümliche Reiherart

Ardea sacra. G m 1., wovon Miinnchen wie
Weibchen, sowohl Junge wie alte, ebensowohl in

weissem Kleide als auch in Schiefergrau vor-

kommen.*)
Die elegantesten der Seoschwalben,

Gygis alba. Sparm., und Phaeton Candi-
das, Briss., die oft weit vom Lande über dem Ocean
schweben und die Schifte begleiten ; dann durch
() Arten von Zugvögeln, darunter auch Ponape durch
einen Ku k u k.

Urodynamis taitiensis, (Sparm.), welcher
nicht scln\!arotzt bei kleinen Vögeln, sondern selber
brütet.

Strepsilas interpres. Linn., ein Stein-

wälzer ist da, welcher auf Nawodo in Käfige gesperrt

und zum Kämpfen verwendet wird.

Wer das Locale der Gartenbaugesellschaft auch
in seinen diversen ^Ausstellungskleidern" kennt, der
gewahrte hier etwas ganz Ungewohntes. Die östliche

Rückwand dieses Präparaten-Tractes nämlich erschien

fortgefegt von ihrer Stelle, es labte sich das Auge an
einer wirklich täuschend durchgeführten und effect-

voUen Leistung im grossen Decorationsfache. Meister
Makart entwarf das lebensvolle Bild einer altdeutschen

Falknerei vmd die Hoftheater-Decorations-Maler Herren
Kautzky, Brioschi und Burkhart .verwirklichten", fast

könnte man es so sagen, auf Leinwand das ideale Bild

durch einen im altdeutschen Style gehaltenen Jagd-
schiosstract, der mit seinem Giebeldache bis knapp

zum Plafond des Tnnengebäudes reichend, aus dichtem
Griln hervorlugend, nach rechts in des Himmels Blau
mit einer Schilfgegend den Gesichtskreis abschloss, in

deren wirklichem ]{ohre sich Reihervolk befand. Das
Stück — Rückfronte wie es schien — des alten Falkner-
Tuskulums trug an seinen von Erkei-, Thor und
Fenster freien altersgrauen W'andtlächen Embleme der
Jagd, Hirsch, Ur und Eberköpfe und aus einem der
seitlichen Erkerfenster, zum Zeichen, dass der Jagd-
herr da, flattert lustig rother Flaggenwimpel in die

Luft. Am breiten Jlittelfenster kost ein Liebespaar
und sinnend auf die vor ihrem Fenster in Käligeu
minnende Singvögelschaar blickend, scheint für die

Schöne da oben all die Pracht, vor dem Tliore unten
ausgebreitet, gar nicht zu existiren, leider auch gar
nicht der schmucke, stramme Falkner, der in Sehn-
sucht vergehend, nur ab und zu einen Blick unter dem
Barett hervor dorthin zu werfen wagt.*)

^^>n dem Spitzbogen des Eingangsthores und
dasselbe halb verdeckend, ragte in den Vordergrimd
(eine Prachtleistung des Hofdecorateurs Herrn Giani)

eine zeltartige Gruppirung von kostbaren Sarnmtstoßen
in vieux vers und gedämpft bunten Teppichen, welche,

von dem plastisch hervortretenden zum Stockwerk
reichenden Balkone herabhängend, an zwei Banner-
stangen aufgeschürzt und den Hintergrund in anderen
passenden Farben schliessend, ein Schiruidach bildeten

iür die, hier auf einem reich geschnitzten Tische in

kecker Unordnung zwischen (natürlich ebenfalls streng

altdeutschen) Humpen und Pokalen hingeworfenen,
herrlichen Gürtelwaft'en der Falkner, ihren diversen

anderen Geräthen, als da sind: Original (aus der Zeit

Carl 's VJL) Futtertaschen iür Festzüge aus buntem
Seidenstoffe, für den täglichen Gebrauch aus Hirsch-

leder mit kostbaren Stickereien, Pulverhörner, Nik- und
Waidmesser, dazwischen endlich anderen kleinen, nicht

weniger originellen Kram. Auf der reich geschnitzten

Lehne des Stuhles hingen Pferderüsttheile und der
Bandelier des Grossfalkners, von der Spitze herab der
mit Efeu umrankten Zeltstandartenstange hing der
hölzerne Falkenrinjr, auf seinen Tragständern besetzt

mit G behaupten, edlen Falken.

Laubbekräuzt, etwa iui Schatten der (wirklichen)

Tannen, stand links ein Jleth-Fass auf seinem

.Kanter'. Die Ideen- und ,StofF--Verbindung zwischen

diesem, bei einer Siesta nach der Jagd so wichtigen

Geräthe und den Humpen nebst Pokalen, einem reich-

gedeckten Tisch, stellte ab und zu der Falkner demon-
strirend her. Ob er wirklich Meth, ob eitel Bier zu
eigener Labung dort entnahm und hie und da auch
kredenzte, w^ir wcdlen das nicht enthüllen, dass er diess

jedoch mit würdevoller Grandezza, ohne auch nur

einmal in Alltagsmiene zu verfallen, durclifiihrte, mit

wirklichem Verständniss und massvoller Einfachheit alle

die tausend an ihn gestellten Fragen über das Wesen
der ehemals allbeliebten, edlen Jagd Auskünfte ertheilte

und über Benützung dieses oder jenes, unseren jetzigen

Adle
*) Siehe unser ArjuiLi jiennata, der Zwerg- oder beho.'ite

*) Und der Falkner warf .seine Augen wirklich, jedoch

weniger nach der leiuwandnen Dame am Fenster, — noch als den
wirkliehen aus Fleisch und Blut im Publikum, denn er war
selber von Fleisch und Blut. Es wurden für die Rolle dieses

Falkeniers i Pr.ichtfiguren au.s dem Personenstatus der Hofoper

engagirt, welche sich ablösend ihre wirklich nicht leichte Aufgabe

auf die denkbar würdigste Weise lösten. Das schmucke Original-

kostüm ist Eigeutlium des Grafen Hanns Wilczek und wurde von

Sr. Excellenz so wie die übrigen Jagdwaften und F.ilkner- Uten-

silien dem Comite zu diesem Zwecke wohhvollendst zur Dispo-

sition gestellt.



Jagdbegriffen ferne stehenden Apparates, der Feder-
spiele, der Falkenhauben u. s. w. Erklärungen lieferte,

das sei hieniit in aller Form Rechtens constatirt. Damit
auch die Jagdbeute nicht fehle, waren Se. kaiserliche

Hoheit, unser durchlauchtigster Kronprinz-Protector so

gnädig, eine stattliche Serie von Tags vor der Eröffnung
in den Donau-Auen erlegten Reihern und Sumpfvögeln
dem Zwecke zu widmen, die wurden rasch als

erlegtes Wild ausgestopft und ergänzten das lebens-

volle Falknerbild auf eine vom Thorbogen zur Zelt-

stange gespannten Schnur gereiht und vom dunklen
Fond des Thordurchganges sich vortheilhaft in ihren

hellen Federkleidern abhebend, äusserst vortheilhaft

Auf der Brüstung des Balcons und mit seinen eleganten
Contouren vor blauem Wolkengrunde günstig situirt

sass ein Pfau, sein Gefieder ordnend. — Die zahl-

reichen präpnratorischen Leistungen in dieser Abtheilung
alle aufzuzählen, gestattet der Raum hier wahrlich

nicht und müssen wir den gütigen Leser an den
Catalog weisen, der — so weit der Vorrath reicht — an
die Vereins-Mitglieder versendet werden wird. Um ein

Bild im Allgemeinen zu geben, sei erwähnt dass an der
linken Längsseite dieses Tractes zuerst die Exposition

des Agramer Landes-ÄIuseums mit Collectionen meist
kleiner Körner- und Insectenfresser mit je 1— 2 Albinis-

men situirt war, wovon die weissen Schwalben und 1

weiss gescheckter Segler (Cypselus apus) hervorstachen.

Diesem vis-k-vis, noch im Durchgange, hatte das
kaiserl. Hofmuseum einen Baum mit ebenso prächtigen

als seltenen Papageien und Kakadus ausgestellt. Wei-
ter an der Längswand stand eine interessante Sipp-

schaft vom Rackelhahn imd seinen Hennen in 12
Exemplaren, von Auer- und Birkwild, worunter die

hahnenfedrigen Auer- und Birkhennen von Hencke und
Meyer aus Dresden eine seltene Collection liildeten.

Dann kam Wl. Schier aus Prag mit einigen Diversen,

darunter eine gelbe Haushenne mit Hahnenkamm und
Schweif, an ihn schloss sich Praeparator Mergen-
thaler aus Schwab. -Hall in Württemberg, dessen
Gestaltungsdrang mit dem Können noch nicht im
richtigen Verhältnisse steht. An der Wand hing als

, weisser Falke" deciarirt von Forstverwalter Fünkh
aus Tirol eine seltene Varietät von Circus vufus, der
Rohr- oder Rostweihe in fast schneeigem Weiss ; Herr
von Hahnenau acquirirte den schönen Raubvogel. Von
Othmar Reiser prangten als locale Rarität 2 Mauer-
läufer (Tychodroma muraria) unter einem Glassturz,

die hier bei Wien im Steinbruche bei Mauer erlegt

sind, Herr Baron Laudon brachte drei grüne Scharben
(Phal. gracuhis) in der Adria erlegt, Dr. B. Schiavuzzi
aus Monfalcone schöne Möven, Dr. Russ aus Berlin

seltene Zimmervogelbälge, H. F. Binder aus Triest

exotische Bälge zur Ausstellung. Ziemlich reich ge-

bracht waren Collectionen der Fachleute und Amateurs
und daraus verdienen die Vogelskelette der Frau Anna
Erber und die belehrende plastische Darstellung des
Entwicklungsganges beim Bebrüten des Vogeleies von
Dr, L. Eger in Wien Erwähnung. Die gräfl. Czernin-
sche Forstverwaltung aus Neuhaus in Böhmen und
Fürst Clary zu Aldringen sandten Rackelhähne und
von H. V. Homeyer aus Stolp in Pommern, war neben
den Vitrinen der Finsch'schen Bälgesammlung eine

solche seiner Waldhühner - Varietäten untergebracht.
Dr. Girtanners Goldadlerbälge und 2 schön gemachte
Dunenjunge von A. chrysactus, hier und da noch ein

einzelner kleiner oder grösserer Vogel, die Papageien-
sammlung Scheuba's, der Mönchsgeier Baron Laudon's

in Mähren erlegt, und wir werden mit den Präparaten
fertig sein bis auf die unterbrochene , rechtsseitige
Längswand, wo der Verein selbst Serien exponirte,
wovon eine die kaukasischen Vögel mit einem dortigen
Bartgeier, ein Geschenk Seiner kaiserl. Hoheit des
Kronprinzen, die zweite mit dem Argus- und dem
Spiegeifasane ein solches von Seite des H. F. W.
Schulze aus Jenchuan auf Corea ist, und indische
Vögel erhält. Irgend ein nennenswerther Fortschritt in

der Ausführung oder Lebensnachahmung ist auf diesem
Gebiete nicht zu verzeichnen

; als das Bestgearbeitete
offenbar hervorgestochen hat die kleine Papageien-
und Kakadugruppe von Kerz in Stuttgart, hors con-
cours, ausgestellt vom kaiserl. Hofmuseum in Wien.

Ueber die grosse Zahl der ausgestellten Sing-
und Ziervögel, über Hühner und Tauben, denen bei
der heurigen Exposition besondere Rücksicht gewidmet
wurde; über den Effect, der beim besuchenden Publi-
kum sich so besonderer Gunst erfreuenden Ausstellung
von thätigen Brutapparaten, denen zum Ergötzen von
Gross und Klein alltäglich neuer Familienzuwachs
entschlüpfte, über all das muss dem C'ollegen von Fach
das Wort gegeben werden, auch über industrielle und
Kunstgewerbe-Erzeugnisse, über Literatur und Leistun-
gen in Malerei und über ^ die Druckbilder mit Vor-
würfen aus der Vogelweit müssen Andere referiren
und wahrend ich den Herrn Kunstreferenten noch die
hoch charmanten Leistungen des jugendlichen Künstlers
mit so gereiftem Können in Wiedergabe von Vogel-
kleid, Gestalt und Farben, dem Schaffer des herrlichen
Schwanes, der Fasane und übrigen Vögel zu wohl-
wollender Besprechung empfehle, scheiden wir von
den geliebten Räumen, worin wir durch einen halben
Monat mit Freuden gehaust und mit Genu^thnung so
manchen der Besucher Befriedigung von den Auo-en
herablesend mitunter ein gütiges, wohlwollendes Wort
der Anerkennung von sachcompetenter Lippe erfahren
haben; wir merken uns dasselbe dankbar.

Nun zum Thore hin, am Barbatus vorbei, ins
Freie; denn die Polizei hat angeordnet, dass nur durch
den Garten der Ausgang des Publicums stattfinde.

Was ist denn das ? wir treten ja ins Dunkle, nicht in

den hellen Sonnenschein. Und von rechts aus der Mitte
eines grossen Anbaues her, den man die Grösse des gan-
zen Mittelschiffes vom Gartenbaugebäude noch über-
ragend, hier aufgezaubert binnen 4S Stunden, da dringt
eisige Luft und durch das Tannengrün des Curridors im
Vordergrunde, in dem wir uns befinden, blinkt uns ein

Nordlicht durch die Eisberggassen entgegen und über
Treibeisflächen ist sein röthlich düsterer Wiederschein
verbreitet mit dem Luft- und Farben-Misterium der
polaren Dämmerung. Schläfrige Seehunde und Robben,
halb aus dem kalten blauen Element emporgetaucht,
theils lungernd auf den Schollen , repräsentiren das
Säugethierleben, dem sich aus dem Hintergrunde schon
der weisse Tod in Form der Pranken eines wuchtigen
Eisbären naht. Das ist die Polargruppe; das ist die

wohlgelungene Nachahmung der Vogelbrütestätten im
hohen Norden, wie sie Herr Corvettenarzt Dr. Ferd.
Fischer entworfen, und die Hoftheatermaler - Trias
Brioschi, Burkhart und Kautzky ausgeführt hat, eben-
falls zur Befriedigung nicht nur des laienhaften Urtheils.

Es ist eine offenbar hervorragende Leistung der
Ausstellungsunternehmung und doch, wie Viele werden
trotz Affichen, trotz Colportage durch die an den Aus-
gangsthüren postirten Aufseher das Gebäude verlassen

haben und zu Hause erst sich erinnert haben, dass ja
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auch eine Polargiuppe zu sehen angekündigt war. Soll

das eUva Schwindel, sollte es ein unausgeführt geblie-

bener Lockvogel gewesen sein? Nein, der nächste

Besuch überzeugt vom Gegentheile und wie zur blauen

Grotte, bedauert es gewiss Keiner, eigens deshalb

hineingegangen zu sein. Die Schuld trägt nur der

Umstand, dass die Gruppe, zu umfangreich, ausser-

halb des Gebäudes angebracht werden musste und des-

halb leicht übersehen werden konnte. Man musste aber

ziemlich lange und genau hinsehen, um mit den au die

Dämmerung erst gewöhnten Augen zu gewahren, was

da Alles geboten war, um die Phantasie nach dem
hohen Norden und zu seinem Vogelleben zu führen.

Schneebeeistes und verschneites Uferfelsenland schloss

in glasirten, perspectivisch wohlcombinirten Windungen

in schroften Abstürzen zur See den Hintergrund. Im
Mittel- und im Vordergrunde zu beiden Seiten, beson-

ders westlich hochgethürmt bis zur ebenfalls luftimitirten

Wölbung der Woikeuregion, überhängend theils, dann

wieder pyramidisch aufeinandergeschoben, voll belebte

Felsenmässen, auf deren Vorsprüngen, Kanten und

Vertiefungen das Moven-, Lummen- und Alkenvolk

brütend und lungernd sass, theils ab- und zuflog, theils

durch die Lüfte schwebte. Ein Polarfuchs schlich an

eine der nächsten Felsenstiifen zu^ ihre Insassen so

unbemerkt \vie möglich seinem knurrenden klagen ein-

zuverleiben.

Bürgermeister- Möven hatten die höchsten Sitze

eingenommen, Papagei- und Krabben - Taucher, Dick-

schnabel- luid Gryll- Lummen oeeupirten die tiefer ge-

legenen Partien der Brutcolonie und die Sturm- und Raub-

möven Avaren überall unter allen darunter angesiedelt.

Bei Sonnenschein warf das Polarlicht, sogar etwas inter-

mittirend, herrliche Reflex - Effecte in's eisige Vorder-

land, nur des Abends, wenn die electrische Beleuchtung
au die Reihe kam, da war sie zu Zeiten allzu wirksam
und Hess Alles in Feuerschein getaucht erscheinen, zu

Zeiten versagte sie und das, Avie gesagt, beeinträchtigte

den vollen Effect für die Abendbesucher, die übrigens

zwischen V^ö und 9 ühr in der Regel das Aussteliungs-

local bereits verlassen hatten. Am Tage war der Besuch
ein hoch zufriedenstellender, Schulkinder hatten des

Morgens zwischen 8— 9 Uhr gegen einfache Anmeldung
des Besuches beim Comite freien Eintritt und es wurde
sehr fleissig davon Gebrauch gemacht.

Wollten wir über die Eröffnung der Ausstellung

durch Se. Excellenz den Herrn Ackerbau - Minister,

Grafen Falkenhayn. und dem gleichzeitig erfolgten

Besuche Sr. kaiserlichen Hoheit, des durchlauchtigsten

Kronprinzen - Proteclors sammt der durchlauchtigsten

Gemalin, der Frau Kronprinzessin Stefanie, berichten;

sollten wir wiederholen, womit die Journale seiner Zeit

Sie längst bekannt gemacht haben, dass wir das Glück
genossen, die heurige Ausstellung von Seiner Majestät,

unserem Kaiser Franz Josef I, allergnädigst besucht

zu sehen und huldvollst belobt zu wissen; dass wir bei

diesem Allerhöchsten Besuche die Freude erlebten, dass

Kronprinz Rudolf die Führerschaft übernahm und selbst-

erklärend unter zeitweiser Assistenz des Ehren -Prä-

sidenten Marquis de Bellegarde beim Rundgange die

Honneurs machte, wir berühren diese für uns hoch er-

freulichen Thatsachen hier nochmals mit tiefster Dank-
barkeit und Stolz.

-ifGOJH

Die A'ögel von lU'lgien.

Von Dr, Alfons Oubois,

Couservator am künigl. unturhistorist-tien Museum in Brüssel,

(Fortsetzung,)

74. Anthus pratensis, Briss. Erscheint mit 17, März
bis 14. April, wandert im Üctober aus. Gemein
zur Wanderzeit, aber nistet in kleiner Zahl im

Lande.

75. Anthus campestris, Briss. Ziemlich selten. Durch-
zieht in kleinen Familien im April und September.
Ich glaube, dass eine kleine Zahl im Lande nistet.

76. Anthus Richardi, ^'ieill, Sehr selten und in zufälligem

Durchzug,

77. Alauda arvensls, Linn. Gemein und Standvogel.

78. Alauda arborea, Linn. Gemeiner Standvogel. Zieht

in gnij.^L-r Zahl im März und October.

7'J. Galerida cristata, Liu, Selten im AA'inter, wenig
gemein im Sommer, aber nistet in der Umgebung
Brüssels und in den Dünen an der See, Zieht

unregelmässie; im October durch,

80, Calandrella brachydactyla, Leisl. Erscheint zufällig

von Zeit zu Zeit.

81,Otocoris alpesiris, Linn. Sehr selten, man fängt

deren alle zwei cider drei Jahre.

S'2. Melanocorypha caiandra, Linn. Ein Mal bei

Brüssel gefangen im (Jetober 1854.

83. Melanocorypha sibirica, Gm. Erst zwei bekannte
Gefangennahmen: bei Lüttich 1855, bei Namur
1870.

84. Parus major, Linn. Gemein und Standvogel.

85. Parus ater, Linn. Kommt im October und wander

im Februar aus, aber eine kleine Zahl nistet im

Lande.
86. Parus coeruleus, Linn. Geraein und Standvogel.

87. Parus cristatus, Linn. Ziemlich selten, jedoch

Standvogel.

88. Parus palustris, Linn, Gemein und Standvogel.

89. Acredula caudata, Linn. *j. Erscheint nur im

Winter und in kleiner Zahl.

90. Acredula caudata var. iongicauda, Briss. (rosea,
Blyth.) Sehr gemein und Standvogel.

91.Panurus barbatus, Briss. (biarmicus, Linn.)

Sehr selten ; erscheint bisweilen in den Sümpfen
Flanderns und der Provinz Antwerpen.

92. Lanius excubitor, Linn Ziemlich gemein; Stand-

vogel.

93. Lanius excubitor var. major, Pall. Ein Mal bei

Lüttich während des AVinters 1829 gefangen, nach

Angabe des Herrn von Selys-Longchamps.

*) Der Limie'sche Parus caudatus bildet drei vollkommeu
unterschiedene clini.itische Varietäten, Der richtige caudatus
(mit weissem Kopf) bewohnt den Norden Europas; er kommt nach

Belgien nur im Winter und erscheint auf den britannischen Inseln

mir zufällitr. Die Var, Iongicauda oder losea (mit einem
schwarzen Streif über dem Auge) ist in Belgien Standvogel sowie

auf den britannischen Inseln und iu ganz Ceutral-Euroim. Die Var.
Irbyi hält sich nur in Süd-Europa auf.
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94. Lanius minor, Gm. Sehr selten: ein Mal bei

Brüssel 1845 gefangen und in den letzteren Jahren

häufiger bei Bernissart.

95. Lanius collurio, Linn. Gemein; erscheint mit Ende
April, wandert im October aus.

96. Lanius rufus, Briss. Gemein ; kommt im April

und wandert im October aus.

97. Oriolus galbuta, Linn. Sehr gemein; erscheint

manchmal vom 3. April an und wandert im Sep-

tember aus.

98. Bombycilla bohemica, Briss. (A m p e 1 i s g a r r u 1 a

,

Linn.) Er.scheint von Zeit zu Zeit im Herbst oder

im Winter, dann zuweilen in sehr grosser Zahl.

99. Muscicapa nigra, Briss. Wenig gemein; zieht vom
22. April bis 18. Mai durch und im September;

eine kleine Zahl nistet im Lande.

100. IVIuscicapa collaris, Bechst. Ist selten, wird aber

jährlich gefangen.

lOL Muscicapa grisola, Linn. Gemein; erscheint mit

29. April bis 9. Jlai, wandei-t Ende September
aus.

102. Chelidon urbica, Linn. Gemein; erscheint mit

4. bis 29. April, wandert mit 25. August bis

23. September aus; einzelne Individuen sind bis

18. October bemerkt worden.
103. Hirundo domestica, Briss. (rus tica, Lin.) Gemein.

Erscheint mit 2. bis 10. April, wandert mit
21. August bis 29. September aus. Einzelne
Individuen sind bis 20. October beobachtet
worden ').

104. Cotyle riparia, Linn. Gemein, Ersclieint zwischen
28. März und 11. April, wandert mit Beginn
Septembers aus.

') Es i.st bemerkt worden, dass 1866, zur Zeit der letzten

Cholera-Epidemie, die Scliw.ilben die infestirten Städte verliessen,

um sich in Orten niederzulassen, die von der Epidemie ver-

schont geblieben waren. (Fortsetzung folgt.)

Ueber Vögel der Südsee.

Auf Grund eigener Beobachtungen und Sammlungen, mitgetheilt

von Dr. 0. Finsch,

Elireuraitglicd des Ornithologiseheu Veveiues in Wi*^ii, i.*tc.

(Fortsetzung.)

Philemon Cockerelli, s.l.

A Kau der Eingebornen.

Nr. 65, altes Männchen, ft-iscliveruiaiisert ; 338, altes Weib-

chen in voller Mauser ; Schnabel l)rauuschwarz, Augen-

kreis grauschwarz ; Iris uml)rabvaun ; Beine bleiblau.

406, flügges Junge.

Bis jetzt nur von Neu-Britannien nachgewiesen. Sehr

geschwätziger Vogel, der zuweilen einen glockenhellen pirol-

artigeu Ruf hiiren lässt.

Megalurus macrurus, Salvad.

A Killau der Eingebornen.

Nr. 528, altes Männchen; Iris schön hellbraun; Nr. 623,

desgleichen auf Brust viel dunkler gefärlit, bräunhch;

442, flügges Jmige.

Alte Weibchen wie Männchen gefärbt. — Neu-Britan-

nien, aber auch in Neu-Gruinea.

Nr. 74, 2 Eier, 7. December, das Gelege besteht aus 2

bis 4 Eiern.

Die in diese Familie gehörende Cisticola ruficeps ist

nnter den Vögeln der Torres-Strasse (p. 33) vertreten.

Pltta Mackloti, Temm.

A Bog der Eingebornen.

Nr. 467, altes Männchen; Iris graubraun.

Neu-Britannien. Die Exemplare von dieser Insel zeichnen

sich stets durch einen mehr oder minder deutUchen blauen

Mittelstreif des Ober- und Hinterkopfes aus, sind artlich wohl

aber nicht abzusondern. Dagegen verdienen die Exemplare von

Neu-Irland als eigene Art Beachtung.

Monarcha alecto, Temm.

Pakupak der Eingebornen.

Nr. 11, altes Männchen; Schnabel schön bleiblau, äusserste

Spitze dunkel; Beine schwarz; Iris tiefbraun; 444, altes

Weibchen, 653, noch iiiclit flügges Nestjunge, 14. .Januar;

dasselbe zeigt bereits ganz die Färbung des Weibchens i

Schnabel hornschwarz, Mundwinkel gelb ; Beine schwärz-

hch; Iris braun.

Nr. 82. Nest, 14. Jaiuiar, piithieh 2 fast Mgge. Junge,

Nr. 72, Nest, 10. December, enthielt 2 befiederte

Junge: 1 Ei 1. October. Das Gelege bestellt aus 1 bis

4 Eiern.

Nicht selten, aber schwierig zu sehen, da sich der

Vogel im cUchtesten Gestrüpp auhfält, aus welchem öfters

sein character-istischer Ruf ertönt.

Sauloprocta tricolor, Vieiii.

Angarira der Eingebornen.

Nr. 10, altes Männchen, frischvermausert, 6. August; 534

altes Männchen in voller Mauser, 13. December-

229, noch nicht flügges Nestjunge, 13. September

;

dasselbe ist bis auf braune Endsäume der Flügeldecken

bereits ganz wie die alten Vögel gefärbt. — Beide

Geschlechter gleicligefärbt.

Nr. 29, Nest, 25. September, enthielt 2 befiederte Junge.

Nr. 9, Nest, 13. September, entliielt 2 fast flügge Junge.

Sehr häufig in Neu-Britannien wie um Port Moresby,

Neu-Guuiea. Ein sehr lebhafter Vogel, der sich sowohl durch

seine sonderbaren Stimralaute, als durch die auflallenden Be-

wegungen des ausgebreiteten Schwanzes, seitlich schief, von

oben nach unten, leicht bemerküch macht.

Lalage karu, Less.

A Teteoro der Eingebornen.

Nr. 715, altes ausgefärbtes Männchen: Unterseite schon von

Brust an sehr lebhaft rostfarben, auf Kropf und Brust

mit sehr schmalen, zarten, dmiklen QuerUnien ; Nr. 537,

desgleichen Unterseite sein- schwach rostfarben mit dent-
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licluTPU und briMti'ivii (liiiiklcii Qui-rlinii/ii ; Nr. 12. alt<»s

Wpibchcii. wii/ das Mäiiiichi'ii, abt-r Oberseite nur ihiii-

kelbrauu ; Nr. 388, flügges Junge ; 2. Nnvember.

Die MäiuiclifU trat-'i-n untcr.seits stets zarte lUinkle Quer-

liiiii'ii.

Auf Neu-Britaiiiüi'H nielit selten ; meist hoch in den

Baunicii und si-lir sfln-n.

Graucalus Sciateri, l'insch.

A Gila dt'r Eingebnrnen.

Nr. 733, altes Männchen ; 168, altes Weibdieu; Iris tiefbraun.

Nicht selten in Neu-Britannien, wie auf Neu-Irland.

Ich erhielt Junge im Seiitemlier uml (^»ctöber.

Oicrurus laemostictus, Sei.

A KäräiTik der Eingebornen.

Nr. 744, altes Männchen, vi'dlig verinausert bis auf einen

Theil der Schwanzfedern, Iris feurig blutroth. 700, flügges

Junge; Iris braun; 10. Februar.

Das AVeibchen ähnelt dem Männchi-u; Iris rothbraun.

Das Nestjunge zeigt bereits lebhaften Metallglanz auf den

Schwingen und Andeutungen von metallisch glänzenden Knd-

spitzen auf dem 0))erkopfe, aber die Unterseite ist noch ein-

farbig schwarz.

Auf Neu-Britannien beschiänkt.

(Fortsetzung folgt.)

-«««<3K>»-

Ueber die Abstaiiuiiuiig des Haushulnies.

Eine Abhandlung, verfasst tür den Ornithologischen Congress zu Wien im .lahre 1884.

\'oii E. Cambridge Phillips, l"- 1- S., etc.

aus dem englischc-ii Maiuiscripli.- in das Deiitsciie übertragen von Dr. Gustav V. Hayek.

(Schluss.)

Einii^e Jalire später verscbaft'te ich mir, in der
Absiebt etwas mehr Blaue zu erzielen, da ihre Selten-

heit sie -wertlivoil machte, wieder eine f;ute scbwarzbrü-
stige rotlie Henne, der ich einen weissen Kannilbabn des-

selben Stammes, weleliem der weisse, früher erwitlinte

Hahn angehörte, beigesellte, doch ach: „Tis not in

mortals to coinmand success," die Küchlein schlugen
alle zu Kukuks-Kanipfern der reinsten Race um, beide,

Hahn und Hühnchen ohne Roth, vollkommen regel-

mässig über den ganzen Körper quer gestreift und sehr
schön. Ich eilte mit denselben zu einem meiner Freunde,
der ein Liebliaber von Kampfbülinern war, derselbe
züchtete mit ihnen und das Resultat war genau das-

selbe, wie bei den Blauen, die Vögel wurden kleiner,

wahrscheinlich eine Folge der Zucht aus Bruder und
Schwester, während sie sich , vorzüglich die Hähne,
mit rothen Federn gesprenkelt zeigten. Sie wurden
später verkauft und ich habe seither niemals wieder
ein Kukuks- Kampfhuhn gesehen, doch bezweiHe ich

kaum, dass, wenn man ihre Abkömmlinge unter ein-

einander züchten Hess, sich dieselben in mehr oder
weniger rothe Hähne und braune oder rebhuimüirbene
Hennen verwandelt haben werden, während anderer-
seits, wie bei den Blauen, die Einführung frischen

Kukuk-Kampfhuhn-Blutes und ein einigermassen sorg-
fältiges Züchten eine bleibende Brut dieser Varietät
erzeugt haben würde.

Aus Obigem entnimmt man, dass, obgleich Vögel
einer deutlich verschiedenen Varietät aus ihnen gezüchtet
werden, nämlich schwarzbrüstige Rothe und Weisse,
ivelclie ^ ögel zwei andere sehr ausgesprochene Varie-
täten erzeugten, nämlich Blaue und Kukuke, man diese
sogar direct inter se züchten oder sich mit dem ge-
meinen Hahne kreuzen Hess, wie in dem F'alle des

weissen Halmes mit dem Hofhuhue, sie dennoch, ob-

gleich sie ibre verschiedenen Farben eine Zeit lang

beibehalten, allmählich in die rothen Hähne und braunen

Hennen zurückschlugen. In der That schien bei beiden,

bei den Blauen und bei den Kukuken, eine starke

Neigung vorzuherrschen, in die rothen Hähne und die

dunkelbraunen Hennen zurückzuschlagen. Ich finde

auch, dass, wenn man rein Weisse sowohl, als auch

mit reiu schwarzen Kämpfern (einer sehr schönen
Varietät) züchtet, beständiges Zuführen von irischem

Blut nöthig ist, um die rothe Farbe auszuschliessen,

welche, wenn das nicht geschieht, beinahe mit Bestimmt-

heit bei jeder A)lgendL'n Brut wieder erscheinen wird.

Auf nahezu allen Hühnerhöfen in dieser Graf-

schaft, auf denen man das Geflügel nicht sorgfältig

überwacht und züchten lässt, wie es ihm beliebt, wird

man ausnahmslos einen gemeinen, rothen Hahn, manch-
mal mit schwarzer Brust, in allen Fällen aber mit

einem deutlichen, mehr oder weniger scharf markirten
Querstreifen auf dem Flügel und Hennen von ver-

schiedener Schattirung in Braun sehen.

Dieser Querstreifen auf dem Flügel scheint, so

wie der so scharf markirte doppelte, quere Flügelstreifen

bei der wilden Felsentaube (Columba livia) und bei

den zahlreichen Varietäten ihrer zahmen Abkömmlinge,
das hauptsächliche und bleibende Unterscheidungs-

merkmal zu sein, das durch eine Reihe von Jahren

von dem urspünglichen Stamme unseres Haushuhnes
überkommen ist und so unabänderlich behauptet er

sich immer wieder, dass ich beobachtete, wie in Fällen,

in welchen ein Chamois-Cochin-Hahn auf einen Ilühner-

hof gebracht wurde mit der Absicht, die Zucht des

gemeinen Hothuhnes zu verbessern (?) und zu kräf-

tigen, man die Abkömmlinge dieser Kreuzung jedoch

unter einander züchten Hess, was für ein Resultat erzielt

wurde? Zuerst erschien der Querstreifen auf dem
Flügel mehr oder weniger deutlich, dann wurden die

Hähne roth und die Hennen braun und beide zeigten

nur eine schwache Spur ihres Cochin-Ahnen in ihren

flaumigen Kruppen und den etwas kürzeren Schwän-
zen, allmählich verschwanden auch diese Zeichen des

Cochin- Blutes und nach sehr wenigen Generationen

schlugen die Hähne in die gemeinen rothen und die

Hennen in die gemeinen braunen Landhühner zurück.

Das Resultat bleibt auch genau dasselbe, wo ein

polnischer Hahn mit grossem Kamme (eine Abart von
einigem Alter) mit dem gemeinen Huhn gepaart wurde,

und man die Abkömmlinge unter einander brüten Hess.

Die Farbe des polnischen Hahnes ist das Erste, was
verschwindet, sie wird immer röther und röther, dann



77

wird der Kamm bei jeder folgenden Generation immer

kleiner und kleiner, bis er allmählich vollkommen ver-

schwindet und keine Spur von ihm zurückbleibt mit

Ausnahme einiger Federn auf dem Kopfe, beinahe als

Entschuldigung für einen Kamm, der ganz gelegentlich

von Zeit zu Zeit wieder erscheint.

Wenn man die ungeheure Mühe und die Länge

der Zeit in Betracht zieht, die erforderlich sind, um
so wesentlich verschiedene Vogeltypen, wie Cochins

und Polnische zu erzeugen imd wenn wir sehen, wie

rasch diese Grundformen vollständig verschwinden,

wenn man sie mit dem gemeinen Huhne kreuzt, so

muss dies im Vereine mit den oberwähnten Resul-

taten, wie ich glaube, als Beweis wenigstens für die

Farbe des ursprünghchen Stammes unseres Haushuhnes

gelten.

Was den Kamm anbelangt, so habe ich niemals

imter der Menge von Kampfhühnern, welche ich wälu-end

der verflossenen 25 Jahre züchtete, jemals ein einziges

Beispiel von etwas Anderem, als einem einfach gezackten

Kamme gesehen und selbst, wenn das Kampfhuhn mit

dem Malayen gekreuzt wird, verschwindet der Erbsen-

Kamm des letzteren Vogels nach der fünften Generation

gänzlich. Anderei'seits sah ich oft den einfachen Kamm
bei so sorgfältig gezüchteten Vögeln wie Selrights und
schwarzen Bantams auftreten, welche beide Varietäten

den ausserordentlich scharf markirten, doppelten Kamm
besitzen.

Ich habe ihn gelegentlich sogar bei den verschie-

denen Varietäten des Hamburger-Huhnes beobachtet,

welche sehr grosse doppelte Kämme besitzen.

Obgleich sich der Ursprung des Haushuhnes im
Dunkel der Zeiten verliert, so kann man doch möglicher

Weise aus den obigen Erfahrungen herauslesen, dass

das Haushuhn ursprünglich von einem Vogel abstamme,

der dem schwarzbrüstigen rothen Kampfhahne in der

Färbung einigermassen glich, wenngleich wahrscheinlich

mit einiger leichter Scheckung auf der Brust und mit

grösserem Äletallglanze des Gefieders, mit rothem Auge
und kleinen Unterkämmen und einem einfach gezackten

Kamme, dunkel oder dunkelblau gefärbten Beinen von

mittlerer Länge, mit einem ziemlich schleppenden

Schweife und dass sein allgemeines Aussehen etwas

plumper war, als bei dem jetzigen hochgezüchteten

englischen Kampfhuhn.
Dass die Henne braun gezeichnet war, etwa so

wie die schwarzbrüstige rothe Kampfhenne, mit einem

sehr kleinen, einfach gezackten Kamme, dem Hahne im

allgemeinen Umriss und in der Farbe der Beine und

Augen gleichend, jedoch dunkler als die jetzige schwarz-

brüstige rothe Kampfhenne und wahrscheinlich mehr
der Birkhuhn- als der Rebhuhnfärbung zuneigend.

Ich habe gar keine Bemerkungen über „die Mittel

zur Hebung der Zucht und Aufzucht des Haushuhnes"

hinzugefügt, da die verschiedenen jüngst in diesem

Lande veröffentlichten Bücher über diese Punkte so

ausgezeichnet in ihren Vorschlägen, Abbildungen und

Beschreibungen sind, dass ich fühle. Alles, was ich

hierüber vorbringen würde, wäre einfach überflüssig.

Brecon, S.-Wales, März 1884.

-=äfO£>i:-=

Arten der Oriiis Austriaco - Hungarica in Japan

(nach H. Seebohm, Ibis. Januar 1884, S. 3u—43.)

^'>n August Graf Marschall.

Aquila Chrysaetus juv. Yokohama.

Circus aeruginosus. Haupt-Insel. Drei Exem-
plare, Kopf fast weiss, Stoss nicht gebändert, Schenkel
d linkelkastanienbraun.

Syrnium Uralense. Yezo, October. $, röthlicher

als Exemplare aus Krasnojarsk.

Upupa epops. Zur See gefangen, nahe der Süd-
Ost Küste von Yezo. Typische Form.

Certhia familiaris. Sapporo. Blasse arctische

Form (C. scandulaca).

Picus minor. Yezo. Drei Exemplare. Typische
Form.

Lanius major. Hakodade.
Parus ater. Yezo. Zwei c?, Europäische Form.

Ein ^ mit deutlicher Federhaube (var. Pekinensis).
Poecile palustris. Yezo und Kurilen (var. brevi-

rostris).

Motacilla suifurea, var. meianope. Länge des
Schweifes 3(3 bis ol Zoll.

Budytes flavus, var. Taivanus. Canton, Hong-
kong und Kurilen. Kopf dunkelolivengrün, Augen-
streif gelb, Federn an den Ohren dunkelbraun.

Troglodytes parvulus, var. fumigatus. Yokohama,

Hakodade und Kurilen. Uuterseits röthlichgrau und

etwas dunkler als bei den europäischen Individuen.

Alauda arvensis, (var. Japonica ?). Länge der

Flügel 3-9 bis 49 Zoll. Etwas röthlicher als die euro-

päischen Individuen.

Alauda arvensis (var. coelivox). Länge der Flügel

3-2 bis 3-7 Zoll.

Bonasla sylvestris. Hakodade. Typische Form.

Lagopus mutus. 100 englische Meilen nord-westl.

von Yokohama, 9-250 Fuss Seehöhe. Gewöhnliche Form.

Machetes pugnax. Hakodade.
Phalaropus fulicarius (Phal. rufescens). Kurilen.

Tringa platyrhyncha (Limosa pygmaea).Hakodade.

Rallus (Gallinula) Bailloni Hakodade.
Tringa canutus. Yokohama.
Bernicia brenta

,
(var. nigricans). Yokohama.

Schwarze Färbung bis auf den Bauch; weisser Fleck

am Nacken, ein fast vollständiger Ring.

Larus (Rissa) tridaotylus. Kurilen.

Lestris crepidata. Kurilen.

Lestris pomatorhina. Tokio-Bai, junges Indivi-

duum.
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Literarisches.
Dr. A. P>. Meyer. Ueber neue und ungenügend

bekannte Vögel, Nester und Eier aus dem ostindischen

Arcbipel im königl. zoologischen Museum zu Dresden.

Dem J. internationalen Ornithologen-Congresse in Wien

(7— 14 April 1884) gewidmet. (Separatabdruck aus

dem Sitzungsberichte und Abhandhingen der Gesell-

schaft Isis 1884, 8».)

Eine wahrhaft werthvolle und schöne Widmung
des gelehrten Verfassers an den Congress. Das reiche

Mateiial dieser Abhandlung bilden da Dr. Meyers
auf den Sangi-Inseln gemachte Sammlungen sowie

Sendungen von den Herren von S c h i e r b r a n d (Java),

von F a b e r (Sumatra), Riedel (Tiniorlaut, Buru u. s. w.)

u. A. Nach einer sehr instructiven Einleitung, in wel-

cher die von verschiedenen Inseln bekannt gewordenen

Arten und die denselben eigentliilmlichrn hervorgehoben

werden, folgt die systematische Bearbeitung mit einer

Fülle von wichtigen kritischen Betrachtungen, Messun-

gen u. 8. w. Neu beschrieben wurden Sp ilorn is astu-

rinus, Geoffroyus timorolaensis von Timor-

laut, Caprimulgus Faberi aus Sumatra, Mon-
archa geelvinkianus aus Papuasien , M.

fuscesccns aus Papuasien, M. buruensis (?),

Poecilodryas minor aus N. Guinea von Salawati,

Gerygone fulvescens von Babbar, Graucalus
lettiensis, Lalage Riedelii vonKisser bei

Timor, Artamus Jlusschenbroeki von der Ti-

moi laut-Gruppe, R h e c t e s r u b i e n s i s von N. Guinea,

Pachycephala kebirensis von Babbar, P. R i
e-

d e 1 i i von Tiniorlaut, P. S h a r p e i von Babbar, D i c a e-

u m S a l V a d o r i i von Babbar, M y z o m e 1 a n. s p. Ce-

ram, Philemon kisserensis, Ph. timorlaoün-
sis, Calornis circumscripta, von Timorlaut,

Ptilopus fla vovir escens, Timorlautgruppe, fer-

ner eine Anzahl neuer Varietäten. Die Wichtigkeit
dieses Beitrages für die Wissenschaft geht aus dem
Gesagten mit Evidenz hervor. p.

M. Bogdanow. Die Würger der russ. Fauna
und ihre Gattiingsverwandten, St. Petersburg, 1881,
mit einem Atlas von 4 Tafeln in 4''. Da dieses Werk
in russischer Sprache abgefasst ist, so kann Referent

nur die literarischen Diagnosen, die Synonymie und die

Abbildungen beurtheilen , aber dies genügt, um zu

erkennen, dass hier eine sehr gründliche in echt wissen

schaftlichem Geiste bearbeitete Monographie vorliege,

welche für die Ornithologie von grossem Werthe ist.

Als neue Arten sind Lantus Przewalskii und
L. Grimmii, auch werden mehrere Subspecies aufge-

stellt. Die schön ausgeführten Abbildungen stellen dar :

Taf. I. Fig. l.Otomela ph o en icura, Pall., Fig. 2.

O. phoenicuroides, Subspecies Romanowi,
Bogd., Fig. 3. 0. phoenicuroides, Subspecies Ka-
relini, Bogd., Fig. 4. O. isabellina H. E. typ, Fig. ö.

O. i s ab eil in a var. o rien talis, Bogd., Taf. II, La-
ntus mollis, Eversm. Fig. l. ad., Fig. 2. juv.,

Taf. III. Fig. 1. L. Homeveri, Gab., Fig. 2. L. Prze
w a 1 s k i i, Bogd., Taf. IV. L. G r i m m i i, Bogd., Fig. 1

.

m. ad., Fig. 2. m. tran.s., Fig. 3. juv. (auch Ei). f

Dr. Anton Reichenow. Ueber die Leistungen der

Naturgesciiichte der Vögt;l während des Jahres 1882

(Archiv für Naturgeschichte), Berlin 1884, 8".

Die Abfassung dieser Berichte ist nunmehr an

Dr. Reichenow übergegangen und es kann mit Befrie-

digung begrüsst werden, dass diese Aufgabe so sach-

kundigen Händen anvertraut worden ist. p.

Veieinsangelej^enheiten.

In der letzten Ausschuss-Sitzung wurde beschlossen, eine besondere Section für Geflügelzucht zu

gründen, welche sofort die Errichtung von Geflügelzucht-Stationen in verschiedenen Gegenden unseres Vater-

landes in Angriff zu nehmen hat.

Zur Ausführung dieses Beschlusses wurde ein Comite gewählt, welches die entsprechenden Vor-

arbeiten zu erledigen, und über dieselben in einer binnen wenigen Tagen einzuberufenden, ausserordentlichen

Ausschuss-Sitzung Bericht zu erstatten hat.

Erfreulicher Weise liegen freiwillige Anerbietungen zur Errichtung von Zuchtstationen von Seiten

mehrerer namhafter Geflügelzüchter vor.

Seine Hoheit PrinzFerdinand vonSachsen
Coburg und Gotha, Herzog zu Sachsen,
geruhten dem Vereine eine Subvention von 200 fl.

gnädigst zuzuwenden.

Neu beigetretene ordentliche Mitglieder:

Herr Wilhelm G r e 1 1 e t, Ingenieur in Munder-
kingen, Württemberg.

Herr Theodor R i 1 1 e r M a u t n e r v o n JI a r k-

hof in Floridsdorf bei Wien.
Herr Franz M i n i c h r e i t e r , Hernais, Loben-

hauergasse 1.

Herr Anton von P reti s -Cagn o do, k. k.

Ministerialrath, Wien, I., Liebiggasse 5.

Herr R a i m u n d R a t z e 1 s d o r f e r, Redacteur der
,AIIgem. Geflügel-Zeitung" in Wien, VII., Stiftgasse 3.

Fräulein F r a n z i s k a S e 1 i g e r, Lehrerin in Wien,
VIII., Stolzenthalergasse b.

Fräulein Antonie Schlaeger, Solo-Sängerin

des k. k. Hofoperntlieaters, Wien, II., Novaragasse .ö,').

Der I. Jahresbericht (1882) des Comites für

ornithologische Beobachtungs-Stationen in Oesterreich-

Ungarn. redigirt von Victor Ritter von Tschusi
zu Sc hmid hoffen ist erschienen, und durch alle

grösseren Buchhandlungen um den Preis von I fl.

80 kr. zu beziehen.

Zuwachs zur Bibliothek:

Dr. H. A. Palmen. Antwort an Herrn E. F.

von Horaeyer bezüglich der , Zugstrassen der Vögel".

(Geschenk des Verfassers.)

Georg C a n i c. Die Brieftaubenpost. (Geschenk

des k. k. technischen und administrativen Militär-

Comites.)

Modestus Bogdanow. Conspectus avium

imperii Rossici. Fasciculus I. (Geschenk des Verfassers.)
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P. BlasiusHanf. Die Vögel des Furtteiches

und seiner Umgebung. (Geschenk des Verfassers.)

L'Empire du Bresil a i'exposition de 1876 a Pliila-

delphia. (Geschenk des Herrn Pedro Baron de Car-

valho Borges.)

Dr. Gustav von Hayek. Grosser Handatlas

der Naturgeschichte aller 3 Reiche, 13. und 14. Lie-

ferung. (Recensions-Exemplar.)

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

St. Andreasberger Blätter für Kanarieuzucht und

Handel in Duderstadt a. Harz.

Zuwachs zur Vogel-Sammlung.

Vögel aus Queensland.
Trichoglossus pusillus. Vig. u. Horsf. 9-
Platycercus cyanopygus. Vieill. 2 •

Platycercus palliceps. Vig. cf.

Trichoglossus Novae Hollandiae. Gm. d-

Trichoglossus chlorolepidotus. d.

Ptilonorhynchus holosericeus. Kühl. cf.

Dacelo chloris. Podd. c/.

Alcedo azurea. Lath. (^.

Dacelo gigas. G. R. Gray. 5

.

Phaps Smithii. Jerd. u. Selb. (^.

Ardea Novae Hollandiae. Lath. J.
Parra gallinacea. Temm. (^.

Ardea pacifica. Lath. ,f.

Pitta iris. Gould. J'.

Tropidorhynclius corniculatus. Vig. Horsf.

Myzantha garrula. Vig. u. Horsf.

CoUuricincla harmonica. Vig. u. Horsf.

Mauorhina viridis. Bonn. u. Vieill.

Acanthiza uropygialis. Gould.

Mellophaga cyauops. Levvin.

Vögel aus Neu -Britannien.

Baza Reinwardti, Tem. c)^ J.

Ninon odiosa. Sei. 2 ^.

Caprimulgus inacrourus. Horsf. ^. 2 juv

Macropteryx mystacea. Less. ^f 2-

Alcedo ispidoides. Less. (/.

Halcyon sanctus. Vig. et Horsf. 2 </.

Tanysiptera nigriceps. Sei. d^ 3 J.

Nectarinia frenata. Müll. Sc/, IJ, 4 juv.

Merops ornatus. Lath. $.

Nectarinia Corinna. Salvad. ,j^ J.
Myzomela cineracea. Sei. juv.

Philemon Cockerelli. Sei. c/' ?juv.
Megalurus macrurus. Salvad. 2 </" juv.

Pitta Mackloti. Temm. c/'.

Monarcha alecto. Temm. J' $. juv.

Sauloprocta tricolor. Vieill. 2^. juv.

Lalage karu. Less. 2 ^. ^ juv.

Graucalus Selateri. Finsch. rf'. $.

Dicrurus laemostictus Sei. </. juv.

Dicranostreptus megarhynchus. Quoy.
Gaim. (<".

Calornis metallica. Temm. o^. J.

Oalornis cantoroides. Gray. 2 o^. J 3

Mino KrefFti. Sei. 2 a^.

Corvus orru. S. Müll. J.

Donacicola spectabilis. Sei. 2 (f. J.
Cacomantis tymbonomus. Müll. 2 rf'.2Q.

Lamprococcyx plagosus. Lath. </. J.
Eudynamis cyanocephalus. Lath. o'"- $•

Centropus ateralbus. Less. 3 </. J.
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Scythrops Novae Hollandiae. Lath. </. $.

Nasiterna pusio. Sei. ^. $.

Eclectus polychlorus. Scop. 2 (^f. 3 $.

Trichoglossus subpiacens. Sei. 2 (/. $.

Ptilopus .superbus. Temin. 2 </. $.

Oedirrhinus insülitus. Schleg. ^.
Carpophaga rubricera, Bp. 3 J'. Q- juv.

Carpophaga Van Wijcki. Cass. f^.

Chalcophaps Stepliani, Pisch. 2 </.

Ciialcophaps Margaritae. Salvad. ^. 2 Q.
Macropygia nigrirostris. Salvad. 2 c^'. 9-

Megapodius eremita. Hartl. 2 2- 2 juv.

Turnix melanonotus. Gould. ^. juv.

Exfalcatoria lepida. Hartl. $.

Hypotaenidia philippensis. L. ff. 9-

Amaurornis olivacea. Meyer. ^.
Ardetta sinensis. Gml. j'\ 9-
Ardetta tiavicollis. Lath. d"-

Sterna frontalis. Gray. </'. 9-
Sterna nielanauchen. Temm. (/.

Sula leucügaster, Bodd. $.

Limosa melanuroides. Gould. (^.

Actitis hypoleucus. L. (^. 9-
Tringa acuininata. Horsf. r^. $.

Tringa miuuta. Leisler. $.

Vögel aus Neu -Guinea.

'Haliactus leucogaster. Gml. g.

Haliastui- sphenurus. Vieill. t/'-

Milvus aftinis. Gould. c^'.

Baza Reinwardti. Temm. 9.

Podargus papuensis. Quoy et Garm. d'.

Halcyon sanctus. Vig. et Horsf. J.
Tanysiptera galatea. G. R. Gray. 3 (^.

Syma torotoro. Less. c/.

Jlerops ornatus. Lath. $.

Eurystomus crassirostris. Sei. J'.

Nectarinia frenata. Mull, c/-

Tropidorhynchus Novae Guineae.MuU.i^?juv.

Oriolus striatus, Quoy et Garm. ö'-

Microeea flavovirescens. Gray. </'.

IMonarcha alecto. Temm. </.

Arses aruensis. Sharpe. (^.

Cracticus cassicus. Bodd. </.

Cracticus mentalis. Salvad. (^.

Artamus leucogaster. Valenc. 9-

Mino Dumonti. Less. (^.

Clilamydodera cervineiventris. Gould. c(^. $.

Manucodia atia. Less. g.

Corvus Öalvadorii. Finsch. Q.

Trichoglossus Massenae. Bp. c/'.

Megaloprepia assimilis. Gould. 9-
Ptilopus superbus. Temm. (^.

Carpophaga spilorrhoa. Gray. Q.

Geopelia tranquilla. Gould. ff.

Goura Scheepmakeri. Finsch. 0^.

Porphyrie melanotus. Temm. ,^.

Nettopus pulchellus. Gould. $.

Tadorna radjah, Garn. Q.

Dendrocygna guttata, Förster. (^ juv.

Vögel von CapYorku. derTorres-Strasse.

Tanysiptera sylvia. Gould. g.

Syma torotoro. Less. cf".

Nectarinia frenata. Mull. 2 ^'. 5.

Myzomela obscura. Gould. g.

Ptilotis filigera. Gould. Q.

Tropidorhynchus buceroides. Sws. (/.
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Cisticola ruticeps. Gould. rj.

Pinarolestes paivulus. Gould. (^.

Splieeotlieres flaviventris. Gould. o''.

Oriolus tiavicinctus. King. 2 </.

Dicaeum hirundiiiaceum. Sliaw. 2 (^. Q.

JIViagra rubeeula. Latb. ^.
Jlicroi'ca flavoviresceDS, Gray. d".

Jlacliaerorhynclius flaviventris, Gould. c?.

Grauoalus hypoleucus, Gould. (^.

Dicrurus bracteatus, Gould. 2 j/'. 2 2.

Cractieus Quoyi, Less. i.

Calornis metalliea, Teinm. 2 d. 5.

Phonygama Gouldi., Gray. juv.

Ptiloi-nis Alberti, Eiliott. (j'. Q. juv.

Cacatua triton., Temni. o^".

Triclioglossus Novae Holiandiae, Ginl. J'. 9
Ptiiopus Swainsoni, Gould. J. juv.

Carpopliaga spilorboa, Gray. cf. Q.

Geopelia tranquilla, Gould. 5.

Nunieniu.s iiropygialis, Gould. <S.

Tringa acnminata, Hanf. cf.

Ardea sacra, Gnil. cs".

Larus JJovae Holiandiae, Stepb., 2 d".

Vögel aus Neuseeland.
Athene Novae Zealandiae, Gml. 2.

Halcyon vagans, Less. 2 cf. 9.

Prostbemadera Novae Zealandiae, Gml. d.
juv.

Antbornis melanura, Spahrni. d'- J •

Zosterops lateralis, Latb. d.

Gerygone igata, Quoy et Garm. cf

.

Myionioira toitoi, Garn. c<"-

Keropia crassirostris, Gml. ^.
Glaucopis cinerea, Gral. (/.

Heteralocba Gouldi, Gray. (^ . J.
Creadion carunculatus, Gml. 2 ,/'.

Rbipidura fuliginosa, Sparrm. c^.

Platycereus auiiceps, Kulil. (-^.

Nestor nieridionalis, Gml. ^.
Nestor notabilis, Gould. ^.
Stringops liabroptilus, Gray. ^.
Carpopliaga Novae Zealandiae, Gml.
Cbaradrius bicinctus, Jerd. 2 </.

Porpliyric) melanotus, Temni. 2-
Hypotaenidia pliilippensis, L. ^.
Gasarca variegata, Gml. J.
Hymenolaimus malacorhyncbus, Gml. ^ ,

Larus dominicanus, Licht.
(J.

Larus jiacilicus, Latb. rT.

Graculus punetatus, Sparrm. (^.

Apteryx Owenii, Gould, (^.

Pnasianus torquatus, Gml. ^.
Lopbortyx californica, Shaw. (^.

Tuitur chinensis, Scop. 2 </.

Vösel aus MicronesieR.o

Halcyon cinnamominus, Sws. 2 J.
Myzomela rubratra, Less. ^. J.

Zosterops cinereus, Kotte. </.

Zosterops ponapensis, Finscb. ;/.

Calornis pacifica, Gml. juv.

Trichoglossus rubiginosus, Bp. (j".

Calamoherpe Kebsei, Fisch. $.

Carpopliaga oceanica, Sess. 2.

C5

<

>:

Ardea sacra, Gml. 3 d'. 3 9-
Sterna Bergii, Licht. 2 Q.
Anous stolidus, L. b (^. 3 Q. 3 juv.

Anous melanogenys, Gray, 4 ,/'. 9-
Anous leucocapillus, Gould. (^. 2 Q.
Gygis alba, Siiarrm. r?.

Pbaeton eandidus, Briss. c/".

Urodynamis taitiensis, Sparrm. t/'. Q

.

Cbaradrius fulvus, Gml. 8 ^. 3 Q.
Actitis incanus, Gml. 2 d". 3 J.
Strepsilas interpres, L. 3 cT'. ?.

Calidris arenaria, L. (^.

Mareca penelope, L. $.

Zuwachs zur E i e r s a m m 1 u n tr.

Caprimulgus macrourus, Horsf.

Neetai-inia frenata. Müll. (2).

Jlegalurus macrurus. Salvad. (2).

Jlonarcba alecto. Temm.
Calornis metalliea. Temm. (2).

Donacicola spectabilis. Sei. (2).

Megapodiu.s eremita Hartl. (3).

Turnix melanotus. Gould.
Exfalcatoria lepida. Hartl.

Otus brachyotus. L.

Zosterops Semperi. Hartl.

Calamoherpe syrinx. Kittl. (2).

Calornis paciflca. Gml. (2).

Anous stolidus. L. (3).

Anous melanogenys. Gray.

Zuwachs zur N e s t e r s am m 1 u n g.

Nectarinia frenata. Müll. (2).

--
I

IMyzoniela cineracea. Sei.

2_ I

IMonareha alecto. Temm. (2).

= I Sauloprocta tricolor Viel 11. (2).

^ I

Donacicola spectabilis. Sei.

~ ' Myzomela rubratra. Less.

~
I

Zuwachs zur anatomischen Sammlung.
S" Skelet von Apteryx Owenii. Gould. Geschenk
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Klein -Barrier -Eiland (Hantiirn) im Hauraki-Golf, Nordinsel von Neu-Seeland.

Von Pi iipaiatoi- A. Reischek.

(Briefliche Mittlieilung an Hofratli F. v. Hochstetter, d. d. Auckland Iß. Februar 1884.)

Meine erste Expedition nach der Hauturu-Insel
fand im Jabre 1880 statt. Ich ging mit dem Kutter
Rangatira, welcher Tinatahi, dem Häuptling dieser

Insel, gehört. Bei dem herrschenden Südwestwind und
der ziemlich hohen See konnten wir nicht landen, und
warteten daher bei Little Omaha auf besseres Wetter.
Nach 4 Tagen landete ich an der Südwestseite^ wo der
Häuptling wohnt. Slan nahm mich freundlich auf und
stellte mir eine Kilvau AVare zur Verfugung, wo ich

meinen Proviant und meine Munition ordnen konnte.
Am folgenden Tage, dem 14. October, unternahm ich

meine erste Expedition in östlicher Richtung, allein es

fing an zu regnen und regnete 3 Wochen lang, in Folge
dessen meine Ausflüge sehr wenig Erfolg hatten und
ich kehrte nach Auckland zurück.

Im Mai 1882 nach meiner Rückkehr an der Maori
King Country sandte ich meinen Freund Herrn J. D o b-

son nach der Hauturu-Insel, damit er meine Hütte

ausbessere und im Inneren mehrere neue baue. Im
Juni folgte ich mit dem Kutter die „Wasserlilie",

welcher mich dort absetzen sollte; allein die hohe
Brandung hinderte das Landen und wir mussten in

Port Fitzroy an der grossen Barrier-Insel ankern. In

der Nacht des folgenden Tages wüthete ein so starker

Sturm, dass die Anker schleiften. Dieser Sturm währte

drei Tage und erst nach zwei weiteren Tagen konnte

ein neuer Versuch gemacht werden; die See war jedoch

so hoch, dass ich vom Landen abstehen und zu meinem
Bedauern abermals nach Auckland zurückkehren musste.

Hier traf ich den 18jährigen Sohn Tinatahi's mit dem
Kutter ^Rangatira", er sagte mir, er wolle mich nach
der Hauturu-Insel bringen und 2 Matrosen zu dem
Zwecke engagiren.

Am folgenden Morgen um 4 Uhr lichteten wir

die Anker; ich steuerte das Boot; es ging langsam

vorwärts bei starkem Nordostwind. Gegen Abend
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jiassirten wir Kawau. Ein Sturm brach los, ich Hess

die Segel reffen ; die See ging sehr hoch ; wir liatten

nur einen Mann, welcher noch dazu sehr unkundig war
luid sich fürchtete. Der junge Häuptling war sehr

niuthig, wurde aber seekrank. Es fehlte uns Ballast,

das zu leichte Boot wollte dem Steuer nicht gehorchen

und war ein Spiel der Wellen; ich hielt vom Lande
ab, allein wir vei'brachten eine furchtbare Nacht. Am
Jloi'gen befanden wir uns nahe der Barrier-hisel und

kehrten dann nach Auckland zurück.

Anfang Uctober 1^82 landete ich endlich nach

zwei vergeblichen V'ersuchen mit Tinatalii auf der ,

Hauturu-lnsel. Uie Insel soll 4000 acres gross sein,

allein sie erscheint mir grösser. Sie ist sehr gebirgig,

von Abhilngen mit tiefen Schluchten durciizogen und
von 12 Bächen durchkreuzt; 4 derselben tiies.sen gegen

Korden, 1 nach Kordost, 2 nach Süden und 3 nach

Westen. Im Sommer trocknen sie bis auf ;> aus, 1 nach

Korden, 1 nach Süden und 1 nach Westen iiiessender

haben stets etwas Wasser. Die höchsten Berge sind

über 20oO Fuss hoch, Basalt und C'onglomerat im

Korden, Kordosten und A\'esten. An der Südseite ragen

mehrere hundert Fuss hohe kahle Felsen empor. Häfen

sind nicht vorhanden und das Landen ist sehr gefähr-

lich und schwierig.

Die Eingebornen gehören alle dem Kgahaputi-

Stamnie an, und stehen unter dem Häuptling Tinatahi,

welchem die Insel gehört; sie sind fleissig und gast-

freundlich und bauen Kuiuara, Kartoffeln, Melonen, Kür-

bisse, Kraut und diverse Früchte. Auch haben sie

Kinder, welche sich von wildem Grase und Karuka-
Blättern nähren, und sehr fett sind. Im Walde wimmelt
es von verwilderten Schweinen ; auch nähren sich die

Eingebornen V(Ui Vögeln und Fischen. Sie schlagen

Feuer-Holz und graben Kauri-IIaiz, welches ziemlich

häutig ist und kaufen sich dafiir Nahrung, Kleidung etc.

kleiner Ansicht nach muss die Hauturu-lnsel in

früheren Zeiten stark bevölkert gewesen sein, denn ich

fand an den Höhen nach Süden und Westen die Ueber- !

resle von Jlaori-Pa's und Kochplätze mit Steinwaflen

und Obsidian. In der Mitte der Insel entdeckte ich

keine Spuren der Eingebornen und auch keine Pfade,

obwohl dort viele Orte wären, an denen sich ganze

Stämme jahrelang verborgen halten könnten. Ich bahnte

mir Pfade von Norden nach Süden, von Osten nach
Westen ; alle höheren Gebirgsketten sind dicht bewal-

det, ausgenommen an einigen Stellen, wo Feuerholz

geschlagen worden ist, oder avo sieh Culturen befinden.

Die Schluchten sind dicht bewaldet und das Unterholz

ist so verwickelt, dass ich mit dem Waidmesser den
Weg für mich und meinen Hund zu bahnen hatte

:

viele Abhänge kann man nur in der trockenen Jahres- I

zeit passiren. Herr Dobson und ich mussten oft
'

unseren Proviant etc. luul den Hund an Seilen hinunter-

lassen und heraufziehen.

Nach 4tägigem Marsche kamen wir in eine so

wilde Gegend, dass ich daran dachte, das weitere Vor-
dringen ganz aufzugeben. Nach langem Umherklettern
fand ich eine sehr steile und tiefe Schlucht mit einem
IG Fuss tiefen Bache; Abends schlugen wir unter

einer schönen Gruppe von Nikau-Palmen eine kleine

Hütte auf; mein Freund kochte das Abendbrot und
ich balgte meine Vögel ab und ordnete meine Samm- '

hing. Am anderen Morgen wandei'te ich flussaufwärts '

bis sich die 2000 Fuss hohen Felsen aneinander schlössen

in hochromantischer, noch von keinem Fusse betretener

Gegend. Hier hausen noch Vogelarten, welche auf dem

Festlande ausgestorben oder sehr selten geworden sind:

Pogonornis cincta, Orthon ix albicilla, P e-

I

troica longipes etc. etc., wie auch die Weka,
welche jedoch auch hier sehr selten ist. Drohendes

i

Wetter und Proviantmangel zwangen mich schneller

als mir lieb war, zu meiner Hütte zurückzukehren.
Ich machte noch mehrere Ausflüge nach ver-

schiedenen Richtungen hin. Mit Tinatahi hatte ich ver-

abredet, dass er mich nach 4 AA'ochen abholen solle,

allein es vergingen li und 8 Wochen und er kam nicht,

unsere Lebensmittel gingen zu Ende, wir hatten nur
, noch halbverdorbenes Mehl im Wasser zu kochen.
Schliesslich borgte ich von dem Häuptling Matiao ein

kleines Boot und schickte meinen Freund ]\Ir. Dobson
juit einem Manne nach der grossen Bariier-Insel um
von dort ein Walboot herüber zu bringen zur Rück-
reise nach Aucklaiul. Es war ganz ruhiges Wetter und
so mussten sie die ganze 20 engl. ]\leilen lange Strecke
rudern. Erst am andern Morgen Früh um 1 Uhr
kehrten sie zurück mit einem W^dbout und einer An-
zahl Maoris, welche auf Besuch waren, und wir ver-

liessen nunmehr die Insel.

Meine letzte Expedition nach der Hauturu-lnsel
fand im Jahre 1883 im Gouvernements - Schooner
„Habicht" statt; Anfang December, eines Tages Früh
um 3 Uhr, schiffte ich mich ein und mein Freund der
Capitain Jacobs versprach mir, mich auf der kleinen

Barrier-Insel ans Land zu setzen und später wieder
abzuholen. Wir verliessen Auckland mit starkem Süd-
westwind und erreichten die kleine ]5arrier-Insel gegen
Abend; wiederum konnte ich der hohen Brandung
wegen nicht landen und wir gingen in Port Fitzroy

auf der grossen Barrier-Insel vor Anker. Erst nach
mehreren Tasjen und nach mehreren vergeblichen Ver-
suchen gelang es mir die gefährliche Landung auf der

Hauturu-lnsel bei Tagesanbruch zu bewerkstelligen.

Ich fand die Eingebornen in der Ansiedelung noch in

tiefem Schlafe, obwohl ihre Hunde einen fürchterlichen

Lärm machten. Der Häuptling Tinatahi empfing mich
sehr freundlich und half mir bei der Bergung meiner

Bagage. Er erzählte mir von dem Verluste seines

Kutters ,Rangatira", welcher ihm 4 silberne Becher
als erste Preise eingebracht hatte und nun an der

grossen Barrier-Insel gescheitert war; er verlor dabei

2 Mann und rettete selbst nur mit Mühe durch die

Ausdauer und den Muth seiner Frau Rahua sein Leben.

Am folgenden Morgen rüstete ich mich aus und ging

in Begleitung eines Mannes nach Nordost. Ich schlug

in über 1000 Fuss Höhe zwischen 3 hohen Bergen
eine Hütte auf und machte von dort Ausflüge nach

allen Richtungen hin. Ich fand Pogonornis cincta,
wenn auch sehr selten. Das Wetter war sehr schlecht,

nichts als Sturm und Regen, welche grosse Verheerungen
anrichteten. Am Morgen sah ich 2Petroica toitoi,

(5* und 9, welche um ein Nest herumhüpften, auf

einem Strauche circa 12 Fuss vom Boden ; ich

kletterte hinauf, es lagen 3 Eier unter Wasser darin,

und ich nahm das Nest mit; die Vögel waren nicht

im Geringsten scheu. An der Nordseite der Insel

kommt die Tuatara, Sphenodon punctatum noch

vor, wenn auch sehr selten. Die Vogelwelt ist sehr

zahlreich vertreten im Vergleich zum Festlande, ich

fand folgende Arten auf der Hauturu-lnsel vertreten:

Hieracidea ferox,

Circus Gouldi,

Athene Novae Zealandiae,

Halcyon vagans,
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Halcyon sp.,

Pogonornis cincta,

Prostemadera Novae Zealandiae,

Anthornis melaniira,

Zosterops lateralis,

Xenicus longipes,

Orthonyx albicilla,

Gerygoiie flaviventris,

Petroica toitoi,

longipes,

Anthus Novae Zealandiae,

Rhipidura flabellii'era,

Creadion carunculatus,

Platycei'cus Novae Zealandiae,

„ auriceps,

„ alpinus,

Nestor meridionalis,

Eudynainis taitensis,

Chrysococcyx lucidus,

Carpopliaga Novae Zelandiae,

Apteryx Mantelii,

Haematopus unicolor,

Larus dominieanus,

„ scopulinus,

Sterna frontalis,

Diomedea exulans,

Ossifraga gigantea,

PafFiniis gavius,

„ assimilis,

Procellaria Cooke'i,

„ Parkinsoni,

, Gouldi,

Prion turtur,

Dysporus serratoi",

Phalacrocorax brevirostris,

„ varius,

Eudyptula minor.

Von europäischen Vögeln, welche vom Festlande

an die Insel kamen, obwohl sie 14 englische Meilen

entfernt liegt, beobachtete ich:

Coturnix pectoralis,

Turnix varius,

Passer domesticus,

Fringilla chloris,

Turdus merula.

Die neuseeländischen Vögel verschwinden mehr
und mehr, manche Arten sind schon sehr selten, die

verwilderten Katzen, die Hunde, Schweine, Ratten,
welche sehr zahlreich sind, muss man als die Haupt-
feinde betrachten

; auch meine präparirten Vögel waren
vor denselben nicht sicher und ich verlor viele.

Tinatahi erlaubt nicht, dass Vögel auf seiner Insel
geschossen werden, nur ausnahmsweise gestattet er es,

und da er sah, dass Katzen und Bienen den Vögeln
schädlich sind, so Hess er keine landen und tödtete

alle, welche er bekommen konnte.

Während meines Aufenthaltes auf Hauturu hörte
ich niemals Streit unter den Eingebornen, sie leben
in dieser schönen Wildniss in Frieden und Eintracht.

Die hervorragendsten Bäume sind die Kauribäume.
Im Innern und im Norden sah ich sehr schöne Grup-
pen, ich mass Bäume bis 48 Fuss im Umfange. Dann
Purin", Plinan, Maire, Pokataia, Turidi, Tamoa, Pohu-
tukawa, Kaikatea, Revareva, Korai, Karaka, Miro, Ni-
kau, Pungas ; die Rata greift jeden Baum an, selbst
die mächtige Kauri-Fichte; ich sah Kauri's von 36 Fuss
Umfang dadurch vernichtet. 3 Arten Flachs kommen
vor, ich sali eine bis zur Höiie von 2000 Fuss, ferner
mehrere Lilien-Arten und sehr viele Farne.

Ich sandte mit der „Dorik" eine Kiste mit Fischen,
Reptilien, Farnen an Herrn Dr. S t ei n d achner, eine
zweite kleine mit Fischen, Reptilien, Krebsen, Meer-
und Landspinnen, Insecten, Tausendfüssen, 3 Arten
Wetas und ein schönes Exemplar Wata Punga (Ocy-
dromus fuscus) mit Beschreibung an Herrn Professor
K ö b e 1.

Gern hätte ich Ihnen auch über meine Reise
durch die Maori King Country geschrieben, allein ich
fand keine Zeit dazu, da ich jetzt die neuseeländischen
Vögel in 2 Sprachen beschreibe, ferner Vorlesungen
über diese Insel halte und ein Buch vorbereite.

Gestern erhielt ich Ordre mich für 3—4 Monate
auszurüsten, um mit dem Dampfer „Stella" nach den
„Sounds", an der Westküste der Südinsel, zu gehen,
wohin mir die Regierung freie Fahrt bewilligt hat in

Folge der freundlichen Vermittlung des Herrn Dr.
W. Buller. Ich werde zuerst nach Preservation
Inlet gehen, wo ich mein Hauptquartier aufschlage und
von dort per Boot die Sounds besuchen. Das Meiste
dort ist noch jungfräulicher Boden.

=?§C«:>ii=

Einige Blicke auf das erste Heft der Zeitschrift für die gesammte Ornithologie

von Dr. Julius v. Madarasz.

Von E. F. von Hortieyer.

Das erste Heft einer neuen ornithologischen Zeit-

schrift ist erschienen und in einem Lande, welches
zwar einzelne tüchtige Kräfte erzeugt hat, deren Lei-

stungen jedoch bisher der wissenschaftlichen Welt
wenig bekannt wurden, wenn dieselben sich auch auf
eine reiche Ornis stützten und die Lage des Landes
ausserdem geeignet ist, wichtige Beobachtungen über
den Vogelzug zu machen. Diese Umstände veranlassten
auch manche deutsche Ornithologen, Ungarn zu be-

reisen, namentlich geschah dies in den Vierziger-Jahren
dieses Jahrhunderts von Landbeck, Baldamus und
Baron v. Löbenstein. Die vortrefflichen Beobachtungen
von Landbeck sind theilweise in der Isis von Olsen

niedergelegt, aber wenige Jahre darauf verlioss Länd-
beck Europa und begab sich nach Chili, Baldamus
entfremdete sich bald nach seiner Reise der Ornitho-

logie und Löbenstein, der ein ausgezeichneter Beob-
achter, sehr guter Zeichner und vorzüglicher Jäger
war, starb früh, zum grossen Nachtheil für unsere
Kenntniss Ungarns.

Schon früher hatte Naumann Ungarn bereist,

jedoch in einer wenig günstigen Jahreszeit.

Die Hoffnungen der Ornithologen, endlich einmal

genaue Kenntniss von Ungarn zu erlangen, richteten

sich wesentlich auf den Gustos am Pester Museum,
Herrn Salomon Petenyi. Durch C. L. Brehm hatte man



Kenntniss von den Leistungen dieses Mannes, aber

auch diese Hoffnung sollte niclit erfüllt werden, nicht

allein durch seineu frühen Tod, sondern auch durch
Verbrennen seines wichtigen Manuscriptes.

In neuerer Zeit sind wertlivoUe Mittheilungen ge-

m.acht bei Gelegenheit der wissensehaftlichen und Jagd-
reise Sr. k. k. lloheit des Erzherzogs Kron])rinz Rudolf,

auch einige interessante Jlittheilungen durch Herrn
Hodek. Was die Ungarn selbst WerthvoUes geschaffen,

blieb der Welt meist verschlossen, theils durch die

Sprache, theils, weil es zerstreut blieb und eines Sammel-
punktes ermangelte.

Die AVissenschaft kann daher das Unteruebmen
von Madarasz freudig begriissen und demselben volles

Gedeihen wünschen zur Ausführung des lange ge-

wünschten Unternehmens. Auch die südlichen und
östlichen Nachbarlander Ungarns bieten noch so viel

der eifrigen Forschung Würdiges, dass man berechtigt

ist zu erwarten, <la.ss hierfür die europäische ( )ruitho-

lügie viel WerthvoUes geschaffen werde.

Manche, bisher vereinzelte, tüchtige Kräfte finden
in der Zeitschrift einen Centralpunkt, neue Freunde
werden sich herausbilden imd auch die beiden Nationa-
litäten einen neuen Vereinigungspunkt finden, wo sie

mit vereinten Kriiften an die gemeinsame Arbeit gehen.
Was nun das speciell vorliegende Heft anbe-

langt, da ist zuforderst ein sehr v.eithvoller Artikel von
Leonh.ird Stejneger über Troglodytes und seine Ver-
wandten zu erwälinen.

Die Mittheilungen über Lestris und Phalaropus
sind namentlich auch für den Zug von grosser Wich-
tigkeit, sowie überhaupt Ungarn auch in dieser Hin-
sicht noch manche wichtige Bereicherung unserer
Kenntnisse bringen wird und endlich hat Herr von
Madarasz begonnen, aus den wenigen erhaltenen Schrift-

stücken von Petenyi vorläufig die Anatiden zu sammeln.
Erwähnen wir noch den Artikel über Milvus

regalis und die kurzen, aber vorzüglichen ^littheiliuigcn

des Försters Kocyan zu Oravic über die Adler des

Tätraffebirges.

-:*:33*»

Zur Naturgeschichte des Gäusesägers. (Mergus nierganser L.)

VuM Ernst von D-ibrowski.

Wiihrend meines Aufenthaltes in Bosnien jede
freie Stunde der Jagd und ornithologischen Studien
widmend, war mir trotz meiner sehr beschränkten '

Zeit öfters Gelegenheit geboten, Scenen des Thierlebens

zu beobachten, wie sie in solcher Fülle nur an wenigen
Orten unseres Kaiserstaates das Auge des Forsehers
erfreuen.

Die beiden mächtigen Geier, der Stein- und See-

adler und nicht minder der noch wenig gekannte
Schlangenadler (Aquila brachydactila), dann der

schwarze Ibis, der Seidenreiher, die Zwergscharbe und
eine Menge anderer seltener Erscheinungen fesselten

meine Aufmerksamkeit im höchsten Grade und machten
mir meine mit Tagesanbruch beginnenden und erst

mit sinkender Nacht endenden Streifzüge mit der
Büchse nur um so lieber.

So reich und anregend aber diese Reminiscenzen
für mich selbst sind, so dürften sie doch dem Erfahrenen
nur wenig Neues bieten und ich hebe daher nur eine

Beobachtung hervor, die vielleicht geeignet ist, auch
in weiterem Kreise einiges Interesse zu erregen.

Ich entdeckte nämlich am 18. August 1882 auf
einer kleinen Sandbank des \'rbasflusses bei Banjaluka
einen 18 Stücke zählenden Flug mir unbekannter
Vögel, die durch ihr ganzes Aeussere, die aufrechte
Haltung im Sitzen, das dichte Aneinanderdrängen in

einer Linie, unbedingt an die gefiederten Bewohner
des hohen Nordens erinnerten.

Mit der grösstmöglichen Vorsieht nahte ich mich
der Stelle, die mit der Sandbank in gleicher Höhe
lag und gab, dort angelangt, auf circa 100 Schritte

Feuer. Trotz dieser grossen Entfernung thaten meine
Posten ihre Schuldigkeit, indem auf den zweiten Schuss
einer der Vögel im Feuer stürzte.

War nun mein Erstaunen über diese Vögel an
sich hervorgerufen worden, da ihre ganze Erscheinung
so gar nicht mit der südlichen Gegend im Einklänge
stand, stieg dieses noch höher, als ich in meiner Beute
unleugbar ein Glied der Familie Säger (Mergi) erkannte.

Den nächsten Tag erlegte icli ein zweites, eine Woche
später ein drittes Exemplar, doch war dies das letzte

und ging mir überdies wegen Mangel eines fermen
Wasserhundes verloren : von da ab blieben aber, trotz-

dem die Säger stets an derselben Stelle des Flusses

zu finden waren, selbst meine Versuche mit der Kugel
ohne Resultat.

Die erlegten Säger, von denen der erste ein altes

Weibchen, der zweite ein junges Männchen war,

uehörten der Species Mergus merganser, L. (Mergus
Castor, Mergansei- Castor) an, zeigten aber sowohl in

der aufrechteren Haltung als in der Färbung so be-

deutende Abweichungen von der normalen Form, dass

ich mir erlaube, nachstehend eine kurze Beschreibung
folgen zu lassen.

Länge 71 Centimeter, Flugweite '.'6 Ceutimeter,

Schnabel 8 Centimeter lang, scharfkantig, sägeartig

gezähnt, schmal, vorn mit hakig abgebogener, den
Unterkiefer um o Millimeter überragender Spitze;

Färbung desselben auf der Rückenscheide, an der

Spitze und den Zähnen rothbraun, sonst brennend
zinnoberroth. Augenstern einfarbig orangeroth. Füsse

stark, mit vollständigen Schwimmhäuten versehen, bis auf

die braunen Zebenrücken und die schwärzliche Unter-

seite Schmutzigroth. Gefieder : Kopf sammt einem
7 Centimeter langen herabhängenden Federbüschel

glänzend rostbraun : Hinterhals aschgrau, Vorderhals

weiss, aschgrau schattirt ; Rücken schwarzgrün mit mattem
Glanz, etwa so wie bei Ardea nycticorax, ebenso die

Flügeldecken ; Brust, Bauch, Flanken, Schenkel und
After reinweiss, Flügel mit Ausnahme der äussersten

dunkel graubraun gefärbten Schwungfedern, dann der

aus 18 spechtartigen steifen Federn bestehende Schwanz,
sowie dessen Deckgefieder licht taubengrau, Spiegel

reinweiss mit schwärzlicher Endbinde.

Das junge Männchen trug fast dasselbe Kleid,

war aber etwas schwächer und unterschied sich überr

dies durch den braunen Augenstern, den grau be-

spritzten Spiegel, die unreine, mit Grau untermengte

Färbung der ganzen L^nterseite und einige weisse



85

Flocken am lliickengeliecler; auch fehlten ihm die

verlängerten Federn ftui Hinterhaupte.

Leider vereitelte die enorme Scheu dieser Säger
meine Bemühungen, einen derselben im Winter zu er-

legen, was betreffs des Federkleides sehr interessant

gewesen wäre, nur so viel konnte ich constatiren, dass

um diese Zeit 8 der übrig Gebliebenen ein dunkel-
grün glänzendes Kopfgefieder trugen, während meine
Beti-achtungen mit dem Feldstecher während des Sommers
keinen merklichen Unterschied im Federkleide der

einzelnen Individuen ergaben
;

jedenfalls gehörten die

so geschmückten dem männlichen Geschlechte an.

Im Wasser ist dieser Säger, der sich ansscliliesslich

von Fischen zu nähren scheint, die er ähnlich und
eben so geschickt zu fangen versteht als der Cormoran,
äusserst flink und behend ; im Tauchen ist er Jleister

und erscheint oft erst über 100 Schritte von der Stelle,

wo er verschwunden, wieder an der Überfläche. Ver-

muthet er die Annäherung einer Gefahr, so versenkt

er sich so tief in's Wasser, dass nur der Kopf sichtbar

bleibt ; erschreckt taucht er dann sofort und durch lange

Zeit ist der blitzschnell erscheinende und eben so

rasch verschwindende Kopf das einzige Anzeichen,

das seine Anwesenheit verräth. Im November beob-

achtete ich einst dieses sonderbare, lebhaft an die

Taucher erinnernde l^enehmen, da die Vögel durch
einen Seeadler bedroht wurden, fast eine Stunde
liindurch, wobei letzterer auf einzelnen Felsklippen

blockend sich stets in der Nähe der Säger hielt,

mehreremale zu stossen versuchte und endlich durch
einen leider gefehlten Kugelschuss verscheucht wurde.

Das Auffliegen, wobei sich dieser Vogel erst beiläuflg

4—5 Meter mit den Flügeln schlagend auf dem Wasser
fortbewegt, fällt ihm ziemlich schwer, doch ist sein

Flug, sobald er sich in entsprechender Höhe befindet,

ebenso rasch und ähnlich wie jener der Stockente.

In der Regel steigt er nur bis zu einer Höhe von
3—4 Meter über den Wasserspiegel, fliegt in vollends

gerader llichtung fort und fällt meist nach 300 bis

400 Schritten wieder ein, wobei er sich aber mit den
Flügeln schlagend unter starkem plätschernden Ge-

räusch noch eine ziemliche Strecke weit fortbewegt;
nur wenn er wiederholt, etwa durch Schüsse auf-
gescheucht worden, streicht er oft sehr hoch, für einen
Schrotschuss nicht mehr erreichbar; auf dem Lande
sah ich ihn nur einmal.

Ich beobachtete diese Vögel vom 18. August
1882 bis zum 28. März 1883 und zwar traf ich sie

schon seit Ende Februar paarweise ; am 20. März und
den darauffolgenden Tagen bis zu meiner leider zu
früh erfolgten Abreise fand ich theils einzelne, theils

in 3—4 Individuen zählende Flüge vereinte Männchen;
von den Weibchen war nichts mehr zu sehen, sie

mochten sich wohl, durch die anhaltend warme Witte-
rung des zeitlichen Frühjahres begünstigt, schon zum
Brntgeschäfte zurückgezogen haben. Durch diesen Um-
stand sowie durch die Versicherungen der dortigen
Fischer, nach welchen dieser ihnen unter dem Namen
„Utva- wohlbekannte Fischräuber auch auf der unteren
Vrbas zu finden sein soll, wurde es mir zur Gewiss-
heit, dass man es hier nicht mit einer zufälligen, durch
verspäteten Wiederzug bedingten Erscheinung, sondern
mit einer ständigen Ansiedelung oder vielleicht besser
gesagt Acclimatisirung dieses hochnordischen Vogels
zu thun habe.

Veränderungen oder Erweiterungen des Ver-
breitungsgebietes der Vögel sind im Allgemeinen nicht
selten; so hat sich der Cormoran in Norddeutschland
und den Donauauen nächst Wien, der Zwergtrappe in

Thüringen, der Löftel- und Purpurreiher in Holland
angesiedelt. Doch geschah dies stets in mehr oder
weniger horizontaler Richtung von Ost nach West,
während eine vollends isoHrte Ansiedelung, eine Er-
weiterung des Wohngebietes in verticalem Sinne, zu
den seltensten und interessantesten Erscheinungen ge-
hört. Zum Schlüsse bemerke ich noch, dass die von
mir entdeckte Ansiedelung des Mergus merganser auf
der Vrbas nächst Banjaluka die einzige war, welche
ich constatiren konnte, und dass ich unseren Säger
auf den umliegenden Flüssen, der Vrbanja, Sana und
Culpa niemals antraf.

=äf<3«:>ts=-

Das (Teldloch im Ötsclier.
Eine ornithologische Excursion zu den Brutstatten von Pyrrhocorax alpinus.*)

Von Hanns von Kadich luid Othmar Reiser.

Im südwestlichen Theile von Niederösterreich, wo
die Maria-Zeller Alpen die Grenze gegen die grüne
Steiermark bilden, wo die Ips und Erlaf ihren Ursprung
nehmen und das bekannte Maria Zell liegt, erhebt sich

im Quellgebiet der genannten Flüsse bei dem kleinen
Kirchdorfe Lackenhof ein aus vielen Gründen berühm-
ter Gebirgsstock, der Gtscher. Botaniker, Geologen
und Touristen wallfahrten seit langer Zeit schon dahin,
theils um die üppige Alpenflora an Ort und Stelle zu
Studiren, theils \\m die merkwürdigen Gesteinforma-
tionen zu erforschen. Dass der Ötscher aber auch in

zoologischer und namentlich ornithologischer Beziehung
des Seltenen und Interessanten genug bietet, das
beweisen mehrere AVerke, welche über die dortige
Fauna speciell handeln. Unter diesen ist das werth-
vollste M'ohl der ornithologische Beitrag des, um die

Zoologie hochverdienten Bürgermeisters von Gresten

*) Alpendohle (Red.)

(bei Gaming) Wilhelm Schleicher im Becker'schen
, R e i s e h a n d b u c h des t s c h e r. " Der Verfasser
hat in diesem die Resultate vieljähriger, selbst-
angestellter Beobachtungen niedergelegt und be-

sitzt ausserdem eine zahlreiche, weit bekannte Local-
sammlung, so dass ihm das grösste Vertrauen geschenkt
werden muss. — Ausserdem bieten die Arbeiten unseres
Vereinsmitgliedes Herrn Neweklowsky: Die eine „über
die Vogel fau na von Lilienfeld, " die andere
speciell über Pyrrhocorax alpin us werthvolle

Anhaltspunkte und angeregt von so vielen Seiten hatten
wir schon im Winter den Entschluss gefasst, die ge-

schilderten Stätten im Frühjahre selbst zu durchstreifen

und namentlich die sagenberühmten, ornithologisch so

hochinteressanten Höhlen im ütscher, das Geld- und
Tauben loch zu besuchen. Unser Plan ging dahin,

ornithologische Beobachtungen im Allgemeinen anzu-
stellen, insbesondere aber dem fast gänzlich unbe-
kannten Brutgeschäfte von Pyrrhocorax alpinus unsere
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Aufmerksamkeit zu widmen und womöglich die wissen-

schaf'tlicii so kostbaren Eier des Vogels zu erlangen.

Diesem Vorhaben stellten sieh von vorn herein erheb-

liche Schwierigkeiten entgegen, deren bedeutendste die

war, dass noch von Niemandem die Brutzeit der

Alpendohle genauer erforscht und fixirt worden ist.

In keinem einzigen uns bekannten, grösseren oder

kleineren ornitholoeischen Werke fand sich eine präci-

sere Notiz, als: , brütet im Frühjahr.' Nur in einer

älteren Auflage von Tscluidis: ^Tliierleben der Alpen-

welf" fand sieh in Klammer (Juni), was uns aber als

sehr zweifelhaft erschien. — Wir wandten uns brietlieh

an Herrn Schlüter in Halle a. d. Saale und erfuhren

von ihm, dass seines Wissens noch keine
Eier von Pyrrho corax alp. in den Alpen
gefunden wurden (was auch Dr. G i r t a n n e r he- <

stätigte\ und dass die Eier für die grösseren Samm-
lungen sämmtlieh von Dr. Krüper im Parnass
(Griechenland) gesammelt würden und zwar in der

Zeit vom 18. April bis 20. Mai. Herr Schlüter fügte

die Bemerkung bei: „Ob nun dieser Zeitpunkt mit der

Brutzeit in Oesterreich und Steiermark übereinstimmt,

vtrmag man natürlich nicht zu sagen.* — Die Zeit,

in welcher die Eier für den Naturalienhändler, Herrn

Keitl (Berlin) in den Gebirgen Spaniens ausge-

nommen werden, konnten wir nicht eruiren.

Herr Neweklowsky, welcher auf unsere Anfrage

seine im Jahrgange 1878 (der Mittheilungen) veröffent-

lichten Beobachtungen wiederholte, schätzte die Zeit,

wann volle Gelege zu finden sein dürften, auf das

Ende April. Wir verglichen diese enormen Zeit-

differenzen, rechneten und kamen endlich zu dem Ent-

schlüsse, unseren Ausflug fiür die ersten Tage des Mai
anzusetzen. Dabei blieb's auch und Freitag den
9. Mai verliessen mein lieber Freund (jthmar Reiser

und ich mit dem Abendzuge der Westbahn Wien.

Spät in der Nacht langten wir in Gamiugau an , wo
wir blieben. — Samstag den 10. {11. Tag) zogen

wir in aller Frühe von da fort, um nach Lacken-
hof zu kommen und von da aus den Aufstieg zu

machen. — Der Weg zieht sich im Anfang ganz eben

einen Bach entlang, an welchem wir den muntern
Zaunkönig beobachteten, dessen heller Gesang schon

von weitem durch die Stauden schwirrte. In den Ufer-

gebüscheu entdeckten wir die wohl erst wenige Tage
dem Neste entflogene Brut von Motacilla sulfurea
(gelbe Bachstelze) und stiegen an diesen weiter den

ziemlich steilen Polzberg hinan. Kaum hatten wir

den Wald betreten, als zwei Pärchen Columba palum-
bus (Ringeltauben) vor uns von den Bäumen ab-

strichen, jedoch gar nicht weit wieder aufbäumten. —
Von den Vorbergen herüber ertönte ununterbrochen der

Kukuksruf und aus dem dichten Jungmais hervor

der melodische Gesang des Mönchs und des Roth-
kehlchens.

Ueber den Polzberg führt der Weg dann hinab

ins Thal und wieder einen Bach entlang nach Lacken-
hof. An diesem trafen wir vor einer Mühle ein Pär-

chen von C i n c 1 u s a q u a t i c u s ( Wasserstaar), dessen

Treiben wir einige Zeit zusahen.

In Lackenhof erfuhren wir beim bekannten Touri-

stenwirthe Jagersberger, dass der einzige Oetscher-

fülirer vor Nachmittag nicht in der Lage sei, von

Hause fort zu kommen und so benutzten wir diese

freie Zeit, um uns über die Verhältnisse auf dem
Oetscher genauer zu informiren. Zu diesem Zwecke
suchten Avir den Pfarrer des Orts (Herrn Alois Heiss)

auf, der uns mit grösster Bereitwilligkeit über die von
ihm gemachten Beobachtungen Auskunft ertheilte. Am
meisten interessirte uns, dass der „graue lieber"
(das ist Nucifraga caryocatactes) alljährlich in

der Umgebung (von L.) brüte, und dass im Vor-

jahre bei einem Steinbruche ein Nest bekannt gewesen,

aber nicht gestört worden sei , so dass die Jungen
demselben entfliegen konnten.

Lanjre hätten sich dieselben dann in den Bäumen
am offenen ^\'aldwege aufgehalten und seien von den
Alten da gefüttert worden, ohne dass sich Jemand um
sie bekümmert hätte. In den Gärten und Gehölzen
beobachteten wir besonders häufig Fringilla coelebs,
dessen schneidiger Schlag durch Berg und Thal hallte

;

ferner Fringilla chloris (Grünling), Emberiza
citrinella (Goldammer), Regulus ignicapillus
(feuerköpfiges Goldhähnchen) undParus palustris
(Sumpfmeise).

Um 4 Uhr traf endlich der sehnlichst erwartete

Oetscherführer, der zugleich Kirchendiener ist (Namens
Reiter), ein und bald darauf stiegen wir den Rücken
hinan. Beim Ansteigen beobachteten wir ein Exemplar
von Corvus corone (Rabenkrähe) mit einem

weissen Fleck auf dem Rücken, dann die schon be-

kannten und in den Vorbergen heimischen Vogel-

formen endlich erreichten wir die , Schneid"

des Berges. Unter ihr breitete sich eine mit Buchen
und jungen Fichten bestockte Wiese aus — ein neuer

Vogellaut wird hörbar, dunkle Vögel jagen sich auf

dem Schneefeld zu unseren Füssen herum, mit hellem

Geschrei verfolgen sie einander es sind Ring-
amseln (Merula toiquata). Von diesen schönen,

alpinen Vögeln erlegte Reiter ein f^ für die Sammlung.
Die Sonne war untergegangen und wir stiegen

zum „Spielbichler" ab, i. e. eine Almhütte, die am
Fusse jener Seite des Oetschers liegt, von welcher

allein jetzt im Frühjahr, wo die Berge noch Sclmee
bedeckt, der an manchen Stellen bis auf die Thalsohle

herabreicht, die Höhlen zugänglich sind. Nach ein-

stündiger Thalfahrt erreichten wir unsere heutige End-
station und wurden auf das Herzlichste aufgenommen.

Hier erfuhren wir, dass die ^Almamseln" oiler

,Sch n eedacheln" in grosser Menge in den Höhlen

vorhanden seien , dass aber der im Sommer nicht

besonders beschwerliche Weg jetzt durch die fort-

während niedergehenden Stein- und Schneelawinen und
durch den tiefen Schnee keineswegs gefahrlos sei,

welchem Umstand auch die Thatsache zuzuschreiben

ist, dass wir die Ersten waren, welche heuer die Höhlen

besuchten. ,Denn sonst hat Niemd' was drin z'thoan

und nit Jeder is a solcher Narr, dass er wegen die

dalketen Dachein aufikrallef, meinte mit besonders

pfiffigem Gesichte ein anwesender Holzknecht und
schüttelte bedenklich sein Haupt über die Eigenheiten

mancher Stadtleute.

Mit dieser tröstlichen Aussicht begaben wir uns

zur Ruhe und der grauende Tag (III.) fand uns schon

wieder vollauf beschäftigt. Es ist aber auch etwas

Eigenes um solch' einen Gebirgsmorgen. Die Hütte

steht auf einem Wiesenplateau im Thale, inmitten des

prächtigsten Hochwaldes. Noch war der letzte Stern

nicht verblichen, als auf dem Dache schon der Gesang

des II a u s r o t h s c h w a n z e s hörbar wurde, der mit

seinen schnalzenden und pfeifenden Tönen das nahende

Licht begrüsste.

Dann wurden die Ring am sein auf der gegen-

überliegenden Berglehne laut und erst später weckte
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der Buchfink ruit seinem Schmetterton das ganze

und Präpa-
hundertstiuiniijre Vogelconcert

Gegenstände wur
Nur die zum Ausnehmen der Nester

ration der Eier unbedingt nöthigen

den mitgenommen, alles übrige Gepjiek blieb zurück.
Unter ersteren befand sich meine kleine Vogelflinte

sammt Munition, ein langer zusammensteckbarer Fisch-

stoek mit daranscliiebbarem Netz, eigens construirt, um
die Eier aus den Nestern zu nehmen, ohne sie zu
verletzen; Steigeisen, eine Hacke, ein Steinmeissel etc.

So brachen wir in ziemlicher Aufregung um
Voö Uhr von der Hütte auf Ein breiter, ebener
Waldweg führt zu dem, eine Stunde entfernten Jagd-
hause des Stiftlicii Lilienfeld'schen Jägers Franz Herz.

Wir hatten von dem weit und breit geschätzten
Ji'orstmann schon so viel gehört, dass wir wirklich

neugierig waren, ihn kennen zu lernen. Leider trafen

wir ihn nicht zu Hause, denn er war, wie uns seine

Frau mittheilte, schon in der Nacht fortgegangen „am
Hahn", aber auf unserem Rückwege kamen wir mit

dem wackern Waidgesellen zusammen und konnten ein

Stündchen mit ihm verplaudern.

Nun aber weiter, weiter! Gleich hinter dem
Hause zieht sich ein schmalei- Steig „die Leiten"
gerade hinauf. Hier lagen noch massenhaft Schnee-
reste, in denen Gemsenspuren zu verfolgen waren
dann gings durch eine alte Lawine, die ihren Weg
durch niedergebrochene Bäume und aufgewühltes Erd-
reich bezeichnete, über Schutthalden und Gesträuch
aufwärts.

An schneefreien Stellen, wo die zarten Gräser
vorwitzig ihre Köpfchen hervorsteckten , blühte Alles
in herrlichster Frühlingspracht: Schneerosen, Alpen-
veilchen, Gentianen in allen Farben. Endlich wurden
die Buchen schütterer, die Legföhre trat an ihre Stelle

und plötzlich strich über uns ein ganzer Schwärm
.,Schneedacheln" hin, um sich zwischen dem Krumm-
holz niederzulassen. Einige Schritte noch und
der Oetscher lag in seiner winterlichen Majestät vor uns.

(Schluss folgt.)

Eine Monstrosität von Fringilla coelebs L.

Von Baron v. Rosenberg. (Mit Abbildung-.'i

Herr C.

Kammerherr
van der Goes, königlich Niederländischer
im Haag, ein eifiüger und gewissenhafter

Ornithologe, gelangte im vorigen Jahre durch Kauf in

den Besitz einer mit Farben ausgemalten Zeichnung,
welche sich in dem Nachlasse des berühmten, vor einigen

Jahren in hiesiger Stadt verstorbenen Entomologen
S. C. Snellen van Vollenhoven vorfand. Dieselbe wurde
verfertigt von dem talentvollen Thiermaler Aart Schou-
man und stellt eine ausgewachsene Monstrosität des

Buchfinken, Fringilla coelebs, L. in etwas mehr als

natürlicher Grösse vor. Die äussere Form ist auf bei-

folgender Abbildung zu sehen. Die Farben zeigen an,

dass ein männlicher und ein weiblicher Vogel zu einem
Körper vereinigt ist. Der linke Obertheil zeigt auf

Kopf, Kehle, Oberbrust, Nacken, Rücken und Flügel

die Farben des männlichen Vogels, alles Uebrige die

des weiblichen. Wie die Ueberlieferung berichtet, wurde
das Thier in der Mitte des vorigen Jahrhundert.s in

der Nähe von Rotterdam durch Snellen van Vollen-

hoven's Grossvater auf einem Finkenherd gefangen.

Dass Sehouman das Original nach der Natur gezeichnet,

wird durch Vollenhoven's Zeugniss befestigt, welcher
eigenhändig darunter schrieb ; „A. Sehouman naar het

leven." Auch dieser Letzgenannte setzte seinen Namen
darauf mit der Jahreszahl 1747.

Durch Vererbung von Vater auf Sohn und Enkel
kam Schouman's Gemälde, so^vie der in Weingeist
aufbewahrte Vogel in Vollenhoven's Besitz und verblieb

darin bis 1864, in welchem Jahre der Eigenthümer
letzteren dem Anatomischen Museum in Leyden behufs
näherer Untersuchung übergab. Was nun weiter damit
geschah, darüber schweigt die Geschichte und nur so

viel ist sicher, dass bis jetzt alle Nachforschungen über
das interessante Object fruchtlos geblieben.

Gelegentlich eines Besuches, welchen ich 1867
meinem Freunde Vollenhoven abstattete — ich befand
mich damals mit Urlaub aus Indien in Europa —
zeigte mir derselbe das mehr erwähnte Gemälde unter

Mittheilung der daran verbundenen Ueberlieferung. Auf's

Genaueste bekannt mit dem ehrenhaften Oharacter
und der peinlichen Wahrheitsliebe meines Freundes,
konnte bei mir auch nicht der geringste Zweifel ent-

stehen an der Existenz des Thieres und ist damit zu-

gleich der Beweis geliefert, dass, wenn gleich höchst
selten, im Freileben Missgeburten nicht nur vorkommen,
sondern auch unter günstigen Verhältnissen hinreichende

Lebensfähigkeit besitzen, um zur vollen Reife zu ge-

langen.

's Gr aven h age, im Mai 1884.

-=SiC«E:HK=-

Ueber Alca impennis in Norwegen.
Von Robert Collett.

(Scliluss.)

S.Exemplare oder Skelettheile in norwegischen Museen.

Es bleibt uns nur noch übrig in einigen wenigen
Worten Auskunft zu geben über die Exemplare von
Alca impennis oder über die Skelet-Theile von
solchen, die noch in den Museen des Landes aufbe-

wahrt werden.

Von ausgestopften Exemplaren findet sich in Nor-
wegen nur ein einziges, das in einer Privatsammlung

aufgestellt ist, die dem Eisenwerkbesitzer Aall ange-

iiört. Dies Exemplar, das aus Island stammt, wurde
in den Vierziger- Jahren dem nunmehrigen Besitzer

vom Museum in Kopenhagen für die Haut eines nor-

wegischen Bären überlassen. Es dürfte wohl selten vor-

gekommen sein, dass eine Bärenhaut besser bezahlt

worden ist, als bei diesem Tausch.

Dies Exemplar ist, wie alle übrigen, in voller

Sommertracht; Kopf und Hals sind schwarz. Herr
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Forstcandiiliit Aall, der Sohn des Besitzers, hat mir

gefälhgst folgeiule Diiuensionen mitgetheilt:

Länge der Flügel vdiu Carpalghed an .... IGl'""'-

Lange von (l(>r .Sclinabeispitze bis zum Auge . llö"""-

Lange der IMiindspaite 1 lO""»-

Länge des Tarsus GOmm.

Länge der äusseren Zelie .STmm.

Von Ske let-Thei len besitzt das Museum der

Universität in Ciuistiania eine Sammlung, die seiner

Zeit durch den Naturforseher Stuwitz in Neu-Found-

land zusammengebracht wurde.

Ln Jiihr 1841 wurde nämlich Stuwitz von der

norwegischen Regierung nach Labrador undNeuFound-
land geschickt, um sich mit den Verhältnissen vertraut

zu machen, unter welchen die dortigen grossen Fische-

reien betrieben werden. Im Juni traf er auf den Funk-

inseln bei Keu-Foundland ein, — eben jener Gruppe,

die nach Steenstrups Vermuthung die .Vogelinsel* ist,

auf welcher die französischen und englischen Robben-
schläger-Expeditionen im Id. Jahrhundert sich verpro-

viantirt und jene Niederlagen unter diesen Viigeln an-

gerichtet haben. Als Stuwitz von den Bewohnern der

Insel erfahren hatte, dass sich wohl noch iJkelet-Theile

der „Pinguine' an einzelnen Orten in Jlenge aufge-

häuft vorfänden, dass die Vögel selbst aber verscliwun-

den seien, stellte er Untersuchungen über diesen Um-
stand an, und fantl wirklieh auch auf der Westseite

der Insel diese Skelette in ziemlieh grosser Anzahl
vor. Dieselben lagen in flachen Haufen beisammen und
waren nur von einer unbedeutenden Erdschicht bedeckt.

Stuwitz neigte sich zu der Ansicht, dass geradezu die

Opfer jener ^Metzeleien den Stoff zur Bildung dieser

Erdschicht haben hergeben müssen, die jetzt ihr Grab
dai'stellt.

In seinem Tagebnehe über diese Reise, welches

noch auf der Universitäts-Bibliothek in Christiania auf-

bewahrt wird (und aus welchem der betreffende Ab-
schnitt, in dem er den Fund dieser Skelet-Theile

beschreibt, in der mehrfach erwähnten Steenstrupschen

Abhandlung abgedruckt ist), bemerkt Stuwitz, dass

diese Skelet-Theile in dichten Massen unter den Rasen-

hügeln dicht an der Oberiiäche lagen, ja an verschie-

denen Stellen sogar in losen Haufen sich vorfanden,

ohne dass eine Erdfüllung sich um sie gebildet hatte.

Weiter erwähnt er, dass auch noch Reste der Steinge-

hege zu erkennen sind, in welche die V'ögel, zum Zweck
der Niedermetzelung, von den Jägern zusammenge-
trieben wurden.

Diese Inselngruppe, sowie noch andere an der

Küste von Labrador und Neu-Foundland gelegenen

Eilande, waren ja überhaupt auch die Punkte, an
welchen man diese Vögel in grösserer ^lenge ange-
troffen, als an irgend einem Punkt der europäischen
Küsten des Atlantischen Meeres, in der historischen Zeit.

Von solchen Neu-FoundländischenSkeletüberrcsten
besitzt das Univei'sitätsmuseum in Christiani.i immer
noch einen verhältnissmässig recht reichen Vorrath;
derselbe besteht jedoch nur aus einzelnen losen Knochen,
unter welchen jedoch bei weitem nicht alle Theile des
Skelets vertreten sind. Ein Theil des gesammten Vor-
raths wurde bereits in den Fünfziger-Jahren an das
Kopenhagener Museum überlassen, und ein defecter

Schädel wird ausserdem im Museum der Stadt Bergen
aufbewahrt.

Der überwiegende Theil der Sammlung des Uui-
versitäts-Museums in Christiania besteht aus Cranien

oder Theilen derselben, die im Ganzen 3G Indivi-
duen angehört haben.

An allen diesen Schädeln fehlen die Quadrat- und
Pterygoidbeine, und in der Regel auch Vomer, so

wie meistens ebenfalls die Gaumenbeine. Die llorn-

scheide der .Schnäbel fehlt ebenso in allen Fällen.

Von den übrigen Partien des Skelets linden sich

folgende Theile repräsentirt.

Von Wirbeln sind nur 3 einzelne vorhanden,

nämlich 1 E p ist ro p he us , 1 vierter Halswirbel,

samint einem der vorletzten Brustwirbel; ausserdem
ein OS sacrum (mit zugehörigen Lendenwirbeln und
den beiden letzten Brustwirbeln). Von Brustbeinen

findet man 2, beide am hinteren Rande etwas beschä-

digt; bloss 3 Rippen. Weiter sind vorhanden 5 für cu-

la, von denen die eine defect, nur 1 sca|iula und
1 c raco id e um , aber G Oberarmbeine (alle rechte),

2 Schenkelbeine, sowie 12 Tibien (^bloss eines der

letzteren mit zugehöriger fibula). Endlich rindet sich

noch ein einigermasseu completes Becken.
Es fehlen demnach ganz: Tarsen mit digitis,

Schwanzwirljel, die meisten Hals- und Brustwirbel, alle

Flügelknochen unterhalb des Ellenbogengelenkes, sowie

die meisten Rippen.

Die vorhandenen Stücke sind (mit Ausnahme
der meisten Schüdeltheile) im ganzen wohlerhalten,

und zeigen keine Spur von Bruch.

Ich gebe nachstehend die wichtigsten Dimensio-

nen dieser verschiedenen Skelet-Theile, die das Univer-

sitätsmuscum besitzt

:
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Schädel ohne über Schnabel undUnter-
k i e f e r.

1. Grösste Breite über den Schläfen 46'"™-

y 4(:mm.

*^' » jl ?l " n ^'-'

4 46 ™™-

''• r n 11 " r)

Vertebrae.

1. E p i s t r p h eu s. Grösste Lange von der

Spitze des Proc. odontoid. bis Spitze des Proc.
oblong. 22™'"- ; bis Spitze des P r o c. s p i n. 20™'"-

2. Vierter Halswirbel. Grösste Länge von
der vorderen Gelenkfläche bis Spitze des Proc. obl.

sup. 26™™-

3. Vorletzter Brustwirbel. Grösste Höhe
von der vorderen Gelenkfläche bis Spitze des Proc.
spin, 23™'"-

Os sacrum.
1. Kreuzbein (mit Lendenwirbeln und 2 letzten

Brustwirbehi).

Länge bis an die Brustwirbel 82™™-

Breite des letzten SacraUvirbels 19™™-

Sternum.
1. Länge (bis Ende der Spina sternalis) 190™™-

Breite (zwischen den Processus 1 a t e r. ante r.)

G3'"™-

Breite hinter den Gruben der o s s a i n t e r c o-

stalia 4i™™
Höhe der crista sterni 38™™-

Höhe von der Spina steinalis bis Spitze der

crista 53™™-

2. Länge (bis Ende der Spina sternalis)
185™'"-

Breite zwischen den P r o c e s s. 1 a t e r a e. a n t e r. ?

Breite hinter den Gruben der ossa intereo-
stalia 39™™-

Höhe der crista sterni 38"'™-

Höhe der Spina sternalis bis Spitze der

crista 52'"™-

Costae.

1. (D.) Länge 148'"™ Vom Capit. bis Tuberc. 14'"™-

2. (D.) ,
140™"'- 14™™-

3. (S.) , ? „ , .. . 14'"'"'

Furcula.

1. Höhe (bis Tuberculuni) 78'"™-

2. .. „ .. 77™™-

3. - , . 74™™-

4. Höhe (bis Tu b e r c u lu ni) 73™'"

ö. . . , ?

Scapula.
1. (S.) Länge 99™™-

Breite von zwischen den Processen 17™"'

Grösste Breite in dem hinteren Theil 10™™

Coracoideum.
1. (S.) Länge 68"'™-

Breite am Sternal-Ende 32™™-

Humerus.

1. (D.)LängelO'J'"'"- Breite oben 25™™- Breiteunten 15™™-

2.
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1 14. Pastor roseus, Linn. Einmal bei Touinay im

Juli is;;? uiul einmal bei Antwerpen gefangen

worden.
115. Sturnus vulgaris, Linn. Gemein und tlieihveise

Standvogel.

IIG. Plectrophanes lapponica, Linn. Sein- selten; man
sieht ihn mir in sehr strengen ^\'intel•n.

117. Plectrophanes nivalis, J.,inn. Man sieht ihn in

gnisser Zahl am Meeresstrande in strengen

Wintern; er ist selten im Inneren des Landes.

118. Miliaria europaea, Swains. Theilweise Standvogel

;

zieht im A|>ril und im Uetober.

ll'J. Emberiza citrinella, Linn. (äeniein und Standvogel.

1-U. Emberiza cirlus, Linn. Sehr selten; erseheint

zufällig von Zeit zu Zeit im Sommer.

121. Emberiza cia, Linn. Sehr selten; erseheint wieder
vorige.

122. Emberiza hortulana, Linn. Kommt mit 14. bis

2'2. Ai)ril, wamiert im September aus.

123. Emberiza schoenlclus, Linn. Kommt gegen 15. April,

wandert im (Jetober aus.

124. Emberiza pusllla, Pall. Einmal am Kiel bei

Antwerpen den 8. Oetober 1876 und einmal bei

Wvneghem im Oct. 1883 gefangen worden ').

125. Passer domesticus, ]?riss. Sehr gemein und Stand-

vogel.

12r). Passer montanus, Bri.ss. Gemein und Standvogel.

127. Petronia stulta, Briss. (Fringilia petronia,
L.) Sehr selten, nur zufällig vorkommend.

128. Ligurinus chlorls, Linn. Gemein und Standvogel.

129. Fringilia coelebs, Linn. Gemein und Standvogel.

130. Fringilia montifringilla, Linn. Ziemlieh häutig im

Winter; kommt mit 11. bis 21. Uetober, wandert

im Februar oder März aus.

ISl.Serinus hortulanus, Koeh. Sehr selten und

zufällig.

132. Carpodacus erythrinus, Fall. Erscheint nur ganz

zufällig im Winter, ist bei Tournay gefangen

worden.

133. Cannabina linota, Gm. Standvogel, aber nicht

gemein ausserhalb der Wanderzeit; nistet in den

bergigen und Ijewaldeten Theilen des Landes.

134. Cannabina flavirostris, Linn. Ziemlich selten;

erscheint regelmässig im Winter.

135. Linaria borealis, Vieill. (Fringilia linaria,
Linn.) Ziemlich gemein ; kommt mit Beginn

November, wandert mit Ende Februar aus.

13C. Linaria borealis, var. rufescens, ^"ieill. Kommt
mit dem Vorhergehenden; die Varietät ist aber

gemeiner als die Urspccies.

137. Linaria borealis var. Holböllii, Brm. Höchst
zufällig im Wiiiti-r.

138. Carduelis elegans, Steph. Standvogel und ziem-

lieh gemein.

139. Chrysomitris spinus, Linn. Gemein im Winter;
kommt in Oetober vmd wandert im März und
April aus.

140. Pyrrhula europaea, \'ieill. Standvogel in den
Ardennen und in den Provinzen Ltittich und
Namur.

141. Pyrrhula europaea var. major. Brm. (Coccinea
de Selys.j Zufällig im Winter bei seiner Durch-
wanderun"; anzutreffen.

') Siehe: A. Dubois, IJiillet. Acail. roy. dl
t. XLVII, p. S27, (1879).

Bels

142. Pinicola enucieator, Linn. Ein einziger Fang von
l>-4:) stammend, bekannt.

143. Loxia curvirostra, Linn. Zu verschiedenen Jahres-

zeiten in unregelmässiger üurchwanderung; ist

jedoch niemals in den Monaten Mai und Juni
beobachtet wordi-n.

144. Loxia pityopsittacus, Bechst. Sehr selten und
zufällig im ^\'intt-r.

145. Loxia leucoptera var. bifasciata, Brm. Einzelne

Individuen wurden bei Luttich imd bei Antwerpen
gefangen.

146. Coccothraustes vulgaris, Fall. Standvogel, aber
wi'iiig t^HUirin.

147. Columba palumbus, Briss. Gemein und Stand-

vogel.

148. Columba livia, I'riss. Sehr selten.

149. Columba oenas, Liim. Sommer-Vogel, ziemlich sel-

ten, aijcr nicht bei l'rüssel.

150. Peristera turtur, Briss. Kommt paarweise im
April, wandert im Oetober aus; sparsam.

. Plilo|>n.'(ieM.

151. Bube ignavus, Forst. iSlrix b u b o, Linn.) Stand-

vogel, aber wenig häufig ; wohnt in den Felsen längs

der Maas und in den grossen Wäldern der Arden-

nen.

1.52. Asio otus, Linn. Ziemlich gemein und Standvogel.

153. Asio accipitrinus, Fall, (b r a c h y otus Forst.) Sein-

gemein bei seiner herbstlichen Durchwanderung,
von Ende September bis December ; erscheint bei

seinem Rückzug im März und April

154. Scops giu, Scop. Sehr selten; 4 oder 5 Fänge.

155. Strix flammea, Linn. Gemein und Standvogel.

156. Syrnium aluco, Linn. Ziemlich selten; bewohnt die

Wälder der Campine und die Ardennen ; man sieht

ihn selten anderswo.

157. Athene noctua , Scop. Gemein und Standvogel.

158. Nyctale Tengmalmi, Gm. Ein einziger bekannter

Fang bei Arlon, nach Angabe Herrn von Selys-

Longchamps.
159. Surnia ulula, Liim. Nur zwei Fänge bekannt, einer

bei Tournay 1830 uud einer zu Vieux-Heverle 1871.

160. Circus rufus, Briss. Zum Theil Standvogel, die

meisten wandern aus; gemein in den Sümpfen der

Campine und Flanderns.

161. Circus cyaneus, Linn. Ziemlich selten; streicht im
Frühjahr und im Herbst durch.

162. Circus macrurus, Gm, (pallidus, Syk.). Drei

Fänge bekannt: bei Verviers 1858 und bei Lüt-

tich 1869.

163. Circus cineraceus, Mont. Wenig gemein ;
kommt

im Frühjahr und wandert im Herbst aus. Nistet

in der Campine und in den Poldern

164. Accipiter nisus, Linn. Gemein und Standvogel.

165. Astur palumbarius, Linn. Wenig gemein; nistet

im Ardennen-Wald und selbst bei Brüssel.

166. Cerchnels tinnunculus, Linn. Gemein und Stand-

vogel.

167. Faico aesalon, Cunst. Eine kleine Zahl kommt im

Herbst und bringt den Winter in Belgien zu
;

einzelne nisten im Lande.

168. FaIco subbuteo, Linn. Wenig häufig, von April bis

September; häufiger zur Frühjahrs- und herbstlichen

Zugszeit.

169. Faico communis, Gm. Standvogel, aber wenig ge-

mein ; nistet in den Ardennen und in der Campine.
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170. Hierofaico gyrfaico, Linn. Ein junges Individuum
ist bei Antwerpen gefangen worden, nach Herrn
8elys-Longcliamps.

171. Milvus regalis, Briss. Der regelmässige Durch-
zug im October und November und zieht im Früh-
jahr zuiück; nistet manchmal bei Suxy.

172. Milvus niger, Briss. (migrans, Bodd.). Sehr
zufälliger Durchzugsvogel.

1 73. Elanus caeruleus, Desf. (m e I a n o p t e r u s, Daud.).

Ein Fang zu Boitsfort bei Brüssel im Mai 1847.

174. Pernis apivorus, Linn. Selten. Erscheint im Som-
mer und nistet manchmal in den Ardennen und
im Älormal-Wald.

175. Buteo vulgaris, Leach. Gemein und Standvogel.

17(). Archibuteo lagopus , Brün. Wintervogel, aber
selten.

177. Circastos gallicus , Gm. Kommt höchst zufällig

während seiner Wanderung vor.

178. Aquila chrysaetos, Linn. Zufällig während der

Wanderung vorkommend; nistet niemals im Lande.
179. Aquila naevia, Briss. Höchst zufällig während der

Wanderzeit.

180. Aquila fasciata, Vieili. (Bon eil ii Temm.). Einmal
im September 1879 bei Fechereux-Esneux gefan-

gen, nach Herrn Miedel.

181. Haliaetus albicitla, Linn. Zufällig während der

Wanderung erscheinend, aber ziemlich häufig.

182. Pandion haliaetus, Linn. Ziemlieh selten, von März
bis October ; nistet zuweilen an den Ufern der

Maas.
183. Lagopus mutus, Leach. Drei Individuen sind vor

einigen Jahren bei Jurbise gefangen worden.
184. Tetrao urogallus, Linn. Ist nur noch höchst zufäl-

lig auf der preussischen Grenze anzutreffen.

185. Tetrao tetrix, Linn. Sehr selten, aber Standvogel
in der Umgebung Vieil-Salm'.s und in einigen

Wäldern vom belg;ischen Luxemburg.
186. Bonasia betulina, Scop. Selten; Standvogel in den

Ardennen.
187. Phasianus colchicus, Linn. Eingeführt. Vermehrt

sich in allen grossen Wäldern des Landes.
188. Perdix rubra, Briss. Ein oder zwei Fänge im

Hennegau.
189. Starna cinerea, Briss. Gemein und Standvogel.

190. Coturnix communis, Bonn. Gemein; erscheint Ende
April oder in den ersten Tagen Mai ; wandert im
September oder October aus.

191. Syrrhaptes paradoxus, Fall. 6 bis 8 Individuen
sind 1863 in verschiedenen Landestheilen gefangen
worden.

192. Otis tarda, Linn. Selten; erscheint unregelmässig
im Winter.

193. Otis tetrax, Linn. Besucht zufällig die südlichen

Landestheile.

194. Otis Macqueeni, Gray. Drei Fänge bekannt; bei

Virton 1842, bei Löwen 1S44 und bei Brüssel 1845.

195. Oedicnemus scolopax. Gm. (er ep i tan s , Temm.).
Im Frühjahr und Herbst unregelmässig durch-
wandernd.

196. Charadrius pluvialis, Linn. (atiratus, Suck.) Bei
seinem regelmässigen jährlichen Durchzug, Herbst
und Frühjahr, ziemlicli gemein.

198. Eudromias morinellus, Linn. Zieht regelmässig an
den Seeküsten Flanderns im März und Ende August
und September.

197. Squatarola Helvetica, Linn. Gemein in Flandern und
in der Provinz Antwerpen zu beiden Zugszeiten.

199. /Egialitls hiaticula, Linn. Gemein an der Seeküste
zu beiden Zugszeiten ; er ist seltener bei den
Flüssen im Innern des Landes.

200. /Egialitis curonica, Gm. (minor, Mey. und W.).
Wenig häuHg; kommt im März und April, wandert
im Herbst aus.

201. Egialitis cantiana, Lath. Gemein am Meeresufer
im Frühjahr und Herbst, sehr selten im Innern des
Landes ; scheint in kleiner Zahl auf unseren Küsten
zu nisten.

202. Vanellus cristatus, Linn. Gemein; nistet in den
sumpfigen AViesen Flanderns und der Campine.
Kommt im März und April, wandert im Herbst aus.

203. Haematopus ostralegus, Linn. Ziemlich zahlreich
am Meeresiifer im Frühjahr und im Herbst; ein-

zelne Individuen erscheinen zuweilen bei der
Scheide und der Maas.

204. Strepsilas interpres, Lin. Zieht regelmässig im
Frühjahr und Herbst an unserer Seeküste vorbei

;

erscheint selten im Innern des Landes.
205. ? Glareola torquata, Briss. (pratincola, L.). Nur

zufällig.

206. Calidris arenaria, Linn. Zieht regelmässig im Früh-
jahr und Herbst an der Seeküste.

207 Tringa canutus, Briss. Gemein an der Seeküste
zur Zeit der Wanderung und manchmal während
eines Theiles des Winters. Selten im Innern des
Landes.

208. Tringa maritima , Brunn. Wenig zahlreich zur
Wanderzeit; in kleiner Zahl an der See und bei

der Scheide-Mündung.
209. Tringa subarquata, Giild. Sehr gemein an unseren

Seeküsten im Frühjahr und im August und Sep-
tember.

210. Tringa cinclus, Briss. Sehr gemein an unseren
Seeküsten zur Zeit der W^anderung, Frühjahr und
Ende Sommer; ziemlich selten an den Gewässern
im Innern des Landes.

211. Tringa cinclus, var. Schinzii, Bp. Ziemlich selten

;

erscheint zur selben Zeit wie voriger.

212. Tringa minuta, Leisl. Ziemlich selten; am Meeres-
ufer zur Wanderzeit im Frühjahre und Ende
Sommer.

213. Tringa Temminckii, Leisl. Zieht an unseren See-
küsten zur selben Zeit wie vorisre durch.

214. Limicola platyrhyncha, Temm. Sehr zufällig an
unseren Seeküsten ziehend.

215. Machetes pugnax, Briss. Im Frühjahr ziehend;
ziemlich zahlreich in den sumpfigen Wiesen der

Provinz Antwerpen und der Campiue.
216. Totanus griseus, Briss. (glott is, Bechst.). Selten;

zieht im Frühjahr und im August in der Nähe des

Meeres.

217. Totanus stagnatilis, Bechst. Selten und unregel-

mässig durchziehend.

218. Totanus fuscus, Briss. Gemein sowohl bei seiner

Wanderung im April als bei seiner Wanderung im

August, an der See, den Flüssen und in den

Sümpfen.
219. Totanus calidris, Linn. Ziemlich gemein an der

See, den Flüssen, in den Sümpfen zu seiner

Wanderzeit im April und Ende Sommer.
(Sclilnss folgt.)

-»JIOQ5N-
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Ueber Vögel der Siidsee.

Aut (jrund eigener Beobachtungen und Sammlungen mitgetheilt

von Dr. 0. Finsch,

Klii-euiiiitKlicd des (JrnitholoKiäclicu ViTfiui's in Wien, etc.

(fortsetz Hiig-)

Zur ViT'^'-li'ii-liiiiiü'

:

Dicranostreptus megarhynchus, Qmiy & (i-.üm.

Altes Männchen; Xi'u-Irland. (diU. Brown), sehr

selten.

Nur iuit' Nrii-lrland l)cschrrmkt und interessanter Beleg

für die VertretuHfjf ;iuf nahegelegenen liisidn durch selbst

gencriseli vi'rscliii'di'Hc Arti-ii.

Calornis metallica, Trmm.

Wuira gamagama der Eingebornen.

Nr. 743, altes MännchiMi ; Iris feurig/.innuber ; Nr. 301,

altes AVeibchen; Iris blutroth : iIh^h^o liddiaft nnd

glänzend als das Männchen.

2 Eier, December 1880.

Uie Art lebt und nistet gesi-llig und ist sehr laut und

liiriinnd. Die grossen ballenförmigeu Nester hiuigen oft zu 5

und t) in gewaltig!' Klumpen vereint an den üussersten Enden

der Zwiii?!' >olir lioli.r Bäunn' und sind kaum i'iTeicIil)ar.

Calornis cantoroides, Gray.

Wuira der Eingebonien.

Nr. 84, altes 'WeilMlien ; Iris hochfeurigroth ; wie das Männchen

einfarbig nictalHscli liefschwarzgriin ; 226, altes Mämi-

chen, in stark abgeriebenem Gefieder ; Unterseite schmal

weisslich langsgestrichelt ; Iris feurigroth; 337, junges

Männchen iiu Uebergange durch Mauser ; Iris orange

;

656, junger, fast flügger Vogel ; Iris l)raun; 15. Januar;

390, desgleichen, 4. November; 148, desgleichen,

26. August.

Häufige Art in Neu-Britannien ; auch bei Port Moresby

in Neu-Guinea beobachtet.

Mino KrefRi. Sd.

A (iiliaii der Eingebonien.

Nr. 22 , altes Mäinichen ; Schnabel und das ausgedehnte,

nackte , feinwarzige Augenfcld lebhaft orangegelb , wie

der nackte Kinnwinkel; Beine matter orangegelb, Iris

feurig orange; das Weibchen ist giuiz ebenso gefärbt.

Neu-Britannien Nr. 513, ein Exemplar zur Vergleiclmng

aus Neu-Irland.

Der Giliau gehört mit zu den häufigeren Vögcbi des

Urwaldes , der sich durch seine Stimmlaute l)ald bemerklich

macht.

Corvus orru, S. Müll.

A Kotkot der Eingebonien.

Nr. 398, altes AVeibchen; Iris schön hellblau, ganz wie das

Männchen.

Nicht selten in Neu-Britannien, meist paarweis lebend

im dichtesten 'Walde; Stimme ganz rabenkrähenartig, wie das

Benehmen.

Donacicola spectabilis, Sd.

A Läbon der Eingebonien.

Nr. 32, altes Männchen, 4oO, altes Weibdien und 247. junges

Männchen; das letztere ganz mit dem Weibchen ülier-

einstimmend. Schnabel schwarz , Beine bleigrau , Iris

tiefliraun.

Nr. o, Nest, 1. September, stand in ludiem (Jrase und

enthielt 5 stark bebriitete Eier.; Nr. 4, 2 Eier.

Neu-Britannien eigenthümlich.

Cacomantls tymbonomus, Müll.

A Wiu der Eiiigeliurneii.

Nr. 525, Männchen, Nr. 548, Weibchen, alt. beide gleich-

gefärbt und in Mauser mit theilweis stark abgeriebenen

und neu liervorspriessenden Si'hwanzfedern; Unterseite

grau, nur die unteren Schwanzdecken rostroth ; Nr. 5u7

und 5'i8. Männchen und Weibchen, 11. December, wie

vorige, el)enfalls in Mauser, aber die Unterseite schon

vom Kopfe an mit rostfarbenen Endspitzen, daher ins

Rostfarbene; ganz ebenso ein Männchen (675) vom

26. .Januar, ebenfalls nocli in Mauser; Nr. 764, Weib-

chen , 20. März, wie vorher, aber auf dem Bauche

spriesson einzelne neue, weisse, schwarzgebänderte Federn

hervor; 731, erstes .Jngeudkloid incl. der unte-

ren Schwanzdecken (21. Februar): Oberseite unregel-

mässig rostbraun, Unterseite unregelmässig schwarz und

weiss (|uergebändi'rt ; hintere Schwingen- und Schwanz-

federn mit rostfarbenen Kandfleckeii. Schnabel schwarz,

Basishälfte des Unterschnabcls honigelblich ; Beine gelb,

Zehen oberseits bräunlich tingirt; Nägel schwarz, Iris

schön braun; kein nackter Augenring; Kacheii oraiige-

roth.

Die instructive Keilie zeigt fast alle Uebergange vom

unterseits quergebänderten ersten .Tnsrenilkleide bis zum unter-

seits fast einfarbig rostfarbenen.

Ich beobachtete die Art von Mitte December bis Ende

März. Sie scheint offenbar Zugvogel, der hier vermausert

und brütet.

Die characteristisehen Stimmlauto dieses Kukuks hörte

ich auch sehr oft bei Somerset (Cap York) und bei Port

Moresby (Neu-Guinea).

Note. Curulus canoroides, Müll., der östUche

Verüx-ter unseres ''uroi)äischen Kukuk, wurde von mir im

November bis Januar wiederholt, sowohl in Neu-Britannien,

als um Cap York beobachtet und gesammelt.

Lamprococcyx plagosus, Lath.

Nr. 305, altes Mäiincheii und 762, altes Weibchen; beide

gleichgefarbt.

Ist nicht sehr häufig in Neu-Britannien. Ich erhielt

Exemplare sclinii Anfang Autrust bis Ende März.

Eudynamis cyanocephalus, Lath.

Ka-uk der Eingebonien.
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Nr. 237, altes Männchen; 803, altes Weibchen; bei beiden

die Iris tiefmth. Neu-Britiinnien.

Der Ka-uk lel)t meist im Dickicht des Urwaldes vcr-

Ijoryen luid nährt sich von Früchten. Ich erhielt die Art

auch auf Maliiak, snwie Ijei Somerset.

Centropus ateralbus, Less.

A Kamuk der Eingebornen.

Nr. 713, altes Männchen; 411, altes Weibchen; 31, junges

Männchen noch mit Resten des Jugendkleides ; 514, altes

Männchen (Neu-Irland).

Gehört zu den häufigen Vogelarten Neu-Britauniens.

Ausser dieser Art noch C. viohicces. Quoy.

Scythrops Novae Hollandiae, Lath.

A Euloko der Eingebomen.

Nr. 650, altes Männchen; 658, altes Weibchen; Iris bei

beiden blutroth.

Nicht selten in Neu-Britannien ; nährt sich ausschliessend

von Früchti'n.

Nasiterna pusio, Sei.

Kaideda der Eingebornen.

Nr. 285, altes Männchen; Nr. 300, altes Weibchen; Nr. 382,

junges Männchen.

Das AVeibchen unterscheidet sich nur durch die minder

ausgedehnte und düsterer blaue Scheitelplatte; Junge stim-

men ganz mit den Weibchen überein ; Schnabel heller.

Die Art wurde irrthümlich als von den Salomons-

Inseln herstammend beschrieben und ist Neu-Britannien eigen-

thümlieh. Die Salomons-Insehi besitzen eine eigene Art

:

Nasiterna Finschi, Eamsay.

Ich beobachtete die Art wiederholt, oljwohl sie wegen

ihrer Kleinheit leicht übersehen werden kann. Mitte Decem-

ber erhielt ich ein Weibchen mit legeroifem Ei. — Nicht

selten sieht man das Vögelchen an Stämmen und Aesten von

Bäumen umherklettern, aber keineswegs in der den Spechten

«igenthümlii'hon Weise.

Eclectus polychlorus, Scop.

A Kalangr der Eingebornen.

Nr. 492, altes Männchen, Iris feuerroth ; 205, altes Weibchen,

Iris gelblichweiss ; 29, Männchen, Var. mit blauer Basis

der Bauchfedern und kleinem blassrothem Fleck am

Ende der mittelsten Schwanzfeder ; einzelne auf Kropf

mit rothem Fleck ; 346, junges Weibchen im ersten

Kleide; Iris tiefbraun; 577, altes Weibchen mit Grün

variirt ; dies aber keineswegs Eesto der Jugend ; Neu-

Britannien ; Schnabel dunkelbraun mit heller Spitze (Neu-

Irland).

Den Eingebornen sind die bis vor kurzer Zeit zum

Thell noch angezweifelten auffallenden Geschlechtsunterschiede

•wohlbekannt. Ich untersuchte an 60 Stück anatomisch : grüne

Vögel altes Männchen ; rothe , Weibchen ! — Sehr häufig.

Trichoglossus subplacens, Sei.

A Mumur der Eingebornen.

Nr. 258, altes Männchen, und 264 altes Weibchen, beide mit

einem Schuss erlegt; 261, junges Männchen ; Schnabel

röthlichbraun ; zur Vergleichung altes Mäiuichen und

Weibchen. Nr. 603 und 604 von der kloinen Inselgruppe

Faed (Abgarris), westlich von Neu-Irland, einer für

diese Art neuen Localität (Coli. Brown).

Eine der häufigsten Vogelarten in Neu-Britannien ; ich

erhielt Nestjunge im August wie Januar.

Ausser diesen 3 Papageien besitzt Neu-Britannien nur

noch 4 weitere, von denen Trichoglossus Massenac unter den

Vögeln aus Neu-Guinea (p. 28) repräsentirt ist.

Ptilopus superbus, Temm.

Ambuua ümut der Eingebornen.

Nr. 562, altes Männchen; 770, jimges Männchen im Ueber-

gangskleide; 471, altes Weibchen.

Die einzige Ptilopusart Neu-Britanniens und luer ziemlich

häufig.

Oedirhinus insolitus, Schleg.

A-uk, der Eingebornen.

Nr. 35, altes Männchen; der Höcker besteht aus Knochen-

masse luid ist im Leben hochkirschroth ;
junge Vögel

noch <.)hne Höcker.

Sehr häufig in Neu-Britannien. Es ist kaum zu begreifen,

wie Schlegel diese generisch wohlberechtigste Art nur als eine

monströse Varietät von l'tilopns humeralis deuten konnte.

Carpophaga rubricera, Bp.

A Ballu der Eingebornen.

Nr. 392, altes Männchen mit sehr grossem Schnabelhöcker;

141, desgleichen mit sehr kleinem; 362, altes Weibchen;

491, junges Männchen; 399, junger Vogel im Nest-

kleide.

Die Ausdehnung des schön lackrothen Höckers am

Schnabelgrunde steht weder mit dem Alter noch Geschlecht

iu Beziehung; schon ganz junge Vögel zeigen einen solchen.

Diese herrliche Taube ist in den Urwäldern Neu-Britanniens

bei weitem die häufigste.

Carpophaga Van Wijcki. Cass.

Kuwur der Eingebornen.

Nr. 41, altes Männchen; Credner-Insel, zwischen Neu-Britannien

und Duke of York, wo die Art zu Hunderten brütet.

Täglich sieht man sie in grossen Flügen der Wüste

zustreben und Abends wieder heimziehen.

Beide Geschlechter gleichgefärbt.

Chalcophaps Stephani, Fisch.

Awowoat m'Abuna der Eingebornen.

Nr. 33, altes Männchen ; Schnabel hoclizinnober mit hi.dh'iither

Spitze; Augenring und Beine blutroth; 750, junges

Männchen ; Schnabel und Beine schmutzig bräunlichroth.

Alte Weibchen wie Männchen.

Häufiger als die vorige in Neu-Britannien; gerne in

Mangrove.

Chalcophaps Margaritae, Salvad.

Awowoat Kalagi der Eingebornen.

Nr. 635, altes Männchen; 524, altes Weibchen; 689, junges

Weibchen in dem sehr abweichenden Gefieder.

Häufige Art in Neu-Britannien. Der Färbung nach eine

Phlegoena, aber den Gattungscharacteren nach eine echte

Chalcophaiis.

Macropygia nigrirostris, Salvad.

A Kuakua, der Eingebornen.
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Nr. 682, altes Müniifhin; 702, altes Weibchen; 701. jün-

geres Milnnchen.

Diese Exemplare repräsentire)i die Hauptfurmen dieser

nach Alter und Geschlecht sn sehr verschieden gefärbten Taube.

Nicht selten in Neu-]!ritannien.

Ausser diesen 7 kumnieii nur ncich 3 weitere Tauben-

arten iu Neii-liritannien vnr.

Megapodius eremita, Hartl.

Angink, der Eingebi>rnen.

Nr. 246, altes Weibchen; 310, desgleichen; 50, flugbares

Jungo 16. Aug.; Kinn und Oberkehle rostgelblich; 433

desgleichen, 16. Nov.; nur Kinn gelbbräunlich; 3 Eier.

Stirn und Vorderkopf sind im Leben dunkel zimioberroth.

mit clünngestclltcn haarähnlichen Fedeni besetzt, durch Ab-

reiben der li'tztercii zuwrilcii fast nackt wii> bei 246.

Sehr häufig in Neu-Britannien. Mit Ausnahme einer

kurzen Zeit im Febniar sind die Eier dieser Art das ganze

Jahr über meist im Ueberfluss zu haben. Dieses Huhn

scharrt keine Haufen zusammen, um die Eier zum Selbst-

ausbräten hineinzulegen wie M. Dupem'vi. von Neu-Gninoa

und M. tumulus vcm Australien, sondern gräbt zum Tlieil sehr

tiefe Gänge oder verschairt die Eier einzeln nicht sehr tief

in den heissen Lavasand. Die soeben ausgekrochenen Jungen

sind bereits vollständiir befiedert und flugfähig.

Turnix melanonotus, Gould.

A Worro der Eingebornen.

Nr. 145, altes Männchen; Nr. 200, tlugbares Junge noch

mit Dunenresti'U.

1 Ei.

Das Weibchen ist grösser und lebhafter gefärbt (T. satu-

rata, Forbes). häufig in Neu-Britannien.

Excalfactoria lepida, Hartl.

Nr. 186. altes Weibchen.

1 Ei.

Sehr versteckt lebend. Neu-Britannien cigenthümlich.

Hypotaenidia philippensis, L.

A Piriu der Eingeburnen.

Nr. 312, altes Männchen, Iris seharlachroth ; Nr. 195, altes

Weibchen, Iris rehbraun ; beide Exemplare zeigen die

erhebliche Abweichung in Grösse und Färbung zwischen

beiden Geschlechtern.

Scheint nicht selten in Neu-Britannien , aber schwierig

zu erlangen ; sie brütet hier.

Amaurornis olivacea, Meyen.

Gugiik der Eingeburnen.

Nr. 293, Männchen. — Geschlechter gleich.

Nicht häufig in Neu-Britannien, aber Brutvogel.

Ardetta sinensis, Gml.

A Kuau der Eingebornen.

Nr. 401, junges Männchen; 443, altes Weibehen. — Neu-

Britannion.

Ardetta flavicollis, Lath.

A Goloma der Eingeburnen.

Nr. 768, altes Männchen.

Häufiger als die vorige Art.

Sterna frontalis, Gray.

St. iHiigiiiennis. Finsch. Ibis 1881. p. 540.

Nr. 641, Männchen; 739, Weibchen; Beine röthlichbraun

;

Neu-Britannien: hier die häufigste Meerschwalbe.

Die Exemplare aus Neu-Britannien und Neu-Guinea sind

kleiner als die von Neu-Seeland und rechtfertigen vielleicht

die artljelo' Absondeiunu- inelanorlmicha Gould).

Sterna melanauchen, Temm.

A Kanal der Eingebornen.

Nr. 207. altes Männchen im Prachtkleide. 8. September. Am
frischen Vugel ist das Weiss der Unterseite zart rosa,

was am Balge verloren geht.

Nicht häufig.

Ausser den angeführten Seeschwalben kommt noch

St. Bergii (vergl. p. 51 von den Jlarshalls), St. sinensis und

fulginosa, sowie Anons stolidus vor. Keine Möven !

Sula leucogaster, Bodd.

X Manchnaltawur der Eingeburnen.

Nr. 774. Weibchen, im l'ebergange. Neu-Britannien.

Ich erhielt die weitverbreitete Art auch in Neu-Guinea,

traf sie aber nirgends in grösserer Anzahl.

Zugvögel,

Meist Wintergäste aus dem hohen Norden. Ausser den

nachfolgend angeführten Arten erhielt ich noch: Charadrius

fluviatiUs, Limusa un'iiygialis , Numenius uropygialis, Actitis

inianus und Phalarupus hyiperlmreus.

Limosa melanuroides. Gould.

A Lellepetiiet der Eingeburnen.

Nr. 395, altes Männchen im Winterkleide, 5. November.

Einige Mal in Neu-Britannien erhalten, ebenso hier

L. uropygialis, also beide östliche Vertreter unserer Pfuhl-

schnepfen.

Actitis hypoleucus, L.

Aulia der Eingebornen.

Nr. 740, Männchen. S.März; 175, Weibchen, I.September;

Neu-Britannien.

Die Art gehörte hier zu den häufigsten Strandvögeln;

das ganz'- Jahr flle-r ein/.eln in den Trupen.

Tringa acuminata, Hursf.

Nr. 379, Männchen im Winterkleide, 27. October; 517, Weib-

chen im Winterkleide, 12. December.

Seltener Wintergast aus dem arctischen Kreise.

Tringa minuta, Leisler.

A Bau der Eingebomen.

Nr. 515, Weibchen im vidlen Winterkleide, 12. December.

Ich erhielt nur ein Pärchen dieser dem arctischen Kreise

als Brutvogel angehörenden Art.

II.

IVcii-Ciiiiiiea.

Die Avifauna des von mir besuchten Theiles der Sud-

ostküstc von Neu-Guinea enttäuschte mich ungemein. Aller-

dings ist die Umgebung von Port Moresby ein sehr armseliges

Sammelgebiet, in das sich nur zuweilen eine seltene Art aus



ik'U Ui-waldeni weiter iulaiuls verfliegt. So traf ioli /,. B.

einmal Microglossus an der Küste an. Audi eine Tour in"s

Innere längs den Flüssen Laioki und Goldie befriedigte mich

sehr wenig, denn auch liier war die Zahl der Vögel weit

germger als ich erwartet hatte. So beobachtete ich im Ganzen

kaum ein Dutzend Taubenarten und wenig mehr an Papageien,

woran wahrscheinlich der augenblickliche Mangel an gewissen

Früchten schuld sein mochte. Von den Charactervögeln Neu-

Guinea's, den Paradiesvögehi, kommen hier nur 2 Arten Pa-

radisea Eaggiana und Cicinnurus regius vor, während die

übrigen 6 Arten dieses Gebietes nur die Gebirgsgegenden

bewohnen. Die nachstehende Sammlung gibt somit nur haupt-

sächUch ein Bild der Ornis nm Port-Moresby, enthält aber

unter den 33 immerhin einige interessante und seltene Arten.

Haliaetus leucogaster, Gml.

Nr. 1369, Weibchen, in noch niclit völlig ausgefärbtem Kleide;

Kidioro comuni um Laioki. Wachshaut und Basishälfte

des Unterschnahels horngrau ; Oberschnabel hornbraun

gegen Basis in's Horngraue ; Beine schmutzig hornweiss
;

Iris nussbraun.

Allenthalben iuNeu-Guinea, namentlich längs der Küste,

in Torres-Strasse wie in Xeu-Britannien beobachtet.

Haliastur sphenurus, Vieill.

1339, Männchen im Uebergangskleide ; Kohoro comuni

am Laiokiflusse, wo die Art nicht selten war.

Milvuo affinis, Gimld.

1273, altes Männchen, Maupa, Keppel Bui.

Wohl der häufigste Kaubvogel, sowohl längs der Küste,

wie im Innern. Kommt ziemlich dreist bis in die Dörfer und war

au unserem Lagerplätze am Laioki eine tägliche Erscheinung.

Nr

Nr

95

Baza Reinwardti, Temm.

Nr. 1328, Weibchen, noch nicht ganz ausgefärbt.

Lalokifluss, weiter im Innern von Port Moresby, wo die

Art niclit selten war.

Podargus papuensis, Quoy u. Gaim.

Nr. 1291, altes Männchen; Iris hoehorange (variirt bis blut-

roth); Port Moresby.

Nicht selten um Port Moresby, wo er sich am Tage

gewöhnlii;h auf Bäumen verbirgt. Auch bei Somerset erhalten.

Halcyon sanctus, Vig. u. Horsf.

Nr. 1329. altes Männchen; Port Moresby.

Ich beobachtete die weitverbreitete Art nur wenige Male

in Neu-Guinea und auf Mabiath, Torresstrasse.

Tanysiptera galatea, G. E. Gray.

Nr. 1842, altes Männchen, 21. Mai; völlig ausgefärbt, mit

sehr verlängerten mittelsten Schwanzfedern, dieselben

überragen die übrigen um 5 '/j"; 1348, desgl.; mittelste

nur 3" vorragend; 1349, desgl.; 22. Mai in voller

Mauser, die mittelsten Schwanzfedern mich ganz kurz

und eben hervorspriessend, Schnabel lackroth ; Beine

schmutzig gelbbraun ; Iris tiefbraun. Das Beschmutzte

der Unterseite rührt daher, dass die Vögel, wohl in Folge

des Nestbaues, sich viel in Termitenhaufen zu schaffen

machen. Alte Weibchen stimmen ganz mit Männchen

überein.

Ich beobachtete die Art nur in den dichten Urwäldern

an den Flüssen Laluki und Goldie im Innern. Sie lebt hier

ganz in der Weise ihrer Gattungsverwaudten und pflegt wie

diese beim Sitzen den Schwanz hochgehoben zu halten.

(foitsetzung folgt.)

Notiz.
Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft

2U Berlin. Sitzung vom 5. j\lai 1884. Vorsitzender Herr
Prof. Cabanis. — Der Herr Vorsitzende und Herr
Schal GW besprechen die im Laufe des Monats ein-

gegangene neue Literatur. Der Letztere weist vor-

nehmlich in einem längeren Referate auf den ersten

Theii von Bogdanow's Conspeetus avium imperii rossici

hin und bespricht die in demselben neu beschriebenen
Arten, sowie die von dem Autor zur Anwendung ge-

brachte trinäre Nomenclatur. — Herr Dr. Reichenow
erstattet einen Berieht über den vor Kui-zem in

Wien stattgehabten ersten internationalen Ornithologen-
Congress und über die mit demselben verbundene
ornithologische Ausstellung. — Herr Prof. Cabanis
legt einen neuen von Herrn Major v. Mechow in Omgola,
West-Afrika, gesammelten Charadrius vor, welclien

nennt. Derselbe
Massailande, Ost-

veniistus, Finsch

er eil. (Aegialites) Mechow
steht dem von Dr. Fischer im
Afrika, gesammelten Aegialites
und Reichenow, sehr nahe. — Herr Schalow spricht

über die vom Märkischen Provinzial-Museum in Berlin

I

vei'anstaltete Literatursammlung der Mark Branden-
burg, bei der er die ornithologische Abtheilung bear-

beitet. Der Vortragende berichtet über eine grosse

Anzahl seltener und wenig bekannter Arbeiten aus dem
achtzehnten Jahrhundert, welche in der von ihm früher

veröffentlichten Bibliographia ornithologica marchica
fehlen. — An Stelle der Junisitzims wird eine Excur-
sion nach Birkenwerdei
der Mark, stattfinden.

und Umgegend, im Norden

Berlin. Hermann Schalow.
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Literarisches.
Robert Ridgv/ay: Descriptions of some new North

American Birds, Description of a new American King
Fisher, Notes on Psaltriparus Grin da e Beiding,

Note on the Generic Name Calodromas (Proceed.

Biological Society of Washington Vol. II Extraprinted
10. April 1884). Der Verfasser, bekanntlich einer der

ausgezeichnetsten und hervorragendsten Verfeclitei' der

trinominalen Nomenclatur beschreibt folgende neue Sub-
species nordamerikanischer Vögel: Parus atrico-
pillus Turneri. (Alaska.) Psaltriparus mini-
raus californicus (Californien), Colaptes mexi-
c a n u s s a t u r a t i o r (Columbia Riva bis Sitka),

Myiarchus mexicanus magister (W. Mexico),

M. Lawrence! o livesc ens (Mexico), Pediocetes
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p Iias ia n e 11 US c am p es tri «(Illinois,Montana), Lopli-
<) r t y X c a 1 i f o r n i c u s b r u n n e s c e n s (S. Francisco
]5ai, bis Washington Territory), Plialacrocorax
dil opinis albociliatus (Calit'ornien, W. Mexico),
terner C e r y 1 e s u p e r c i 1 i o s a s t i c t o p t e r a (Yuca-
tau). Beigefügt sind Bemerkungen über P s a 1 1 r i p a r u s

Grindae Beiding, und den Gattungsnamen Calo-
dromas, an dessen statt die Bezeichnung Eclopegus
vorgeschlagen wird.

i>.

Lconhard Stejnegei': Diagnoses of now Speeies

«f Birds f'rou) Kamtschatka and the Commander Islands.

(Proceedings of the Biological Society of" Washington,
Vol. II, 1882-1884; extra-printed April 10. 1884, 8"!.

Der Verfasser, dem die Ornithologie schon so viele

werthvolle Bereieheriingen verdankt, hat mit der ameri-

kanischen Polar -Expedition in Kamtschatka und auf
den Commander- Inseln Aufenthalt genommen und da-

.selbst seine Sammlungen angelegt. Zu den Fruchten
dieser Reise gehören auch die hier beschriebenen neuen
Arten, nitmlich : Pica c am t sc h a t i ca , Corvus
G r e b r i t s k i i , A 1 a u d a B 1 a k i s t o n i , D e n d r o c o-

]) u s im m a c u 1 a t u s und L a g o p u s K i d g w a y i,

welche eine wichtige Erweiterung unserer Kenntnisse
der elortigen Ornis bilden. P.

als Organ der pfalzisch -bayerischen Jagdschutzvereine
und des süddeutschen Züchtuiigsvcreins reiner Hunde-
racen. Der Jnlialt des Blattes i.st nicht nur den Vereins-
angelegenheiten gewidmet, sondern bringt auch ganz
interessante Mittiieilungen über Jagd und Wild; der
.deutsche Jäger" bespricht in seiner Mai- Nummer
auch die Verhandlungen des Wiener oritholog. Con-
gresses, sowie den Jahresbericht der österr. - ungar.
Beobachtungsstati(men, über dessen Herausgeber, Herrn
V. Tschusi zu S c h m id h offen, sich das genannte
Blatt, wie folgt, äussert

:

«Unter der Kedaction des al.s Ornithologen be-
rühmten Herausgebers, welcher in der herrlichen Gegend
unseres benachbarten Hallein sich ein reizend gelegenes
Heim in der Villa Tännenhof geschaften hat, sind in

einem stattlichen Bande von o78 Beobachtungsstationen
die Berichte über das Vorkommen, den Zug und den
Aufenthaltsort verschiedener Vogelarten Berichte ver-

öffentlicht. Diese Publicationen haben das besondere
Verdienst, den Sinn für Ornithologie zu wecken und
wir empfelilen dieselben allen unseren Jagern imd
Jedem, der Sinn hat für das belebende Element unserer

Fluren und Wälder.''

Da der „deutsche Jäger" bereits sechs Jahrgänge
hinter sich hat, so unterhe;;t es wohl keinem Zweifel,

dass dieses süddeutsche Jagdorgan sich in der Gunst
Unter dem Titel: „Der deutsche Jäger" erscheint der grünen Gilde festzusetzen wusste. Wir wünschen

in MiincluMi eine von Otto Grasheg redigntc Zeitschrift
,
ihm daher auch für die Zukunft: Waidinann's Heil!

'»SOeG*-

V(M'piiisaiii:;ele.i»(Mili(Mt('n.

Der Ausschiiss hat beschlossen, der nächsten General - Versammlung die Erhöhung des Mitglieder-

Beitrages von 3 fl. auf 4 fl. jährlich zu empfehlen.

Zu correspondirenden Mitgliedern wurden ernannt:

Herr Graf P. de Borchgrave d'Altena,
ausserordentlicher Gesandter und bevollm. Jlinister,

Secretair Sr, M. des Königs der Belgier, in Brüssel.

Herr Dr. Franz Edler v o n V i v e ii o t , kais.

deutscher Vice-Consul in Wien, I., Wipplingerstrasse 4.

Neu beigetretene Mitglieder:

Herr Ad. Charv;it, Lehrer in Kobyli in Mähren.
Herr Dr. Josef Fon, PrimaiArzt in Agrani.

Herr Carl Hanisch in Marieiibad, Böhmen.
Herr Theodor Edler v. Hayek, Architekt

und Ingenieur in Wien, VIll., Skodagasse ö.

Herr Josef Kubelka, Stadtbaumeister in Wien,
I., Opernring 19.

Herr Gustav Muse h w e k in Wien, II ., Tabor-
strasse 41.

Herr Adolf Ritter, Besitzer des Gutes Pozna-
novac, Post Zlatar in Croatien.

Se. Hochwürden Herr Johann Salvador!,
Director der Kirche zu Maria Schnee in Wien, I,

Minoritenplatz.

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

Societe des Sciences Pliysifjues , Naturelles et

Climatologiques de l'Algcrie.

Acadi'-mie d'Hippone in Bone, Algerien.

Societti Italiana di scienze naturali in Mailand.
Reale Accademia dei Lincei in Rom.
Hodowca, pismo tygodniowe, poswiecone hodowli

inwentarza zywego, sportowi i weteryuaryi popularnej
in Warschau.

llerailSf;el(pr: Dei- Omitliologische Veieiu in AVien.

Comniissioiisverleger: Die 1<. k. Hofbnclili.iiuUung Wilhelm

Instituto Uistoi-ico Geographico e Ethnographico

do Brazil in Rio de Janeiro.

Zuwachs zur Büchersammlung:

Alexander Lovassy. Ueber die Eier von

Jlilvus regalis. (Geschenk des Verfassers.)

Bernardo Dr. Schiavuzzi. Mateiiali per

un' avifauna dei territorio di Trieste fino a Monfalcone

e deir Istria. (Geschenk des Verfassers.)

Michel Menzbier. Revue comparative de la

faune ornithologique des gouvernemeuts de ^loscou et

de Toula. (Geschenk des Verfassers.)

Instruction für die k. k. Brieftauben-
Stationen. (Geschenk des k. k. technischen und

administrativen Militär-Comite's.)

I
Hans Maier in Ulm a. d. Donau

(lirecter Import italienisciier Producte ^
liefert franco, lebende Ankunft g.irantirt, halbgewachsene

^ italieaisefite Eülxaeff" «ad Hahaeu
$ schwarze Dunkelfiissler a St. Rm. (.65

(i bunte Dunkelfiissler „ ,, „ 1.75

's bunte Gelbfüssler „ „ „ 2.—

5P» reine bunte Gelbfüssler „ ,, „ 2.25

M reine schwarze Lamotta „ „ „ 2.25

^ Preisliste postfrei. Hnndertiveise hilUger.

/?T'^*. -^^"^ ^/"^^ '^^'' '*<^'* '^^"•^v"^'* ~\'^r^'*'r\* ^^1 "' ^ '^'*' ~>^o ^r^'* ^""^"^ "^
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Diuck von J. li. Wallisliaiisse

Frick (vormals F ;i e s y & F r i c k) in Wien, Graben 27.

1
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Natmliistorisclie Studien und Reisesldzzen aus Schweden und Norwegen

im Fiülijalire 1884.

Von Dr. R. Blasius.

Schon lange war es mein Wunsch, den Norden
unseres Erdtheiles kennen zu lernen, die Heimat unserer
nordischen befiederten Gäste, die die Winterkälte und
Nahrungsnoth im Herbste in unsere südlicheren Ge-
genden führt. Im Anschluss an eine Heise durch die

Mark und Pommern kam mein Wunsch endlich im
Frühjahre 1884 zur Erfüllung. Eine sehr angenehme
Ueberfahrt von Deutschland nach Schweden ist die

von Stralsund nach Malmö. Um 12 Uhr Nachts, nach
Eintreffen der Berliner Abendpost dampfte der „Sten
Sture", ein nettes, reinliches, sehr schön renovirtes
Schiff, ab in die Ostsee.

Als ich gegen 6 Uhr am ^lorgen des Freitags,

den 1. Juni, erwachte, hatten wir Rügen längst aus
dem Gesichtsfelde verloren. Links von uns tauchten
die schönen Kreidefelsen von Möen auf. Die See war
so ruhig, wie man sie selten sieht, so dass man mit

voller Genauigkeit die Schönheiten des Jleeres be-

trachten konnte. Bald sahen wir die Südspilze von

Schweden. Während wir vorher nur ein bis zwei

Fischerboote in Sicht hatten, tauchten jetzt immer mehr
und mehr kleinere und grössere Schilfe auf; zuweilen

zählten wir 30 bis 40. Wir näherten uns offenbar

immer mehr dem Sunde, den ja die grossen Schiffe

der Ostsee passiren müssen.

Gegen 11 Uhr bekamen wir die Thürme von

Kopenhagen in Sicht und die Stadt Malmö. Der
Hafen von Malmö öffnet sich nach Nordwesten, man
muss also zuerst in grossem Bogen um die Stadt herum
fahren; kurz vor 11 Uhr landeten wir. Zunächst ging

es nach dem naheliegenden Zollhause. Die Revision

war sehr einfach und milde. Da ich zum Nachtzug

nach Norden noch Zeit hatte, machte ich einen kurzen

Gang durch die Stadt, zunächst in's Rathhaus. Das-
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selbe wurde im Jahre 1546 im niederländischen Re-

naissancestyl erbaut und dann in den letzten Jahrzehnten

restaurirt. Einen prachtvollen Eindruck macht der im

ersten Stocke gelegene ö4'/^ Meter lange, 11 Meter
breite und 'J'/,, Jleter hohe Knutssaal, der einst der

Versammlungsort dei- mächtigen ,Knuts-Gilde'^ war.

Durch hübsche Promenaden gelangt man in westlicher

Richtung nach dem Schlosse Malmübns, zur Zeit Zucht-

haus, liier sass fünf Jahre lang Graf Bothwell, der

dritte Gemahl der Maria Stuart gefangen, von 1573
bis 1578.

l'/-2 L'hr fuhr ich mit der Bahn weiter nach
Lund. Die Gegend ist fruciithar, flach und gleicht

sehr unserer norddeutschen Ebene. Von Gebirgen ist

nichts zu sehen. Anfangs am Strande sind schöne,

grüne, saftige Pferdeweiden, in deren Hintergrund man
den Sund erblickt : bald verschwinden die Wiesen und
man gelangt in einen offenbar fruchtbaren Landstrich,

bedeckt mit den iijipigsten Getreidefeldern. Bekanntlich

ist die Provinz Schonen die Getreidekammer von
Schweden und Korwegen. Sie heisst im Volke das

..liebliche Schonen."
Nach zwei kleinen Stationen gelangte ich in Lund

an, einst einem Bischofssitze mit 21 Kirchen und an-

geblich 200.000 Einwohnern; gegenwärtig hat die Stadt

circa 14.(100 Einwohner und verdankt ihr Interesse,

ihr Leben, der Universität und der Studentenschaft.

Nach einigen hundert Schritten gelangt man zum Dom,
einem prachtvollen, streng romanischen, aus wunder-
vollen grauweissen Syenit - Quadern aufgeführtem Ge-
bäude.

Er liegt an einem sciiönen mit prachtvollen Linden
bewachsenen Promenadcnplatz. Neben dem Dome erhebt

sich auf der Südseite das neue zoologische Museum.
Ein junger Mann, der im Soiisterrain beim Präparator

arbeitete, führte mich umher, da der Professor der

Zoologie, Quennerstedt, nicht anwesend war. Das
Museum soll hauptsächlich eine N'crtretung aller scan-

dinavischen Wirbelthiere geben. Die Vögel sind leider

wenig schön ausgestopft und nicht genau etiquettirt

;

meistens weder Fundort noch Geschlecht angegeben,
gewöhnlich ist nur die Inventarnummer vorhanden.
Familien, Ordnungen und Gattungen sind nicht farbig

unterschieden, daher auch die Uebersichtlichkeit etwas
gestört wird. Es Helen mir viele von Prof. N i 1 s s o n
aesammelte Exemplare auf; ferner eine Reihe von
Exemplaren aus der Sammlung des alten Brehm mit
von ihm geschriebenen Original-Etiquetten, namentlich
kleiner Singvögel.

Vom Dompfaff waren beide Formen, .Pyrrhula
minor und major^ vertreten; von „Tetrao urogallus^

ein schöner Albino , Alca impennis ist in einem Exem-
plare vorhanden: von „Phaöton aethereus" ein junges
Exemplar ohne lange Schwanzfedern.

„Falco gyrfalco" in einem Exemplare, aufgestellt

mit einer ledernen Kappe, wie man sie früher zur
Jagd benutzte.

.Anser ruficollis'^, in dortiger Gegend geschossen:
,,Ardea purpurea", ebenfalls aus Schonen; vom Kranich
„Grus cinerea", sehr schöne junge Exemplare.

Ein Albino vom Ziegenmelker, „Caprimulgus
europaeus'.

Vom Rosenstaar , Pastor roseus" zwei Exemplare,
eines am 5. Juni 1838 bei Lund und eines am
10. October 183G bei Christianstadt geschossen.

Die Säugethiere waren eigentlich noch weniger
schön ausgestopft als die Vögel.

Der interessanteste Theil der Sammlung ist in

sehr ungenügenden Räumen unter dem Dache auf-

gestellt ; es sind dies Skelette und Knochenreste der
prähistorischen Periode. Ich erwähne

:

1. Ein Skelett von Bos bison, 1812 bei Bjerspi-
bolm gefunden ; dann

"J. zwei Exemplare von Bos urus (primigenius),
das eine vollständig, die Hörner circa 55 Cm. lang,

scheinbar kleiner, als das in unserem Braunschweiger
Museum aufgestellte; das andere unvollständig, da
diesem die hinteren Extremitäten zum Thei! fehlen;

3. zwei Exemplare von Bos longifrons, bedeutend
kleiner al.s unsere Ochsen-Skelette, dann ein vollstän-

diges Skelett von ,.Cervus elaphus" und ein schönes
Exemplar vom Elchhirsch (Cervus alces); endlich eine

endlose Masse vom andern Torfgeweihen und einzelnen
KnochenstUcken.

Von ^'ogel-Skeletten ist eine sehr hübsche Reihe
von Brustbeinen aufgestellt. Ganz neuerlich ist das
Museum durch ein Skelett von ,.Rhytina Stellen" aus
Nordenskjöld's Expedition bereichert worden.

Vom zoologischen Jluseum ging es weiter nach
dem an der Ostseite des Platzes gelegenen Bibliotheks-
gebäude, der früheren Universität. Beim Eintreten hatte

ich das Glück, einen jungen Amanuensis des Professors
der Geographie zu treffen, der etwas deutsch sprach
und so freundlich war, meine Führung zu übernehmen.
Er trug, wie alle Studenten in Lund, eine weisse
Mütze mit breitem blauen Streifen. Schweden und Nor-
wegen haben nur drei Universitäten : Lund, Upsala
und Christiania. Die Studenten einer Universität tragen
immer ein und dieselbe Mütze, die sich an den drei

( »rten nur durch geringe Farbendifierenzen der Streifen

unterscheidet. Verbindungen, wie an unseren deutschen
Universitäten existiren nicht. Die Studenten leben viel-

fach gemeinschaftlich in den der Studentenschaft ge-

widmeten Gebäuden ; so auch in Lund in dem Hause
des akademischen Vereines.

Wir besichtigten zunächst die seit einem Jahre
begonnene, sehr interessante Sammlung schwedischer
und norwegischer Bauerntrachten , Hausgeräthe etc.

und gingen dann hinüber in das neue Universitäts-

gebäude, mit schöner Aula, prächtig eingerichtetem

Senatszimmer, decorirt mit Oelbildern der schwedisch-

norwegischen Könige und getrennten Zimmern für die

vier Facultäten.

In einem derselben lag ein frischer Lorbeerkranz,
bestimmt für den am folgenden Jlorgen zu cre'irenden

Doctor. Mein Führer theilte mir mit, dass in Lund
noch die Sitte herrscht, dass der junge Doctor nach
bestandenem Examen und Promotion mit einem Lorbeer-
kranz geschmückt, den ganzen Tag lang singend und
gefolgt von seinen Freunden die Stadt durchstreift.

Doctor-Diplome, die dort umherlagen, sind ganz ähnlich

unseren in Deutschland abgefassten. Im Parterre des

Universitätsgebäudes befand sich eine prähistorische

Sammlung von Steinwaffen etc. etc., darunter auch die

Originalexemplare von Professor Nilsson.

Als ich zum Bahnhof zurückkehren wollte, kam
ich an einem grossen Menschenauflauf vorüber; die

Glocken läuteten und ich erfuhr, dass es in einem

Hinterbause brenne. Lund hat keinen vorbeitliessenden
.

Strom und ist die Bürgerschaft bei Feuer auf die

Brunnen der Stadt zum Löschen angewiesen. Jeder
Bewohner, der Pferde und Wagen hat, muss der Ver-

pflichtung nachkommen, mit zwei bis drei kleinen 50 bis

lOO Liter haltenden Wasserfässern nach der Löschstelie
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zu fahren. Hier häufte sich in Folge dessen eine Masse
von Menschen, Wagen und Pferden an. Polizeiaufsicht

schien nicht zur Stelle zu sein ; trotzdem ging Alles

sehr ordentlich und gemüthlich zu.

Hoch befriedigt von dieser alten berühmten Uni-

versitätsstadt fuhr ich gegen 5 Uhr mit dem Courier-

zuge weiter nach Stockholm zu. Die Landschaft
Schonen's ist höchst langweilig mit den ewigen Getreide-

feldern. Interessant wird sie erst, wenn man die Provinz

Smaland erreicht. Es beginnen die schwedischen Wälder,
unterbrochen von malerischen Felsj^artien, Seen, Flüssen

und Hügeln mit massiger Erhebung. Die Eisenbahn-
Waggons sind für den Touristenverkehr sehr bequem
eingerichtet. Drei durch einen Seitengang mit einander

verbundene Coupe's machen es möglich, rechts und
links die Gegend zu betrachten und während der Fahrt
zu promeniren. Die Zugführer und Schaffner machen
einen ausserordentlich feinen, angenehmen und höflichen

Eindruck, speciell gegen mich, der ich der schwedischen
Sprache nur sehr unvollkommen mächtig war, zeigten

sie sich sehr höflich und entgegenkommend ; dabei

wurde mir von Mitreisenden erzählt, dass sie niemals

in irgend welcher Weise Trinkgelder entgegennehmen.
Ein sehr angenehmer Unterschied zu Schaffnern an-

derer Länder

!

Gegen 9 Uhr kamen wir in Alfvesta an. Fahr-
pläne, die in jedem Coupe angebracht sind, bezeichnen
die Stationen, an denen ein längerer Aufenthalt zum
Essen gemacht wird. Kaum hält der Zug, so ergiesst

sich der ganze Passagierstrom in das Kestaurations-

gebäude. An einer Reihe von Tischen stehen warme
Speisen, wie Beefsteak, Coteletts, Würste, Braten, kalte

Küche, eine reiche Auswahl von Fischen in gei'äuchertem,

gesalzenem und saurem Zustande ; Wurst, Schinken,

Braten, eine reiche Menge verschiedener Käsearten,

ferner ein Tisch mit Suppe, ferner verschiedene warme
und süsse Speisen mit Fruchtsauce zur Disposition.

Der Reisende kann von Allem nach Belieben essen

und aus mehreren grossen Kannen so viel jMilch trinken,

als ihm beliebt.

Der Schwede beginnt jede Mahlzeit mit einem
sogenannten Smarbrod, auf deutsch Schmierbrod. Man
nimmt sich Brod und Butter und füllt sich seinen

Teller mit kalter Küche ; dazu kann man nach Belieben
von den drei oder vier Branntweinarten geniessen. Der
Aufenthalt dauert 20 Minuten und ich kann sagen,

dass man sich vollständig satt essen konnte. Für die

ganze Mahlzeit mit Branntwein, Milch eingeschlossen,

hatte man l'/o Kronen zu bezahlen.

Erst gegen ^/.-,9 Ulir ging die Sonne unter. Gegen
10 Uhr war es noch so hell, dass ich meinen Bädeker
lesen konnte.

Zwischen Elmhult und Liatorp passirt man die

Ortschaft Rashult, den Geburtsort Linne's. Dicht
an der Eisenbahn sieht man den ihm zu Ehren im
Jahre 1866 errichteten Obelisken.

Gegen 2 Uhr des Nachts kam ich in Linköping
an und unterbrach hier die Fahrt, um später per
Dampfschiff auf dem Mälar nach Stockholm zu ge-
langen. Ein Bei'liner Kaufmann, der mit mir bereits

von JLalmö gefahren war, stieg mit aus. Unser Gepäck
übergaben wir einem Bahnbeamten und machten uns
allein auf den Weg nach dem Hotel, das an dem
grossen Marktplatze gelegen sein sollte. Es war fast

taghell und immer noch einige Männer auf den Strassen,

die uns auf unsere Fragen nach dem Hotel Auskunft
gaben. Gegen 3 Uhr kam ich endlich nach einer ziem-

lich anstrengenden Tour von der Stadt Stralsund ab
zur Ruhe. Am andern Morgen hatte sieh gegen 10 Uhr
eine grosse Jlenge von Bauern auf dem Marktplatze
angesammelt, die in den verschiedensten malerischen
Trachten Gemüse und andere landschaftliclie Producte
zum Verkaufe gebracht hatten.

Auch Linköping hat eine schöne Domkirche,
1150 begonnen und 1499 vollendet.

Gegen Mittag fuhr icli mit dem Canal-Dampfer
weiter nach Norsholm. Die Canalfahrt ist verhältniss-

mässig langweilig, namentlich das Passiren der Schleussen.

Wohl dauert es 15—20 Minuten, ehe das Wasser in

den Schleussen ein-, resp. abgelassen wird, so dass

man Gelegenheit findet, die Umgegend dabei gründlich

zu Studiren. Ausserdem war das Schiff sehr mit Gepäck,
Menschen und allerlei Viehzeug, als : Hühnern, Ham-
meln, Kühen, Pferden beladen, so dass ich beschloss,

meine Reise möglichst bald mit der Eisenbahn fort-

zusetzen.

Ehe man den Roxensee erreicht, sieht man in

westlicher Richtung die Schleitssen von Berg, die die

Canalboote von dem Wenernsee nach dem Roxensee
hinabführen. Nach circa zwei Stunden hat man den
Roxensee passirt und kommt in Norsholm an, wo Canal
und Eisenbahn sich kreuzen. Ich verliess das Schiff

und kam nach kurzer Fahrt in Norrköping an.

Hier liess ich sofort meine Sachen auf das Schiff bringen

und belegte mir einen Platz für das Nachtboot nach
Stockholm.

Die Stadt Norrköping ist ein wichtiger Handels-

und Fabriksplatz mit 27.000 Einwohnern. Ihre Lage
an dem Motaia- Strom ist ausserordentlich günstig für

Fabriksthätigkeit. Bei einem Spaziergang den Fluss

hinauf, passirt man einige Dutzend Fabriksgebäude,
die von dem über die Felsen dahin stürzenden Strom
getrieben werden. Am unteren Laufe des Motala-Stro-

mes liegen auch Fabriksgebäude, ausserden 2 Werfte
für Schiffsbauten, da man von hier ab direct ins Meer
gelaugt.

Gegen Abend dampften wir ab. Auf dem Schiffe

fanden sich nach und nach 4 Deutsche ein. Einer von
Hamburg, der im Begriffe war, Schweden und Nox'-

wegen und Finnland für ein Teppich-Geschäft zu bereisen;

ein Nürnberger, der in Hopfengeschäften dort war und
ein Krefelder, der Seidenwaren handelte.

Die Fahrt ist ausserordentlich malerisch, sowohl

auf dem untern Theil des Motala-Stromes, als auch
nachher , wenn man den Bravikan verlässt in den
Schären. Unter Schären versteht man kleine felsige,

wenig bebaute Inseln; die Schären der (,)stseite Scan-

dinaviens zeichnen sich durch prachtvollen Baumwuchs
aus, der nur zeitweise von Wiesen und Feldern unter-

brochen wird.

Gegen Morien erwachten wir, als das Schiff von-111-
der Ostsee durch den engen Kanal von .'5ödertelge in

den Mälar kam. Man passirt ihn tief unter der von Göta-

borg nach Stockholm direct führenden Eisenbahn und
hat dann das Villenquartier von Södertelge, in dem
die angesehenen und reichen Familien von Stockholm

ihre Sommerfrische zuzubringen pflegen, vor sich.

Es war Sonntag Morgen und wir trafen überall

auf den kleinen Inseln im Mälar, auf den Fluthen

des Mälar selber, an der Küste Vereine, Gruppen,

Familien, die zum Zweck eines Sonntags-Ausfluges

von Stockholm mit und ohne Musik -Chor dorthin

geführt werden. Wohl an 20—30 solcher Vergnügungs-

Dampfer mit der lustigsten Gesellschaft begegneten uns
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sclion morgens gegen 6 Uhr. So fälirt der Dampfer
zwischen den wundervollen, grotesken Felseninseln, mit

schönem Laub- und Tannenwald bedeckt, weiter nach

Stockholm. Durch eine enge Furt hindurch hat man
plötzlich nur 20 Minuten entfernt, die grosse schwedi-

sche Hauptstadt vor sich. Der Anblick ist überraschend

grossartig, dieses Häusermeer mit seiner Unzahl von

Thürmen, grossen Monumenten, monumentalen Gebäu-

den inmitten eines waldigen Gebirges vor sichl S t o ck-

holm, augenblicklich mit 175.000 Einwohnern, stammt

aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, als die im M;ilar

gelegene Insel Staden gegen die Seeräuber befestigt

wurde. Später siedelten sich auf den benachbarten

Inseln und dem Kord- und Südufer des Mälar weitere

Bürger an. Gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts hatte

Stockholm 15.000 Einwohner.

Mit den schönsten Blick auf Stockholm hat man
vom «Grand Hotel ^ in dem ich abstieg. Es liegt dem
königlichen Schloss gegenüber am Nordufer des Mälar.

Unmittelbar vor sich hat man Salt.sjöe (Salzsee), im

Gegensatz zu dem oberhalb Kiddarholm gelegenen

Süsswasser am eigentlichen Miilar. Hunderte von kleinen

Dampfschaluppen vermitteln den \'erkehr zwischen den

oberhalb, unterhalb, rechts und links gelegenen Stadt-

theilen, Vorstädten und den am Mälar auf- und ab-

wärts gelegenen Ortschaften.

So bietet Stockholm manche Aehnlichkeit mit

Venedig, nur dass der Wasserverkehr nicht mit Gon-
deln, sondern mit den schnellfahrenden Schrauben-
Dampfern ausgeübt wird. Man hat Stockholm «auch

wohl in semer Lage mit Genf verglichen. \'ortheiI-

haft gegen Genf sticht hier die gebirgige, dicht bewaldete
Umgebung der Stadt ab, während die Schneeberge
des Montblanc, die Genf einen so wundervollen Hinter-

grund geben, fehlen. Nie ist mir eine Stadt vorge-

kommen, die gleichsam so unmittelbar in die Einöde
und Wildniss übergeht, wie Stockholm, ^'erfolgt man
eine der neuern Strassen, so kann man unmittelbar

neben dem letzten Hause noch Fels - K up p e n finden;

öder und einsamer als wir sie am Brocken und im
Bodethal gewohnt sind.

Stockholm bietet in seinem Innern alle Annehm-
lichkeiten einer Grossstadt. Ganz ausserordentlich reich

sind die Schätze, die in den verschiedenen Museen auf-

gehäuft sind.

(Fortsetzung: folgt.)

-«OO*--

Oriils des Thaies von Cochabaniha in Bolivia iinil der nächsten Umgebunii.

\'on Prot. Eugen von Boeck in Cochaljaiuh.T

Der Bezirk, von dessen Ornis wir einen Ueber-

blick zu geben versuchen, liegt auf dem Hochplateau

von Bolivia, etwa 2400 Meter über dem stillen Ocean
auf 17" 20' s. B. und 66" 22' w. L. v. Greenwich

;

derselbe umfasst mehrere Hochthäler und das angren-

zende Gebirgsland und beträgt etwa 120 Kilometer

von Osten nach Westen und 8i» Kilometer von Norden
nach Süden. Die Gebirgszüge laufen theils parallel mit

den Andern, theils zweigen siu sich von denselben in

östlicher und nordöstlicher Richtung ab, und erheljen

sich die höchsten Gipfel bi.« über 16.000' und sind

fast das ganze Jahr mit Schnee bedeckt.

Das eigentliche Thal, deren Mittelpunkt die Stadt

Cochabamba bildet, wo die Mehrheit der ^'ögel beob-

achtet lind erlegt wurde, hat nur 25 Kilometer Länge
von Westen nach Osten und 15 Kilometer Breite von

Süden nach Norden. Dasselbe ist von allen Seiten mit

kahlen, baumlosen Bergen umgeben, auf welchen nur

nach der Regenzeit eine spärliche Vegetation empor-
keimt.

Die Hauptmasse der Formation besteht aus Granit,

Grauwacke und Schiefer. Die Thalmulde, ein altes

Seebecken, besteht aus Alluvialgeröll und spärlichen

fruchtbaren Erdschichten, ist aber an vielen Plätzen

sumpfig oder salpeterhaltig und sehr trocken. Eigent-

licher Waldwiichs existirt nicht und von den wild-

wachsenden Bäumen ist der grösste eine Ervthrina

(Spec. unbekannt), die hier irrthümlich Ceiba') genannt

wird, welche zuweilen zu beträchtlichem Umfange
heranwachsend, zahlreichen Vogelfamilien Schutz bietet.

Zahlreicher als dieser Baum ist der Molle (Schinus

Molle) eine Therebintiacee, dessen rothe pikante und
pfefferartige Beeren mehreren Arten zur Nahrung
dienen. Wildwachsende Sträucher, meist aus Compo-

') Bekanntlich ist der eiprentliclie Ceiba eine Bombacee und
findet sich besonders im tropischen Amerik,*», der hier gen.innte

Ceiba ist eine Legumiiiose.

siten bestehend, bilden kleine Gehölze und eine Akazie
(Acacia globulus) bildet schöne Gruppen an verschie-

denen Stellen, theils im Thah-, theils an den Berg-

halden. Von angepflanzten Bäumen finden wir : Euca-
lyptus globulus, die hochwachsende amerikanische

AVeide, die italienische Pa])pel, sehr vereinzelt die Nor-

folk-Fichte, unter den Fruchtbäumen sehen wir Orangen-,

Birn-, Apfel-, Aprikosen- und Feigenbäume; in ein-

zelnen günstig gelegenen und geschützten Obstgärten

werden auch Palmen, Bananen (Musaceen), Nussbäume
und Chirimogen (Anona cherimolia Will.) gefunden.

Weiter nach Westen und Süden wachsen in den Fluss-

thälern viele Algarroben mit gross-schotigen essbaren

Früchten. In der neuesten Zeit hat im ganzen Thale

die Weincultur einen erheblichen Aufschwung genommen
und werden die Trauben theils in langen Galerien,

theils an hohen Mollebäumen emporgezogen. Von Cerea-

lien werden besonders Jlais, Gerste und Weizen ge-

pflanzt ; Ackerbohnen (Faba vulgaris) sind häufig,

Erbsen selten, Linsen gar nicht vorhanden ; an den

Rändern der Maisfelder im Thale und auf höheien

Pampa's wird Quinoa iChenopod. quinoa) gepflanzt. An
passenden Stellen zieht man den kleinen gelben Api
(Capsicum longifolium).

Gras- und Wiesencultur ist bis jetzt noch nicht

in Angriff genommen und als Futterkräuter werden
Alfalfa (Medicago satica) und Gerste in grosser Menge
angebaut und bei der häufigen Berieselung der Alfaifa-

Felder finden Sumpf- und Watvögel einen willkom-

menen Nahrungsplatz.

Zum Gedeihen dieser Vegetation bedarf, bei der

geringen jährlichen Regenmenge von 2— 6 Decimeter,

die Erde natürlich der künstlichen Bewässerung, und

da die vorhandenen sogenannten Flüsse, eigentlich Giess-

bäche, nur während der Regenzeit Wasser enthalten,

sonst aber fast ganz austrocknen, so sind auf den

nördlichen Höhen theils künstliche Wasserreservoirs
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angelegt, tlieils finden sich natürliche Seen, aus Regen

und Quellenwasser gebildet; aus diesen wird das Wasser

nach dem Tbale geleitet. Ein grosses Canalisationswerk,

das im Jahre ISTI von einer nordamerikanischen Ge-

sellschaft in Angriff genommen wurde, sollte die Ge-

wässer von 2 oder 3 grossen Seen nach dem östlich

gelegenen Tbale von Ceiza bringen, ist aber nach

einem Aufwände von 250.000 Bolivianos aufgegeben

worden und sieht jetzt seinem Verfalle entgegen. Das
Thal von Cochabamba wird durch mehrere nördlich

gelegene Lagunen mit ^A'asser versehen und ist eine

neue Canalarbeit seit mehr als 5 Jahren in Angriff

genommen, aber bis jetzt noch nicht fertig. An den

Berghalden und auch hie und da im Tliale finden sich

Quellen und ringsum Stellen mit Wasserpflanzen, aber

nur sehr spärlich.

Die mittlere Jahrestemperatur ist IT'SO" Celsius,

das höchste Maximum 31-25" Celsius, das höchste Mini-

mum — 5" Celsius. Beginnend von der niederen Tbier-

welt, bemerken wir, dass die Insecten, welche Hunderten

von Vogelfamilien zur Nahrung dienen, nur sehr spär-

lich vertreten sind und ein Entomologe hier nur sehr

geringe Ausbeute machen würde. Reptilien werden durch

eine grosse Anzahl Kröten, die aber nur in der nassen

Jahreszeit sich sehr bemerklich machen und durch einige

Schlangenarten vertreten, welche man sehr selten zu

Gesicht bekommt. Das Geflügel des Hühnerhofes, sowie

die zahlreich verwilderten Haustauben bieten allerdings

den befiederten Raubrittern eine leichte, willkommene
Beute. Reichliche Kahrung bieten den Raubvögeln die

zahlreichen Roideren, unter welchen das wilde Meer-

schweinchen (Cavia Culteri) den ersten Rang einnimmt;

dagegen finden sieb wieder viele gefährliche Feinde,

z. B. die Didelphis Azarae, ein grosses, nächtlich umher-
schweifendes Beuteltbier; sein Quicbua-Name ist Ceara-

chupa (Nacktschwanz), im Spanischen führt es den

Namen comadreza, welches Wort eigentlich Wiesel
bedeutet.

Die Indianerhunde stellen besonders den Reb-
hühnerarten nach. Hie und da erscheint auch, aber

sehr selten, eine Wildkatze (Felis colidogaster) und
richtet an einzelnen Localitäten grosse Verheerungen
in der Vogelwelt an. Von grösseren Säugethieren, deren

Junge etwa den grossen Raubvögeln zur Nahrung dienen

könnten, finden sich keine im Thale, wohl aber leben

auf den Bergen der Felsenhase (Lagodium peruv.), Vis-

cocha genannt; der Andenhirsch (Cervus Antisiensis,Tch.)

auf Quichua tarma imd sehr viele Didelphysarten und
Ratten; ebenso gibt es viele Arten von Fledermäusen,
eine willkommene Beute für Nachtraubvögel.

Aus der vorstehenden, auf mehrjähriger Beob-
achtung beruhenden Schilderung der topographischen,

klimatischen und physikalischen Verhältnisse, des in

Frage genommenen Districtes ist sehr leicht der Schluss
zu ziehen, dass in einem Lande ohne Waldwuchs, bei

grosser Wasserarmutb die Ornis nicht sehr artenreich

sein kann und da diese Gegend, obwohl im Tropen-
kreise liegend, wegen ihrer bedeutenden Erhebung
über dem Meere nur ein sehr gemässigtes Klima besitzt,

so werden die vorkommenden Arten in ihrem Gefieder
nur selten tropische Farbenpracht zur Schau tragen.

In Betreff des Systems legte ich dasjenige zu
Grunde, nach welchem die Fauna Peruana von Tschudi
(St. Gallen 1846) bearbeitet ist, da mir kein anderes
ornithologisch-synoptisches Werk zu Gebote stand; doch
musste ich manchmal andere Arten einschalten und
mehrere übergehen, deren Vertreter nicht vorhanden,

oder wenigstens von mir nicht gekannt sind. Neu hinzu-

gefügte Speeiesnamen sind stets mit ? versehen.

I. Ordnung: Raubvögel.

1. Genus Sarcoramphus. S. Condor.(Quichua cuntur).

Im Tbale sehr selten ; sehr häufig auf den Bergen.—
S. papa. Bewohner der heissen Waldgegenden

;

wurde bis jetzt nur einmal im Jahre 1883 lebend
hieher gebracht.

2. Genus Cathartes. (Quichua: saguntay. — C. foetens.

Der gewöhnlichste Aasgeier, welclier zuweilen in

grossen Schaaren sich um gefallene Tliiere sammelt.
— C. aura. Scheint sehr selten zu sein.

3. Genus Polyborus. P. megalopterus, (Milvago mega-
lopt.) Quichua Alcamari; hauptsächlich ein Be-
wohner der Berggegenden, wo er bis zu 12.000'

Höhe von mir erlegt wurde. Tschudi beschreibt
nur das (^; 9 und junge Vögel sind einfach braun,

unten schmutzig weiss und gelb. Zuweilen findet

er sich im Thale und hat wie der Crotopbagus die

Gewohnheit, sich auf die Rücken wunder Thiere
zu setzen und das faule Fleisch oder Würmer ab-
zusuchen.

P. cbirango ist meist nur Thalbewohner, im Gan-
zen aber ziemlich selten und niemals so schaa-

renweise, wie ich ihn an der chilen. Küste und auf
der Insel Chiloe gesehen habe.

4. Genus Hypomorphnus. H. rutilans. Sehr selten und
nur im V\'inter — H. uricinctus. Häufiger als

voriger.

5. Genus Buteo. Aguya. Span. Aquila. Quich. Hua-
mon ; ein schöner, stolzer und im Gebirge nicht

seltener Vogel, streift zuweilen in's Thal,

Buteo triCOlor. Nicht gewöhnlich, kommt aber
im Winter öfters vor.

Ausser dieser nach Tschudi bestimmten Species
bekam ich noch viele Exemplare zu Gesicht und zum
Ausstopfen, deren Bestimmung mir nicht möglich war,

da dieselben theils in den Massverbältnissen, theils in

der Färbung so wesentliche Verschiedenheiten von den
durch Tschudi beschriebenen Arten aufweisen, dass ich

sie unmöglich bestimmen konnte; die meisten derselben

habe ich für andere Personen ausgestopft.

Unter diesen befand sich eine Art, welche sowohl
der Grösse, als dem ganzen Habitus nach ein wirk-

licher Adler zu sein scheint; ich erhielt denselben in

14 Jahren bloss zweimal und beide Exemplare wurden
im westlichen, mit vielen Bäumen bepflanzten Theile des

Thaies geschossen und ich gebe hier die Beschreibung.

Aquila (boliviara?) mihi. Länge des Schnabels

5 cm , Höhe von der Wurzel 2'8 cm., Umfang
an der Wurzel 7 cm , Totallänge von der Schnabel-

spitze bis zur Schwanzspitze 72 cm., Flügel 29 cm.,

Klafterweite über die Brust 81 cm., Tarse 11 cm.,

I\Iittelzehe bis zur Nagelspitze 9 cm., Umfang der

Fusswurzel 6 cm.
Zügel und Wachshaut hellgelb , Schnabel an der

Spitze hornfarben, Stirne graubraun, Scheitel i-auch-

braun, einzelne Federn heller braun, Nacken braun,

Hinterhals dunkelbraun. Kleine Deckfedern hellbraun

und weiss gefleckt, mittlere Deckfedern weiss an der

Wurzel, oben aschgrau. Schwungfedern erster Ord-
tung oben grau mit dunkleren Querstreifen, unten heller

und mit schmäleren Streifen; dritte Feder die längste.

Zweite Ordnung einförmig rauchgrau, fast schwarz mit

weissem Schaft; dritte Ordnung oben dunkelgrau, unten

weiss und grau gebändert, Kehle braun mit weissen
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Längsstreifen ; Brust braun ; Bauch beinahe schwarz
;

Weichen schwarz; Bürzel braun; Schienen gelblich-

braun mit zahlreichen sehr feinen schwarzen Quer-

binden; Tarsen sehr kräftig dunkelgelb. Kägel horn-

farben. Iris braun.

Beide Exemplare hatten ein ausserordentlich zähes

Leben, und musste der Erstere, als er durch einen

Hagelschuss gefallen war, mit mehreren Revolver-

schlissen getödtet werden; das zweite Exemplar wurde

in meiner Gegenwart durch zwei Schrotschiisse zum
Fallen gebracht, und kostete es viele Mühe und geraume

Zeit, bis es durch Erdrosseln und Zusammenpressen
der Lungen, zuletzt aber mit einer in's Gehirn gestossenen

Nadel getödtet wurde. Die ganze Haltung ist maje-

stätisch und sein Flug pfeilschnell, beides Umstände,

wodurch er sich auffallend von den Buteonen unter-

scheidet.

6. Genus CircaetuS SOlitariuS. Von dieser Art bekam
ich ein junges noch unausgefärbtes Männchen zum
Ausstopfen ; es mass 2' 2" und hatte noch nicht

die ganz dunkle Färbung wie Tschudi's Vogel

T. IL
7. Genus Morphnus. M. Harinial. Bewohner der

heissen "Wäldei-, bis jetzt noch nie hieher gebracht.

8. Genus Climacocercus concentricus.(Span.NielIucto.)
ein äusserst zierlicher und verwegener Raubvogel,
der besonders im Winter den Hühnern sehr gefähr-
lich ist.

9. Genus Nisus. N. pileatus. Sehr selten.

10. Genus Faico eparverius. Rüttelfalke (span. cerni-

culo); Quichua: kilii-killi, sehr häufig und in der
Farbe ganz dem europäischen Thurmfalken ähnlich

;

er ist nicht sehr selten und verfolgt häufig die

Taubenflüge.

Im Spanischen heissen alle grösseren Raub-
vögel hier zu Lande aguilas und die kleineren
halcones ; in Quichua heissen die grossen ancea und
die kleineren huaman.

12. Genus Noctua. Habe bis jetzt keine beobachtet.

13. Genus Scops. S. Chaliba. Ziemlich selten, habe
nur zwei Exemplare gesehen.

14. Genus BubO. B. virginianus. (Span. Buho ; Quich.
tuou.i .Selir selten, habe nur ein Exemplar zum
Ausstopfen bekommen.

16. Genus Strix. St. perlata. Sehr gemein in der Stadt

und auf dem Lande, wo sie vorzüglich in Scheunen
nistet, scheint ganz unsere europäische Art zu sein.

I Fortsetzung tol;.'t.)
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Eigäiizuiii;;en der Oriiis Papuasieiis, April 1883.

V..U Dr. Johann Palacky.

Der III. Band der Ornithologia papuana von
Salvadori bringt mit den Ergänzungen die Zahl der

dortigen Species auf 1028. Dieses Resultat fällt zumeist

auf Rechnung der Tauben, deren 108 aufgezählt werden,

alle schon früher beschrieben, wobei die mir nicht

zugänglichen Annali del Museo Civico di Genova und
die Proc. of Lin. .Soc. of N. S. Wales (Ramsay) die

Hauptrolle spielen. Die Hauptmasse sind Zeroniden. Das
gen. Ptilopus hat allein 37 sp., Carpophaga 25.

Es erhöhen sich die Zahlen bei den Tagraub-

vögeln auf 43 (-)- 7), Eulen auf 21 (+ 1), Papageien

auf 103 (+ 8), Aleediniden auf 38 (-+- 7), Caprimul-

giden 6 (+ 1), Muscicapiden 124 (-f- 8), Campe-
phagiden 40 i+ 1/, Dicruriden 11 {-\- 1), Laniiden

52 {+ 3), Melliphagiden 102 (-\- 11), Timaloiden 15

M- 1), neu sind die Turdiden mit Oreovinola papuensis,

teeebohm (N. Guinea, Cat. Brit. Museum), Ploceiden

13 (+ 1), Sturuiden 16 (+ 2i, Paradiseiden 39 (+ 2),

Megapodiden = Hühner 6 (kein Gallus — nur Synoecus
Excalfactoria, Turnix), ebenso Wasservögel.

Die Tauben haben nicht weniger als 89 endemi-

I

sehe, die Goura Sheepmakeri, Finsch mitgezählt, deren

Heimat Salvadori unbekannt war. Der Rest ist meist

australisch (5) oder auf den Sundainseln, weit ver-

breitet sind Caloenas nicobarica, Chalcophaps indica,

Geopelia striata iSeyschellen, St. Helena (Latham),

Mauritius, Spilopelia signita, Myristicivona bicolor, Car-

pophaga pacitica.

Die neuen Species in den früher beschriebenen

Familien sind endemisch bis auf Hieraetus morphnoides
(Australiern und Colluricincla rufigarter, Gould (Austra-

lien). Es ändert sich somit nicht viel an der früheren

. Characteristik — was die Verbreitung betrifft.

-=59<3*3«s=-

III. Alloemeiiie Ausstellung des Oniitliologischeu Vereines.

Die literarische Abtheilung.
Von Hanns von Kadich.

Von allen Besuchern der Ornithologischen Aus-
stellung, welche sich in den unteren Räumen ergehen,

um von Käfig zu Käfig zu wandern und an dem Treiben
der Vögel sich zu ergötzen, besuchen die Wenigsten
den ersten Stock des Gebäudes, in welchem eine ganze
Bibliothek äusserst werthvoller, fachwissenschaftlicher

Werke und einschlägiger Bilder untergebracht ist. —
Von den sehr zahlreichen der Wallishausser'schen Hof-
buchhandlung gehörigen Büchern wollen wir blos jene

hervorheben, die entweder in Beziehung auf den Con-
gress von Bedeutung waren oder von dem unermüd-
lichen Eifer heimischer Gelehrten Zeugnis ablegen.

Dem Range nach zuerst nennen wir das Werk
des Vorsitzenden des Ornithologen - Congi-esses, des

kais. russischen Staatsrathes Dr. Gustav R a d d e , be-

titelt : „Ornis Caucasica.-' Das Buch, welches eine

stattliche Reihe von Bänden repräsentirt und mit zahl-

reichen Illustrationen versehen ist, gibt einen er-

schöpfenden Ueberblick über die ornithologischen Ver-

hältnisse des Kaukasus.

Von österreichischen Ornithologen nennen wir das

bekannte Werk: Ornis Vindobonensis von den

Herren Grafen ]tlarschall und August von Pelzeln ge-

meinsam bearbeitet; ausserdem die „Vögel Salz-
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buigs" von Victor Ritter v. Tschusi, eine Samm-
lung und Bescbreibung aller in Salzburg erlegter Vögel

und endlich: „Ueber das Vorkommen und die

Erbeutung von Adler arten in Mähren" von

Herrn Josef Talsky, ein ebenso sorgfältig zusammen-

getragenes , wie ansprechend geschriebenes Büchlein.

Derlei Monographien sind enorm wichtig, da es nur
durch die fortgesetzte, zusammenhängende Reihe solcher

Beobachtungen und endliche Summirung derselben

möglich ist, die Ornis eines bestimmten grossen

Gebietes zu tixiren. Hierin liegt eben auch der Werth

der Beobachtungsstationen.

Ferner möchten wir die Aufmerksamkeit noch

auf folgende Werke lenken. Robert: „Gefiederte
Freunde," ein Prachtwerk mit naturwahren Abbil-

dungen und Text von dem k. preussischen Oberförster

O. von Riesenthal, ein Name, der in der Jäger-, wie

in der Xaturforscherwelt alten
,

guten Klang hat. —
Von letzterem Verfasser liegen auch: .Die Raub-
vögel Deuts c hl an ds*- auf. Weiters sind zu em-

pfehlen: „Thiere der Heimat" von den Brüdern
Adolf und Carl Müller, illustrirt von dem Meisterstifte

eines C. F. Deiker und Adolf Müller. Schliesslich

erwähnen wir noch einen stattlichen Band von Köper
und Lackowitz, enthaltend Idyllen und Geschichten

aus dem Vogelleben Norddeutschlands, welche ebenso

sehr von gründlichster Fachkenntniss der Verfasser,

wie von warmem Gefühl und Verständniss für die Natur

zeugen.

Auch die Karten und Bilderwerke sind

diesmal zahlreicher vertreten, als bei früheren Aus-

stellungen. Die Skizze von Hanns Makart, darstellend

den Entwurf des Falknerhauses, befand sich an der

Wand rechts vom Eingang und die zwei grossen Karten

von Dr. Reichenow, darstellend die geographische Ver-

breitung der Vögel, konnten bei der Erörterung über

Zusstrassen der Vögel willkommene Illustrationen

liefern.

-=^2*0§ä=-

Bemerkiiiigen über Acrediila caiidata, Liiiii. iiiid Acrediila rosea, Blytli.

Anlass zu nachfolgenden Bemerkungen gibt mir

die Fussnote, die Herr Alf. Dubois bei Aufzählung der

Vögel Belgiens (vgl. d. Journ. p. 74j der Acredula

caudata beigefügt hat. HeiT Dubois sagt (1. c): ,Der
richtige P. caudatus (mit weissem Kopfe) bewohnt den

Norden Europa's; er kommt nach Belgien nur im

Winter und erscheint auf den britischen Inseln nur zu-

fällig. Die Var. rosea (mit einem schwarzen Streif über

dem Auge) ist in Belgien Standvogel, sowie auf den

britannischen Inseln und in ganz Central-Europa." Aus
dieser Bemerkung würde sich ergeben, dass nicht die

weissköpfige (A. caudata), sondern die am Kopfe
schwarzgestreifte (A. rosea) als Brutvogel bei uns vor-

käme, resp. die herrschende Form wäre. Dies ist nun
thatsächlich nicht der Fall, denn soweit ich Oesterreich

und Ungarn kenne, kommt die weissköpfige Schwanz-
meise überall als Brutvogel vor. Hier im Salzburg'schen,

wo ich zu allen Jahreszeiten auf die Schwanzmeisen
geachtet habe, fand ich immer die weissköpfige, aber

auch die schwarzgestreifte Form und zwar im Früh-

jahr entweder rein weissköpfige, gemischte oder auch
schwarzgestreifte gepaarte Paare, und die zahlreichen

Flüge, welche ich im Herbste und Winter traf, zeigten

alle denkbaren Uebergänge von einer zur andern Form,
so dass ich, wenn ich die Exemplare meiner Sammlung
überblicke, eine Grenze zwischen beiden nicht zu
ziehen vermag : es gehen beide eben vollständig in

einander über.

Anfangs hielt ich die gestreiften Exemplare für

jüngere Weibchen; doch das Älesser hat mich dahin

belehrt, dass die schwarzen Kopfstreifen sich nicht nur
auf das weibliche Geschlecht beschränkt finden, sondern
auch beim männlichen vorkommen und wie ein im

Frühjahr erlegtes gepaartes Paar meiner Sammlung
beweist, seigten sich dieselben bei diesem sogar stärker

entwickelt, als es bei jenen der Fall war.

Bei dem Umstände, dass ich noch in jedem Fluge

vom rein weissküpfigen bis zum breit schwarzgestreiften

Vogel die verschiedensten Uebergänge fand und auch

bei gepaarten Paaren im Frühjahre oft der eine oder

beide Theile schwarz gestreift waren, muss ich anneh-

men, dass das Schwinden dieser Streifen — individuell

variirend — sehr ungleich vor sieh geht und manche
Individuen diese Zeichnung sehr lange, vielleicht zeit-

lebens tragen, wie wir es bei der als A. rosea, Blyth.

beschriebenen Form der brit. Inseln, Belgiens und

Ober-Italiens sehen, welche Länder, nur diese als Brut-

vogel besitzen.

Obschon die schwarzgestreifte Acredula, welche in

den vorgenannten Ländern allein stationär ist, und auch

bei uns vorkommt, aber nicht isolirt. sondern ein Ent-

wicklungsstadium*) der caudata darstellend, mithin von

dieser hier nicht zu trennen ist, so wird dies doch

überall dort zur Nothwendigkeit werden, wo die rosea

allein sich findet. Ich richte zugleich insbesondere

an unsere Ornithologen in Oesterreich und Ungarn das

Ersuchen, auf die bei Ihnen brütenden Schwanzmeisen

achten zu wollen.

Villa Tännenhofbei Hallein, 28. Mai 1884.

T. Tschnsi zn .Scliniidhoffen •

*) Auch die auf der Oberbrust befindlichen, bald mehr, bald

weniger scharf sich abhebenden schwärzlichen Federräder fehlen

unseren E.xemplaven nicht, wie ich überhaupt zwischen unseren,

schottischen und italienischen Stücken keinen Unterschied zu fin-

den vermochte.

-=*G53*I=
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Das Geldlocli im Ötseher.

Eine ornithologische Excursion zu den Brutstalten von Pyrrhocorax alpinus.

Vou Hanns von Kadich und Othmar Reiser.

(Scblu8s.)

In halber Höhe schwebten zwei grosse Vögel ...
erstaunt blickten wir uns an ... . ila ein dumpfes
jKlong Klong" ..... nun kannten wir sie: es war
ein Ko 1 kr a benpaar. — Die beiden, hier offenbar

horstenden Vogel, welche das Blinken des ihnen leider

unschädlichen Gewehrlaufes wohl schon gemerkt hatten,

gewährten ein wundervolles, ich möchte fast sagen, an
den Adler erinnerndes Flugbild, wie sie erst ober uns

kreisten, von Zeit zu Zeit ihren tiefen Ruf ausstiessen

und dann in den bekannten characteristischen Schrauben-
linien immer hoher und höher zogen, um schliesslich

in den ,JIäuern'' des Oetschers zu verschwinden.
Je weiter wir kamen, desto lauter wurde das

Geschrei der Alpendohlen. Fortwährend zogen neue
Paare heran und zerstreuten sich auf den ."Schneefeldern,

um die vom Wind angewehten Insecten aufzusuchen.
Jlit komischer Grandezza schritten sie aus; plötzlich

hat die eine etwas Schwarzes erspäht .... einige

rasche Sprünge und wie die Schnepfe nach Aesung sticht,

so liest die Dohle das unglückhche Insect auf. Derlei

Beobaciitungen hielten uns einige Zeit auf. Wie aber
die ilelirzalil der Vögel die Schneefelder verliess und
die Richtung gegen die Höhlen nahm, litt es auch uns
nicht länger und wir zogen ihnen nach. Zunächst
mussten wir eine sehr steil abfallende Wiese passiren,

welche so mit Schnee bedeckt war, dass wir bis über
die Kniee einsanken und daher dauerte dieser Jlarsch,

der im Sommer vielleicht eine halbe Stunde in An-
spruch genommen hätte, doppelt so lang. — Am Ende
dieser Lehne sahen wir eine hohe Felswand. Von
dem überhängenden Gestein rannen Bäche herab, die

von den in den oberen Regionen belindlichen Schnee-
massen kamen .... da flogen urplötzlich einige Dohlen
vor uns scheinbar aus dem Innern des Berges heraus

.... wir standen vor dem ,G eidloch". Unmittelbar

am Fusse der Mauer hatte das unablässig niedersickernde

Wasser einen schmalen Pfad schneefrei gemacht und
an die überhängenden Wände eng angedrückt, kletterten

wir über die vor dem Eingange sich aufthürmenden
Felsblöcke in die Höhle.

Der Boden derselben zieht sich steil ab-
schüssig gegen den im Hintergrunde befindlichen

Eissee zu. So war denn auch eine ansehnliche Schnee-

wand vor der Höhle angeweht worden und hatte den

Eingang vor dem gänzlichen Verschneitwerden be-

wahrt, doch war auch ein Theil in das Innere gerutscht

und bedeckte gleich beim Eingange den Boden ziemlich

hoch, so dass ich, wie ich als Erster die Höhle betrat,

gleich bis an die Brust in den weichen Schnee sank.

Nachdem ich mich herausgearbeitet, gelangte ich auf

gänzlich trockenen Boden und konnte mir nun die

Situation genauer besehen.

Der Boden ist mit Gerolle bedeckt und auf

diesem lagert, der Farbe nach gewöhnlicher Gerber-

lohe vergleichbar, eine an manchen Stellen fusstiefe,

lohbraune Guanoschichte.

Ein eigenthümliches Knistern und Aechzen, das

aus der Eishöhle und dem zu Eis gewordeneu Wasser-

fall kommt, ein Krachen, das von den, unter Ein-

wirkung der Frühlingssonne springenden Eisdecken

herrührt und oft wie ein Schuss den ganzen Berg er-

zittern lässt, macht für den ersten Moment den Auf-
enthalt nicht allzu heimlich. Der Anblick der in allen

Regenbogen-Farben erglänzenden Wände der Grotte
ist aber ein so wunderbarer, dass wir bald Alles ver-

gessen. Sie steigen fast glatt an und bilden erst in

einer gewissen Höhe Gesimse, Kamine und Nischen ....

fast aus jeder Oetl'nung ragte ein Nest. Bei einigen

Sassen auch Alpendohlen und starrten neugierig die

Eindringlinge an, die ihre Einsamkeit zu stören wagten.

Von Zeit zu Zeit wird ein .Schatten auf dem Schnee
sichtbar .... es ist eine Dohle, die geräuschlosen

Fluges hereingleitet und auf einem Gesimse auf-

blockt.

Den Hintergrund der in noch unerforschte
Tiefen des Berge.s sich hineinerstreckenden Höhle füllt

ein See. Aus seinen Uferlüchern schwirrt ein Paar
Fledermäuse, um am Tageslicht nach Insecten zu

jagen ; denn auch sie haben bereits Familie, wie die

piependen Töne verrathen, welche aus dem Innern zu

uns dringen.

Nachdem wir uns so im Allgemeinen orientirt

hatten, gingen wir an unser eigentliches Werk, an

die Untersuchung der Nester. Uns war schon beim
Betreten der Höhle die Erscheinung aufgefallen, dass

die eintiiegenden Dohlen ganze Büschel trockener

Grasstengel im Schnabel trugen und wir schlössen

daraus, dass wir die Brutzeit etwas zu früh angesetzt

haben dürften.

In kurzer Zeit sollte sich diese Annahme leider

bestätigen.

Als wir mit grosser Mühe drei fertige Nester

untersuchten, fand ich erst in einem einzigen
ein frisch gelegtes Ei. Die meisten der übrigen Nester

entbehrten auch der leinen, iuneren Ausfütterung. Sie

bestehen aus einem Unterbau von harten, trockenen

Legföhren-Reisern, vermengt mit Erde, so dass die

Aestchen regellos auseinanderstehen und aus einem
Oberbau, der aus dem duftenden Bergheu hergestellt

ist. In den uns zugänglichen Nestern fanden wir auch
ganze Büschel von Gemshaaren und wenige Federn
der Alpendohle selbst zur Auspolsterung verwendet.

Die Farbe des Unterbaues ist schwärzlich, die des

Oberbaues ein lichtes Gelbbraun.
So durchstöberten wir die Höhle gründlichst und

ich erlegte, bevor wir sie verliessen, drei Alpendohlen

um sie seciren und meiner Sammlung einverleiben

zu können. — Während unseres Aufenthaltes in der

Höhle waren wir schon einigemale auf den fremdartigen

Gesang eines Vogels aufmerksam geworden, der vor

dem Eingange in ausserordentlich melodienreicher Weise
vorgetragen wurde. Wie wir nun wieder an's volle

Tageslicht traten, sahen wir den Sänger wenige Schritte

vor uns ganz zutraulich neben dem Schneefeld herum-

hüpfen und gewahrten gar bald seinen Genossen : es

war ein Pärchen des S t e i n r ö t h e 1 s (Monticola saxa-

tilis), der, wie wir später erfuhren, am Oetscher auch

brütet.

Wir wollten noch in dem wenig entfernten

.Taubenloch- nachsehen, fanden aber, dass der Weg
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daiiin selbst fttr uns unmöglich zu passiven sei. Ausser-

dem hatten wir in Lackenhot' sowohl wie beim ,Spiel-

bichler" gehört", dass die Alpendohlen nur im .,Geld-

loch" brüten. — So mussten wir uns denn entschliessen

mit scheinbar geringen, thatsäehlieh aber ausserordent-

lich schätzbaren Resultaten und einer Fülle von wich-

tigen Beobachtungen den Heimweg anzutreten.

Im Thale angekommen, fanden wir den Jiiger

Herz bereits zu Hause. Auf unser Ersuchen erklärte

er sich bereit, am nächsten Sonntag (also in acht Tagen)

mit dem Führer „Spielbichler" das .Geldloch" noch-

mals zu besuchen und die dann jedenfalls schon
gelegten Eier Sr. Hochwürden dem Herrn Pfarrer

in Lackenhof zu bringen, ein Versprechen, welches

die braven Leute in der glänzendsten Weise erfüllt

haben. Davon später; jetzt noch Einiges von der

Heimreise.

Auf dem Wege vom Jagdhaus zur Almhütte be-

obachteten wir einen Sperber, der in den Fichten

der Vogeljagd nachging. Doch konnten wir uns nicht

lange authalten .... es war bereits Nachmittag und wir

mussten noch einmal über den Sattel des Oetschers,

um Abends in Lackenliof einzutretFen.

Auf der ganzen Tour fanden wir, dass F r i n-

gilla coelebs (Buchtink) ausnalimsweise hoch steige.

Mit den Ringamseln tummelte er sich auf dem
Schnee herum und selbst aus dem Krummholz
erschallte sein schmetternder Schlag.

Spät Abends erreichten wir Lackenhof und be-

gaben uns, nachdem wir den Herrn Pfarrer mit dem
Resultate bekannt gemacht, die drei „Dachein' der

staunenden Neugier der Dorfjugend entrückt und sicher

untergebracht hatten, zur Ruhe.

Vor Tagesanbruch erlioben wir uns (IV. Tag:
]\Iontag 12.) und wanderten nach Gaming, wo wir

zum Frühzuge eben recht kamen. Auf der Heimfahrt
beobachteten wir Lanius collurio und minor,
aber nur r^, welche auf den Telegraphendrähten sassen.

Auf unserem Herwege konnten wir, trotzdem wir ab-

sichtlich suchten, keinen einzigen entdecken und
der Würger ist doch kein Vogel, der sich verbirgt.

Er muss also in diese Gegend zwischen dem
10. und 12. Mai gekommen sein. Auch Lanius
exeubitor zeigte sich bei Pechlarn.

Alhnälig tauchten die runden Kuppen des Wiener-
waldes vor uns auf .... ganze Schwärme von
Staaren stolzierten auf den Wiesen, Schnecken suchend,

auf und ab. Die Stationen neiimen bekannte Namen
an : Hütteldorf .... Penzing passiren wir .... um
2 Uhr Nachmiftasr sind wir in Wien.

Die Beute dieser Excursion und die Ergebnisse
derselben sind nun folgende :

Drei Q von Pyrrhocorax alpinus ; ein vollstän-

diges Nest des Vogels, ein Ei und eine Schachtel voll

Guano, den wir behufs chemischer Analyse mitgenommen
hatten. Ausserdem ein r^ von Merula torquata.

Die Section der drei Weibchen ergab, dass jedes
von ihnen zwei lege reife Eier im Lege-
schlauche hatte, ein Umstand, welcher im
Verein mit den im Nest gefundenen frisch
gelegten Ei uns zu der Ansicht verleitete:

Pyrrhocorax alpinus lege in unseren Alpen sein

erstes Ei um den 11. I\Iai herum.
Nun stiegen aber über unsere Aufforderung Jäger

Herz und Führer Spielbichler Sonntag den

18. Mai zum zweitenmale zu den Höhlen und das

Resultat ihrer Arbeit liegt nun vor uns: Ein frisches
Ei und ein bis zum Ausfallen entwickeltes
Gelege von drei Eiern. — Herr Newe-
klowsky hatte also mit seiner Schätzung
den ricFitigen Zeitpunkt getroffen.

Einige wahrscheinlich ältere Paare legen schon
in den letzten Tagen des April die Eier. Die Zahl
der letzteren gibt zuerst richtig Bädecker in den
Nachträgen zu seinem grossen Werke mit drei an;
später wurde sie fälschlich auf 4—6 erhöht. Grösse,

Form, Grundfarbe und Fleckenzeichnung müssen
grossen Variationen unterliegen. Die Grössenver-
h ä 1 1 n i s s e der vier Eier sind

:

Länge: 40, 39, 37, 37 mm.
Breite: 26, 2G, 27, 27 mm.

Die Form der drei Eier des einen Geleges
ist viel weniger länglich, als die des einzelnen Eies,

welches sowohl in Gestaltung als Zeichnung am besten

in dem Werke von Graessner abgebildet ist; nur

ist die Strichelung etwas weniger zahlreich, jedoch
markanter. Genau so war auch das 8 Tage frülier von
uns gefundene frische Ei gezeichnet.

Gänzlich verschieden ist Grundfarbe und
Zeichnung der anderen drei Stücke:

Erstere ist ein blasses Grün, dann kommen
die den Corviden eigenthümlichen violettgrauen
Schalenflecke, aber so gross, wie sie nicht einmal

Corvus corax und cor nix aufweisen, schliesslich

kleine, spärlich und unregelmässig vertheilte leder-
braune Flecken in zwei Nuancen. Erwähnenswerth
ist noch, dass bei sämmtlichen Eiern, am spitzen Pol

fest anhaftend, Theilchen eingetrockneten Blutes sich

vorfanden. Die Erklärung ist vielleicht in der unver-

hältnissmässigen Grösse der Eier zu der des Vogels

und daher grossen Anstrengung beim Legen ^u suchen.

Die trockenen Excremente von Pyrrhocorax al-

pinus bestehen theils aus thierischen, theils aus

pflanzlichen Resten. Erstere sind die Kalkschalen
von beiläufig 4 Schneckenarten, darunter 2 Helix,
welche auf bisher unerklärliche Weise unzerbrochen
sich im Guano vorhnden. (Auch im Magen der von
uns secierten Exemplare fanden sich die Schalen gänz-
lich erhalten.) Ferner nach der gütigen Bestim-

mung des Herrn Professors Dr. Oscar Simony Reste

von folgenden Käfern : Helops lanipes, Platycerus cara-

boides, Geotrupes (vernalis '?), Otiorhynchus niger,

Gicindela pilvicola und Oreina Cacaliae.

Von p flanz 1 ic h en Resten finden sich nament-

lich ganze und halbe Beeren von Juniperus nana,

welche die Hauptnahrung des Vogels bilden dürften

und seinem Fleische, wie auch dem Neste und dem
Guano einen eigenen harzigen Wohlgeruch verleihen.

Zu diesen merkwürdigen Beobachtungen kommt
noch, dass die Oetscherhöhlen der nördlichste Punkt
in Europa sind, wo Pyrrhocorax alpinus brütet, da der

Vogel den Karpathen fehlt und nun schliessen wir mit

der Hoffnung, dass diese kleine Arbeit dazu beitragen

werde, das noch ganz in Dunkel gehüllte Brutgeschäft

von Pyrrhocorax alpinus etwas aufzuklären.

-=if<3K:>fi=-
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Die Vögel von Belgien.

^''>ll Dr. Alfons Dubois,

Coaservator am küni^l. oaturbiatoriscbeo Museum ia BrUsBel.

(ScliUlSS.)

220. Totanus glarola, Linn. Selten und zufällig; ist in

den Süiniitt-n der Campine beobachtet worden.
221. Totanus ochropus, Linn. Zieht durch das Land

im April und im August und hält sich bei den
süssen Gewässern auf.

2:i2. Actitis hypoleucos, Linn. Erscheint mit den ersten

Taycn d(-.s Jlmiats Jlai, wandert im August bis

gegen lo. .Sei)tember aus und nistet auf den
Scheide- und Maas-Inseln.

223. Gallinago major , Linn. Ziemlich selten; man
beobachtet sie zur Zeit der Wanderung im März
und April und im Herbst in den Sümpfen der

Campine und den Ardennen.
224. Gallinago gallinula, Linn. Gemein in den Sfimpfen

IhjI der ^\':lndcrung im Frühjalu' und im Heibst.

225. Gallinago coelestis, Frenz, isyi (media, Leach,lS16).

Gemein in den Sümpfen wie die vorige.

226. Scolopax rusticola, Linn. Regelmässig im (Jetober

und November bei seiner Wanderung; zieht im
i\lärz wieder diu-ch. Ist der Winter milde, so

bleibt ein Theil im Lande; sich sehr wenig bei uns
virinehrend und liaujjtsachiich in den Ardennen.

227. Limosa aegocephala, Linn. Im März und im Herbst
bei seiner U'anderung.

228. Limosa rufa, Briss. ziemlich selten ; im Herbst
und im Frühjahr bei seiner Wanderung auf den
Seeküsten erscheinend; ausnahmsweise bei den

Flüssen.

229. Numenius arquatus. Linn. Regelmässig im Jlärz

und April und im Herbst bei seiner ^Vanderung;
gemein und beinahe Standvogel auf dem Meeres-
ufer, wo er walir.scheinlich nistet.

230. Numenius tenuirostris, \ ieill. Erscheint nur höchst

ausnalimsweise
;

gefangen bei Antwerpen am
8. Februar 1884.

231. Numenius phoeopus, Linn. Auf unserer Seeküste

im April, Mai und im October bei seiner Wande-
rung erscheinend.

232. Phalaropus rufescens, Briss. (p la tyrhyn c hus,
Teniui.i Sehr selten. Erscheint zuweilen an unseren

Kü.sten und in den .Sümpfen der Campine.
233. Phalaropus cinereus , Briss. (h yp er b or e us,

Lath.). Sehr selten. In strengen Wintern von Zeit

zu Zeit am Jleeresufer beobachtet worden.

234. Recurvirostra avocetta , Linn. Ziemlich selten;

erscheint manchmal zur Wanderzeit auf unseren

Küsten und in den Sümpfen Flanderns.

235. Himantopus candidus, Bonn. Sehr selten ; erscheint

nur von Zeit zu Zeit,

236. Rallus aquatlcus, Briss. Ziemlich gemein ; kommt
im ]\Iärz und zieht im Herbst.

237. Crex pratensis. Bechst. Ziemlich gemein; kommt
im April oder Mai, zieht gegen Ende September.

238. Porzana maruetta. Leach, Ziemlich gemein; kommt
Ende j\Iärz oder im April, zieht im September.

239. Porzana parva, Scop. ipusillus, Bechst.), Sehr
selten ; erscheint nur im Sommer von Zeit zu Zeit.

240. Porzana Baillonii, Vieill. Sehr selten ; man hat sie

ausnahmsweise in den Sümpfen Flanderns und der

Canipine vtjrgefunden.

24L Gallinula chloropus, Linn. Gemein und Standvogel.
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249.

250.

251.

252.

253,

254.

255.

25G.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

Fullca atra, Linn. Ziemlich gemein; kommt im
April und zieiit im Herbst.

Grus communis, Bechst. (1793). Wandert im März
sowie im Uctober und November schaarenweise
durch, hält eich aber wenig oder gar nicht im
Lande auf.

. Ardea cinerea, Briss. Gemein und Standvogel.
Ardea purpurascens, Briss. (ptirpurea, Linn.).

Sehr .selten ; unrcgelniiissig bei der Wanderunj:
erschemend.

Herodias alba, Linn. Sehr selten; zwei Fänge
bekannt: der eine bei Tongeren, der andere in

der Umgebung Mons'.

. Herodias garzetta, Linn. .Sehr selten ; man kennt
nur einzelne gefangene Stücke, davon eines bei

Namur 1857.

Ardeola ralloides, Scop. Sehr selten : ausnahms-
weise gefangen wtu'den bei Tournay, Huj-, Namur
und in den Ardennen.
Ardetta minuta, Linn. Ziemlich selten ; unregel-

mässig erscheinend bei der \\'anderung im Früh-
jahre und im Herbst; nistet vielleiclit in den
Ardennen.

Botaurus stellarls, Linn. Ziemlich gemein in den
Poider-.Sümpfen und in der Campine.
Nycticorax griseus, Briss. (europaeus, Step.)

Sehr selten und ausnahmsweise bei der Wanderung
erscheinend.

Ciconia alba, Bechst. Erscheint regelmässig bei

seiner Wanderung im März und April und im

August ; nistet im Lande nicht.

Ciconia fusca, Briss. fnigra, Linn.i. Sehr selten

und ausnahni.sweise bei der Wanderung erscheinend.

Platalea leucorhodia, Linn. Regelmässig im Früh-
jahr und Herbst über unsere Seeküsten durch-

ziehend und erscheint dann gleichzeitig in Flandern
und in der Provinz Antwerpen.

Faicinellus castaneus , Briss. (Ibis falcinel-
lus, L.). Sehr selten und nur ausnahmsweise er-

scheinend.

Bernicia leucopsis, Bechst Regelmässig auf der

Küste Flanderns vom November bis März während
des Durchzugs.
Bernicia brenta, Briss. (torquatus, Bechst.).

Üiuchzugsvogel; erscheint regelmässig im Winter

auf den Ufern der See und an der Scheidemündung.
Anser cinereus, Hey & W. Erscheint nur in

strengen Wintern.

Anser brachyrhynchus, Baill. Er.scheint ausnahms-

weise im Winter an der Scheide bei Antwerpen.

Anser sylvestris, Briss (segetum, Gm.). Zieht

im Winter regelmässig durch vom Kerbst bis

Frühjahr.

Anser albifrons, Scop. Im Winter an der Scheide-

mündung gemein, selten im Innern des Landes.

Anser albifrons var. erythropus, Linn. (Tem-
minckii, Boie.). Sehr selten und ausnahmsweise

durchziehend.

Cygnus musicus, Bechst. Selten ; erscheint nur in

strengen Wintern.
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2G4.

2G5.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

27.S,

279

280

281

282

Cygnus olor, Gm. Sehr selten; bei der Wanderung
im Winter ausnalimsweise erscheinend.

Cygnus minor, Fall. (Bewickii, Yarr.). Sehr

selten ; erscheint von Zeit zu Zeit in strengen

Wintern.

Tadorna cornuta, Gm. Regelmässig im Winter bei

der Wanderung an der Seeküste erscheinend;

gemein während der grossen Kälteperioden.

Spatula clypeata, Linn. Zieht regelmässig im Früh-

jahr und im Herbst durch.

Anas fera, Briss. (boschas, L.). Standvogel;

gemein zur Wanderungszeit.

Chaulelasmus streperus, Linn. Ziemlich gemein im

Winter in den Poldern.

Mareca fistularis, Briss. (Penelope, Linn). Im
März und im Herbst durchziehend; ziemlich gemein

im Winter in den Polder-Sümpfen.

Dafila longicauda, Briss. (acuta, Linn.). Ziemlich

gemein im Winter in den Polder-Sümpfen.

Querquedula circia, Linn. Gemein bei der Wan-
derung im Herbst und März; Standvogel in ein-

zelnen sumpfigen Gegenden.
Querquedula crecca, Linn. Zieht im Herbst und
Frühjahr durch

;

xmd Flüssen.

Fuligula ruflna, Pall. Wird von Zeit zu Zeit in

den Sümpfen Flanderns beobachtet.

Fuligula cristata, Leach. Sehr gemein im Winter

in den Sümpfen der Poldern und der Campine,

sowie auf Flüssen.

Fuligula marila, Linn. Im Herbst und Winter an

der Seeküste sehr gemein; selten auf Flüssen im
Innern des Landes.

Fuligula ferina, Linn. Sehr gemein im Winter an

der Seeküste, in den Poldern und auf den Sümpfen
der Campine.
Fuligula nyroca , Güld. Im Frühjahre unregel-

gemem im Winter an Weihern

massig bei der Wanderung erscheinend.

. Clangula glaucion, Linn. Gemein zur Wan-
derzeit; man sieht sie im Winter auf den Flüssen,

die nicht frieren.

. Ciangula histrionicä, Linn. Erscheint von Zeit

zu Zeit an unserer Seeküste in strengen Wintern.

. Harelda glacialis, Linn. Wird nur in sehr stren-

gen Wintern an unserer Seeküste beobachtet, er-

scheint aber dann bisweilen in grosser Zahl.

. Somateria mollissima, Linn. Erscheint ausnahms-
weise im Winter an der Seeküste.

io.? Somateria spectabilis, Linn. Es wird behauptet,

dass sich Junge bei grosser Kälte an unserer

Küste verlieren; das bezweifle ich aber.

284. Oidemia nigra, Linn. Gemein im Winter an

unserer Seeküste.

285. Oidemia fusca , Linn. An unseren Küsten im
Frühjahr bei ihrer Wanderung erscheinend sowie

im Winter ; wenig zahlreich.

286. ? Oidemia perspicillata, Linn. Scheint an der

flandrischen Küste gefangen worden zu sein.

287. Mergus albelius. Linn. Gemein im Winter in den
Sümpfen der Poldern und der Campine, manchmal
an der Maas und der Scheide.

288. Mergus merganser, Linn. Im Winter an unserer

Küste ziehend; zur Frostzeit erscheint er an den
Flüssen des Innern.

289. Mergus cristatus, Briss. (serrator, Linn.) Er-

scheint im Winter an unserer Küste und in den

Poldersünipfen, aber in geringer Zahl.

290. Sterna caspia, Pall. Selten und erscheint nur aus-

nahmsweise an unserer Küste. Man hat sie auch

auf der Sclielde bei Tournay den 24. Juli 1865
geschossen ; nach Herrn Vincent ist sie sogar bei

Brüssel auf einem Weiher gefangen worden.

291. Sterna anglica, Mont. Selten an unserer Küste,

ausnahmsweise auf der Scheide.

292. Sterna cantiaca, Gm. Gemein im Sommer an

unserer Küste.

293. Sterna hirundo, Linn. Gemein an dem Meeresufern

und auf der Scheide.

294. Sterna Dongallii, Mont. Erscheint ausnahmsweise

an unserer Küste und nur im Sommer.
295. Sterna fluviatilis, Naum. Ziemlich selten an unserer

Küste und nur im Mai und August.

296. Sterna minuta, Linn. Ziemlich gemein im Sommer
an der Küste und an der Scheide, ausnahmsweise

an der Maas.
297. Hydrochelidon nigra, Briss. Ziemlich gemein

während des ganzen Jahres in den Sümpfen der

Campine und erscheint häutig auf der Scheide und
der Maas.

298. Hydrochelidon leucoptera, Meisn. Ein oder zwei

Fänge; ein Individium wurde in einem Sumpfe bei

Tournay gefangen.

299. Hydrochelidon hybrida, Pall. Aeusserst selten;

wurde einmal bei Antwerpen gefangen.

300. ? Xema Sabine!, Sab. Scheint sich in unserem
Lande während des Winters verloren zu haben.

Man hat sie an der Maas bei ]\Iaestricht gefangen.

301. Larus glaucus, Brunn. Erscheint ausnahmsweise im
Winter an unseren Küsten.

302. Larus leucopterus, Faber. Erscheint auch aus-

nahmsweise im Winter an der Küste.

303. Larus marinus, Linn. Während des Winters an

der Küste ziemlich gemein ; selten auf der Scheide.

304. Larus fuscus, Linn. Wandert im Herbst durch

und ist dann ziemlich gemein an der Küste.

305. Larus argentatus, Brunn. Gemein und Standvogel

auf unseren Küsten; erscheint manchmal auf der

Scheide und sogar auf der Maas.

306. Larus canus, Linn. Sehr gemein und sowohl an

der Küste als auf der Scheide bis Antwerpen.

307. Larus ridibundus, Linn. Sehr gemein und Stand-

vogel au unserer Küste, in den Poldern und auf

der Scheide.

308. Larus minutus, Pall. Selten; erscheint zuweilen

an unserer Küste und auf der Scheide.

309. Rissa tridactyla, Linn. Gemein im Winter auf der

Scheide und in den Sümpfen; wenig häufig an der

Küste.
310. '? Pogophila eburnea, Phipps. Soll sieh bereits an

unserer Küste vorgefunden haben.

311. Stercorarius fuscus, Briss. (catar r hac tes, L.)

Erscheint sehr selten an unserer Küste nach

heftigen Stürmen.

312. Stercorarius pomarinus, Temm. Kommt in Folge

der Stürme und zuweilen bis in's Innere des

Landes.

313. Stercorarius crepidatus, Banks (1773) — para-
siticus, Bodd. (1783). Erscheint ausnahmsweise

an unserer Küste bei den Herbststürmen.

314. Stercorarius longicaudus, Briss. (p arasit icus,

Linn.) Erscheint von Zeit zu Zeit an der Küste

im Winter.

315. Procellaria glacialis, Linn. Erscheint ausnahms-

weise an unserer Küste bei den Winterstürmen.



108

316. Thalassidroma pelagica, Liun. Erscheint unregel-

luilssig au unserei- Küste im Winter, manchmal
in <;r()s.->er Zahl und kouuut dann auch auf die

Scliuldu.

317. Thalassidroma teucorrhoa, Vieill. Ausnahmsweise
an unserer Küste nach Stürmen und durch den

Wind zuweilen bis ins Innere des Landes getrieben,

aber seltener als vorif;er,

318. Puffinus anglorum. Temm. Erscheint ausnahm.s-

«eise au unserer Küste nach Winterstürmen.

319. Suia bassana, Briss. Ist nicht selten an unserer

Kiistf und auf der Scheide im Herbstund im Winter.

320. Phalacrocorax carbo, Linn, Gemein und Stand-

voj;el an unseren Küsten und auf der Schelde-

Mündunjr; sehr selten auf den Gewässern des

Innern des Landes.

321. Pholacocorax cristatus, Fab. Erscheint nur höchst

selten an unserei' Küste

322. Colymbus glacialis, Linn

scheint an unserer Küste

Wintern.

323. Colymbus arcticus. Linn.

ri;;er.

324. Colymbus septentrionalis,

ter und im Frühjalir an

Sehr selten und er-

nur in sehr strengen

Noch seltener als vo-

Linn. Gemein im Win-
unserer Küste, auf der

Scheide und auf den Sümpten der Poldern.

32.Ö. Uria grylle, Linn. Sehr selten an unserer Küste
und nur uu Winter.

326. Uria troile, Linn. Gemein an den Küsten im
Winter.

327. Uria troile var rhingvia, Brunn. Wenig gemein.
32s Mergulus alle, Linn. Erscheint manchmal im

\\'int» r nach heftigen Stürmen, jedoch selten.

32'J. AIca torda, Linn. Nicht selten an unserer Küste
im Herbst und im Winter.

33"». Fratercula arctica, Linn. Sehr selten an un-

seren Küsten und nur im Winter.

331.Podiceps cristatus, Hriss. Erscheint in kleiner

Zahl im Winter an der Küste, an der Scheide,

an der Maas und in den flandrischen Sümpfen.

3li2. Podiceps griseignea , Bodd. Durchzugsvogel im
Frühjahre und im Herbst auf der Scheide und in

den grossen Sümpfen, jedoch ziemlich selten.

.333. Podiceps nigricollis, Brm. Selten; unregelmässig

im Frühjahr und im Herbst bei seiner Wanderung
erscheinend.

334. Podiceps amitus. Linn. Ausnahmsweise in den
gr<is.>en Sümpfen Flanderns und auf der Scheide bei

der Wanderung erscheinend.

33.'>. Podiceps fluviatilis, Briss. (minor, Gm.). Gemein
uiul Staiul\('irel.

-G«:>i»=

Ueber Vögel der Siidsee.

.\uf Grund eii^ener Beobachtungen und Sammlungen mitgetheilt

VOM Dr. 0. FInsch,

Khreumitffliod de.^ Oniitholopinchoii Vereines in Wie», etc.

(Fortsetzung).

Syma torotoro. Lcss.

Nr. 1Uj5, alt'S Maiuii.hen: Scbnal»»! einfarbig oraugengelb.

Ich erhielt dio Art nur in dfii dichten Urwäldern von

Laioki, niemals an der Küste. l»er Euf ist derselbe als der

bei Söiiiersi't iHM.haeliti'teu Art.

Merops ornatus, Lath.

Nr. 1331, altes Weibchen in Mauser und ganz abgeriebenem

Gefieder, dalier ohne dunklen Kehlschild. Iris blutroth.

Um Port M(iresby gegen Anfang April ankommend ; auch

auf den Inseln der ToiTesstrasse (Mabiak, Thursday Isl.

Morilug) und bei Somerset beobachtet. Auf Thursday Island

zog- die Art Witte October in arossen Flügen südwärts durch.

Eurystomus crassirostris, Scl.

Nr. 1226, altes .Männchen; Sclmabel und Beine schon mennig-

zhinoberroth ; Spitze des (»herschnabels schwärzlich;

Rachen uud Zunge blassgelb ; Iris tiefliraun.

Ni(dit häutig um Port Mr>resby. Vf'n mir auch in

Neu-Britaninen Inhalten. Nährt sich von Tnserton. hauptsächlich

Käfern.

Nectarlnla frenata, Müll.

Nr. 1244, alle^ Männchen.

Nicht selten um Port Moresby nnd längs der Südost-

küste, aber allcnthallieii einzeln.

Tropidorhynchus Novae Guineas. Müll.

Nr. 1264, altes Männchen \u voILt Mauser, 1298; altes

Weibchen, vermausert; 1266 flügges Junge, 21. Februar.

Die schön rotho Iris wird bald nach dem Tode braun.

Eine der häufigsten Vogelarten um Port Moresby; sehr

geschwätzig und reich an verschiedenartigen z. Th. nicht übel

kUngenden Stimndauti-n.

Oriolus striatus, yuoy und Gaim.

Nr. 1246, altes Männchen; Iris blutroth; Schnabel röthUch-

liraun.

Um Port Moresby; die glockiuartig'- kurze Note ähnelt

der von 0. tlavicinctus, ist aber nicht so voll.

Microeca flavovirescens, Gray.

Nr. 136.5, altes ilännchen : Schnabel dunkelbraun ; Basis des

unteni horngelb ; Beme schwärzlich; Iris dunkelliraun.

Beide Geschlechter gleich gefärbt.

In offenen Gegenden am Laiokiflusse im Itmern im

Mai nicht selten einzeln nnd paarweis.

Monarcha alecto, Temm.

Nr. 12.57, altes Männchen ; Iris tiefbraun.

Ziemlich selten um Port Moresby ; unterscheidet sich in

nichts von E.xemplaren aus Neu-Britaunien ;
ganz dasselbe

gilt für Exemplare von Torresstrasse, wo ich die Art auf

Mabiak und Morilug erhielt, sowie von Cap York (Somerset),

wo sie sehr selten ist.

Arses aruensis, Sharpe.

Nr! 1344, altes Männchen; Schnabel hollbleiblau ; Spitze

heller, der nackte lappige Hautkranz ums Auge schon
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smalteblau ; Beiue düster bleigrau ; Iris tiefbraim. Unter

gewissem Lichte erscheint das Schwarz des Eückens blau.

Die Art war in den Urwäldern am Laiokiflusse nicht

selten: nicht bei Port Moresby.

Cracticus cassicus, Bodd.

Nr. 1282, altes Männchen; Scluiabel hellbleiblau mit schwarzer

Spitze ; Iris tiefbraun ; Beine schwarz.

Das alte Weibchen ist ganz gleidi gefärbt.

Eine durch seine .sehr abwechselnden flötenden Noten

sehr bemerkbare Art um Port Moresby.

Cracticus mentatis, Saivad.

Nr. 128.3, junges Bliinnchen im Uebergauge. Port Moresby.

Weit seltener als die vorhergehende Art und mit

ähnlichen, aber verschiedenen melodischen Stimmlauten.

Artamus leucogaster, Vaienc.

Nr. 1296, altes Weibchen. Port Moresby.

Im Ganzen selten und nur paarweis beobachtet; ausser

in Neu-Guinea auch auf den Liseln der Torresstrasse. Ein

in Flug und Betragen sehr merkwürdiger Vogel, der im ersteren

sehr an Schwalben, iu letzterem an Fliegenfänger erinnert.

Mino Dumonti, Less.

Altes Männchen ; Iris gelblichweiss.

Nicht um Port Moresby angetroft'en, aber häufig im

Innern am Laiokiflusse. Man hört hier oft die tiefen sonder-

baren Stimmlaute, die an verworrenes Gespräch von Einge-

biirnen erinnern, hoch aus dem Gelaulie der Bäume.

Chlamydodera cervineiventris, Gould.

Siiinräki.' der Motu in Port Moresby.

Nr. 1311. altes Männchen; 1299, altes Weibchen, beide

gleichgefärbt.

Einer der Charactervögel um Purt Moresby. Leicht

kenntlich an seinen sehr verwirrenden lauten, flötenden und

krächzenden Stimmlauten, die meist aus einem Dickicht

erschallen, ohne dass man den Vogel zu Gesicht bekommt. In

solchen Dickichten wird auch das merkwürdige, laubenförmige

Spielnest angeleg-t. das zu finden sehr schwer fällt.

Manucodia atra, Less.

Nr. 1288, altes Weibchen; Iris roth.

Keine äussere Trachea.

Nur wenicre !NLile um Port Moresby angetroft'en.

Corvus Salvadorii, nov. spec.

Corvus spec. Saivad. Prodr. p. 18. spec. 2. (Note

cum descr.)

Nr. 125-5, Weibchen im Uebergange vom Jugend- zum aus-

gefärbten Kleide; Iris bräunlichgrau.

Nicht allzuhäufiff um Pcrt Moresby.

Trichoglossus Massenae, Bp.

Nr. 1384, altes Männchen; Lalokifluss, Neu-Guinea. Zur

Vergleichung ein desgl. (Nr. 838) von den Laughland-

Inseln, zwischen Neu-Guinea und den Salomonsinseln,

einer für diese Art neuen Localität.

Eine der häufigsten Arten, namentlich weiter im Innern

am Laiokiflusse; auch in Neu-Britannien erlangt.

Megaloprepia assimilis, Gould.

Nr. 1358, altes Weibchen. Kohorakomuni am Lalokifluss.

Männchen gleich, etwas grösser.

Nicht selten an den Flüssen Goldie und Laioki.

Ich erhielt die Art auch bei Somerset. Die Exemplare

stimmen ganz überein und berechtigen keine specifische

Absonderung des Vcgels von Neu-Guinea (polinea, Saivad.).

Ptilopus superbus, Temm.

Altes Männchen im vollendetsten Prachtkleide, Lalokifluss.

Nicht bei Port Moresby, aber in den Urwäldern weiter

im Innern häufig ; ebens(i bei Somerset.

Carpophaga spilorrhoa, Gray.

Nr. 128(j, altes Weibchen; Port Moresby.

Nicht selten um Port Moresby, geht jedoch nicht weit

Inlands.

Geopelia tranpuiila, Gould.

Nr. 1250, altes Männchen. Port Moresby. — Geschlechter

gleich. Nicht häufig.

Goura Scheepmakeri, Finsch.

Nr. 1386, altes Männchen aus dem Innern von Port Moresby.

Jungen Vögeln fehlt das kastanienbraune Ende der

ersten Armdecken ; sie stimmen daher, bis auf kleinere Unter-

schiede ganz mit der Beschreibung des Typus der Art überein.

Ich traf die Art keineswegs häufig längs den Flüssen

Laioki und Goldie im dichten Urwalde, dabei waren die Exem-

plare sehr scheu.

Porphyrio melanotus, Temm.

Nr. 1239, altes Männchen; Port Moresby.

Nicht selten aber stets einzeln und versteckt sowohl an

der Küste als weiter im Innern.

Nettopus pulchellus, Gould.

Nr. 1327, Weibchen; Lagune bei Port Moresby. — Beide

Geschlechter gleich.

Tadorna radjah, Gam.

Nr. 1353, altes Weibchen ; Schnabel elfenbein-, Beine fleisch-

weiss. Geschlechter gleich.

Am Laioki in Mangrove, nur paarweis ; flüchten meist

laufend.

Dendrocygna guttata, Forsten.

Nr. lolS, altes Männchen; 1321 noch nicht flügges Junge,

Lagune bei Port Moresby.

III.

Cai» Toi'k 1111(1 Tori'es-Strasse.

Die Umgebung von Somerset, einer Perlschalen-Fischer-

station nahe Cap York, bietet dichte Urwälder, die ein reiches

Vogelleben entfalten, hier ist der Aufenthalt des herrlichsten

Riflebird (Ptilornis All)erti), der Tanysiptera sylvia, wie in

geringer Anzahl Microglossus aterrimus vorkommt. Im Ganzen

sind etwa 220 Vogelarten von der Cap York-Halbinsel nach-

gewiesen, von denen ich in Zeit von einem Miinate ui Somerset

an 80 sammelte und beobachtete, wovon indess leider der

grössere Theil durch Nachlässigkeit eines Spediteurs verloren

ging. Trotz dieses herben Verlustes sind der nachfolgenden

Sammlung die Mehrzahl der Vogelarten erhalten geblieben,

welche als die characteristischen des Urwaldes betrachtet

werden müssen. Die mannigfaltigen, fremdartigen Stimmlaute

welche, namentlich in der frühen Morgenstunde diese Wälder
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beleben, lernt das geübte Ohr aln-r bald unterscheiden und

es zeigt sich dann, dass die Zahl der Arten in der That weit

geringer ist, als man anfangs glaubte. Es gelang mir auf

meinen fast täglichen Streifereien selten mehr als 25 ver-

schiedene Vogelarten zn beobachten, von denen bei den bicalen

Hindernissen in den meisten Fällen ein Dutzend meine Beute

wurden. Die Verfolgung und endliche Halihaftwerdung eines

EiHebird kostet zuweilen allein ehiige Stunden. Als besonders

hervorragende Vertreter der Stimmläute des Urwaldes, welche

diesem die eigentluimliche Klangfarl)e verleihen, sind ilie

folgenden Arten zu bezeiclnx-n: Tanysiptera sylvia, Syma,

Ptilotis filigera, Tropidorhynchus (2 Art>'n) Pinarolest.>s (ein

vorzüglicher Sänger), Oriolus tiavocinctus, Dicrunis bracteatus,

Cracticus Quoyi, Phonygama Gonldi, Ptilomis Alberti, Cacatus

und Trichogl.issus (ausser Platycercns amathnsia und Micro-

glossus, die einzigen Vertreter der Papageien). Unter den 7

beobachteten Taubenarten macht sich neben dem dumpfen Brum-

men der weissen Fruchttaube ganz besonders der eigenthüm-

licho Lockruf der Balebaku (Jlegaloprepio assimilis) bemerklich,

die unter den Vögehi Neu -Guineas (p. 28) vertreten ist.

Weit ärmlicher gestaltet sich dagegen die Vogelwelt der

Liseln der ToiTes-Strasse, deren giTine Berge von weitem

allerdings versprochend scheinen, die aber bei ihrer gi-ringen

Vegetation und Wassermangel nur vorübergehenden Aufenthalt

bieten. In der trockenen Jahreszeit fand ich diese Insehi

daher wie verödet, während sie in der Kegenzeit ziemlich

belebt sind und mit gewissen Arten geriidezu schwärmen.

Keine einzige Vogelart ist den Inseln der Torres-Strasse eigen-

thümlich, die ihrer geographischen Lage wegen, zwischen zwei

Inseln von ungeheurem Umfange, ein besonderes Interesse

beanspmcht. Namentlich in Bezug auf die geographische

Verbreitung, denn bei der fast gleichweiten und unbedeutenden

Entfernung von Neu-Guinea, wie vom Festland Australiens

durfte man Vertreter aus beiden Gebieten erwarten. Meine

Beobachtungen haben indess gezeigt, dass die Inseln der

Torres-Strasse ausschliesslich australisch ist und keine einzige

Neu-Guinea eigenthümliche Art aufweist. So kommt Pitta

strepitans noch auf Mount Eriiest (Nagia) vor, Trichoglossus

Nüvae-Hollandiae noch auf Badu (Mulgrave Isl.) und alle

Vögel, die ich auf Jlabiak (Jerris Isl.) erhielt und beobachtete,

waren australische. Und doch liegt diese Insel viel näher

zu Neu-Guinea als dem Festlande Australiens.

Zu den CharactervOgehi von Torres-Strasse gehören

Pelekaiie (coiispiciliatus) und Jlöven (Larus Novae Hollandiae).

Die letzteren linden hier ihre nördlichste Verbreitung; ich fand

sie noch auf Mabiak nur 30, und Erub, 40 Meilen von der

Küste Neu-Guiii'/as, aber niemals an der letzteren.

Tanysiptera sylvia, Gould.

Nr. 1119, altL-s Weibchen; ganz so wie das Männchen

gefärbt, nur ist der weisse Mantelfleck zart rostfarben

tingirt. Schnabel hochlackroth, Beiiie tief mennigeroth;

das Auge ist von einem schmalen schwarzen Federriug

umsäumt, der aussen von einem breiteren nackten blass-

mennigerothen Hautringe begrenzt wird.

Dieser prachtvolle Eisvogel ist in dem dichten Urwalde

um Somerset nicht selten, und macht sich leicht durch seinen

lauten eigenthümlichen Kuf bemerkbar. Doch gelingt es nicht

häufig ihn zu sehen, da er sich am liebsten im dichtesten

Unterholze aufhält und sehr scheu ist. T. sylvia erscheint

als Zugvogel an der Nordspitze Australiens im November,

verrichtet hier ihr Brutgeschäft im December and Januar

und verschwindet gegen Anfang Mai südlich , wo sie bis

Keppel-Bai zu ziehen scheint. Nördlich dringt sie bis an die

Südküste Neu-Guineas vor. Ich erhielt sicheren Nachweis des

Vorkommens auf Erub (Darnley-Isl.) in Torres-Strasse, circa

110 Seemeilen nordöstlich vom Cap York und nur -tO See-

meilen von der Südküste Neu-Guineas entfernt.

Syma torotoro, Less.

Nr. lOöT. alti-s Männchen; Schnabel lebhaft gellt, Spitz«-n-

drittel der Füsse braun getrübt. Iris tiefbraun. —
Manche Männchen haben einen weissen Fleck auf der

Mitte des Hinterhalses; AVeibchen einen schwarzen

Scheitelfleck.

Am Cape York von October bis Mai. Hält sich sehr

versteckt im dichtesten Unterholz, aus dem man nicht selten

den eigt-nthümlichen Ruf, ein langgezogener schmetternder

Triller, hört, ohne den Vogel zu sehen.

Nectarinia frenata. Müll.

Nr. lUOO. juiigi.» Miinuchi'ii im Uebergange, Somerset, 1. De-

cember; die stahlblauen Federn der Kehle erscheinen

durch Mauser (nicht durch Verfärben) wie bei Nr. 708

von Neu-Britannien).

Nr. 941, altes Männchen, 928, altes Weibchen, Mabiak.

Die Art findet sich einzeln und paarweis nicht selten

um Cap York und auf den Inseln der Torres-Strasse, wo ich

sie auf Thursday-Island. Morilug und Darnl^y-Island (Erub)

beobachtete. Ich erhielt Mgge Junge auf Mabiak im De-

cember.

Myzomela obscura, Gould.

Nr. 920, altes AVnibch.Mi, Thursday-Island.

Das alte Männchen ist ganz ebenso gefärbt ; zuweilen

die Stinifedern wie ein Kehllängsstreif mit düster röthlichen

Spitzen, aber sehr undeutlich.

Ich beobachtete die Art im October auf Thursday-

Island, sowie auf Morilug, aber nicht auf Mabiak. Dagegen

war sie um Somerset nicht selten. Sie scheint auf den

Inseln der Torres-Strasse zu wandern, denn im Juli waren

keine Ext-miilare mt-hr auf Thursday-Island anzutreffen.

Ptilotis filigera, Guuid.

Nr. 1000, altes Weibchen. Somerset. — Beide Geschlechter

gleichgefärbt.

Sehr häufig um Somerset , aber meist einzeln ; ein

ziemlich schweigsamer Vogel, der nur wenige und unbedeutende

Noten hören lässt.

Tropidorhynchus buceroides, Sws.

Nr. 889, altes Männchen; Iris blutri.th; Morilug (Priuce of

Wales-Isl.).

Sehr lärmender, lebhafter, unsteter Vogel, meist gesellig

lebend. Im October bis Januar häufig auf Thursday-Island,

im Juli keine mehr beobachtet, da es an blühenden Bäumen

fehlte. Um Somerset ebenfalls häufig.
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Cisticola ruficeps. Gould.

Nr. 1223, altes Mäniuhen. Tlmrsday-Isl.

Der liellrothe Oberkopf ist zuweileu dunkelgestrichelt.

Die Art erscheint hier als Zugvogel im November bis

Februar und brütet lüer; im Juli war sie nicht mehr anzu-

treffen. Auch in Neu-Britannien erhielt ich diese Art. Sie

frequentirt am liebsten hohes Gras, in dem sie ihr Nest baut

und verschwindet mit der Dürre und dem Abbrennen desselben.

Dieser winzige Vogel ist wegen seiner sehr weiten

Verbreitung von besonderem Interesse ; er findet sich von

Java bi.s Süd-Australien.

Pinarolestes parvulus. Gould.

P. rufigaster, Sharpe, Cat. III. p. 296.

Nr. 1137, altes Männchen; Iris schön braun; Schnabel und

Beine fleischbräunlich.

Häufig um Somerset und durch seine reichen und ab-

wechselnden Gesangsstrophen, die an die Drossel und Nachtigall

erinnern, nicht zu ü))ersehen ; in der That ein Sänger der

unserem Walde zur Zierde gereichen würde.

Von mir auch bei Port Moresby beobachtet.

Sphecotheres flaviventris, Gould.

Nr. 915, altes Männchen; Iris tiefbraun ; nackter Augenkreis

und Zügel blassgelb , letztere , sowie der hintere Theil

des nackten Augenfeldes mit rcithlichen Warzen besetzt.

Thursday-Island, Torres - Strasse. Auch auf Morilug

beobachtet, um Somerset, Cap York häufiger.

Oriolus flavicinctus, King.

Nr. 1128, altes Männchen; Schnabel röthlichbraun ; Iris

feuerroth; Nr. 1112, Männchen in Mauser, Schnabel

schwarz ; Iris bräunlichroth. — Das alte Weibchen ist

ganz wie das Männchen gefärbt und hat wie dieses

den Schnabel röthlichbraun bis schwarz. Nestjunge älineln

schon ganz den Jungen. Somerset.

Die Art ist nicht selten um Somerset , wo ihre helle,

glockenähnliche Note wesentlich zur Belebung des Urwaldes

dient.

(Fortsetzung fol^t.)

Notizen.

ilit Bezug auf Stnithio molybdophanes macht
mich Herr Dr. Bolau darauf aufmerksam, dass der über
Sudafrika verbreitete und domesticirte Strauss der

,, blauhalsige'' zu sein scheine und bezieht sich auf

eine Beschreibung in Mosenthal's Ostrich Farming,
welche lautet: ,,Die Haut der nackten Tlieile ist bei

dem südlichen Strauss unveränderlich bläulich, mit

Ausnahme des Schnabehvinkels und der Schilder an

Läufen und Zehen, v^'elche fleischfarben sind." — Dr.

Sclater hat in seiner Arbeit über die Straussvögel

(Trans. Z. S. Vol. IV) in einer Anmerkung erwähnt,

dass die nackte Haut bei Exemplaren, welche der

Zoologische Garten in London aus Südafrika erhielt,

bläulich gewesen, indessen dieser Abweichung keinen

Werth beigelegt und ausdrücklich die Identität der

nördlichen und südlichen Strausse betont, was wohl
nicht geschehen wäre, wenn derselbe die blauhalsige

Form, wie sie jetzt aus dem Somalilande gekommen,
vor sich gehabt hatte. Nun finde ich in „Holub und
V. Pelzein, Beiträge zur Ornithologie Südafrikas'' die

folgende Notiz: ,Zur Paarungszeit röthet sich der

Schnabel und die vorderen Metatarsusflächen des

männlichen Thieres werden dunkelrosa." Diese Bemer-
kung würden auf den Struthio molybdophanes passen.

Es fragt sich also : Ist der Somalistrauss identisch mit

der südafrikanischen Form, welche seinerzeit von Garney
St. australis genannt wurde, oder sind drei Arten zu
unterscheiden ? Dass der Somalistrauss, welcher neuer-
dings wieder in grosser Anzahl lebend nach Europa ge-
kommen, von Struthio camelus specifisch verschieden
ist, dürfte jetzt wohl nicht mehr zu bezweifeln sein.

Dr. Keichenow.

Aus dem Chemnitzer Tagblatt entnehmen wir fol-

gende „interessante Episode aus dem Vogelleben", welche
an dem Hause ^Wahnfried" in Bayreuth beobachtet
wurde. An dem den Garten gegen die Strasse ab-

schliessenden Gitter ist ein Briefkasten angebracht, in

welchen täglich Zeitungen und Briefe von dem Post-

boten eingeworfen werden. — Diesen Briefbehälter hat

sieh nun ein Kohlmeisenpaar zur Brutstätte ausersehen
und in eine Ecke desselben ein kunstgerechtes Nest-

chen gebaut. Das Pärchen fliegt durch die enge Spalte
des Briefkastens aus und ein, ohne sich durch die täg-

lich mehrmals bethätigte Oeftnung und Entleerung des

Kastens stören zu lassen. ^y^ Eowuiid.

Vor ungefähr drei Wochen wurde eine Dorf-
schwalbe (Hirundo rustica) von einigen Knaben mittelst

eines Steines in böswilliger Absicht derart am linken
Flügel verletzt, dass sie sogleich zu Boden fiel.

Der Schuldiener unserer Anstalt, ein Thierfreund,

hob dieselbe auf und setzte sie auf den Rasen im
Schulgarten. Die Verletzung musste eine ziemlich

schmerzvolle sein, denn so oft das arme Thier die

Flügel bewegen wollte, Hess es ein klägliches Ge-
zwitscher hören. Deshalb band der obenerwähnte
Diener dem Thiere die Flügel an den untersten Spitzen
zusammen, um dergestalt die Heilung des Flügels zu
ermöglichen, und setzte die Verwundete in ein ge-

wöhnliches Vogelbauer an das Fenster. Die Schwalbe,
welche mit Mehlwürmern, kleinen Schmetterlingen und
Fliegen gefüttert wird und sich während der drei
Wochen ihrer Gefangenschaft bedeutend erholt hat,

wird täglich von einer zweiten Schwalbe (wahrschein-

lich von der Paareshälfte) besucht und mit verschiedenen
Insecten gefüttert. Letztere ist ebenfalls so zutraulich,

dass sie am Häuschen sitzen bleibt, wenn man auch
in unmittelbarer Nähe steht.

Der Schuldiener hegt die löbliche Absicht, der
Schwalbe, wenn sie gänzlich geheilt sein wird, die

Freiheit zu schenken.

Da ich glaube, dass solche Vorkommnisse in der

Vogelwelt, namentlich bei Schwalben, seltener sich er-

eignen, so wollte ich nicht verfehlen, dieses Ereigniss

dem löblichen ornithologischen Vereine zur Kenntniss
zu bringen.

Sollte diese Vorfallenheit vielleicht irgendwelches

Interesse erregen, so könnte Jedermann sich von der

W^ahrheit des Gesagten überzeugen im Schulgebäude



112

der Gemeinden Dornbach - Keuwaldepg , Dornbach,

Kirehengasse 4, in der Wohnung des 8chuidieners.

Jene zweite Schwalbe, unzweifelhaft die Paares-

halfte der verletzten Schwalbe , welciie letzterer

Futter zutrug, hat nun ebenfalls während des kühlen

Wetters ihr ständiges Quartier in der Wohnung des

Schuldieners aufgeschlagen, bringt daselbst auch die

Käclite zu, und schlüpft selbst zur verletzten Schwalbe

in den Kätig hinein; sie nährt sich jetzt, wie diese,

fast ausschliesslich von Mehlwürmern. Beide sind so

wenig scheu, dass sie selbst dann, wenn uian sich ihnen

nähert, sich nicht vom Platze rühren.

Kur weil ich glaube, dass dieses Vorkommniss
vielleicht als Beleg dafür dienen kann, dass Dorf-
schwalben (wenn auch nicht jung auferzogeii) in der
Gefangenschaft fortkommen, habe ich es gewagt, die

Aufmerksamkeit Ihrer Leser in Anspruch zu nehmen.

Bermiiie Eniptmeyer.

-=*G!Oit=>-

L i t e r a r i s c li e s.

(IX. Internationaler Thierschutz-Congress.) Der

Generalbericht dieses Congresses ist nunmehr im Ver-

lage bei A. Holder (I, Bezirk. Kothethurmstrasse 15)

300 Seiten stark, gr. 8. Preis per Exemplar 60 kr. =
1 Mark, erschienen. Die Referate über „Vogelschutz''

von W olff (Zürich), Colam (London), Lan d st e in er

(Wien)
;
,,Hundefrago" von Dr. S ch n f e r ( Darmstadt),

Sondermann (München); ..Transport der Thiere" von

Hart mann (Kiiln), Hausburs i Berlin); ..Sclilaoli-

tiiHS ««ich verschiedenen -Methoden" von Bauwerker
(Kaiserslautern). S o n der m ann (München), Zecha
(Wien) und Aendernng heim Postversandt lebender

' Thiere von Schäfer (Dresden) veranschaulichen in

gründlicher Weise den jetzigen Standpunkt dieser wich-

tigen Agenden und bilden ein ausgezeichnetes Jlaterial

für ein zukünftiges Thierscbutzgesetz, sowie die seit

langem angestrebten internationalen Vereinbarungen,

ohne welche z. B. kein wirksamer Vogelschutz — jetzt

die brennendste Frage dieser Art, deren Wichtigkeit

wohl von Niemandem bestritten wird, denkbar ist. Das
sorgfältig vom Generalsecretär des Congresses von
Henriquez redigirte Werk verdient nicht nur die

Aufmerksamkeit der Fachgenossen, sondern ist auch
weiteren Kreisen zur Leetüre angelegentlich zu empfehlen.

A'cn'insaiigelegeiilieiteii.

Seine königliche Hoheit

Carl Alexaii«lei'.

Grossherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach. Landgi-af

in Thüringen, Jlarkgraf zu ^Meissen, gefürsleter Graf
zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn, Neustadt und
Tauten bürg etc. etc. etc. geruhten dem Vereine als

Gönner beizutreten.

in

Neu beigetretene Mitglieder:

Herr Antun Dauber in \\ ien, Prater (J.

Herr Franz Kletetschka, fürstl. Kinsky'scher

Forstmeister in Chotzen in Böhmen.
Herr Carl Gustav Schmidt, Kaufmann in Wien,

IIL, Beatrixgasse "28.

Herr Stefan Graf Sztäray, k. u. k. Consular-

Eleve in Turn-Severin, Rumänien.

Zum correspondirenden Mitgliede wurde ernannt:

Herr Dr. C. Hart Merriam, Secretär der

American Ornithologist's Union, (I)bmann des Committee
on Migration in Loeust Grove, Lewis County, New-York.

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

New Zealand Institute in \Vellington.

The Live Stock Journal and Fancier's Gazette

London.
Chasse et Peche, Acclimatation et Elevage, Or-

gane ofticiel de la Societe Saint-Hubeit in Brüssel.

Le Poussin, Organe des Eleveurs. in Crosne.

Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereines in

Bayern, ^lünchen.

Zuwachs zur Bibliothek.

Roland T r i m e n, F. 11. S. Report of the Tru-

stees of the South-African Museum for the Year ended

:3]st. December, 18S3. (Geschenk des Verfassers.)

Gustav Ritter von Henriquez, General-

Bericht über die Verhandlungen des IX. internationalen

Thierschutz-Congresses in Wien. (Recensions-Exeraplar.)

Zuwachs zur Eiersammlung:

C r v u s fr u g 1 1 e g u s., L., Saat k r ä h e. Gelege
von 3 Stück, am lÖ. April 1SS4 mit Bewilligung des

k. k. Prater-Inspectorates der ersten Colonie nächst

der Feuerwerkswiese entnommen. Stark bebrütet.

Limosa aegocephala. Beehst. Schwarz-
schwänz i g e Uferschnepfe. Zwei .Stück, je eines

der grünen und braunen Varietät. Ende April 18*^4.

Nächst Neusiedel am See. Zum ersten Male in Oester-

reich gefunden I Ganz frisch. (Geschenk des Herrn
Othmar Reiser. "i

S Hans Maier in Ulm a. d. Donau
^

I directer Import italienischer Prodncte ^

^ liefert fiaiico, lebende Aukiiiift garantirt, lialbgcivacliseue iß

^ ictaUe.nisclExe Hö&iaec «ad Kahaen; |
^ schwarze Dunkelfüssler ä St. Rm. 1.65 e
^ bunte Dunkelfüssler , „ ., 1.75 k^

S, bunte Gelbfüssler . , .. 2.- «
^t reine bunte Gelbfüssler 2.25 c
ji reine schwarze Lamotta 2.25

^
' Preisli.ife posffrei. Hmidertweise billiger.
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Die Vögel der Krajiia.

Von Ernst von Dabrowski.

Die Krajna, jener fruchtbare und in landschaft-

licher Beziehung unvergleichlich schöne Tlieil des

nordöstlichen Bosniens, besitzt eine reiche und in hohem
Maasse interessante Vogelfauna, die durch so manche
seltene Gattung das Auge des Forschers erfreut und
dem Jäger unserer Gegenden eben so fremdartig er-

scheint, als die aus elenden Stroh- und Bretterhütten

bestehenden Dörfer, die durch ihre Kuppeln und
Jlinarets an den Orient mahnenden Städte und die

sonderbar zusammengewürfelte Bevölkerung.

Wie man bei dieser vom reichen, in schwere

Seide gehüllten Türken und dem geschniegelten Hand-
hmgsreisenden angefangen bis herab zum italienischen

Arbeiter und jüdischen Makler, von der „reich be-

fiederten" Modedame , dem tief versehleierten orien-

talischen Weibe bis zur glutäugigen Serbin und
schmutzigen Bosnjakin fast alle Typen und Gestalten

der Monarchie vertreten findet, so dürfte auch die

gliederreiche Kette der Vogelwelt dieses Landes vom

Sperling angefangen bis zu den Bewohnern des Ur-
waldes und der Gebirge, den mächtigen Geiern und
Adlern, bei schärferer Beobachtung wohl nur wenige
Lücken aufzuweisen haben.

An manchen Stellen, so bei dem lieblich ge-

legenen türkischen Badeorte Gornji Ser, dann in der

Nähe von Ortschaften, die, von Gärten und Hecken
umgeben, auf einer Waldblösse liegen, endlich an den

bald felsigen, bald bewaldeten oder freien und ver-

sumpften Ufern der Vrbas und Sana und an so manchem
anderen begünstigten Orte wirkt der Reichthum der

Vogelwelt geradezu überraschend und wird erst dann
erklärlich, wenn man die günstigen Terrainverhält-

nisse, sowie die nicht minder günstige geographische

Lage des Landes in Betracht zieht.

Südlich und östlich von Banjaluka, der Haupt-
stadt des in Rede stehenden Districtes, dehnen sich,

von wilden tiefeingeschnittenen Schluchten durchzogen

und gekrönt von bizarr geformten Felsenhäuptern un-
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abselibare Walclbergc aus, bis sie in tier Herzejjovina

vom baiinildsen Karst vcnirilngt werden, — im Korden
zielit sich ein meist ebenes, tlieilweise cultivirtes, sonst

als Unicli, Heiden oder Steinlialde brachliegendes

Terrain hin, das von der Vrbas, der Sana, Japra und
Una durchschnitten wird, und im Westen endlich liegt

wellenförmiges Hügelland, das sich bei der Stadt

Kozai-ac und bei Kamengrad abermals zu steilem

Gebirge erhebt.

Somit ist den Ansprüchen der meisten Vogel-

gattungcn Kechnung getragen und nimmt man noch
die relativ geringe Entfernung des 5Ieeres,der südungari-

schen Sümpfe und Fhissniedenmgen und der Xarenta
hinzu, so kann die Mannigfaltigkeit der bosnischen

Ornis nicht Wunder nehmen.

Um diese Bemerkung nicht in Widerspruch mit

der geringen Zahl von ]2() Vogelgattungen geratben
zu lassen, die sich im Folgenden angeführt linden,

Avill icii gleich eingangs erwähnen, dass ich bei meinen
Angaben durchaus keinen Anspruch auf erschöpfende
A'ollstandigkeit erheben kann. Die Zusammenstellung
einer Localfauna ist überhaupt keine leichte Sache
und wird unendlich erschwert, wenn, wie in diesem
Falle, weder Museen noch vogelkundige Personen,
noch tüchtige Jäger im Lande sind, wenn man überdies
nicht vollends Irei über seine Zeit verfügen kann und
in vielen Fallen, wo es gilt eine unbekannte Er-
scheinung zu erkUlren, schmerzlich das Fehlen einer

Büchse eniptinden niuss.

Ueberdies fand ich midi wegen theilweiser L'nzu-

verliissigkeit veranlasst, fast alle von fremder Hand
stammenden Daten von diesen Mittheilungen auszu-
schliessen und eben mir jene Arten von Vögeln anzu-
führen, die ich persönlich zu erlegen und zu beobachten
Gelegenheit liatte. So kann ich wenigstens für meine
Angaben in jeder Hinsicht einstehen und hoffe den
Zweck derselben zu ericichen. welcher in der Absicht
gipfelt, jenen Fachmannern, die sich nach mir mit
der Ornis Bosniens befassen, eine allgemeine Grund-
lage und Uebersicht zu bieten.

I. Kaiiaeeiii.

Der Kuttengeier- V u 1 1 u r c i n e r e u s — ist

in den grossen zusammenhängenden Bcrgwaldungen
allenthalben lieimiscb, doch kann man ihn durchaus
nicht als häufig bezeichnen und ich glaube nicht fehl-

zugehen, wenn ich sage, dass ich diesen Geier höch-
stens etwa in 20 Exemplaren beohachtet habe, trotzdem
ich ihm wahrend meines andertlialbjälirigen Aufent-
haltes in Bosnien meine specielle Aufmerksamkeit zu-

wandte. Früher, d. h. vor der Oecupation, soll er
häufig gewesen sein und es ist wahrscheinlich, dass
er sich erst in jüngster Zeit vor der mächtig nach-
drängenden Cultur, seiner ärgsten Feindin, zurückzog.
Dessenungeachtet muss er in der Gegend von Banjalnka
noch horsten, da ich im Mai 18!s2 bei einem dortigen
Gutsbesitzer zwei kaum 14 Tage alte Kuttengeier im
Dunenkleide sah, die dieser Tags vorher von einem
Bosnjaken erstanden.

Weit häutiger ist der weissköpfige Geier
— Vultur fulvus — und ich entsinne mich kaum
eines Tages, wo ich ihn nicht theils einzeln, meist
aber in Fingen von 20—30 und mehr Individuen ver-

einigt, beobachtet hätte. Gleich am ersten Tage nach
meiner Ankimft in Banjalnka sah icli gegen Mittag
hoch in den Lüften eine Schaar von ol weissköpflgen
Geiern vom Gebirge über die Stadt gegen die er-

wähnten Steinhalden iiinziehcn und von da ab liatte ich
fast täglich Gelegenheit, dieses herrliche Schauspiel zu
betrachten. Unglaublich erschien mir die enorme
Flugkraft dieser Vögel, deren nächster Schlaf- und
Jlorstplatz zwischen Travnik und Jaice, also nahe-
zu 80 Kilometer entfernt liegt, so dass sie bei ihren

ständigen Excursionen in die Gegend von Banjaiuka
täglich eine Strecke von 1(50 Kilometer zurücklegen, ab-
gesehen von ihrem den ganzen übrigen Tag währenden
Umherkreisen ober dem Jagdreviere; ihr Aufenthalt
bei Banjaiuka umfasst die Mittagsstunden etwa von
12—4 Uhr, Jlorgens und Abends, sowie zur Zeit des
Brutgeschäftes gehört das Erscheinen eines weiss-

köptigen Geiers zu den Seltenheiten.

Sehr hantig halte ich auf den erwähnten Stein-

halden und Hutweiden Gelegenheit, die, mitunter auch
von mir selbst arrangirten Jlalilzeiten dieser Geier zu
beobachten, lliebei fiel mir ein jederzeit wiederkeliren-

der Umstand auf, der mit dem bisher Gehörten
tlieilweise im Widerspruche stand. Fast alle ein-

schlägigen Werke enthalten nUmlicli die Bemerkung

:

^Der weissköj)tige Geier erspäht seine Beute aus

enormer Höhe und stürzt sich dann fast senkrecht auf selbe

herab. Das Erstere ist allerdings richtig, das Letztere

geht aber niemals so ra^ch von statten. Ich will nicht

bezweifeln, dass der weissköpfige Geier in Ländern,
wo er Rulie und Schutz geniest, etwa in Spanien,

Nordafrilia und auch im Süden der Balkanhalbinsel,

ohne viele Umstände seine Mahlzeit beginnt, in J3os-

nien jedoch hat sich durch das beständige Beschiessen

durch Jagdfreunde aller Art die instinctive Scheu und
Vorsicht dieser \'ögel bedeutend erhöht und auch ihr

Benehmen hat sicii in Folge dessen wesentlich ver-

ändert. Haben die Geier ein Aas erblickt, so umkreisen

sie dasselbe in weitem Bogen, wobei sie sich stetig

senken, jedoch n u r in dem Falle, wenn es schon

durch einen anderen Gast, etwa einen Kolkraben
besetzt ist. Ist dagegen das Aas noch frei, so blocken

die Geier nach längerem Kreisen 50— 100 Schritte

von diesem entfernt auf der Erde einem Baumstrunk
oder Felsblock auf und nähern sich erst nach längerer

Frist hüpfend, häutig innehaltend und umherspähend,

dem ersehnten Frasse. Diese jederzeit zutrefl'ende Be-

obachtung hat mich zu dem Schlüsse gebracht, dass

diesen ausserordentlich scheuen und vorsichtigen \i)geln,

wie so manchem anderen, sonst mit den tietilichsten

Sinnesorganen ausgestatteten Wilde dasUnterscheidungs-

Verinögen fehlt, weshalb sie »ich mit Vorliebe auf die

diesfälligen Fälligkeiten des Kolkraben oder anderer

Aasfresser verlassen.

Weitaus seltener als die beiden Vorigen ist der

Schmutzgeier — Neophron percnopterus —

;

ich sah diesen ekelhalten ^'ogel, dessen Verbreitungs-

gebiet eigentlich erst im Karst der Herzegovina be-

ginnt, in der Freiheit nur ein einzigesmal, es war dies

bei Sitnica im September 1882. Ein zweites Exemplar,
welches noch das dunkle Jugendkleid trug, wurde im
selben Monate von einem Forstbeamten bei dem Orte

Gornji Ser erlegt.

Der Bartgeier — G y p a e t o s b a r b a t ti s —
fehlt in dem hier in Betracht kommenden Districte,

wie es scheint, vollkommen; in der Herzegovina da-
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gegen wurde sein Vorkommen in jüngster Zeit

constatirt.*)

Aus der Gruppe der Adler ist der Seeadler
— Haliaetos albicilla — der häufigste Ver-

treter. Obwohl er schwerlich in der Krajna selbst

horsten dürfte, so ist er doch an der Vrbas und Sana
fast das ganze Jahr hindurch in namhafter Menge an-

zutreffen ; am letztgenannten Flusse sah ich bei Prjedor
im Februar 1883 auf einer hohen Aspe fünf Seeadler

aufgebäumt, während drei andere hoch in den Lüften
ihre Flugkünste ausübten. Merkwürdig erschien es

mir, dass dieser Adler sich auch im Sommer fast bei

jedem grösseren Aase einfindet, zum grössten Aerger
und Schrecken der weissköpfigen Geier, die dann
schreiend, mit aufgesträubtem Gefieder und weit vorge-

strecktem Kopfe, den Störenfried begrüssen, ohne
jedoch jemals die Offensive gegen selben zu ergreifen.

Auch ist es bemerkenswertb, dass der Seeadler ebenso
wie der Kuttengeier auch in solciiem Terrain seine

Mahlzeit einnimmt, welches keinen freien Ausblick
gewährt, wogegen der weissköpfige Geier, seltene

Ausnahmefälle abgerechnet, nur dann ein Aas angreift,

wenn es vollends exponirt auf einem erhöiiten, freien

Ausblick gewährenden Platze liegt. So sah ich einen

Seeadler an der Vrbas von einem todten Pferde kröpfen,

welches unter ein hohes, überhängendes Schaarufer an-

geschwemmt war; einen zweiten Q Seeadler mit rein-

weissem Stoss und auffallend lichtem fast weissen Kopf
und Schultergefiedel', der trotz seines offenbar sehr

hohen Alters die enorme Flugweite von 24G Centi-

meter aufwies, erlegte ich bei einem, kaum zehn
Schritte von dichtem Ufergebüscli auf einer das Wasser
kaum überragenden Felsklippe ausgelegten todten

Hunde.
D er S teina d 1 e r — A qu i 1 a f u 1 v a (c h r v-

saetos), — wiewoiil weitaus seltener als der Vorher-

gehende, ist gleichfalls eine regelmässige Erscheinung

;

er horstet bei Skender Vakuf und im Kozaracgebirge,

von wo aus er häufig seine Streifzüge bis gegen Banja-
luka ausdehnt, beim Aase sah ich ihn niemals.

Der Schlangenadler — Circaetos
gaUicus — ist namentlich im Spätsommer eine regel-

mässige, fast häufige Erscheinung; im August 1882
schoss einer meiner Bekannten in Banjaluka, kaum
100 Schritte vom dortigen Bahnhof entfernt, mittelst

eines coup— double zwei junge Schlangenadler, die

sich auf einer Strohtriste niedergelassen hatten.

Der kleine S c h r e i a d 1 e r — A q u i 1 a

naevia — der Fischadler — Pandion
haliaetos — und der Zwergadler — Aquila
min Uta — sind ziemlich seltene Strichvögel; am
häufigsten scheint noch Pandion haliaetos zu sein, doch
sah ich auch diesen nur zweimal in je einem Exemplar;
der Kaiseradler — Aquila imperialis (heliaca)
— ist gleichfalls, wenn er überhaupt vorkommt, eine

*) Ein altes, sehr schön ausgefiedertes Exemplar des B.irt-

geiers, welclies in der Herzegovin.a erlegt wurde, befindet sicli im
k. k. Hof-NaturalienCabinet zu Wien.

D. Verf.

jedenfalls höchst seltene Erscheinung ; ein einziges-

mal sah ich ober der Sana einen licht gefärbten
Adler hinziehen, der mir den Eindruck eines Kaiser-
adlers machte, doch kann ich hierüber nicht mit voller

Sicheilieit iirtheilen.

Die Familien Buteo, Cireus und Milvus
scheinen zu fehlen; für die Weihen ist das Terrain
ungünstig, ebenso für Milvus ater, der sehr scharfe
Grenzen um sein Verbreitungsgebiet zieht; dagegen
wunderte mich das Fehlen von Milvus regalis, dessen
Ansprüchen die weitgedehnten BergwUlder in der
Nähe grosser Flüsse wohl genügen könnten.

Ziemlich zahlreich ist die Gruppe der Falken
vertreten. Der Wanderfalke — F a 1 c o p e r e-

g r i n u s — ist ein regelmässiger Durchzugsvogel. Der
Würgfalke — Falco lanarius — ist zwar
keine häufige Erscheinung, dürfte aber in der
Umgegend Banjalukas horsten ; ein altes Weibchen
strich unweit des Dorfes Prjöatij Selo kaum 20 Schritte

entfernt an mir vorbei, als ich eben meine beiden
Schüsse erfolglos auf einen weissköpfigen Geier ab-

gegeben hatte. Ein zweites Exemplar, altes Q, wurde,
unfern von Banjaluka auf dem sogenannten Orlovac
vom Förster des dortigen Trappistenklosters erlegt.

Der Baumfalke — Falco subbuteo — ist ein

ziemlich gemeiner Standvogel, ebenso der Thurm-
falke — Falco tinnunculus — welcher in Ban-
jaluka auf mehreren Minarets horstet. Der Merlin-
falke — Falco aesalou — tritt am Durchzuge
im Frühjahr und Herbst ziemlich zahlreich auf und
ist vereinzelt auch ini Winter anzutreffen. Vom
Abendfalken — P'alco vespertinus sc.

rufipes — sah ich zwei bei Delibasino selo (Trappi-

stenkloster) erlegte Exemplare. Der Sperber —
Astur nisus -—

• ist allenthalben ziemlich gemein
und namentlich in der Nähe von Ortschaften häufig;

Astur palumbarius sah ich in der Freiheit nie-

mals, erhielt jedoch zwei bei Jvanjska aus dem Horste
genommene Habichte im Dunenkleide, die mir der

Ueberbringer als junge Steinadler bezeichnete.

II. Ntri^idac.

Die Familie der Eulen ist in Bosnien sehr zahl-

reich vertreten. Namentlich fiel mir das häufige Vor-
kommen von Bubo maxi m US auf, welches sich in

den Wäldern namentlich ztir Paax'zeit sehr bemerkbar
macht. Auch Strix aluco erhöht allenthalben durch
seine jämmerlichen Töne den Reiz eines bosnischen

Waldnachtidyll's. Strix o t u s sah ich wiederholt in

der Freiheit, wie im erlegten Zustande. Strix
flamm ea bewohnt die Dachböden des Castells,

Strix mortifera jene des Trappistenklosters bei

Banjaluka; bei letzterem wurde auch ein sehr schönes

Exemplar von Strix passe rina lebend gefangen.

Eine grosse Eule, welche ich im Jänner 1883 am
Tage ober einem mit niederem Buschwerk bestandenen

Hange revieren sah, wäre ich fast geneigt für Strix
u r a 1 e n s i s zu halten. (Sclilnss folgt.)

>:i^3K:^Si-
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Natui'liistoiisclie Studien und Reiseskizzeu aus Schweden und Norwejren

im Fiülijaiiie 1884.

Vou Dr. R. Blasius.

{VorUel/Awg.)

Ö'

Ein ]Miiseum ganz eigenthümliclier Art besitzt

Stockliolni in seinem sogenannten nordischen
Museum. Es hat den Zweck, Trachten, Haus- und
Feldgcratlic, Waffen, ]\Iübeln der noch jetzt in Schwe-
den und Korwegen lebenden liauern, die nicht vom
Strome der Cultur beleckt sind und ihre alten Ge-
wohnheiten nicht aufgegeben haben, der Nachwelt auf-

zubewahren.
Leider sind die verschiedenen Theile des Museums

an verschiedenen Orten aufgestellt, so dass die He-

siehtigung nicht beciuem gemacht ist. Ein Museum,
um alle diese Schatze aufzunehmen, soll demnitchst

gebaut werden.

Die Anordnung ist in der Welse getioffen, dass

man von einem Zimmer in das andere gelangt (wan-

dert) und in jedem Zimmer bestimmte Ereignisse aus

dem Familienleben der Bauern, wie in einem Panop-
tieum mit lebensgrosscn Figuren dargestellt findet; wie

z. B. „eine 15raut-(,!ratulation in Söderniannland; „einen

Aufbruch zur .lagd"; „eine Sehlittenfaliri" u. s. w.

Man ist bestrebt, in diesem Museum alles Alte in

Bezug auf Kleidung, Gebräuche bei den Hochzeiten,

Ivindtaulen, Begrabnisse, das ja mit der Zeit doch
der alles verflachenden Jlode der GrossstUdte anheim
fallen wird, der Nachwelt aufzubewahren.

Sehr zu wünschen wäre es, dass auch bei uns

in Deutschland derartige Sammlungen errichtet würden.

Welche Schätze könnten wir z. B. aus Deutsehland

zusammenbringen , wenn man sich bemühte, unsere

Einrichtungen wie sie noch jetzt, resp. vor wenig Jahr-

zehnten, in unserer nächsten Gegend bei 15ortfeld, in

dem Harze, im Thüringerwalde, Friesland, Schleswig-

Holstein etc. existirten, — so dauernd der Nachwelt

zu conserviren. Wie viele Jahre mögen noch dahin

gehen und auch der Bortfelder Bauer unterscheidet

sich in gar nichts mehr von dem grossstädtisch ange-

zogenen Bewohner Oelpei-'s oder Broitzems.

Die k ö n i g I. Akademie der Wissen-
schaften im Jahre 1739 von schwedischen Gelehrten

begründet, — zuerst unter der Direction des berühmten
Carl von Linne — hat ein grossartiges Gebäude, das

unter Anderm die naturhistorischen Sammlungen des

Staates beherbergt. Ich konnte dasselbe wolil kaum
unter einer besseren Führung in Augenschein nehmen,
als durch meinen langjährigen Freund Herrn Conser-

vator Me ves a\is Braunsehweig, der über ein Menschen-
alter lang seine ganze Thätigkeit der Anordnung und
Vergrösserung der naturhistorischen Sammlung widmete.

Ganz vorzüglich ist die Sauimlung schwedisclier

Vögel, die fast ganz allein von Meves ausgestopft ist

und zum grössten Theile von ihm dem
schenkt wurde.

Von mir besonders interessanten und auffallenden

Vögeln erwähne ich

:

Loxia ruhrifasciata, Männchen und Weibchen in

Schweden geschossen;

Loxia pityoqsiUacns, nach der ersten Mauser
ebenso häufig in gelben, wie in rothen Exemplaren
gesammelt

;

Pyrrhida enucleator, in sehr schön grauen Albino-

Bildungen;

Museum ge-

l'ijrrhabi vnhjafis, nur in der grossen für Schwe-
den charaeteristischen Form

;

AhiiiOa Alpesti-is, nur mit gelber Kehle;
Anthus cerviiuis, in Sommerkleidern mit viel Roth

bis über die Brust herab, und Winterkleidern mit
wenig Roth nur an der Kehle; Meves hat dieses

Sraktisch in Lappland viel beobachtet und hält den
nterschied für die einzelnen Jahreszeiten für ganz

cliaracteristisch.

Xiicifraija ciiriioaitactes, in lang- und dickschniibli-

ger Form, die dickschnäbligen namentlich aus Werme-
land gesammelt.

Von Saxicola wnanihe^ sind sehr schöne, die

Mauser demonstrirende Exemplare vorhanden. Man
kann sieh leicht überzeugen, dass im 1. Jahr die

grosse Schwinge nicht gemausert wird, wohl aber die

kleinen Federn am Kopie. Im 2. Jahre folgen dann
die grossen Schwingen nach.

Ein interessanter Bastard zwischen Tnrdus iliacus

und pilaris, nicht zu verwechseln mit Turdus iUuminis,

Nautitanii, ist aufgestellt.

Bei den Blattlehlchen kaim man die jungen

Männchen immer an den Spitzen-Flecken an den obern

Deckfedern der Flügel erkennen, während die alten

.sich durch eine innere Randeinfassung der Deckfedern
auszeichnen. Den KehlHeck hält Meves nicht für allein

massgebend zur Unterscheidung. Dieselben Aiters-

^'erschiedenheiten mit Spitzen-Flecken und Binden an

den obern Deckfedern wird auch durch eine Reihe von

Exemplaren bei y,Muscicapa atricajjiUa^ demonstrirt.

Beim Seidenschiranz sind die Alten immer daran
zu erkennen, dass der gelbe Streifen der Schwingen
in einem halben Haken an der Spitze der Feder
herumgeht, während er bei den jungen Vögeln nie

das Ende der Feder erreicht. Männchen und Weib-
chen sind im Alter dadurch in der Färbung zu er-

kennen, dass beim Männchen das Schwarz an der

Kehle scharf gegen die hellere Unterseite abgegrenzt
ist , während es beim Weibchen aihnälig abschattirt

ins Graue übergeht.

Parus Sibiriens = Barns cinclus Bodd., brütet bei

Stockholm nicht, kommt nur zuweilen im Winter dort vor.

Ueber Parits horfnUs hat jMeves vielfache Beob-
achtungen gemacht. Sie ist in ihrer Lebensweise ein

ganz anderes Thier als die verwandte Sumpfmeise,

Parus palustris, sie baut ganz anders, singt ganz anders

und lebt ganz anders.

Von Baumläufer kommt nur die Gebirgsform,

Cerlhia famiUaris, fast niemals Ceiihia brachydacfyla vor.

Von Cohjmhus arciicus ist eine grosse Suite aus-

gestopft. Der arctisehe Seefnuchcr ist in fast allen

mir sonst bekannten Sammlungen fehlerhaft ausgestopft

und aufgestellt. Er kann nämlich nicht aufrecht stehen,

— wie man ihn häufig z. B. auch im Braunschweiger

Museum ausgestopft sieht — sondern nur liefen —
und mit dem Kopfe auf die Erde resp. auf dem Wasser
sein. Ist er auf dem Lande, wie l\Ieves es häufig be-

obachtet hat, so läuft er nicht mit aufreehterhobenem

Kopfe und Halse, sondern hüpft ähnlich wie ein Frosch.
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Anser 7)iinutus und alhifrons sind in selir scliönen

Suiten vorbanden.

Mergus serrator und merganser sind in Dunen-
lileidern in der Färbung gar niciit zu unterscbeiden

;

sebr leiebt aber an der Zabl der Zilline des Sclinabels,

indem serrator viel weniger als merganser besitzt.

Bei den Schneehühnern ist das Abfallen der Zelien

durch zaliireiehe ICxeniplare demonstrirt. Es findet

iin Sommer im Juli und August statt. Bei den Dres-

ser'sciien Abbildungen sind wesentlich die Erfahrun-

gen und die Exemplare von Meves berücksichtigt.

In Bezug auf den Bartgeier, Gypaetos harhatus,

ist Jleves der Ansicht, dass die Färbung der Hals-

federn durch Baden in eisenhaltigem Wasser kommt.
Von fast allen grössern Vögeln, als : Sumpf-, Scbwinim-

und Raubvögeln sind zahlreiche Dunenjunge vorhanden,

ausserdem eine schöne Sammlung von Nestern, meistens

von Meves dem Museum gesclienkt. Einen kurzen

Blick warfen wir noch auf die allgemeine Vogel-

snmmhing, die besonders dadurch ausgezeichnet ist,

dass sie die sämmtlichen Exemplare der Wahlberg'schen

Expedition enthält, der 6 Jahre lang in Afrika sammelte.

Die Säugethiere sind auch sehr vollzählig ver-

treten. Mich interessirten vor allen Dingen die schönen

Exemplare des Vielfrasses „Gzdo horealis''^, der mit

zu den gefürchtetsten Raubthieren Scandinaviens gehört.

Er wird namentlich dadurch schädlich, dass er die

Rennthiere angreift und sich in ihrem Halse festbeisst,

bis sie vor Ermattung durch Blutverlust niederstürzen.

Um dieses gefälirliche Thier auszurotten, hat man
seitens der Regierung auf jedes Exemplar ein Schuss-

geld von 15 Kronen, gleich 18 Mark gesetzt. Wölfe,

Bären, Luchse kommen noch vielfach in Schweden
vor. Von Elch - Hirschen sind prachtvolle Exemplare
vorhanden. Dieser gi-össte in Europa noch lebende

Hirsch, dessen Ausrottung man noch vor wenig Jahr-

zehnten fürchtete, ist jetzt Dank der vorzüglichen

schwedischen und norwegischen Jagdgesetze in colos-

saler Vermehrung begriffen. Elche dürfen nämlich

nur einen Monat lang, im September geschossen wer-

den. Unser Rothhirsch ebenso wie unser Rehhöck kom-
men nur in der Südost-Provinz in Sehoonen vor.

Ueber die Jagdresultate in den königlichen Staats-

Forsten in Schweden erhielt ich durch Herrn Forstmei-

ster Meves, einem Neffen des Conservators W. Meves,
genaue officielle Notizen, die ich hier mittheilen will:

Getödtete Raub tili er e.
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zu erreichen. Restaurants, Theater, Aussichtspunkte,
Parkanla<i;en wecliseln hier miteinander ab. Ausserdem
ist der Tliiergarten namentiicii das weltberühmte Restau-
rant von Hasselbacken bekannt, in das jeder Fremde
von den Stockholmern f^elüiut wird.

Vom Belvedere, einem 3H IMeter hohen Thurme
aus, hat man eine prachtvolle Aussicht auf die Um-
gebung Stockholms bis Iiinab zu den Scharen.

Will man im Innern der Stadt einen schönen
Ueberblick gewinnen, so geht man nach Mosebacken,
einem hoch auf der Terasse am rechten Miilarufer ge-
legenen Restaurant, das jetzt zur Bequendichkeit der
Besucher leicht mit einem Elevator erreicht wird.

Um auch praktisch Ornithologie zu treiben, lud
mich Jleves zu einer Excursion nach dem S c h w a n e n-

see bei ,Ekolsund" ein. Ein Boot fiilirte uns von
P^kolsund direct nach dem See, nachdem wir einen
über eine Stunde breiten Miilararm passirt hatten.

Der Schwanensee selbst ist zum grössten Theile
mit Schilf und Rohr bedeckt. Schon von ferne sahen
wir zahlreiche wilde iSchiväni; auf dem Wasser schwim-
men, hin sollen im Ganzen 200 Raare dort brüten. Von
einem Punkte ans zahlte ich für meine Person 95 Stück
und hauptsächlich iMiinnchen, da die Weibchen fast

alle zum Brüten auf den Nestern sassen. Die Nester
stehen nie im dichten Rohr, sondern immer frei an
einer kleinen Lücke im Rohre, oder am Rande von
RohrHachon oder endlich ganz frei im Wasser. Sie
bestehen aus eiiu'm Haufen zusammengetragener Rolir-

stengel. \Vir fanden im Ganzen lo Nester, die wir ohne
Schwierigkeiten unmittelbar anfahren konnten. Wohl
das grosste Nest hatte einen äussern Durchmesser von
3 Metern und einen innern von 1 Meter und eine Tiefe >

von 20 Centimetei-. p]s ragte einen halben Meter über
:

Wasser empor und war so fest gebaut, dass man darauf
spazieren gehen konnte. In der innern Nesthöhle lag

nichts ausser dem Rohr als einige Dunen, die oflenbar
von der Brust des Weibchen auf dem zerdrückten Rohr
angeklebt waren. Kleine Nester waren halb so gross
wie dieses. Wir fanden meistens 4 Eier, in einem
Falle 3, in 2 Fallen 8, in 2 Fällen r>, und in einem
7 Eier. In einigen Fällen waren die Schwanenweibclien
ausserordentlich zutraulich

; sie blieben auf den Nestern
sitzen, bis wir auf 5 Schritte mit dem Kahn heran-
gekommen waren und watschelten dann ganz behaglich
ab. Immer fanden wir Schilf im Neste, das die Schwäne
von unten her angefressen hatten ; es ist dieses eine

Hauptnahrung für die Schwäne überhaupt, speciell aber
für die brütenden Weibchen. Einige Male gelang es

uns, die Schwäne zum Fliegen zu bringen. Sehr amü-
sant ist es, zu sehen, mit welchen Schwierigkeiten ein

Schwan zu kämpfen hat, bis er sich glücklich ganz in

die Luft erhoben hat. Er breitet die Flügel aus, patscht
mit den Füssen wohl einige 20 mal ins Wasser, schlägt
mit den Flügelspitzen auf, streckt dann plötzlich die

schwarzen Füsse stramm nach hinten weg und fliegt

frei in der Luft. Das Auffliegen macht ein Geräusch
ganz ähnlich wie ein Rad-DampfschifF, das sieh in

Bewegung setzt. Die schwarzen hinten weggestreckten
Füsse sind häutig für einen schwarzen Schwanz gehalten
worden, selbst berühmte Reisende glaubten sclnvarz-

schwänzige Schwäne beobachtet zu haben; der Irrthum
lag in der ^'^erwechselung der schwarzen Füsse mit

i

dem Schwänze.
Ausser mit Schwänen ist der Teich auch sonst ',

sehr reich mit Vögeln belebt. Wir beobachteten ausser-
i

dem noch den Rohrammer, Rmheriza schoeniclus, die
1

loe.isse Bachstelze, Motac.iUa alba, und (idhe Bachstelze,

Budytes Jlavns, den Baumpieper, Anthiis arhoreits, am
Ufer den Schilfrohrsüiu/fr, Calanwherpe j)hvagmitis, sehr
schön singend, die Nebelhrähe, Corviis cornix, die von
den Jägern dort wegen des Eierraubes der Enten als

sehr schädlich angesehen und möglichst vertilgt wird,
einige Paare vom Blässhuhn, Fulica ittra (wir fanden
2 leere Nester und eins mit 4 bebrüteten sehr kleinen
Eiern, den Ruhrweihen, Circus aeruf/inosns, der wegen
seiner ausserordentlichen Schädlichkeit für die Wasser-
jagd mit besonderer Vorliebe von den Jägern ge-
schossen wird, den Seeadler, Ilaliavlos albicilla, der hoch
in der Luft über den See hinflog, endlich viele Enten,
namentlich unsere Märzenten, Anas boschas, von der
viele Hunderte von Erpeln auf den \\'asserflächen um-
hersassen. während die Weibchen olfenbar brüteten,

unsere Tafelenten, Anas ferina, von der wir wohl 20
Erpel in einem Haufen iür sich beobachteten, die Schnat-

terente, Anas strepera, Männchen und Weibchen viel-

fach noch zusammen auf den Wasserflächen sitzend,

sehr leicht an dem characteristischem Fluge und dem
weissen Spiegel auf den Flügeln zu erkennen (die

Schnatterente soll ebenfalls sehr zahlreich dort sein,

wurde aber nicht so häuflg von uns beobachtet!), end-
lich Aie Knäckente.Anas i/uertjuedula, die an ihrem schwan-
kenden, wippelndem Fluge leicht zu erkennen war.

Von Tauchern beobachteten wir nur den f/rossen

Krontnucher, l'udiceps cristatus, im Ganzen wohl 4 Paare,

die sich aber niclit auf Schussweite nahe kommen
Hessen.

Die Jagd auf dem See ist in den Händen eines

Engländers Namens Seaton, der zugleich die Stellung

eines schwedischen Hotjägermeisters bekleidet. Sie wird
ausseroidentlich pfleglich ausgeübt, die Enten werden,
nachdem die Jungen flügge geworden und später, wenn
die Zugenten ankommen, jagdmässig geschossen; die

jagdscliädlichen Thiere möglichst methodisch vertilgt

und endlich die Schwäne absolut in Ruhe gelassen.

Seit Jahrzehnten ist dort kein Schwan geschossen wor-

den und deshalb fühlen sich die Thiere dort wie zu
Hause. Sie kommen sehr früli im Jahre, häuflg schon
im März und ziehen ziemlich gleichzeitig sämmtlich im
October nach Süden ab. Von allen Au.sbuchtungen des

Mälar und den in der dortigen Gegend liegenden Seen
ist nur dieser einzige von Schwänen bevölkert. Es hat

dieses einestheils in der schonenden Behandlung seinen

Grund, die ihnen hier zu Theil wird, anderntheils in

den prachtvollen Nahrungsverhältnissen, die dieser

niedrige, nicht tiefe, dicht mit Schilf und anderen Wasser-
pflanzen bewachsene See ihnen bietet.

Nachdem wir uns wohl 3 Stunden so in der in-

teressantesten Weise auf dem Teiche aufgelialten hatten,

kehrten wir auf dem Ruderboote zurück und landeten

an der Besitzung Segers da, die einem Freunde von

Meves, einem Herrn Engelhard t gehört.

Mit bekannter ausserordentlicher Liebenswürdig-

keit und schwedischer Gastfreiheit wurden wir dort

aufgenommen. Vor dem Diner hatte ich noch Zeit mit

einem Waldwärter eine Excursion nach eiuem nahe
liegenden Horste vom Fischadler, Pandion haliaetos,

zu machen. Derselbe stand circa .30 Meter hoch vom
Boden entfernt auf einer Kiefer, deren obere Spitze

wohl 4— 5 Meter lang trocken war. Der Horst war

nicht grösser als unsere Bussardenhorste, flach, von

ovaler Form, leider nicht besetzt.

Auf dem Rückwege passirten wir einen W^echsel

des Elchwildes. Die Fährten namentlich der alten
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Thiere und Hirsche sind colossal gross, fast von der

Form unserer Kubfährten.

Wie ich später bei unserem bebenswürdigen Wirthe

erfuhr, kommen fast tägiicli 20 Stück Elchwild gegen

6— 7 Uhr Abends auf sein Feld. Im vorigen September
wurden von ilim persönlich 3 Stück Elchwild geschossen.

Von Vögeln beobachtete ich noch im Walde Pyr-

rhula major, die in ihrem Benehmen volLständig der

kleineren Dompfaffen-Form, Pyrrhula minor, gleiclit und
Farus horealis, die sich vom Locktone abgesehen dui'ch

die auf grössere Entfernung leicht zu erkennenden

schopfartigen Nackenfedern von unserer gewöhnlichen

Siniij)fmeise, Parus 'palustris, untei-scheidet.

Am 5. Juni verabredeten wir eine Excursion nach

Upsala. Als ich zum Bahnhof ging, fuhr eine Reihe

von Hofwagen, wohl 20, mit schönen Pferden in grosser

Gala an mir vorüber. Der Bahnhof war von Menschen
sehr überfüllt. Ich erkundigte mich, weshalb dieser

Aufzug stattfinde und erfuhr, dass die Königin von
ihrer Reise von dem Continent zurückkehre. Ich be-

nutzte die Gelegenheit, diesen officiellen Empfang mit

zu beobachten. Das Publicum zeigte grosse Ruhe und
Ordnung; höchstens 3 oder 4 Polizisten hielten mit

Leichtigkeit die Ordnung aufrecht; von Absperrung
war keine Rede. Der Bahnhof, die Wartezimmer, Alles

konnte vom Publicum betreten werden. Als der Zug
mit der Königin einfuhr, trat der Kronprinz aus dem
königlichen Wartesaale heraus und empfing seine Mutter,

die mit dem Könige, der ihr entgegengefahren, dem
Eisenbahnwagen entstieg. Der König Oscar ist eine

grosse, stattliche, sehr schöne Gestalt; ein schöner Kopf
mit dunkelschwarzen leuchtenden, sympathischen Augen

;

die Königin ist klein, aber von angenehmem Aeussern.

Der ganze Hofstaat, die Minister, hohe Militärs hatten

sich zum Empfange eingefunden; alle wurden sehr

herzlich, meistens mit Händedruck, von dem König und
der Königin begrüsst. Dann fuhr die ganze königliche

Familie sammt Gefolge wieder zum Schlosse zurück
und unser Zug, der uns nach Upsala bringen sollte,

wurde in die Halle geführt. Nach einer Fahrt von circa

'/^ Stunden kamen wir (Freund Meves begleitete mich
auch auf dieser Excursion l) in Upsala an. Unser
nächster Gang galt Prof. Li 1 je borg, der aber leider

nicht zu Hause war. Wir wandten uns dann nach dem
,zootomischen Institut", wo wir einen jungen Assistenten
Liljeborg's, Adolf Appellöf trafen, der die Liebens-
würdigkeit hatte, uns auf unserer ganzen Tour durch
Upsala zu begleiten.

Upsala ist nächst Stockholm die berühmteste Stadt
Schwedens. Als Sitz des Erzbischofs und als berühmte
alte Universität, augenl)licklich nahe an 16.000 Ein-
wolmer zählend, liegt sie in einer weiten, fruchtbaren,
landschaftlich recht langweiligen Gegend, die sehr auf-

fallend gegen die schöne malerische Lage Stockholm's
absticht. Sie ist in der schwedischen Geschichte eigent-

lich als Centrum des Reiches zu betrachten; schon das
Heidenthum hatte hier seinen Hauptsitz, wie die grosse
Anzahl v(in Grabhügeln, Denkmälern und Runensteinen
in der Gegend beweist. Nach der Bekämpfung des
Heidenthums wurde im Jahre 1276 der etwa 100 Jahre
vorher gegründete Erzbischofssitz hierher verlegt. Lange
wurden die schwedischen Könige hier gekrönt.

Unser erster Besuch galt der berühmten Biblio-

thek, die wohl über 230000 gedruckte Bücher und
7000 Handschi-iften enthält. Am meisten interessirte

uns zunächst der Codex argenteus, die Uebersetzung
der Evangelien von Bischof Ulfilas aus der zweiten

Hälfte des IV. Jahrhunderts, auf der ja so ziemlich
unsere ganze Kenntniss des Gothischen beruht. Sie be-
steht aus rothen Pergamentblättern mit Gold- und
Silberschrift. Wir durchflogen die langen Reihen von
Büchersälen, die sich wenig von andern Bibliotheks-

sälen unterscheiden und liessen uns dann ein ornitho-

logisches Unicum geben ,die Vogel-Abbildungen
von Rudbeck,' die von den angesehensten Ornitlio-

logen, unter andern von Eugen von Homeyer, für die

besten, jetzt existirenden gehalten werden. Dieselben sind

sehr schön, zum Theil aber verzeichnet und auch falsch

bestimmt. Ich erwähne von den Abbildunaen

:

Nr. 14. Lanius collurio, ausgezeichnetes Männchen!
Ni'. 30. Picus major, vorzügliche Abbildung!
Nr. 31. Picus leuconotus, Männchen.
Nr. 32. F^cus leuconotus, Weibchen, fälschlich als

Picus medius bezeichnet.

Nr. 34. Sitta europaea am Fusse und an den
Federn am After ganz verzeichnet, übrigens gut dar-

gestellt.

Nr. 36. Sterna arctica, fälschlich bezeichnet als

Sterna hirundo

Nr. 57. Perdix cinerea, kein Weibchen (wie be-

zeichnet), sondern ein junges Exemplar.
Nr. 59. Columh a oenas, ausgezeichnet

!

Nr. 62. Anthus aquaticus, fälschlich benannt als

Alauda campestris.

Nr. 63. Sturnus vulgaris, auch in der Form, abge-
sehen vom Kleide, vorzüglich dargestellt

!

Nr. 69. Turdus inlaris, Männchen, fälschlich be-

zeichnet als Turdus miisicus, Weibchen.
Nr. 66. Turdus iliacus, fälschlich bezeichnet als

Turdus pilaris, Weibchen.
Nr. 81. Emherizn lapponica, fälschlich bezeichnet

als Emheriza schoeniclus.

Nr. 83. Frimjilla montifringilla, fälschlich bezeich-

net als Fringilla lulensis.

Nr. 88. FriiKjiUa linaria, im Colorit ähnlich wie

Fringilla sihirica; der Schnabel aber sehr gross, daher
wohl nicht als linaria anzusehen.

Nr. 91. Sylvia cinerea, fälschlich bezeichnet als

Motacilla curruca, Krukmov.
Nr. 97. Lusciola suecica, acht mit braunem Stern.

Nr. 100. Sylvia curruca, fälschlich bezeichnet als

Motacilla sylvia.

Nr. 101. Accenfor modularis, fälschlich bezeichnet

als : Motacilla Rudheclaana.

Nr. 107. Hirundo rustica ausgezeichnet! Dabei
aber ein falsches weisses Ei als zugeliörig gezeichnet.

Im Ganzen enthält das Buch 108 Tafeln mit

132 Individuen.

Was die Güte der Abbildungen anbetrifft, so

stelle ich die des finnischen Ornithologen Ferdinand
von Wright, die Meves in seinen Privatbesitz hat,

viel höher als die \on Rudbeck, Ich habe auch die

Nummern der Tafeln Rudbeck's mit angeführt, da die-

selben häufig in den ornithologischen Werken bei der

Synonymik erwähnt werden und manche Vogel-

bestimmungen, die auf den Blättern angegeben sind,

offenbar auf einem Irrthum beruhen.

Von der Bibliothek ging es zurück nach dem
Museum. Die Sammlung der VVirbelthiere, speziell der

Vögel ist verhältni.smässig klein, enthält aber auch sehr

interessante Exemplare; so z. B. einen Bastard von

Mergus alhellus und Anas clangula, bezeichnet als

Mergus anatouius, Männchen
;

geschossen bei Kalmar-

sund am 20. November 1881, aber sehr ähnlich unserm
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Braunschweigei- Exemplar, wie es Naumann beschrieben

liat, es liat breiten schwarzen Sclinabel, schwarzen

Kopf imd nur sciinialen weissen Wangenstreif'en.

Von y,Tctrao EL-eismanni'-, der dunklen bahnen-
,

fedrigen Henne, und '

Tetrao ietrix sind sehr schöne Exemplare vor-

handen,
j

Ein sehr merkwürdiges Exemplar des alten Auer-
j

hahns hat an der einen Halsseite eine Feder, die auf

der einen Fahne die Fitrbung der weiblichen, auf der

anderen Fahne die Fiirbung der männUchen Feder hat.
j

Vom Schrciddlei- sind mehrere interessante Exem-

plare vorhanden.

1. Afjitila jyomarimi, Weibchen, am 9. October

1S80 in Südschonen geschossen, mitten in der Mauser,

mit alten abgeschabten braunen Federn, dazwischen

;

neue Schulter - Deckfedern und Flügel-Üeckfedern,

braun mit grossen hellen Flecken.

2. Aqu'da chncia. Weibchen, am 19. August 1874

auf Schoonen geschossen; ächte östliche Form des

kleinen Schreiadlers, die neuen Federn etwas fleckig,

die Flecken aber von selir geringer Ausdehnung.

Von AijHihi chvyscu'tns ist ein ganz junges, eben

dem Neste entwachsenes Exemplar mit weissen Schwanz-

federn vorhanden. Sehr dunkles Gefieder mit braunem

Kopfe ; an dem Halse noch einige Dunen an der Spitze

der Feder I

Vom Falco vesperlinns stehen dort 2 Exemplare

;

eines am 24. August 1860 bei Upsala, eines am
27. März 1802 in Södermannland geschossen.

Von Blaukehkhen sind Exemplare ohne Brust-

steru Cijanixula Wolffii vorlianden , nach Meves ein

offenbar selir alter \'ogel.

Von Acanihis linaria Hei mir ein .?ehr schöner

Albino auf.

Besonders reichhaltig ist die Sammlung an Dunen-

kleidern ; in einem Schranke sind sie von Raub-,

Hühner-, Sumpf-, und Schwimmvögeln zusammen auf-

gestellt, wohl einige Hundert vereinigt. Sehr auffallend

war es mir, kein einziges, sicher von Linne her-

stammendes Exemplar zu finden. Sämmtliche Vögel

zeichnen sich durch vorzügliche Stopfung und Auf-

stellung aus. Der Conservator selbst war leider nicht

zu Hause, da er Nordcnskjöld auf seiner Expedition

nach Grönland begleitete.

Nach dem Diner führte uns unser liebenswürdiger

Begleiter in ein echtes Studentenlocal, das sogenannte
pFlustred", zu deutsch: Flugloch am Bienenstock oder

„Stora Förderfvet" das ist .grosses Verderben • genannt,

in dem der Student seinen Kaffee und schwedischen

Punsch trinkt. Zur Zeit sludiren 13— 150U Studenten

an der Universität, die in einzelne Landsmannschaften
vertheilt, in eigenen Häusern wohnen, sich ihre Vor-
steher, Curatoten und Professoren als Aufseher selbst

wählen und in Seniores, Juniores und Recentiores

zerfallen. Alle tragen wie in Lund eine und dieselbe

Mütze, weiss mit schwarzen Streifen; besonders pflegen

sie den Quartett-Gesang. Duelle sind in Schweden
gänzlich unbekannt und werden für schimpflich und
entehrend gehalten.

Zuletzt besichtigten wir den Dom ; einen hoch-

interessanten Ziegelbau, in dem frUher die schwedi-

schen Könige gekrönt wurden. Es wird noch die Stelle

gezeigt, wo sie die Verfassung beschworen. Die Kirche

wurde von 1289 bis 1435 erbaut; später durch Feuer

tiieilweise zerstört, aber restaurirt. Sie hat 3 Schifte

mit beiderseitigen Capellen-Reihen
,

Querschifte und
Chorumgänge. Der Styl ist streng gothisch und erin-

nert an die iranzösische Gotliik. Der Baumeister war
ein Franzose, Etienne de Bonneuil. Von Grabniälern

ist besonders der einfache Grab.stein Linnes, der hier

beerdigt ist, von Interesse. In der Sacristei werden

eine Menge schöner Poeale und sonstige Kii'chenge-

räthschaften, Pretiosen und Messgewänder gezeigt, die

eine auffallende Aehnlichkeit mit derartigen Erzeug-

nissen in Deutschland zeigen und offenbar wohl von

den verschiedenen Schwedenzügen nach Deutschland

herrühren. In echt studentischer Weise machten wir

des Nachmittags noch eine Ausfahrt nach Gamla-
Upsala. Neben der dortigen Kirche liegen mehrere

kleine und 3 grössere Grabhügel von über GÜ Meter

Durchmesser und 18 Meter Höhe, die sogenannten

Königsliügel benannt, nach den nordischen Göttern:

„Thor, Odin und Freia." Der schwedische Student

pfle;;t dort aus einem Hörne, das König Karl der

14. Johann dorthin schenkte, Jleth zu trinken, in Erin-

nerung an die alten deutschen Götter. Audi wir

tranken auf der Höhe des OdinshUgel unsern Meth aus

dem Hörne, der nebenbei bemerkt, abgesehen von der

historischen Erinnerung, wenig angenehm schmeckte.

Noch an demselben Tage kehrten wir mit der Eisen-

bahn nach Stockholm zurück. (Fortsetzung folgt.)

-^»C50»=-

Ueber Vögel der Südsee.

Auf Grund eigener Beobachtungen und Sammlungen mitgetheilt

von Dr. 0. Finsch,

Ehrenmilglied des OrnitUologischCD Vereines in Wieu.

(Fortsetzung und Schlnss.)

Myiagra rubecula, Lath.

Nr

Dicaeum hirundinaceum, Shaw.

1065, altes Miiundien; 1145, altes Weibohen ; 1144,

junges Männchen im Uehergange zum Prachtkleide durch

Yei-fiirben und Mauser.

Nicht häufig um Somerset. Das alte Miinnclien wird

durch das l)reuneude Roth der Kehle leicht Ix^merkbar und

gehört zu den entzückendsteu Ersoheiiumgen der Oniis Nord-

Austraheiis.

Nr. 1012, altes Männchen; Schnabel düster - bleiblau mit

schwärzlicher Spitze; Beine und Iris braunschwarz.

Die Art ist sehr selten und einzeln um Somerset ,
wo

ich Männchen und Weibchen erhielt; ebenso auf Morilug,

Thursday-Island und Mabiak in Torrer-Strasse beobachtet.

Microeca flavovirescens, Gray.
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Nr. 874, altes Miiiinchen; Schnabfl und Eeine horiischwarz,

Basis des unteren hornfalü; Iris tiefliraun.

Ich erhielt die Art in ziemlich abgeriebenem Gefieder

im October auf Morilusr (Prince of Wales -Isl.) in Torres-

Strasse.

IKIachaerorhynchus flaviventris, ttnuld.

Nr. 1152, altes Männclien : Iris ticfliraun.

Sehr selten in den Urwäldern um Somerset, wo er

sich im dichtesten Gelaube der Bäume sehr versteckt und

schweisrsam hält.

Graucalus hypoleucus, Gould.

Nr. 890 , altes Männchen. Morilua: (Prince nf Wales-Isl.).

Die Art war hier einer der häufis'sten Vögel, aber sehr

scheu.; hielt sich hoch in Bämnen auf. Auch bei Somerset

beobachtet.

Dicrurus bracteatus, Gould.

Somerset. Nr. 1125, altes Männchen, frisch vermausert ; Iris

feuerroth, 6. December; Nr. 1153, altes Männclien in

Mauser, mit zum Theile stark abgeriebenen Schwingen

und Schwanzfedern; Iris i'othbraun , 10. December;

Nr. 1097, altes Weibchen; Mabiak, Nr. 949, altes

Weibchen ; Iris braunroth, 9. November.

Um Somerset (Cap York), sowie auf den Inseln der

Torres-Strasse nicht selten. Im December beobachtete ich

jeden Morgen grosse Flüge , die von Thursda)'-Island nach

Morilug (Prince of Wales - Isl.) hinüber flogen. Nicht um

Port Moresby.

Cracticus Quoyi, Less.

Nr. 1155, altes Weibchen; Schnabel schwarz, an Basis-

hälfte bleiblau; Iris tiefbraun. — Männchen gleich-

gefärbt.

Nicht selten um Somerset , hält sich aber sehr ver-

steckt. Die eigenthümlichen glockenartigen Stimmlaute , die

mit sehr krächzenden abwechseln, gehören mit zu den charac-

teristischen des hiesigen Urwaldes und bleiben unvergesslich

in der Erinnerung.

Calornis metallica, Temm.

Nr. 911 und 912, altes Männchen und Weibchen: beide

gleich lebhaft und glänzend gefärbt und beide mit feurig-

rother Iris. 27. October, Thursday-Island ; Nr. 1096,

Männchen; Iris hochzinnober; Oberseite lebhaft metal-

hsch glänzend ; Unterseite weiss mit schmalen raetal-

lischglänzenden lanzettlichen Schaftstrichen auf Kropf

und Seiten; mittelste 2 Schwanzfedern vorragend;

Somerset 3. December.

Wie meine Beobachtungen zweifellos nachweisen , sind

die Exemplare mit weisser Unterseite keineswegs junge Vögel,

sondern brüten bereits und erhalten das Prachtkleid durch

theilweises Nachwachsen der Federn und Abreiben der weissen

Bänder di^rselben, wodurch sie die schmal-lanzettliche Form

erhalten.

Um Somerset häufig und in ennrm zahlreichen Coloiüen

nistend, ganz wie in Neu-Britannien.

Phonygama Gouldi, Gray.

Nr. 1115, junger Vogel im Uebergange zum ausgefärbten

Kleide ; Iris ockergelb. — Selir merkwürdig ist die

viermal gewundene, unter der Hautauf der Bnist liegende

Luftröhre ; Somerset.

Die Art scheint auf die Nordspitze Australiens beschränkt,

ist aber keineswegs häufig. Der Vogel hält sich sehr ver-

borgen , doch hört man öfters seinen eigenthümlichen Ruf,

der ganz an das Schmettern einer hölzernen Kindertrompete

erinnert.

Ptilorhis Alberti, Elliot.

Nr. 10G9, altes Männchen im Uebergange zum Hochzeits-

kleide durch Verfärben; 1070, altes Weibchen; 1185,

Junger flügger Vogel im Nestkleide, im Uebergange

zum ersten .Tugendkleide.

Meine eingehenden Beobachtungen und Studien in der

Natur liefern den interessanten Nachweis, dass das Männchen

dieser Art aus dem unscheinbaren Kleide von der Färbung

des Weibchens in das herrliche Pracht- oder Hochzeitskleid

lediglich durch V e r f ä r b e n o h n e M a u s e r übergeht.

Das alte Männchen Nr. (1069) zeigt bereits Anfänge von

allmäligem Uebergange von Rostbraun in Schwarz auf den

Schwingen. In diesem Gefieder brüten die Männchen bereits.

Das volle Prachtkleid wird nach beendigter Brütezeit durch

Mauser in das braune, dem der Weibchen ähnliche, umge-

wandelt.

Der wohl bekannte Pfiff des Riflebirds, wie die Art bei

den Colonisten heisst, gehört zu den characteristischen Vogel-

stimmen des Urwaldes bei Somerset. Die Art ist hier keines-

wegs selten, aber sehr scheu, hält sich sehr versteckt und ist

daher schwierig zu erlegen. Eine dem äussersten Noi'den

Australiens eigenthümliche Art.

Cacatua triton, Temm.

Nr. 1222, altes Männchen; Thursday-Island, Torres-Strasse.

Iris tiefbraun (variirt von dunkelroth bis fast schwarz).

Das Gefieder ist, namentlich an der Haube und der Unter-

seite meist stark beschmutzt, weil sich die Vögel gern auf

der Erde und in Termitenhaufen zu schaffen machen.

Bei Somerset, auf den Inseln der Torres-Strasse und in

Neu-Guinea häufig beobachtet und erlegt. Die Exemplare aus

diesen Gebieten gehören unzweifelhaft zu dieser Art, die sich

kaum von C. galerita. Lath. trennen lässt. Denn, wie leiclit

zu begreifen, kann eine so schmale Meeresstrasse wie die

Torres-Strasse keine sichere geographische Grenze für so flug-

begabte Vögel als Cacatua bilden, die ich häufig von einer

Insel zur anderen fliegen sah.

Trichoglossus Novae Hollandiae, Gml.

Nr. 1104, alti's Männclu-n; Iris bräunlichroth ; Somerset,

Nr. 852, altes Weibchen, Thursday-Island ; Torres-Strasse;

zur Vergleichung ein altes Männchen von Neu-Süd-Wales.

Die Exemplare vr.n Torres-Strasse sind kleiner und haben

mehr Gelb an der Innenfahne der Schwingen, Unterschiede, die

sich indess bei Vergleichung grosser Reihen ausgleicin'U und

keine specifische Absonderung gestatten.

Ein nicht leicht zu übersehender Vogel, der zur Blnthe-

zeit gewisser Bäume auf den Inseln der Torres-Strasse erscheint

und namentlich häufig um Cap York ist. Ich fand ihn noch

auf Badu (Mulgrave-Isl.), aber nicht auf Mabiak, das nur

30 Seemeilen von der Küste Neu-Guineas entfernt liegt.
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Ptilopus Swainsoni, Gould.
|

Nr. lllti, MaiincliiMi im l'fbiTtr;iiijrc -/.um vulleii Kleide durch

Mauser; 1193, erstes Juyeiiilkleid, Sinuerset.

Nicht selten um Somerset, aber sehr versteckt lebend ;

auch auf 'J'liursdav-lsland.
:

Carpophaga spilorrhoa, Gray.

Nr. llltO, altes Mäiniclieii ; Somerset; 948, altes Weibchen,

Mabiak (Jervis-lsl.), Torres-Strasse.

Frische Exemplare haben den Kopf y.uweileii /.art uiehl-

graulich, das Weiss zart isabellifelblich angehaucht.

Die „TiiiTes-Strait Pigeon" ist längs den Kästen und

auf den Inseln der Torre - Strasse sehr häufig. Oft sicdit man

Flüge von ein paar hundert, die von einer Insel zur anderen

ziehen und am liebsten sehr kleine, unbewohnte mit Mangrove

bedeckti' Stellen zur Xachtruho wählen.

Geopelia tranquilla, Gould.

Nr. 871, altes Weibchen. Morilug (Prince of Walcs-Isl.)

Nur hier und bei Somerset, Cap York erhalten ; wegen

ihrer Kleinheit und des stillen Wesens nicht leicht zu beob-

achten. Eine andere auf allen Inseln der Torres-Strasse zum

Theil sehr häufige Art ist G. Immeralis, Temm.

Numenius uropygialis, Gould.

Nr. 'jr)2, Jläiiuchen. Mabiak 9. November.

Ich begegnete der .Vrt allenthalben, in Torres-Strasse,

Ncu-Guinea, in Neu- Britannien.

Tringa acuminata, Uanf.

Nr. 1207, Männchen in sehr frischem Gefieder; Somerset,

17. December.

Mehrmals bei Somerset und auf Inseln der Torres-

Strasse erhalten.

Ardea sacra, Gml.

Nr. 924, Männchen, im Uebergange. Thursday-Lsland.

Nicht selten um Somerset und den Inseln der Torres-

Strasse ; auf Mabiak traf ich einmal au hundert, fast alles

schieferfarbene Exemplare.

Larus Novae Hollandiae, Steph.

Nr. 921, altes Männchen, ausgefärbt; 907, junges Männchen

im Uebergange vom .Jugend- zum ausgeßrbten Kleide;

Thursday-Island.

Meine Beobachtungen in der Natur lieferten mir den

sicheren Nachweis, dass meine ausführliche Darstellung der

verschiedeneu Altersstufen dieser Miive (Journ. f. Ornith.

1872, p. 241) durchaus richtig ist. Die beiden E.xemplare

liefern die besten Belege dafür.

In Torres-Strasse allenthalben häufig, nördlich bis Ma-

biak beobachtet und Standvogel.

IVeii-Seelniid.

Bei verhältnissmässiger Armuth an Arten besitzt die

Avifauna dieser interessanten Inseln doch eine autfallende

Anzahl eigenthümlicher, darunter so merkwürdige und isolirt

stehende Formen, dass der Character der Ornis mehr Originalität

aufzuweisen hat, als dies sonst in räumlich gleich bescliränkten

Gebieten der Fall ist. In der nachfolgenden Sammlung sind

die interessantesten Vertreter, darunter fast alle der besonderen

Gattungen, von den 39 eigenthümlichen Arten Landviigel

(mit Ausnahme der Grallatoren) 17 repräscntirt, damnter

hervorragend seltene Formen wie Apteryx , Stringops und

Heteralocha. Gegenüber der massenhaften Einführung fremder

Vogelarten (über 60), namentlich aus Australien und Europa,

geht die Originalität der Onus Neu-Seelands übrigens, zum

Tlieile mit raschen Schritten, dem Untergange entgegen. Die

eingeborne Wachtel (Coturnix Novae Zealandiae) darf bereits

<ils ausgestorben betrachtet werden, 'andere Arten werden in

nicht allzufenii'r Zeit dieses Schicksal theilen. Daran ist neben

der fortschreiteiidon Cidonisation, ohne Zweifel in erster Linie

die Ehiführung der fremden Gäste schuld, von denen sich

viele in der neuen Heimat sehr behagUch fühlen und welche

die eingebonien Arten verdrängen. Neben unserem Sperlinge

zählt die Feldlerche mit zu den häufigsten Erscheinungen der

heutigen Vogelwelt Neu-Seelands. und man Inirt mehr den

Gesang von Amseln, Drosseln, lläntlingen, Stieglitzen u. s. w.

als den des Tui (Prosthemadera), Korimako (Anthoruis) und

anderer befiederter Eingeborner. Ich war erstaunt und oft

enttäuscht im Thale des Tasmanflusses. wie im Urwalde von

Tauranga lleiniatsvcigeln fast zahlreicher zu begegnen als

den erwarteten einheimischen, die quantitativ im Ganzen sehr

spärlich auftreten, was mit zu den Characterzügen der Ornis

Neu-Seelands gehört.

Athene Novae Zealandiae. Guil.

Nr. 777, altes Weibchen: Wangaiiui.

Die häufigste Eulenart Neu-Seelands und eigeiithümlich.

Ausserdem nur noch eine Eule (Sceloglaux albifacies).

Halcyon vagans, Less.

Nr. 784, .Mäiiiicheii, 783, Weibchen; Wanganui, beide ganz

gleich

;

Nr. 786, Männchen, Wanganui; Schnabel bedeutend kürzer.

Ich begegnete der Art von der Süd- bis zur Nord-

,
spitze Neu-Seelands allenthalben, sowohl an den Küsten als

I
im Binnenlande. Sie ist Neu-Seeland eigenthümlich und der

einzige Eisvou-,0.

Prosthemadera Novae Zealandiae, timl.

; Nr. 803, altes Männchen und Nr. 8 eben flügges Junge, in

dem sehr abweichenden Gefieder.

Der Tui gehört zu den characteristischcn Vögeln Neu-

Seelands; seine melodischen und variirenden Noten beleben

den Wald, zu dessen liesten Sängern er zählt.

Anthornis melanura, Spamn.

I

Altes Männchen und Weibehen. Liebliche und eigen-

thümliche Erscheinung in der Vogelwelt Neu-Seelands. Nach

Buller rasch im Aussterben begriffene Art.

Zosterops lateralis, Lath.

Nr. 794, altes Männchen. Die Art wurde erst seit 1856 in

Neu-Seeland bemerkt und soll von Australien einge-

wandert sein, jedenfalls ein höchst interessanter und

ziemlich vereinzelter Fall.

Gerygone igata, Quoy und Gaim.

Gleichartig ist tlaviveiitris, Gray.

Nr. 792, Männchen, bei Wanganui. Repräsentirt unsere Laub-

vögel in Neu-Seeland. Ich fand das lebhafte, muntere
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Vögelchen noch im Thale des Tasiuaii, gegen Mount-

Cook zn.

Myiomoira toitoi, Gcarn.

Nr. 799, altes Miinnohen. Wanganui. Ziemlich häufig, im

Betragen ganz fliegenfängerartig.

Keropia crassirostris, Gml.

Nr. 75, altes Weibchen; ganz wie das Männchen gefärbt.

Der Südinsel Neu - Seelands eigen und stark in der

Abnahme begriffen.

Glaucopis cinerea, Gml.

Nr. 35, altes Männclu'n. Die Art lebt nur auf der Südinsel.

Heteralocha Gouldi, Gray.

Nr. 807 und 808, altes Männchen und Weibchen.

Eine der anomalsten Vogelgestalten, namentlich im

Hinblick auf die so total verschiedene Schnabelbildung bei

beiden Geschlechtern. Die ..Huia" gehört zu den seltensten

Vögeln Neu-Seelands und ist in ihrer Verbreitung auf einen

sehr engbegrenzten District der Nordinsel beschränkt. In der

ganzen Vogelwelt dürfte sich kaum ein zweites Beispiel von

localer Verbreitung an die Seite setzen lassen.

Creadion carunculatus, Gml.

Altes und junges Männchen.

Einziger Repräsentant einer sehr merkwürdigen , auf

Neu-Seeland beschränkten Gattung.

Rhipidura fuliginosa, Sparm.

Altes Männchen von der Südinsel.

Platycercus auriceps, Kühl.

Nr. IG, Männchen von der Südinsel.

Diese niedlichen Papageien vermindern sich in Neu-

Seeland sehr.

Nestor meridionalis, Gml.

Nr. 782, altes Männchen bei Wellington.

Ich beobachtete diesen Nestor in den alpinen Gegen-

den des Tasmanthales wie im Urwalde von Tauranga auf der

Nordinsel.

Nestor notabilis, Guuld.

Nr. 789, altes Männchen, Südalpen nahe dem Hooker-Glet-

scher am Fuss des Mount Cook.

Einer der seltensten und interessantesten Vögel Neu-

Seelands und eigentlicher Alpenbewohner. Die merkwürdige

Thatsache, dass dieser Papagei seit Einführung der Schafe

mit Anfallen und Tödten derselben begonnen hat und so theil-

weise Eaubvogelmanieren annahm, machen ihn noch interessan-

ter. Eine derartige ümwandelung in der Ernährungsweise

steht wohl in der ganzen Vogolwelt einzig da.

Stringops habroptilus, Gray.

Altes Männchen, südliche Alpen.

Der Kakapo oder der Nachtpapagei zählt zu den interes-

santesten Vögeln Neu-Seelands und zu den auffallendsten der

Vogelwelt überhaupt. Nicht selbst von mir beobachtet.

Carpophaga Novae-Zealandiae, Gml.

Nr. 813, altes WeilicluMi ; Wanganui.

Die einzige Taubenart Neu-Seelands und immer seltener

werdend.

Charadrius bicinctus, Jard.

Nr. 815, altes Männchen, im Soramerkleide, 9. Juh; 817,

Männchen im Winterkleide, ohne rostbraune Brustbinde,

aber hier unter den weissen Federn einzelne rostbraune

versteckt; 29. Juni.

Beide nahe der Mündung des Wanganuiflusses erlegt,

wo die Art Ende Juni und Anfang Juh in dichten Flügen

von Hunderten den Strand belebte. Diese Flüge bestanden

meist aus Individuen im sogenannten Winterkleide, darunter

aber immer nocli solche im ausgefärbten sogenannten Som-

merkleide.

Porphyrio melanotus, Temm.

Nr. 823, altes Weibchen, Wanganui. Beide Geschlechter

gleich.

Der „Pukeko" ist in manchen Localitäten Neu-Seelands

sehr häufig und als Wildpret beliebt.

Hypotaenidia philippensis, L.

Nr. 821. altes Jlännchcn. Iris brannroth. Bei Wanganui.

Casarca variegata, Gml.

Nr. 829, Weibchen, im interessanten Uebergangskleide von

schwarz- zu weissköpfig; Thal des Tasmanflusses.

Die schönste Entenart Neu-Seelands und dem Lande

eigenthümlich. Ich traf sie nicht selten, aber stets sehr scheu

längs dem Tasmanflusse gegen den Mount Cook zu.

Hymenolaimus malacorhynchus, Gml.

Nr. 832, altes Weibchen ; Jollifluss in den Südalpen.

Die ..blue mountain-duck'' der Colonisten gehört zu den

eigenartigsten Vogelgestalten Neu-Seelands und darf fast als

eine der wenigen alpinen Formen betrachtet werden. Sie be-

wohnt nur schnellfliessende Gewässer der Berge und frequen-

tirt hier am liebsten Stromschnellen und Strudel, in welchen

sie mit bewundernswerther GeschickUchkeit umherschwimmt

und taucht. Sie ist so wenig scheu, dass sie erst wieder-

holtes Schiessen zur Flucht treibt.

Larus dominicanus, Licht.

Nr. 827, Männchen im Jugendkleid, Wanganui.

Sehr häufig; ich betrachtete die Art noch im Thale

des Tasmanflusses unmittelbar am Fusse der Gebirge.

Zur Vergleichung

:

Larus pacificus, Lath.

Männchen im L\4iergange vom Jugend- zum ausgefärbten Kleide
;

Tasmanien.

Die schönste Möve. nicht nur der südlichen Hemis-

phäre, sondern überhaupt. Sie belebte den Hafen von Ho-

bart-Town in grosser Anzahl.

Graculus punctatus, Sparm.

Altes Männchen im Prachtkleide.

Ich beobachtete diese Neu-Seeland eigenthümliche Art

zahlreich in der Nähe von Auckland.

Apteryx Owenii, Gould.

Altes Männchen und Skelett, Südinsel.

Noch zahlreich in den alpinen Districten der Südinsel

und keineswegs dem Aussterben nahe, wie so häufig geglaubt

viird.

Eingeführte Arten.

Phasianus torquatus, Gml.

Nr. 814, altes Mäinichcii. Wanganui.
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Dio Art, von China fiiisfcfülirt, ist jetzt allontlialben
|

bäutig in Ni-u-Sei'land und ziililt neben Ph. colchifus zu dem

beliebtesten Federwild.

Von Hawaii (Sandwicli-Inseln).
|

I

Lophortyx californica, Shaw.
[

Nr. UI4. Maniuhen; llahiikala (5400' hoch), Maui. Hawaii-

Inseln.

Die Art ist eingeführt und scheint sich in erfreulicher 1

Weise heimisch yemaciit zu haben. In Ni-u-Seelaiid ist sie

ebenfalls einirefiibit und ji'tzt selir liäufig.

Turtur chinensis, «<..],.

Nr. 5(!, altes Miinnchi'ii ; .^T, junges Mäniulieu im ersten

Jugendkleide. Mani. 1

Die Art ist auf den Hawaii-Inseln eingeführt und jetzt

allenthalben gemein, so bei Honnliilu.

V.

JVIit'roiic.««i<'Ri.

Bei der Betrachtung dieser oceanisclieii Provinz haben

wir die Atolle oder niedrigen Corallcninseln von drn liohen

bergigen Inseln scharf auseiiiand'T zu halten. Denn während

die letzteren in l''ülh' triii)isclier Vegetatinn jirangen, ziilili'U die
^

ersteren, trotz ihrer Cocoshaine, in jeder Beziehung mit zu

den armselig.sten (iebieten dieser Erde.

Von den liolien Inseln lernte ich nur die östlichsten

Carolinen, Kuschai (Ualan oder Strongs-Island) und Ponape

aus eigener Anscliauung kennen. Obwohl beide Inseln in

Bildung und Yegetationsverhältnissen durchaus gleich und nur

300 Seemeilen von einander entfernt sind, so zeigen sich

doch wesentliche Unterschiede in der Avifauna. Ponape zählt

unter 32 im ganzen bekannten Vögelarten, 18 Landvögel

davon (i eigentliümliche, Kuscliid nur 22, davon 9 Land-

vögel mit 3 eigenthümlicheii. Meine Sammlung repräsentirt

nur 3 der eigenthümliclien Arten, darunter den seit Kittlitz

nicht mehr zur Intersuchung gelangten Zostrups cinereus

und den schönen Trichoglossus nibiginosus, der unter allen

Papageien *) wolil die localste Verbri'itung besitzt nnd dessen

AViederentdeckung wir der Novara-E.xpedition danken.

Wemi wir uns nun von diesen reichen Inseln zu den

annen Atidlen der Jlarshalls- und (üllierts- oder Kingsmill-

Uruppe wenden, so wird uns bei einer näheren Bekanntschaft

die Arniutli derselben an Vögebi nicht auffallen, da hier,

bei Mangel an süssem Wasser, hiineichender Sämereien- und

Inscctennahrung , die Existenzbedingungen nur für einige

wenige Arten ausreichen.

Die Gesanuntzahl der von diesen Inselgruppen bekannten

Vögel ist durch meine Eeise von 6 auf 28 gebnicht worden,

wovon die Sammlung 18, darunter alle Brut- und Wander-

vögel repräsentirt, sowie eine neue auf Nawodn oder Pleasant-

Island entdeckte Calanitdierpe (Kehsei), einer allerdings weiter

abgelegenen Insel, die alier als Depeiidenz der Gilberts-Gruppe

betrachtet werden darf.

') Mit Ausnahme von Coripliilns Knhli von Faning-Inscl, einem Ateno

870 Seemeilen südlich von Hawaii, 780 nördlich von Manahiki nnd 1800 Seemeilen

o!*tlich von der Gilberts-Gruppo.

a) Oestliiiic Carolinen.

Otus brachyotus, L.

1 Ki: .laiaiar. l'onaiie. (Gelego bestellt aus i bis 5

Eiern.) Die E.xemplare stimmen ganz mit europäischen übcrcin.

Die Suinpfrolireule ist auf Poiiapri wie den Hawaii-

Inseln Standvogel und die ersteru Insel wol die einzige

bekannte Localität der Tropen, in welcher dieser arctische

Vogel brütit.

Halcyon cinnamominus, Sws.

2 Exemplare. Altes Weibclien mit weisser Unterseite und

zinimtfarbeiiem Oberkopfe
; junges Weibchen : Oberkopf

mit gninscliwarzeii Schaftstreifen ; die weisse Unterseite

auf Bauch noch mit zimmtfarbeneii Federn gemischt;

Ponape.

Uh b.M.baeht.tv dj.' Art lii^r nicht selten.

IVlyzomela rubratra, Less.

2 Exemplare. Männchen und Weibchen, beide noch etwas in

Mauser und an dem noch niclit V(dlendeten Nest ge-

sciiossen, 28. Februar. Dasselbe war napfförmig und

sehr geschickt versteckt unter einem grossen über-

hängenden Blatte gebaut, etwas über mannshoch in

einem Mangrovebaume. Das Weibchen ist kaum etwas

minder lebhaft roth als das Männchen gefärbt. Kuschai.

Nr. 2. Nest, Ponape 10. Man, enthielt ein bebrätetes Ei.

Die Art war sehr häufig auf Kuschai (Ualan) und

wurde von mir auch auf Ponape beobachtet. Sie findet sich

auch auf Palau und den Mariaiien (Guam).

Zosterops cinereus. Kittl.

Kuschai: Miiiiiuhi'ii 2S. Feljruar. Iris rotlibraun.

Seit Kittlitz zuerst wieder durch mich beobachtet und

auf dieS'' Tllscl lii\siliiälikt.

Zosterops ponapensis, Finsch.

Ponape; Männchen 3. März; Schnabel schwarz; Beine dunkel-

grau: Iris rothbraun.

Vertreter der vorigen Art auf Pniiaiie und leielit durch

die braune Oberseite unterschieden.

Die beiden Arten liefern ein schönes Beispiel von art-

licher Vertretung auf nahgelegcncn Inseln. Auf Ponape kommt

ausserdem noch eine zweite Art Zosterops (Sempcri, Hartl.)

vor, die sich aber auch auf Euk und Palau findet, während

sie auf Kuschai fdilt.

Zosterops Semperi, Hartl.

1 Ei, März, Ponape ; Gelege ehi bis zwei Eier.

Die Art findet sich nicht auf Kuschai, dagegen aber

auf den viel weiter abgelegenen westlichen Palau-lnseln.

Calamoherpe syrinx. Kittl.

2 Eier, März, Ponape; Gelege meist 3 Eier. Das Nest

ist ganz wie das unserer C. turdoides. Die Art ähnelt sehr

C. Behsci von Nawodo.

Calornis pacifica, Gml.

Junger Vogel im Venuausern di'S ersten Jugendkleides;

Iris schmutzigweiss ; Slundwinkclrand ins Gelbe ziehend.

Kuschai, 23. Februar.

Zur Vergleichuiig ein altes Weibchen im völlig aus-

gefärbten Kleide, welches ganz mit dem des Männchens

übereinstimmt : Iris lebhaft schwefelgelb ; Kukgrappe.
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Eine der häufigsten Vögelarten von Kuschai und Ponape.

2 Eier, Kuschai: das Gelege besteht aus 4, seltener

5 Eiern, die Art baut kein eigentliches Nest wie C. metallicus,

sondern häuft in der Gabelung eines Astes nur einige lose

Zweige und Hahne zusammen.

Trichoglossus rubiginosus. Bp.

Altes Männchen. Ponape. Beide Geschlechter gleich

gefärbt.

Nur auf diese Insel beschränkt und ihr Fehlen auf

dem nahgelegenen Kuschai jedenfalls sehr merkwürdig.

b) iXawodo.

Calamoherpe Rehsei, Finsch.

Nr. 3, altes Weibchen in Mauser, aber mit völlig ausge-

wachsenen Schwingen.

Auf die kleine Insel Nawodo oder Pleasant-Island be-

schränkt und deshalb von besonders hohem zoogeographischem

Interesse, da die Insel (unter 0"25 südl. Br.) sehr isolirt

liegt, 480 Seemeilen westlich von der Gilberts-Gruppe und

600 Seemeilen nordöstlich von Ontiuig - Java oder Howes-

Gruppe.

Die Art war sehr häufig anf Nawodo und ich hielt sie

anfänglich für die weitverljreitete C. syrinx. Sie erwies sich

abin' bei der Vergleichung in Europa als verschieden und neu

und ich benannte sie nach meinem tretfHchen Eeisebegleiter

Herrn Ernst Eehse aus Berlin.

c) Atolle der MaislialLs- und Gilberts-Iii.selii.

a) Brutvögel.

Davon sind nur zwei, Carpophaga oeeanica und Ardea

Sacra, Landvögel, die übrigen 7 langflügelige Wasservögel.

Zu den in der Sammlung vertretenen Arten kommen als Brut-

vögel wahrscheinlich noch Phaeton aethereus und rubricauda

und zwei Tölpelarten (Sula cyanops und leucogaster ein

Exemplar aus Neu - Britannien), die auf der nordlichsten

Insel der Marshall-Gruppe, Gasparico, in grosser Menge

brüten sollen, von mir aber stets nur in beschränkter Anzahl

beobachtet wurden. In der That bilden die Anous-Arten und

Stoma melanauchen (in der Sammlung aus Neu-Britannien

vertreten) die Charactervögel der Küsten, während am Strande

Ardea sacra, und bedingungsweise Actitis incanus, Strepilus

und Charadrius fulvus am häufigsten und fast tägliche Erschei-

nungen sind.

An eigentlichen pelagischen Vögeln beobachtete ich nur

gelegentlich und sehr vereinzelt 4 Arte]i Procellarideii und

Tachypetes aquila.

Carpophaga oeeanica, Less.

Altes Weibchen (mit Brutfleck) Kuschai; junges

W^eibchen im ersten Kleide, Jaluit, Marshalls.

In den herrlichen Wäldern Kuschais gehört diese schöne

Taube zu den häufigsten, in der Marshallsgruppe zu den

seltensten Erscheinungen. Ich erhielt hier mir im Ganzen

2 Exemplare, beide junge Vögel, kurz nach deni Ausfliegen.

Nicht in di'r (üllierts-Gruppe.

Ardea sacra, Gmi.

M a r s h a 1 1 s : junges Männchen (schieferfarben) Jaluit

;

Gilberts -Ins ein: altes Männcheu (schieferfarben).

altes W^eibchen (weiss) beide mit grossem Brutfleck

;

Tarowa : junges Mäimchen (schieferfarben) ; Maraki

;

Carolinen: altes Weibchen (schieferfarben); desgl.

(weiss) ; Kuschai.

Die dunkle oder weisse Färbung ist unabhängig von

Geschlecht und Alter, wie die obige Eeihe schön illustrirt.

Weitverbreitet und Charactervögel der Atolle.

Sterna Bergii, Licht.

Altes Weibchen im vollen Kleide; jüngeres Weibchen;

Jaluit, Marshalls-Gruppe.

Hier wie in den Gilberts häufig beobachtet. Die

gewöhnlichste Seeschwalbe der Südsee, aber doch nur selten

in grösseren Flügen.

Anous stolidus, L.

M a r s h a 1 1 - I n s e 1 : Nr. 1 , altes Männchen in Mauser

;

Nr. 2, altes Weibchen mit Brutfleck, beide am Nest

erlegt; Arno; Nr. 3, altes Männchen; Nr. 4, Dunen-

junges ; Nr. 5, Nestvogel, noch nicht flügge , Nr. 6,

desgl. (Oberkopf weiss) ; Nr. 7, desgl. (Oberkopf braun)

;

Jaluit; Gilberts-Inseln : Nr. 8, altes Männchen,

beim Nest, Maraki; Nr. 9, Weibchen, Butaritari

;

Carolinen: Nr. 10. altes Männchen, Ponape. In-See:

Nr. 840, altes Männchen circa 250 Seemeilen süd-

östlich von Louisiade ; Neu-Guinea: Nr. 1262, altes

Weibchen ; Port Moresby.

3 Eier 4. December; Maraki, Gilbert-Inseln. Die Nester

bestanden aus einem sehr losen Bau und standen auf Cocos-

palmen ; sie enthielten je ein Ei hi allen Stadien der Bebrütung

wie bereits ausgeschlüpfte und entwickelte Junge.

Die obige ausgesuchte Reihe stellt alle Altersstufen

dieser circumtropischen Art dar, deren verschiedene Phasen

mancherlei IiTungen veranlasten. So sind A. superciliosus und

galapagensis, Sharpe artlich nicht zu trennen.

Anous melanogenys, Gray.

M a r s h a 1 1 - I n s e 1 n ; Nr. 1 , altes Männchen frisch ver-

mausert; Nr. 10, altes Männchen; Nr. 2, altes Männchen

in Mauser der Schwingen, Jaluit; Nr. 3, altes ausge-

fiedertes Männchen, Arno ; Carolinen: Nr. 4, altes

Weibchen auf Nest, Kuschai.

1 Ei, Kuschai; brütet scharenweise auf Mangrove; die

Nester sind sehr lose errichtet und enthielten je nur 1 Ei.

Gehört wie die vorige Art zu den Charactervögeln der

Atolle und ist häufiger als stolidus.

Anous leucocapillus, Goukl.

Nr. 7, altes Männchen; Nr. 3, altes Weibchen. Jaluit;

Nr. 1259, altes Weibchen, Neu-Guinea.

Diese, mit der vorhergehende:! Art sehr nahe verwandte

Art scheint viel seltener, wird aber sehr leicht verwechselt,

da sie sich im Fluge nicht unterscheiden lässt.

GyglS alba, Sparrm.

Altes Männchen ; Kuschai.

Schnabel an Basishälfto prächtig smalteblau, an End-

hälfte schwarz: Beine zartbleiblau mit fieischweisslichen

Schwimmhäuten.
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Auf allen niicronesischen Inseln beobachtet, aber nie

/.iililnicli. Di'' ilfi;ant<stfi und lioWicliste aller Seeschwalbcn.

Phaeton candidus, Briss.

Altes Miinnchen auf dem Nest gefangen ; Kuschai.

Wohl die eleganteste Erscheinung des Oceans und

hiiufig sehr weit vom Lande ab, Schiffen auf kurze Strecken

das Geleit gebend; meist paarweis.

b) Zugvögel.

Ausser dm im Naclifcdgendin angeführten 7 Arten

beobachtete ich nur noch einen Charadrius, Limosa melanu-

roides (vergl. p. 22 Nr. 395 aus Neu-Britannien) Numenius

uropygialis (vergl. p. 39 Nr. 952 aus der Torres-Strassej und

N. fenidralis. Mit Ausnahme von l'rodynamis taitiensis sind

alle übrigen Zugvilgel der Atolle Wintergäste aus dem hohen

Norden, die ihre Wanderungen zum Theil bis Neu-Seeland

find Tasmanien ausdehnen. Kegelmässige Wintergaste sind

Charadrius fulvus, Strepsilas und Actitis incanus, die in be-

schränkter Anzahl das ganze Jahr über zu linden sind und

als Charactervögel der Atulle gelten dürfen.

Bei der Armutli des Gebietes bietet dasselbe überhaupt

inu' für geringere Mengen dieser Wanderer eine vorübergehende

Heimat und das Gros der Wintergäste aus dem Norden wird

sich daher wohl anderen Gebieten zuwendin. Ich habe wenig-

stens niemals nur annähernd so grosse Schwärme gesehen oder

in der Nacht gehört, wie dies bei uns der Fall zu sein pflegt

Es verdient daher bemerkt zu werden, dass die Atolle Micro-

nesiens nicht auf der grossen Z u g s t r a s s e der arc-

tischen Wanderer liegen, sundern dass diese sich wohl mehr

längs den Küsten der Cnntinente halten.

Urodynamis taitiensis. iSparm.)

Weibchen, Jaluit, Marshalls-Ins. 21. October 1879. Im

Leben : Iris dunkelbraun mit äusserem braungelbem

Ringe ; schmaler Augenring schmutzig grün ; Schnabel

dunkelbraun, schmaler Schneidenrand und Unterschnabel

horngrau; Beine schmutziggrün. Sohlen blassgelb;

Nägel schwarz ; Kachen tleischrctth. Mageninhalt : Flügel-

decken vnn Käfern, Beste von Raupen.

Männchen, Ponape, 3. März 1880. In voller Mauser; Schwanz-

federn am Endtheile zum Theil nur fahnenlose Schütte,

doch spriessen bereits neue Schwanzfedern hervor;

Schwingen ebenfalls zum Theil fehlend.

Ich beobachtete die Art nur noch zweimal anf Jaluit

und zwar ein Pärchen am 5. September und ein Exemplar

am 13. April; ausserdem zweimal im December auf Butaritari

in der Gilberts-Gruppe. In Neu-Britannien erhielt ich sie

nicht, sah sie aber in Kleinschmidt's Sanunlung von hier. Auch

in den Salomons nachgewiesen.

Die Art zählt jedenfalls zu den interessantesten des

Pacific und steht in Bezug auf ihre Wanderungen ganz einzig

da. Dieselben erstrecken sich von den Palau-Inseln (c. 135

östl. L. u. 10 n. Br.) in südöstlicher Richtung ])is Tahiti

(c. 150 w. L.) und Neu-Seeland (45 s. Br.), also ungefähr

über 75 Längen- und 55 Breitengrade ! In diesem enormen Ge-

biete ist bis jetzt nur Neu-Seeland als Brutheimat nachgewiesen.

Man muss deshalb auf ein Wandern von Nord nach Süd

schliessen, wohl der einzige Fall in der Vogelwelt überhaupt!

Nach Buller erscheint die Art in Neu-Seeland Anfang October,

brütt^t im November und verschwindet Ende Februar; doch

erhielt er auch ein Exemplar Anfang April. Da ich die Art

sii\V(dil Ende October als hu December in Micronesien antraf,

so ergibt sich, dass die Art höchst wahrscheinlich auch auf

anderen Inseln des Pacific brütet und ihre Wanderungen sehr

unregelmässig sind. Die Eingebc.rnen auf Jaluit kannten diesen

Kukuk unter dem Namen Urik oder Urit sehr wilil und ver-

sicherten, dass er in allen Mmiaten des Jahres, aber stets

selten und einzeln vorkomme. Das Bmtgeschäft ist nach

Buller übrigens noch sehr ungenügend bekannt und nicht

einmal die parasitische Natur zweifellos festgestellt. l>a Buller

ein Weibchen erwähnt, welches einen grossen Bruttleck zeigte,

so war es mir interessant, bei dem oben angeführten Weib-

chen auch einen solchen zu finden, der sich vom Ende des

Brustbeins bis zum After erstreckte. Sollte die Art, was

übrigens kaum wahrscheinlich, auf den Marshalls-Inseln brüten,

so wäre jedes Schmarotzerthum ausgeschlossen, da der Gruppe

bekanntlich alle Landvögel, welche als Pflegeeltern dienen

könnten, fehlen.

Die Art ist sehr scheu. Ihre Lockstimme, mit welcher

sich das Pärchen antwortete, ist ein helles ^di-di-di-di" ; der

Angstruf kreischend und sehr laut. Ich erhielt das Exemplar

auf Jaluit lebend ; es geberdete sich aber so unbändig in

seinem Käfig, dass ich es tödten lassen musste.

Charadrius fulvus, Gml.

1 . M a r .s h a 1 1 - 1 n .s ein: Männchen, in Beginn der Mauser,

mit Anfungen des Sommerkleides, 20. Mai, Jaluit;

2. Weibchen im vollen Winterkleide , 27. November,

Milli; Carolinen: 3 Männchen, frisch in Mauser

mit Anfangen des Sommerkleides durch Mauser, 26. Fe-

hl uar; 4 desgleichen, AVinterkleid, 21. Februar; Kuschai,

Neu-Britannien: 532 Weibchen im vollen Winter-

kleide, 13. December; 360 desgleichen, aber noch mit

Resten des Sommerkleides, 23. October.

Die schöne Reihe zeigt alle Phasen , welche dieser

weitverbreitete arctische Brutvogel während seiner Winterwan-

derungen in den Tropen durchmacht. Er ist allenthalben auf

den Inseln der Südsee einzeln das ganze Jahr über anzu-

treffen und vermausert hier.

Actitis incanus, Gml.

Nr. 1, Weibchen im vollen Winterkleide, 11. Januar; Nr. 2,

Männchen im vollen Winterkleide, ohne Spur von

Mauser, 13. Juni, Jaluit; Nr. 3. Weibchen in Mauser,

noch mit Resten des Sommerkleides, 7. November,

Arno, Marshalls; Nr. 4, Männchen, im Winterkleide,

6. December, Butaritari, Gilberts ; Nr. 5 , Weibchen,

Winterkleid, 26. Februar, Kuschai, Carolinen.

Die Art gehört zu den Charactervögehi der Atolle und

kommt hier das ganze Jahr über, aber stets einzeln, vor.

Die Verförbungsverhältnisse sind sehr auffallend, da Exem-

plare Mitte Juni noch keine Spur eines Sommerkleides zeigen.

Die Brutheimat ist der hohe Norden Ost-Asiens.



12<

Strepsilas interpres, L.

Nr. 4, Männchen im vollen Sommerkleide, aber in Mauser,

12. September; Nr. 5, Weibchen, Sommerkleid (wie

das Männchen), 29. August, Jaluit, Marshalls ; Nr. 6,

Männchen im Winterkleide , 12. December, Tarowa,

Gilberts ; Nr. 7, Männchen im Winterkleide mit Besten

des Sommerkleides , 26. Februar , Kuschai , Carolinen.

Ich begegnete der Art überall in der Südsee , einzeln

und in kleinen Fingen ; einzelne bleiben das ganze Jahr

über hier. Auf Nawodo hält man die Art in hübsch gefer-

tigten Käfigen zum Kampfsport, eine Anwendung, die mir

für unseren harmlosen Steinwälzer durchaus neu war.

Calidris arenaria, L.

Männchen im vollen Winterkleide, Jaluit, 25. October.

Ich erliielt nur dies eine Exemplar , dieses bisher im

Pacific nicht nachgewiesenen hochnordischen Wintergastes,

den ich sonst nirgends beobachtete.

Mareca penelope, L.

Weibchen, 26. October, Jaluit, Marshall-Inseln.

Das gänzlich abgemajrerte und abgemattete Exemplar

Hess sich lebend mit den Händen fangen und ist als Beleg-

stück für die geograpliisclie Verbreitung von ungemein hohem

Interesse.

-^mDO^-

Alca torda, Linne (Elsteialk) im Golfe von Triest.

Am 7. Juni wurde vor dem k. k Sclilosse

Miraniaie durch Herrn Sclilossverwalter K. v. Orel auf

offener See eine Alea torda, L., erlegt, welclie foli;ende

Merkmale liatte : Länge: ilillimeter 405, Flügel 183,

Schwanz 63, Schnabel 31, Tarsus 28. Kopf schwarz

mit liie und da weisslichen Flecken. Rücken vollständig

schwarz. Es scheint also ein junges Individuum gewesen
zu sein. Dieser ist nicht der einzige \'ogel dieser Art,

welche in diesen Tagen vor unserer Küste erschienen

ist, da in derselben Zeit zwei andere Exemplaren in

Valien di Muggia nächst Servola erlegt wurden, beide

^ wie der von mir beschriebene, einer derselben jung
und der andere alt und diese beiden befinden sich jetzt

im Triester Museum. Ein 4. Individuum dabei lebt noch

heute vor der Küste von Monfalcone und hoffentlich

wird derselbe in meine Sammlung kommen. Es ist

das erste Mal, dass diese Art im adriatischen Meere

beobaclitet wurde, während im Mittelmeere das nicht

so selten geschehen ist, in den meisten Fällen doch im

Winter und nur einmal während des Frühjahres

(16. Mai 1880, Genua). Der seltene hier beschriebene

Vogel, von mir ausgestopft, ist Eigentlium der Samm-
lung Sr. k. k. Hoheit des Kronprinzen Rudolf.

Monfalcone am 30. Juni 1884.

B. Dr. SchiaTnzzi.

-=*f^39af*

Literarisches.
Abbildungen von Vogelskeleten, herausgegeben

mit Unterstützung der Generaldirection der königlichen

Sammlungen für Kunst und Wissenschaft in Dresden
von Dl'. A.B. JI e y e r , Director des königlichen zoo-

logischen Museums zu Dresden. VI. und VII. Lieferung.

Dresden 18S4. Dargestellt sind: .51 Rackellienne, 52 Aiier-

henne, 53 Lomveria troile, 54 Apteryx üweni, 55 Di<iun-

culus strigirostris, 56 Goura Victoriae, 57 Goura coro-

nala, 58 Carpopbaga aenea, 59 Schädel von Rasse-

Tauben, 60 Brieitanbe, 61 Trommeltaube, 62 Grosse
Milthahntaube, 63 Alcedo ispidioides, Clytolaema rubi-

nea, Phaetornis superciliosus, 64 Androglossa auripol-

liata, 65 Psittacus erithacus, 66 Aprosmictus dorsalis,

67 Prioniturus platuius, 68 Lorius cyanauchen, 69 Lorius

lory, 70 Teicheglassus ornatus. Neben den Skeleten
sind einzelne wichtige Theile , wie Arm , Brustbein

u. s. w. separat abgebildet, der Text enthält die Pro-
venienz der einzelnen Exemplaie osteologische Bemer-
kungen und die Messungen der einzelnen Skelettheile.

Die Anfertigung der Tafeln ist ganz vorzüglich.

Aus den gegebenen Daten geht hervor, dass sich

diese neuesten Lieferungen den früheren in würdigster
Weise anreihen. Wir finden darin Darstellungen der
verschiedensten Vogeltypen, grosser Seltenheiten wie
Didaneulus, die Rackellienne, Lorius cyanauchen. Die
Vergleichung der Knochengerüste von sehr nahe ver-

wandten Formen, wie der Rachel- und Auerhenne, von
Goura Victoriae imd G. coronata, der Lorius -Arten
bietet ganz besonderes Interesse. Von grossem Werth
sind wohl die Darstellungen der Skelete und Schädel

der verschiedenen Rassetauben, welche geeignet sind

die Kenntniss der Hausthierformen wesentlich zu fördern.

Bei der in einem höheren Maasse hervortretenden

Wiclitigkeit der Osteologie, insbesondere für die Syste-

matik, welche gewinnt, ist das in Rede stehende vor-

treffliche Werk eine der bedeutendsten Bereiche-

rungen der ornithologiscben Literatur und ist dessen

Verbreitung in immer weiteren Kreisen in hohem

Grade wünschenswertli. p.

L. Taczanowski Ornithologie du Perou.
Tome premier, Rennes 1884, 8''. Das Erscheinen des

schönen Werkes ist ein Ereigniss von grosser wissen-

sciiaftlicher Bedeutung. Die reiche ornithologische Fauna

hat ihren ersten ruhmvollen Erforscher in J. J. von

Tscluidi gefunden. Seither haben ausser den Arbeiten

d'Orbigny's und de Castelnau's verschiedene Reisende,

wie Bartlett, Hauxwell, Whitely, Professor Nation in

Lima u. s. w. unsere Kenntniss erweitert. Ganz be-

sondere Verdienste in dieser Richtung haben sich in

neuester Zeit die polnischen Reisenden Jelski und

Stolzmann erworben, deren prachtvolle Sendungen das

Museum zu Warschau zieren. Gestützt aut dieses

reiche Material hat Herr Taczanowski, der bereits so

viele neue Entdeckungen in den Proceedings of the

Zoological Society of London publicirt hatte, eine um-

fassende Bearbeitung der Ornithologie Peru's unter-

nommen.
Das, dem Förderer der Wissenschaft, Grafen Con-

stantin Branicki, gewidmete Werk beginnt mit einer
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allgemeinen Einleitung, in welcher die geograpliisclien

Verhältnisse des Liindes und seiner Regionen, nämlich

der Küste, der Bergketten, der Alpenweiden (Funa's)

und der Waldregion geschildert und die Verschieden-

heit der Vogelbevölkerung in den mannigfachen Loca-

litäten erörtert wird.

Vom systematischen Theile behandelt der vor-

liegende erste Band die Familien: Vulturidae, Falco-

nidae, Strigidae, Steatornithidae, Caprimuigidae, Cypse-

lidae, Hirundinidae.Trnchilidae, Coerebidae, Vireonidae,

Sylvidae, iSIotaeillidae, Mniothiltidae, Turdidae,Cinclidae,

Troalodvtidae und Pterontochidae.

Bei den einzelnen Arten werden lateinische

Diagnosen, IVanzösische Beschreibungen, genaue Syno-
nyniien, sowie Bemerkungen über Lebensweise bei-

gegeben. Zum ersten Mal werden beschrieben: Lurocalis

rufiventris und Leucippus viridicauda, Berlepsch Msc.

Von grossem Interesse ist die von Herrn Stolz-

mann gegebene allgemeine Schilderung der Familie

Trochilidae. Wie aus dem Gesagten ersichtlich wird,

bietet Taczanowski's Werk eine der trefflichsten Faunen,

welche wir besitzen und wird in der ornithologischen

Literatur stets eine hervorragende und wichtige Stellung

einnehmen. p.
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Von Dr. R. Blasius.

(Fortsetzung.)

'Ö'

Vor meiner Abreise besuchte ich noch Herrn
|

Professor Kienberg, Director der dortigen Thierarz- '

neischule, einen ausserordentlich fleissigen und produc-
tiven Zoologen. Er besitzt eine prachtvolle Bibliothek !

und ist augenblicklich beschäftigt mit der Herausgabe
|

von „Sundewall's Vögeln Scandinaviens." Er hatte die 1

Güte, mich mit Freund Meves zum Abend zu einer
;

grösseren Gesellschaft einzuladen. Wohl 20—30 Herren
und Damen hatten sich gegen 7 Uhr dort versammelt. '

Die Unterhaltung wurde meistens deutsch, sonst fran-

zösisch oder englisch geführt, da ich leider nicht so

rasch gelernt hatte, mich schwedisch zu verständigen.

Abgesehen von der Unterhaltung, die sich wesentlich

um dortige schwedische Einrichtungen drehte, war die

materielle Verpflegung eine ganz vorzügliche. Zunächst
wurde ähnlich wie wohl auch bei uns in Deutschland,

Thee gereicht; dann zogen sich die Herren zu einer

Cigarre und schwedischen Punsch in das Herrenzimmer
zurück. Der Schwede ist in seiner Gastfreiheit so weit

gehend, dass er, wenn man auch dankt, niemals duldet,

ein leeres Glas vor sich zu haben. Man muss sich

deshalb in Acht nehmen, sein Punschglas auszutrinken,

da dasselbe ohne Gnade sofort wieder gefüllt wird.

Nach dem Punsche ging es zum eigentlichen Abend-

essen. Es ist Sitte, an der Krippe zu essen. Warme
und kalte Speisen stehen auf dem Tisch und Jeder

bedient sich nach Belieben. Dann wurde Spargel ge-

reicht, welcher in dortiger Gegend gewachsen ist, wohl

nicht zu vergleichen mit unserem Braunschweiger Ge-
wächs,aber immerhin noch von vorzüglichem Geschmack,

endlich kam eine süsse Speise, die den Schluss machte.

Die Getränke begannen mit Branntwein, dann folgte
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Bier und endlich ein weisser französischer Wein. Ich

hatte Gelegenheit mich mit einem jungen Privat-

Docenten der Gescliichte zu unterhalten über die uns

Deutschen höchlichst befremdenden Zustände in Nor-

wegen, wo der Landtag das Ministerium in Anklage-

zustand versetzt und demselben kein Geld zur Fort-

führung des Staatshaushaltes bewilligen will. Der junge

Historiker geliörte mit Leib und Seele zur norwegi-

schen Bauernjiartei, die seiner Ansicht nach vollständig

Recht habe, das Ministerium, welches Ausgaben ohne

Bewilligung der Landesvertreter gemacht hat, in An-
klagezustand zu versetzen ; doch bedauere er, dass

vielfach im Storthing eine Ohisse von berufsmässigen

Parlamentariern sich herausgebildet habe, die viel

weniger das Interesse des Landes vertrete, als es sich

zur Lebensaufgabe mache, auf Kosten ilirer Mitbürger

im Landtage zu sitzen.

In Norwegen erklärt sich dies daher, dass die

Bauern, wie z. B. in den nördlichen und mittleren

Provinzen, nicht im Stande sind, fast lin halbes Jahr

lang zu den Storthings-Sitzungen nacli Christiania zu

kommen, und nun, überredet durch eine stark demo-

kratische Presse und durch herumreisende Parlamen-

tarier, die sich erbieten, ihr Interesse im Storthing zu

vertreten, diese als Abgesandte und Abgeordnete hin-

schicken. Wie ich in Privatgesprächen hörte, wird

diesem Uebelstande wohl bereits bei den nächsten

Wahlen gründlich abgeholfen werden, indem man sich

von den berufsmässigen Parlamentariern wird wieder

loszumachen suchen, und Älänner hinschicken, die es

besser verstehen, die eigentlichen Interessen des Landes

dort zu wahren.
Mehrere Tage widmeten wir der speciellen Be-

sichtigung der Privatsainmlung von Meves. Besonders

reich ist sie an Dunenkleidern. Wohl 500 Stück sind

vertreten. Die Dunenkleider haben auch in systematischer

Beziehung ein grosses Interesse. So erwälme ich, dass

z. B. das Dunenkleid von

Aims Murila auf dem Rücken ohne Flecken ist,

ein ganz einziges Vorkommen bei unsern Enten; man
deshalb auch nach Sundewal wohl mit Recht ein eige-

nes Genus Aithyla daraus machen kann.

Anas clangula und M(;rgus alhellus sind sich im
Dunenkicide ganz gleich ; nur durch den verschiedenen
Schnabel auf den ersten Blick von einander zu unter-

scheiden.

Eine prachtvolle Suite ist von Loxia hifasciata

aus Archangel vertreten. Es ist ein ganz anderes Thier
als die amerikanische leucoptera, in Schweden kommt
hifasciata nicht regelmässig, nur zuweilen vor.

Von dem (/rossen Wü7'ger hat Meves eine inter-

essante Collection, den sogenannten Lanius major, und
ea.'cuhitor, aus einer Familie stammend, am 12. August
187üeinZ-ant(ts7(»«//V./)-, Weibchen, jung und am 13. August
1876 einen Lanius excuhitor, Männchen, jung, bei Quick-
jock, Lappland, geschossen; beide offenbar Junge des-

selben Elternpaares, von diesen das Weibchen ein

reiner major, das Männchen ein reiner excuhitor.

Schöner kann die Unhaltbarkeit der Trennung von
major und excuhitor wohl nicht demonstrirt werden
als durch diese, in der Sammlung Meves befindliche

Familiengruppe. Die Weibchen des grossen Wüi-gers

neigen nach Meves überhaupt mehr zur major -Form,
die I\Iännchen mehr zum excuhitor. V^iel grösseren

Werth als auf die Spiegel legt Meves auf die Farbe
der Schnäbel; so hält er die schwarzschnäbeligen

Exemplare aus Altenkirchen für besser zu unter-

scheiden von den hornschnäbeligen Schwedens, als den

einspiegeligen major von dem zweispiegeiigen excitbito)-.

Auch von Blfiukehlchen, gelben Backstelzen, weis-

sen Bachstelzen, Leinßnken, Piepern und andern mehr
finden sich ähnliche Suiten, wie in den Sammlungen
von T a n c r e imd H o m e y e r. Auch die Eiersamm-
lung ist, obwohl Meves vor wenig Jahren seine Privat-

sammlung, die auf lO.OCXJ Kronen Werth taxirt wurde,

dem Museum schenkte, jetzt wieder ausserordentlich

Reise eines Künstlers nacli dem Congo-Flusse.

Von H. H. Johnston.

(Fortsetzung).

Diese Lagunen wimmeln von Leben : Leben voll

Bewegung, Kampf imd Thätigkeit und wenn wir plötz-

lich auf dem sumpfigen Pfade ausgleitend imd herum-
spritzend ankommen, so ist die plötzliche Stille, die

uns begrUsst, nichts Anderes, als das erschreckte, er-

wartungsvolle „St!" Tausender von furchtsamen Ge-
schöpfen. Jenseits der Lagunen und dieses Streifens

von Schlamm und Wasser erhebt sich eine nahezu
undurchdringliche Vormauer von Wald, welche sich zu

Land beinahe gar nicht durchschreiten lässt, welche
aber glücklicher Weise durch zahlreiche kleine Arme
oder natürliche Canäle des Congo durchzogen wird,

welche sie durchschneiden und bis zu dem festen,

trockenen Lande jenseits vordringen. Wenn wir lang-

sam in einem einheimischen Canoe durch die W^asser-

rinnen dieses vegetabilischen Venedigs rudern, die

majestätischen Bäume oben dicht verschlungen den
Canal überbrücken und Alles in blassgrünen Schimmer
einhüllen, so enthüllen uns die Lichtblicke und Durch-
sichten durch den Wald, die wir gewinnen, viele schöne

Formen des Vogel- und Insectenlebens. Bartvögel mit

rother Stirne und grossen, gekerbten Schnäbeln sitzen

in dumpfem Hinbrüten auf den Aesten und lassen einen

rauhen, mechanischen Schrei vernehmen, sobald sie

die allzu grosse Nähe des Canoes aus ihren Träumereien

weckt. Kleine afrikanische Spechte klettern auf den

Zweigen umher, sich ängstlich auf die abgewendete

Seite flüchtend, wenn sie uns bemerken
;

grosse, grüne

Fangheuschrecken oder , Gottesanbeterinnen" jagen

kleine Fliegen mit ihren mächtigen vorderen Raub-

beinen, und ab und zu schnappt eine blaue Racke eine

Mantis auf, trotz deren wunderbarer Anpassung an

die sie umgebenden Blätter. Weiter in den Wald hinein

hört der Canal, eine Wasser-Sackgasse auf, der Boden
wird fest und ansteigend und man gewahrt einen natür-

lichen Pfad, der durch die nun mehr parkähnlichen und

regelmässigen Baumgruppen zu einem entfernten Dorte

führt, von dem her man das Krähen von Hähnen und

die gelegentlichen Zurufe der Einwohner hören kann.

Doch der Vögel werden nicht weniger, weil wir uns
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reichhaltig; namentlich für mich dadurch werthvoll,

dass die Gelege streng getrennt und von ein und der-

selben Art ein grosses Vergleichsmaterial verschiedener

Gelege zusammengebracht ist. Selbstverständlich sind

auch die Nester, namentlich der hochnordischen, be-

sonders der lappländischen Vögel j-eichlicii vertreten.

Auf die Schmetterlingssammlung konnte ich nur

kurze Zeit zur Besichtigung verwenden. Sie lässt sich

jetzt schon wohl den grössten Privatsammlungen an
die Seite stellen. Jedes Jahr geht Meves zu ihrer

Complettirung auf mehrere Monate nach dem Norden
Schwedens und auch jetzt war er im Begiüffe, in

8 Tagen wieder seine Sammelreise anzutreten.

Freitag den 8. Juni fuhr ich von Stockholm
weiter mit Dampfschiff den Mälar hinauf nach Thors-

hälla. Die Fahrt zwischen den dicht mit Wald be-

deckten Inseln ist aus.serordentlich malerisch. Weiter
nach Westen zu erweitert sich der Mälar, so dass der

kräftige Westwind unser Dampfschiff in nicht unbe-
deutende Schwankungen versetzte. Von Thorshälla

fährt man im Kanal nach Eskilstuna. Es war 8 Uhr
Abends, als v.-ir in dieser kleinen, mit zahlreichen Eisen-

factoreien und Messerfabriken versehenen Stadt ein-

fuhren. Ein entfernter Verwandter von mir, der Jäger-

meister (G. Wolf f) erwartete mich Verabredetermassen
dort mit seinem Wagen. Bald fuhren wir in den Wald
hinein nach Süden. Die Strasse war im allgemeinen
sehr gut. Ich erfuhr, dass die meisten Strassen in

Schweden nicht vom Staate, sondern von den einzelnen

Bauern erhalten werden. Jeder Bauer hat eine be-

stimmte Strecke von 50, 100, 200 und mehr Metern zu
erhalten. Die Namen der betreffenden Bauern, die

Länge der Strecken, ist an den Seiten der Strassen

regelmässig an kleinen Schildern oder Pfeilern ange-

schrieben. Wie bei uns, werden die Strassen haupt-

sächlich im Frühjahr repai-irt, aber nicht, wie bei uns
gebräuchlich, mit gehauenen Steinen, sondern mit Kies,

der sich meistens in dem öden Terrain in der Nähe

der Strassen vorfindet. Der Zustand der Strasse war
im allgemeinen sehr gut, nur hätte man häufiger die

starken Steigungen wohl durch einige Serpentinen ver-

meiden können. Man fährt immer in schlankem Trabe
auf diesen welligen Strassen auf und ab, ohne dass dem
Pferde z. B. beim Bergansteigen besondere Ruhe ge-

gönnt wird. Erst gegen 11 Uhr Nachts kamen wir in

Skogshall, wo Jägermeister W o 1 ff seine Dienstwoh

-

nung hat, an. Der folgende Tag wurde einer Excur-
sion in den nahe gelegenen Forst gewidmet, nachdem
wir unsern Cafe wieder mit obligatem Branntwein,
Fleisch, Eiern und Käse eingenommen hatten.

Der Jägermeister W o 1 f f hat dort, und zwar in

der untern Etage seines Wohnhauses, eine Forstschule.

13 Forstlehrlinge, die die untere Förstercarriere machen
wollen, sind dort für 2 Jahre casernirt. Jeder hat sein

besonderes Bett, das schrankartig bei Tag in die Wand
eingeklappt wird. Die Verpflegung der Lehrlinge wird
von einer Haushälterin geleitet, der Unterricht vom Jäger-

meister Wolffund einigen dortigen Forstbeamten ertheilt.

Da das Holz theilweise sehr schlecht zu verwer-
then ist, so wird es zur Fabrikation von Meilerkohlen
verwendet.

Die Meiler haben eine ganz andere Form, wie bei

uns. Das zu kohlende Holz wird in einen nach unten
spitz zulaufenden Trichter, der mit Thon ausgeschmiert
und an einem Abhang in die Erde eingegraben ist,

aufgeschichtet. An der untersten Spitze des Trichters

ist eine Röhre angebracht, die in ein tiefer liegendes

Fass hineinführt, das dann nach unten und aussen hin

abgezapft werden kann. Das Holz wird nun in dem
Trichter verkohlt; der Rauch steigt zum Theil nach
oben und die flüssigen Producte der trockenen Destil-

lation sammein sich nach unten im Fass. Mir erscheint

diese Einrichtung ausserordentlich praktisch, und wäre
sie gewiss auch bei uns mit vielem Nutzen zu ver-

wenden, da der so werthvoUe Theer bei uns in der
Meilerei einfach verloren geht.

einem menschlichen Wohnorte nähern. Aus den buschi-

gen Wipfeln erheben sich plötzlich kleine Trupps
schwarz und wei.ss gefärbter Nashornvögel und flattern

mit schwankendem , unregelmässigem Flügelschlage
einem anderen Schlupfwinkel zu. Von Zeit zu Zeit

leuchten violette Pisangfresser in ihrer Schönheit auf;

goldschimmernde Kuckuke, Fliegenschnäpper mit gelbem
After, grüne Frucht - Tauben, graue Papageien, Papa-
geien, welche grau und blau mit gelben Schultern sind,

grüne Inseparables und eine Menge kleiner Kernbeisser,
ein Kunterbunt verschiedenartiger schöner Vögel, be-

leben diesen Spaziei-gang durch den Wald längs dem
schwarzen Torfpfade durch ihr lautes Geschrei, ihr

reizendes Gefieder und ihre raschen Bewegungen. In
dem Dorfe der Eingeborenen, welches ich auf diesem
Wege erreiche und das in dem Walde versteckt ist,

der den Fremden durch seine Majestät überwältiget,
findet man viele Hinweise auf die benachbarte Fauna.

Die Flussanwohner längs dem unteren Congo
finden eine einträgliche Beschäftigung im Fange und
der Zähmung aller Arten von Säugethieren und Vögeln,
welche sie dann herab zu den englischen Dampfern
oder den Kaufleuten zu Banana bringen, um sie zu
verkaufen. Hier, in diesem Dorfe bei Kissangue, sind

junge Mandrille, mit ihren kleinen, bleigrauen Gesich-
tern, uns ernsthaft von dem Eingange irgend einer
Hütte der Eingeborenen anstarrend. In nett angefer-
tigten Käfigen aus Flechtwerk harren so manche Vögel

der Abreise ihrer Fänger nach Banana. Hier ist ein

grüner Papagei, grün, auf den Flügeln etwas roth ge-
sprenkelt, einigermassen ähnlich und einigermassen
verwandt den Amazonenpapageien Südamerikas. Zahl-

lose kleine „Cordons-bleus," Kernbeisser und Weber-
vögel zwitschern in ihren wirklich hübschen Käfigen.

Ein armer, kleiner Galago-Naulitaffe sitzt, zum Knäuel
zusammengezogen und blöde in seinem geflochtenen

Gefängnis«, betäubt von dem hellen Tageslichte, dem
er ausgesetzt ist. Ich kann dem Anblicke aller dieser

lebendigen Dinge nicht widerstehen. Obgleich ich weiss,

wie unmöglich es ist, Thiere auf einer Reise am Leben
zu erhalten, lasse ich mich von den schreienden Ein-

geborenen überreden und kaufe einen Käfig mit sel-

tenen Bartvögeln, fünf in einem reizenden , kleinen

Behälter für einen Schilling — oder wenigstens für

Tuch, das in der benachbarten Factorei den Werth
eines Schillings repräsentirt.

Kissangue ist in der That nahezu eine Insel, in-

dem es von zwei Armen des Congo eingeschlossen

wird, welche nur dann und wann in der trockenen

Jahreszeit eintrocknen. In dem Hauptlande, wo der

Boden wirklich fest ist, gibt es mehr Wild als auf den

Inseln und sumpfigen Bänken des Flusses. Geschirr-

Antilopen, Busch-Böcke, Cobus und Cephalophus-Anti-

lopen findet man in ziemlicher Menge. Krokodile sind

hier nicht so zahlreich, wie gegen Boma hin, woselbst

sie eine wahre Landplage werden. Flusspferde sind
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Kicht weit von der Strasse, auf freiem Schlaffe,

einem hochiiegenden Orte, wurde uns ein Auerhahti-Xesf

gezeigt, in dem die Schalen der ausgekrochenen Kücken
lagen , und eines offenbar mit einem verfaulten, ganz

lebensreifen Jungen gefüllt. Das Nest stand unter einer

kleinen Tanne, auf einem flachen, '/., Meter holien

Hügel, hatte einen äusseren Durehmesser von 02 Centi-

mcter, einen innern von 23 Centimeter und eine Tiefe

von 8 Centimeter. In der innern Vertiefung war es

mit kleinen Tannenzweigen und etwas Federn von der

Henne ausgelegt. Am 19. Mai enthielt es 8 frische Eier.

Auf dem weiteren Spaziergange kamen wir an eine

kleine Ansiedlung, wo mehrere sogenannte Colonen an-

gebaut hatten. Diese kleinen schwedischen Landhäuser

sind ausserordentlich einfach, fast immer auf ebener Erde,

oder auf einem ganz niederen Steinunterbau. Das
Innere des Hauses besteht meistens aus 2 Räumen,
einem kleineren vorn mit Kochherd, einem grösseren

hinten zum Wohnen und Schlafen. An den Wänden
stehen hölzerne Pritschen , die tagsüber zum Sitzen,

Nachts zum Schlafen benützt werden. Bei Tag liegen

sämintliclie Betten für die ganze Familie auf einer

Pritsche zusammen gehäuft. Der äussere Anstrich fast

sämmtlicher schwedischer Landhäuser ist dunkel braun-

roth, herstammend von einem stark eisenhaltigen Mate-

riale , das in Schweden selbst gewonnen wird und mit

Oel angerührt diese Farbe liefert.

Die grösseren Dörfer beginnt man jetzt in Schweden
möglichst auseinander zu legen, und zwar wegen der

Feuersgefahr. Die meisten Wohnungen sind aus Holz ge-

baut, offenbar der Wärme halber, da ja prachtvolles Stein-

material in reichlicher Menge, wenn auch wohl schwerer

zu bearbeiten, vorhanden ist. Das Bestreben der Re-

gierung geht dahin , diese Zerstückelung der Dörfer

auf jede Weise zu unterstützen. Ein Jahr nach dem andern

zieht wieder ein Bauer aus dem Dorfe nach seinem eigenen

Besitze ab und gründet sich sein Heim. Ein derartiger

Bauernhof ist total verschieden von unseren deutschen

Bauernhöfen; das Wohnhaus ist meistens das kleinste der

Gebäude, selten enthält es mehr als ein Stockwerk, auf

dem ein Erker aufgesetzt ist. Kleinere Bauern haben aus-

serdem noch 5—6 Nebenhäuser, giössere und reichere

hingegen 10— 12. Da ist ein besonderes Haus für Yor-
räthe zum Essen , eines für die Vorräthe zum Füttern

des Viehes, eines für die Ställe der Kühe, eines für

die Ställe der Schafe und eines für die Pferde. Ein
derartiges schwedisches Bauerngut sieht von Ferne aus

wie ein kleines deutsches Dorf.

In der unmittelbaren Nähe von Skogshall besuch-

ten wir einen Runenstein. Man unterscheidet g e wach-
se n e Runensteine , d. h. Felsen , die in ihrer natür-

lichen Lage mit Inschriften versehen wurden , und
gesetzte Runensteine, die künstlich behauen, dann
mit Runen versehen und von Menschenhänden an be-

stimmten Plätzen aufgestellt wurden.

Als wir zum Forsthause zurückkehrten, kamen
mit lustigem Gesänge die Soldaten aus dem nahege-

legenen Malmköping von einer 14tägigen Uebung
ziu-iick. Die Militärverhältuisse liegen in Schweden ganz
eigenthümlich. Das Königreich hat Berufssoldaten und
solche, die jährlich, 3 Jahre hintereinander, nur zu

mehrwöchentlicheu Uebungen berufen werden , sonst

aber ihren bürgerlichen Geschäften nachgehen können.

Die Berufssoldaten wohnen zur Zeit auf dem ganzen

Lande umher, sind verheiratet, haben Familie und
werden mit 50 Jahren pensiousberechtigt, so dass sie

sich dann meistens ein kleines Anwesen kaufen und als

kleine Landleute den Rest ihres Lebens behaglich

verbringen können. Die Uebungen finden meist nur

im Sommer statt, dann wandern die Berufssoldaten

nach dem Quartiere ihres Hauptmannes (auch die Ilaupt-

leute wohnen über das ganze Land vertheilt), dienen

dort mit den eingezogenen jungen Leuten ihre Wochen
ab und gehen wieder zu ihren Familien nach Hause.

Am Nachmittag fuhr ich weiter nach Süden, auf

einer volle Abwechslung in Wald; Hügel, Seen und

gemein und im Wasser unerschrocken, ja wüthend.
!

Zibethkatzen findet man gelegentlich ; doch die lieb-

liche kleine Ginsterkatze ist die gemeinste Art von

Fleischfressern. Leoparden sind nicht selten und greifen ,

sogar die Ziegen auf alleinstehenden Factoreien an.

Ihre Klauen werden zur Verzierung der Mützen der

Häuptlinge am unteren Congo verwendet.
|

Die nächste Ansiedlung von einiger Wichtigkeit
j

ist Ponta da Lenha, wo die Dampfer ihren Vorrath an

Brennholz holen (daher der portugiesische Name —
.„die Holz-Spitze"). Ponta da Lenha, vierzig Meilen vom
Meere entfernt und gerade ausserhalb des Gebietes

der Mangle - Sümpfe, bietet wenig Interessantes oder

Bemerkenswerthes, ausser seinen schönen Pomeranzen-

bäumen, den einzigen, die man am Flusse vorfindet.

Dieser Platz liegt kaum über dem Spiegel des Flusses

und das Ufer muss durch Pfähle geschützt werden, da

der Congo Ponta da Lenha hinwegspült. Es ist noch

gar nicht lange her, dass eine französische Factorei

vollständig im Wasser verschwand, welches nun 20 Fuss

über ihr hinwegfliesst. Im gewöhnlichen Verlaufe der

Dinge wäre dieser Platz schon längst ohne die Dazwischen-
kunft des Menschen verschwunden; denn der untere

Congo scheint sein Bett Jahr für Jahr zu erweitern und
sich selbst neue Mündungen gegen die See liin auszu?

wühlen, welche gegenwärtig noch alle blind endigen;

doch der Congo setzt eine solche Ehrensache darein,

ein Delta zu haben, dass ich überzeugt bin, er werde

schUesslich erreichen, was seine älteren Cameraden in

Afrika, der Nil, der Niger und der Zambesi bereits

besitzen.

Borna, einst und zwar noch nicht lange her, die

Grenze europäischer Ausbreitung an dem Congo, liegt

beiläufig 80 Meilen von der Mündung des Flusses und

ist der Sitz zahlreicher .Factoreien'^ und Handels-

niederlassungen, die den Engländern, HuUänderu, Fran-

zosen, Portugiesen und Belgiern gehören. Hier befindet

sich auch eine blühende katholische Mission. Der Fluss

bei und unterhalb Boma gleicht einigermassen dem
Congo zu Stanley-Pool in seiner grossen Breite, seinen

vielen Inseln und den zahllosen Wasservögeln, welche

seine Bänke bewohnen. Der ungünstige Eindruck der

unfruchtbaren, steinigen Hügel und des eingeengten

Stromes, der die Cataraet - Region kennzeichnet, ist

überwunden und die Natur entfaltet Reichthum und

Ueppigkeit.

In der Nähe des Flusses findet man keine Ort-

schaften, bis Vivi erreicht ist. Es gibt freilich^ eine Art

Stadt der Eingeborenen in der Nähe von Kissangue,

doch dient dieselbe hauptsächlich Haudelszwecken und

ist während der Regenzeit nahezu verlassen. Ich ver-

weilte beiläufig einen Monat an dem unteren Congo

und verbrachte hierauf einige Tage bei einem Mitgliede

der Baptisten-Mission zu Underhill, einer netten, kleinen

Station weiter den Fluss hinauf, beiläufig 35 Meilen

von Boma und nicht weit von Vivi an dem Südufer
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Feldern bietenden Landschaft nach S parreho 1 ui, um
von dort mit dem Stockhohner Coui-ierzug nach Göta-

boi'g weiter zu reisen. Die Gegend war
,

so Aveit ich

mehrere Male beim Erwachen aus dem Fenster beob-

achten konnte, sehr einförmig, erst in nächster Nähe

von Götaborg wurde sie interessanter.

Es war wieder Sonntag, und so bot die Stadt

einen ausserordentlich belebten, freundlichen Eindruck.

Nachdem ich mich durch einen dreistündigen Schlaf

im Bette von der Naclitfahrt einigermassen erholt,

machte ich einen Spaziergang entlang dem Storahamm-

Canale nach dem Gustav-Adolf-Torg mit der wirklich

überraschend schönen Statue Gustav- Adolfs. Bei der

.ersten Ueberführung dieser Statue strandete sie auf

dem Transporte von Deutschland nach Götaborg bei

Helgoland und wurde später von den Helgoländer

Schiffern, die ein übermässiges Bergegeld von Götaborg

forderten, nach Bremen verkauft und dort auf der

Thomashaide aufgestellt. Die Stadt Götaborg liess sich

das Denkmal zum zweiten Male herstellen aus beson-

derer Verehrung gegen Gustav-Adolf, den Gründer der

Stadt.

Börse und Rathhaus sind schöne , neue Gebäude,

ebenso das am Hafen gelegene grosse Posthaus. Hier

hat man einen prachtvollen Blick auf die grossartigen

Schiffswerften auf den beiden Ufern des Göta-Elf, Die

naturhistorischen und Kunstsammlungen sind vereinigt in

dem Gebäude der ehemaligen ostindischen Compagnie,

dem G öta b o r gs-Mu s eum. Auf kleinem Räume,
in einigen Zimmern und Sälen ist ausserordentlich viel

enthalten , und zwar nicht bloss von scandinavischen

Thieren , sondern aucli von Ausländern ; leider sind

aber viele Exemplare, namentlich die Vierfüssler, man-
gelhaft ausgestopft , und ausserdem diu-ch zu starkes

Trocknen in den Nähten zerrissen.

Auch die Vögel sind zum Theil unnatürlich auf-

gestellt, und es wäre dem Museum, das offenbar über
sehr reiche Mittel verfügt und ausserdem von den wohl-

habenden Götaborger Bürgern reiche Mittel durch Schen-
kung bekommt, ein tüchtiger Ausstopfer zu wünschen.
Einer, der, wie die Schüler von M e v e s, wie z. B. in

Upsala , wirklich naturgetreue Exemplare , nach dem
Leben genommen, dem Publicum vorführte.

Durch einen Catalog aus dem Jahre 51 ist dem
Publicum das Studium der Sammlung erleichtert. Dr.
A. H. Malm, Assistent am jetzigen Museum, hat im
April 1880 einen Doubletten-Catalog herausgegeben,
der zu Tauschzwecken mit anderen Museen bestimmt
ist. Besonders zahlreich sind darin die niederen Thiere,

die Cephalopoden, Acephalen und Crustaceen vertreten.

Im Ganzen enthält er 2803 Tauschnummern , Fundort
ist überall mit grosser Genauigkeit angegeben. Es
wäre zu wünschen, dass auch unsere deutschen Museen
diesem Beispiele nachfolgten^ durch einen derartigen

Tauschverkehr würde leicht eine Complettirung unserer

Sammlungen ohne Zwischenhändler von Museum zu

Museum stattfinden können. Im Jahre 1881 ist vom
naturhistorischen Museum, und zwar von A. W. Malm
und seinem Sohne Dr. A. H. Malm, eine Schrift

über verschiedene neuere Acquisitionen des Museums
veröfientlicht worden, der ein sehr lesenswerther und
werthvoller Artikel über eine Methode , Gegenstände
für zoologisch-zootomische Sammlungen, die in Spiritus

aufbewahrt werden, aufzulegen, angeheftet ist.

In der anschliessenden Gemäldegallerie finden sich

eine Anzahl sehr schöner neuerer Bilder. Am schön-

sten unbedingt ist der Bärenjäger von Tiedemann.
Die sogenannten älteren Bilder machten mir einen

weniger guten Eindruck. Ein anderer Theil des Museums
enthält Antiquitäten , als : Münzen , Schmucksachen,
Kriegserinnerungen u. s. w., die aber offenbar auf einem
viel zu kleinen Platze zusammengedrängt sind, um
überhaupt mit Müsse und Gründlichkeit gesehen wer-

den zu können.

Am Museum nahm ich eine Droschke und fuhr

durch den neuen, mit prächtigen Villen geschmückten

des Congo. Von hier

Ausflug nach der

aus machte ich einen kleinen

nteressauten Eingeborenen - Stadt

Pallaballa, beiläufig 15 Meilen östlich. Nachdem ich

Underhill an einem schAvülen Mittag verlassen hatte,

arbeitete ich mich zuerst mühsam eine steile und stei-

nige Anhöhe hinauf, von höchst verzweifeltem Character,

auf der meine Füsse bei jedem Schritte von den
scharfkantigen Steinen abrutschten. Dann, als Under-
hill (der Name der Eingeborenen für diese Nieder-
lassung ist Angu - Angu) rückwärts verschwand, von
dem Gipfel der Anhöhe verborgen, kam eine neue
Strecke des Congo-Flusses rasch zwischen einengenden
Ufern dahinroUend in Sicht, mit dem sich hoch über
ihr Nordufer erhebenden Vivi. einem Kamme weisser

Häuser, der einen rothen, jähen Abhang überragt. Die
Strasse, die sich von diesem Adlerhorste zur Flussseite

herabwindet, ist deutlich zu erkennen. Der Congo-
Strom ist hier von ungeheuerer Tiefe (neunzig Faden)
und fliesst zur Regenzeit mit der Geschwindigkeit von
9 Meilen in der Stunde; für Jeden aber, der dies nicht

weiss, erscheint es kaum glaublich, dass dieser Fluss,

höchstens 500 Yards breit, derselbe Strom wie der
grosse Lualaba sei.

Wenn man das Thal hinabsteigt, verliert man
schliesslich den Fluss aus dem Auge. Er fliesst nahe-
zu nordwärts, und Pallaballa liegt gerade östlich. Der
Pfad führt uns durch zwei oder drei Ortschaften der
Eingebornen von behäbigem und blühendem Aussehen,

und hie und da durch gewisse schlaue Kunstgriffe und
Hilfsmittel verrathend , dass ihren Einwohnern das

Savoir vivre nicht vollständig unbekannt sei. Da gibt es

wohlbestellte Anpflanzungen von Mais und Cassava, hie

und da einen Citronen-, ja selbst einen Pomeranzen-Baum
(diese letzteren seltener), Melonen-Bäume, und die schöne

Passionsblume, welche die als Maracuja oder Grenadilla

bekannte Frucht liefert, ist sorgfältig über ein Gerüste

von Stöcken gezügelt. Kleine Erdbeete werden emsig
umgehauen, und werden mit geometrischer Genauigkeit

durch dieselben Mittel abgegrenzt wie unsere Gärtner

solche daheim anwenden — eine gespannte Schnur
wird von Pflock zu Pflock geknüpft, nur dass man in

diesem Falle eine Art Bast statt einer Schnur anwendet.

Da gibt es gluckende Hühner mit kleinen Küclilein

um dieselben, sorgfältig in grossen Hühnerbehältern

beherbergt, die aus Weidenruthen und Gras ange-

fertigt sind um die Küchlein vor ihren zahlreichen

Feinden zu schützen; und für die Hennen, damit sie

darinnen legen und die Hlihner, damit sie des Nachts

aufsitzen sind nette kleine Hühnersteigen hoch auf

Pfosten, ausser dem Bereiche von Schlangen, ange-

bracht.

In einer rohen Art Hütte, hauptsächlich aus über-

einander gelegten Palmwedeln aufgebaut, sind die

Ziegen und Schafe (die Schafe sind von der gewöhn-
lichen centralafrikanischen Race, mit kurzwolligem

Vliess, das bei dem Widder durch eine seidenglänzende,
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Stadttheil hinaus nach dem Slottsskogs-Park, den man
mit seinen präclitigen Anlagen, blühenden Syringen-

gebUschen
,

prachtvollen Laubbäumen und üppigen
Rasenplätzen ganz durchfahren kann. Ueberall lagerten,

ähnlicli wie 8 Tage zuvor in Stockholm , die Familien

mit Kindern , Kinderwagen , um dort im Freien ihr

Frühstück einzunehmen.
In wenigen Minuten gelangt man auf den , nahe

am Flusse gelegenen Restauration Hinriksberg und ge-

niesst einen prachtvollen Blick auf die Mündung des

Göta-Elf. Der Character ist durch die kleineren, nicht

bewaldeten Felsen hier an der Westseite Schwedens
ein total anderer, als bei Stockholm mit seinen dicht

bewaldeten Schären.

Auf dem Rückwege besuchte ich die ,Trädgards-

föreningen*, ein Gartenvereins-Local mit schönen Ge-
wächshäusern, das gegen Entree dem Publicum geöffnet

ist. Man speist dort in einer Restauration unter den

Klängen eines Musikchors sehr gut. Das Palmenhaus
ist sehr wohl mit ähnlichen derartigen Einrichtungen

in Deutschland an Grossartigkeit der Exemplare und
Mannigfaltigkeit der Arten zu vergleichen.

Um 5 Uhr fuhr ich weiter mit der Bahn nach
„TroUhättan".

Die Eisenbahn ist nicht Staatsbahn , sondern im
Besitze einer Privatgesellschaft. Auffallend war es mir,

dass sie nicht, wie bei uns in Deutschland und sonst in

Schweden, 3 Classen in ihren Wagen enthielt, sondern

nur eine erste und eine dritte.

Gegen 9 Uhr Abends kam ich in T r o 11 h ä 1 1 a n an

und hatte noch Zeit , bei schönster Abendbeleuchtung
die grossartigen Wasserfälle zu besuchen.

Die TroUhättanfälle werden gebildet von der Göta-

Elf, dem Ausfluss des Wenernsees. Im Ganzen haben
sie eine Höhe von 33 Meter, vertheilen sich aber auf

den längeren Lauf des Flusses von circa 1500 Meter.

Das Grossartige an den Wasserfällen besteht in der

gewaltigen Wassermasse, die wohl von keinem Wassei'-

falle Europas übertroffen wird und auf circa 225000
Pferdekräfte geschätzt wird.

Die Fabrikanlagen in unmittelbarer Nähe des
Flusses wirken nicht störend auf die landschaftliche

Schönheit ein. Man sieht, wenn man in der Mitte der
Wassermassen auf der Toppö-lnsel steht und den Haupt-
fall, den Toppö-Fall , betrachtet , bewaldete maleiisch

abstürzende Flussufer auf beiden Seiten. Sehr schön
ist der Spaziergang auf den Brücken, die für Touristen
eingerichtet sind, — quer über den Göta-Elf nach dem
rechten Ufer und hier auf den Aussichtspunkt , von
dem man die ganzen Wassermassen von der oberhalb
der Fälle ruhig hinfliessenden Göta-Elf bis zu den letz-

ten weissschäumigen Wellen des tiefsten Falles übersieht.

Bei Morgenbeleuchtung am andern Tage betrach-

tete ich mir dasselbe grossartige Schauspiel noch ein-

mal und ging dann am linken Ufer hinab nach den
Canalanlagen, die errichtet sind, um für die Schiffe das

Passiren von der Nordsee nach dem Wenernsee und
weiter auf dem Göta-Canal nach der Ostsee möglich
zu machen. Man sieht zwei sich kreuzende Canal-

anlagen ; eine ältere, die „Gamla-Fluss-Linie*, bestehend
aus 5 tief in den Fels ausgehauenen , unter einander

liegenden Schleussen-Bassins- und der neuen Schleussen-

Linie, die aus 11 verschiedenen Sclileussen besteht, die

in den Jahren 1836— 1844 von Ericson angelegt wurden.
Wunderschön ist der Rückgang von der untersten

Schleusse am Göta-Elf hinauf nach TroUhiittan zu. Zu-
nächst kommt man an den untersten, mehr kaskaden-
artigen Wasserfall an der Elfvi-Schleusse, dann auf einen

kleinen Felsenvorsprung , an eine seeartige kleine

Verbreiterung des Göta-Elf, von wo man einen pracht-

vollen Blick stromaufwärts geniesst.

Bei allen Aussichten ist es so wunderschön, dass

die Flussuter dicht bewaldet sind, dass man von den in

der Nähe liegenden industriellen Unternehmungen nicht

sieht. Die seeartige Ausbuchtung , die übrigens in

mehr oder weniger auflfallender Weise unter jedem Fall

vom Kinn bis zum Jlagen reichende Mähne vervoll-

ständigt wird) und wenn auch selten, können wir einen

schwarzen, hochschulterigen Farren, aus einer nicht

tibel aussehenden Krippe aus demselben Materiale fressen

sehen.

Die Häuser sind hübsch und nett gebaut, sich

gewöhnlich einen Fuss hoch auf einer Plattform aus

festgestampfter Erde über den Boden erhebend. Da
haben wir vor Allem ein Rahmenwerk aus starken

Pfählen, an welchem ein sehr langer Pfahl den Giebel

des leichten und sich weit ausbreitenden Daches bildet,

und an diesem ist die Bedeckung aus dünnen Latten

und getrocknetem Gras befestigt. Das Dach dehnt sich

einige Fuss weit über den Körper des Hauses aus,

und ist vorn zu einer Art Veranda verlängert, weiter

getragen von zwei besonderen Pfählen und jeder Modi-
fication fähig — vom schattigen Plätzchen von einigen

Fuss Ausdehnung, an welchem die Bewohner des

Hauses ihre meiste Zeit verbringen, bis zum grossen

Empfangsplatze und Palaver-Raum der Könige heran-

wachsend. Hier sind, wenn wir vorüberkommen, die

Einwohner eines jeden Hauses fast immer versammelt.
Die Weiber blicken vom Stampfen der Palmenkerne
auf und zeigen alle ihre Zähne in einem dem .,mundele"

(weissen Manne) geltenden Grinsen ; die Männer in

trägem Behagen kauernd, nehmen ihre weitgebohrten

Pfeifen aus dem Munde und stossen eine Begrüssung,
gewöhnlich „Mavimpi" aus ; während, unentschlossen

zwischen der Schwelle und dem Inneren, grossköpfige,

rundäugige Kinder den weissen Mann stumm und miss-

trauisch anblicken, der in ihren Augen ebenso irgend

einen Begriff von unheimlichem Popanzthum verkörpern

muss, wie dies der traditionelle „schwarze Mann" bei

den englischen Kindern thut.

Jede Ortschaft ist von einem Bananen- oder

Pisang- Haine umgeben, einer ununterbrochen fliessenden

Nahrungsquelle für deren Pfleger. Zwei Fruehtsorten

werden hier hauptsächlich gegessen: der Pisang, welcher

keinen süssen Geschmack hat, aber gebraten und mit

Butter gegessen köstlich schmeckt, und die ausnehmend
süsse Banane.

Der Styl der Scenerie auf dem Wege nach

Pallaballa ist für die Cataract- Region des Congo charac-

teristisch, eine Reihenfolge von steinigen Hügeln, die

mit grobem Grase bewachsen sind, und von reichen

fruchtbaren Thälern, mit üppigen Wäldern und fliessenden

Strömen in ihrer Tiefe. Beiläufig auf dem halben

Wege nach Pallaballa haben wir mittelst einer Ein-

gebornen- Fähre den Fluss Mposo zn übersetzen, einen

reissenden Strom, der bei San Salvador entspringt.

Jenseits desselben ist Alles Berg auf und Thal ab, bis

wir endlich einen Streifen Waldes erbhcken, der die

Lage von Pallaballa auf dem Gipfel einer grossen

Anhöhe, 1600 Fuss hoch, bezeichnet. So wie ich durch

die Stadt der Eingebornen schreite, rufen die Leute

„Muudele, mund^lö", und Einige treten vor und be-
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— es werden 5 Wasserfälle unterschieden — sich

wiederholt , umgeht man , überschreitet einen kleinen

Bach und kommt zu einem Aussichtspavillon
,

gerade

über den ,Helfvetes"-Fällen, von dem man sowohl die

beiden unteren , als auch die am Abend vorher von
mir bereits gesehenen 3 oberen Wasserfälle überschaut.

Dies ist entschieden der Glanzpunkt der mittleren TroU-
hättan-Wasserfälle.

Der Weg führt dann weiter an der schön gelege-

nen neu gebauten gothischen Kirche vorbei nach TroU-
hättan zurück. Bei der Länge des Tages im Juni

war es mir möglich , bereits um 9 Uhr weiter nach
Christiania zu fahren. Die Eisenbahn fährt auf einer

schönen Brücke dicht hinter Trollhättan über den Göta-

Elf und nochmals hat man zum Abschied den vollen

Blick über die gewaltigen , sich hier herabstürzenden

Wassermassen.
In Oexnered kommt man auf die Faluner Eisen-

bahn , während ein Seitenstrang weiter nach dem
Weuernsee, nach Wenersborg führt. In Mellerud, nahe
am Wenernsee , verlässt man die Faluner Bahn und
wendet sich nach Westen , der norwegischen Grenze
zu. Die Fahrt hat wenig landschaftliche Reize. In

Mon, der letzten schwedischen Station, wird in bekann-
ter Weise zu Mittag gegessen und bald darauf die nor-

wegische Grenze überschritten.

Die Landschaft ist schrecklich öde und eigent-

lich einförmig zu nennen. Wälder von beispielloser Aus-
dehnung , nur von einzelnen Seen und Torfmooren un-

terbrochen, bieten sich dem Beobachter rechts und links

dar ; offenbar die rechte Heimat für den Elch - Hirsch.

Schön wird die Fahrt wieder, wenn man sich

der Ostsee nähert. Einen reizenden Blick hat man
über den ganz mit Wald umgrenzten „Femsjöen", der

ganz mit Flössen bedeckt ist , die zum Holztransporte

für die durch Canäle verbundenen, höher gelegenen
Seen und angrenzenden Wälder dienen. Auf einer damm-
artigen Erhebung einer alten Gletscher-Moräne führt

die Bahn hinab. Plötzlich hat man einen wundervollen
Blick auf ,Fredr iks bald" und läuft bald darauf in

den Bahnhof der ersten norwegischen Stadt ein.

Die Zollrevision ist eine sehr einfache. Ich sagte,

dass ich nichts Steuerbares mit mir führte , upd mit
einem Kreidekreuz auf Koffer und Tasche war die Re-
vision beendigt.

Die Bahn geht weiter in wundervoller Lage am
Fjord hin und quer durch's Land hinüber nach ,.Sarps-

borg". Kurz vor dieser Stadt hört man von Ferne
das Tosen eines Wasserfalles.

In höherer Brücke überschreitet man den Glom-
men und sieht ihn mit ungeheuren Wassermassen
23 Meter hoch hinabstürzen. Der Fall, der sogenannte
„Sarpfos" selbst, ist sehr schön die Umgebung aber
durch die industriellen Holz-Etablissements, die an beiden
Flussufern liegen, höchst langweilig.

Weiter passirt man „Fredriksstad", das in neu-
erer Zeit durch Holzhandel eine grosse Bedeutung erlangt

hat. Viele der Thüren- und Fenstergerüste für deutsche,
holländische und französische Häuser werden bereits

fertig hier verarbeitet und eingeschifft. Wo man rechts
und links, auf Land oder Wasser hinsieht, ist Alles mit
Holz bedeckt.

Die Bahn geht weiter wieder quer durch's Land
nach „Moos"

, wo man einen schönen Blick auf den
Christiania-Fjord geniesst. Später verlässt die Bahn
wieder das Meer und tritt erst kurz vor Christiania
wieder an die steile Küste des Fjords heran. Mit einem
wahrhaft grossartigen Blicke auf den Fjord und die
unzähligen Villen, die am Ufer und den Inseln liegen,

fährt man nach „Chr i s t i a n i a", der Hauptstadt Nor-
wegens, hinein.

„Christiania' mit 77.000 Einwohnern liegt in einem
grossen Halbbogen am Fusse eines sanft ansteigenden,
mit Wäldern bedeckten Hügels, an dem ausserordent-
lich malerischen Christiania-Fjord, der mit Inseln besäet
und mit Dampf- und Segelschiffen vielfach belebt ist.

grüssen mich mit „Morning", einer Zusammenziehung
von „Good morning", was sie von den Missionären
gelernt haben. Der Missionär der Livingstone Inland
Mission, der zu Pailaballa residirte, bereitete mir einen

sehr freundlichen Empfang, und bald war ein leckeres

und willkommenes Mahl bereitet. Da gab es köstliche

gebackene Bananen, Tunke aus zerstossenen Palmnüssen
mit Hühnern, „Palmöl - Cotelettes", und viele andere
einheimische Gerichte, vervollständigt durch europäische
Köstlichkeiten.

Nach dem Mittagsmahle fragte mich der Missionär,

ob ich etwas dagegen hätte dem Gottesdienste beizu-

wohnen. Ich erwiderte natürlich „Durchaus nicht'',

und folgte ihm nach dem Schulhause, in welchem
Miss Spearing, eine Missionärin, wohnte. Hier waren
einige zwanzig Leute, hauptsächlich Knaben, versammelt.
Es entsteht ein schwaches Kichern anlässlich meiner An-
wesenheit, im Uebrigen sind sie anständig. Der Missionär
betet im Fiote (der Landessprache) und auf Englisch,
und liest auch ein Kapitel aus der Bibel in denselben
Sprachen. Der Gegenstand in der Fiote-Sprache ist

nicht glücklich gewählt, er ist eine ermüdende Geschichte
jüdischer Kriege, in welchen bekannt klingende Bibel-
namen sonderbar mit dem unverständlichen Fiote ver-
mischt sind. Während der ganzen Zeit sitzt die schwarze
Versammlung (diesen Abend durch meine 5 Träger
verstärkt) in blöder Theilnahmslosigkeit da, obgleich

sich der Missionär bemüht dem Gemetzel der Canaaniter
das grösste Interesse einzuhauchen. Hierauf folgt eine
Moody und Sankey-Hymne im Fiote, in welchem ich
mich durchaus nicht heimisch fühle, und wobei ich
nur mit den Lippen so machen kann, als thäte ich
mit. Endlich schlos ein kurzes und gefühlvolles Gebet
das Ganze, und nun beginnt eine Ceremonie, welche
die Eingebornen um Alles in der Welt nicht missen
wollten. Jeder Einzelne tritt besonders vor und schüttelt
dem Missionär, der Miss Spearing und mir die Hand,
das Handschütteln mit einem „goo, -night, sir" begleitend,
weiches ohne Unterschied den beiden Geschlechtern
gesagt wird. Auch wir ziehen uns in unsere Gemächer
zurück, und obgleich das meinige ziemlieh feucht ist

(da gibt es eine Menge Pilze — leider ! nicht essbare —
und wogendes Gras wächst auf dem Boden meines Schlaf-
zimmers) ich habe ein bequemes Bett und schlafe gut.

Ich will über meine folgende Reise bis zum
Flusse Lulu, welche, Dank der Raubgier der Einge-
bornen und den Diebereien meiner eigenen Träger,
ungünstige Resultate hatte, hinweggehen, und einige

Bemerkungen über Pailaballa und die Sitten und Ge-
wohnheiten seiner Einwohner bringen. Ich thue dies

etwas ausführlich, da man, wenn eine Stadt am unteren
Congo eingehend beschrieben wurde, die übrigen un-
erwähnt lassen kann; so sehr gleichen sie einander
zwischen Vivi und Stanley-Pool. (Fortsetzung folgt.)

-=«K3*Z>i!=-
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In der landschaftlichen Lage hat es manche Aehn-

lichkeit mit Neapel , nur — dass der italienischen

Stadt der Wald und der norwegischen die vulkanische

Umgebung fehlt.

An Museen bietet Christiania nicht so viel, wie

Stockholm, zeichnet sich aber doch durch ein reich-

haltiges Kunst- und naturhistorisches Jluseum aus.

Nahe an der Universität ist in einem besondern

Holzbaue das angeblich aus dem 0. Jahrhundert stam-

mende Wickinger-SchiflP aufgestellt, 23m lang und 5m
breit, 1880 bei ^.Sandefjord" ausgegraben. Es zeigt

in der innern Einrichtung sehr viel Interessantes, hat

auch 'eine sehr auftallende Construction, indem z. B.

das Steuer an der Seile angebracht ist. Leider ist die

Beleuchtung durch kleine Fenster an den Seitenwänden

eine sehr ungünstige, so dass man keinen guten Total-

Eindruck des Schiffes bekommt.
Im zoologischen Museum traf ich den mir früher

aus Berlin her bekannten Prof. Coli et, der die Liebens-

würdigkeit hatte , meine weitere Führung dort zu

übernehmen.
Für die Studenten ist ein besonderes Zimmer

eingerichtet, in dem von allen Thierclassen Exemplare
zum Studium und zur Repetition aufgestellt sind. In

der eigentlichen Sammlung sind die Ausländer nur

minimal vertreten, die Inländer aber in ganz hervor-

ragend gut ausgestopften Exemplaren. Besonders

interessant war für mich die ausserordentlich lehrreiche

Sammlung von Bastarden der Waldhühner, deren

Studium sich ja Collet ganz besonders gewidmet hat.

Zunächst rinden sich eine Menge Exemplare vom
Rackelimhn = Tetrao urogaUo Mrix Collet, Bastard von
tetrix Männchen und urogaUus Weibchen; dann nament-

lich 8 vorzügliche Exemplare von Luijohus tetrici albus,

Bastard von albus Männchen und tetrix Weibchen. Mir

scheint, dass Collet im Allgemeinen nicht der An-
sicht zuneigt, überall Varietäten zu machen. So wollte

er nichts wissen von den Homeyer 'sehen Unterschei-

dungen verschiedener Leinzeisige, hielt die H o m e y e r'-

sche sihirica und die Dresser'sehe nxilipes für einfache

Winterkleider, deren Schnabel-Verschiedenheiten auf

Zufälligkeiten beruhten. Bei fast allen übrigen durch-

geprochenen Vogelarten ging dasselbe Bestreben durch.

Interessant war mir eine colossale grosse Form von
Pica catulata aus Finnmarken, von Collet dort ge-

sammelt, aber für dasselbe Tbier wie luisere Elster

erklärt.

Ein schönes Exemlar von Larus (jlaucus (kyper-

ioreus von Collet bezeichnet) in ganz weisser Form,
von den Amerikanern Hutschinsi genannt, war dort,

in Norwegen geschossen.
Nachdem wir die Sammlung gründlich durchge-

sehen, die nebenbei vorzüglich aufgestellt ist, mit sehr

viel Licht, sehr viel Platz und ausgezeichnet schliessen-

den Schrank -Thüren, warfen wir noch einen kurzen
Blick auf die Säugethiersammlung; Professor Collet
ist auch Jäger. Ein prachtvoller Elchhirsch, die Zierde

der Säugethiersammlung, wurde von ihm vor wenig
Jahren in der Nähe von Fredrikshald erlegt.

Den Fischereidirector Landm a rk, dessen schöne

Eiersammlung ich gerne gesehen hätte, traf ich nicht

zu Hause.

In den nächsten Tagen sollte in einem eigens dazu
eri'ichteten grossen Gebäude eine Industie- und Kunst-

gewerbe-Ausstellung durch den Kronprinzen eröffnet

werden; voraussichtlich wird sie für die Industriellen des

Landes noch mehr Anregung geben, die Bedürfnisse

Norwegens an Ort und Stelle herzustellen, statt wie
bisher fast alle aus Deutschland, Frankreich und Eng-
land einzuführen.

Mein Keiseplan, durch Norwegen nach Bergen,
wurde mir bis in die kleinsten Details von Professor
Collet, der sein Land durch eigene Excursionen gut
kennt, festgestellt. Alles Uebrige für die Heise kaufte

ich mir am Abend noch zusammen und trat dann
am Mittwoch den 13. Juni meine Reise in das

Innere von Norwegen an. Die Bahn fährt reizend

am Christiania-Fjord entlang; eine Unzahl von Villen,

Oskarshall, dem ich gestern Abend einen Besuch ab-

gestattet hatte, sieht man links am Fjord liegen. Später
passirt man den malerisch gelegenen See Bondivand,
von einer englischen Gesellschaft zur P]isgewinnung

gepachtet. Nach einer ziemlich einförmigen Fahrt quer
durch das Land sieht man plötzlich links vor sich den
gi-ossen Fjord von D ramm en, dann die ersten Schnee-

berge im Norden erscheinen. Die Bahn führt weiter

im Thale des Drammenelf nach Ilougsund mit sehr

schönem Wasserfalle, dem Hellefos, mitten im pracht-

vollsten Tannenwalde. Dann geht es nach höchst

malerischer Fahrt mit mehrmaligem Ueberschreitcn des

Flusses weiter nach Vikersund; später hat man den
Tyrifjord mit reizenden Aussichten rechter Hand liegen.

Bald hinter der Station Hönefos bildet der dem Spi-

rillensee entströmende Bagna-Elf zwei wundervolle,

kurz Hönefos benannte Wasserfälle, die man von der

Eisenbahn aus gut übersehen kann. Zuletzt passirt

man Heen, von wo man auf der Tour über den Spirillen-

See in's Valders eintritt.

Nach fast Tstündiger Fahrt kam ich gegen 1 Uhr
in Randsfjord am gleichnamigen See an. Das Dampf-
schiff liegt unmittelbar an der Eisenbahnstation, imd
schliesst bereits nach 10 Minuten mit der Abfahrt an.

Der Randsljord ist ein lieblicher See, der an seinen

lachenden Ufern vielfach mit Dörfern, Wiesen, Wäldern
besetzt ist, ab und zu einmal einen Blick auf die

Schneeberge gestattet, aber sonst im Allgemeinen wenig
bietet.

Da man unterwegs nichts zu essen bekommen
konnte (die norwegischen Eisenbahnen zeichnen sich sehr

unvortheilhaft in dieser Beziehung gegen die schwedi-

schen aus) , so kam ich furchtbar ausgehungert an

Bord an. Glücklicherweise wurde bald zum Mittag-

essen geläutet. Das Menü war echt norwegisch und
meinem Geschmacke diametral zuwiderlaufend. Trotz-

dem wurde mit Todesverachtung gegessen. Zunächst

gab es Griesklösse mit einer rahmartigen Mehlsauce

und Kartoffeln ; dann ziemlich ausgekochten Braten

mit Kartoffeln und Compot, und endlich ein Mixtum
compositum von verschiedenen eingekochten Früchten

mit Milch. Meine Tischgenossen waren der Capitain,

der nur norwegisch sprach, und ein anderer Herr, der

bereits, wenn auch meistens schlafend, von Christiania

in einem Coupe mit mir gefahren war. Aus der Unter-

haltung meiner beiden Tischnachbaren entnahm ich,

dass dieser ein College von mir war, und ich fasste

mir endlich ein Herz ihn auf deutsch anzureden.

Meine Vermuthung hatte mich nicht getäuscht, er war
am Nordende des See's in einem kleinen Orte Bezirks-

arzt. In sehr liebenswürdiger Weise versprach er, mir

am Landungsplatze bei dem Engagement eines Carriols

behilflich zu sein , was mir bei der gänzlichen Un-

kenntniss der norwegischen Sprache von grosser Be-

deutung war. Erst nach 7 Uhr landeten wir in O dnaes;
eine Menge Carriols, kleine 2rädrige Karren mit einem
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Sitze in der ilitte für den Reisenden, einer mollen-

artigen Vertiefung vor dem Sitze, in der das Gepäck
untergebracht wird, zwei Steigbügeln, in die man rechts

und links neben der Molle seine Füsse einsetzt und
einem Brette hinter dem Sitze, auf das der Koffer mit

dem eigens dazu mitgenommenen Strick befestigt wird
;

derSkydsgut, ein kleiner Junge, der den Wagen zurück-

bringen muss, setzt sich, da kein weiterer Platz vor-

handen ist, hinten auf dem Koffer. Am besten ergreift

man als Reisender selbst die Zügel, lässt sich eine

kleine ßirkenruthe abschneiden und treibt das Pferd

in freundlich zusprechender Weise an. Die kleinen-

norwegischen Pferde sind durchschnittlich ausserordent-

lich lebhaft und laufen bergauf und bergab immer in

demselben flotten Trabe.

An die Bewegung in dem Carriol muss man sich

zuerst gewöhnen. Dadurch, dass der Wagen nur zwei

Räder mit einer Achse hat, auf der der Reisende sitzt,

und das Pferd in die an der Achse festgeschrobene

Scheere angespannt ist, macht man jeden Schritt des

Perdes auf seinem Sitze mit, gerade so, als wenn man
selbst auf dem Pferde ritte. Icii muss gestehen, dass

ich anfangs mich halb todt lachen wollte über dieses

Bild, dass ich selbst bei dieser wippelnden Bewegung
auf den Wagen bot.

Die Gegend wird immer schöner, steigt massig
bergauf bis zur nächsten Skyds-Station Tomlevolden.
Es war 9 Uhr, als ich ankam. Die Sonne stand noch
am Himmel so, dass ich noch sehr gut hätte Weiter-

reisen können ; ich beschloss aber, da mich die Station,

mit ihren schonen reinen Gebäuden sehr anheimelte,

dort zu bleiben. Meinen Skydsgut lohnte ich ab, und
nachdem er dem Pferde etwas mitgebrachtes Heu ge-

geben, fuhr er sofort zurück.

In Norwegen ist man bei weiten Landstrecken
fast ganz auf die Benutzung von Wagen und Pferd

augewiesen. Die Strassen sind meistens gut, der Staat

erbaut sie und die Gemeinden haben sie zu unter-

halten ; diesen liegt auch die Verpflichtung ob, die

Reisenden zu ganz bestimmten, unsern Anschauungen
nach, zu sehr niedrigen Sätzen weiter zu befördern.

Die einzelnen Skyds-Stationen liegen 10—25km von
einander entfernt und entlialten auch Räume zum
Unterbringen und Verpflegen der Reisenden; man
untenscheidet feste Stationen, wo der Stationshalter

stets eine grössere Menge Pferde bereit halten soll, so

dass man meistens binnen '/^ Stunde auf Weiterbe-
förderung rechnen kann, und Ansage Stationen, wo
die Pferde meistens erst von der Weide geholt werden
müssen und man wenigstens 3 Stunden vorher, am
besten den Tag zuvor, die Bestellung machen muss. Im
Valders, der Hauptlandverbindung zwischen Christiania

und Bergen sind nur feste Stationen.

Die Taxe beträgt für ganz Norwegen für 1 Pferd
mit Carriol pro Kilometer 17 0er, also für 17km,
eine Strecke von 2.2 deutsche Meilen, 2 Kronen 8'j 0er,

demnach sind circa 3 Mark nach unserem Gelde zu

bezahlen. Die Entfernungen sind an den Schildern der

Skyds-Stationen tiberall angeschrieben, so dass man
sich den Fahrpreis leicht selbst berechnen kann; im
Uebrigen sind die dortigen Leute ausserordentlich ehr-

lich, niemals ist mir von irgend einem der Skydsguts
eine höhere Summe, als die der Taxe, abgefordert
worden. Dem Jungen, der das Pferd zurückbringt,

pflegt man eine Kleinigkeit von 20— 30 0er als Trink-
geld zu geben; immerhin fährt man aber nahezu zum
Drittel oder Viertel des Preises wie in dem Harze

oder der Schweiz. Tomlevolden besteht aus einem

einzigen grossen norwegischen Bauernhofe. In der

Mitte liegt das prächtige, massive Wohngebäude ; rechts

imd links die stattlichen Vorrathshäuser, Scheunen und

Viehställe; im Ganzen wohl 6— 8 einzelne Gabäude.

Als ich ankam , rührte sich kern Mensch im

ganzen Hause; endlich fand ich Jemand, der sich denn

auch herabliess, mir auf meine Fragen zu antworten,

dass ich des Nachts dort bleiben könne. Mit der Zeit

wurden die Leute liebenswürdiger ; der alte Bauer fing

an, englisch zu sprechen, der Sohn konnte sich ganz

gut deutsch verständigen und erzählte mir, dass er

gestern, also am 12. Juni, einen Hasen geschossen habe.

Als ich ihn darauf aufmerksam machte, dass ja zur

Zeit die Hasen geschont würden und nicht geschossen

werden dürften, meinte er, das seien schädliche Hasen,

die dürften sie schiessen, da sie ihnen das Korn ab-

frässen. Abends bekam ich den besagten Hasen in

vorzüglichem Braten zu essen. Der dortige Hase ist

artlich von unserem deutschen streng zu trennen; er

ist im Sommer braungrau, wie unserer, im Winter

aber weiss. Im Geschmack konnte ich keinerlei Unter-

schied constatiren. Nachdem ich sehr gut zu Abend
gegessen — zwei warme Schüsseln, —ausserdem Thee,

Butter und Brod, 8— 10 verschiedene Beilagen ad

libitum, wollte ich um 10 Uhr zur Ruhe mich begeben.

Nach mehrfachem Bitten gelang es mir, zu erreichen,

dass man mir eine Schlafkammer anwies und mein

Gepäck hinauftrug. Die Thüre meines Schlafzimmers

war nur von aussen, aber nicht von innen zu ver-

schliessen, die Rouleaux waren hell, so dass es eigent-

lich in der ganzen Nacht nicht dunkel wurde. Um
1 1 Uhr konnte ich ohne Licht noch lesen und schreiben.

Die Betten waren reinlich und gut, so dass ich nach

meiner ersten norwegischen Carrioltour vorzüglich schlief.

Donnerstag, den 14. Juni, ging es um G'/-, Uhr
mit Carriol weiter. Zum Cafe hatte ich wieder eine

reiche Auswahl von warmen und kalten Speisen, ähnlich

wie am Abend. Als ich um Mittheilung meiner Rechnung
bat, erfuhr ich, dass ich für das Ganze 3 Kronen,

nach deutschem Gelde ungefähr 3'/., Mark, zu be-

zahlen hatte.

Einen ähnlichen ausserordentlich geringen Preis

habe ich im Innern Norwegens allgemein gefunden,

dabei herrscht, wenn man die ersten verhältnissmässig

unfreundlichen Begrüssungen seitens der Wirthe über-

wunden hat, das Bestreben, es dem Reisenden behag-

lieh und angenehm zu machen. Worte werden wenig

gewechselt, dafür aber sachlich desto mehr zum Be-

hagen des Reisenden gethan. Ein Thürverschluss im

Innern Norwegens an den Thüren der Gastzimmer

habe ich nirgends gefunden. Das Volk ist eben bieder

und ehrlich ; es freut sich über Jeden, der sein Land
besucht, fasst den Besuch des Landes wie einen Be-

such, der ihm persönlich gilt, auf und fühlt im vollsten

Masse die Pflicht der Gastlichkeit.

Weiter geht die Strasse im Thale der Etna hinauf;

etwa nach einer Stunde überschreitet man den Etna-Elf

und steigt den Tonsaas, einen 700 Meter hohen, dicht

bewaldeten Berg mit Hochplateau, der die Thäler der

Etna und Baegna trennt, hinan. Die nächste Station

an der Nordostseite des Tonsaas gelegen, ist Sveen mit

wundervoller Aussicht gegen Norden auf die Schnee-

berge. Ich Hess mir sofort ein anderes Carriol und

Pferd geben und fuhr weiter hinauf bis zu dem Sana-
torium von Tousaas, das in einer Höhe von 600 Meter

dort mitten im Walde angelegt ist, ähnlich wie unsere
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in Hoch- und Mittelgebirgen in Central-Europa befind-

lichen Lut't-Curanstalten. Hald ist die Hohe des Ton-

saas erreicht; an einigen Mooren und Seen vorbei

kam ich bald an einen wundervollen Aussiciitspunkt

an der Nordvvestseite des Berges. Die Aussieht ist

tiberrascliend schön. Das ganze Thal von Valders bis

zu den Schneebergen von Jotunheini hat man vor

sich. Die Strasse füllt massig und langsam ab in das

Baegnathal, wo sie sich mit der vom Spirillensee her-

kommenden Rüute vereinigt.

Gegen 11'/, Ulir kam ich in der nächsten Station

in Frydenlund, das unten links ab von der jetzigen

Strasse an der alten Strasse sein Stationshaus besitzt,

an. Die Landschaft ist überaus grossartig and wird

von Stunde zu Stunde schöner. Meist führt die Strasse

hoch über der ßaegna, bald durch Wälder, bald durcii

liebliche Landschaften. Links hat man den lang-

gestreckten Aurdalstjiird mit zahlreichen kleinen be-

waldeten Inseln, dann erreicht man den fast 2S Kilo-

meter langen Stiandefjord mit der Station Fagerlund,
von wo viele Touristen nach Jütunheim abschwenken;

hier ist ein Lieblingsaufenthalt für die der Forelien-

fischerei obliegenden Engländer und im Hochsommer
häutig kein Quaitier mehr zu rinden.

Mit vorzüglichem Wagen eilte ich weiter, immer am
See entlang. Mehrere grosse Schwärme von der &uii)itt-

und Tranc-reiite (Oidemia /usck und niijra) sah ich aut

dem See, dann eine kleine Gans, die mir nach Betrachten

mit dem Opernglase der Anse)- minutus zu gleichen

schien ; Emberizn hortulana beobachtete ich an der

Chaussee, fand mehrere Nester im Tannenwalde dicht

am Wege, die eigentlich nur dem 'l\innenhiiher (Nnci-

fra(ja carijocatactes) angehören konnten. Parus harealis

mit deutlich langem Schöpfe, beobachtete ich mehrfach.

Allgemein war Corviia cornix vertreten, ('helidon itrbica

und Hirundo rustica überall da, wo Häuser sich fanden,

Cypselus apus überall da, wo Kirchthürme in der Nähe
waren. Lusciola fithi/s und phocnicurus waren reichlich

vorhanden. Einige Turdus tor([uatus beobachtete ich

;

sie suchten unten an den Wiesen am Flusse Nahrung
und flogen dann hoch oben an die Berge hinauf in

das Tannengebüsch, oft'enbar um ihre Nestjungen dort

zu füttern. Ei-ythaciis ruhecukis war ausserordentlich

zahlreich. (Ich habe das Rothkehlchen noch in der

Nacht nach 11 Uhr singen hören i, ebenso überall den

Kukitk und Sa.vicola oenanthe massenweise, einzeln

auch Pratincola rubetru. Ueberall Hess Ficedula trochilus

sein kurzes, aber melodisches Lied erklingen.

Allmählich steigt man vom Fjord wieder in die

Höhe nach Reien, das oben hoch am Berge liegt.

Höchst unangenehm ist es für die Touristen, dass die

Wege, die von der Hauptstrasse ab nach den Stations-

häusern hinaufgehen, fast immer imter senkrechtem
Winkel abbiegen und dann steil und wenig geebnet
hinauf, resp. hinabfühien. Nur der V'orzüglichkeit und
Sicherheit der kleinen Pferde ist es zuzuschreiben, dass

man nicht mehr Unglück mit den Wagen bei dieser

Gelegenheit hat. Der Weg wird immer schöner; man
passirt Ulken, in schöner Lage auf einer Anhöhe, un-

gefähr 425 Meter über dem Meere, beliebter Sommer-
aufentlialt, vielfach auch von Kranken als climatischer

Gurort besucht.

Gegen 4 Uhr war ich in Lökcn, am westlichen

Ende des Slidrefjords. Der Weg führt bald wieder in

dichten Wald hinein. Störend war es, dass gerade hier

an dem Neubau der Strasse gearbeitet wurde und
Hunderte von Arbeitern mit Karren und Sprengen
dort beschäftigt waren. Das Pferd ging sehr unruhig

und man konnte nicht mit voller Kühe vom Garriol

aus die wirklich grossartige Landschaft geniessen.

Gegen b Uhr war ich in Oilo, 450 Meter über
dem Meer, einer kleinen, sehr bescheidenen, aber ausser-

ordentlich behaglichen Station, in der icii beschloss,

Quartiei- zu nehmen.
Wie die vielen Bilder an der Wand der Gast-

stube zeigten, ist hier ein Haupt(iuartit'r der norwe-

gischen Maler, die dort ähnlich wie in der Ramsau in

Salzburg sich in den Sommermonaten zusammenfinden.

Die Nacht wurde empfindlich kalt und am andern

Morgen (Freitag, den \h. Juni) war es mir sehr

lieb, dass ich mein volles Winterzeug zum Schutze

gegen die Kälte mitgebracht liatte. Nach wenig Minuten
Fahrt diuch den ^\'ald erreichte ich den Vangsmjösen,

einen wahrhaft grossartigen Alpensee. Die Strasse fuhrt

fast imuier, in den Fels eingesprengt , unter dem
Kvamskleven durch, ganz ähnlich wie die Axenstrasse

am Vierwaldstättersee. Alit wunderbar schönem Blick

auf den See und die gegenüberliegenden senkrecht ab-

stürzenden Felswände kam ich durch einen kleinen

Wald von Ellern und Birken (die cliaracteristischen Ge-
slräuclier dieser subalpinen Region), in dem ich zuerst

den Wtinvo(ji:l (Turdus iliaais) mit seiner melodischen,

aber einförmigen Stimme hörte ; eine ganze Stunde

später kam ich nach \'ang. Hier berindet sich eine

fast neue, massive Kirche, da die alte hölzerne Stave-

herke 1H44 von König Friedrich Wilhelm IV. von

Preussen angekauft und an den Fuss der Schneekoppe

vei-setzt wurde. Mancher Tourist des Riesengebirges

wird sie dort mitten im schlesischen Walde gesehen

haben. (Schluss folgt.)

-=ä900f»=-

Die Vögel der Krajna.

Von Ernst von Dabrowski.

(.Se-lilus

III. Oiiicilies.

Diese Ordnung ist in der Krajna in überraschen-
dem Individuen und Artenreichthum vertreten, wie man
ihn in solchem Maasse nur an wenigen Orten wieder-

finden dürfte; leider jedoch sind es gerade diese

kleineren Vogelgattungen, über die ich aus den schon
Eingangs erwähnten Ursachen nur unvollständige Daten
zu liefern vermag.

Die rabenartigen Vögel sind durch 7 Species ver-

treten. C r v u s c r a X ist in allen geeigneten Distric-

LlJirf.J

ten ein ziemlich häufiger Standvogel und ist, wie in

den Karpathenländern. so auch hier oft als Haus-

Stubengenosse anzutreffen. Corvus corone und
frugilegus sind unregelmässige Strichvögel und
zwar ist namentlich die Rabenkrähe nur ziemlich ver-

einzelt anzutreffen. Massenhaft dagegen tritt die

N e b e I k r ä h e Corvus cornix als Standvogel auf,

was mir bemerkenswert!! schien, da sie im Allgemeinen

kältere Lagen den südlichen vorzieht. Corvus
monedula horstet im Vereine mit Falco tinnun-
c u 1 u s und Cypselus a p u s in bedeutender Menge
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auf den Moscbeen der grösseren Orte und ist im Sommer
Stand-, im Winter Strichvo2;ei. Die Elster — Pica
c au data — ist weitaus die häufigste, ja in unglaub-

licher Zahl auftretende Erscheinung. Im Ufergebüsch

der Vrbas und Sana, in den Gärten und Hecken der

Ortschaften sowie in einzelnen Gestrüpp-Partien der

mehrfach erwähnten Steinhalden sieht man im Winter

und auch schon im Herbste oft 20, 30 und mehr In-

dividuen beisammen und kaum hundert Schritte weiter

findet man abermals eben so zahlreiche Gesellschaften,

die einen wahren Höllenlärm vollführen. Gleichfalls

sehr häufig ist der Nussheher — Garrulus
glandarius — den man allenthalben, im geschlosse-

nen Walde wie in den Vorhölzern antrifft; am zahl-

reichsten fand ich ihn an den mit verkrüppeltem Holze

bestandenen Hängen am rechten Ufer der Vrbas ; dort

schoss ich auch einen Nussheher, der bloss einen Fuss

hatte, der linke fehlte vollständig, ohne dass sich auch

nur die geringste äusserliche Verletzung hatte wahr-

nehmen lassen ; das Exemplar war aufallend klein, aber

vollends ausgefiedert. Sturnus vulgaris ist eine

zwar regelmässige, aber ziemlich seltene Erscheinung;

nur bei Pi-jecanj Selo und in einigen Gärten Banjalukas

fand ich ihn in grösserer Zahl.

Die Gruppe der Würger ist am zahlreichsten

durch Lanius coli urio vertreten; dieser findet sich

an manchen Stellen in grosser Zahl, während er in

anderen Gegenden vollends zu fehlen scheint. Die
meisten rnth-rückigen Würger fand ich bei dem mehr-
fach erwähnten Dorfe Prjecany Selo, wo ich wieder-

liolt, wenn auch stets nur vereinzelt, Lanius rufus
(ruficollis) beobachtete.

Die Meisen sind sehr arten- und individuenreich

vertreten. Am häufigsten ist P a r u s major und
coeruleus und nächst diesen Parus caudatus;
Parus pendulinus brütet in einem kleinen Rohr-

und Ellenbruche bei Prjedor am lechten Ufer der

Sana. Parus cri Status gehört gleichfalls zu den
regelmässigen, jedoch ziemlich seltenen Erscheinungen.

Bei Sitnica fand ich in ziemlicher Menge die seltene

Lasurmeise, Parus cyaneu.s. Certhia fami-
liaris und Sitta europaea sind allenthalben, letz-

tere jedoch nur in beschränkter Zahl anzutreffen.

Troglodytes parvulus ist in den förmlich

zur Landplage werdenden lebenden Hecken ausser-

ordentlich häufig.

Muscicapa albicollis ist eine regelmässige

Erscheinung, seltener und nur vereinzelt tritt Musci-
capa atricapilla (luctuosa) auf

Hirundo rustica und urbica sind allent-

halben gemein; Cotyle riparia brütet in geringer
Zahl an der Sana und Vrbas, Cypselus apus wie
früher erwähnt auf den Moscheen. Von Caprimul-
gus europaeus sah ich nur ein beim Trappisten-
kloster erlegtes Exemplar.

L u s c i o 1 a p h i I o m e 1 a ist ausserordentlich
häufig; Lusciola luscinia fand ich nur bei dem
Schwefelbade Garnji Ser, dort aber in namhafter Zahl.

Lusciola phoenicura ist allenthalben gemein.

M o t a c i 1 1 a alba ist eine regelmässige Erschei-
nung; Motacilla sulphurea fand ich nur am
Akvinabache nächst Banjaluka und in dem erwähnten
Bruch bei Prjedor.

Saxicola oenanthe ist bei Banjaluka häufig.

Ebenso Oriolus galbula, welche in geringerer
Menge auch an allen anderen Orten anzutreffen ist.

eristata sind regel-

ist Brutvogei, kommt

Turdus musicus ist allenthalben gemein;
Turdus pilaris beobachtete ich im Winter einmal
in einem starkzäiiligen Fluge bei Prjedor, Turdus
viseivorus wiederholt an verschiedenen Orten.

Turdus merula zählt zu den häufigsten Erschei-

nungen der bosnischen Ornis und ist Standvogel.

Sylvia hortensis und atricapilla treten

ziemlich häufig als Brutvögel auf, Regulus cristatus
ist selten.

Alauda arvensis nnd
massige und häufige Brutvögel.

Emberiza citrin ella
aber nicht eben häufig vor.

Passer domesticus ist ausserordentlich häufig.

Fringilla coelebs und chloris sind häufige

Brutvögel ; dasselbe dürfte bei Fringilla c a r d u e 1 i s

und spinus der Fall sein, doch treten beide auffallend

geringzählig auf.

IV. riei.

Die Spechte sind in Bosnien relativ am spärlich-

sten unter allen Vogelgattungen vertreten. Ausser dem
Grünspecht, P i c u s viridis, welcher als häufig zu
bezeichnen ist, konnte ich nur das Vorkommen von
P. martius, P. major und P. canus constatiren,

doch sah ich auch diese höchstens in je 3—4 Exem-
plaren. Von P. martius brütete ein Paar — das einzige,

welches ich überhaupt beobachtete — auf dem Orlovac.

Etwas häufiger tritt lynx torqtiilla auf.

T. Coceygroiiioi'iiliae.
Von dieser Ordnung sind alle mitteleuropäischen

Arten vertreten.

Coracias garrula sah ich nur sehr selten

und sie dürfte wohl nur als unregelmässiger Strich-

vogel zu bezeichnen sein ; häufiger tritt sie im Grenz-
districte auf, namentlich zwischen Volinja und Kostaj-

nica, dann in den Eichenwäldern bei Sunja imd jMajur.

Upupa epop.s beobachtete ich in mehreren Exem-
plaren im Vrbanjathale; häufig tritt er keineswegs auf.

A 1 c ed o i s p i d a ist an .allen Flüssen und Bächen
eine ausserordentlich häufige Erscheinung und wurde mir

durch sein vorzeitiges von dem bekannten Kreischen

begleitetes Schreien, welches das Wasserwild eben so

rege und aufinerksam macht als der Pfiff der Strand-

und Wasserläufer, bei meinen Jagdzügen oft jästig.

Merops apiaster ist bei Gronji Ser eine

regelmässige, wenngleich nicht häufige Erscheinung;

auch im Vrbanja-Tliale beobachtete ich mehrere Exem-
plare, ebenso während einer Eisenbahnfahrt zwischen

Novi und Doberlin.

Von Cuculus canorus sah und erlegte ich

nur ein Exemplar, es war dies am rechten Vrbas-Ufer

bei Prjecanj Selo.

VI. Gyraiites.
Die Gruppe der Tauben ist durch drei Gattungen

vertreten, die vierte — Columba livia — fehlt

in wildem Zustande. Am zahlreichsten ist Columba
turtur vorhanden und ich zweifle überiiaupt, dass

man in irgend einem Theile Europas meiir Turteltauben

antrifft, als im nördlichen Bosnien. Schon im Frühjahre

war mir die Menge von Tauben auffallend, die man ein-

zeln und paarwei.s buchstäblich genommen auf jedem
Schritt und Tritt sah und zwar nicht nur in flen Vor-

hölzern, sondern auch im geschlossenen Walde und

selbst in den Gärten aller Städte und Dörfer liörte

man ihren girrenden Liebesruf. Und trotzdem meine
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Erwartungen schon liiedurcli grosse waren, so wurden

sie doch noch durch die Wirklickeit bei Weitem

übertroffen, die sich in ilirem vollen Umfange erst im

Spätsommer zeigte. Die Schaaren, welche um diese

Zeit hauptsächlich auf den weitgedehnten Maispflan-

zuno-en am Vrbasufer anzutreffen sind, zählen nach

Tausenden. Ende September findet man man nur

wenige Tauben; im Jahre 1882 sah ich die letzten

am 12. October.

Auch C o 1 u m b a o e n a s und p a 1 u m b u s sind

vertreten, letztere jedoch nur in ziemlich beschränkter

Zahl. Die Hohltauben sind im Spätsommer meist mit

Turteltauben vereint anzutreffen ; sie ziehen erst Ende

October weg und kommen schon Anfang März wieder

an. Ueber Ankunft und Abreise der Kingtaube kann

ich wegen ihrer Seltenheit keine genauen Angaben

liefern.

VII. ICa>iiores.

Die Gruppi- der lliilineivügel ist im nördlichen

Bosnien relativ am spärlichsten unter allen Vögelgat-
|

tungen vertreten und eigentlich nur durch zwei Species i

in namhafterer Zahl repräsentirt.

Von den Waldhühnern kenne ich in Bosnien nur

das in allen Wäldern häufige Haselhuhn, Tetrao
bonasia, aus eigener Anschauung; wie ich jedoch

aus den Trophäen einiger Jäger und deren Jlitthei-

lungen ersah, muss Tetrao urogallus bei Travnik ,

und T etrao t etr i X auch bei Banjaluka vorkommen.
|

Sehr traurig sieht es mit dem Rebhuhn —
j

P e r d r i X c i ii e )• e u — aus und hieran mag wohl

nebst den überaus strengen und schneereichen Wintern

in erster Linie die grosse Menge von Elstern und

Kebelkrähen, dieser gefährlichsten, leider meist unter-

schätzten Feinde des Rebhuhnes, die Schuld tragen.

Ich sah während meines Aufenthaltes in Bosnien nur

zwei ..gelte" Paare, eines bei Omarska und eines bei

Prjedor.

Im Gegensatze zu diesem bedauerliehen Mangel

tritt die Wachtel — Cot u mix d a c t y 1 i s o n an s —
in sehr bedeutender Menge auf und ist namentlich in

Maisptlanzungen massenhaft anzutreffen.

Syrrhaptes parodoxus, das Fausthuhn,

welches in neuerer Zeit durch sein \inerwartetes Auf-

treten in Oesterreich, Deutschland und Dänemark,

sowie seine dauernde Ansiedelung in den Wolgagegen-

den Aufsehen erregte, gehört der Ornis Bosniens an,

wenn auch jedenfalls nur als Rarissimum ; ich erhielt

im August 1883 ein in Prjedor geschossenes, leider

schon halb in Verwesung übergegangenes -/.

^ III. Cirallatore!«.

Die Ordnung der Sumpfvögel ist zwar nicht

eben zahlreich vertreten, was im Hinblick auf die

Terrainverhältnisse nicht Wunder nehmen kann, doch

ist auch in dieser Beziehung manche interessante Er-

scheinung zu verzeichnen.

Aus der Gruppe der Rohrhüliner ist G a 1 1 i n u 1 a

chlor opus an geeigneten Stellen ziemlich zahlreich

anzutreffen. Gallin ula porzana erhielt ich in er-

legtem Zustande aus Prjedor, Ortygometra pusilla
sah und fehlte ich in zwei Exemplaren im März 1883
bei Banjaluka. Cr ex pratensis ist eine regelmässige,

aber ziemlich seltene Erscheinung.

Scolopax rusticola ist als häufig zu be-

trachten und überwintert auch in einzelnen Exem-

plaren; dagegen scheinen die Beeassinen vollends zu
fehlen, oder doch nur höchst vorübergehend zu er-

seheinen.

Aus der Familie der Strandläufer kommen nament-

lich im Winter mehrere Gattungen vor, doch kann
icli nur vom Alpenstrandläufer — Tringa cinclus
sc. alpinus, welcher Standvogel ist, mit Bestimmt-
heit sprechen ; bei den Uebrigen, welche ich nie in

geschossenem Zustande, sondern meist nur aus bedeu-

tender Entfernung auf den Sandbänken und Fels-

klippen der Sana und Vrbas sah, konnte ich die

Species nicht mit Sicherheit bestimmen.

Dasselbe gilt von den Wasserläufern, die recht

zahlreich vertreten sind, von denen ich jedoch nur
Totanus stagnatilis (am Zuge) unci Totanus
o c h r o p u s erkennen konnte. Von Letzterem, den ich

liäufig erlegt, fand ich auch im Schilfe eines kleinen

Tümpels unfern der Vrbas ein Ne.st, welches ein Gelege
von ö Eiern enthielt.

Ciconia alba sah ich vom Bahnhofe in Ban-
jaluka aus im Juli in drei Exemplaren.

A r d e a p u r p u r e a sah ich im September zwei-

mal an der Vrbas, Ardea cinerea im Juli auf einem
kleinen Tümpel nächst Banjaluka. Ardea gar zetta
erschien im März 1882 in einem Fluge von 14 Stück,

von welchen acht erlegt wurden. Die Vögel waren von
ihrer jedenfalls weiten Reise derart ermattet, dass sie

erst nach wiederholtem Schiessen die Flucht ergriffen.

Ardea Stella ris sah ich auf der Vrbas in

einem Exemplar. Ein zweites wurde in einem Erlen-

bruche bei Omarska im März 1883 lebend gefangen;

es hatte sich beim Abstreichen mit den Schwingen
gänzlich in einem Strauch verfangen. Ardea nycti-
corax beobachtete ich im März auf der Sana nächst

Prjedor.

Von Ibis falcinellus sah ich im März 1883
einen gi-ossen Flug hoch in den Lüften gegen Norden
ziehen.

Ebfc sah ich Grus cinerea am 1 ö. und
17. October lb82 in starkzähligen Schaaren.

IX. ]\a<alore!i>.

Aus der Gruppe der Wasservögel kommen nur

wenige als Brutvögel vor, was bei der reissenden

Strömung der bosnischen Flüsse leicht begreiflich ist;

dagegen sind diese im strengen Winter äusserst belebt

und geben ein interessantes ornithologisches Bild.

Anser cinereus fand ich im Winter in stark-

zähligen Flügen auf der Sana und Vrbas, doch ist ihr

Erscheinen sehr unregelmässig.

Aus der Gruppe der Enten beobachtete ich sieben

Arten. Anas boschas ist Brutvogel, kommt jedoch

nur im Winter in bedeutender Menge vor. Auch Anas
leucophtalma und crecca sind Standvögel, aber

gleichfalls selten. Anas fuligula und Penelope
sind im Winter nächst der Stockente die liäufigsten

Erscheinungen. Anas clypeata .sah ich im Früh-

jahre 1883 auf der Vrbas, ebenso mid zwar in grosser

Zah 1 Anas quer qued ula.

M ergu s m erganser ist auf der Vrbas Stand-
vogel. (Vgl. den Artikel. ,.Zur Naturgeschichte des

Gänsesägers" in Nr. 6 d. Bl.)

St er na minuta kommt, wiewohl spärlich, auf

der VrVas als Brutvogel vor. Sterna hirundo und
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nigra sah ich im September 1882 je in zwei Exem-
plaren.

Laras ridibundns trifft man im Winter als

unregelmässige Erscheinung. Von L a r u s i c h t h y a e-

tos erlegte einer meiner Bekannten ein schönes Exem-
plar im Februar 1882 bei Prjedor.

pyPhalacrocorax cormoranus und
maevis sind Wintergäste auf der Sana.

Podiceps minor sah ich im Februar 1883
auf der Sana nächst Prjedor; dortselbst wurde im
Jänner desselben Jahres auch ein prachtvolles Exem-
plar von Colyrabus glacialis erlegt.

Die Raubvögel von Cochabamba.

Von Professor Dr. Wilh. Blasius in Braunschweig.

(Zusätze ZU dem Anfange von Eug. von Boek's Abhandlung über die Ornis des
Tiiales von Cochabamba.)

In der Juli-Nummer dieser Zeitsclirift Mittheilungen

des Ornithologischen Vereines in Wien, 1884, (p. 100 ff)

ist mit der Pnblication einer Abhandlung des Herrn
Professor von Boeck in C'jchabamba der Anfang
gemacht, deren Manusciupt der verdiente Herr Verfasser

mir mit der Bitte vorheriger Feststellung einiger noch
unbestimmt gelassener Arten übersandt hatte. Die
Publication hat in Folge eines Versehens vor-

zeitig begonnen, bevor ich noch diesem Wunsche hatte

entsprechen können. Eine Reihe von Vogelbälgen, welche
zur Ergänzung und Berichtio;ung der Arbeit dienen
sollten und welche als ein mir zugedachtes Geschenk
schon im Januar dieses Jahres Cochabamba verlassen

hatten, habe ich erst in den letzten Tagen erhalten.

Ehe nun mit der Veröffentlichung fortgefahren wird,

will die Redaction dieser Zeitschrift die Resultate der
wissenschaftlichen Untersuchung und Vergleichung dieser

Bälge abwarten.

Indem ich mir vorbehalte, später auch einige

ärgerliche Druckfehler in dei' schon veröffentlichten

allgemeinen Einleitung des Aufsatzes zu berichtigen,

will ich mich heute nur darauf beschränken, den schon
zur Veröffentlichung gelangten Theil der eigentlichen

Ornis von Cochabamba, die Liste der Raubvögel (p. 101
und 102) einigermassen richtig zu stellen, damit die

dort leider untergelaufenen Druckfehler und sachlichen

Unsicherheiten nicht länger ohne Widerruf bleiben.

Der Verfasser hat die Aufzählung der Vögel von
Cochabamba nach den von Tsehudi in seiner „Fauna
Peruana" unterschiedenen Gattungen bewerkstelligt.

Doch sind die angeführten Arten jetzt nicht mehr alle

zu den Ts c h udi'schen Gattungsnamen gestellt. Das
1. Genus Sarcorhamphus hat zwar Ladislas Tacza-
nowski in dem soeben erschienenen I. Bande seines

mit grosser Spannung erwarteten grossen und gründlichen
Werkes über die „Ornithologie du Perou" (1884) in

gleicher Ausdehnung beibehalten, während z. B. Sharpe
die Gattung; Cathartes für papa davon abzweigt; das
2. Genus Cathartes wird aber sowohl von Sharpe,
als auch von Taczanowski in Chataristes und
Oenops gespalten; die Arten des 3. Genus Polyborus
werden von T. als Blilvago-, von S. als Ibycter-Arten
angeführt; die Arten des 4. Genus Hypomorphnus
werden zwei verschiedene Gattungen Heterospizias
und Urubitinga (T.,) bezw. Erythrocnema (S.) zuge-
zählt; das 5. Geniis Buteo umfasst nach T. auch die

Gattung Geranoaetus ; die von Boeck aufgeführten
Arten von Tschudi's Gattungen: 6. Circaetus heissen
jetzt Harpyhaliactus, 7. Morphnus: Thrasaetus, 8. Clima-
cocercus: Micrastur, 9. Nisus: Accipiter, 10. Falco

:

Cerchneis etc. Eine wichtige Vertreterin von Tschudi's

12. Genus Noctua wird von T. nach Salvin Pholeoptynx,
von S h a r p e Speotyto genannt

Auch in den Benennungen der Arten*) sind neuer-

dings wesentliche Aenderungen nothwendig geworden,
so dass die weiter unten stehende Liste der bei Cocha
bamba beobachteten Arten, bei welcher ich die neuesten
von Taczanowski angenommenen Benennungen an-

wenden will, grösstentheils ganz anders lautet, als bei

der neulichen Veröffentlichung.

Meine bisherigen Berichtigungen haben nur einen

formellen Cbaracter.

Sachlich kann ich aber auf Grund der einge-

sendeten Raubvötjel-Bälge von Cochabamba die folgen-

den Ergänzungen hinzufügen

:

1. Unter den eingesendeten Vöo-eln befinden sich

2 Arten, welche noch in der Liste fehlen ; es sind dies

C i r c u s c i n e r e u s, V i e i 1. , vertreten durch einen

alten ausgefärbten männlichen und einen jungen, M'ahi'-

scheinlich weiblichen Vogel, und
Pholeoptynx cunicularia (Molina), eine

Art, welche in einem mit einem gestopften Exemplare des

Braunschweiger Museums vollständig übereinstimmenden
Balge vorliegt.

2. Von den p. 101 erwähnten zweifelhaften Buteo-

nen liegen mir 4 Bälge vor , von denen 2 etwas

grösser als die andern beiden sind. Ich halte dieselben

für noch im Jugendkleide befindliche Individuen von

Buteo erythronotus (King.), die beiden grösseren Bälge
für weibliche, die beiden kleineren für männliche.

3. Von „Aquila boliviana Boeck" habe ich eins

der beiden Oi-iginal-Exemplare erhalten, das wahr-
scheinlich der p. 101 gegebenen Beschreibung zu

Grunde gelegen hat. Zu den dort veröffentlichten

Maassen muss ich anführen, dass wahrscheinlich unter

„Länge des Schnabels" die Sehne der stark gebogenen
Sehnabelfirste verstanden ist und dass (wahrscheinlich

in Folge einer Auslassung („495 cm., Schwanz") das

Maass des Flügels viel zu klein angegeben ist. Ich

messe nämlich die Länge des Flügels vom Bug bis

zur Spitze zu 49 5 cm. und den Schwanz zu 28 cm

;

doch kann bei einem etwas andern Einsetzen des

Maassstabes auch der Schwanz zu 29 cm. gemessen
werden. Ein definitives Urtheil über diesen Vogel habe
icli mir noch nicht bilden können ; doch scheint mir

bis jetzt aller Grund zur Annahme vorzuliegen, dass

es sich um ein zwar schon ausgewachsenes, aber noch

*) Als einfache Di-uckfehler sind z. D. die folgenden zu berich-

tigen ; Es muss p. 101 heisseu: Polyborus chimango, Hypomor-
phnus unicinctus, Aquila boliviana mihi (Boeck); ]). 102: Morphnus
harpyia, Falco sparverius, Scops choliba.
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im Jugendkleide befindliclies grosses Exemplar von

G e ra n o ae t u s melanoieueus (V i e ii.) handelt

Die ervvälinten, von Herrn Professor von Boeck
übersandten und von mir untersuchten Bälge werden,

für etwaige Nachprüfungen zugänglich, im Herzogliclieu

Naturhistorisc-hen ]\Iuseum in Braunschweig aufbewahrt.

Mit Berücksichtigung des Vorstehenden würde
die L i s t e der v o n H e r r n P r o f e s s o r E u g von
Boec k bei Cochabam habe obaclitetenKa ub-
Vögel nuomelir in der von Taczanowski (I. c. p.

75— 19S) angewendeten Bezeiciinungsweise folgender-

niaassen lauten :

a. Saicoi'liaiuplius gryjtlius (L.) statt Sarcoram-

phus Condor p. 101.

b. Saicorliaiiiplius jtapa (L.) statt Sarcoramplius

papa p. 101.

c. Cafhai'iste.s atiatii.s (Barfr.) statt Cathartes

foetens p. 101.

d. Oeuops perni^ra Sharjit' .statt Cathartes aura

p. 101.

e. Slilvago iiicgahipteriis (Meyeii) statt Polyborus

niegalopterus p. 10 1.

f. Jlilvago cliiiiiango (Vieil.) statt Polyborus chirango

p. 101.

g. Hcteio.spizia.s nieridioiinlis (Latli.) statt Hypo-
morpbnus rutilans p. 101.

h. Ui-ubitinga uiiieiiicta (Temni.; statt Hypomor-
phnus uricitictus p. 101.

i. (leraiioaetiis iiielaiioleiiciis (Vieil.) statt Buteo
Aguya und iV) .,Aquiia ( bt>liviara ?;'* p. lOl.

k. Buteo erythronotii.s (King) statt Buteo tricolor

und i?) sp. inc'crt. divers, p. 101.

1. Harpyhaliai^tu.s coronatus iVieil.) statt Circae-
I tus soliiarius p. lo2.

m. Thrasai^tiis harpyia (L.) statt Morphnus Har-
pyial p. lo2.

n. .Micrastiir gilvicollis (A'ieil.) statt Climacocer-
I cus concentricus p. lo-J.

o. Accipiter pileatii.s (Vieil.) statt Nisus pileatus

p. 102.

p. Cerchiieis ciniiaiuomiiia (Los.) statt Falco
eparverius p. 102.

p. Circiis cinereiis Vieil.)

!

r. l'holeoptyiix (uiuicularia (Molina)

8. Scops clioliba i Vieil. j statt Scops Chaliba

j

p. 102.

t. Biibo uiagellanicus (Gm.) statt Bubo virgini-

I
anus p. 102.

u. Stri.x perlata Liclit. statt Strix pertata p. 102.

I
B r a u n s c h w e i g , Herzogliches Naturhistorisches

I

Museum, 8. August 1Ö84.

-itGüDWh-

L i t e r a i* i s c li e s.

Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Heraus-
gegeben von Ür. .luliu.s von .Madai.Uz. 1. .lahi-gang,

Heft II. Budapest, o.

Das nunmeiir vorliegende zweite Heft dieser

periodischen Schrift cntliält die folgenden Artikel:

Mad aräsz: Einige Bemerkungen über Parus palustris

L., P. fruticeti W^all und P. Kanitschatkensis, J. Clark:
]{emarks about the white bellied Nuthath (Sitta caro-

linensis), L. Stejneger Beniarks on the tyjie speci-

men of Liniieola Hiirtlaubii Verr. L. Stejneger: A
brief review of the Lagopodes, Dr. B. Schiavuzzi:
Sulla coniparsa di specie nordiclie nella regione Adria-
lica settentrionale, H. Schalow: Eine neue Musophaga
aus Centralafrika, Dr. R. Böhm: Aus Marunga ( Brief-

liches), S. von Madaräsz: Die Singvögel Ungarns.
Von Tschusi zu S e h m i d h o f fe n : Beitrage zur
Ornis des Gömörer Couiitates, Fr. Gruber: Die
Seevögel der Farallone-Inseln, E. F. von Homeyer:
Ueber den Jahresbericht (1882) des Comites für onii-

tliologische Beobacbtungsstationen in Oesterreich und
Ungarn. Literarisches, L. S t e j n e g e r : Die wichtigsten
ornitholügischen Publicationen aus den Vereinigten
Staaten (vom 1. Jänner 1883 bis 1. Mai 1884). Die
schön ausgeführten Tafeln stellen dar: Taf. HI Carduelis
albigularis Mad. Taf. IV Parus Kamtschatkensis Bp.
Taf. V. Lagopus Ridgwayi Stejneger. Taf. VI Musophaga
Böhmii Schal.

Der Inhalt des Heftes ist so gediegen und werth-
vi)ll als mannigfaltig und bekundet di?n raschen Auf-
schwung, den diese treffliche Zeitschrift nimmt.

I

In dieser ausgezeicimeten Abhandlung wird eine

I neue Sendung des Herrn Residenten Riedel von der
Timorlaut-Gruppe besprochen, durch welche die dortige

Grnis um zehn Arten vermehrt erscheint.

Die Gesammtzahl der Vogelspecies, welche von
dieser Gruppe bekannt sind, beläuft sich nunmehr auf
achtzig.

Die neu beschriebenen Arten von diesen In-

seln sind:

Stigmatops Salvadorii, St. Kebirensis, Graucalus
timorlaoensis Tafel IX Fig. 1, Corvus latirostris,

Geocichia schistacea, Tafel VIII, Macropygia timor-

laoensis, hiezu kommt noch die neue Varietät Sauro-
patis australasiae minor.

Ausserdem behandelt der Verfasser eine Reihe

neuer oder wenig bekannter Arten, welche sich im
Dresdner i\Iuseum befinden und aus verschiedenen
Localitäten stammen. Zwei neue Gattungen aus der

Familie der Muscicapiden, Leptotodus und Microlestes

werden aufgestellt. Die neuen Arten sind : Tropido-
rhyncbus aruensis ( Aru-Ins.), Zosterops incerta (V), Lep-
totodus tenuis, Taf IX., Fig. 2 ^Neu Guinea), Micro-

lestes arfakianus (Neu Guinea), Gerygone bimaculata
(Neu Guinea) , Pachycephala affinis (Neu Guinea),

Oxypogon Stübelii (Columbien), Chlorostilbon Stübelii

(Bolivien), Cinnyris Henkei, Tafel VII. (Malayischer

Archipel?) Myzomela n. sp. ? (Ceram). Eine neue Va-
rietät ist Turdinus sepiaj-ius minor (Java).

Dr. A. B. Meyer. Ueber neue und ungenügend
bekannte Vögel im königlichen zoologischen Museum
zu Dresden. Separatabdruck aus der Zeitschrift für

die gesammte ( )rnithoIogie. 1884.

The Auk, a Quarterly Journal of Ornithologiy,

Vol. I., Nr. 2 April, Nr. 3 Juli. Inhalt: Nr. 2.

W. B a r r w's. Birds of the Lower Uruguay, L.

Stejneger, On Changes in Ornithological Nomen-
clature, N. ClifFord Brown, A second season in Texas,

N. S. G s s, Notes on the Nesting Habits of Lanivireo



flavifrons, E. P. Bicknell, A. Study of the Singing

of oui- Birds, Elliott Coues, Ornithophilologicalities,

L. Stejneger, ün tlie Genus Acanthis, W. L. Scott,

Tbe Winter Passeies and Picariae of Ottawa, W. Ward,
Notes on Ardea Wardi Ridgvv, N. S. Goss, Notes

Plialacrocorax violaceus and on P. violaceus res-

plendens, N. W. Nelson, Brief Diagnoses of two

new Haces of North American Birds, L. Stejneger,
Analeeta Ornithologica, Ed. Dutclier, Bird Notes

from Long Island, G. Lawrence, Cliaracters of a

New Species of Pigeon of the Genus Engyptila, Recent
Literatur«, General Notes, Correspondence, Notes

and News.

Dr. J. V. MadaräSZ. Der Sclimarozer-lMilan (Milvus

Aegyptius Gm.) in der Vogelfauna Ungarns. (Separat-

abdruck aus Termeszetrajzi Füzetek. Vol. Vll. 1883,

deutsch und ungarisch.)

Nachdem der Verfasser interessante Bemerkungen
über die Ornis Ungarns und einige seltene \'orkomm-
nisse in derselben mitgetheilt bat, gibt er die Be-

schreibung eines Schmarozer - Milans, der im Ofner

Gebirge erlegt worden ist, eine gute Abbildung ist auf

Tafel l. beigefügt.

Dr. J. V. Madaräsz. Ueber abnorm gefärbte

Vögel in der Sammlung des Ung. National-Museums.

(Separatabdruck aus derselben Zeitschrift. Vol. VIIL,

Parte 3, 1884, deutsch und ungarisch.)

Nach einer klaren, übersichtlichen Einleitung über

die Farbenabweichungen der Vögel überhaupt, werden
die im ungarischen Nationalmuseum befindlichen ab-

norm gefärbten Exemplare angeführt und beschrieben,

besonders hervorzuheben ist ein vorzüglich schönes,

weissliches, auf Tafel VL abgebildetes Individuum von
Picus major. Diese Abhandlung liefert einen sehr

dankenswerthen Beitrag zur Kenntnis« der so inter-

essanten Farbenabänderungen.
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E. P. Bicknell, A Study of the Singing of onr
Birds (Contin), E. W. Nelson, The Breeding Habits

of Actodromas raaculatus, S. W. Willard. The
Migration of our Winter Birds, H. W. Henshaw,
Description of a New Songsparrow (Melospiza fasciata

montana), L. Stejneger, Analeeta Ornithologica

Second Series, Capt. J.W. Co Hins Notes of certain

Laridae and Procellaridae of the New Englands Coast,

R. Ridgway, Remarks upon the clos Relationship

between Eudocimus Albus and E. Ruber, G. La
wrence, On the Occurrence of Larus leucopterus

Faber in the State of New -York, W. W. Cooke,
Bird Nomenclature of the Chippewa Indians, H. W.
Henshaw, On a new Gull (Larus Nelsoni) from
Alaska, R. Ridgway, Note on Astur atricapillus

striatulus, R. Ridgway, On the possible Specific

Identity of Buteo Cooperi Cass. with B. Harlani

(Aud), II. W^ Henshaw. The Shore Larks of the

United States and Adjacent Territory, J. H Langille,~ " .-,..„., ., ^^^^
— _ j _ — ^^_. ^

Thrush, W. Barrow's Birds of the Lower Urug....^

(Contin), Recent Literature, General Notes, Correspon
dence Notes and News.

Die Durchsicht dieser neuen Zeitschrift zeigt,

welche werthvolle Erfolge durch das Zusammenwirken
so vieler trefflicher amerikanischer Ornithologen erzielt

werden.

Prof. Dr. Wilh. Blasius. Zur Geschichte der

Ueberreste von Alca impennis Linn. Separatabdruck
aus Cabanis Journal für Ornithologie. Jiinnerheft 1884.

Naumburg 1884, 8.

Der Verfasser bespricht die sämmtlichen, in ver-

schiedenen Sammlungen aufbewahrten Reste des Riesen-

alks, und zwar Bälge und ausgestopfte Exemplare,
Skelete und einzelne Knochen, W^eichtheile und Eier

in der gründlichsten, auf die genauesten Forschungen
basirten Weise, so dass wir eine Geschichte dieser

ausgestorbenen Art besitzen, wie sie wohl von keiner

anderen Species vorliegt. P.

-=«OOfi=>-

Notizeii.

Ein seltener Albino. Im Besitze des Vereins-

Mitgliedes Herrn Wilhelm Grond in Mittelwalde (Graf-

schaft Glatz) befindet sich gegenwärtig ein von diesem
letzter Tage gefangener weisser N e ii n t ö d t e r (Enne-
octonus collurio)*). Dieser, ein junges, aber schon fast

vollständig ausgewachsenes, recht munteres Exemplar ist

ganz rein weiss mit fleischfarbigen Beinen, fleischfar-

bigem Schnabel, rothen Augen und nährt sich jetzt schon
selbst mit Würmern und Fliegen.

Herr Wilhelm Grond erzählt seinen Fang so

:

Ich erfuhr diese Tage zufällig, dass sich im dichten

Strauchwerk hinter dem Bahnhofe ein Nest mit iungen
Neuntödtern oder Dorndrehern befinde, in welchem
auch ein junges, ganz weisses Exemplar sei. Obzwar
schon spät Abends, ging ich doch gleich zum Bahn-
hofe, um dort nachzusehen. Ich konnte jedoch lange
nichts finden^ als plötzlich, schon fast am Ende des
ziemlich weit auseinander stehenden Gesträuches ein

Vügelpaar auf mich zugeflogen kam und auf mich
eindringend einen schreienden Lärm machte. Ich er-

kannte die Vögel als Neuntödter und dachte, wo die

Alten, muss auch das Nest mit den Jungen sein, suchte

nun an dieser Stelle schon eifriger, doch immer von

den schreienden Eltern begleitet, konnte jedoch das

Nest nicht finden. Aergerlicii war ich schon im Begriffe

umzukehren, da sehe ich plötzlich meinen Albino auf

einem ziemlich hohen Aste ganz ruhig sitzen. Ich ging

nun behutsam vor, fürchtend, dass mir der kleine

Weissling fortfliegen könnte. Doch dieser blieb still

sitzen und liess sich auch ganz ruhig mit der Hand
fangen. Ich suchte nun nicht weiter nach dem Neste,

habe also dieses und die Geschwister meines Gefan-

genen nicht gesehen, möglich, dass die anderen Jungen

bereits ausgeflogen waren, und ging eine grosse Strecke

von den schreienden Alten verfolgt, nach Hause. —

*) Nacli neueren Nachrichten unterdessen crepirt.

Mit Folgendem berichte ich über einen gewiss

seltenen Fall von Zähmung und Anhänglichkeit eines

Raubvogels und würde es mich freuen, wenn Sie von

meinen Mittheilungen in Ihrem geschätzten Blatte Ge-

brauch machen würden.

Einer meiner bei Brunn in Mähren ansässigen

Bekannten theilte mir mit, dass er einen Raubvogel

besitze, der derart abgerichtet ist, dass er früh Morgens
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von ihm in Freiheit gelassen, den ganzen Tag über sich

nicht sehen iiisst, in der Umgebung bis auf eine Ent-

fernung von 2 bis 3 Stunden mit anderen seiner Art

kleine Vögel, Miiuse etc. erbeutet und erst Abends
gegen 6 Uhr wieder zurückkommt, sich bei der Thüre

des Hauses ganz gemtithlich fangen und auf seine

Schlafstätte, eine zwischen den Fenstern aufgestellte

Holz- oder Papierschachtel, bringen lässt, auf welcher

er in stellender Stellung bis zum Eintritte der Dun-

kelheit verweilt, um sich sodann, entgegen der Ge-

wohnheit der Thiere, auf einem oder beiden Füssen

stehend, auszuruhen, der Länge nach nieder zu legen

und in dieser Lage die ganze Nacht zu ruhen, bis er

dann Morgens genommen und in Freiheit gelassen wird.

Da ich den Worten meines Bekannten nicht den

vollen Glauben schenkte, habe ich mich bei Gelegenheit

eines Besuches in dieser Gegend von der vollen

Wahrheit seiner Angaben überzeugt und auf mein \'er-

langen den besprochenen Vogel, einen circa 1 ' \, Fuss

langen, schön befiederten und beiläufig ö Monate alten

Geier*) zum Geschenke erhalten. Ich habe ihn mit nach

Wien genommen und will Versuche behufs seiner

weiteren Zähmung anstellen; sollten diese von günstigem
Erfolge begleitet sein, so werde ich darüber nächstens
berichten.

Wien, 18. August 1884.

Jog«f Brückner,
Miig.-Beamter,

III.. KolonitzpUti N'r. 7, 1. Stock, Th. 6. wolinhall.

*) Verrauthlich Archibuteu lagopus. (Die Redaction)

In der Generalversammlung des böhmischen Forst-
vereines in Caslau, am ü. August, theilte der fürstlich

Schwarzenberg'sche Forstmeister Herr Wilhelm Soucha
Folgendes mit: Herr Kralik, Fabriksbesitzer in Winter-
berg, stellte einen Vcrsucli an, Kackelhüliner zu züchten.

Er gab eine Auerhenne und einen Birkhahn zusammen
und Hess die gelegten Eier von einer Haushenne aus-

brüten, was auch vollkommen gelang. Es sind 2 Hähne
und 3 Hennen aus<;ekrochen, die sich sehr gut be-

finden und deren Gefieder sich nach und nach in das-

jenige der Rackelhühner verwandelt. Nebenbei sei

bemerkt, dass der Herr Forstmeister 2 Bilder, eines

5 Wochen alten Hahnes und einer Henne der Ver-
sammlung vorzeigte.

Steinlhota bei Kohijanowitz, 18. August 1884.

Josef Frli. V. Uraby.
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Naturliistorisclie Studien und Reiseskizzeii aus Schweden und Norwegen

im Frülijalire 1884.

Von Dr. R. Blasius.

(Schluss.)

Jn der Station Gr in daheim, die nur wenige Minu-
ten weiter liegt, suchte ich mich durch einen Grog zu er-

wärmen und fuhr bei eisiger Kälte und scharfem Nordost-
winde noch etwa eine halbeStnnde weiter nachSkogstad.
Der Weg ist noch grossartiger als zuvor; man fälirt

unmittelbar am See hin und hat immer den Blick auf
das interessante steil abfallende Skodshorn vom Nord-
ixfer des See's; dabei treten die Schneeberge immer
näher und näher an die Strasse heran. Beim Kirchdorfe
Oye verlässt man den Vangsmjösen, fährt an dem
tosend wild hinabstürzenden Bergstrom entlang hinauf
nach Strandefjord; d,er Weg geht wieder mit ganz
entzückender Scenerie am See entlang, die Gegend
wird immer wilder und öder; bald hat man das Kirch-
dorf Kasa mit schönem, einzeln gelegenem Schulliause

(das schönste und beste Haus in jedem Dorfe ist das
.Schulhaus) erreicht und bald nach einer kleinen Biegung
der Strasse kommt man in Skogstad, dem Hauptaus-
gangspunkte zum Besuche für Jotunheim an.

I

Ich bestellte mir sofort wieder ein Carriol und bat

! mir einen Schnaps (auf norwegisch Aquavit) aus, da
ich gehörig durchgefroren war. Dar Wirth erwiderte

1 mir auf englisch, dass er keinen Aquavit führe. Während
[ ich mich in Gedanken mit einem Glase warmer Milch

I tröstete, bemerkte ich im Vorräume vor dem Wohn-
i
zimmer eine IMenge sehr schöner Rennthierfelle, zwei

I Fuchsbälge, welche doppelt so gross als die bei uns

I

geschossenen waren und einen prachtvollen Bärenpelz.

Der Hof war mit Rennthiergeweihen geschmückt, mei-

stens der ganze Kopf mit aufsitzenden Geweihen .nls

Zierde aufgehängt. Ich Hess mir den Wirth nochmals

I

rufen, fragte nach dem Bären, den Rennthieren und
Füchsen und kam in ein leidlich englisches Jagd-

I
gespräch mit ihm. Er erzählte mir, dass der Bär vor

I etwa sechs Wochen vielleicht 400 Schi-itte vor seinem

Hause erlegt worden sei und forderte für den Pelz

65 Kronen, die Füchse sollten 15 Kronen, die Renn-
thiere 10 Kronen kosten. Da das Wetter wundervoll
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klar war, so iinterbielt ich mich mit ihm über eine

Extratour liinein in das HoehgebirgsUind von Jotun-

heiin und fragte nach Pferd und Führer. Er versprach

mir, beides zu besorgen und war gliU-klich, dass ich

der erste Tourist wUre, der dieses Jahr nach Jotun-

heiin vordriinge.

Zur ]5ekihnung erliielt ich jetzt auch einen Schnaps

;

mein Wirth hatte nämhch noch eine zur Hälfte gefüllte

Flasche im Wandschranke und erklärte, dass er davon

nicht an die gewöhnlichen Reisenden abgäbe, sondern

nur an solche, die wirklich Uebirgstouren machen
wollten. Ein kleines, kräftiges norwegisches Pferd wurde
bald vorgeführt mit leidlichem Sattel und begleitet von

einein famosen, sehr zerlumpten, wirklich malerisch

aussehenden Hirten, der mir als Führer diente. Zu-

nächst ritt ich auf der Landstrasse weiter nach Nystuen,

bog dann rechts ab über die Bjiirdöla, eine Sommer-
colonie für die Hirten, die aber noch nicht bezogen

war. Eine Brücke über den nahe vorbeiBiessenden

Fluss existirte nur für Fussgänger aber nicht für

Reiter. Ich ritt also durch den Fluss; das Wasser

ging mir bis an die Knie, so dass von meinem kleinen

Pferde nur Kopf und etwas Rücken herausragte. Meine
Wasserstiefel waren hier von vortreftlichem Nutzen.

Jlit ungeheurer Oeschickliclikeit dirigirte sich das kleine

Pferd im spitzen Winkel zur Stromrichtung auf das

andere Ufer, während ich jeden Moment fürchtete, von
dem reissenden Strome mitsammt dem Pferde fort-

gerissen zu werden.

Dann kamen wir an einen kleinen Complex von
Sennhütten bei üpdalstöle, die in diesen Tagen bezogen

werden sollten. Der Weg führte dann ganz steil hinauf

zur Passliölie, auf glatten Folsplatten ging das kleine

Thierchen mit fabelhafter Sicherheit. Dann kamen wir

an ein Moor, in dem es bis an die Knie einsank

;

dann an ein Felsengewirr, wo ich immer mit den Steig-

bügeln hängen blieb, mich in Acht nehmen musste, um
nicht vorn über den Kopf des Pferdes hinab zu stürzen,
dann durch Schneefelder, wo es fast bis an den Bauch
im Schnee war, so waren wir nach zweistündigem Ritte

in der grossartigen Fjelds-Natur am Tyinsee augelangt.
Auf einer schneefreien Stelle, auf fusslioliem Rennthier-
Moose lagerten wir uns; vor uns den noch fast ganz
mit Eis bedeckten See und im Hintergrunde die schnee-
igen Hochgebirge Jotunheim's mit ihren Gletschern
und Firnfeldei'n. Am Ostufer des See's, wohl einen Kilo-

meter entfernt, auf einer etwas vorspringenden, schnee-
freien Landzunge, weideten einige wilde Rennthiere; die

Boote, die im Sommer den Verkehr über den See ver-

mitteln, lagen noch meterhoch im Schnee. Der Reitweg,
der am See entlang in das Innere Jotunheim's führt,

war noch nicht schneefrei. Jotunheim das Hauptlioch-

gebirgsland Norwegens, ist zur Zeit in ähnlicher

Weise für die Touristen zugänglich, wie die Hoch-
gebirgsstöcke der Alpen. Wesentlich von den Studenten
Norwegens ist für regelmässige Führer, für Unterkunfts-

hütten, für Verpflegung dort gesorgt. Das grösste Ver-
dienst um Erschliessung dieses schönen Gebirges hat

der norwegische Touristenverein, der in ähnlicher Weise
wirkt wie die Alpenvereine in den Alpen. Ich konnte,

da es noch zu tVüh in der Jahreszeit war, nicht weiter

vordringen, und musste mich, wenn auch mit schwerem
Herzen, von dieser grossartigen schönen Gebirgsland-

schaft trennen.

Nach einer Stunde war ich wieder auf der Haupt-
strasse angelangt ; dieselbe wird immer öder und
grotesker. Rechts hat man das steil abfallende Stugunös
und zur Linken den Utro-See und dahinter das tlieil-

weis noch mit Schnee bedeckte Borrenös. Wir be-

fanden uns etwa in einer Höhe von 1000 Meter

Keise eines Künstlers nach dem Congo-Flusse.

Von H. H. Johnston.

(Fortsetzung).

Es ist sehr feucht in Pallaballa. Jeden Morgen
und Abend hüllt ein dicker Nebel Alles ein und macht
den Platz kotliig und ungesund. Es gibt in der Um-
gebung vier Könige, Kagumpaka, Nikiangila, Tantia

und einen kleinen Knaben, dessen Namen ich vergessen

habe. Kagumpaka ist der Hauptkönig und schuldet

dem Könige von Congo in San Salvador nur Lehens-
pflicht. Vor kurzer Zeit machte eine der Königinnen
dieses Königes von Congo eine Art Lustreise durch
sein Gebiet und wurde in Pallaballa mit grosser Ehr-
furcht empfangen. Jlan findet liier entschiedene Spuren
portugiesischen Einflusses und viele Wörter dieser

Sprache sind in die loeale Mundart eingeführt. Zu
Pallaballa haben die Eingebornen Anlage zur Un-
verschämtheit, ja selbst zur Herausforderung gegen
die Weissen. Sie sind sehr abergläubisch und für Jeden,
der stirbt, wird irgend Jemand ndokki (oder „vom
Teufel besessen") erklärt und muss das Caska-Gitt
nehmen. Dasselbe wird gewöhnlich in solcher Weise
gereicht, dass es bloss als starkes Brechmittel wirkt,

unter der Voraussetzung, dass das Opfer den Teufel
„herauf bekommen" und mit seiner Galle auswerfen
werde. Sie halten ein grosses Stück auf ihren Inkimba
und wehe dem Weissen, der denselben beleidigen sollte.

Wenn die Inkimba auf der Strasse sind, so kündigen

sie ihr Kommen durch eine Art trommelnden Geräusches

wie dur-r-r-rl an und dann müssen Alle, welche nicht

in ihre Geheimnisse eingeweiht sind, die Strasse räumen.

Ein junger Missionär, der diesen Fanatikern nicht aus-

weichen wollte, wurde ergriffen und übel zugerichtet.

Die Inkimba sind aller Wahrscheinlickeit nach männ-
liche Personen, welche sich der Beschneidung und

einer Einweihung in die Hochzeitsfeierliehkeiten unter-

ziehen. Sie können jeden Alters sein, Knaben von elf

oder Männer von vierzig Jahren ; doch unterziehen sich

der „Inkimbaschaft" gewöhnlich junge Männer.

Ein hiesiges Jahr (sechs Monatej lang dauern die

Ceremonien und es gibt drei oder noch mehr Stadien

der Einweihung, welche durch Unterschiede in ihrer

Kleidung aus Gras kenntlich sein sollen. Sie schmieren

sich über und über mit irgend einer thonigen Erde
geisterhaft weiss an und waschen sich auch nicht ein

einziges Mal während ihres sechsmonatlichen Noviziates,

obgleich sie ihren weissen Anstrich oft wiederholen.

Sie werden durch die nganga oder Medicinmänner in

einer besonderen Sprache unterrichtet, welche Sprache

von der gebräuchlichen vollkommen verschieden zu

sein scheint und niemals die Frauen gelehrt wird.
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ungefälir auf der Wasserscheide zwisclien der nach

Ohristiania zu strömenden Bagna und dem nach dem
Sognetjord abtliessenden Fhisse. Die Birken waren eben

im Begriif, die jungen Blätter hervorknospen zu lassen.

Unmittelbar am Wege fand ich, durch das ängstliche

Schreien einer Wachholderdrossel aufmerksam gemacht,

ein Nest, das mit drei eben ausgekrochenen, noch ganz
nackten Jungen und einem Ei auf einer Zwergbirke
circa 1

'/i Meter von der Erde dicht an dem Stamme
stand. Das Nest war, ähnlich dem unserer Schwarz-

drossel, ziemlich dickwandig gebaut, aus Grashalmen und
Rindenbaststückchen bestehend. Es hatte einen äusseren

Durchmesser von 14'/2 Centimeter und eine Tiefe von

10 Centimeter.

In Nystuen war mein Gepäck, das ich per Boten
von Skogstad vorausgeschickt hatte, bereits angekom-
men. Da der Abend prachtvoll zu werden versprach

und ich am andern Tag noch Zeit genug hatte, zum
Sognetjord hinunter zu kommen, entschloss ich mich,

hier oben in dem Alpenhospiz die Naclit zuzubringen.

Die Landschaft hat einen tief melancholischen, aber

wunderbar grossartigen CJharacter. In der Nähe
eine 200 Stück starke Rennthierheerde, die erst

vor wenig Tagen von Lappland her zum Verkaufe
dort angetrieben war, gab dem See und der Nachbar-
schaft vollständig den norwegischen Fjelds-Character.

Der See ist ausserordentlich forellenreich. Nachdem ich

mir ein Paar vortreffliche Exemplare zum Abendessen
hatte gut schmecken lassen, sass ich noch lange bis

zum Sonnenuntergang am Seeufer, ganz versunken in die

wunderbare Schönheit des norwegischen Hochgebirges.
Ein unfreundlicher mit Hegen unterbrochener

Nebel erweckte mich am andern Morgen. Mein Regen-
mantel war mir von grossem Nutzen. Bald hatte ich

mein Carriol bestiegen und fuhr weiter gegen Westen nach

Bergen zu. Die Strasse führt durch das einförmige

Smeddal. Ungefähr auf der Passhöhe, an der Grenze
des Bergenstiftes, begegnete mir ein Reisender in einer

Stolkjaerre, einem zweiräderigen Wagen , ähnlich wie
das Carriol, nur mit dem Unterschied, dass der Sitz

lür zwei eingerichtet ist und unter dem Sitz ein Holz-
kasten zur Aufbewahrung von Gepäck und sonstigen

Transportsachen angebracht ist. Es war ein norwegi-
scher Geschäftsreisender, der mir vorschlug, mit dem
Wagen zu tauschen; er wollte mein Carriol nach Nystuen
benutzen und ich sollte dann mit seiner Stolkjaerre

und seinem Kutscher, Peter Jansen aus Laerdal, direct

nach Sognetjord hinabfahi-en. Ich überlegte mir die

Sache reiflich und fand es dann am praktischsten, die

Proposition anzunehmen, da es mir durchaus nicht

unangenehm wai-, unter einer sichern Leitung die steile

Fahrt abwärts nach der Westküste zu machen. Rasch
war unser Gepäck getauscht und nun ging es weiter

im sausenden Trabe hoch über der brausend schäumen-
den Laera hin, im ßirkenwalde, wo der Kukuk lustig

seinen Ruf erschallen Hess, nach M a r i s t u e n.

Wenn ich glaubte, allein in meinem Carriol schon
verhältnissmässig rasch gefahren zu sein, so fand ich

mich enttäuscht; von solch einem Fahren, wie es Peter
Jansen betrieben, hatte ich noch keine Ahnung gehabt. Die
steilsten Berge sauste der Wagen im raschesten Tempo
ohne Hemmapparat hinab; die Kieselsteine flogen uns
wie Staub um die Ohren ; ich suchte, so weit wir uns

norwegisch verständigen konnten, die Gangart des

Pferdes zu massigen. Mein Kutsciier beruhigte mich
aber und ich muss gestehen, ein sichereres Fahren, als

seitens dieses Norwegers, habe ich nirgends im Gebirge
wieder gesehen.

Nur einmal wurde mir die Sache zu toll. Sehr
steil ging der Weg an einem senkrechten Abstürze

Während der eanzen Periode ihrer Einweihune: leben

sie gleich den Lilien auf dem Felde, indem sie auf
gemeinsame Kosten des Dorfes oder der Gemeinde
erhalten werden. Sie erneuern ihre scheussliche weisse

Farbe alle paar Wochen unter grossen Ceremonien.
Ein Inkimba in einem Regenschauer ist ein Anblick
zum Erbarmen. Noch Niemand war bisher im Stande,
ihrer heiligen Sprache auf den Grund zu kommen. Ist

sie vielleicht irgend eine ursprüngliche und mehr ver-

altete Form der Bantu-Sprache, die für religiöse Zwecke
erhalten blieb, wie das Sanskrit, das alte Slavonisch
imd das Latein ?

Die Inkimba erhalten auch einen neuen Namen,
wenn sie diese Mysterien durchmachen und es gilt für

eine grosse Beleidigung, einen Mann bei seinem Jugend-
namen allein zu rufen, obgleich man ihn seinem neuen
Namen behufs Identificirung beifügen darf.

Man kann von dem Volke von Pallaballa sagen, dass

es das Christenthuui „begünstige." Wenn der Missionär
in König Kagumpaka's Haus einen Sonntagsgottesdienst
abhält, blicken einige zwanzig oder dreissig Müssig-
gänger mit heiterer Miene hinein, um zu sehen, was
da vorgeht, etwa so, wie wir einer ihrer Ceremonien
beiwohnen würden. Sie betragen sich sehr anständig und
ahmen mit der nur den Negern eigenthümlichen, aus-
gezeichneten Nachahmungsgabe alle unsere Bewegungen
und V^erriclitungen nach, so dass ein flüchtiger Beob-
achter glauben würde, sie seien wirklich durch den
Gottesdien.st ergriffen. Sie knieen mit hingebender An-
dacht nieder, falten ihre Hände und sagen mit tiefem
Enthusiasmus „Amen." Der Missionär hielt eine kurze

Predigt im Fiote, worin er sich wunderbar ausdrückte,

wenn man die kurze Zeit erwägt, welche er dem
Studium der Sprache widmete. Der König nahm immer
das Ende irgend einer Phrase auf und wiederholte

dieselbe mit gönnerhafter Theilnahme nach dem Mis-

sionär, nur um zu zeigen, dass er Acht gebe und warf
unterdessen einen verstohlenen Blick nach seinen Wei-
bern, Avelche draussen ihren sie abhaltenden Verrich-

tungen nicht mit hinreichendem Eifer oblagen. Ein kurzes
Gebet beschloss den Gottesdienst und als sich der

König von den Knieen erhob, lieh er sich sofort eine

Handschraube aus, um irgend eine Aenderung an seinem
neuen Canoe vorzunehmen.

Die Vegetation um Pallaballa herum ist sehr

reich. In den Thälern steht ein schöner Wald, Ananasse
wachsen wild und ein dem Adlerfarn ähnliches Farn-
kraut verleiht den Waldlichtungen ein bekanntes Aus-
sehen. Die Cucurbitaceen sind hier sehr bemerkens-
werth, besonders eine Art mit herrlichen Früchten ; sie

sind eiförmig, beiläufig von der Grösse einer Birne

und mit Stacheln bedeckt. Die Aussenseite ist prachtvoll

orangenfarben; wenn sie reif sind, springt die Schale

in vier Abschnitte auf und zeigt das Innere, in welchem
die schwarzen Samen in ein Fruchtfleisch von dem
reichsten Carmoisin -Roth eingebettet liegen, das ich

jemals in der Natur erblickte. Die gemeinsten Vögel

um Pallaballa sind graue Papageien, der Gypohierax-

Geier und ein kleiner, schwarzer Nashornvogel.

Als ich nach diesem kurzen Ausfluge nach Palla-

balla wieder nach Underhill zurückkehrte, erhielt ich

von Stanley eine freundliche Einladung, nach Vivi
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nach dem Fluss liin hinab und war vom Wasser stark

ausgeschwemmt. Da beschloss ich auszusteigen und
ging zu Fuss. Die Vegetation besteht wie auf der

andern Seite der Passhöhe am Vangsinjösen auch hier

aus Birken- und Ellernwäldern. Ich beobaclitete einen

Kolkrahcn. der sein Nest bestimmt in dem nah gelege-

nen Fels liatte, da grössere Bäume hier giinzhch l'elilten,

mit einem geraubten jungen Vogel im Schnabel zum
Horste zurückeilen, um seine Jungen zu füttern.

Wassei-staare waren massenweise überall am Flusse

zu beobachten. Der Kitliik schrie sehr tieissig.

Gegen 10 Uhr waren wir in Haeg, einem sehr

freundlichen, angenehmen Quartier, wo ich füttern liess

und frühstückte. Kurz vor Haeg mündet von links her

die grosse Strasse durch das Ilallingdal, die aber offen-

bar viel schlechter erhalten ist als die Strasse durch
das Valders und wie, ich mich erkundigte, auch viel

weniger gute Stationen besitzt.

Von Haeg geht es anfangs in dem weiten Hoch-
gebirgsthal bis zur Höhe von 4.Ö0 Jleter. In Folge des

Einflusses des Klinia's der Westküste Norwegens ist

die Vegetation viel weiter vorgeschritten, als auf den
entsprechenden Bergpartien auf der Ostseite der Pass-

liühe. Auf schöner Strasse geht es abwärts. Dann er-

seheint im Hintergrunde eme enge Schlucht und zuvor
die hochinteressante, noch aus dem Xll. Jalirhundert

stammende Holzkirche von Borgund.
Unmittelbar unterhalb der Kirche beginnt die

Klamm ; die Strasse ist wundervoll grossartig in den
Felsen eingesprengt. Rechts und links sieht man die

steilen Felswände ; neben dem Wege unten die schäu-

mend tosende Laera; ziemlich mitten in der Klamm,
an einer geringen Erweiterung, liegt die nächste Station

Husum, wo mein Kutscher noclmials füttern wollte.

Die ganze Bewohnerschaft war noch in einer gewissen

[

Aufregung, da am Tage vorher ein junger Engländer
dicht am Wirthshause von einem Felsen, unmittelbar
unter dem kleinen Wasserfall der Laera, oflenbar vom
Schwindel ergriffen, in den Strom hinabgestürzt und
bis jetzt nicht gefunden war.

Die Strasse bleibt noch eine Zeit lang in dem
engen Thale; von Saeltun ab erweitern sicli die Thal-
seiten. Man passirt einen weit in das Thal vorge-
schwemmten Kiesberg, auf dem sich ein Engländer zum
Lachsfang in der Laera angesiedelt hat.

Die besten Fischereigelegenheiten sind überhaupt
in Norwegen von den Engländern für hohe Summen
erpachtet.

Gegen 4'
., Uhr war ich in Lacrdalsören am

Sognefjord angelangt und fand Unterkunft wieder in

einem liotelartig eingerichteten Wirthshause , nachdem
ich mich mehrere Tage in norwegischen Bauernhöfen
des Innern sehr einfach, aber doch sehr woid befunden
hatte. Der Sognetjord ist der längste aller norwegi-
schen Fjorde, von dem Meere ab bis Lärdalsören
ITU Kilometer.

Die Umgegend Laerdalsörens ist ausserordentlich

grossartig. Die wohl 15ÜÜ Meter iiohen Berge stürzen

steil, fast senkrecht , kaum noch für einen Fussweg
Kaum lassend , in das Jleer hinein. Die einzige Ver-
bindung der sporadisch an den Ufern liegenden Bauern-
höfe und kleineren Ortschaften wird durch Böte und
jetzt auch durch Dampfschitle hergestellt.

Planmässig sollte das DampfschifT Sonntag, den 17.

Juni, um 7 Uhr abgehen; es kam aber erst um 1 1 Uhr an,

wie wir hörten, verspätet durch einen sehr starken Pferde-

transport, der beim Ein- und Ausladen sehr viel Zeit in

Anspruch genommen hatte. Das Dampfschiff steuert

aus dem eigentlichen Laerdalfjord rasch hinaus in den
Sognefjord. Kechts blickt man in den Aardal- und

hinüber zu kommen und meine Forschungsreise nach
dem Inneren auf seinem Wege fortzusetzen. Er war
erst kürzlich aus Europa zurückgekehrt und ich liatte

ihm bereits einen eiligen Besuch gemacht; nun aber
wollte ich einige Tage in seiner Gesellschaft verbringen
und trachten, aus seinen Instructionen und Rathschlägen
Nutzen zu ziehen, bevor ich nach dem oberen Congo
aufbrach.

Stanley's erste und grösste Niederlassung an diesem
Flusse, wie sie sich hoch über den rauschenden Strom
erhebt und wie die weissen Häuser in ihrer Heiligkeit

auf dem grossen, dürren Abhänge aufleuchten, gleich

irgend einer Stadt des Ostens auf einem Festungshügel,
sieht kaum wie eine friedliche Niederlassung, sondern
vielmehr wie die Zwingburg irgend eines Flusspiraten
und die Schatzkammer seiner Beute avis.

Vivi - Station ist 360 Fuss über dem Meere und
gute 270 Fuss über dem Congo gelegen. Die vor-

ragende Bergmasse, auf welcher die Station liegt, er-

hebt sich, so wie sie sich dem Flusse nähert, zu
grösserer Höhe und ist nahezu unzugänglich, ausser
vom Binnenlande her oder einer sich vom Flussufer
hinaufwindenden Strasse. Zur Linken dieses jähen
Hügels lässt ein kleiner Fluss, der in zarten Cascaden
durch eine Reihe schmaler Klüfte in dem blaugrauen
Gestein dahinschiesst, einige Vegetation und wirklich
ziemlich malerische, hängende Baumgruppen aufkommen
und befeuchtet die grossen Gärten und Bananen -An-
pflanzungen, die in dem Thale angelegt wurden. Dieser
Fluss versiegt beinahe niemals ; doch bleibt er dennoch
in der trockenen Jahreszeit dann und wann aus, sonst

könnte man ihn als den Wasservorrath \'ivis ansehen,

denn sein Wasser ist angenehmer zu trinken, als das

des Congo, welches, obgleich vollkommen gesund, oft

den Geschmack schwachen Thees hat. Auf der ent-

gegengesetzten Seite des Vivi-Hügels öffnet sich ein

anderes Thal, voll von tief gefärbten Wäldern, sich hebend
und senkend bis sie eine Linie von fern sich hinzie-

henden Dünen erreichen. Hinter Vivi thiirmt sich eine

ungeheuere Felsmasse gegen den Himmel aut', spärlich

mit Pflanzengruppen bedeckt und überragt von grossen

Steinblöcken, welche wie die Ueberreste eines Grab-
denkmals oder irgend eines Druidentempels aussehen.

Eine von Stanley's Stationen zu beschreiben, ist

keine sehr dankbare Aufgabe, denn während unsere

Beschreibung gedruckt und veröffentlicht wird, kann
sich der Platz vollständig verändert haben und in der

That verlaufen die Dinge am Congo so rasch, dass

Vivi, die beständigste aller der Niederlassungen, wahr-

scheinlich jetzt nicht mehr so aussieht, wie ich es

kennen lernte. Im Monat Mai des verflossenen Jahres

jedoch bestand mehr oder weniger folgende Anordnung
der Gebäude. Auf dem Gipfel und nahe der Flussseite

des Felsens berindet sich eine flache und ebene, nahezu
künstlich hergestellte Plattform von beiläufig 80 Qua-
dratfuss. Hier stehen mehrere wichtige Gebäude. Das
Hauptgebäude hat ein oberes Stockwerk mit Stanley's

Schlafzimmer und zu ebener Erde ein grosses Em-
pfangszimmer , umgeben von reichgefüllten Bücher-

schränken, des Doctors Wohn- und Arbeitszimmer, das

Schlafzimmer des Zweiten im Commando, ein Magazin,

eine Kanzlei oder Comptoir und eine Gewehrkammer.
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Lvsterfjord, die im Hintergrunde die Jostedal- Sclinee-

felder haben. Durch eine enge Meerspalte biegt der

Dampfer in die Amble-Bueht ein , an deren Westseite

zwischen grünen Wäldern reizend abgeschlossen das

kleine Dorf Amble liegt. Dann geht das Schiff in den

eigentlichen Sognefjord zurück, passirt Ytre-Fröningen

und biegt südlich in den Aurlandsfjord ein; alle paar

Minuten wechselt die grossartige Landschaft durch

neue Wasserfalle, die von den Bergen herabstürzen und
neue Berge, die sich wieder coulissenartig verschieben.

Ganz prachtvoll ist der Anblick, wenn man auf die

Gabelung des Aurlandsfjord in den Naeröfjord auf das

Vorgebirge Bejteln lossteuert, immer grossartiger wird

die Natur, ganz eng das Fahrwasser. Die senkrecht

aufsteigenden , fast 3000 Fuss hohen Felswände lassen

Unmassen von Wasserfällen hinabstürzen.

Als das Dampfschiff an einer Stelle zur Aufnahme
eines Bootes für einen Moment anhielt, zählte ich

24 Wasserfälle in allen Formen , in einem , zwei oder

drei Absätzen hinabstürzend, tosende Bäche, feine

Staubfälle, die nur als Dunst unten am See ankommen.
Nur zu rasch war diese grossartigste Partie , die mir

in Norwegen vorgekommen ist , mit dem Dampfschiffe

durchflogen. Gegen '/j^ Uhr trafen wir in G u d-

vangen ein.

Von den bereitstehenden Wagen nahm ich mir,

da kein Carriol vorhanden, eine Stolkjaerre. Eine Ber-

gener Familie , ein Herr mit Frau und Nichte

,

und 2 dänische Damen , die ich schon auf dem
Randsf^jord am Dampfschiff getroffen hatte, schlössen

sich der Weiterfahrt nach Vossevangen, jede Partie in

besonderem Wagen, an. Die Strasse behält vollständig

den wilden Character des Fjeld , führt wenig steigend

bis zum Fusse des Stahlheimskleven, einer 250 Meter

hohen Felswand, die das Thal vollständig abzuschliessen

scheint. Rechts und links vom Berge stürzen sich

zwei mächtige malerische Wasserfälle wohl 300 Meter
hoch herab ; rechts der Sevlefos, links der Stahlheims-

fos ; unbeschreiblich schön ist der Anblick dieser

beiden Wasserfälle von der Strasse ab , die in sech-

zehn Serpentinen den Berg hinaufführt. Man lässt die

Pferde die leeren Wagen hinaufziehen und geht zu Fuss
langsam bergan , immer abwechselnd auf den Wasser-
fall rechts oder links schauend. An der äussersten

Bergrandung geniesst man den Anblick auf beide Fälle

zugleich ; es ist kaum zu beschreiben , wie gi-ossartig

diese Partie ist. Sie wird von den Norwegern auch
für die schönste ihres Landes erklärt; namentlich der

letzte Blick von oben, wenn man Abschied nimmt von
dem Naeröfjord mit dem weissen, ihn rechts und links

einschliessenden Labradorfelsen, ist überaus schön. Hat
man die Höhe erreicht, so geht die Strasse ziemlich

eben an dem fischreichen Opheimsvand entlang nach
Vinje. Bald nachher fällt die Sti-asse langsam ab am
Vossestrandself entlang. Man passirt noch einige schöne

Wasserfälle und langt nach etwa 1 '/.^ Stimden in

Vossevangen an.

Hotel Fleischer, das auch den höchsten Ansprüchen
eines verwöhnten Reisenden entspricht, Hegt nahe am
See mit prachtvollem Blicke auf die schneebedeckten
Grassiden.

Am andern Tag — Montag den 18. Juni —
fuhr ich weiter zum Hardangerfjord. Die Gegend ist

Anfangs etwas einförmig; rechts und links schöner

Wald , einige Moorseen mit prachtvollen Torfpflanzen.

Plötzlich geht der Weg in grossen Bogenlinien hinab

in das wundervoll grossartige Thal von Skjervet. Gleich

links kommt mit gewaltiger Wassermasse der Skjerve-
fos von der oberen Thalstufe hinab. Man überschreitet

ihn über einer Brücke mit prachtvollem Blicke nach

Dieses Haus soll abgerissen werden, da es sehr heiss

und dem Klima schlecht angepasst ist; die doppelten

W'ände scheinen es nicht viel kühler zu machen und
sind überdies der Schlupfwinkel einer Colonie abscheu-

licher, kleiner Fledermäuse geworden, deren Quitschen

sowohl bei der Morgendämmerung, als bei Sonnen-

untergang sehr nervös macht. Vielleicht aber fehlen

wegen der Fledermäuse die Mosquitos zu Vivi fast

gänzlich, eine grosse und schätzbare Annehmlichkeit

für Jene, welche von ihren giftigen Stichen geplagt

werden. Das ,Stanley's Haus" gegenüber liegende Ge-
bäude ist eine Art grosser , einstöckiger Baracke,

welche eine Anzahl von Schlafzimmern für die weissen

Bewohner und einen grossen, an drei Seiten der freien

Luft zugänglichen Speisesaal enthält. Auf dieser oberen

Plattform, welche man den eleganten Tlieil Vivis nennen
könnte, liegt auch ein Observatorium, ein Douche-Bad,
ein Taubenhaus und die gewöhnlichen Dienerwohnungen.
Von der Veranda, welche sich längs der Schattenseite

von Stanley's Haus hinzieht, kann man eine wunder-
volle Aussicht auf den unteren Congo, mit seinen wal-

digen Inseln, seinen wirbelnden Stromschnellen und
prachtvollen Dünen geniessen. Hier sind auch viele

bequeme Sitze und Stühle aufgestellt und während der

warmen Nachmittagsstunden ruht man hier sehr an-

genehm aus, halb träumend, mit einem guten Buch
aus der wohlbestellten Bibliothek und lässt sein Auge
von dessen Seiten auf die sonnenübergossene Land-
schaft unter dem Hügel schweifen. Von diesem hoch-

liegenden Gevierte führen zwei breite Treppenfluchten

hinab zu einem länglichen Raum, mit einem lang-

gestreckten Garten in der Mitte, um welchen herum
Häuser für Weisse,, Küchen, Vorrathshäuser, Schwein-
ställe, Hühnerhäuser und endlich, abseits von allen

anderen, ein Pulvermagazin liegen. Jenseits von diesen

und meist unten, denn der für die Weissen bestimmte
Theil von Vivi nimmt den Gipfel des Hügels ein,

liegen die Ansiedelungen und kleinen, niedlichen Hütten
der Zanzibaris, der Krumen und der Cabindas, indem
jede Race gleichsam eine kleine Colonie für sich

bildet. Diese „Eingebornen-Stadt" ist von scrupulöser

Reinlichkeit und einige der kleinen Gehege, welche
dem Häuptling oder Jenen, deren Verehelichung ihnen

das Anrecht auf eine mehr abgeschlossene Lebens-
weise gibt, angehören, sind thatsächlich sehr nett und
reizend mit ihren zierlichen Anpflanzungen imd Heerden
von Hühnern und Bisam -Enten. In was immer für

einer Richtung man Vivi verlassen will, immer muss
man bergab steigen. Der hübscheste Weg liegt gegen
den kleinen Bach zu. Hieher nehmen zu Sonnenauf-

gang und gegen Sonnenuntergang die Weiber ihren

Weg, die Krüge auf dem Kopfe balancirend, um Wasser
für ihre Haushaltungen zu holen. Tiefer den Strom
hinab, nahe der Stelle, an welcher die Strasse nach
Isangila denselben kreuzt, liegt der Waschplatz, an

welchem die Weiber unter dem Schutze einiger passend

gelegenen schattigen Bäume den Nachmittag über ihrer

Wäsche verbringen. Hier wird aller Klatsch zwischen

den farbigen Damen ausgetauscht und hieher kommt
unser „boy," wenn er einige Minuten Urlaub erhält,

um sich an den Scandalgeschichten der schwarzen Ge-
sellschaft zu ergötzen. (Fortsetzung folgt.)
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üben und unten. Dann gelit die Strasse wieder ziem-

lich eben am Gravensvand entlang nach Eide. Nach
obligater Verspätung fuhr das Dampfschift'gegen 5 Uhr
ab. Das Wetter wurde unangenehm . die Bergspitzen

verschwanden im Nebel und der Regen und Wind
machten selbst den Aufenthalt auf dem Deck nicht mehr
angenehm. Die Dampfer des Hardangertjords haben

keine besonderen Schiafkajüten. Man lässt sich das

Lager in dem grossen Salon der ersten Kajüte bereiten.

Leidlich erquickt erwachte ich am Morgen —
D i e n s t a g d e n 19. ,1 u n i — , als wir schon am Aus-
gange des Hardangertjord angekommen waren. Die
erste Fahrt weiter nach Bergen zu ähnelt ausserordent-

lich der an der schottischen Küste, da der Waidwuchs
zerstört ist und man meistens zwisciien kleinen, bis zu

einigen 20—30 Meter aus dem Meere ragenden Fels-

klippen hinfährt. Ich hatte (Gelegenheit, viele Wasser-
vögel zu beobachten: Larus camis, fiiscus; Larus
glaucus, meistens wenn wir uns dem offenen Jleere

näherten und von den kleineu Inseln möglichst weit

entfernt waren.

Von den Enten fiel Oidemia nigra und fusca auf;

ab und zu ein Flug Eiderenten, die man sogleich an dem
schönen grünen Kopfe deutlich erkennen konnte. Von
dem Hochgebirge ist man ziemlich weit entfernt. Nur
selten sah man Schneefelder aus dem Innern Nor-
wegens.

Wunderbar ist es, wie die Seeleute es verstehen,

sich zwischen diesen kleinen , sich so ausserordentlich

ähnlich sehenden Inseln hindurch zu winden, und die

Dampfschiffe zur rechten Zeit auf die Haltestation auf-

merksam zu machen.
Diese sind immer gekennzeichnet durch grosse

weisse Scheiben mit schwarzem Centrum, die auf

die Felsen aufgemalt wurden. Sobald diese Zeichen
in Sicht kommen, pfeift das Schiff, und die Boote
mit den Passagieren nähern sich. Die Orte liegen

meist zwischen Bergen geschützt, weit ab vom Meere,
während die Haltestellen, nur aus 2— 3 Häuser be-

stehend, nahe an der Küste sich finden. Die Inseln

sind fast alle bebaut. Fast jedes Jahr sucht sich

wieder eine neue Fischerfamilie eine solche Insel zum
Wohnsitze aus, erbaut dort ihr Häuschen und versucht
etwas Boden zum Kartoffelbau zu gewinnen. Selten

ist für die Boote ein kleiner Hafen da; meistens müs-
sen sie auf dem nackten Fels unter ein kleines Schutz-

liäuschen hinaufgezogen werden.
Gegen 5 Uhr Nachmittags wandte sich das Schiff

von dem nördlichen Courso plötzlich nach Osten , und
wie hingezaubert lag vor uns die malerisch aufgebaute
alte deutsche Hansestadt Bergen. In Holdt's Hotel,

das allen Deutschen, die dort verkehren, als behagli-

cher Aufenthalt bekannt ist, fand ich Unterkunft. Mein
erster Gang war nach dem Museum. Glücklicherweise
fand ich einen jungen, sehr liebenswürdigen, der deut-

schen Sprache mächtigen , erst kürzlich von der Uni-
versität Christiania , als Schüler Collet's, hier ange-

kommenen Conservator Fridjof Nansen, der speciell

für Zoologie angestellt ist. Seine Lieblingsstudicn be-

irefl'en die Ascidien, nichtsdestoweniger hat er sich auch
vielfach mit höheren Tliieren beschäftigt und auch
practisch als Jäger manche Erfahrungen gemacht. Noch
im vorigen Jahre 1882 machte er eine Reise mit einem
befreundeten Wallfischfänger nach der Insel Jan-Mayen,
war 5 Monate — vom Februar an — fort gewesen,
und hatte eigenhändig 13 Eisbären und 110 Seehunde
erlegt.

In der Sammlung sind die Thiere ganz vorzüg-
lich ausgestopft; namentlich entzückten mich die

grossen Säugethiere, vor allen Dingen die Elchhirsche

und Rennthiere durch ihren prachtvoll modellirteu

Körper. Von Balaenoptera rostrata war eine Embryo-
Samndung vorhanden von allen Stadien von den ersten

AVochen an bis zum völlig reifen Embryo. Die Vögel
waren auch meist sehr gut ausgestopft, vom Uhu eine

vorzügliche Reihenfolge von Dunenjungen in allen Ent-
wickelungsstufen, wie ich sie noch in keiner Samm-
lung gesehen habe.

Vom Waldknuz, Strix aluco, waren beide Formen,
die braunen und die grauen, dort aus der Gegend
vertreten.

Von Tetran lagopoides — Lagopus tetrici albus,

Coliet , dem Bastard zwischen dem Schneehuhn lilÄnn-

ehen und TJ/r/iÄ«/)« -Weibchen, waren sehr schöne
P!xemplare, eben so vom Rackelhahn und von der
Rackelhenne aufgestellt.

Ganz vorzüglich ist die Sammlung von Fischen;
dieselbe ist in mehrfacher Weise dem Publikum zur

Anschauung gebracht:

1. In gewöhnlichen Spiritusgläsern, wie man sie

meistens in den Samndungen sieht;

2. In natura ausgestopft;

3. In Papiermache-Exemplaren, den natürlichen

Formen nacligebildet, ähnlich, wie sie auch in Stock-
holm mehrfach aufgestellt waren;

4. In grossen Zinkgefassen mit Glasdeckeln, fest

verschlossen, z. B. der Jlärinyskönig und andere grös-

sere, namentlich Sache Fische.

Ganz ausserordentlich reich ist die Sammlung
au Skeletten, namentlich Waltisch-Skeletten; von fast

sämmtlichen bekannten Arten sind Skelette dort vor-

handen, eine Sammlung wie man sie auf Erden so

vollständig nicht wieder linden soll.

Die beiden grössten Skelette sind die von Balae-

nojitera musculuit , 70 Schuh lang und allem setzt die

Krone auf das Skelett von Balaenoptera Sibaldi in

einer Länge von 76 norwegischen Fuss oder 29 Meter.

Die Bearbeitung der Skelette ist eine vorzüg-
liche, namentlich ist z. B. bei den Walfischen der Ein-

satz der Kiemen an die Skelett-Knochen sehr schön
dargestellt.

Von Vögeln ist auch eine grosse Reihe von
Skeletten vorhanden, von Alca impennis einige Skelett-

theile. In einem besonderen kleinen Schranke sind In-

secten entlialten, darunter eine schöne Sammlung fremd-

ländischer Käfer, leider gänzlich unbestimmt. Von den
andern Thieren waren auch zahlreiche Sammlungen
sehr gut vertreten, so die Krebse, Würmer, Weich

-

thiere etc.

Nachdem wir die Sammlung durchgesehen, gingen

wir in die Bibliothek ; allein für die naturgeschichtliche

Abtheilung derselben können jährhch 4000 Kronen auf-

gewendet werden.

Die Arbeitszimmer für die Custoden sind vor-

züglich. Die Einrichtungen zum Mikroskopiren ausge-

zeichnet, z. B. vorzügliche Instrumente von Zeiss in

Deutschland.

Noch einen kurzen Blick warfen wir in das

prähigtorische Museum, wo wir schöne, alte norwegische

Holzschnitzereien, ähnlich wie am Portale der Kirche

von Borgund, einen prachtvollen Altar-Goldschmuck,
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Sclineescliulie u. s. w., dann alte Möbel wie Schränke,

Sessel, Tische, die häufig an die alten Möbeln erin-

nern , wie wir sie wohl vereinzelt in Bürger- und
Bauernfamilien bei uns finden, sahen.

Mein Führer war das Urbild eines kräftigen ge-

sunden Norwegers; wie leistungsfähig diese Genera-

tion, dieses Volk ist, kann man daran sehen, dass mein

junger Führer, 23 Jahre alt, die Tour von Bergen nach
Christiania auf Schneeschuhen in 3 Tagen gemacht
hatte, um einer dortigen Familie einen Besucli abzu-

statten.

Die ausserordentliche Länge des Tages gab mir

die Möglichkeit, noch nach dem Abendessen um 9 Uhr
eine Spazierfahrt durch und um die Stadt zu machen.
Zunächst fuhr ich nach dem Kalfaret, einer Reihe der

in den üppigsten Parkanlagen stehenden Villen. Eine

Blattentwickelung, wie ich sie hier bei Linden, Aliorn,

Akazien fand, hatte ich in ganz Scandinavien nicht ge-

sehen; dabei eine Blüthenpracht von Syringen, Gold-

regen, Rhododendron, die im Winter im Freien bleiben,

habe ich mir in einer Gegend unter 60'^ nördlicher

Breite, einen Grad nördlicher als Petersburg, niemals

vorstellen können. Die Villen sind sehr niedlich und
haben im Allgemeinen den Character kleiner Schweizer-

Villen. Von dieser Villenstrasse, in der sich übrigens,

obgleich das Wetter prachtvoll geworden war, die

Bergener Damen meist mit Regenschirm und Regen-
mantel bewegten, ging es durch eine etwas einsamere

Strecke von wenig Minuten nach dem Swartediket,

einem zwischen Ulriken und Floifjeldet gelegenen wilden

Gebirgssee, der uns an die ödeste Fjelds-Natur erinnerte.

Solch grossartiger Gegensatz, wie hier in Bergen,
in so kurzen Entfernungen von einander, so üppige
Parkanlagen und öde, wilde Gebirgsnatur, sind mir
noch nirgend anderswo vorgekommen. Um 1)'/^ Uhr
ging die Sonne unter. Die Berge in der rötblichen

Abendbeleuchtung waren unbeschreiblich schön. Mitt-
woch, den 2<). Juni trat ich auf dem Haakon Aral-

stein meine Rückreise an; die Ausfahrt aus Borgens
Hafen geschah bei prachtvollstem Wetter, unmittelbar
vor sich hatte man die alten deutschen Handlungs-
liäuser am Strande, in denen zur Hansazeit so mancher
deutsche Kaufmann, namentlich aus Lübek und Ham-
l)urg, gewohnt hat, im Hintergrunde waren die kleinen

Bergriesen zum Theil noch mit Schnee bedeckt;
weiter in's Meer hinaus sahen wir die Schneefelder am
Sognefjord, später weiter südlich, die ungeheuren
Schneemassen am Folgefonden. Nach einem kurzen
Halte in Haugesund trafen wir gegen ö Uhr in Sta-
vanger ein. Stavanger liegt sehr hübsch, dicht am
Meer, leider nur von kleinen Felsen umgeben, daher
landschaftlich bei weitem nicht so schön wie Bergen.
Nachdem ich mich auf einem nahe am Meere gelege-

nen AussichtsthiU'ra orientirt hatte, suchte ich den Dom auf.

Er ist Ende des XI. Jahrhunderts erbaut und Ende
des XIII. Jahrhunderts, nach einem Brande erneuert,

jetzt letzthin wieder sehr schön restaurirt.

Meine Schiffsgesellschaft war eine sehr ange-
nehme ; meistens gebildete Bergener Familien, die ihrer

Gesundheit halber in deutsche Bäder reisten. Die ani-

mirte Unterhaltung bewahrte mich wohl etwas vor der
Seekrankheit; denn als wir zwischen Stavanger und
Ekersund in die offene See hinauskamen, wehte eine

kräftige Brise. Die Sonne tauchte bereits um 9 Uhr in

den Fluthen unter, so weit waren wir in 24 Stunden
bereits südlicher gekommen.

Als ich am andern Morgen erwachte, hatten wir
Flekkeijord soeben verlassen und fuhren in einem
grossen Bogen um die Halbinsel Listerland nach Far-
sund. Viele Ilöven und grosse Schwärme der Eiderente

passirten unser Schiff. Nachdem wir die südlichste

Spitze Norwegens, das Cap Lindenäs, passirt hatten,

lenkten wir ein in den Hafen von Mandal. Die Berge
sind hier flacher und niedriger als im Norden Nor-
wegens und meistens mit Laubwald bedeckt ; der Schnee
fehlt gänzlich, so dass man dort den Eindruck einer

viel südlicheren Lage gewinnt.

Um 2 Uhr langten wir in Christiansand an. Die
Stadt liegt sehr schön, aber doch nicht zu vergleichen

mit Bergen. Die ganze Schiffsgesellschaft unternahm,
da wir bis 12 Uhr Nachts Aufenthalt hatten, eine kleine

Excursion nach dem nahe gelegenen Ravnedal.
Das Wetter wurde trübe und bei vollem Regen

fvihren wir um Mitternacht v/eiter nach Süden. Beim
Erwachen befanden wir uns auf offener See, westlich

von der Nordspitze Jütlands. Der Wind wurde immer
stärker^ so dass die Damen meistens sich in die Cajüten
zurückzogen. Mittags war es mir noch möglich, mein
Essen unten im Salon einzunehmen; vom Lande war
nichts mehr zu sehen. Gegen 1 1 Uhr morgens passirten

wir das Feuerschiff von Hornriff, das auf der äussersten

Spitze einer von der jütländischen Küste 5 Meilen in

das J\Ieer hinausragenden Untiefe sich befand. Fast
den ganzen Tag über sahen wir Schiffe; am meisten
ungefähr unter dem 56" nördl. Breite ; hier wimmelte
es förmlich von kleinen englischen Fischerböten. Durch
3 grössere Flottillen segelten wir hindurch. Auf einmal
zählte ich lUo kleine Schiffe um uns herum.

Jede Flottille hatte einen kleinen Dampfer bei

sich, der die Fische von den einzelnen Schiffen sammelt
und dann direct nach England transportirt. Gegen Abend
wurde das Meer etwas ruhiger. Allgemeiner Jubel ent-

stand, als wir das wechselnde Leuchtfeuer von Amrum,
den Dünen vor der Insel För, um 8 Uhr und um
9 Uhr das stehende Leuchtfeuer von Helgoland sahen.

10'/., Uhr passirten wir die Felseninsel so nahe, dass

wir die einzelnen Lichter der einzelnen Häuser erkenneu
konnten. Sonnabend, den 23. Juni gegen 6 Uhr
erwachte ich, als wir schon Blankenese hinter uns ge-

lassen hatten ; um 7 Uhr waren wir bei Altena, bald
darauf am Landungsquai in Hamburg.

In 3 mal 24 Stunden hatte icb von Bergen ab
Braunschweig erreicht; eine sommerliche Landschaft,

die Felder ausgedörrt, nahe vor der Ernte, die Wiesen
gemäht, das Laub der Bäume dunkelgrün, die meisten

Blumen unserer Sträucher verblüht — im Vergleich

zu dem saftigen Hellgrün der Linden und Ahorne und
der üppigen Blüthenpracht der Syringen, Goldregen
und Rhododendron der alten Hansestadt auf skandina-

vischem Boden.
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Der Dorndreljer in Freiheit und Gefangenschaft.

Von Hanns von Kadich.

Der Spaziergänger, welcher am Waldrande, an l

dicliten Hecken oder Feldgeliölzen vorübergeht, be-

merkt liiiutig schon von weitem einen Vogel, der auf

dem äussersten Zweige eines Strauclies, oder dem
höchsten Aste eines Baumes sitzend, wie von einer

Waite herab die Gegend überblickt. Hält sich der

Beobachter ruhig, so kann er auch sehen, wie der

Vogel sich von Zeit zu Zeit mit falkenartiger Ge- '

schwindigkeit in die Wiese herabstürzt, sich da eine

Weile zu schaffen macht und dann seinen Standpunkt
wieder einnimmt. Geht man nilher, so sieht man den

Vogel blitzschnell sich herabschwingen, ganz nahe über

dem Boden hinstreichen und nach kurzem Fluge aber-

msils einen erhöhten Ruhepunkt einnehmen. Auf dem
ersten Sitzplatze des Vogels aber linden sich an den

Zweigen Heuschrecken, Grillen, Käfer, vielleicht sogar

ein kleiner Frosch oder ein Mäuschen angespiesst.

Der Laie wird sich über diese Ei'scheinung wundern,

der Kenner weiss, was er davon zu halten hat: er hat
,

eben den Neuntödter bei seiner Mahlzeit gestört,
j

„Neuntödter" heisst er im Volksmunde, denn das Volk
glaubt, dass der Vogel erst dann zum Speisen sich

setze, wenn er neun Leckerbissen beisammen habe;
^

Dorn dreh er nennt man ihn sonst. — Das alte r^

ist einer der scliönsten V'ögei in Oesterreich , sein Kopf
und Nacken sind aschbl.iu, Kücken und Flügel roth-

braun, die Kehle weiss, der Unterleib rosenroth. Beim
alten Q und jungen ^ ist die Oberseite graulich und
rothbraun, die Brust mit einer schönen wellenförmigen

Zeichnung geziert.

Dichte Hecken in der Nähe von ausgebreiteten

Wiesenflachen, Obstgärten, Baumpflanzungen und junge,

nicht allzu grosse Wälder bilden seine bevorzugten
Aufenthaltsorte. In Folge dessen findet er sich nament-

lich gern in Bahnanlagen und gehört in der Umgebung
von Wien, besonders in den an der West bahn ge-

legenen Sommorfrischen, zu den gemeinsten Vögeln.

Ich habe den Dorndreher ein einziges Mal als eigent-

lichen Waldbewohner angetroffen und dies zwar bei

dem kaiseihchen Jagdschlösse Offensee in der Nähe
von Ebensee, wo ich Anfang Juli in dem hinter dem
Schlosse ansteigenden Bergwald eine Dorndreher-
Familie fand. Dies ist jedoch als Ausnahme zu

betrachten. Die Nahrung unseres Würgers hat ihn

zum Gegenstand eines allgemeinen Ornithologenstreites

gemacht.
B r e h m verdammt ihn ebenso unerbittlich wie

Lenz und Naumann. Andere Forscher urtheilen

jedoch anders. So sagt z. B. Hart ig sen. in seinem

,L e h r b u c h für Jäger" unter der Rubrik „Nutzen
und Schaden" dieses Vogels Folgendes: .Man isst
diese Vögel gewöhnlich nicht ; — ein Beweis, wonach
man zu Beginn unseres Jahrhunderts den Werth eines

Vogels beurtheilte — sie nützen aber durch das Weg-
fangen vieler Mäuse, Maulwürfe und schädlicher Insecten

meh r, als sie schaden."— Ich selbst habe den V^ogel, weil

ich mich seit frühester Jagend für ihn interessirte, sehr

viel beobachtet und bin zur Ueberzeugung gelangt,

dass der Dorndreher nur unter gewissen Umständen,
auf die ich später zurückkommen werde, den schäd-

lichen Vögeln zugezählt werden muss. Vorerst will

ich einige Daten aus meinem Ornithologischen Tage-
buche anführen.

gleichgilti

Am n. Mai 1878 kam ich auf dem Wege zum
„ Krapfen waldi'' bei Wien an einem Dornbüsche vorüber,

der Wohl als Grenzmarke zwischen zwei Wiesen ge-

stellt sein mochte. Als ich von dem Strauche ntu-

wenig mehr entfernt war, flog ein \'ogel von ihm ab,

und gleich darauf hüpfte ein zweiter durch das Ge-
zweige auf die oberen Aeste, sah sich mit dem Schweife
wippend nach allen Seiten aufmerksam um und strich

bei meinem Anblick ebenfalls ab. Ganz in der Nähe
aber bäumte das prachtvoll ausgefärbte Dorndreher-

männchen, denn ein solches war es, auf und äugte
unter zornigem Geschrei nach dem soeben verlassenen

Standorte hin. Als ich an diesen herantrat, fand ich

ein über die Ohren gezogenes Mausfeli, drei Grillen

und zwei dicke Schnecken, die an die Dornen gespiesst

waren, als des Würgers Jlahlzeit.

Während meines jahrelangen Aufenthaltes in Eben-
see (Oberösterreich t, wo der Dorndreher ungemein
häufig vorkommt, habe ich ihn täglich beobachtet und
ihn nur Insecten jagend gefunden. Unzählige Male
habe ich da gesehen, dass beim Jlähen der Wiesen
Dorndreher vereint mit Bachstelzen. Emmerlingen und
Piepern ihr Futter suchten, und dass die Stelzen Rauferei

stifteten, wo sie konnten, während unser Würger sich

gegen seine Umgebung verhielt.

Heuer kommt zu diesen Beobachtungen eine neue
und zwar habe ich dieselbe in dem ornithologisch —
ich möchte sagen —

• historischen Gebiete unseres
— ich schreibe dies mit Stolz — P. Blasius Hanf
gemacht. Dieselbe betrifft das Benehmen des Dorn-
drehers Raubvögeln gegenüber. Da strich ein Sperber
über den Waldsaum hin, — er jagte einen Emmer-
ling — als plötzlich auf einem Schlehdornbusche ein

Dorndreher wie besessen zu lärmen anfing und
derart unsinnig sich geberdete, dass binnen Kurzem
eine ganze Legion Vögel, namentlich Schwalben, ver-

sammelt war, welche dem Räuber derart zusetzte, dass

er von der Verfolgung seines fast schon ergriffenen

Opfers abstehen musste. Dass der Raubwürger (Lanius

excubitor) beim Heranstreichen von Raubvögeln sich

so benehme, habe ich wohl gewusst, vom Dorndreher
aber etwas Aehnliches noch nicht gehört.

Im Abendblatte der „Neuen freien Presse" vom
"26. September 1879 ist ein Aufsatz unter dem Titel:

„Ein verkannter Freund" enthalten, der den Dorn-

dreher beim Maus- und Maulwurfsfange schildert und
so könnte ich noch viele Stimmen bewährter Forst-

leute und Ornithologen anführen, wollte ich mich nicht

auf eigene Beobachtungen beschränken. Nun, ich

will nicht behaupten, dass der rothrückige Würger Eier

oder junge Vögel überhaupt nicht raube, — bewahre
;

da würde ich mir alle Oo 1 o g e n (I) zu Feinden machen
und das wäre mir leid, da ich manch' guten Freund
unter diesen habe — auch will ich zugestehen, dass er,

wenn er in der Zeit, zu welcher sein Haus voll hungeriger

Kinder ist, den Weg zu einem Nest mit Jungen findet,

eins nach dem andern wegholt und nach Hanse trägt,

weil der junge Emraerling oder Pieper eine kräftigere

Nahrung abgibt, als ein Käfer oder eine Raupe, . . .

aber dass der Dorndreher geradezu als Nest vertilger

anzusehen sei, dass er alte, frei lebende Vögel fange,

ja, dass er in Sprenkeln gefangene „angehe" — das

bestreite ich entschieden. Hier muss man ausserordentlich
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streng unterscheiden, w o der Vogel lebt. In einem
kleinen Parke, in dessen Gebüschen Nachtigallen,

Grasmücken und zarte Gartensänger dicht neben ein-

ander brüten, wird man naturgeniäss den Dorndrelier

nicht dulden, sondern jeden absehiessen, der sich da
zeigt; denn „Gelegenheit macht Diebe" vuid unser

Würger wird, wenn er einmal eine so zahlreich be-

setzte Vorrathskamuier entdeckt hat, den Insecten- und
Mäusefang viel zu beschwerlich linden. Aber im frei-

stehenden Feldgehöize, in der Au, am Waldessaum,
da lasse man ihn ungestört sein Wesen treiben, denn
da nützt er mehr, als er schadet, da ihn das Auf-

suchen eines Nestes viel zu weit von seiner Brut

entfernen würde, die er nie verliissl und er um diese

Zeit (Ende Mai, Anfang Juni) auch sonst genügend
Nahrung findet. Selbst dieser Einwurf, der vorgebracht

wurde und wird : „die M o r d s u c h t (!) des Dorndrehers
thut sich am besten dann kund, wenn man ihn mit

andern, selbst viel grösseren Vögeln in ein Gebauer
sperrt" ist zurück zu weisen. Fürs Erste sperre man
ihn eben nicht mit andern Vögeln zusammen und
dann, was würde man in diesem Falle zu unseren

K h i m eisen sagen ?

Diese können doch geradezu als das Prototyp

nützlicher Vögel aufgestellt werden und gibt man sie

zu anderen Sängern in einen Käfig, so hacken sie

diesen das Gehirn aus und „quälen selbst Staare zu
Tode".

Wenn wir von der Ansicht ausgingen , dass

Thiere, welche sich gelegentlich UebergrifFe er-

lauben, im Uebrigen aber dem Menschen nützlich sind,

zu vertilgen seien, so müssten wir ferner die Waffe
vor allen gegen unseren schmucken Thurmfalken und
unsere, noch immer vielfach verkannten Eulen erheben.

Nicht allzu selten fällt ein Vogel oder ein

krankes Häslein unter den Krallen der Finsterlinge

und mache man einmal den Versuch und sperre zum
zutraulichen Thurmfalken einen Vogel — er wird
ihn gleich gekröpft haben. Sind die beiden zuletzt

angeführten Vogelarten nun nützlich oder schädlich?

doch wohl das Erstere.

An diese Stelle passt am besten der Ausspruch,

den einer der verdienstvollsten österreichischen Orni-

thologen beim I. Internationalen Ornithologen-Congresse

mir recht in's Herz hinein gethan hat und dieser lautet:

„Leben lassen, was lebt"! Diesen Grundsatz
sollte sich meiner Ansicht nach jeder künftige Congress

zum leitenden Principe machen und nach ihm seine

Vorschläge aufbauen. Noch gibt es sehr viele
Jagdgebiete, in denen für Eulen, kleine Falken und
Unterschiedliches Schussgeld gezahlt wird und
ich weiss selbst einige Reviere, in welchen bis vor
Kurzem dem Jäger für jeden erlegten Dorn dreh er
oder Grau Würger (!) eine entsprechende Remune-
ration verabfolgt wurde. Schade um das Pulver. Wen
der Dorndrehei-, wie vorhin erwähnt, an der Ausführung
genau bewusster Pläne, z. B. an der Erhaltung eines

abgegrenzten Singvögelbrutplatzes hindern könnte, der
vertilge ihn innerhalb und im Umkreise dieses „Bui'R-

Friedens'' nach wie vor. Wen dies aber nicht betrifft,

der hege ihn geradezu, denn er nützt auf völlig

freiem Boden weit mehr, als er Schaden anrichten

kann.
Anziehender noch als in der Freiheit gestaltet

sich das Benehmen unseres Würgers in der G efangen-
schaft. Er geräth leichter in dieselbe, als mancher
andere Vogel, denn man braucht nur seine Eigen-

thümlichkeiten zu kennen, um mit Erfolg auf ihn zu
jagen.

Will man alte Dorndreher fangen, so geschieht
dies am sichersten mit dem, allen Vogelstellern wohlbe-
kannten „Wichtl" (Athene noctua). Diesen postirt man
angefesselt (wie den Uhu) auf einem Pflock in der
Nähe von Hecken, Feldgehölzen u. dgl., wo der rotli-

rückiije Würger sich aufhält und umgibt diesen mit
dürrem Strauchwerk, auf dem Leimruthen befestigt

werden. Es dauert gewonlich nicht lange, so haben
die Dorndreher den Kauz erspäht und stossen unter
heftigem Geschrei auf den ängstlich sich drückenden
Feind herab, bleiben aber an den Leimruthen hängen.
(Auf die verschiedenen Eigenheiten und Reize dieser

Art von Vogelfang werde ich ein andermal zurück-
kommen . . . für heute nur soviel). Am leichtesten

bemächtigt man sich der Vögel dann, wenn sie noch
von den Eltern gefüttert werden, also nicht völlig aus-

gewachsen sind. Die jungen Würger sind äusserst

vertrauensselig, der Hunger lässt sie alle Vorsicht ver-

gessen und durch ihr klägliches, weithin vernehmbares
Geschrei verratlien sie selbst ihren Aufenthaltsort, der
übrigens auch durch die massenhaft angehäuften Ex-
cremente leicht kenntlich und zu finden ist. Der junge
Vogel würde so seinen zahlreichen Feinden sicher unter-
liegen, wenn die beiden Alten nicht treue Wacht bei

ihren Kindern halten und ihnen im Momente der Gefahr
mit Aufopferung ihres eigenen Lebens und mit Aufgebot
aller List zur Seite stehen würden. Erblicken die Eltern
eine Katze, ein Wiesel oder auch einen sich nähernden
Menschen, so ertönt ihr scharfer Warnungsruf und —
verschwunden ist die ganze Brut. Nieder über dem
Boden hinstreichend fliegt sie eine Strecks weit, um
sich auf einem ihr passenden Busche wieder nieder-

zulassen, und von neuem die Eltern um Nahrung
anzuflehen. Verscheucht man sie auch von diesem
Ruheplatze, so wiederholt sich derselbe Vorgang.
Hungrig sind die jungen Strauchritter den ganzen Tag
und die beiden Alten haben bis weit in den Sommer
hinein vollauf zu thun, um genug Futter für ihre

Sprösslinge herbeizuschaffen, denn die Jungen „ent-
wöhnen" sich — wenn man so sagen kann — sehr
lange nicht, sondern lassen sich lieber füttern, als dass
sie es vorzögen, sich auf eigene Füsse zu stellen.

Dass die Würger im Allgemeinen (also auch der
Dorndreher) das Bindeglied zwischen den Raub- und
Singvögeln bilden, tritt gleichfalls im Gefangenleben
unseres Vogels viel auffälliger zu Tage, als bei der
Beobachtung im freilebenden Zust.ande.

Mich hat er — ob ich Recht oder Unrecht habe,
lasse ich dahin gestellt sein — am meisten an den
Thurmfalken erinnert. Man sehe nur, wie scharf der
in Ruhe meist auf einem Ständer sitzende Würger
jede neu auftretende Erscheinung betrachtet ; was er

da für Bewegungen mit dem Kopfe macht, Bücklinge
und Wendungen, welche an die Complimente der Eulen
erinnern und dem Vogel oft ein lächerliches Aussehen
verleihen. Man beobachte ihn nur, wie er, wenn er

ein grösseres Insect erhalten hat, dasselbe mit einem
Fange hält und so erst davon kröpft, wie blitzschnell

er jede Fliege fängt, welche sich in seinen Käfig verirrt,

wie er auf die Spinne stösst, die er frei im Zimmer
umherfliegend entdeckt hat und man wird meinen Ver-
gleich mit dem Thurmfalken entschuldigen.

Unter das Futter, welches am besten aus gewöhn-
lichem Weichfutter besteht, dem viel rohes Rinderherz

beigemengt ist, muss man von Zeit zu Zeit Vogelfedern
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oder Wolle mischen, — selbst Papiersclinitzeln ver-

scluniiht er niclit — da der Dorndrciicr dieselben zur

besseren Verdauung bedarf. Er würgt dieselben —
und liier zeigt sich wieder seine Eigenschaft als ver-

mittelndes Band zwischen Kaub- und Singvögeln —
in forniliciien Gewöllen wieder aus.

Noch wäre die in Liebhaberkreisen vielfach dis-

cutirte Frage zu erörtern, ob nur dem altgefangenen
Vogel jene Fülle von erlauschten und erlernten Melo-

dien und Tönen eigen sein könne, welche den Dorn-
dreher bei richtiger Behandlung zu einem unserer an-

genelimsten und dankbarsten Stubengenossen macht,

oder ob es vortheilhafter sei, den A'ogel jung aus dem
Is'este zu nehmen, ihn aufzuziehen — was sehr leicht

ist — und ihn dann unter gut singende Vögel zu

bringen. Es ist ja bekannt, dass alle Würger nur

einen schlechten eigenen Gesang (aber doch einen

eigenen Gesang!, dalür aber die Fähigkeit besitzen,

die Stimmen und Gesänge anderer Vögel nachzuahmen
und diese in oft geradezu überraschender Weise ver-

schmolzen vorzutragen. Fachleute (wie der bekannte

Liebhaber und Vogelsteller T. R o h n in Wien) behaupten,

dass der aus dem Neste genommene Würger, selbst

wenn seine Umgebung (in Gefangensciiaft) nur aus

sehr gut singenden Vögeln bestehe, nichts lerne und
annehme. Ich kann mich dieser Ansicht nur bis zu

einem gewissen Grade anschliessen. Ich ptlege zwei

dem Neste entnommene und in der Gefangenschaft

aufgezogene Dorndreher, den einen seit dem vorigen

Sommer, den andern seit dem heurigen Juni. Beide
singen vortrefflich. Der ,Alte" — wie ich

ersteren der Kürze halber nenne — beherrscht den

Gesang des Stieglitzes, den der Kauchschwalbe, das

Trillern der Feldlerche und — das Rufen der Reb-

hühner vollständig und gibt die einzelnen Melodien

in ausserordentlicher Reinheit wieder, ohne auch nur

einmal seine eigenen krächzenden Töne hineinzubringen.

Der Kcbhühuerruf muss ihm noch als Erinnerung aus

der Kinderzeit geblieben sein, denn ich iialte kein Reb-
huhn und bekam ihn als flüggen Jungen. Der zweite
— der „Junge" stammt aus einem Neste von fünf
Geschwistern, die ich völlig nackt heuer im Sommer
aus Pressbaum erhielt und bis auf einen auch glücklich
aufbrachte. Er hat gleichfalls viel geleint und ist

überdies so zahm, dass er mir von weitem, wenn ich

in's Zimmer trete, zufliegt und Alles au mir durchsucht,
bis er den ihn] gebührenden Zoll gefunden hat. Derart
heimlieh werden Altgefangene niemals.

Auch im Kätig bleiben sie der Gewohnheit, ihre

Nahrung ,,aufzubewahrcn" treu und spiessen, wenn sie

z. B. Fleisclistückehen im Ueberflusse erhalten haben,
das, was sie augenblicklich nicht verzehren, zwischen
die Drahtstäbe und Sprossen an, lun es gelegentlich

wieder hervor zu suchen. Selbst Aas verschmähen sie

nicht.

Zu seinem Wohlbeflnden braucht der Dorndreher
nicht viele Aufmerksamkeit. Gutes, kräftiges Futter,

wozu eine ansehnliche Menge von Mehl-
würmern gehört, täglich frisches Wasser, in dem
er selbst im Winter fleissig badet und Vogelfedern

oder irgend welche Haare, die ihm zur Verdauung
geradezu n o t h w e n d i g sind (in der Freiheit werden
diese durch Raupenhaare und die stachligen Insecten-

füsse ersetzt). Das sind die Elemente, aus denen die

Pflege dieses Vogels aufgebaut sein soll. Diese geringe

Muhe lohnt der Dorudreher reichlich durch oft pracht-

vollen Gesang und schönes Gefieder, wie durch sein

anziehendes Betragen in Allem und Jedem. Jeder
Ornithologe wird sich mit ihm befreunden. Und nun
zum Schlüsse nochmals die Bitte, den Vogel nicht

bloss deshalb zu schiessen, weil man irgendwo

gelesen hat, dass er Nester plündert, sich auch durch

vereinzelte Fälle nicht dazu verleiten zu lassen, sondern

ihn selbst länger zu beobachten. Alles zu erwägen

und dann zu handeln.

-«CK>»=-

Lite r a r i s c h e s.

Sastanak ornitologa i izlozba ptica u Becu. (Der

Ornithologen-Congress und die Vogel -Ausstellung in

Wien.) Zagreb (Agram), 1884. 8". 77 pp. 1 Taf.

Spiridion Brusina, Director des zoolog. National-

Museums in Agram, welcher als Delegirter der croatisch-

slavonisch-dalmatinisehen Landes-Regierung dem Orni-

thologenCongresse beiwohnte, schildert in vorliegender

in croatischer Sprache verfassten Brochure in ein-

gehender Weise die IIL ornithologische Ausstellung in

Wien und den Ornithologen - Congress und seine Be-

schlüsse.

Bei Besprechung der ornitholog. Beobachtungs-

Stationen spricht der Verfasser sein Bedauern darüber

aus, dass sich bisher Niemand in Croatien und Slavo-

nien an den Beobachtungen betheiligt hat, obschon
sich nach Versendung des Aufrufes 18 Beobachter ge-

meldet hatten.

Zum Schlüsse wendet sich der Verfasser als Man-
datar für Croatien und Slavonien des Comitc's für

ornithologische Beobachtungs- Stationen in Oesterreich

und Ungarn und Mitglied des internationalen Comite's

an seine Landsleiite, insbesonders an alle Lehrer und

Forstbeamte mit der Bitte, sich an den ornithologischeu

Beobachtungen zu betheiligen, es als Ehrensache be-

trachtend, dass in Zukunft — gleich den übrigen Län-

dern Oesterreichs und Ungarns — auch Croatien und

Slavonien durch Beobachter vertreten sei.

Wir hoffen und erwarten, dass die eindringlichen

Worte des Verfassers, welcher die genannte Brochure

unentgeltlich in 300 Exemplaren an Lehrer, Forst-

beamte und Naturfreunde in beiden Ländern vertheilte,

nicht unberücksichtigt verhallen werden ; wir sind über-

zeugt, dass es vielmehr nur eines Weckrufes bedui'fte,

dem Viele freudig folgen werden.

Villa Tännenhof bei Hallein, im September 1884.

Tschosi zu Scbmidholfen.

-=«e*z>a6=-
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Sitzuiigs-Protokolle
des

Ersten internationalen Ornitliolooen-ConsTesses.

Protokoll der Plenar-SItzung vom 7. April 1884

im Saale des Ingenieur- nnd Architekten-Vereines, Wien,

]., Esclienbacligasse 9.

Um 10 Uhr 45 Minuten erscheint Seine kaiser-

liche Hoheit, der Protector des Congresses, der Durch-
lauchtigste Kronprinz und Erzherzog Rudolf in

Begleitung seines Obersthofraeisters, Sr. Excellenz

des Herrn Grafen Bombelies, und wird von dem
Ehrenpräsidenten des Wiener ornithologischen Vereines,

Herrn Älarquis von B e 1 1 e g a r d e, dem Präsidenten

Herrn Bachofen von Echt, Herrn Dr. Gustav von
Hay ek und Herrn Heinr. Wien empfangen und durch

den Saal geleitet, wobei Se. kaiserliche Hoheit einen

grossen Theil der Anwesenden mit Ansprachen beehrt.

Hierauf besteigt er die Estrade, und Herr Mar-
quis V. B e 1 ! e g a r d e richtet folgende Ansprache an
Höchstdenselben

:

Als Ehrenpräsident des ornithologischen Vereines

in Wien begrüsse ich mit freudigem Gefühle Ew.
kaiserliche Holieit, den erhabenen Förderer jedes guten

und wissenschaftlichen Unternehmens, im Namen der

hier zum ersten internationalen Ornitholoiien-Conjrresse

versammelten Mitglieder, und wage die ergebenste

Bitte zu stellen, Ew. kaiserliche Hoheit wollen geruhen,

diesen Congress, dessen Zustandekommen in erster

Linie der Initiative und huldreichen Förderung Ew.
kaiserlichen Hoheit zu danken ist, gnädigst zu er-

öffnen.

Se. kaiserliche Hoheit der Kronprinz Rudolf
eröffnet hierauf den Congress mit folgenden Worten

:

Mit Gefühlen des Stolzes und der Freude sehe

ich heute diesen Kreis berühmter Forscher und Fach-
männer hier in unserer Vaterstadt versammelt. Wissen-
schaftliches Streben und der Wunsch nach gemein-
samem Gedankenaustausch hat Sie, meine Herren,
vereinigt, und von Nah nnd Fern kamen Sie herbei,

die Männer, die des Vorzuges theilhaftig sind, in einem
Gebiete menschlichen Wissens Fachgelehrte zu sein.

Eingedenk dieser Thatsache, ist es für mich ehrend,
wenn ich auch ein Gefühl der Befangenheit nicht

unterdrücken kann, an die Spitze eines Congresses
gestellt zu sein, der ein Gebiet umfasst, welches ich

als Lieblingswissenschaft von Jugend auf viel betrieben
habe, mit dem Eifer eines Dilettanten, der sammelt
und forscht, doch dem so manche Kenntnisse fehlen,

um in Ihren Kreis, meine Herren, aufgenommen zu
werden.

Seien wir nur eingedenk der Thatsache, dass
die Ornithologie, der zu Ehren wii- uns heute hier

vereinigt haben, ein schöner und wichtiger Theil der
Naturwissenschaften ist, und die Naturwissenschaften mit
ihren klaren, realen Thesen, mit ihrer Erforschung
der Naturgesetze, mit ihrer Nutzbarmachung der Na-
turkräfte, haben diesem Jahrhundert ihren Stempel
aufgedrückt, und unter dem Zeichen wahrer, weil
wissenschaftlich begründeter Aufklärung dringen sie

siegreich vor, die Forscher, gleichviel, ob ihre Werk-
statt aufgeschlagen ist in hoher Sternwarte, im chemi-
schen Laboratorium, im Secirsaal, in der Studirstube
oder im Walde draussen bei der Beobachtuns: des

Lebens, Schaffens und Vorgehens in der Natur. (Leb-

hafter Beifall.) Getragen von diesen Gefühlen, spreche
ich den Wunsch aus, der Congress möge von Erfolgen

für unser Fach begleitet sein, und bin stolz, denselben
als eröffnet erklären zu können. (Lebhafter Beifall

und Applaus.)

Dann begrüsst Vice-Bürgermeister Dr. Prix die

Congressmitglieder wie folgt:

In Verhinderung des Herrn Bürgermeisters habe
ich die Ehre, die Theilnehmer des ersten internationalen

Congresses im Namen der Stadt Wien zu begrüssen

und heisse die Hen-en aufs Wärmste willkommen. Die
Bewohner imserer Stadt, welche seit jeher mit Vorliebe

die Naturwissenschaft pflegten, werden den Berathun-

gen des Congresses mit jenem grossen Interesse folgen,

welches sie den Bestrebungen hervorragender Männer
der Wissenschaft stets entgegenbringen. Ich wünsche
den geehrten Herren für ihre Bemühungen die besten

Erfolge. Ueber Ihren ernsten Arbeiten bitte ich auch
die Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen unserer

Stadt nicht zu vergessen, damit Sie durch eigene An-
schauung die Ueberzeugung mit nach Hause bringen,

dass Wien seinen Platz als eine der ersten Städte

Europas würdig behauptet. Die Gemeindevertretung
wird, so weit es an ihr liegt, die Herren in jeder Be-

ziehung so unterstützen, damit es Ihnen möglich ist,

das Leben in Wien angenehm zu verbringen. (Leb-

hafter Beifall.)

Hierauf hält der Ehrenpräsident des ornitholo-

gischen Vereines, Herr Marquis de Bellegarde,
folgende Ansprache:

Hochgeehrte Herren! Mit freudigem Stolze erfülle

ich als Ehrenpräsident des ornithologischen Vereines

in Wien eine angenehme Pflicht, wenn auch ich Sie,

die lieben und werthen Gäste dieses Vereines, auf das

Herzlichste begrüsse und willkommen heisse. Selten

nur findet sich ein so grosser Kreis auserlesener Trä-

ger der Wissenschaft zusammen, wie dies heute an

diesem Orte der Fall ist. Mit Freude und Genug-
thuung mag unser erhabener Protector, Se. kaiserliche

Hoheit der durchlauchtigste Kronprinz Erzherzog
Rudolf, auf diese Versammlung blicken, welche, dem
auf Seine Initiative ergangenen Rufe des Wiener orni-

thologischen Vereines folgend, sieh zusammengefunden
hat zur Berathung und Klarsteilung hochwichtiger

internationaler Fragen von eminent praktischem Werthe.
Die Vereinigung so vieler Spitzen der schönen Wissen-

schaft, welche ein gemeinsames Band um uns Alle

schlingt, ist von umso höherer Bedeutung, als noch
niemals, seit die Ornithologie zu einem kräftigen, Blüthen

und Früchte tragenden Zweige des mächtigen Stammes
der Zoologie, zu einer selbstständigen Wissenschaft

herangewachsen ist. irgend eine Versammlung von

Angehörigen dieser Disciplin einen so kosmopolitischen

Charaeter an sich getragen und eine solche Anzahl

von Meistern ersten Ranges in sich geschlossen hat

als gerade dieser Congress. Derselbe ist ferner von
umso höherer Bedeutung, als kaum jemals eine ähnliche

Versammlung in so vollem JMasse von der allgemeinsten

Sympathie begleitet war wie Sie und Ihr Beginn. Die

Ornithologie ist heutzutage eine Wissenschaft, welcher
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in allcMi civilisirten Ländern der Erde Jünger in hellen

Scliaaren zuströmen, und die mit ilir zusaininenlüinj^en-

den Fragen und Angelegenheiten praktischer Natur
sind zu solciien geworden, deren tiefeiusclineidende

wirthschaftliclie Bedeutung Jedermann begreift. Inter-

riatitinaler Vogelschutz, Hebung der Geflügelzucht und
Erriciitnng von Beobachtungsstationen über die ganze
bewolinte Erde — sind wahrhaftig Gegenstände, werth
der reiflichsten Erwägung, der ernstesten Arbeit ernster

erfahrener Jlänner. Da sich aber ein so treft'licher Kreis

Berufener aus allen Culturländern der Welt zusanimen-
getlian hat, um diese Frage ihrer erspriesslichen und
fruchtbringenden Lösung entgegenzuführen, so ist letztere

wohl aucli mit Sicherheit zu erwarten, und ein umso
wärmeres und kräftigeres Willkommen rufe ich Ihnen,
iiochgeehrte Herren, nochmals von ganzem Herzen zu.

(Lebhafter Beifall.)

Der in der X'orbesprechung zum Präsidenten des
Congresses designirte wirkliche russische Staatsrath

Dr. Gustav Rad de hielt hierauf an den hohen Pro-
tector folgende Ansprache:

Ew. k. k. Hoheit, Erlauchtester Erzherzog Kron-
prinz! Wo die Grossen der Erde der Wissenschaft ein

warmes, behäbiges Heim erschaften — wo sie selbst

trotz der vielfachen und anstrengenden geheiligten Auf-
gaben ihres Lebens Müsse dazu finden, die Wissen-
schaft zu cultiviren und Freude an diesem Cultus

liaben — da muss sie gedeihen; denn das hohe und
edle Beispiel begeistert Htmderte und Tausende, und
sie folgen ilim. Ew. k. k. Hoheit haben niciit allein

für Oesterreich in diesem Sinne bereits gewirkt. Sie
thaten bei weitem viel mehr. Dieser reiclibeschickte

Congress ist Höchstderselben eigenste Leistung, und
Ew. k. k. Hoheit ersehen, wie willig und freudig aus
aller Herren Ländern die Delegirten eintrafen, um über
Ew. k. k. Hoheit Lieblinge, die Bewohner der Lüfte,

zu berathen : nicht etwa über ihren Werth für den
Systematiker, nein! über ein Werk menschenfreund-
licher Liebe an ihnen — über den Schutz der fröhli-

chen Sänger vor böser Hand und über den Schutz
des edlen Wildpretes vor Kaubwirthschaft. Wir, die

wir von Nah und Fern hielier in das frühlin;;sgrüne,

gastfreundliche Wien kamen, und Alle auch, deren
Heim die schöne Stadt ist, danken Ew. k. k. Hoheit
zunächst für das mit Energie zu Stande gebrachte
Werk. Dem ersten internationalen Ornithologen Con-
gresse wird gewiss bald ein zweiter und weitere folgen.

Aber wir, die wir den unschätzbaren Werth der Höch-
sten Protection Ew. k. k. Hoheit so sehr zu schätüen
wissen, erlauben uns ehrfurchtsvoll daruiu jetzt schon
zu bitten, dass diese Protection der guten Sache
Höchstihrerseits stets erhalten bleibe — auch dann,
wenn andere schwere Arbeit und Mühe an Ew. k. k.

Hoheit herantreten. Und ist es uns erlaubt, nachdem
wir gedankt und gebeten haben, auch noch zu wün-
schen, so würden wir wohl ersehnen, dass bei aller

ernsten Arbeit, die Ew. k. k. Hoheit bevorsteht, Höchst-
dieselben in allen Lebenslagen und \'erhältnissen djch
noch immer Freude behalten mögen am schmetternden
Hochzeitsliede des Finken im blühenden Apfelbaume
— oder in früher Morgenstunde in Schönbrunn oder
Laxenburg, wenn goldgrün die Buchenhecken beim
ersten Sonnenstrahle leuchten, der Gesang des lieb-

lichen Eothkehlchens und Zaunkönigs in Ew. k. k.

Hoheit die Jugenderinnerungen vor die Seele zaubern
möge aus jener Zeit, in welcher Ew. k. k. Hoheit das
Alles so sehr liebten, und die für Jeden, auch für die

I Allerhöchsten, die beste des ganzen Lebens bleibt. Vor
Allem aber, meine Herren sei es gestattet, dass in

diesem feierlichen Augenblicke dieser Dank, diese

Bitte und dieser Wunsch sich zu einem frommen tief-

j

empfundenen Gebete im Herzen gestalten möge, und
darin schliesst sich dann in reinster Begeisterung das

dreifache Hoch, welches mir auszubringen die hohe
Ehre zu Theil wird: Es lebe Se. k. k. Hoheit der

Herr Erzherzog Kronprinz von Oesterreich, der er-

habene Protector der Vogelwelt Hoch! Hoch! Hocii

!

'.Die Versammlung bricht in ein begeistertes dreimali-

ges Hoch aus.)

Seine kaiserliche Hoheit setzt die Beyrrüssung der
einzelnen Theilnehmer des Congresses fort und verlässt

nach einiger Zeit die Sitzung.

Pause von zehn Minuten.

Herr Staatsrath Iladde eröffnet, nachdem Se,

kaiserliche Hoheit sich entfernt hatte, die Sitzung.

\'erehrte Herren ! Die erste Pflicht, die wir gegen-

wärtig zu erledigen haben, ist die Bildung der Bureaux,
die Vertheilung der Arbeitszeit und der Arbeitskraft

;

Sie wissen ja, dass wir gestern Abends bereits in dieser

Hinsicht vorberatlien haben, und dass erst die Plenar-

versammlung, die gegenwärtig tagt, im Stande sein

wird, die gestern gefassten Beschlüsse endgiltig zu

bestätigen. Ich will daher das Protokoll, welches seit

gestern in Bezug auf die gestrige Sitzung niederge-

schrieben wurde, in aller Kürze Ihnen mittheilen. (List

das Protokoll der vorbesprechenden Sitzung vom
6. April.)

lieber den Präsidenten haben wir gestern viel

besprochen. Ich möchte noch einmal den Wunsch an
den Tag legen, nicht Präsident, sondern nur Vicepräsident

zu sein, und an meiner Stelle den allgemein hochver-

ehrten Dr. V. Hayek fungiren zu sehen. Es ist ja

nicht nöthig, dass er alle Saciien leitet; dabei will ich

ihm nach Möglichkeit beistehen, aber ich finde es am
passendsten, und ich glaube allgemeine Zustimmung
dafür zu linden, wenn ich beantrage, dass Herr Dr.
von Hayek zum Präsidenten imd ich nur zum Vice-

präsidenten gewählt werde. Sind die Herren damit

einverstanden? (Verschiedene Zurufe.) Wir kennen
alle seine hohen Verdienste um das Zustandekommen
des Congresses. Es ist die Pflicht der Fremden, an

den Arbeiten des Congresses Theil zu nehmen, und
ich will gerne das Meinige thun. Wenn keine andere
Persönlichkeit sich dazu linden sollte, will ich als

erster Vicepräsident fungiren. Äleine Herren, es wird

so am besten sein.

Wir kommen nun zu der Wahl der Vicepräsi-

denten. Ich schlage nun als gleichberechtigte Vice-

präsidenten die Vertreter der Regierungen Frankreichs,

Italiens und der Schweiz vor, als die \'ertreter der

nächsten Nachbarländer Oesterreichs und derjenigen

Länder, in denen es in Bezug auf Vogelzucht und
Vogelschutz ganz besonderer Gesetze und besonderer

Propositionen bedarf, und zwar schlage ich die Ver-

treter der diesbezüglichen Regierungen vor, nämlich

für Frankreich Mr. O u s t a 1 e t , für Italien Herrn
Giglioli, für die Schweiz Herrn Dr. Fatio. Ich

bitte die verehrten Herren, falls Sie mit diesem Vor-

schlag einverstanden sind, dies kundzugeben. (Allge-

meine Zustimmung.) Nachdem wir das Hauptbureau
nun gebildet haben, bleibt noch die Frage der Wahl
der Schriftführer übrig. Ich möchte rathen, zwei Schrift-

führer zu wählen.
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Herr Staatsrath Rad de: Da die anwesenden
Gäste natürlich viel zu viel Schönes haben, das sie in

Wien besehen könnten, so möchte ich beantragen, dass

ein Speeialist aus Wien, dem natürlich diese Dinge
bekannt sind, zum Schriftführer gewählt werde. Viel-

leicht hätte Herr Professor H a y e k die Güte, aus den
hochgeehrten Wiener Anwesenden einige Specialisten

zu nennen.

Dr. Gustav v. Hayek: Hochverehrte Herren!
Ich habe mich jetzt wieder durch den Mund des Herrn
Staatsrathes Dr. Rad de dadurch ausserordentlich

geehrt gefühlt, dass ich abermals zum Präsidenten

gewählt wurde. Mich hat diese Wahl lunsomehr über-

rascht, da doch schon der Herr Staatsrath Rad de in

der gestrigen Sitzung zum Präsidenten vorgeschlagen

und definitiv gewählt worden ist.

Es ist nun ausserordentlich gütig von ihm, dass

er die Sache wieder so gedreht hat, dass auf meine
Wenigkeit die Wahl von Neuem gefallen ist. Ich gestatte

mir nun, auf unsere gestrigen Vorbeschlüsse zurück-

zugreifen und meinen Gefühlen Ausdruck zu geben,

dass ich mich übermässig belohnt fühle für alle unbe-

deutenden Mühen, die ich gehabt habe, wenn es mir

gestattet ist, als Vicepräsident neben einer solchen Per-

sönlichkeit, wie es der Herr Dr. Rad de ist, den

Platz einzunehmen, umsomehr, als mir thatsächlich

die Kraft und die Erfahrung fehlt, eine solche hoch-

ansehnliche Versammlung mit Erfolg zu leiten. Ich

möchte ihn daher jedenfalls bitten, die Leitung zu

übernehmen.
Lassen wir es, wie es in der gestrigen Sitzung

ausgemacht wurde, dass Herr Dr. Rad de Präsident

sei und dass es mir gestattet sei — es ist ja das schon

eine ungeheure Ehre — als Vicepräsident ihm zur Seite

zu sitzen. (Zustimmung.) Was die Schriftführer anlangt,

wurde ich aufgefordert, einige Specialisten in Vor-

schlag zu bringen. Ich würde ausser Herrn Heinrich

Wien den Herrn Baron Fischer in Vorschlag bringen.

(Herr Staatsrath Radde übernimmt dankend
wieder das Präsidium.)

Baron Fischer: Es ist nicht möglich, dass ich

die Wahl annehme, da ich ein oder zwei Tage dieser

Woche in Wien nicht anwesend sein werde.
Dr. V. Hayek: Das ist allerdings ein zwingender

Grund. Ich habe an Herrn Dr. Fischer gedacht, der

die Expedition nach Jan Mayen mitgemacht hat. Der-
selbe ist nicht anwesend und wir können uns seiner

Zustimmung daher nicht versichern. Vielleicht würde
Herr v. Kadich die Güte haben, dieses Amt auszu-

üben. Herr v. Kadich ist ein Mitglied des Aus-
schusses des Ornithologischen Vereines, welcher sich

ja, wie die Herren wissen, durch einige höchst inter-

essante Arbeiten ausgezeichnet hat. ^Zustimmung.)
Präsident: Nachdem diese Frage erledigt ist,

schlage ich für heute Nachmittag 3 Uhr die Sections-
sitzung vor und möchte auch das Programm derselben
berathen wissen. Da das Publicum für die Erledigung
dieser Frage sich sehr interessirt, so scheint es mir am
besten, dass die I. Section die Frage des Vogelschutzes
zum Programme der heute Nachmittag 3 Uhr abzu-
haltenden Sitzung mache. Für diese Section hatten wir
gestern, als die beiden leitenden Persönlichkeiten in

Aussicht genommen wurden, die Herren Eugen von
Homeyer und Dr. Leopold v. Schrenck designirt.

Und da wir auch heute Nachmittag das Nähere be-
züglich der morgigen Sitzung verabreden werden, so
halte ich es für den Augenblick nicht für nöthig, dies-

bezüglich in weitere Erörterungen einzugehen. Nach
einer mir gewordenen Mittheiiung der Inspection steht

uns der im ersten Stock befindliche Saal des wissen-
schaftlichen Clubs Nachmittag bis 6 Uhr zur Ver-
fügung. Wenn wir also bis 6 Uhr in einer Debatte
über den Vogelschutz uns aussprechen werden, so

werden wir einen guten Schritt vorwärts gethan haben.
Ich selbst werde leider heute die Sitzung um 5 Uhr
verlassen müssen, da ich in Folge einer mich ausser-

ordentlich ehrenden Einladung unmöglich bis zu Ende
anwesend bleiben darf. Es wird dann natürlich an
meiner Stelle einer der folgenden Herren das Präsidium
weiterführen.

Nachträglich muss icii die geehrten Herren noch
darauf aufmerksam machen, dass auch Deutschland
durch einen Vicepräsidenten vertreten sein soll und
schlageich diesbezüglich Herrn Dr. Altum vor. Sind
die geehrten Herren mit diesem Vorschlage einver-

standen? (Allgemeine Zustimmung.) Dies ist der Fall,

und erkläre ich daher Herrn Prof. Dr. Altum als

gewählt.

Es wurde mir soeben die Mittheilung gemacht,
dass, falls die Herren die Berathungen lieber in diesem
Saale pflegen, als in dem im ersten Stocke befind-

lichen, uns dieser Saal zu Gebote steht. Ich finde dies

sehr wünschenswerth, da der Saal gross und schön ist,

und das Schöne von Aussen her auf manchen erregten

Redner einen wohlthuenden Einfluss ausübt. (Lebhafte
Heiterkeit.) Ich glaube, dass die verehrten Herren mit

dem Vorschlage, diesen Saal bei unseren Berathungen
zu benutzen, einverstanden sind. (Zustimmung.) Wir
werden uns also in diesen schönen Räumen frei und
ofi'en aussprechen können.

Was das freie Aussprechen anbelangt, so möchte
ich noch etwas bemerken. Es gibt ja gewisse Menschen-
kategorien und die Species Homo sapiens ist eine

solche, dass in ihr oft jeder Mensch eine Species ist.

Wir wollen auf diesen Punkt nicht mehr eingehen, da
ja sehr viele Ornithologen so viele Species machen,
dass, wenn Sie diese systematisch analysiren wollten,

wir ebenso viele Species hätten, als Individuen in diesem
Saale vorhanden sind.

Was den parlamentarischen Gang der Verhand-
lung betrifft, habe ich Folgendes zu bemerken: Da
sich der Geist der Debatte erst im Laufe der Discus-
sion entwickelt, ist es unmöglich, für unsere Zwecke
früher Redner anzumelden. Es ist auch nicht möglich,

wie früher vorgeschlagen wurde, eine alphabetische

Anordnung einzuführen, sondern es dürfte anzurathen
sein, dass nach der Reihenfolge, wie sich die Redner
zum Worte gemeldet haben, wir dieselben aufzeichnen

und dann successive, je nach der Entwicklung der

Gedanken, nach dem Gang der Discussion auf Grimd
der mit grosser Sorgfalt angefertigten Rednerliste Einen
nach dem Andern zum Worte zulassen. In Bezug auf

die Hitze der Debatte, in Bezug auf ein scharfes oder

kränkendes Wort, das vielleicht einem Redner ent-

schlüpfen könnte, möchte ich nicht, da wir doch Orni-

thologen sind, an die Kampfhähne erinnern (Heiterkeit),

sondern au die lieblichen, freundlichen uud heiteren

Sänger, die ja nur in einer Lebensepoche, in der wir

heute nicht stehen, böse sind, nämlich als alte Männ-
chen zur Frühlingszeit^ wenn sie Nester bauen; und
da wir mehr oder weniger schon unser Heim und un-

sere Nester haben und auch nicht in diese Frühlings-

periode getreten sein dürften, glaube ich, dass wir als

gute, freundliche Ornithologen uns lieber nach dem
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Beispiele der verträglichen Parus-Arten richten sollten.

Wenn es aber doch passiren sollte, dass dieser oder

Jener durch ein verletzendes Wort Anstoss erregt,

dann wollen wir Abends bei einem guten Glas Lager-

bier unseren Groll liinuntertrinken und, wie es Ehe-

leute machen, denselben nicht bis an den nächsten

Morgen mitnehmen, sondern mit untergehender Sonne

vergessen.

Wünscht vielleicht noch ein Herr zu sprechen ?

Hofrath Meyer. Es sei mir nur erlaubt, dem
Congresse eine kleine Schrift zu widmen, betitelt:

„lieber neue und ungenügend bekannte Vögel aus dem
ostindischen Archipel im kgl. zoologischen Museum zu

Dresden, von A. B. Mayer" und „Ueber Hahnenfedrige

Hennen, von G. K. Henke." Es liegt eine genügende

Anzahl von Exemplaren hier auf für die Herren, welche

sich vielleicht dafür interessiren.

Ferner sei es mir gestattet, im Namen des Herrn

Trink eine von ihm verfasste Schrift vorzulegen, die

ebenfalls hier aufliegt. Sie trägt bei zur Erläuterung

der von mir in der ornithologischen Ausstellung aus-

gestellten Objecte.

Präsident Dr. Rad de: Herr Professor Hayek
wünscht noch das Wort.

Prof Hayek: Meine Herren! Ich habe Ihnen

mitzutheilen, dass Belgien unglücklicher Weise nicht

vertreten ist, da Herr Dubois im letzten Momente
zu kommen verhindert war. Hingegen hat der Präsident

des belgischen Senats, Herr Longe hamps, gebeten,

dass Sie ihn als den Ihrigen betrachten möchten, als

Mitglied dieses Congresses, indem nur seine unauf-

schiebbaren Arbeiten als Präsident des Senates Schuld

daran sind, dass er nicht kommen kann. Er hat Urnen

seine Grüsse entbieten lassen.

Ferner liabe ich ihnen die Mittheihing zu machen,
dass der preussische Minister Herr Dr. Lucius, dem
wir die Entsendung zweier Herren, nämlich des Herrn

von Homeyer und des Herrn Prof. A 1 1 u ui scIkui

zu verdanken haben, uns auch noch als dritten Herrn den

Herrn Pastor T h i e n e m a n n entsandte, den Präsidenten

des deutschen Vereines zum Schutze der Vogelwelt.

Es wurde derselbe auch von der sächsisch-altenburgi-

schen Regierung delegirt und selbstverständlich auch

von seinem Verein. Es gelingt ihm aber nicht trotz

aller dieser Delegationen von seiner kirchlichen Behörde
die Erlaubniss zu bekommen, hier zu erscheinen.

Sapienti sat!

Präsident Dr. Radde: Ich erlaube mir noch,

anknüpfend an die Worte, die wir soeben gehört haben,

in erster Reihe vorzuschlagen : dem berühmten Prof.

L o n gc h am ps ein Telegramm zu schicken, dass wir

sehr bedauern, dass er nicht anwesend sei, dass wir

ihn aber in der Tliat als geistig anwesend betrachten.

(Zustimmung.j In zweiter Reihe ein Telegramm an

Herrn Th i e n em an n mit dem tiefsten Ausdruck unseres

Bedauerns, dass in Bezug auf dieses Gebiet der wissen-

schaftlichen Berathung gewissermassen das Lehrfach
und die Kirche nicht in unbedingte Harmonie zu stellen

waren, dass nämlich der Repräsentant der Lehi-e Alles

gestattet hat und insoferne die Kirche Alles verboten
hat. Wir wollen ein bescheidenes Telegramm an ihn

schicken, auch ihn des Ausdruckes unseres tiefsten

Bedauerns versichern und auch annehnien, dass er im
Geiste ebenfalls wie jener bei uns anwesend sei. (Zu-
stimmung.)

Heute Abends, soweit es von mir abhängt, werden
eine Anzahl von Programmen, welche wir noch nicht

besitzen, und welche mir noch nicht zugekommen
sind, in diesem Saale aufliegen, so dass jedes anwesende
Mitglied nach Belieben «ich damit bedienen kann.
Wünscht Jemand sieh noch zu äussern!

Mr. Oustalet; Je prends la liberte de vous
demander, s'il ne serait pas possible d'obtenir une
liste des membres presents avec leur adresse h Vienne,

afin qu'on puisse se communiquer en particulier,

se voir et se Irouver.

Präsident. Dr. Radde: Es sind noch keine Prä-

senzlisten angefertigt worden ; ich bitte daher die ver-

ehrten anwesenden Mitglieder des Congresses, auf
meinen Tisch ihre Visitkarten hinlegen zu wollen, nach
welchen Karten heute Abends die Zusammenstellung und
morgen hort'entlich schon der Druck vollendet werden
wird.

Ich unterbreche die Versammlung, indem ich

Ihre Visitkarten mir erbitte. (Die Visitkarten werden
gesammelt und Herrn Wien zur Anfertigung einer

gedruckten Mitgliederliste übergeben.)

Präsident Dr. Radde: Wir haben schon für die

II. Section in der gestrigen Vorberathung die Herren
Du R o i aus Braunschweig und den Freiherrn von
Washington nominirt, und es wäre jetzt die Frage, ob
Sie die gestrige Wahl in diesem Augenblicke auch als

bestätigt ei-achten. (Zustimmung.) Endlich für die

HI. Section Dr. B 1 asi u s aus Braunschweig und Herrn
von Tschüs i. (Bravo.)

Ebenso glaube ich einem allgemeinem Wunsche
Ausdruck zu geben, indem ich Ihnen die Wahl des

Herrn Marquis de Belle garde zum Ehrenpräsidenten

des Congresses in Vorschlag bringe. (Allgemeine leb-

hafte Zustimmung.)
Die Gewählten nehmen die Wahl dankend zur

Kenntniss.

Wir hatten gestern in der vorläufigen Sitzung

zunächst bestimmt, dass die III. Section morgen tage.

Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.) Sie

wünschen also, nachdem wir heute über den Schutz

der Vögel gesprochen haben werden, morgen Vormittag

über die Hauptstationen und Beobachtungsstationen zu

sprechen und dai-an Nachmittag die Section für Ge-
flügelzucht anzuschliessen? (Die Frage wird allgemein

bejaht). Eine andere Frage ist, ob wir dem allgemeinen

Publicum Zutritt zu den Sitzungen gewähren oder

vielleicht einzelne Sitzungen einschieben sollen, die in

allgemeiner Behandlung denjenigen Wienern, welche

keine Ornithologen sind, Interesse einflössen können.

(Der Antrag wird abgelehnt.) Sonst habe ich heute

nichts weiter zu veranlassen; wünscht Jemand noch

eine Aeusserung zu machen? (Niemand meldet sich.)

In diesem Falle erkläre ich die Sitzung für geschlossen,

und bitte, Nachmittags 3 Uhr möglichst pünktlich hier

zu erscheinen.

Schluss der Sitzung 12 Uhr 15 Minuten.

(Fort.setzung folgt.)

-=5i<2«:>»=-



159

Notizen.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Geseilschaft.

Sitzung vom 1. September lö84. — Voi'-

sitzender : Herr Prof. C a b a n i s. Die Herren Dr.
Reichenow und Schalow legen die während der

Ferien der Gesellschaft eingegangenen und erschienenen
Veröffentlichungen vor. Herr Dr. Reichenow referirt

vornehmlich über Radde's Ornis Caucasica und Tacza-
nowskj^'s Ornithologie du Perou. Herr Schalow
weist neben den jüngst in englischen Zeitschriften ver-

öffentlichten Arbeiten auf zwei ältere, in russischer

Sprache geschriebene Bücher Modest Bogdanow's hin.

Referent, der demnächst eine umfassende Arbeit über die

Laniiden veröffentlichen wird, hat eich eingehender mit
den Untersuchungen Bogdanow's über russische Wür-
ger beschäftigt und widmet der sorgfältigen Darstellung

des russischen Forschers die wärmste Anerkennung.
Gleichzeitig bespricht Herr Schalow eine andere

Arbeit Bogdanow's, in welcher die Säugethierfavma von
Chiwa und Kisyl-Kum behandelt wird. — Herr Dr.

Fi soll er wird in nächster Zeit eine Liste der bis jetzt

aus Ostafrika bekannten Vögel veröffentlichen. Zu
diesem Zwecke hat der Genannte seine gesammten
in Ostafrika gemachten Sammlungen noch einmal durch-

gearbeitet, und es haben sich dabei einzelne Arten
iierausgestellt, welche als neue angesprochen werden
müssen. Dieselben wurden von Dr. Fischer vorgelegt

und von ihm und Dr. Reichenow beschrieben : C i s t i-

cola nana (Massaigebiet), Phy lo str op hu s parvus
(Massai), Criniger tenuirostris (Lindi), Picus
mombassicus (Mombas), Lanius affini s (Lindi)

und F r a n c o 1 i n u s 1 e u c o p a r a e u s (Massai). Es sei

hier noch bemerkt, dass Dr. Fischer während seiner

Reisen circa 50() Species gesammelt, also mehr als

Finsch und Hartlaub in ihrem Werke aufführen, und
dass von ihm circa 70 neue Arten aufgefunden wor-

den sind. •— Jlittheilungen über die demnächst statt-

findende Jahresversammlung beschliessen die Sitzung.

Jahresversammlung der Gesellschaft.

E r s t e S i t z u n g am 1 5. S e p t e m b e r. — Nach
Begrüssung der auswärtigen Gäste durch den General-

secretär werden die Herren Graf Berlepsch (Min-

den) und Prof. AI tum (Eberswalde) zu Vorsitzenden
erwählt. Die geschäftlichen Angelegenheiten werden
erledigt : Vorlage des Programms für die Jahresver-

sammlung, Bericht über das verflossene Geschäftsjahr,

Darlegung der Cassenverhältnisse, Aufstellung des Bud-
gets und Wahl der ausscheidenden Ausschussmitglieder.

Die Herren Prof. Landois, Schalow und Dr.

D o h r n werden auf vier Jahre wiedergewählt. An
Stelle des Herrn Victor Ritter von Tschusi zu
Schmidhoffen auf Tännenhof bei Hallein
wurde der bekannte Afrikaforscher Dr. Fischer in

den Ausschuss gewählt. Nach der Sitzung fand ein

gemeinsames Abendessen in den Räumen des Franzis-

caners statt.

Zweiter Sitzungstag am 16. September
im Saale des Architecten-Hauses. Vorsitzender Graf
Berlepsch,— Zum ersten Punkt der Tagesordnung

:

Stellungnahme der Gesellschaft zu der auf dem Orni-

thologen-Congress in Wien beschlossenen Einrichtung

internationaler Beobachtungsstationen, beziehungsweise

Wahl eines Ausschusses für diese Angelegenheit weist

der Referent, Herr Dr. Reichenow, zunächst darauf

hin, dass er im Jahre 1875 die erste Anregung für

die Einrichtung von Beobachtungsstationen gegeben, und
die Deutsche Ornithologische Gesellschaft seit nunmehr
beinahe einem Decennium die von ihm gegebenen An-
regungen practisch vervverthet habe. Nachdem nun in

Wien die Einrichtung internationaler Beobachtungssta-
tionen beschlossen und neben dem bereits in unserer Ge-
sellschaft bestehenden Comite für Deutschland noch ein

zweites neues für dasselbe Gebiet gewählt worden sei, so

entstand naturgemäss die Frage, ob unsere Gesellschaft
ihre alte Thätigkeit in dieser Richtung fortsetzen oder
aber aufgeben solle. Nach langen Debatten gelangt
die Resolution einstimmig zur Annahme, dass die All-

gemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft der in

Wien in's Werk gesetzten Einrichtung internationaler

Beobachtungsstationen die beste Entwickelung wünsche,
dass sie aber die von ihr bereits 1875 ins Leben ge-

rufenen Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands
nicht aufgebe, sondern nach etwas geändertem Plane
fortzuführen beabsichtige. Der Ausschuss für diese

Angelegenheit soll aus den bereits früher demselben
angehörenden Herren Dr. R. Blasius (Bi-aunschweig),

Dr. Müller (Frankfurt a. M.), Rohweder (Husum),
Tancre (Anclam), Dr. Reichenow, Schalow und Hart-
wig (Berlin) bestehen. Die anwesenden Herren nahmen
die Wahl an. Im Anschluss an diese Angelegenheit
nimmt Herr Dr. Reichenow Veranlassung, das von
den Herren E. von Homeyer und Victor Ritter von
Tchusi zu Schmidhoffen auf Tännenhof bearbeitete

Verzeichniss der Österreich. -ungarischen Vögel einer

eingehenden Kritik zu unterziehen und zu besprechen.
Nach einer kurzen Frühstücks-Pause wurde die Sitzung
wieder eröffnet. Herr Dr. Bodinus (Berlin) hielt

einen Vortrag über die augenblickliche Lage des
Handels mit Vögeln auf den grossen Thierauctionen
in Antwerpen.

Herr Dr. Reichenow legt zwei grosse Wandkar-
ten, die geographischeVerbreitung der Vögel darstellend,

vor und erläutert eingehend die von ihm für diesen

Zweck gewählte Methode der Darstellung. Diese Karten,
auf denen die Verbreitung von circa 200 Familien
dargestellt ist, dürfen mit Recht als ein eminenter
Fortschritt der kartographischen Dai'stellung der

Zoogeographie bezeichnet werden. Sie fanden den
lebhaftesten Beifall der Anwesenden. Allgemein wird
das Bedauern ausgesprochen, dass der Gesellschaft

die Mittel fehlen, um die Karten in der vorgelegten

Grösse zu veröffentlichen. — Herr M a t s c h i e (Ber-

lin) hält einen längeren Vortrag über die Geschichte

der Systematik der Vögel seit Linne. In eingehend-

ster Weise werden die einzelnen Systeme characterisirt.

— Herr Schalow verliest einen von Herrn Dr. Hart-
laub (Bremen) eingesandten Bericht, welcher über
eine jüngst in London stattgehabte Versammlung
englischer Zoologen referirt, in der über die Anwendung
der trinären Nomenclatur discutirt worden ist. Herr
Schalow gibt eine Uebersicht des augenblicklichen

Standes dieser brennendsten Frage in der Ornithologie.

Nach langen Debatten, an denen sich vornehmlich die

Herren Dr. Reichenow, Prof. Cabanis, Graf
Berlepsch, Oberamtmann Nehrkorn, Oberförster

Schutt, Dr. Bolle sowie der Referent betheiligten,

wird eine von Dr. Reichenow eingebrachte Resulation

angenommen, dahingehend, dass die Anwendung der
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trinären Nomenclatur, wie sie in Nordamerika seit langer

Zeit Geltung gefunden, nicht mehr zu umgehen sei,

dass sie aber nur in allerbeschränktester Weise ge-

braucht werden möge. Dieses ist auch die von Dr.

Harllaub vertretene Ansicht. Herr Graf ßcrlepsch
spricht unter Vorlage einer grösseren Anzahl von
Exemplaren über die Vogelfaiina von Sylt. — Gegen
halb vier Uhr Schluss der Sitzung. Nach gemeinsamem
Diner in den Kaiserhallen besuchten die Mitj";lieder der

Jahresversammlung dieSinghalesen im Ausstellungspark

und blieben dann bis zu später Stunde im Prälaten

beisammen.
Dritter Sitzungstag am 17. September

im königl. Zoologischen Museum. Vorsitzen-

der Herr Graf B er leps eh.— Herr Dr. Keichenow
legt eine Anzahl grösserer Prachtwerke aus dem
Besitze des Museums vor. — Herr S c h a 1 o \v hält

einen Vortrag über die Familie Musophagidae
(Pisangfresser), von deren Arten das Berliner Museum
wohl die reichhaltigste Sammlung besitzt. Eine um-
fassende Monographie dieser Familie wird demnächst

von dem Vortragenden veröffentlicht werden. — Herr
Graf Berlepsch spricht eingehend über die Ver-

breitung der Schwanzmeisen in Centraleuropa und wen-

det sich gegen die Ausführungen des Herrn Victor

Ritter von Tschusi zu Suhmidhoffen auf Tänncnhof,

der Acre du la rosea als den jungen Vogel von A.
caudata betrachtet. Die beiden genannten sind

zweifellos zwei nahe verwandte selbstständige Formen,
die getrennte Bezirke der Verbreitung haben, an den
Grenzen derselben jedoch sich mit einander paaren. —
Herr Graf Berlepsch legt eine monographische
Arbeit über das Rothkehlchen, Sylvia rubecula

I
vor. — Der Genannte legt vor und bespricht einen

von ihm auf dem Zuge bei Münden geschossenen
P h y 1 1 OS c p u s , der die nordische Form von P h.

I ruf US zu sein scheint und wahrscheinlich von diesem
I zu trennen ist. — Herr Oberamtmann N e h r k o r n

I

(Riddagshausen) legt eine reiche Sammlung von Vögeln

\

vor, welche er von seinem Sammler, Herrn Dr. Platen,

von der Insel Waigiou an der Nordwestspitze von Neu-
,
Guinea erhalten hat. — Nach der Sitzung fand unter

der Führung des Directors Dr. Bodinus ein Rund-
gang durch den Zoologischen Garten zur Besichtigung der
reichen Vogelsammlungen des genannten Instituts statt.

Ein Diner scliloss sich dem Rundgange an. In der am
Abend abgehaltenen Schlusssitzung wurde der bisherige

V^orstand mit Herrn Dr. Hartlaub als Präsident

einstimmig wiedergewählt und Braunsehweig zum Ver-

sammlnngsort für das nächste Jahr bestimmt.

Berlin.
nerniann Scbalon'.

-HfOO*.-

Vereinsaii^elcgenlieiten.

AnlässlJch eines vorgekommenen Falles der Einbringung von II f1. von einem Theilnehmer an dem Bankette

zum Schlüsse des Ornithologen-Congresses durch einen Unberufenen, erklärt der Ausstellungs-Ausschuss, dass

von Niemand irgend eine Zahlung was immer für einer Art für die Theilnahme an dem Congresse oder dem
Bankette zu leisten war.

Neu beigetretenes Mitglied:

Herr Victor Gallü, Fabnksbesitzer in Laibach.

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

Amtsblatt des Landesculturrathes für das König-

reich Böhmen.

Zuwachs zur Biliobthek:

Walter L. Buller. Manual of the Birds of New-
Zealand. (Geschenk des Verfassers.)

Hermann Schalow. Die Reisen Dr. Richard

Böhm's im centralen Ostafrika. (Geschenk d. Verfassers.)

Die nächste M o nat s - V er samm hin g des

Vereines findet Freitag, den 10. October 1884, um
6 Uhr Abends, im grünen Saale der kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaften statt. Gäste sind willkommen.

Tagesordnung

:

1. Mittheilungen des Vorsitzenden.

2. Vortrag des Herrn Othmar Reiser „Ueber den

Kolkraben."

3. Mittheilungen von Seiten der Anwesenden
gegen vorherige Anmeldung des Stoffes bei dem Herrn
Vorsitzenden, und Debatte über Motive des Vortrages.

Zuwachs zur Vogelsammlung.

Vögel aus B r n e o

.

Geschenk des Herrn Dr. E. F. v. Homeyer in Stolp.

1 Spizaetus limnaetus,

Horsf.

2 Haliastur

Gessn.

intermedius ,

1 Bubo suu)atranus, Raffl.

1 Porphyrioindicus, Horsf.

1 Erythra leucomelaena,

Bp.

2 Hydralector gallinaceus.

I Platysmurus aterrimus,

Temm.
1 Dissemur. brachyphorus,

Temm.
1 Rhinortha chlorophaea,

Raffl.

2 Callolophus puniceus,

Horsf.

1 Pyrotrogron Duvaucelii,

Temm.
1 Cymborhynchus macro-

rhynchus.

1 Kittacincla suavis, Sclat.

1 Eurylaimus ochromelas,

RafH. (Brasilien).

1 Picumnus exilis( Vorder-
asien).

1 Colaptes auratus.

1 Rissa tridactyla.

2 Bombycilla garrula.

2 Pyrrhula enucleator,

1 Emberiza nis'alis.

2 Alauda alpestris.

l Pyrrhula major.

1 Pj-rrhula minor.

1 Falco tinnunculus.

1 Budytes borealis.

1 Motacilla Yarellü

2 Cyanecula suecica.

1 Sylvia riifa.

Iri.sera.t.

Auf neue

% 11 r li e I k i e f e I* n ü s s e
per October-Lieferung werden Aufträge mit entsprechender Anz.-ili-

lung entgegen genommen.

Der Centner kostet 50 Mk.. 10 Kilo II Mk.
Soiiiienltlunienkörner 14 Mk., 10 Kilo 3 Mk.

Ferner alle Sorten Vogelfulter billigst bei

Wieschnitzky & Clauser,
Wien I , Wallfisrhga.sse S.

Druck von J. B. VVallishausser.

Im Frick (voim.ils Faesy & Fricki in Wien, Graben 27.
Ilerausjjeber: Der Ornithologische Verein in Wien.

t'onnnissioiisverleger: Die k. k. Hofbnclihaudliing Wllheln

Hiezii als Beilage Piosiiect lilier oriiilliologisclie Werke.
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Inhalt: Prof. Eugen von Boeck. Omis des Thaies von Cochabamba in Bolivia und der nächsten Umgebung. (Fortäetzung und Schluss.) — T. H. Potts.

Ornithologische Notizen aus Neu- Seeland. — Prof. Dr. Ad. v. D all a T orr e , Ornithologisches aus Tirol. — Viel o r R i tt. v. Tschusi zu

Schmidhoff en. Vorläufiges über eine R.ickeUvildzucht. — Sitzungsprotokoll des Ersten internationalen Ornithulogcn - Congresses in Wien.

(Fortsetzung.) — Othmar Reiser. Tichodroma murari.a, der Alpenmauerläufer, als Brutvogel in der Umgebung Wiens. — Literarisches. —
Vereinsangelegenheiten. — Inserate.

Oiiiis des Thaies von Cocliabamba in Bolivia und der nächsten Umgebung.
Von Ptdt. Eugen von Boeck in Cocliabamba.

[Fortsetzung von Seite 101 *)]

I. Oi'duiiiig: Raiibvög-el.

S a r c 1- h am p h i d a e s. C a t li a i- 1 i d a e.

Sarcorhamphus gryphus (L.). In der Quiclma-Sprache

:

„cuntur". Im Thale sehr selten; sehr häufig auf

den Bergen.

*) Es er.scheint zweckmässig, die Aufzählung der be-

obachteten Arten nochmals von vorne zu beginnen und dabei die

von mir in dem Septeiiiberhefte dieser Zeitschrift eriirterteu

Correctnren vorzunehmen. In der folgenden Liste sind überall

da, wo eine genaue Identlficirung möglicli erschien, die jetzt

gebräuclilichen Namen gesetzt. — Von einer grösseren Reihe von

Arten sind seitens des Autors Belags-Exemplare übersandt

und dem Herzoglichen Natur historischen Museum in

ßraiinschweig einverleibt «forden, bei deren Bestimmung Herr

Lad. Taczanowski in Warschau, einer der besten Kenner der

Onus von Peru und Bolivia. mir freundlichen Beist.aiid geleistet

hat. Einige dieser Belags-Exemplare verdankt das Braunschweiger

Museum einer frühereu Sendnng (1882) des Herrn Kaufmann
Rud. Krüger in Cochabamba, der mir auch die spätere Vogel-

Sendung des Herrn Prof. von Boeck 1884 freundlichst übermittelt

Sarcorhamphus papa (L). Bewohner der heissen Wald-

gegenden ; er wurde bis jetzt nur einmal im Jahre

1883 lebend hierhergebracht.

Catharistes atratus(Bartr.) (==Cathartes foetens Tsch.).

In der Qtiichua-Sprache wie die folgende Art:

„suyuntuy". Der gewöhnlichste Aasgeier, welcher

hat. Denjenigen Arten, die in Bälgen von Cochabamba aus den

Sendungen der Herren Rud. Krüger und Prof. Eng. v. Boeck im

Braunschweiger Museum vertreten sind, füge ich die Worte :
Mu-

seum Brnnsvicense (Mus. Brunsv.) und die Nummern, unter denen

die Bälge inventarisirt sind, hinzu.

Für die richtige Bestimmung dieser Arten übernehme ich

die Verantwortung. Etwaige Irrtbümer werde ich später zu ver-

bessern suchen.
Zur besseren Uebersioht habe ich der Liste die Familien-

Namen hinzugefügt, aber die Anordnung der Familien, obgleich sie

nicht ganz den jetzigen Ansicliten entspricht, unverändert gelassen.

In den einleitenden Worten des Aufsatzes (Seite 100 u. 101)

sind nachträglich noch einige Druckfehler zu verbessern: In dem

ersten Ab.satze Zeile von oben muss es heissen: „parallel mit

den Anden-'; auf derselben Seite im vorletzten Absätze rechts:



1(J2

zuweilen in grossen Schaaren sich um gefallene
Tliiere sninruelt.

Oenops pernigra Sharpe ( =: Cathartes aura Tsch.).
Sclicint sfhr selten zu sein.

F o I y b o r i (1 a e.

Milvago megalopterus (Meyen). Quieliua: „alcamari".
liaui)tsaciilicli ein Bewohner der Berggegenden,
wo er bis zu 12000 Fuss Höhe von mir erlegt wurde.
Tschudi beschreibt nur das Miinnchen. Weibchen
und junge Vögel sind einfach braun, unten sciimutzig
weiss und gelb. Zuweilen findet er sich im Thaie
und hat wie der Crotophaga die Gewohnheit, sich

auf den Kücken wunder Thiere zu setzen und das
faule Fleisch oder Würmer abzusuchen. (Mus.
Brunsv. : ') J ad. v. Boeck, 8!)7-l; '-) |oV] ad.
Ivrüger, 8990).

Milvago Chimango (Vieil.) ist meist nur Thalbewoiiner,
im (iaiizcn über ziemlich selten und niemals so
schuarenweise, wie ich ihn an der chilenischen Küste
und auf der Insel Cliiloe gesehen habe.

F a 1 e n i d a e.

Heterospizias meridionalis (^Lath.) ( = Hypomorphnus
rutiJMii.s Tsch.). Sehr selten und nur im Winter.

Urubitinga unicincta rremm.) Häutiger als voriger.

Geranoaetus melanoleucus (Vieil.) ( = Buteo aguia
Tsch.) Spanisch: „aguila'-

;
Quichua : ,,huaman-.

Ein schöner, stolzer und im (iebirge nicht seltener

\'ogel
; er streift zuweilen in's Thal. — Den Vogel,

der sowohl der Grösse, als dem ganzen Habitus nach
ein wirklicher Adler zu sein scheint, erhielt ich im
J u g e n d k 1 c i d e in 14 Jaliren bloss zweimal ; beide
Exemplare wurden im westlichen, mit vielen Bäumen
bepflanzten Theile des Thaies geschossen, und ich

gebe hier die Beschreibung : Länge des Schnabels
(Sehne der Firste i 5 cm.; Höhe an der Wuizel
2,8 cm.; Umfang an der Wurzel 7cm.; Totallänge
von der Schnabelspitze bis zur Schwanzspitze 72 cm

;

Flügel 49,5 cm.; Schwanz 29 cm.; Tarse 11 cm.,
Mittelzehe bis zur Nagelspitze 9 cm., Umfang der
Fusswurzel 6 cm. Zügel und Wachshaut hellgelb;
Schnabel an der Spitze hornlarbig, Stirne grau-
braim ; Scheitel rauchbraun, einzelne Federn heller-

brauu ; Nacken braun ; Uinterhals dunkelbraun. —
Kleine Flügeldeckfedern hellbraun und weiss ge-
fleckt, mittlere Deckfedern weiss an der Wurzel,
oben aschgrau. Schwungfedern erster Ordnung
oben grau mit dunkleren Querstreifen, unten heller

mit schmaleren Sti-eifen
; dritte Schwungfeder die

längste. Schwungfedern zweiter Ordnung einför-

mig rauchgrau, fast schwarz mit weissem Schaft;
dritter Ordnung oben dunkelgrau, unten weiss und
grau gehändert. Kehle braun mit weissen Längs-
streifen. Brust braun; Bauch beinahe schwarz;
Weichen schwarz; Bürzel braun; Hosen gelblich
braun mit zahlreichen sehi- feinen schwarzen Quer-

rMedicago sativa; ferner in der linken Spalte der Seite 101
(von nnten gerechnet) Zeile 37: „Rodentia", Zeile 36: „Cavia
Cuttleri", Zeile 27: Felis cell dogaster, Zeile 22: „Lagidium
peruanum" nnd Zeile 21: „Viscatlia.

Ueber die mir vorliegenden BiilgG selbst, znraal über einige
interessantere Arten wie z. B. den seltenen Pfeft'eriVesser. Andigeua
cucullatus (Gould), und den fraglichen Balg von Notliura manno-
rat Giay, behalte ich mir für eine gelegenere Zeit einige weitere
Mittheilungen vor.

Bra unschvveig, Anfang (Xtober 1884. Wilh. ülasiiis.

binden; Tarsen sehr kräftig, dunkelgelb; Krallen
hiirufarbig; Iris braun, beim 5 silbergrau. —
Beide Exemplare hatten ein ausserordentiicli zähes
Leben, und es umsste der erste, als er diuch einen
Hagelschuss gefallen war, mit mehreren Kevolver-
schüssen getödtet werden ; das zweite Exemplar
wurde in meiner Gegenwart durch zwei Schrot-
schüsse zum Fallen gebracht, und es kostete viele

Mühe und geraume Zeit, bis es durch Erdrosseln
und Zusammen|)ressen der Lungen, zuletzt aber
mit einer in's Gehirn gestossenen Nadel getödtet
wurde. Die f;anze Haltung ist m:ijestätisch und
der Flug pfeilschnell, beides Umstände, wodurch
er sich autfallend von den ßuteonen unterscheidet.

(Mus. Brunsv.: (5 juv. 8966. Iris silbergrau.)

Buteo erythronotus (King) (= B. tricolor Tsch.) nicht

gewöhnlieh, kommt aber im Winter öfters vor.

Ich bekam viele Exemplare im Jugendkleide.
(Mus. Brunsv.: 5 juv. 8967, 5 juv. 8968, V juv.

Siii;9, V juv. sy70.)

Harpyhailaetus coronatus (Vieil.) (= Circaetus solita-

rius Tsch.). Von dieser Art bekam ich ein junges
noch unausgefärbtes Männchen zum Ausstopfen;
es raaass 2' 2" und hatte noch nicht die ganz dunkle
Färbuui; wie Tschudi's Vogel (T. H.).

Thrasaetus harpyia (L). Bewohner der heissen Wälder;
bis jetzt noch nie hierhergebracht.

Micrastur gilvicolliS (Vieil.) (= Climacocercus concen-

tricusTsch.; Vulgärn, : ,uiellucto". Ein äusserst zier-

licher und verwegener Raubvogel, der besonders
im Winter den Hühnern sehr gefährlich ist.

Acclpiter pileatus i\ ieil.). Sehr selten.

Cerchneis cinnamomina (Sws.) (= Falco sparverius

Tsch.) Span.: ^cernicalo^ Quichua: .killi-killi".

Der dem europäischen Thurmfalken ähnliche

Rüttelfalke ist nicht sehr selten nnd verfolgt häufig

die TaubenHüge. (Mus. Brunsv. : 5 juv. 8973,

Mai 1883.)

CirCUS cinereus (Vieil.): (Mus. Brunsv.: ') (5?) ad. 8971.

-) 5 juv. Cochabamba 1880, 8972). NB. Im
Spanischen heissen alle grössern Tagraubvögel
,aguilas", die kleineren „halcones"', in der Qui-

chua-Sprache die grösseren „ancca", die kleineren

„huaman''.

S t r i g i d a e.

Phoieoptynx cunicularia (Molina) (Mus. Brunsv. 8976).

Scops chOÜba (Vieil.) = Scops brasilianus (Gml.),

ziemlich selten. Ich habe nur zwei Exemplare
gesehen.

BubO magellaniCUS (Gm.) (= B. virginianus Tsch.).

.Span: .buho-
;
Quichua : ^tucu". Sehr selten. Ich

habe nur ein Exemplar zum Ausstopfen erhalten.

Strix perlata Licht. Sehr gemein in der Stadt und

auf dem Lande, wo sie vorzüglich in Scheunen

nistet. Sie scheint der europäischen Schleiereule

sehr ähnlich zu sein. (Mus. Brunsv. : § 8975.)

II. tirdiiilug: Pa.sseres.

C a p r i ra u I g i d a e.

Von dieser Familie bekam ich nur einmal ein sehr ver-

dorbenes Exemplar zu Händen, das ich nicht zu

bestimmen vermochte; jedenfalls müssen die Vögel

sehr selten sein, da die Hiesigen nicht den

spanischen Namen „chotacabras" kennen ; in Chile

heisst ein verwandter Vogel „aplastilla" (Nieder-



163

drücker), wegen seiner Gewohnheit sich platt auf

den Erdboden niederzudrücken.

H i r u n d i n i d a e.

Atticora cinerea (Gm.j y („Hirundo peruviana major
'l'scb.") ist wohl die einzige hier vorkommende Art;

sie nistet allenthalben unter den Dächern, macht
aber keine Lehmnester. In der Volkssprache heissen

sie ,virgenes" (Jungfrauen), in der Quichua-Sprache
„yana-callu" (Sclnvarzzunge). [Hirundo peruviana

major Tsch., wie v. Boeck die von ihm besprochene
Art nennt, hat Taczanowski mit Atticora cinerea

(Gm.) identiticirt; vielleicht ist aber doch hier eine

andere Art gemeint. W. Blasius.]

P h y 1 1 m i d a e.

Phytotoma angustirostris Lafr. & d'Orb. Eine sehr

häutige und äusserst schädliche Art, da sie die

jungen, aufspriessenden Pflanzen dicht am Boden
abmäht. In Chile, wo ich die verwandte Art
Ph. rara sehr häufig erlegte, heisst der Vogel wegen
seines rätschartigen Kreischens „rark"; hier aber,

weil sein Sehnabel meist immer grün gefärbt ist,

wie der Mund der cocakauenden Indianer, heisst

er „coqueso".

Cotingidae.
Rupicola saturata (Cab. & Heine). Es ist ein Bewohner

der Waldgegenden, der aber seiner schönen Färbung
wegen häufig im Balge hieher gebracht wird, Ich
habe ein Stück erlegt im November 1872 in den
Yungas von Totosa am Flusse Asnamcya, an dessen
Ufern sie sieh des Abends häufig versammeln imd
wie die Kampfhähne mit einander streiten.

T y r a n n i d a e.

Pitangus bellicOSUS (Vieil.). Eine sehr häufige Art,

sowohl in der Stadt, als in der Umgegend. Er ist

sehr zutraulich und kommt auf die Balcone bis

vor die Thüren ; ich hatte ein angeschossenes
Exemplar lange lebend ; dasselbe gerieth in Streit

mit einem gezähmten Rüttelfalken, packte den-
selben mit dem Haken des Schnabels an den
Nasenlöchern und Hess ihn nicht eher los, bis ich

den Falken von ihm befreite. (Mus. Brunsv. : X
,

8960, Testi^o. Cochabamba 1879. Iris hellgelb.)

Muscisaxicola rufivertex dOrb. (Mus. Brunsv.: 8993,
Krüger 1882).

Ochthoeca leucophrys d'Orb. (Mus. Brunsv.: „Augen
roth* 895U.)

Tyrannus Cinchoneti Tsch. Seltener; habe ihn nur ein-

mal bekommen, aber mehrmals im Flusse auf
Steinen sitzend Insecten fangen sehen.

Myiarchus cantans (Pelz.) (= M. ferox Tsch.). Ich
erhielt diesen Vogel im Juli 1870 und da die

Beschreibung in der Fauna Peruana sehr kurz ist,

erlaube ich mir Folgendes beizufügen : Die Fittig-

und Schwungfedern einfarbig schwärzlich, theil-

weise mit weisslichem Saume an der unteren Hälfte;
die Schwanzfedern innen bräunlich, Schnabel 22 cm.,
Tarsen 1-9 cm, Flügel lO'ö cm. —

Hirundinaea bellicosa (Vieil.) ist sehr häufig und nistet

unter den Dächern ; in der Quichua-Sprache heisst
er ,chocfii' (Triefauge). (Mus. Brunsv.: X 8961
u. 8962.)

Anaeretes albocristatus (Vig.) (= Euscarthmus regu-
loides Tsch.j Nicht selten, bekannt unter dem
Vulgärnamen „negrillo".

T ro g lo dy ti d ae.

Troglodytes audax Tsch. Ziemlich häufig in der
Umgebung der Stadt und selbst im Hochlande.
Span, „ruiseiior". Quichua: „chiru-chiru" ; er ist

kleiner als T. tessellatus und misst nur 9 cm.

T u r d i d a e.

Turdus fuscater d'Orb. ist, wie ich glaube, nicht die-

selbe Art, welche in Chile so häufig vorkommt
und die Gay als Turdus fuscoater beschreibt ; denn
sie ist in Färbung und Grösse von der chilenischen

Art unterschieden , welche Turd. falklandicus ge-

nannt ist. Diese Art ist ziemlich häufig in den Ge-
büschen und Obstgärten ; ihr Name in Quichua
ist „chuanco" ; der Vogel singt hübsch und lernt

sogar sprechen, wie ich es bei einem Individuum
in Arequipa beobachtet habe.

MimuS Sp (dorsalis [Lafr. & d'Orb.] oder triurus Vieil.?)

ist viel seltener und nur häufig auf Terrain, das
mit Cactusarten bewachsen ist. Sein Vulgärname
ist „keririsscu" ; ich schoss ihn auf der Höhe von
9000', doch kommt er auch im Thale und an den
nächsten Berghalden vor.

M n i 1 i 1 1 i d a e.

Setophaga melanocephala Tsch. Nur einmal gesehen
und ausgestopft.

Tan ag r i d ae.

Tanagra striata (Gml.) Eine im Thale ziemlich häufige

Art , welche durch die lebhafte Färbung , von
welcher die Abbildung in Tsch. T. XVII F. 1 nur
ein sehr unvollkommenes Bild gibt, sich sehr den
Tropenvögeln nähert. Er heisst in Quichua „nina-

pilui" (Feuerbrust) und das graublaue Weibchen
heisst ,.cosni-pilur* (Rauchbrust).

OrcliestiCUS ater (Gml.) ? Ein Kernbeisser mit dickem
Schnabel, grau mit schwarzen Augenbinden, häufig

in Obstgärten im Thale und auf den Höhen. Vul-

gärname: „cotopochi".

F r i n g i 1 1 i d a e.

Zonotrlchla plicata (Bodd.) (Z. matutina Tsch.) Unge-
mein häufig, ersetzt unsern Sperling und ist hier

eben so verbreitet wie in Peru, wo er „pichuchu"
heisst; hier ist sein Quichuaname „pichitanea"

;

der spanische Name ist „gorrion" ; in Chile heisst

er „chincol". Seinen lateinischen Namen (matutina)

hat er mit Recht, da er nicht bloss bei Sonnen-
aufgang, sondern oft schon in der Nacht seinen

einförmigen Ruf ertönen lässt. (Mus. Brunsv.: 8950.)

Sycails lutea. (Lafr. & d'Orb.) Sehr gemein, führt den
Vulgärnamen „moco—sua" ; moco oder besser

mucu ist der gekaute Mais, aus welchem die

Chicha bereitet wird.

Sycails luteocephala (Lafr. & d'Orb.) (Mus. Brunsv,

8952).

Clirysomitris uropyglalls Sei. ist eine der zahlreichst

vertretenen Arten, die in grossen Flügen die Obst-

gärten und Felder bevölkert. Diese oder eine ganz
ähnliehe Art hat im Süden von Chile, als die

ersten Colonisten kleine Felder im Walde bebau-

ten, die ganze Ernte zerstört, weil sie sich auf

dem kleinen Fleck oft zu Tausenden versammelten.

Chrysomitris atrata (Lafr. & d'Orb.). Im Hochlande
sah und schoss ich häufig diese Art, vollständig

glänzend schwarz, bloss mit einigen gelben Federn
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an Flügel und Schwanns ; eine Art, die hier des
licbliclieii Gesanges wegen liaufig im Kätig ge-

halten wird, aber selten lange lebt. In Tsehudi
fand ich keine Art, deren Beschreibung auf diesen

Vogel passt. (Mus. Brunsv. : 8951).

I c t e r i d a e.

Agelaius thilius (Molina)? Es ist dies der allergewöhn-
liehste in grossen Schaaren hier vorkommende
und den ObstpHanzungen höchst schädliche Vogel:
ich finde ihn in Tsehudi nicht beschrieben, wahr-
scheinlich weil er in andern Werken geschildert

ist. Oberkörper braim, Unterleib grau. Gestalt und
Grösse des Jlolüthrus bonariensis (Gml.). Ihres

länuenden Benehmens wegen heissen sie in Quichua
„taracchi" (Larmmacher^. Ihr Gesaug ist sehr

sanft und angenehm ; aber sie sind sehr streitsüch-

tig, sowohl untereinander, als auch mit andern
Vögeln; im zoologischen Garten in Hamburg soll

CT den Namen Aegelaius badius führen.

Molothrus bonariensis (Gml.) (= Icterus brevirostris

Tsch.). Bewohner der östl. ^Valdregion, hier als der
beste Sänger zahm gehalten. Wird sehr zutraulich,

lauft im Hause herum, frisst Mücken und Spinnen
und stiehlt gern glänzende kleine Gegenstände: Na-
deln, Jlünzen etc. Span, „tordo'^.

Molothrus purpurascens (Hahn ) var. Ziemlich häufig,

\ icl .sfliöner glänzend als der vorige, aber ganz un-
musikalisch. Span: ,negrillo''. (Mus. Brunsv.:
ad. S'.I4S).

Icterus croconotus (Wagl.). Bewohner der Waldregion,
sL-ines Gesanges wegen hier häutig gehalten; ähnelt

in seinen Gewohnheiten dem Molothrus bonariensis

ist aber viel delicater und stirbt stets sehr bald.

Span, „matico".

Ostlnops yuracarium (Lafr. & d'Orb.). Sehr gemein
in den Vungas oder heissen Thälern, wo ich ihn

mehrmals erlegt habe; er macht viel Schaden auf
den Ananas-Feldern.

Cassicus persicus (L.). Aus dem Departement Beni:
Waldregion (Mus. Brunsv.: 8949).

C o r V i d a e.

Cyanocorax incas (Bodd.) Wohnt in den warmen
Thälern am Rio grande ; hier habe ich ihn bloss

in Käfigen gesehen; ist ganz der Repräsentant
der diebischen Elster und heisst im Spanischen
„urraca" (Elster).

Dendrocolaptidae.
Furnarius Commersoni Pelz. (= Opethiorhynchus ruficau-

dus Tsch.). Sehr häufig in der ganzen Gegend; ein

Töpfervogel, der sein solides Nest auf Bäumen,
Balken, Dachgiebeln etc. mit vieler Sorgfalt anlegt.

Dieses Nest wird aus geknetetem Thon, wie die

Adobes oder Luftziegel, gebaut, innen fein polirt

und aussen backof'enfÖrmig gewölbt. Der Eingang
ist gewöhnlich auf der dem Winde am wenigsten
ausgesetzten Seite und macht eine halbkreisförmige
Wendung, die es grössern Raubthieren unmöglich
macht, einzudringen. Der Vogel ist von grossem
Nutzen für den Garten- und Baumschutz; denn er

frisst alle Arten Raupen, Würmer und Kerbthiere,
wie ich sie häufig in seinem Magen gefunden habe.

Der Volksglaube nimmt ihn in Schutz ; denn es

heisst, wer einen solchen Vogel tödtet (,hornero'''=

Backofenbauer), der kömmt nie in Besitz eines

eigenen Hauses, und da ich mich häufig dieses

Vergehens im Interesse der Wissenschaft schuldig
gemacht, habe ich wenig Aussicht, ein eigenes
Haus zu erworben.

Geositta tenuirostris (Lafr. & d'Orb.) var. (Mus.
P.ruMsv.: s<.(.");5j.

Synaiiaxls Orbignyi Reichenb. (Mus. Brunsv.: 8958).

T r o c h i 1 i d a e.

Petasophora anais (Less.) (Mus. Brunsv.: S957).

Leuclppus Chionogaster (Tsch.) (Mus. Brunsv.: 89.56).

Oreotrochilus Adelae l Lafr. & d'Orb.) (Mus. Brunsv.8955).
Cometes phaon Gould. (= T. chrysurus Tsch.) Fin-

det .sR-li ziL'inlich häufig nicht bloss im Thale,
sondern bis zur Höhe von 9000 Fiiss ; denn ich

schüss ihn in Calchan in 0000 Fuss Höhe und
erlaube mir zu der in Tschudi's Werke gegebenen
Beschreibung folgende Details beizufügen : Die
untersten beiden Schwanzfedern sind die längsten,

auf der Unterseite stahlgrün schillernd ; oben vom
Schwänze au schwarzbraun bis auf 7 Cm., dann
folgt der innere Fahnenbart ku))ferroth metallisch

glänzend; die Spitze ist schwarzbraim ; Schwanz-
deckfedern purpurroth metallglänzend, die folgenden

])urpurrotli mit dunkler Spitze.

HeliangelusamethysticolliS(Latr.&d'Orb.).Gewöhnlicher
als der vorige; selbst in den Gärten der Stadt und
deren Umgebung.

Patagona gigas(Vieil.). Die grösste Art Cojibri, welche

auf grosser Höhe vorkommt; denn ich schoss ihn

auf dem Chachani bei Arequipa, 1.5000 Fuss hoch.

Tschudi's Abbildung T. XXIIL f. 2 hat zu vielen

metallischen Glanz, der Vogel ist glanzlos, und ich

erlaube mir zu der in der Fauna Peruana ent-

haltenen Beschreibung Folgendes beizufügen: Stirn

grauschwarz mit rostroth geränderten Federn,

Gesicht und Kehle rostbraun mit kleinen schwärz-

lichen Flecken; Nacken, Hinterhals und Rücken
grünlich; Schwanzfedern rauchschwarz; Steiss- und
Unterschwanzdeckfedern rein weiss. Die beobach-
teten Maasse sind: Schnabel 3'8 Cm., Totallänge

des Körpers 14 Cm., Flügel 125 Cm., Tarse

08 Cm., Schwanz 7-2 Cm., gemessen nach frisch

geschossenen Individuen. (Mus. Brunsv. : 8954).

Alcedi dae.

Ceryle Cabanisi (Tsch.). Sehr selten. Ich erhielt hier

nur ein Exemplar; in Arequipa schoss ich eines

auf 741)0 Fuss Höhe bei Socabaya im Juni 1864;
das hiesige Exemplar erhielt ich im Juni 1883.

(Mus. Brunsv.: 8963).

Ceryle Stellata (Meyen). Sehr häufig beobachtet und
geschossen in Chile am Flusse Valdivia von

1853 bis 1869. Dieser Vogel variirt nach der Jahres-

zeit und verliert zuweilen die weisse Halsbinde

ganz und gar.

C u c u 1 i d a e.

Crotophaga suicirostris Sw. Es gibt hier ein einziges

Exemplar, geschossen im westlichen Theile des

Thaies; ich sah diesen Vogel (vielleicht C. ani

L.?) häufig an dei- Küste bei Arica ; sein Vulgär-

name ist „matacaballos" (Pferdetödter) und ander-

wärts ,guardacaballos" (Pferdepfleger), ersterer,

weil er oft auf wunden Pferden gesehen wird

:

letzterer, weil er gesunden Pferden Läuse und

andere Schmarozer absucht.
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K am p h a s t i d a e.

Andigena CUCUllatus (Gould). Von dieser seltenen Art

erhielt ich im October 1883 zwei Exemplare,

welche von einem meiner Freunde auf mehr als

10.000' Höhe geschossen Avurden. Die Species

konnte ich hier nicht bestimmen. (Mus. Brunsv.

:

5 8964 & $ 8965).

Picidae.

Colaptes rupiCOla (Lafr. & d'Orb.). Sowohl im Hoch-

lande als in den Thälern nicht selten. Ob der im

Süden von Valdivia vorkommende C. pitius (Molina)

dieselbe Art ist, wage ich nicht zu bestimmen ; doch

jedenfalls ist das Gelb des hiesigen intensiver,
j

Quichua: „acacclo"; araucanisch : „pitiu" oder
i

„pitihue".

Psittacid ae.

Chrysotis sp.? Gleicht dem Typus der Chr. mercenaria,

unterscheidet sich aber durch die einfach grüne,

nicht mit Wellen oder Flecken unterbrochene
!

Farbe; die erste Schwungfeder schwarz, die
j

folgenden dunkel und hellgelb gefleckt. Er ist
i

auch bedeutend grösser; die Totallänge ist 41 Cm.;
'

Flügellänge 15 Cm., Schnabel 3 Cm., Schwanz

14 Cm. Iris roth-gelb. Ich sah diese Thiere in

den Yungas von Totara, einige 50 Leguas östlich

von hier, und besitze ein zahmes Individuum seit

mehr als 12 Jahren; es ist sehr zahm und wenn
man es krauelt, was es sehr zu lieben seheint,

gibt es einen Ton von sich, wie eine gackernde

Henne. Zeitenweise wird er ohne scheinbare äussere

Veranlassung sehr aufgeregt, rennt durch die

Stuben, lässt ein zorniges Knurren hören, beisst in

die Erdwände und fährt sogar auf die Menschen
los. Wenn er Lärm hört, ist sein Geschrei uner-

träglich ; doch genügt es, wenn man ihn in den

Hinterhof oder die Küche schafft, um ihn sofort

zum Schweigen zu bringen. — Er spricht sehr

gut und deutlich.

Chrysotis xanthops (Spix)? Viel häufiger als vorige Art

findet man hier eine kleinere gleichfalls grüne, mit

hellgelber Stirn, Wangen und Nacken , einzelne

Schwungfedern gelb, blau und roth; sie wird von

den östlichen Wäldern in grossen Mengen zum
Verkaufe hieher gebracht, und einzelne Exemplare
lernen sehr gut sprechen und pfeift'en. —

Psittacula sp.? Zuweilen sieht man hier auch ganz

kleine Arten, die ebenfalls aus den östlichen

Wäldern und zum Tlieil von der brasilianischen

Grenze hergebracht werden.

Bolborhynchus monachus (Bodd.)V Sowohl im Thale

als .selbst in der Stadt findet man diese Art sehr

häufig, sie nistet sogar in den Mauerlöchern der

Häuser. Oberkörper lauchgrün, Bürzel bläulich-

grün, Kehle, Brust und Bauch grau; Schwanz sehr

spitz zulaufend, dunkler grün; der äussere Rand
der Schwungfedern grün, die innere Seite grau.

Stirne und Scheitel grau; Oberschnabel hornfarben,

Unterschnabel weisslich. Totallänge 20 cm., Schwanz
8 cm., Tarse 1 cm., Schnabel 9 mm. Iris schwarz-

braun. Ein diesem ganz ähnlicher Vogel, vielleicht

Bolborhynchus aymara d'Orb., findet sich auf den

Hochebenen bei Arefpiipa in Peru, wo ich ihn oft

sah und erlegte. Der Habitus nähert sich dem fol-

genden.

Bolborhynchus aurifrons Less. Diese Art habe ich

ein einziges j\Ial in i-inem benachbarten Obstgarten

erlegt, als ein kleiner Flug dieser niedlichen Vögel

auf der Durchwanderung sieh kurze Zeit in der

Nachbarschaft aufhielt. Diese Art gehört der Ornis

des Hochplateau's an. (Mus. Brunsv. : $ 8992.)

III. Oriliiiiii^: Hüliiiei'vögel.

C o 1 u u) b i d ae.

Metriopelia melanoptera (Mol.) (Mus. Brunsv. : 8994,

Krüger 1882).

Chamaepelia cruziana (Knip & Prev.) r= C. gracilis

Tsch.l. Die am häufigsten hier vorkommende Wild-

taube, welche zur Erntezeit in grossen Schaaren

auf den Feldern und in den Gärten umherschwärmt.

Chamaepelia passerina (E.) '?, eine niedliche kleine

Taubenart, die meistens paarweise zusammen sich

findet; der Vulgärname in Quichua ist „ulische".

Coiumbula picui (Temm.), eine Turteltaube, sehr gewöhn-

lich in der Stadt und auf den Dächern nistend;

sie zeichnet sich durch den orangegelben Fleck in

der Augengegend aus; in Quichua „urpi".

Columba livia Briss. (domestica), nicht bloss in den

Häusern gehalten, sondern auch verwildert auf

Kirchthürmen und Dächern der Stadt nistend.

Columba albipennis Sei. & Salv. Eine auf dem Hochlande

mitunter in zahlreichen Flügen vorkommende Art,

die ich häufig dort gesehen und erhalten habe

nachstehend die BescTireibung nach einem frisch

erlegten Exemplar: Schnabelwurzel weiss, Schnabel

schwarz; Stirne und Kopf lila, Wangen bleigrau;

Hals und Bauch lila, ebenso der Nacken; Rücken
grau; Bürzel bleigrau; Deckfedern grau, weiss

gerändert, Schwungfedern erster Ordnung dunkel-

grau-schwarz ; zweiter Ordnung innen grau, aussen

rein weiss. Schwanz schwarz. Grösse wie die

gewöhnliche Haustaube. Diese Taube heisst hier

^toscaza*", wie die C. araucana in Chile, von welcher

sie aber durch Farbe und Grösse bedeutend sich

unterscheidet.

Tili n ocori dae.

ThinOCOrusArten sind mir hier noch nicht vorgekommen,

wohl aber traf ich Thinocorus orbignyanus GeofFr.

sehr häufig auf den Bergen bei Arequipa.

C ry p t ur id ae.

Nothura maculosa (Temm.). Diese Art Steinhühner

vertritt hier unser Rebhuhn, und Tschudi schildert

nach dem Quichua -Namen „yutu" zu urtlieilen.

diese kleinere und im Thale nicht seltene Art, die

jedoch auch im Hochlande häufig ist. (Mus. Brunsv,:

1 Exemplar, 8977, das sich etwas von Nothura-

maculosa - Bälgen des Museum Heineanum ver

schieden zeigt und auch nach Ansicht des Herrn

L. Taczanowski vielleicht als N. marmorata
Gray anzusprechen ist. Die biologischen Bemer-

kungen über das häufige Vorkommen können sich

aber nicht wohl auf letztere äusserst seltene Art

beziehen. W. Blasius.) . ,,,
,

Tinamotis Penilandi Vig., von den Steisshühnern die

grössere Species, der Cordillere eigenthümlich.

nennt Philippi Attagis; sie erreicht die Grösse des

gewöhnlichen Haushuhnes, fliegt sehr schwerfällig,

läuft aber ungeheuer schnell; in der Federfärbung
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ist sie etwas dunkler als die vorige Art. Ihr

Vulgärname ist „pisacca". In La Paz wird dieser

Vogel liäntig auf den Jlarkt gebracht. Hier hahe

ich ihn mehrmals zahm gesehen und einmal im

Gebirge erlegt.

Num ididae.

Numida nieieagris L. Kommt am Beniflusse verwildert

vor und ^vird hier zahm gehalten.

C r a e i d a e.

Crax mitu L. (?), siehe am Schlüsse unter ,Luxus-
vögeln".

IV. Or<liiiiii$;-: ^traiiMNe.

Rhe idae.

Rhea americana Lath. hat einen sehr grossen Verbrei-

tungsbezirk, indem sie nicht nur im Süden Chiles,

im Osten Bolivias, in der Argentinischen Republik
und im Innern von Brasilien vorkömmt, sondern
sogar auf der Cordillere von Tacora bei Taena.

W. fIrdiiiiBijs: Niiiiiiil- oder Wadevöjst^l.

Cl I a r a a r 1 1 ci a e.

Vanellus resplendens Tsch.\'ulgarname : „sleque-meque"
(Mus. Brunsv.: 8991, Krüger 1882).

Oreophjlus ruficollis (Wagl.). Eine Art, die zuweilen
in grossi'u Flii<;en hier ankömmt. Stirne weisslich:

Kopf grau und schwarz teestreift; Wangen röthlich,

Augenbinde bis zum Nacken rotli ; Kinn weiss,

Kehle roth, Oberkiefer und Flügel röthlich schwarz
geflammt; Bauch und Brust rothgelb mit wenigen
schwarzen Flecken; Schwungfedern spitz, aussen
grau, innen weiss ; Totallange 2Ö cm., Schnabel i)

cm., Tarse öo cm., Schwanz 7 cm. Die Art hat

bloss drei Vorderzehen, was sehr characteristisch

für diese Art ist. (Mus. Brunsv.: 2 Exemplare,
8981 und 8982.)

Ar de idae.

Ardea egretta (Gm). (Mus, Brunsv. ad. 8983).

Ardea candidissima (Gm.) Beide genannte Silberreiher-

Arten sind ziemlich häufig in der Regenzeit am
Flusse, an den Seen und auf bewässerten Feldern.

Ardea COCOi L.? Eine der A. cinerea sehr verwandte
Art wurde mir zweimal zum Ausstopfen gebracht,
beides J und das letzte mit prachtvollen Schmuck-
federn am Halse und an den Flügeln; sie ist aber
im Ganzen sehr selten.

Ardetta involucris (Vieil.). Kopf stahlgrün; Wangen roth-

braun; Hinterhals rostbraun; Kehle weiss; Unterhals
weisslich, braun nnd schwarz längs gefleckt; Rücken
braun und schwarz gefleckt ; Deckfedern hell-

braun mit schwarzen Längsstrichen ; Schwung-
federn oben sclnvarzgrün, unten grau; Brust
schwarz und braun; Unterleib gelblich weiss ; Schiene
bräunlich, spärlich schwarz längs gestreift; Füsse
gelb

; Iris hellgelb ; Totallänge von der Schnabel-
wiirzel zur Schwanzspitze 24 cm., Schnabel 5'5

cm., Beine 7 cm., Tarsen 4 cm., Mittelzehe mit
Nagel 5'8 cm. Diese Art sah ich in 32 Jahren,

seit ich in Amerika bin, nur zweimal : das erste

Mal schoss ich sie 1854 in einem Sumpfe bei

Valdivia, das zweite Mal erhielt sie meine Tochter
zum Geschenk und hatten wir das niedliche

Thierchen beinahe ein Jahr im Zimmer, wo es

sich sehr wohl befand und Fleisch aus dem Wasser
holend sehr gerne frass. Schliesslich war es ver-

schwunden, und ich glaube, der hier am Fluss ge-

schossene und mir geschickte Vogel ist derselbe,

den wir lebend gehabt. Sein Benehmen hatte

etwas rohrdomnielartiges, besonders wenn er sich

mit ausges])reiztcn Beinen, den Hals kerzengerade
und den Schnabel hoch emporstreckt in einen

Winkel stellte, was er sehr häufig that, wenn er

fremde .Menschen sah. (Mus. Brunsv. : ^ 8984.)

Nycticorax Obscurus Bp Sehr häufig in der Nähe des

Flusses; ich erhielt ^, J und jungen Vogel. Dieser

Nachtreiher unterscheidet sich nicht von dem in Chile

beobachteten und ist sehr häutig an den Gestaden
des Titicacasees, wo er tagelang mit eingezogenem
Halse auf Fische lauert. Im Volke heisst er „bobo"
1 Dunimkniif); in Qiiichua heisst er hier „huactilla".

Cancroma COChlearia L. ist ein einzigesmal hier auf

einer künstlichen Lagune bei dei' Stadt erlegt

worden. Wahrscheinlich aus Brasilien hieher ge-

kommen. fMus. Brunsv. : ^ ad. 8985, Cochabamba.
August 1882. Iris braun. Tarsen grün).

1 b i d a e

.

Platalea ajaja, (L.) ist sehr selten, und ich habe nur

2 Exi-inplare erhalten ; das letztere war bereits

/iciiilich vcrdiirben.

Faicinellus Ridgwayi Allen (=:Ibis Ordi Tsch.) sehr häufig

in der Umgegend an Flüssen, Seen und Sumpf-
plätzen. Quichua: „chuanquiru." Lebt sehr gut in der

Gefangenschaft. (Mus. Brunsv.: 8989, Krüger 1882.)

TheristicuS metanopis (Gm.). Hier sehr selten; kommt
zuweih'ii im Gebirge vor, ich habe bis jetzt nur 2 Indi-

viduen bekommen ; es ist dieselbe Art, welche in den
Pampas von Araucanien und Südchile lebt.

Scolopacidae.

Gatnbetta melanoleuca (Gm.) Sehr Läufig im Thale und
auf den Bergseeen; geht ziemlich hoch hinauf

(Mus. Brunsv.: 8980. Füsse hellgelb. Iris braun.)

Gallinago sp. (andina Tacz.?). Nicht Standvogel, kömmt
aber manchmal in grossen Schaaren und findet

sich auch im Hochlande.

P a r r i d a e.

Parra japana (L.), einmal im westlichen Theile des

Thaies geschossen. Sehr selten. (Mus. Brunsv: J
8979, Cochabamba, August 1882. Füsse schwarz.)

R a 1 1 i d a e

.

Galiinula galeata i
Licht.)? Kopf und Nacken metallisch-

grün glänzend , Kehle und Hals metallischblau,

Rücken grün , Brust braun , Deckfedern bläu-

lich, Schwungfedern grün , Unterleib , Weichen

und Schienen tiefschwarz. Schnabel von der Wurzel
bis in die Mitte roth, von da au bis zur Spitze

gelb. Stirnplatte dunkelroth, Tarsen hellgelb, Iris

roth. Totallänge 33 cm., Schnabel 3 cm., Tarse

8 cm., Schenkel bis zum Knie 9 cm., Länge der

Mittelzehe mit Nagel 7 cm.
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Fulica armillata Vieil.? Die von mir öfters gesehenen

Exemplare unterscheiden sich von Tschudi's FuUca
gigantea; denn die Stirnplatte ist nicht hellgelb,

sondern orangegelb, die Füsse nicht dunkeh-oth,

sondern hellgrün; die Schnabellänge nicht 2" 3'",

sondern nur 1" 6'", Tarse 2", Flügel 10" 6'".

P s o p h ii d a e.

Psophia cantatrix Boeck (J. f. Omith. 1884 p. 203).

Nur in den heissen Gegenden am Flusse Beni woh-
j

nend und hielier gebracht; wird in den Häusern
j

gehalten, ist sehr zahm und nährt sich von vege-

tabilischen und thierischen Substanzen. (Mus.

Brunsv. : juv. 8978. Der junge iind sehr defecte

Balg ist noch nicht geeignet, die Frage der Art-

berechtigung neben Psophia leucoptera zu ent-

scheiden. W. Blasius.)

Phoenicopteridae.

PhoeniCOpterUS andinUS Phillippi? (vielleicht ignipalliatus

(jleoti'r. '?) Hier in der Umgebung sehr selten;

häutiger auf den hochgelegenen Seeen und Sumpf-

plätzen. Ich habe bis jetzt noch kein Exemplar be-

kommen, aber öfter schon solche gesehen. In Peru

bei Puno und Arequipa habe ich die Art mehrmals

erlegt. Spanisch.: „flamenco". Quichua: „paripuaua''.

Tl. Ordutiug-: Scliwiuiiii\ ö^el.

L ar i d a e.

LarUS SerranuS Tsch. ist eine hier sehr häufige Süss-

wassermöve, welche in grossen Flügen die frisch

geackerten oder bewässerten Felder bedeckt. In

der Wintermauser wird der schwarze Kopf rein

weiss.

An ati dae.

Bernicia melanoptera Eyton Lebt nur auf der Puna
und kömmt nie in's Thal. Vulgärname „huallata".

Einige Jlale sah ich sie gezähmt.

Dafila bahamensis (L.) Scheitel und Kopf bis unter

die Augen braun, jedes Federchen mit einem

schwarzen Längsstrich versehen ; Kinn, Wangen,
Hals bis zum Genick rein weiss, Rücken, Hals,

Brust: Grundfarbe dunkelbraun, jede einzelne Feder

mit braungelbem Rand; Unterleib einfach gelb-

braun, Schwanz fahlgelb, Iris braun, Schnabel rechts

und links bis an die Nasenlöcher schön roth, Firste

bis zur Spitze schwarz, Füsse schwarz, Spiegel

grün, iiellbraun eingefasst. Totallänge 48"5 cm.,

Schnabel etwas nach oben gebogen 48 cm., Tarse
0-4 cm. Nicht sehr selten.

Dafila spinicauda (Vieil.) Kopf braun mit schwarzen zar-

ten Tüpfchen, Wangen grau und braun getüpfelt,

Kinn hellgrau sehr fein getüpfelt, Hals desgleichen;

die schwarzen Tupfen auf grauem Grunde werden
auf der Brust, dem Bauche, Unterleib und Steiss

zu grösseren schwarzen Flecken ; auf dem Rücken
jede Feder in der Mitte dunkel, an beiden Seiten

gelbbraun ; Schwanz von gleicher Farbe ; Spiegel

beim J' metallgrün, blassgelb eingefasst, beim 2
braun schmutzig weiss eingefasst. Totallänge 50 cm.,

Schnabel 5 cm., Tarse 4 cm., Iris rothbraun. (Mus.

Brunsv.: 5, 8986 und Q, b987.)

Oidemia sp. ? Einförmig schwarz. Schnabel gelb, Iris

braun. Sehr selten.

Querquedula sp.? Fast ähnliche Zeichnung wie Dafila

spniicauda, aber ausgezeichnet durch zwei leb-

haft rothe Flecken auf den Wangen, einen orange-

gelben Schnabel mit schwarzem First. Füsse roth.

Merganetta leucogenys Tsch. Nur einmal erhalten 9000'

über dem Meere. Scheint sehr selten. Geschossen

auf dem Gebirgsstrom von Calchani.

P el e c a n i d a e.

Phalacrocorax brasilianus (Gm.) (Mus. Brunsv. : 8988,

Krüger 1882).

Podicipidae.

Podiceps caliparaeus Less. Ziemlich häufig auf den

Seeen; wu- haben denselben mehrmals erhalten.

Bemerkungen über das zahme Geflügel.

1. Haustauben. Werden ziemlich häufig ge-

halten, aber nur sehr ordinäre Rassen.

2. Hühner, gleichfalls sehr zahlreich, von ordi-

närer Rasse, legen nicht besonders reichlich. Unter

ihnen findet sich eine Rasse, bei welclier die Federn

ganz verkehrt gewachsen sind, d. h. die untere Seite

steht nach oben und die obere glatte Seite nach unten,

wodurch das Thier ein absonderlich struppiges Aussehen

bekommt. Von einer frühern Zucht von Cochinchina

sind noch Abkömmlinge, aber bereits gekreuzte, vor-

handen. Da die Hahnenkämpfe noch sehr beliebt sind,

werden starke kräftige Hähne gezogen. — Ein kürzlich

von Paris zurückgekehrter wohlhabender junger Mann
brachte von dort ein Paar Gold- und ein Paar Silber-

fasanen mit; letztere starben beim Uebergang über die

Cordillere ; das Männchen der ersteren wurde in einem

Posthause vom Hunde angefressen und nur das Weib-

chen des Goldfasans ist glücklich hier angelangt.

3. Enten. Von diesen wird fast nur die grosse

türkische Ente gehalten ; unsere kleine Hausente habe

ich nur auf einer einzigen Hacienda getroffen. Die tür-

kische Varietät legt sehr fleissig und brütet gut; eine

Kreuzung mit unserer Hausente scheint unfruchtbar

ausgefallen zu sein, da bis jetzt keine Brut erzielt

werden konnte.

4. Gänse. Selten; sie pflanzen sich langsam fort,

wahrscheinlich weil die entsprechende Weide fehlt. Die

wilde Gans, Bernicia melanoptera, findet sich zuweilen

gezähmt auf den Landgütern.

. 5. T r u t h ü h n e r, sind stellenweise ziemlich häufig

und pflanzen sich ziemlich gut fort, wenn sie vor Läusen,

hier Itos genannt, gut geschützt sind. Di^ese Insecten

richten in trockener Jahreszeit grosse Verheerungen

unter Hühnern und Truthühnern an.

6. Perlhühner. Selten; bis jetzt ist noch keine

Brut ei-zielt. Vor mehreren Jahren hatte ein hiesiger

Haciendado und Freund von mir eine weisse Varietät;

aber leider wurde das eine durch einen Hund, einen

ungezogenen Abkömmling französischer Hühnerhunde,

zeiTissen.

Singvögel.

1. Molothrus bonariensis (Gml.) ist unstreitig der

beste Sänger und am häufigsten; gehalten er kostet

zuweilen 5— 15 Thaler.

2. Icterus CrOCOnOtuS (Wagl.) wird eben sowohl

seines prachtvollen Gefieders als seines melodischen

Gesanges wegen häufig gehalten; er kostet 2.5 Thaler

und mehr.
3. Agelalus thilius (Molina) V. Wird meist auf dem

Lande in Käfigen oder im Hause gehalten.
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4. Chrysomitris uropygialis sd.. iirtliiimlii-!i im
Spanischen Jiljjiieio (eigentlich Disteltink, Stieglitz) ge-

nannt, wird sehr viel gehalten und singt lieblich.

5. Chrysomitris atrata (Lafr. & d'Orb.), hat einen

sehr zarten und abwechselnden Gesang; stirbt aber
leicht in der Gefangenschaft.

G. Paroaria CUCullata (Lath.), der „Cardinal", ein

allerliebster kleiner Vogel aus den Iieissen Gegenden,
der leicht zalim wird, frei herumläuft und einen ange-
nehmen Gesang hat,

7. Fringiila canaria L. ist importirt: jedoch wurden
hier mehrere Brüten mit ziemlichem Erfolg gezogen;
aber seit einigen Jahren sind die meisten Exemplare,
und zwar an Lungenentziindung gestorben ; ich habe
deren einige Dutzend im Laufe des Jahres ausgestopft.

Andere L u x u s v ö g e 1.

CyanOCOrax incas rindet man zuweilen im Käfig
oder frei.

Psophia cantatrix ist sela- selten, kommt aber docli

in einigen Häusern vor, nährt sich von Vegetabilien
und Fleisch.

Am häufigsten sind Papageien verschiedener
Arten vom grossen Ära bis zum Inseparable.

Ilic und da gibt es auch ein grosses schwarzes
Waldhuhn, eine Art Crax mit rotliem Hörn auf der
Stirne, vermuthlich Crax mitu L. =:Jlitua t übe rosa
(Spix), gehalten; ich habe längere Jahre ein derai'tiges

Individuum beobachtet, es war sehr zahm, konnte aber
auch sehr böse werden; während ein anderes fast

immer gegen Fremde und vorzüglich gegen weibliche

Personen mit heftigem Zorne ansprang.

H»CsO»=.-

Ornitliologisclie Notizen aus Xeii-SeoIan(I/|

Von T. H. Potts.

Ohinitahi, 18. August 1884.

Ich übersende versuchsweise einige Bemerkungen
über neuseeländische ^ ögel, welche für Ornitlidlogen

Interesse haben dürften.

Athene albifacies. Gray. Zcitlicii im Jänner wurde
ein Nestbau dieser Alt in einem Loche einer Kalk-
stein-Klippe an dem Tcngawai-Fliisse in South-Canter-
bury gefunden; das Loch war beiläufig o Fuss tief

und enthielt etwas trockenes Tussock-Gras, ') auf diesem
lagen zwei Eier, bebrütet, von nahezu kugeliger Form,
weiss, in der Länge 1 Zoll 10 Linien messend, mit der

Breite von 1 Zoll 7 Linien.

Im Juli des verflossenen Jahres wurde im Abge-
ordnetenhause die Aufmerksamkeit der Regierung auf

die Verheerungen gelenkt, welche der Kea oder Berg-
Papagei, Nestor notabilis, Gouid. unter den Schaf-

heerden auf den hochliegenden Weidegründen in den

im Süden liegenden Bergen anrichtet. Der Slinister für

Landwirlhschaft versprach, dass ein Erlass die localen

Anstrengungen zur Ilintanhaltung des Schadens unter-

stützen werde. Jm darauffolgenden April meldete der

Schaf-Aufseher des Lalles-Districtes in seinem Berichte

an die Regierung, dass eine Heerde zweijähriger Schafe

von Kea's überfallen und während einer Nacht zwei-

hundert Schafe getödtet wurden ; dass in Folge von
für die Vernichtung dieser Bergpapageien ausgeschrie-

benen Prämien nicht weniger als 1ÖT4 Schnäbel in

seine Kanzlei gebracht wurden. Ganz kürzlich machte
der Oberautselier der Schafe bekannt, dass im Lalles-

District „die Verheerung unter den Schafen durch Kea's

eine geradezu imglaubliche war, indem in einem oder

zwei Fällen der ^'erlust, der durch sie erwuchs, die

Höhe von 20 Percenten erreichte. '^ Dieser Beamte
scheint erst jetzt entdeckt zu haben, dass die Kea's

Schafe so weit im Norden, wie in Rangitata, getödtet

haben, unglückseliger Weise war diese Tiiatsache den
Schaf'zücbtern in diesem Districte zu ihrem eigenen

Schaden schon längst bekannt. Alan hat die Bemerkung
gemacht, dass dieser Vogel jetzt rascher tödtet, als zu

jener Zeit, zu welcher sich der Hang zum Schaftödten

zuerst in ihm entwickelte ; seine Arbeit geht mehr glatt

*) Aus dem englischen Manusciipt in das Deutsche über-

tragen von Dr. Gustav v. Hajek.
') Dactylis caespito.sa, Forst. (D. Red.)

und vollkommener von Statten, es erholen sich weit

weniger verwundete Schafe wieder. Diese Schlächterei

durch die Kea's haben sieh die grossen Müven ( Larus
dominicaniis, Liciit.) zu Nutzen gemacht, um sich eine

Nahrungstjuelle zu verschaffen; nach der .Wakatipu
Mail" vereinigt sich diese Möve zu kleinen Gesell-

schaften, umkreist die Berspitzen und verzehrt die

Schafe, welche die Kea's verwundet oder getödtet haben.

Nestor meridlonalis, Gml. Zu Waipawa, Hawkes
Bay, wurden zwei seiir interessante Exemplare erbeutet,

das eine mit weissem Gefieder, mit etwas Roth auf

dem Rücken und auf den Flügeln: das zweite Exem-
plar, noch lebendig, ist dunkelroth, mit Hellroth auf

den Flügeln, Roth und Orange auf dem Rücken.
Ocydromus australis, Sparrm. Es dürfte nicht

allgemein bekannt sein, dass die Weka oder Wald-
henne gern in das Wasser gebt; wenn sie dazu auf-

gelegt war, sah man sie häufig den Teremakau über-

setzen; dieser Fluss ist sehr reissend; viele Menschen-
leben {ringen bei dem Versuche, ihn zu übersetzen,

verloren, diese Ralle jedoch vertraut sich furchtlos der

I
gefährlichen Strömung an. Diese Weka jagt gewaltig

nach Kaninchen und vernichtet grosse Mengen der

Jimgen ; Jlaoris jagten ^^'ekas oberhalb der Mündung
des Rikhuton-Flusses im Juni und Juli dieses Jahres;

sie erlegten eine grosse Anzahl. O. Earli, Gray., dieser

' Vogel der Nordinsel ist etwas scheuer in seiner Lebens-

I weise, als sein Verwandter: er brütet oft in Löchern

an den Wurzeln grosser Bäume.
Lestris catarractes, Quoy et Gaim. Sea-hen. Das

j

Ei ist oval, gegen das schmälere Ende etwas zugespitzt,

Farbe licht olivenbraun, mit rundlichen, braunen, grau-

lichen und purpurbraunen Flecken, von denen einige

wie verschwommen oder undeutlich erschienen, die

Flecken zahlreicher um das breitere Ende herum:

Länge 3 Zoll l'/, Linien, Breite 2 Zoll 1 Linie. Ent-

nommen einem zwei Eier enthaltenden Neste auf Pitt's

Island, einer der Chatham-Gruppe; 12. December.
Larus dominicanus, Licht. Die grosse Möve ist

den Schafen sehr verderblich; sie greift diejenigen

an, welche geworfen sind (d. h. auf dem Rücken liegen)

und hackt iiinen sofort die Augen aus; schwache

Lämmer werden auf diese Weise angegriffen, Schafe

werden attakirt, während sie gerade gebären und man
kann Schafe ohne Augen sehen, denen ein Theil der
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Zunge fehlt. Zur Zeit der Schafschur fängt man die

Möven mittelst einer Falle ; eine Wand wird fest aufge-

stellt, eine Schlinge in ein Stück Schnur gemacht, diese

wird nach unten befestigt, so dass die Wand durch

sie niedergebogen wird, ein Stück Fleisch wird als

Köder hingelegt, was thatsftchlich eine Möve herbei-

lockt, die ihren Kopf in die Schlinge steckt, die Be-

festigung dadurch lockert und erhenkt wird, sowie die

frei gewordene Wand ihre aufrechte Stellung wieder

einnimmt. Man hat bemerkt, dass die Verheerungen
durch Möven in offenen Grebegen, die mit englischen

Gräsern besäet sind, verderblicher sind, als in Gehegen,

welche mit den einheimischen Tussock - Gräsern be-

wachsen sind.

Diomedea. Ich erlaube mir einige Bemerkungen zu

bi'ingen, welche ausführlicher den öconomischen Werth
in vergangener und gegenwärtiger Zeit behandeln, den

dieser schöne Meeresvogel für die halbwilden Bewohner
entfernter Inseln hat, die von dem gewöhnlichen Ver-

kehr mit Mensciien durch weite Strecken des Oceans
abgeschnitten sind. Auf der vortrefflichen Erdkarte,

welche Alph. Milne-Edwards' „Abhandlung über die

Fauna der artarktischen Region" begleitet, um die

Verbreitung der Gattung Diomedea zu erläutern (No-

vember-Nummer 18<S3), sehe ich die Chatham-Insel-

gruppe oder Campbell-Island nicht bezeichnet, beide

sind Wohnstätten der Gattung Diomedea. In einiger-

massen unregelmässiger Form die grössere Insel der

ersterwähnten Gruppe umgebend, liegt eine Anzahl
kleiner, felsiger Inselchen, auf welchen zahlreiche See-

vögel leben und brüten ; auf einigen wenigen zieht der

Albatros seine Jungen auf Von diesen liegt die am
besten bekannte beiläufig 20 Meilen östlich von Ohunga
auf der Hauptinsel, es ist Motuhara, Bertier, von den
Waljägern „The Forty Fours'' genannt; eine andere

liegt beiläufig zwölf Meilen nördlich, es ist diesRangitutahi

oder ,The Sisters", sich bis zu einer Höhe von 100 Fuss
erhebend. Auf beiden diesen Inselchen brüten Albatrose

in beträchtlicher Anzahl; in früheren Zeiten pflegten

die Moriories und Maories diese Plätze während der

Brutzeit in ihren Canoes zu besuchen, da die Inselciien

aber schutzlos, einer ungeheueren Ausbreitung des

Oceans offen liegen, waren diese Expeditionen mit viel

Wagniss und Gefahr verbunden. In den letzten Jahren
bedienten sich die Eingeborenen so weit der durch die

Civilisation gebotenen Erleichterungen, dass sie eine

ColoniaUBrigantine mit ihrer europäischen Bemannung
mietheu, um die Jäger nach den Klippen zu führen,

und sie mit ihrer Beute zurück zu bringen. Der Alba-
tros brütet hier zeitlich, denn im Monat October sind

die Jungen schon hinreichend gross und fett, um aus-

genommen zu werden. Ostwind ist für eine Expedition
günstig, aber das Unternehmen ist so gefahrvoll, dass

das günstigste Wetter ausgewählt wird. Wenn das
Fahrzeug das Inselchen erreicht, so ist das Landen
wegen der steilen Küste der Klippe sehr schwierig,

man lässt Boote herab, von welchen aus die Leute den
richtigen Augenblick abwarten um an das Ufer zu
springen, und das Boot wieder abzustossen. Die Nester
liegen nahe beieinander, doch noch weit genug von
einander entfernt, um zu verhindern, dass die Vögel
nach einander picken ; die Jungen werden aus den
Nestern geworfen, sie leisten keinen Widerstand und
werden durch Schläge mit einem Patu (einer kleinen

Keule) getödtet. Die Getödteten werden von der Klippe
herab in das Meer geworfen, wo sie von den Leuten
in den Booten aufgelesen werden; es gilt dies für eine

sauere Arbeit, da ein grosser Theil der fettesten Vögel
je 25 Pfund wiegt. Alan hat gefunden, dass die ent-
wickeltsten Vögel, jene, welche fast flügge sind, an
Gewicht abnehmen.

In den Kröpfen der Vögel findet man oft Steine
von beträchtlicher Grösse oder eine Paua - Schale
(Haliotis)

!

Während des erbarmungslosen Gemetzels ihrer

Jungen fliegen die Alten gleich einer Wolke im Kreise
herum, machen aber keinen Versuch ihre Nester oder
Jungen zu vertheidigen. Die eingeborenen Jäger lassen
nur wenige magere oder verspätete Vögel zurück; jeder
der fett ist, fällt unter den Streichen des Patu. Sobald
die Vögel gesammelt und an Bord geworfen sind

,

werden die Segel beigesetzt, das Schiff eilt nach der
Hauptinsel, die Eingeborenen singen ein auf die Ge-
legenheit passendes Lied ; sobald die Brigantine in den
Hafen von Waitungi einläuft, werden die Vögel , aus-

geschmolzen", d. h. gesotten. Wenn die Vögel an Land
gebracht sind, werden sie von den Wahines (Frauen)
gerupft, was sehr geschickt ausgeführt wird, die Vögel
werden an den Köpfen aufgehängt und das Fleisch

wird abgeschnitten, wobei man einen Flügelknochen im
Fleische lässt, während die Flügelspitze nach dem
Rupfen abgeschnitten wird. Sowie das Fleisch abge-
schnitten ist, wirft man es in grosse Kessel, in denen
es ,geschmolzen' wird, bis es trocken ist und in Oel
schwimmt; wenn man es für hinlänglich gekocht hält,

wird es in Kuchen geformt, und das Oel wird warm,
aber nicht zu heiss, darüber gegossen. Jeder Kuchen
enthält beiläufig 100 Vögel, und wird auf etwa 25 Pfd.
Sterling oder 5 Shillinge für den Vogel, bewerthet ; in

der letzten Saison wurden 17 Kuchen von präservirtem
Albatros gewonnen, im Gesammtwerthe von 425 Pfd.

Sterling. Im verflossenen Jahre (1883) trat während
des Schlachtens schlechtes Wetter ein, und mussten
beiläufig 300 Albatrose zurückgelassen werden. Während
der letzten 3 Jahre war der Ertrag der zwei Inselchen
in der Quantität beinahe vollständig der gleiche, aber
es ist wahrscheinlich , dass der Vorrath erschöpft

werden wird, jetzt, da die Eingeborenen bedeutend
verbesserte Hilfsmittel zur Erreichung der Klippen be-

sitzen, sie würden denn einsichtig genug sein, um mehr
junge Vögel entwischen und die Art fortpflanzen zu
lassen. Man hat seine Verwunderung darüber ausge-

sprochen, dass die kleinen Inseln rund um die Ktisten

von Neu-Seeland nicht Brutstationen des Albatros seien,

doch ist kaum zu bezweifeln, dass er an solchen Plätzen

durch verwerfliche Schlächtereien ausgerottet worden
sei, denn der Maori war kühn und sicher in seinem
Canoe, als er Stämme seiner eigenen Rasse, welche die

aussen liegenden Inseln bewohnten, ausrottete, und so

dürfte eine so nutzbringende Beute wie die fetten,

jungen Albatrose, sicherlich bis zur vollständigen Aus-
rottung von ihm erschöpft worden sein.

Durch ihre Methode das Fleisch der Albatrose zu
präserviren , erhielten die Eingeborenen neben einer

Menge hochgeschätzter Nahrung zum Verkaufe, zur

Erfrischung auf der Reise oder zu Geschenken an ihre

Freunde in Neu-Seeland noch eine Menge Federn,

welche gleich jenen des Mutton-Bird (P. tristis) ver-

kauft oder vertauscht wurden.
Während der Saison 1881 schickte ein Häuptling

Namens Wi Tahuhu beiläufig 1500 präservirte Albatrose

an Te Whiti und seine Freunde in Porihaka.

Diomedea exulans. Ei oval, weiss, grob gekörnt,

5 Zoll lang, mit einer Breite von 3 Zoll 4 Linien ; ein
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anderes Exemplar von Campbell Island hat beinahe

gitnz dieselben Dimensionen; etwas stumpf gegen das

schmälere Ende zu.

Diomedea melanophrys. Ei oval, weiss, einige

braune Flecken gegen das breitere Ende zu, 4 Znll

4 Linien lang bei einer Breite von 2 Zoll t) Linien. Ein

anderes Exemplar von nahezu denselben Massen hat

einen breiten Gürtel kleiner, schwacher, brauner Tupten

um das breitere Ende heruui.

Ossifraga gigantea, Gml. Kelly, Kiesen-Sturm-

vogel, von den WaljUgern „.Stink pot" benannt. Dieser

Vogel ist während der Albatros-Schlächtereien ausser-

ordentlich get'rässig; wenn irgend ein junger Vogel auf

den Klippen liegt und nicht sofort aufgehoben wird, so

wird er sofort die Beute dieses grossen Sturmvogels,

der ihn augenblicklich dicht bei den Booten verzehrt.

Halodroma. Ein Exemplar wurde zu Piralli, Banks-

llalbinsel, an die Küste geworfen, welches einige Unter-

schiede von den beschriebenen Exemplaren darbot;

Scheitel,Seiten des Kopfes, llinterhals und die ganze Ober-

seite bräunlieh schwarz ; Vorderkopf schwarz, Seiten des

Halses grau, Kinn weiss; Kehle grau; die ganze Unter-

seite rein weiss; Schwungfedern erster Ordnung rauch-

schwarz, die Schäfte der ersten drei Federn verlängert;

Schwungfedern zweiter Ordnung weiss gerandet ; Steuer-

federn zum Tlieil mit verlängerten Schäften; Lauf und
Füsse gelblich fleischfarben ; Krallen schwarz; Schnabel

schwarz ; unterer Theil der Seiten des Unterkiefers

hornfarbig.

Pufflnus Iristis, Forst. Mutton-Bird. Oii. Wieder
ein Meeresvogel, der als Nahrungsmittel im Haushalte

der Eingebornen eine Rolle spielt. Das Ei wechselt in

seiner Form, indem es gestreckt eiförmig, eiförmig-

kegelförmig, seltener oval ist; es ist glatt, von schneeiger

Weisse, selbst wenn es bebrütet ist, wie Exemplare
beweisen, welche ich theils aus der Umgegend des

Hafens von Lyllthon, theils vom Cap Young, Chatham

Isles, erhielt; doch gelegentlich sind sie auch mehr
oder weniger röthlich-braun gefleckt, was möglicher-
weise der Natur des Bodens zuzuschreiben ist, in

welchem die Nestvertiefung ausgehöhlt ist. Sie sind im

Durchschnitte beiiäutig 3 Zoll lang, bei einer Breite

von etwa 'J Zoll ; aus einer Serie fand ich die grösseren
3 Zoll 2 Linien lang, bei einer Breite von 2 Zoll

1 Linie. Die kleinsten Exemplare waren 2 Zoll

10 Linien lang, bei einer Breite von 1 Zoll 10 Linien.

Prion turtur, Soland. Dove petrel. Ei länglich

eirund, weiss, gelbbraun gefleckt, Länge 1 Zoll 'J Linien,

Breite 1 Zoll 3 Linien.

Thalassidroma nereis, Gould. Ei eirund, an beiden

Enden stumpl', .Schale fein gekörnt, rauh anzufühlen,

nicht glänzend, weiss mit einem Gürtel sehr feiner,

lichtbrauuer Flecken; 1 Zoll 4 Linien lang, 1 Zoll

breit. Chatham Inseln.

Eudyptes pachyrhinchus, Gray. Geschöpfter Pin-

guin. Dieser Vogel scheint während der Mauser die

Einsamkeit aufzusuchen; einer wurde am 6. März auf

den Felsen von Whaukauri, Chatham Isles, beobachtet,

er verblieb auf derselben Klippenreihe bis zum 20. und
Hess eine Menge Federn an der Stelle zurück, die er

so lange eingenommen hatte.

Eudyptes Filholi, Hutton. Ein Ei von den Mar-
(juesas-lnseln, das mir Professor Ilutton zum Geschenke
machte, ist von länglich eirunder Form, weiss, glatt;

2 Zoll 6 Linien lang, bei einer Breite von 1 Zoll

10 Linien.

Eudyptes Schlegeli, Finsch. Das Ei ist oval, weiss,

stellenweise ziemlich glänzend; 3 Zoll 3 Linien lang,

bei einer Breite von 2 Zoll ü Linien.

Eudyptula undina. Gould. Ein von den Chatham-
Inseln gebrachtes Ei ist länglich eirund, weiss, glatt,

misst 1 Zoll 11 Linien in der Länge, bei einer Breite

von 1 Zoll 7 Linien.

-HtOsQ»»-

üiiiithologisclies aus Tirol.

Von Professur Dr. Ad. V. Dalla Torre in Innsbruck.

1. Ueber den einstigen Vogelfang bei
Eppau im südlichen Tirol theilt mir Baron Ludwig
Hochenbühel, gen. lleufler zu Käsen, d. Z. in Alten-

zoll bei Hall in Tirol mit: ,lm Jahre 1831 war das

Fangen mit Käuzchen noch erlaubt und man streifte

mit demselben im ganzen Gebiete, das eine durch-

schnittliche Höhe von 400 IMeter hatte, herum. Der
Fang stellte sich in den Jahren 1831 und 1833 fol-

gender Massen (NB. zwischen dem ö. und 13. Septem-
ber: 6. September bis 23. October.)

Ruticilla phoenicnra . 1831 : 5. Sept. bis 13. Sept. 11)8 St.

1833:8. Sept. bis 7. Oct. 168 St.

Anthus arboreus . . . 1831:5. September 2 Stücke.

Parus major .... 1831: 5. Sept. bis 7. Sept. 5. St.

1833: 14. Sept. bis 13. Oct. 4 St.

Sylvia hortensis . . . 1831: 5. September 1 Stück.

Troglodytes europaeus 1831: 5. September 1 Stück.

1833: 17. Sept. bis 23. Okt. 9. St.

Sylvia cinerea . . . 1831: 6. Sept. bis 11. Sept. ü St.

1833: 8. Sept. bis 20. Sept. 12 St.

Parus ater 1831 : 6. Sept. bis 11. Sept. 5. St.

1833: 6. Sept. bis 27. Sept. 3 St.

Phyllopneuste trochilus 1831; ö. Sept. bis 13. Sept. 6 St.

1833:10. Sept. bis 17. Oct. 29. St.

Erythraeus rubecula . 1S31: 7. September 1 Stück.

1833: 14. Sept. bis23. Oct. 124. St.

. 1831: 7. September 1 Stück.

1833: 7. Sept. bis 13. Oct. ö St.

. 1831 : y. September 1 Stück.

1833 : 15. Sept. bis 21. Sept. 2 St.

. 1833: 9. October 1 Stück.

. 1833: 11. October 4 Stück.

. 1833: 13. October 1 Stück.

. 1833: 13. October 1 Stück.

. 1833: 10. October 1 Stück.

. ls;31: „Wildspatzen". 11. Sept.

3 Stück. 1833: 8. Sept. 1 St.

Hieraus erhellt sofort, dass die Gartenrotlischwänz-

chen am zahlreichsten vorkamen und weit überwiegend
waren; gegen sie verschwinden die anderen Arten um
jene Zeit. Von besonderem Interesse galt den Bewoh-
nern der Fang des „Wildspatzen." Im Volke gilt die

Ansicht, dass Maria-Geburt die beste „branteln"^ Zeit

ist — ein Satz, der den Vogelfängern als unumstöss-

Parus cristatus . .

Sylvia curruca . .

Ruticilla tithys . . .

Parus caudatus . .

Regulus ignicapillus

Regulus cristatus

Motacilla alba . . .

Accentor modularis
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lieh galt als nocli der Fang mit dem ,Tschafit'' d. i. der

Civetta*) gestattet war. ßrantelen sind dem Volke die

Vögel mit den angebrannten Schwänzchen die Roth-

sehwänzchen. — In Eppau liies es damals, die Edelleute

dürften Vögel fangen, andere nicht und die Praxis ent-

sprach thatsächlich dieser Sage des Volkes. Auch die

reichsten Fänge an einem Tage (Herbstmorgen) ent-

sprachen obiger Regel, indem am 8. September 1831

mit einem Kauz 39, am 15. September 1833 mit dem-
selben 22 Stücke erbeutet wurden. Ausserdem fallen

auch die Rothkehlchen ins Gewicht, von denen zur

besten Zeit, am 13. Oktober 31 Stücke auf einmal

gefangen wurden.
Auch mit dem Gargen auf Leimspindeln wurde

einmal von mir gefangen, am 23. October 1833 auf

einer Waldblösse im „Holz," genannt Schaifele-Wies

sowie in der Gant, dem bekannten Porphyrtrümmer
Chaos bei Eppau. Bei Hall gilt die Ansicht, dass um
Kirchweih die beste „Zeisele'zeit ist (d. i. der 3. Sonn-

tag im October); im Jahre 1883 wurden auch wirklich

am 15. und 23. October die meisten (lU) gefangen. In

Eppau sagt man, ist um Micheli (29. September) der

Beginn des Zeiselezuges und gerade an diesem Tage
wurden auch bei Hall, Ansitz Altenzoll, die meisten

(25 Stücke, .gefangen, so wie überhaupt dieser Tag die

grösste Beute (27 Stücke) aufweist. — Bei Betrach-

tung ganzer Tagesreihen war doch die Zeit um Kirch-

weih bei Hall herum die beste, denn vom 13. bis 18.

wurden 12, (13.) 12, (14.) 19, (15.) 10, (16.) 7, (17.) und
20 (18.) Zeisige gefangen, zusammen also 80 Stücke,

und somit im Durchschnitt des einzelnen Tages 13-/3,

während auf die ganze Fangzeit auf den Tag nur circa

5 Stücke kommen. „Uebrigens sind die wichtigsten

Plätze für den Zeisigtang Erlenauen, wegen des Lieb-

lingsfutters, das sie dort finden und in diesen Auen
am Inn und am Ziller wird dieser Fang alljährlich sehr

stark betrieben." — Nun noch ein paar onomatologische

Bemerkungen. Der Ausdruck „Kriendl" (vergleiche

Krinnen in Schmellers bairischem Wörterbuch, 2. Aufl.

S. 1372, wo dieser Ausdruck so wenig vorkommt wie

in Schöpf, tirolisch. Idiotikon) ist urverwandt mit dem
lateinischen crena, Kerbe, und soviel wie Kerbholz.

Heutzutage werden in den Stab, das „Kriendl", Löcher
gebohrt, aus dem Namen geht aber zweifellos hervor,

dass fi'üher nur Kerben, Einschnitte gemacht und in

diese dann die Leimrutlien gesteckt wurden, wie das

auch in alten Vogelfang-Büchei-n beschrieben wird. In

Tirol hat man aber die Kerben aufgegeben und nur

der Namen gibt noch Zeugniss von der einstigen Sitte.

Den Namen , Gargen" im deutschen Südtirol und
stellenweise in Nordtirol ist wohl nur eine Variante

von Galgen. Da im Volksmunde r und 1 fortwährend

*) „Ein wie es scheint seltenes Buch meiner Bibliothek
ist, ivie Br. Henfier mir schreibt: La Civetta di Lnigi B er-

nardo Conte Pompeati. Vienna, stampata appresso Antonio
de Haykul. 1820. Gr. 8. 116 Seiten. Ich habe es noch nie in

einem Antiquar Catalog gelesen, auch nicht in einem italienischen.

Es ist ein idyllisches Lehrgedicht. 3. Gesänge in 2401 Versen
und mit Anmerkungen, welche sehr interessante Notizen zur Kunde
der Gegend Ton Trient enthalten. Damals war dieses ländliche
Vergnügen noch nicht, wie heutzutage, Terpönt. Das Buch !.st ein

Douum autoris. 3. November 1826 an meinen verstorbenen Bruder
Carl — ein Buch, eines Trientiner C'avalier.s, in Wien gedruckt!
Andere Zeiten, andere Sitten." —

und ganz willkürlich gewechselt werden, eine Eigen-
schaft der ,quatuor liquidatae 1, m, n, r." —

Schliesslich noch eine Literatur-Notiz über das
Aucapium cum strige passerina, ein Gedicht des Messer
Angelo Firenzuola mit dem Titel: ,Nella morte d'una
Civetta" in dem Werke: 11 primo libro dell' opere
burlesche di m. Franzesco Berni, d. M. Gio della Casa,
del Varclii, del Mauro, di M. Bino, del Moiza, del

Dolce e del Firenzola, ricorretto e con diligenza ristam-

pato. In Firenze. M D L V, wo dasselbe auf S. 290—294
in 116 Versen abgedruckt ist. Eine sehr hübsche
Naenie und ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des
Vogelfanges. Dieses sehr seltene Buch befindet sich

gleichfalls im Besitze des mir hochwerthen Baron Hochen-
bühel-Heufler in Altenzoll bei Hall.

2. Ueb er S ch walb e n zu g e. In einer Ecke des
Wohnhauses meines Vaters in Innsbruck, Margarethen-
platz, Ecke der Meinhardstrasse befindet sieh seit circa

20 Jahren ein Nest von Hirunda urbica, das alljährlich

besiedelt wurde vmd über dessen Bewohnerschaft die-

selbe genau Tagebuch führte. Leider sind mir die

einstigen Notizen momentan nicht auffindbar und ich

kann daher dieselben nur aus den letzten fünf Jahren
reproduciren, indem ich glaube, dass dieselben für die

Biologie dieser Thiere in einem Orte von so wechsel-

vollem Klima (die Temparaturdifferenzen können an
einem Tage 10" betragen) und mit so starkem Winde
(die Zahl der Tage mit stürmischem Winde wechselt

zwischen 64 und 186) nicht ganz interesselos sein

dürften.

1877. Am 27. April Vormittags erscheint die erste

Schwalbe mit lautem Zwitschern; es war der erste

wolkenlose Frühlingstag; am 28. April flog das Pärchen
wieder ab; am 7. Mai kehrte es wieder mit Gezwitscher

zurück und war vom 9. Mai an bis 23. mit Reparatur

des Nestes beschäftigt. Das Atisfliegen der Jungen
und die Abfahrt wurde wegen Abwesenheit von der

Stadt nicht beobachtet.

1878. Am 5. Mai erschienen die ersten Schwalben,
einzelne umflogen das Nest; erst am 11. liess sich ein

Pärchen nieder; am 11. Jtmi Hessen sich Junge sehen,

am 3. August umflogen sie das Nest unruhig und am
9. August wurde keine mehr gesehen.

1879. Am 25. Mai kamen die ersten Schwalben
ins Nest; am 11. September begannen sie abzufliegen,

am 12. waren noch 3 hier, die bis 17. blieben, am
27. waren noch zwei zu sehen und vom 30. an keine

mehr.

1880. Am 15. April besuchten die ersten Schwalben
das Nest ; am 29. Mai zeigten sich flügge Junge ; am
8. Juli eine zweite Brut von 4 Stücken ; am 22. Sep-

tember sammelten sie sich zur Abreise.

1881. Am 25. März erschienen die ersten Schwalben;

am 12. April und wieder am 1. ülai zogen sie bei

schlechtem Wetter wieder ab; am 14. J\lai erschienen

sie neuerdings, brüteten und verliessenam 23. September

das Nest.

1882. Am 18. April zeigten sich die ersten

Schwalben am Neste; am 24. April zogen sie wegen
Kälte wieder ab , erst am 6. Mai kamen sie wieder

zurück und brüteten ; am 29. September zogen sie

ganz ab. (Fortsetzung folgt.)

^fcsati»-
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A'oiiäiifiges über eine Rackehvildzuclit.

(Mit einer Tafel.

Von Victor Ritt. v. Tscliusi zu Schmldlioffen.

üas Kackelwild, welches in früheren Zeiten für

den Jäger fast ausschliesslicii nur den Werth der

Seltenheit hatte, findet nun auch von dieser Seite das

verdiente Interesse und Dank demselben haben wir

manchen werthvollen Beitrag zur Kenntniss dieses

Wildes zu verzeichnen, der unser Wissen in dieser

Richtung gefördert hat.

In neuester Zeit hat insbesondere der böhmische
Forstverein in höchst lobenswerther Weise sich die

Erforschung der Rackelwildfrage zur Aufgabe gestellt

und vverthvolles Jlaterial darüber in den Älittheilungen

des n ü. Jagdschutz-Vereines (1884) veröft'entlicht und
aus Böhmen ist es gleichfalls, woher die Isachricht über
die glücklich gelungene Zucht von Kackehvild zu uns

kommt.
Angeregt durch den seither verstorbenen Prof.

Dr. Purkyne unternahm der bekannte Grossindustrielle

Herr Carl Kralik Ritter v. Meyerswaiden in Adolf
bei Winterberg in Böhmen den Versuch, Kackehvild
zu erziehen. In eine eigens zu diesem Zwecke erbaute
Voliere wurde im März 1882 ein Birkhahn und eine

Auerhenne gesetzt, welche sich sehr gut miteinander

vertrugen und nach und nach so zutraulich wurden,
dass sie ihrem Besitzer die Nahrung aus der Hand
nahmen.

Gleich im ersten Jahre (1882) legte die Henne,
aber nur ein Ei, welclies sich als unbefruchtet erwies. Im
zweiten Jahre wurden 9 Eier gelegt und auch eine

Zeit lang von der Henne bebrütet, dann aber aus un-

bekannter Ursache verlassen; auch dieses Gelege zeigte

sich unbefruchtet. Heuer nun legte die Henne 7 Eier,

sass auf denselben zwei Tage hindurch, kümmerte sich

dann aber gar nicht mehr um dieselben. Die Eier

wurden jetzt einer brütenden Hauslienne zur Fort-

setzung der Bebrütung unterlegt und diessmal schlüpften

am 13. Juni 5 Junge aus, während die übrigen Eier

sich als unbefruchtet herausstellten.

Die eben ausgekrochenen Jungen sind bedeutend
grösser als die des Birkwildes, nur wenig schwächer
als Auerhühner desselben Alters und in der Färbung
mehr ersteren ähnlich, doch in der Zeichnung indi-

viduell variirend.

Die hier beigefügte Abbildung, die ich wie die

vorstehenden Angaben Herrn v. Kralik verdanke,

stellt einen 4 Tage alten Vogel vor, welcher nach
Ansicht seines Besitzers ob der dunklen Färbung ein

Hahn sein dürfte.

Herr v. Kralik, der mir zuvorkommendst auch
für die Zukunft Berichte über sein Rackelwild in Aus-
sicht zu stellen die Güte hatte, beabsichtigt auch in

dem kommenden Jahre seine Versuche fortzusetzen;

wir dürfen also ohne Zweifel darauf rechnen, dass

diese hochinteressanten Versuche wesentlich zur Auf-

lösung der Rackelwildfrage beitragen werden.

Villa Tännenhof bei Hallein, August 1884.

-=«OG*=-

S i t z u n g s - P r 1 k ( 1 1 e

des

Ersten internationalen Ornitlioloaen-Consresses.

(Fortsetzung).

Sitzung vom 7. April 1884 (I. Section).

Präsident des Congresses Dr. Gustav Rad de:
Ich bitte die Herren, die Plätze einzunehmen. (Es ge-

schieht.) Ich eröffne hiemit die erste Sitzung der ersten

Section unseres Congresses, der sich laut Programm
mit dem Entwürfe eines internationalen Vogelschutz-
gesetzes zu beschäftigen hat. Die geehrte Versammlung
hat für diese Section zum Vorsitzenden Herrn v. H o-

meyer, ziun Vice-Pi'äsidenten Herrn Leopold v.

Schrenck gewählt. Ich ersuche Herrn v. Homeyer,
die Debatte zu eröffnen.

Vorsitzender E. v. Homeyer: Der Gegenstand,
der uns beschäftigt, ist den Herren bekannt ; es ist

die Beratluing eines Vogeschutzgesetzes. Wünscht
Jemand zu diesem Gegenstande das Wort? (Dr. Al-
tum meldet sich.) Herr Dr. Alt um hat das Wort.

Dr. B. Alt um: Meine Herren! Die Gedanken,
die ich Ihnen vorzutragen habe, betreffen die Bedeu-
tung des Vogels, und zwar mit Rücksicht auf seine

Würdigkeit, geschützt zu werden, und mit Rücksicht
darauf, was bisher diesbezüglich geschehen ist. Alle

Listen, welche die Namen der zu schützenden Vögel

enthalten, führen die Ueberschrift : „Die nützlichen

Vögel. "

Als ich im Jahre 1877 an der Berathung des

Vogelschutzgesetzes in der Commission des deutschen

Reichtages theiinahm und bemerkte, dass auch die

Schönheit der Vögel neben der Nützlichkeit berück-

sichtigt werden sollte, entgegnete man : „Was nicht

nütze, könne nicht geschützt werden." Darin liegt ein

Stück Engherzigkeit, indem man auf diese Weise nur

nach den materiellen Rücksichten verfährt. Wollte man
daraus die Consequenzen ziehen, dann dürften wir auch

nicht die schönen Künste pflegen. Tausend- und aber

tausendmal beschäftigt uns die Aesthetik einer Sache,

wir bringen für dieselbe Opfer, wir schützen sie durch

Gesetze, und auch in dieser Hinsicht haben die Vögel

für uns eine grosse Bedeutung. Wenn wh- uns nur auf

die Nützlichkeit beschränken wollen, dann stossen wir

auf Widersprüche ; denn was heisst nützlich ? Die In-

teressen collidiren da. Wenn zum Beispiel der Land-

wirth weiss, dass der Bussard Mäuse fängt, so hält er

ihn für nützUch; wenn der Waidniann im Laufe eines

Decenniums oder auch noch durch längere Zeit em-

oder das anderemal gesehen hat, dass der Bussard
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für schädlich.

So collidiren die Interessen in zahlreichen Fällen.

Wir kommen niemals zu einem einheitlichen Resultate,

wenn wir uns lediglich auf den Nutzen, den die Vögel

uns einbringen, beschränken. Und factisch habe ich

auch keine zwei Verzeichnisse gesehen, die in dieser

Beziehung übereinstimmend waren. Ferner , meine

Herren, wer entscheidet denn eigentlich über den

Nutzen? Da sind die Herren Ornithologen, die in

dieser Wissenschaft arbeiten, oft mit ganz heterogenen

Materien beschäftigt. An die Ornithologen, die einen

Sitz in Centralpunkten der Wissenschalten, an grossen

Museen haben, kommen Sendungen auf Sendungen

aus allen möglichen Ländern. Sie stellen eine grosse

Menge neuer Arten auf. Ihre Namen sind und bleiben

berühmt. Sie arbeiten eine gute Arbeit und leisten für

die Systematik Bedeutendes. Aber, meine Herren,

sollen diese uns sagen, dass die Vögel im Walde
nützlich sind? Meine Herren, wir bedürfen biologisch-

ornitliologisch und entomologisch hinreichend infor-

mirter Männer. Nicht immer ist bei den Betreffenden

Alles vereinigt.

Ich habe mir hier drei Vogelarten notirt: Blau-

racke, Trauerfliegenfänger und Spechte. Ich will nun

diesen wenige W'orte widmen. Die Blauracke figurirt

im Verzeichnisse als nützlicher Vogel. Wer sollte

zweifeln, dass sie Insecten frisst? Sind aber alle Tn-

secten schädlich? Im Gegentheil.

Es gibt viel mehr nützliche als schädliche. Sehr

viele sind indifferent, und unter den schädlichen kann

man noch zwei Kategorien unterscheiden. Mein hoch-

verehrter Vorgänger im Amt, Ratzeburg, spricht von

täuschenden und von wirklich schädlichen Insecten.

Die Blauracke ist in unserer Gegend nicht selten. Aber
sie ist nur auf einige wenige Reviertheile beschränkt,

und auch da wird sie von Jalir zu Jahr spärlicher,

obzwar wir sie auf alle mögliche Weise schützen. Hie

und da wird ein Exemplar von einem Studirenden ge-

schossen, der die Sammlung seines Vaters, Gymna-
siums etc. versorgen will. Ich habe eine Anzahl Blau-

racken secirt. Was habe ich im Magen gefunden ?

1. Spondylis buprestoides. Dieser Käfer ist indif-

ferent. Die Larve kommt nur in Kieferstämmen vor:

2. einen Mistkäfer, Geotrupes silvaticus,

ebenso indifferent ist;

In ^
io

der

3. Carabus violaceus und glabratus und einige

andere nützliche Käfer;

4. Calosoma sycophanta, der sehr nützlich ist.

Meine Herren ! Wenn ich ein Urtlieil abgeben

müsste, so würde ich sagen, ich bin nicht competent.

Denn wenn ich sechs, sieben oder acht Vögel unter-

sucht habe, so habe ich noch kein Material zu einem

Urtheil; allein für die Nützlichkeil spricht nichts.

Aber, meine Herren, wenn er auch nicht nützlich

sein sollte, dann würde doch die Schönheit des Vogels

ihn nicht auf die Proscriptionsliste setzen lassen.

Der zweite ist der Trauerfliegenfänger. Dieser

Trauerfliegenfänger fängt Fliegen im Walde. Ja, meine

Herren, was gibt es denn im Walde für schädliche

Fliegen? Im Jahre 1882 waren mehrere Arten von

Insecten zu einer Anzahl vermehrt, dass ich für das

Jahr 1883 eine Calamität vorauszusagen mich für

berechtigt glaubte. Es waren Kieferspinner, Nonnen
und mehrere andere. Ich habe in meiner Stellung

natürlich die Aufgabe, über diese Verhältnisse mich

näher zu informiren und auch die Herren Studirenden.

So habe ich eine Notiz im August-Hefte des Jahres

1882 in unserer Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen

gemacht, dass wir im nächsten Jahre einen starken

Frass von diesen Insecten zu befürchten hätten. Kaum
hatte ich sie gelesen, so hätte ich diese Notiz sehr

gerne zurückgenommen. Ich sah überall verschiedene

Insecten, namentlich war es Tachina fera, und zwar

dort, wo beständig Raupen waren oder wenigstens

gewesen waren.

Nun wusste ich Bescheid, und ich gebe Ihnen

die Versicherung, meine Herren, im Jahre 1883 habe
ich unseren Studirenden kaum etwas zeigen können,

mit Mühe und Noth manchmal eine Raupe und Puppe
finden können. Und doch schien in diesem Jahre eine

Calamität bevorzustehen. Wer hat sie nun vernichtet?

Es waren diese Fliegen, Tachina. Meine Herren, ich

frage Sie, gibt es viele Ornithologen, welche Vogel-

schutz-Broschüren geschrieben haben, die eine Tachina

von einer Musca unterscheiden konnten? Die Diagnose
ist sehr fein. Also, meine Herren, wir müssen nicht

sagen, jeder Vogel, der Insecten fängt, nützt.

(Fortsetzung folgt, "i

Tichoili'oma muraria, der Alpeniiiauerläufer, als Briitvogel in der Umgebung Wiens.

Als ich in Ni'. 12 des vorigen Jahrganges den
Alpenmauerläufer als Brutvogel der hohen Wand bei

Wr. Neustadt anführte und die Hoffnung aussprach,

vielleicht doch noch einmal die directen Beweise seines

dortigen Brütens in die Hände zu bekommen, da mochte
wohl mancher Ornithologe ungläubig das Haupt ge-

schüttelt haben. In der That muss es mindestens höchst
auffallend erscheinen, wenn ein Vogel, der zur Brutzeit

ausschliesslich das Hochgebirge aufzusuchen pflegt,

sich so tief herablässt, um für die Wiege seiner Nach-
kommenschaft eine nur 550 Meter über dem Meere
gelegene Felswand, die mit Leichtigkeit in 3 Stunden
per Bahn und Wagen von Wien zu erreichen ist, aus-

zuwählen.

Trotzdem ist es mir, freilich mit vieler Mühe und
Anstrengung, gelungen, ein schönes, wohlerhaltenes

Nest sammt Gelege der obigen Oertlichkeit zu ent-

nehmen.

Da heuer überhaupt die Brutzeit fast aller Vögel

um ein Bedeutendes früher eintrat, so dass ich am
2. März vollzählige Amsel-Gelege und am 21. April in

drei Brutbäumen wenige Tage zuvor ausgefallene

Schwarzspechte antraf, so musste ich schon Anfangs

Mai auf die Vögel achten, in welcher Partie der Wand
sie sich hauptsächlich aufhielten.

Auch war in Erwägung zu bringen, ob die Brut-

zeit dieser Mauerläufer, mit der für die Schweizer-

Alpen durch Dr. Girtanner genau ermittelten überein-

stimmt.

Am 4. Mai war es, dass ich ein Pärchen, natürlich

schon mit der glänzend schwarzen Kehle, mehreremale

an einer sehr steilen Stelle, der sogenannten „Wand-
Leiten", abwechselnd zu- und abfliegen sah, so dass

ich dort den Bau eines Nestes vermuthen konnte.

Durch einige Zeit an wiederholten Besuchen der

kritischen Stelle verhindert, erhielt ich am 20. Mai von
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meinem Bestellten, dem tliclitigen Bauer Georg Dorf-

meister, einen Brief, worin er mir kurz mittheilt, dass

das Nest eben in der Wand-Leiten gefunden sei, und

dass der Vogel den ersten Tag sitze.

Am 21. nun wurde die nachfolgende Expedition

bewerkstelligt, von der ich gestehen muss, dass sie

sehr viel Aehnliehkeit mit jener denkwürdigen im

Jahre 18G7 in der Umgebung von St. Gallen beim

„Wildkirclili" von Dr. Girtanner ausgeführten hat,

deien glücklichem Gelingen wir jene unvergleichlichen

Bet)bachtungen an den gefangenen Mauerspechten ver-

danken.

Die Niststelle befindet sich eine halbe Stunde

ober dem Gebirgsdorle Maiersdorf Leider war in

diesem Orte keine genügend lange Leiter vorhanden

und so musste eine solche von dem benachbarten

Zweiersdorf geholt werden, an welche dann noch eine

kleine von Maieisdoi'f gebunden wurde.

An Ort und iStelie angflangt. konnte man den einen

Mauerläufer fortwährend in der Umgebung des Nestes

sich herunitummeln sehen. Letzteres befand sich in

einer ziemlich geräumigen Felsenhöhlung, zu welcher

nur eine sehr sehmale, eben für den Vogel genügend

grosse Ritze Einla.'is bot. Es befand sich in einer Höhe
von etwa 15 Metern.

Das Aufstellen der Leitern verursachte den vier

stämmigen aus beiden (.)rtscliaftpn mitgekommenen
Bauern, nicht etwa wegen der Länge der Leitern,

sondern wegen der Boden-Beschaffenheit, sehr bedeu-

tende Schwierigkeiten. Es fällt nändich grober Schutt

und scharfkantiges Gerolle von der senkrechten Wand
in einer Neigung von circa 4U Klafter gegen das Thal

ab, so dass vorerst mit .Schaufel und Haue ein Stütz-

punkt für die Leiter ausgegraben werden muss.

Endlich lehnt sie, freilich wie bei ähnlichen

Gelegenheiten so oft, etwas unterhalb des Nestes fest

am Gestein.

Ohne irgend welchen Anstand kommt einer der

kräftigen Gesellen bis zur erwähnten Ritze, in unzwei-

deutigster Weise unter leisem Gekreische von dem
alten Mauerläufer umgaukelt.

Da erklärt er, von oben herab, es sässe der

andere Vogel auf dem Neste im Loche und zische ihn

ganz gewaltig an, es sei aber unmöglich ohne den
Rand mit einem Hammer abzusprengen zum Neste
gelangen zu können. Kluger Weise verstopft er hierauf

das Loch mit einem Büschel ausgerauften Grases, macht
somit den armen Vogel zum Gefangenen, und holt vom
Orte eiligst einen Maurerhammer.

Es beginnt nun eine mühselige Arbeit, wobei es

sich zeigte, wie gut es war, den Eingang zu ver-

stopfen, denn unfehlbar wären die zartschaligen Eier

von den Steinsplittern zertrümmert worden. Drinnen
aber tobt und zischt entsetzt der geängstigte Vogel.

Endlich bricht der untere Rand los imd blitz-

schnell ist er draussen, um im Vereine mit dem treuen

Gatten ungesäumt den Störenfried zu umfliegen.

Vorsichtig zieht der Bursche das kunstvolle Nest
hervor — 3 Eier sind unversehrt; das vierte hat leider

wahrscheinlich der Vogel bei seinem Toben gebrochen.

Den Bau und das Material des Nestes betreffend

könnte nur das von Dr. Girtanner Gesagte wiederholt

werden, denn es ist den Schweizer Nestern völlig ähn-

lich. Auch befanden sich am Rande einige lose Federn
der Alten, nebst einer schillernden Hühnerfeder. Auf
dem einen Ei befindet sich ausser den bekannten
scharfabgegrenzten Punkten, ein grösserer lichtbrauner

Fleck, den ich noch in keiner Beschreibung und Ab-
bildung erwähnt finde.

Ich habe nur noch beizufüi^en, dass das Mauer-
läuferpaar noch in derselben Woche Anstalten zum
neuen Nestbaue traf, und dass es die Jimgen an einer

ungleich höheren, gänzlich unzugänglichen Stelle aus-

gebracht hat.

Ueberglücklich über den seltenen Fund kehrte

ich spät am Abend nach Wien zurück, und gewiss

haben verschiedene ängstliche Passanten und Sicher-

heitswachmänner in der mit peinlicher Sorgfalt getra-

genen Schachtel eher eine moderne Dynamilbombe
vermuthet, als ein Nest von Tichodroma muraria.

Otbmar Reiser.

-=5«OOSl=-

Literarisches.

Das neueste Werk der Gebrüder A. und K. Müller.

„Thiere der Heimat; Deutschlands Säugethiere und
Vögel, geschildert von A. und K. Müller." So lautet der

Titel des jüngsten vor uns liegenden Werkes, womit
die Gebrüder A. und K. Müller aufs neue die zoolo-

gische Literatur Deutschlands bereicherten. Dasselbe
anpreisen, eine Belobung der Verfasser aussprechen
zu wollen, hiesse Eulen nach Athen bringen, wäre auch
nur mehr oder weniger eine ^A'iederholung desjenigen,

was eine Masse von Fach- imd belletristischen Blättern

darüber schon gebracht und entspräche auch nicht dem
Zweck, für welchen diese Zeilen gesehrieben. Fachmann
Dilettanten, Gelehrten und Laien, mit einem Worte,
jeden gebildeten Leser wünschen wir einzig allein auf-

merksam zu n)aclien auf diese Original-Schrift, im
wahren Sinne des W^ortes unter vielen ihres Gleichen
hervorragend durch Gründlichkeit und Schärfe der auf
40jälirige Wahrnehmungen gestützten Beobachtungen,
durch gefälligen Styl und jede gelehrte Pedanterie aus-

schliessenden Inhalt. Für die Reichhaltigkeit des letz-

teren zeuge nachfolgende verkürzte Angabe.

Inhalt des I. Buches.

A. Allgemeiner Theil.

Allgemeine Betrachtungen über hervorragende

Erscheinungen im Leben der Säugethiere und Vögel.

1. Das Ehe- und Familienleben der Vögel.

2. Die Nestbaukunst der Vögel.

3. Der Zug der europäischen Vögel.

4. Das Seelenleben der höher organisirten Thiere.

5. Der Kampf in der höhern Tiiierwelt.

B. Besonderer Theil.

Wesen und Wandel der Säugethiere.

I. Ordnung: Die Handflatterer, Chiroptera. Allge-

meines über die Handflatterer.

II. Ordnung : Nager. Rodentia. Allgemeines über die

Nager.

III. Ordnung: Insectenfresser. Insectivora. Lehrbe-

griffliches hierüber.

IV. Ordnung: Raubthiere. Carnivora. Allgemeines über

die Raubthiere.



175

V. Ordnung: Zweihufer. Ruminantia s. Bisulca. Unser

Hoc4iwild eine specielle Betrachtung. LehrbegrifF-

liches über die Hirsche. Cervi.

VI. Ordnung: Vielhufer. Multungula. Allgemeines über

die Familie der Borstenthiere oder Sehweine.

Setigera.

Inhalt des 2. Buches.

Wesen und Wandel der Vögel.

I. Ordnung : Die Raubvögel. Raptatores. Allge-

meines über dieselben.

JI. Ordnung: Scliwalbenartige Vögel — Breitschnäb-

1er oder Sperrvögel. Hirundinidae s. Hiantes.

III. Ordnung : Singvögel. Oscines.

IV. Ordnung: Klettervögel. Scansores.

V. Ordnung: Tauben. Columbidae. Die Familie der

eigentlichen Tauben. Columbae.

VI. Ordnung: Die Hühnervögel. Rasures. Gallinae.

Allgemeines über die Hühner.

VII. Ordnung: Die Wad- oder Stelzvögel. Grallatores.

VIII. Ordnung: Die Schwimmvögel. Natatores.

Der besondere Theil des ersten Bandes enthält

dieLebensbeschreibung von 1 7 Handflatterern, 20 Nagern,

8 Insectenfressern , 11 Raubthieren und 1 Vielhut'er;

also im Ganzen von 61 Säugethierarten. In dem be-

sonderen Theil des 2. Bandes sind erwähnt: 31 Raub-
vögel, 5 schwalbenartige Vögel, 88 Singvögel, 12 Kletter-

vögei, 3 Tauben, 9 Hühner, 37 Stelz- und 30 Schwimm-
vögel; demnach 215 Arten.

Vollständig im Einklang mit dem anregenden
Inhalt sind die vorzüglichen Abbildungen, 60 an der

Zahl, welche das Werk zieren, theils Holzschnitte, theils

Lithographien, Nachzeichnungen des berühmten Thier-

malens C. F. Deiken und Adolf Müller. Letztgenannter
entpuppt sich damit urplötzlich als gleich grosser

Meister in der Führung des Zeichenstiftes, wie in der

schon seit Jahrzehnten anerkannten Handhabung der

Feder.
Von Seite des Verlegers Th. Fischer in Kassel

und Berlin wurden keine Mühe und Kosten gespart,

das Werk in der Weise auszustatten, dass es jedem
Bücbertische zum Schmucke gereicht. Es sei darum
aufs Wärmste empfohlen, sowohl als angenehme Lee-
türe, wie auch zum Studium, letzteres zumal des-

halb, weil ein kräftiges Agens zur Zerstörung der

freilich nur Fachmännern bekannten altdeutschen

Nebelgebilde^ welche den Horizont der Wissenschaft
zu umschleiern drohen. Wir können unser Referat nicht

besser schliessen, als durch Mittheilung des Handschrei-
bens, mit welchem einer der gewiegtesten Ornithologen
der Jetztzeit die Verfasser anlässlich der besprochenen
Schrift beehrte. Es ist das kein Geringerer als Se. k. k.

Hoheit Erzherzog Kronprinz Rudolf von Oesterreich.

Das Handschreiben lautet:

Geehrter Herr!

Gestern erhielt ich von meinem alten Freund
Homeyer das prächtige Werk zugesendet , welches
Sie gemeinschaftlich mit Ihrem Bruder verfassten.

Innigen Dank beiden Verfassern für diese schöne und
so interessante Gabe. Ich freue mich sehr auf das
Studium und genaue Durchlesen dieses Buches, das
einem von mir lange gehegten Wunsche entspricht,

möge es mir gelingen in meinem engeren Vaterlande
ein ähnliches Werk zu Stande zu bringen, das dann
auch durch die grosse Reichhaltigkeit unserer Fauna
von hohem Werthe wäre.

Icli werde mir jedenfalls Ihre so vorzügliche
Arbeit zum Muster dienen lassen und trachten in

Oesterreich Kräfte zu linden, die eine annähernd gleiche

Schöpfung in's Leben rufen können.
Beiliegend sende ich Ihnen und Ihrem Bruder

meine „Orientreise" als ein Zeichen meiner Dankbar-
keit für das so lehrreiche Geschenk.

Mit den herzlichsten Grüssen bin ich

Ihr

(g.) Rudolf.
Wien, den 24. December 1883.

Dr. G. Hartiaub. On a new SalpornisfProceedings
of the Züological Societv of London 1884, p. 415).

PI. XXXVI 1.

Der Verfasser gibt diese Beschreibung einer neuen,

von dem unermüdlicher Forscher Dr. Emin Bey im
östlichen Centralafrika entdeckten Art der Gattung Sal-

pornis, welche er mit dem Namen S. Emini bezeichnet.

Er bemerkt ferner, dass der von M. Barboza
du Bocage als Hylypsornis Salvadori bekannt gemachte
Vogel ebenfalls der Gattung Salpornis angehöre. Be-

kanntlich ist die Species, auf welche die genannte

Gattung begründet wurde (S. spilonota) in Ostindien

heimisch. Wir kennen daher gegenwärtig drei Arten,

von welchen eine Ostindien, eine Westafrika und eine

Centralafrika angehört.

Es liegt hier ein neuer, höchst interessanter Fall

der Beziehungen vor, welche zwischen der aethiopischen

und hindostanischen Ornis bestehen. p.

Zeitschrift für die gesammte Ornithologie, her-

ausgegeben von Dr. Julius von Madarasz, 1. Jahrgang
1884, Heft III (mit sechs colorirten Tafeln).

Das dritte Heft dieser trefflichen periodischen

Schrift hat folgenden Inhalt: A. B. Meyer. Ueber
neue und ungenügend bekannte Vögel im königl. zoolo-

gischen Museum zu Dresden, Taf. VII—IX. K. G.
Henke. Beitrag zur Lösung der Straussenfrage,

Taf. XII. L. Stejneger. Pseudototanus GuUifer,

Taf. X. J. V. Csat6. Ueber Lanius Stomeyeri Cab.
Taf. XI. Dr. A. Michalovits. Parus cyanus in Ungarn,
Prof A. Mojsisovics. Ueber das Vorkommen des

Archibuteo lagopus, Dr. B. S chiavu zzi, AIca torda

L. Nel golfo di Trieste, J. v. Madarasz, Die Raub-
vögel Ungarns, F. v. Homeyer, Ueber den Jahres-

bericht (1882) des Comite's für ornithologische Be-
obachtungsstationen in Oesterreich und Ungarn (Fort-

setzung und Schluss). p.

Ernst von Dombrowski. Die Lösung der Gold-
adlerfrage, Oesterreichische Forst-Zeitung, 1884, Nr. 3G
und 37.

Der Verfasser gibt in diesem Aufsatze ein un-
parteiisches Resumd des gegenwärtigen Standes der
Goldadlerfrage und zeigt, auf welchem Wege und in

welcher Weise am zweckdienlichsten zur Lösung der-

selben zu gelangen wäre. Der Artikel ist mit vieler

Sachkenntniss und Verständniss geschrieben und wird

sicher, namentlich in Waidmannskreisen, willkommen

I

und erspriesslich sein. Es muss jedoch bemerkt werden,
dass schon L i n n e und Pallas zwei Formen von
Edeladlern bekannt gewesen sind.

Victor von Grossbauer. Die wilde Turteltaube
(Columba turtur). Eine naturgeschichtliche und waid-

männische Studie aus dem Wienerwalde und March-
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f'elde. Sepaiatabdiuck aus A. Hiigo's „Jagd-Zeitung"
Nr. 13 und 15. Jahrgang 1884, Wien.

Eine auf sorglältige und liebevolle Beobachtungen
begründete Schilderung. Das Leben und Treiben der
Turteltaube in den verschiedenen Jahres- und Tages-
zeiten, im Gebiete des Wiener Waldes und auf den
Ebenen des Marchfeldes, ihr Brutgeschäft \ind ihre

Ernährung werden in anziehender und eingehender
Weise behandelt. Sehr interessant sind auch die Beob-
achtungen über die Flugübungen der jungen Vögel.
Die Schrift bietet sowohl für den Ornithologen, als

für den Waidniann mannigfaches Interesse.

Ernst von Dombrowski. Der Würgfalke (Falco
laniarius, L.). Eine monographische Studie mit Abbil-
dung iu der Zeitschrift „Die Natur", Halle, 1884,

Nr. 35 und 3G.

Eine interessante Studie, deren Werth wesentlich

dadurch erhöht wird, dass der Verfasser in der Lage
war, das successive Auftreten der verschiedenen Kleider

dieser Art vom Nestjungen an genau zu beobachten.

Wichtig sind auch die Mittheilungen über das noch
wenig bekannte Kleid des sehr alten Vogels.

H. Schalow. Die Reisen Dr. Richard B ü h ms im
centralen Ostafrika. Vortrag, gehalten am 10. März
1884 im Ornithologischen Verein zu Stettin. Separat-
abdruck aus der Zeitschrift für Ornithologie und Ge-
flügelzucht, JII. (Vin.) Jahrgang, Nr. 4—9.

Der Vortrag entrollt ein höchst interessantes Bild
der an Mühen und Leiden so reichen Forschungsreisen

I Dr. Bohm's und seiner Genossen, die ungebeugt durch

I

so harte Schicksalsschläge heldenmüthig kämpften und

I

kämpfen. Sehr werthvolle ethnographische und geogra-
phische Schilderungen werden in sehr anschaulicher
Darstellung geboten ; hinsichtlich der zoologischen,
namentlich ornithologischen Resultate lag ein ausführ-
licher Bericht nicht in der Absicht des Vortragenden,
dennoch gibt derselbe eine wichtige Uebersicht der

I

gewonnenen Resultate und gemachten Entdeckungen,
die für jeden Ornithologen von bedeutendem Werthe
sind. p.
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Wandeiskizzen aus Steiermark.

Von Hanns v. Kadich.

Vortrag, gehalten in der Vereinsversammlung vom 14. November 1884.

,Wenn Jemand eine Keise macht, so kann er

was erzählen", lautet ein altes Sprichwort — oft erwähnt,

vielfach verwendet und doch nicht aufgebraucht. Auch
ich befinde mich heute auf diesem vielversprechenden

Standpunkte, indem ich die letzten Ferien nicht wie bis-

her an einem Orte zubrachte, sondern herumgezogen bin,

eines unserer schönsten Alpenländer, die grüne Steier-

mark mit dem Auge des leidenschaftlichen Jägers und
Ornithologen durchstreift habe und nun vor Sie hin-

trete, um über die Resultate meiner Wanderungen zu
berichten.

Den Plan, dieses mir theilweise gänzlich unbe-
kannte Alpengebiet kennen zu lernen, hatte ich bereits im
Laufe des Winters gefasst. Hiezu kam nocii während
des ersten internationalen Ornithologen-Congresses die

freundliche ICinladung von Seiten Seiner Ilochwürden
des Herrn Pfarrers Blasius Hanf , ihn und seine

Sammlung zu besuchen, schliesslich eine Jagd an,

Schneehühner zu unternehmen und alle diese Aus-

sichten, namentlich die letztere, Hessen in mir keinen

Zweifel aufkommen, wo icii die Ferien des Jahres 1884
zubringen würde. Endlich waren sie da. Den Juli ver-

lebte ich in dem, jedem Mitgliede des Ornithologen-

Congresses gewiss freundlich in Erinnerung gebliebeneu

Melk, aber obwohl ich in der Umgebung Alles genoss

was Waidmanns Sinn nur erfreuen konnte, war ich

doch nur mit halber Seele dort. „Mein Herz war im

Hochland", nicht in dem hügeligen Terrain der Donau-

landschaft; mir fehlten die Alpen, die Berge, die Thäler

zur völligen Zufriedenheit und ich war erst ruhig, als

mich der Morgen des 8. August auf der Hölie des

Semmering begrüsste, an der Grenze der Steiermark.

Den ersten Tag verbrachte ich in Mürzzuschlag.

Es galt dem Besuche eines langjährigen Freundes
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eines hocligeselüUzen Vertreters des grünen Standes

und tüchtigen Ornitliologen, dessen kleine Saiuuilung

zwar nur aus gelegentlich erlegten, durchwegs aber

aus seltenen , sehr gut priiparirten Vögeln besteht.

Erwähnen will ich nur, dass die zierlichste und sel-

tenste unserer Eulen, der Sperlingskauz in den

dortigen Vorbergen ziemlich häutig vorkommt, diiss

die Alpendohle in den höheren Regionen schaaren-

weise brütet und sogar der A I p e n m a u er I üu fe r

— oder wie er dort heisst — der „Pilatusvogel" in

verschiedenen, zum Glück nur Wenigen bekannten

Wanden nistet. „^"^ Wiedersehen über's Jahr" rief

ich, als mich der Eilzug aus den t'elsstarreiulen Ge-
birirsthalerii herausführte in die Hoch- und Tiefland

vereinigenden Gefilde Untersteiermarks, speciell in das

Bachergebirge. Dasselbe erhebt sich auf dem rechten

Drauufer und besteht, obwohl besagter Fluss dem
Buche nach die Grenze zwischen Ur- und Kalkal[)en

bilden soll, so dass die Gebirge bis zu dem linken

Drauufer aus Urgestein, jene vom rechten aus spateren

Formationen bestehen müssten, aus Urgestein und be-

sitzt in Folge dessen eine diesem seltsamen Falle ent-

sprechende Entwicklung der Fauna und Flora.

Ungefähr auf halber Höhe des Gebirges liegt,

umgeben halb von den rauschenden Buchenkronen des

Urgebirges, halb von „hiigeligen W'eingel.inden-, wie

schon Vater Homer solch' gesegnete Gebiete nennt,

Pickern, das Landgut meines hochverehrten Gast-

freundes, des Herrn Dr. Reiser, das mir für die nächste

Zelt zur zweiten Heimat werden sollte. Ich hatte mir,

bewogen durch gelegentliche Erzählungen über die

dortigen Verhältnisse sehr viel von meinem Aufent-

halte in jener Ge<;end versprochen, fand jedoch selbst

meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Das Gebiet
ist vor Allem dadurch interessant, dass es nicht allein,

was Terrainverhältnisse anbetrifft, sondern auch in Be-
zug auf die Entwicklung der Fauna und Flora den
Character der südliehen Alpenzone mit dem der nörd-

lichen verbindet, und dass Individuen, welche für das

südliche Tiefland typisch sind, hier unmittelbar neben
solchen leben, die sonst nur das hohe nördlichere Ge-
birge beherbergt.

So ist in der Ebene, welche die nächste Um-
gebung von Marburg bildet, die Mandelkrähe eine

häufige Erscheinung, der B i e n e n fr e ss e r streicht,

einem schillernden Schmetterlinge vergleichbar, durch
die Auen und Vorhölzer — und gar nicht weit davon
entfernt horstet der Kolkrabe, in den zerrissenen

Hängen des Donatistockes brütet dei- Tann e n h e h e r,

hört man des Kreuzschnabels hellen Ruf. Auf
halber Höhe des Gebirges gibt es ausgedehnte Be-
stände echter Kastanien; nicht allzuweit von ihnen
aber lässt der Auerhahn im Frühjahre sein urkräf-

tiges Liebeslied ertönen, des Ha s e I h u h n s gezogener
Pfiff ist im Wald allenthalben vernehmbar; auf der
„Velka Kappa*- der höchsten Spitze des Bachern,
lebt fiiedlich wieder das Stein huhn und neben ihm
„rauft" lustig der Birkhahn über den entlaubten

, Sturen" der slovenischen Plänina. Der südliche Cha-
racter des Gebirges tritt namenilich grell zu Tage,
wenn man den Reichthnm der Ornis Formen betrach-
tet, welche dem Beobachter hier begegnen, die Man-
nigfaltigkeit des Vogellebens, welche man allüberall,

im Hochwald und in der Ebene findet und diese Er-
scheinungen mit einer unserer nördlicheren Gebirj;s-

landscliaften vergleicht, wo den Wanderer gewöhnlich
nur der Ruf der Meisen und das eintönige Gepfeife

des Gimpels daran erinnern, dass auch hier unsere
gefiederten Freunde wohnen.

Bevor icii zu einer allgemeinen Schilderung der
von mir beobachteten Vogelformen übergehe, möchte
ich vorerst einige besonders interessante Typen her-

ausgreifen und dieselben etwas eingehender, als dies

bei dem grossen Reste möglich ist, — ich käme heute
sonst nicht zu Ende — besprechen.

Das Bachergebirge, oder wie man es kurzweg
nennt der , Bachern", ist ein ausserordentlich felsarmes,

dagegen von Gräben und Wasserläufen reichlich durch-
zogenes Gebiet. Vorwiegend Laubwald, und zwar
hochstämmiger, alter Laubwald ziert seine Hänge, der
humusreiche Waldboden ist mit hohen, breitblättrigen

Farnkräutern bedeckt, die über einem Unter;;rund

von köstlichen Waldbeeren : Heidelbeeren und Brom-
beeren — um die sicii hier Niemand kümmert — wach-
sen; die sonnigen und spärlich bestockten Sehläge
sind mit einem dichten, üppigen Teppich von Haide-
kraut, zumeist Erica bewachsen, dann kommen wieder
feuchte Hochwiesen, dann die Gräben, einer nach dem
andern — unaufhörlich. Die letzteren werden durch
unglaublich dichtes Jungliolz: Fichten, Tannen und
Haselstauden, gegen beide Seiten abgegrenzt ; dornige

Ranken, Beerengesträuch und breite Blattpflanzen bd-

den den Boden, auf dem man hinabgelangt; unten

rieselt der Bach.
In diesen Gräben ist das Heim eines lieblichen,

ztolzen Wildes, dessen Jagd zu einer der anziehendsten

und spannendslen gehört , die es auf Federwild über-

haupt gibt; hier haust das Haselhuhn, ein ebenso

schönes, wie scheues Waldhuhn. Die Jagd auf den
Hahn, denn nur diesem stellt in waiilmännisch geheg-

ten Revieren der Jäger nach — wird mittelst der Locke
betrieben, d. h. der Jäger setzt sich bei günstigem
Wetter in einem Graben an, ahmt den Ruf des Hahnes
oder der Henne auf erwähnter Pfeife nach und schiesst

den aus Rauflust oder Liebessehnsucht herbeistreichen-

den oder laufenden Hahn todt.

Das klingt wunderbar einfach und gemüthlich, wenn
mau dies so erzählt. Es fehlt nur, dass „der kluge, be-

rechnende Mensch die jedenfalls ma»senhaft erlegten

Haselhühner in die eigens zu diesem Zwecke mitge-

brachte Jagdtasche steckt" und eine der erhebendsten

Jagdgeschichten ist fertig. Nun in Wirklichkeit ist die

Jagd auf Hasehvild nicht so einfach, sondern erfordert

einen sehr ausdauernden, ruhigen Jäger, der die Lebens-
weise des Tliieres sehr genau kennt und vor Allem
den ziemlich complicierten Pfiff desselben auf das

Genaueste nachzuahmen im Stande ist. Auch ist nicht

jeder Tag, nicht jede Stunde zur Jagd geeignet. Ru-
hige, gänzlich windstille Tage begünstigen die

Jagd, windige machen sie fast unmöglich. Am besten

eignen sich hiezu wieder die Vormittagsstanden, bis

die Hitze sich fühlbar zu machen beginnt und dann
wieder die späteren Nachmittagsstunden, wenn es im
Walde ruhig zu werden anfängt. Sind nun die Vor-
bedingungen einmal da, so begibt sich der Jäger in

einen Waldtheil, in welchem sich Haselhühner auf-

halten und wählt sich hier einen Platz aus, der ziem-

lich gedeckt ist, ihm aber — und dies ist sehr wichtig

— bis auf gewisse Distanz völlig freien A u s-

schviss gewährt.

Hat der Jäger einen fermen Hühnerhund, welcher

seine Aufgabe erfassend ruhig bei dem Herrn liegen

bleibt, so tluit er wohl, ihn mitzunehmen, denn ein

angeschossenes Huhn in dein fast undurchdringlichen

J
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Dickicht ohne Hund zu finden, ist beinahe ein Ding
der Unmöghchkeit; aber nur keinen Köter mitnehmen,

der im feierlichen Moment;, wo der Hahn oft nur

wenige Schritte vom Jii"er entfernt ist, durch ein nicht

misszuverstehendes lautes Giihnen sein nichtswürdiges

Gefühl kundgibt und so Alles mit einem Schlage ver-

dirbt. Jedenfalls muss der Jäger, welcher auf Erfolg

rechnen will, sich mit grösster Ruhe seinen Sitz aus-

wählen, zurecht richten — denn verändern darf er ihn

für eine geraume Zeit nicht — und sich bevor er noch
^ruft" schussfertig machen. Denn es streicht nicht bloss

der Hasellialin herbei, sondern Marder, Fuchs und
Habicht bekunden durch den Appetit nach dem vor-

züglichen Wildpret eben auch keinen schlechten Ge-
schmack luid eilen dem Orte zu, wo der Ruf ertönte.

Dann heisst es nur flink zusammenkommen und rasch

, krumm machen".
Auf den ersten Lockruf, den der Jäger ausstösst,

erfolgt gemeinhin, namentlich, wenn der Platz in den
unteren Regionen liegt, das Gekreisch des Eichel-

hehers, der im Bachern aus se r ge wöh n 1 i ch zahl-

reich vorkommt .... dann wird wieder Alles still.

Wieder ertönt der Ruf und abermals .... will denn
nichts antworten? Doch halt! Jetzt wird ja ein zweiter

Pfiff hörbar, nur leiser, scheinbar nicht weit, aber wo ?

Man glaubt gar nicht, wie schwer es oft ist, die Di-
stanz und die Richtung des Platzes zu finden, von dem
der Hahn aus „meldet". Eine Weile heisst es nun ruhig
bleiben, scharf schauen und hören. Dann meldet er

wieder, der Halm, als wollte er sich erkundigen,
fragen, wo denn sein Rivale herumstolzirt.

Der Jäger antwortet wieder, der Hahn replicirt,

die Entfernung verringert sich .... „er kommt
schon". Da ein Flügelgeprassel, ein Sausen, ein Pfeifen

der harten Schwungfedern .... vor dem Jäger ist

der Hahn ,,aufgebäumt".
Er sitzt ganz an den Stamm gedrückt und rührt

sich nicht. Nach einer Weile rückt er heraus : lang-

sam spaziert er auf dem Aste hin, sorgsam sichernd

und spähend. Da macht ,er einen langen Hals", jetzt

will er abstreichen, doch der Jäger liegt längst im
Anschlage. Ein Blitz, ein Knall und durch die Aeste
prasselt das stolze Wild herab. Ein dumpfer Auf-
schlag auf dem Boden und ein donnernder Jubelruf von
Seite des glücklichen Schützen — dann ist's vorüber.

Nicht immer kommt der Halm gestrichen. Oft
lässt er sich, wenn er von der Ferne her dem Platze

zugeflogen ist, an dem er den zweiten Hahn vermuthet,
plötzlich wie ein Stein zur Erde und läuft nun durch den
dichten ünterwuchs dem vermeintlichen Rivalen zu. Da
ist er natürlich viel schwerer zu schiessen , da man
ihn meist auf Momente oder lange Zeit auch gar
nicht sieht, sondern nur das Bewegen der Aeste und
Halme bemerkt, durch welche der Hahn läuft.

Wie bei allen Jagden gibt's auch hier vielerlei

ungeahnte Zufälle und interessante Beobachtungen,
von denen ich einige besonders bemerkenswerthe hier

erwähnen will, um zu zeigen, wie sorgsam man auf
der Haselhuhnlocke Acht haben muss. Am 20. Juli

dieses Jahres befand ich mich in ,S ch ö n b i c h 1" bei

Melk auf dem Abendanstand. Er galt einem capitalen

Rehbock, der mich mehrere Male bereits gefoppt
hatte . . . heute hoffte ich seiner ansichtig zu werden
und nähere Bekanntschaft mit ihm zu machen. Ich
mochte etwa eine Stunde am Rande der schmalen
Waldblösse gesessen sein, als ich ein eigenthümliches
Rascheln und Knuspern vernahm, das von dem, kaum

fünfzehn Schritte von mir entfernten Wassergraben
herkam. Ich sah hin und erblickte ein Volk Hasel-
hühner, das lustig in den Beeren sich herumtrieb, Knos-
pen abriss und friedlich spielte. Eine Weile sah ich
dem wirklich reizenden Schauspiele zu ... . (es war
Schonzeit) plötzlich ertönt ein ängstlicher Warnruf,
ein dunkler Körper füllt oder springt vielmehr von
einer Fichte herab im selben Momente jedoch stieben

die Hühner auseinander.

Wie ich mich aufrichte und hingehe , huscht's
über den Boden hin; geht dann von Baum zu Baum . . ,

endlich erblicke ich das Thier auf der äussersten
Spitze einer hohen Fichte ungefähr fünfzig Schritte
vor mir, wie es von diesem Standpunkte aus Umschau
hält, „was es da Neues gibt". „Ich Hess fliegen" und
fand wie ich hinkam einen prachtvollen, ausgewachsenen
Edelmarder, den meine Kugel in seligere Jagd-
gründe befördert hatte.

Ein andermal — es war im September wieder
in Schönbichl — befand ich mich gar nicht weit hinter

dem Orte, um einen alten Hahn herbeizulocken. Ich
hatte den geriebenen Burschen schon so weit, dass er

ganz zornig dem Baume zulief, unter dem der von
ihm verwünschte Ruf eines jungen Rivalen erscholl

;

er lief aber ganz gedeckt an . . . er war noch weit
und ich wartete, die treue Flinte im Anschlage nur,

bis der Hahn auf die Blosse heraustrat, die er passiren

musste , um zu mir zu kommen, als er plötzlich

abstrich.

Zu gleicher Zeit begann der Vorstehhund, der
vorzüglich scharf auf Raubzeug ist, leise zu knurren

;

da ich w u s s t e , dass dies bei ihm immer ein

gutes Zeichen sei, löste ich ihn und sah im nächsten
Augenblicke eine wildernde Katze in weiten Sätzen
über die Blosse springen und einen Baum annehmen,
von dem ich sie dann herabschoss.

Auch der Habicht streicht gerne auf den Ruf
herbei und habe ich heuer bei dieser Gelegenheit einen

solchen —• ich muss aufrichtig sein — gefehlt, der
sausenden Fluges, gegen mich her, durch das Stangen-
holz strich, mich aber zu früh bemerkte.

Aus all' diesen einzelnen Beobachtungen kann
selbst der Laie leicht ersehen, dass es grosser Aus-
dauer und Aufmerksamkeit bei dieser Jagd bedarf,

dass dieselbe aber andererseits unter allen Umständen
einen nicht gewöhnlichen Reiz bietet, der durch
etwaige unvorhergesehene Zufälle noch vermehrt wird.

Dies die Jagd auf Hasel wild.

Um nun den Leser nicht durch die blosse
Aufzählung der vielen während meines Aufenthaltes

im Bachern beobachteten Vogelindividuen zu ermüden,
bitte ich denselben, mich einmal zu begleiten auf dem
Jagdzuge, den meine ganze Reise in Steiermark that-

sächlich darstellt. Mein Aufenthalt daselbst währte
vom 12. August bis \. September und mit kurzer
Unterbrechung wieder vom 16. bis 26. October. Unser
Programm war Jagd, Aufzeichnung der Beobachtungen,
Präpariren der erlegten Stücke — gewiss eine be-

neidenswerthe Thätigkeit. Selbstredend hat sich eine

enorme Fülle von Material angesammelt, so dass ich

hier nur die bekannteren und interessantesten Vertreter

der Ornis anführen kann, und zwar will ich dies, im
Geiste von der Ebene zum Gebirge ansteigend, in

möglichst chronologischer Aufeinanderfolge thun.

Die Vogelfaima in der Ebene ist in ihrer Menge
noch mannigfaltiger, als die im Gebirge, wenn sie

auch keine so seltenen und anziehenden Typen bietet.
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geliören zu

Wenn man von Marbui'g durcli die Felder dem Bacliern

zufahrt, so sind es in erster lleiiie die Kriilien,
welche die Aufmerksamkeit des Beobachters erregen.

Schaarenweise streichen sie — vorzugsweise sind es

Nebelkrähen — über die Felder hin, lagern sich

auf den Brachäckern und Wiesen und gehen da ihrer

Nahrung nach. Sie sind hier ziemlich scheu, da sie

mit Recht viel beschosuen werden und ein Anschleichen

an sie ist mit noch grösseren Schwierigkeiten ver-

bunden als anderswo. Gleichwohl gelang es uns nicht

selten. Das abgemähte Getreide wird in Untersteier-

mark zu eigenthümlichen kegelförmigen Schobern,
sogenannten „Htifeln" zum Tmcknen aufgesta|)elt

;

dieselben sind sehr lioch und bilden einen bevorzugten
Ruhepunkt für allerhand Geflügel. Auf jenem dort,

rechts von der Strasse, hockt z. B. träge ein Mäuse-
bussard: er wartet mit stoischem Gleichmuthe
stundenlang, bis sich in seinem Gesichtskreise eine

Feldmaus zeigt, die er fangen und verspeisen kann.

Erscheint bloss eine Grille oder eine grosse Heu
schrecke auf der Scene, so nimmt er auch mit dieser

vorlieb. Er ist kein edler Falke, der durch Kraft und
Schnelligkeit seine Beute im Sturme eriingt, sondern
ein fauler, schmutziger Geselle. Auf einem zweiten

wimmelt es wieder von ziemlich grossen X'ögeln. A>if

und nieder geht die Jagd, das ganze „Hüfel" scheint

zu leben. — Wie wir näher kommen, hebt sich eine

förmliche Wolke in die Höhe; mit betäubendem Ge-
schrei umkreist der ganze „Transport" den verlassenen

Platz, um auf dem nächsten wieder einzufallen. Es ist

ein Schwärm von Staaren, die in den ^^'^•

Schnecken und Würmern suchen — sie

den nützlichsten Vögeln.

Gleich daneben streichen Wildtauben; sie

kommen aus den Kartoffeläckern und Jlohnfeldern,

wo sie sich mit verschiedenen Unkrautsämereien die

Kröpfe gefüllt haben. Sie sind noch schwerer anzu-

schleichen, als die Krähen, haben ein härteres Gefieder

und einen pfeilschnellen Flug. Ich habe oft vergebens
auf sie geschossen.

Mitten in jenem Maisfeld steht eine hohe Stange
auch auf ihr sitzt ein ansehnlicher Vogel. Jeden
Augenblick fährt er herab in die Wiese, nie kehrt er

leer zurück. ^Vir haben tmsern herrlichen Grau-
würger vor uns — eine häufige Erscheinung in der
Gegend. Da streicht eine Elster über den Weg,
dort warnt im Gebüsch ein alter D orn dr e her seine

Brut, das Geschrei des Eiehelhehers ertönt aus
dem Waldhag, der Grünspecht hämmert, die Reb-
hühner rufen; jeder Augenblick bringt ein neues
Bild des bewegtesten Vogel lebens. Die Scenerie ändert
sich : die Felder hören auf, die A\'einberge beginnen.
Rechts von der Stias.se steigen sie an, Avölben sich in

Kogelform zu runden Kuppen und ziehen sich hinauf
bis zum Waldsaume. Ebereschen mit ihren prachtvoll
rothen Beeren stehen an den Rändern, hier leben die

scheuen Drosselarten : Die Sing- und W e i n d r o s s e 1

;

im Herbst kommt der K r am m e t s vog e 1 hinzu.

Die Strasse schlängelt sich weiter noch — eine
Biegung — wir sind am Ziele, sind auf einem kleinen
Hochplateau, auf dem Pickern, liegt der stattliche
Sitz meines verehrten Gastfreundes. Das Herrenhaus
und die Wirthschaftsgebäude sind von Wiesen umgeben
und von freundlichen Ziergärten. Daran stüsst der Wald.
Der Abend bricht herein, wir sitzen auf der Bank vor
dem Hause. Unmittelbar unter uns sind Weinberge,
dann kommt die „länderverknüpfende Strasse", dann

die ariine Waldmasse und die Ebene. W^eithin nichts
als Felder bis zur Stadt, in der bei-eits hie und da ein

Licht sichtbar wird; wieder ein wenig Ebene, endlich
schaut das trunkene Auge einen Höhenzug, der nicht
grossartig, nicht überwältigend wirkt durch die Jlaje-

stät seiner Erscheinung, sondern lieblich und anmutiiig
winkt zu tmseren Füssen das natürliche Panorama
eines Gebirges, wie es — dies ist der beste Vergleich —
eine Reliefkarte darstellt. Es ist der „Posruck"
ein Stock, der ganz unvermittelt inmitten der Ebene
sich erhebt. Vergeblich wird man auf den ersten

Anblick einen Wald darauf suchen oder Bäume . . .

blau sehen die Hange und Sjjitzen am Abend aus . . . der
Posruck ist eben ein Weingebirge : Weinberge decken
seine Höhen, Weinberge füllen seine Thäler. Ich bin

viel in den Alpen herumgekommen, habe aber ein so

merkwürdiges Naturschauspiel, wie den Ausblick auf
den „Posruck" vom Heri-enhause in Pickern nocii

niemals genossen. — Deshalb sass ich auch, wenn die

Dunkelheit hereinbrach, wenn unten im Graben der
melancholische Ruf des Ziegenmelkers erscholl

und aus den Kastanienbeständen heraus die Zwerg-
ohreule ihr helles „Tschibik - Tschibik" rief; wenn
die Sterne am Himmel erglänzten und jene Stille

lingsherum eingetreten war, die bekundet, dass die

Natur sich zur Ruhe begeben, am liebsten auf der

Hausbank vor meinen Fenstern und lauschte den
Stimmen der Ebene, den Stimmen des Berges.

Der Morgen des Tages, von dem ich spreche,

es war der des 18. August, traf mich bereits in voller

Thätigkeit. Es galt, noch die letzten Zurüstungen zu

treffen für eine mehrtägige Jagdtour im Bachergebii-ge

selbst, die mich zum erstenmale hineinführte in wirk-

liche Urwälder und mir bisher ungekannte Wunder
des Naturlebens erschloss. Der erste Tag war wirk-

lichem Dianendienst geweiht ; es galt, vor schneidigen

Hunden den flüchtigen Rehbock zu fallen — eine

Jagdweise, die aurserordentlich reich ist an aufregenden

IMomenten. — Im „Bacherer" Hochwald findet man, wie

bereits erwähnt, nicht jene öde Stille, die den Wäldern
des eigentlichen Hochgebirgs eigen zu sein pflegt, sondern

bis auf die Höhe, bis auf den Kamm des Gebirges

ist es in allen Wipfeln, auf dem mit Laub überstreuten

Waldboden, wie in dem mit Gestrüpp verwachsenen
Graben äusserst lebendig. Der Eichel he her gibt

sich überall durch die verschiedensten Laute kund.

Bald glaubt man einen Bussard zu hören, dann
wieder eine Krähe, dort wird ein ganz undefinir-

barer, hohl gezogener Ton hörbar — es klingt, wie

wenn eine verrostete Wetterfahne im Winde ächzt —
liier knirscht eine Säge im harten Holz immer
ist es der Eichelheher, der die Töne irgendwo er-

lauscht hat und nun zu Nutz und Frommen ver-

schiedener gefiederter Waldbewohner — vielleicht, um
sie zu schrecken — nach Bedarf vorträgt. Während
des Aufstieges beobachteten wir ein Paar grosser Raub-
vögel : Wir hörten sie schreien ähnlich wie die

Bussarde, sahen sie auf Augenblicke durch die Bäume,
konnten sie aber mit Bestimmtheit nicht ansprechen.

Ich sprach sofort die Ansicht aus, dass es Adler
gewesen, aber darüber, welcher Art sie angehörten,

konnten wir uns nicht einigen und erst in zwölfter

Stunde haben Reiser.s Nachforschungen zu dem, bei-

nahe mit Sicherheit vorliegenden Resultate geführt,

dass es Schlangenadler waren. Im Jungholz

warnt die S ch w ar z a m se 1 ; durch das Gestrüpp

schlüpft unter lautem „Zerr Ze
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könig; der Specht „glöckelt," die Meisen suchen

unter leisem Pfeifen die Zweige und Blätter ab . . .

so erreichen wir den Kamin des Bachern. Auf ihm

liegt die ehemalige Kirchenruine Sauet Woifgang:
(schlechtweg „Wdlfgangi" genannt). Solange die

Kirche nocli Ruine war, brütete hier der heute in

Oesterreich schon seltene Alpensegler (Cypselus

melbai und der Tliurm, wie die zahlreichen vom Zahn
der Zeit verursachten Risse und Spalten beherbergten

die verschiedensten Eulen in erklecklicher Anzahl.

Heute ist dies anders geworden. Die Trümmer-
haufen sind verschwunden, die Kapelle ist in neuver-

iUngter Pracht erstanden — ein herrliches Baudenk-
mal früherer Culturperioden — und angebaut an den

ganzen Complex ist ein Jagerhaus, das ein gar strammer
Waidmann — nebstbei bemerkt ein Original in jeder

Beziehung — bewohnt. Die seltenen Vögel allerdings

sind der Cultur gewichen. Sie zogen fort und kamen
nicht wieder.

Von hier aus wurde gejagt. Der Verlauf und das

Resultat des Jagerns, das den ganzen Tag in Anspruch
nahm, gehört nicht hierher; nur so viel will ich ver-

vathen, dass ich das Glück hatte, einen Rehbock mit

capitalem Gehörn zu erlegen, der mich mehr freut,

als alle die andern guten Böcke, die ich heuer streckte

und zwar deshalb, weil von einer systematischen Hege
des Rehwildes im Bachern des ausserordentlich unweg-
samen Terrains wegen nur wenig die Rede sein kann
und dem Jäger so nicht das gefütterte, halbzahme
Wild, sondern der Urbock, der vielleicht noch nie einen

Menschen gesehen, in ursprünglicher Kraft, in rasender

Flucht entgegenspringt, sobald nur die Hunde die

ersten Jagdlaute „ausgeben".

So Sassen v/ir am Abend des 18. August, etwas

müde zwar, aber in äusserst guter Stimmung im trau-

lichen Jägerstübchen von „ Wolfgangi i' Jagdereignisse

wurden besprochen und das Programm für den fol-

genden Tag entworfen, der uns Allen ungeahnte Stra-

pazen bringen sollte. Erst spät suchten wir das Lager
auf, — um es zeitlich am Morgen (des 19.) wieder

zu verlassen ; denn vor uns lag ein weiter Marsch.
Herrlicii war der Gebirgsmorgen, der uns be-

grüsste, herrlich der Tag, der ihm folgte.

Wir traten in den Wald ein ... da riss es raicli

förmlich herum . . ich hatte einen Ton vernommen,
der mir traut und wohlbekannt seit Jahren schon ist:

hoch ober uns flog ein Schwärm Kreuzschnäbel
den Ficlitenbeständen zu. Es waren die ersten, die ich

heuer vernahm. Auf meiner weiteren Reise bin ich

mit ihnen noch öfter zusammengekommen, habe auch
viele für meine Sammlung geschossen und präparirt,

nie aber hat mich ihr helles Rufen so eigenthümlich
berührt, als da an einer Stelle, wo ich sie nie ver-

muthet hätte. Die oberösterreichischen Alpen , die

Nächte und Tage, die ich der Beobachtung dieses

Vogels geopfert, alte Erinnerungen traten mir plötzlich

vor die Seele. Der Schwärm war verschwunden,
schneller als er gekommen .... wir zogen weiter,

weiter, immer dem Kamme des Gebirges folgend.

Ueber Sanct Heinrich, einer ganz abgelegenen
Kirche mitten im Wald, der Stätte, wo alljährlich im
Spätherbste heute noch im Freien (Jrgien gefeiert werden,
die an die alte Heidenzeit stark erinnern, gelangten
wir nach stundenlangem, nicht beschwerlichem Marsche
in dichtes Jungholz und dann über einen Holzschlag,
feuchte Wiesen und Gebüsch in den „Fahler Ur-
wald'' . . . . einen Urwald im wahrsten Sinne des

Wortes. Kolossale Tannenstämnie ragen hier aus schwar-
zem Humusboden in die Höhe — der beste Schrot-

schuss würde aus ihren Wipfeln kein Thier herabbe-
fördern — gestürzte Bäume sperren den Weg. —
Niemand kümmert sich um sie; sie vermodern und
aus ihren Leibern schiessen junge Wälder in die

Höhe. Fusslanger .Baumbart hängt von den epheuum-
rankten lebenden Stämmen und Zweigen herab;
Schwämme von ungeheuerlicher Gestalt und Grösse
zieren die morschen. Hier lebt noch ständig ein von
der Cultur immer weiter zurückgedrängter Vogel : hier

findet der S oh wa r z s p e ch t alle Bedingungen, die

er zum Leben braucht und ist thatsächlich immer zu

finden. — Der Marsch durch diesen Wald war sehr

beschwerlich und n-insr nur langsam von Statten.

Die Baumkronen wölben sich wie zu einem Dache
;

kaum dringt das Licht durch; — ein geheimnisvolles

Dunkel herrscht im Innern, die laut vermischt mit

feinem Staub vibrirt zwischen den Stämmen . . . man
vermeint sie zu sehen. — Ich glaubte mich in einen

germanischen iieiligen Hain versetzt; hier wäre ich

lange geblieben und hätte geträumt von der Vorzeit,

von germanischen Mythen und Sagen — da klangen

plötzlich slovenische Laute an mein Ohr und zerron-

nen war der Traum von Ruhm und Henlichkeit. Es
war ein Köhler, der uns auf den Weg brachte. Wir
traten aus dem Walde und befanden uns in — einem

Haferfelde , an dessen Ende mehrere Köhlerhütten

lagen. — Hier wurde ein wenig gerastet, der Wasser-
staar und die gelbe Bachstelze als „gesehen"

notirt und dann der Weg angetreten zum „Wasser-
falls —

Ich sasje Wes: und doch kann von einem solchen

nur im Anfange die Rede sein. Da zieht sich aller-

dings ein zieiulich breiter ebener Steig hin zwischen

Baumstrünken , Natternkraut und Himbeergesträuch,

dann aber heisst es wieder in den Urwald eindringen

und einen Abhang hinabklettern, den noch nicht vieler

Menschen Füsse betreten haben. Denn der Wasser-
fall, der auf dem Grunde der Schlucht dahinbraust —
sein Tosen ist weithin vernehnibar — ist sehr wenig

bekannt. Wegmarkirungen, Ruhebänke und Aus-
sichtsthürmhiin für Liebende gibt's zum Glück auch

noch keine und so vermeint man den Weg zur Hölle

hinabzusteigen, wenn man in die Schlucht gelangen

will. Fremde Touristen verirren sich fast nie in diese

Gegend und die Slovenen haben viel zu wenig Sinn

für Naturschönheit, als dass sie einen Weg dahin an-

legen würden. Entweder kennen sie den Fall gar nicht —
sogar die in nächster Nähe Wohnenden — oder sie

sind von der Unmöglichkeit, hinabzugelangen so über-

zeugt, dass sie Jedem, der das Wagniss unternehmen
will, dringendst abrathen, es zu versuchen. So geschah

es auch uns, allein vergeblich war ihr Zureden. Nach
dem praktischen Grundsatze, was wir „nicht gehen

können, fallen wir" gings ganz lustig „nach Thal"

und schliesslich fanden wir uns alle drei, bis auf einige

Abschürfungen wohlbehalten, auf einem grossen Felsen,

der aus dem grossen Tümpel herausragt, welchen die

aus der Höhe herab stürzende Wassermasse bildet,

wieder.

Es war der exponirteste Punkt, auf dem wir nun

Rast machten — unmittelbar unter einer steilen Fels-

wand, auf der die einzigen Alpenrosen blühen, welche das

Bachergebirge überhaupt besitzt. Die sorgsam vor dem
Anstossen bewahrte Weinflasche — die letze, welche uns

von mehreren noch geblieben war — wurde jetzt ent-
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korkt und geleert; die Flasche selbst an dem Felsen

zersclimettert.

Niemand Unberufener sollte nach uns die Hocli-

rufo, die wir aus dem Glase an dieser einsamen Stelle

gebracht, durch einen sjiäteren Trunk entweiiien. —
Dann gings wieder lustig vorwiirts : über die „Phinina''

hin in den Wald, aus diesem heraus, wieder hinein ....

und Nachmittag standen wii' plötzlich vor einer an-

sehnlichen Wasserfläciie, vor dem ,Fore 11 en se e",

einem in weiteren Kreisen gleichfalls giinzlich unbe-

kannten Gebiigswasser. Die Sceneric ist sonderbar

genug. Nicht schneegekrönte Berge, nicht sciiroti'e

Felsen oder steile Hänge, die man sonst bei Alpenseen

gewohnt ist, bilden seine Ufer ; der Urwald allein um-
gibt ihn; man ahnt die Niihe eines Wassers gar nicht,

man glaubt auf eine ^^'aldliclltullg zu kommen und

steht vor dem .See. Dass er iioch liegt, beweisen die

Ufer, welche mit Krummholz bewachsen sind und

die traurige Oede, welche in den IJilumen heirscht.

Eine G e b i rgss telz e fanden wir — sonst zeigte sich

— Forellen ausgenommen — kein lebend Wesen. Im
Herbst mag sich auf dem Zuge die W a 1 d s c li n e p f e

in den mooiigen, bebuschten Wiesen einige Zeit auf-

halten, im Frühjahre der Schildhahn im Latschen-

dickicht melden .... sogar ein enormer Schwärm
verflogener Kebliiihner wurde, wie mir von ganz

zuverlässiger Seite berichtet wird — in nächster Um-
gebung des Sees angetroffen ;

(meiner Ansicht nach
hat man es hier mit der ziemlich räthselhafteii Er-

scheinung der ,S tr ic h h ü h n e r" zu thun) wir konn-

ten niclits entdecken.

Es war spät geworden, wir mussten aufbrechen

und gerne verliess ich den stillen Waldsee, wo es so

einsam ist, so düster und traurig. Dass wir uns am
Rückweg gründlichst vergingen, dass die Nacht uns

noch im Urwalde traf, dass wir an jenem Tage vier-
zehn Stunden marsciiirten, ohne ein Resultat

lieimzubiingen und dass wir schliesslich froh sein

mussten, so zu sagen unter freiem Himmel — d. li. in

einem Heustadel mit V> Wänden — bei abscheulich

kaltem Wetter auf der , Planina" übernachten zu dürfen

— diese Momente aus jener denkwürdigen Partie will

ich mit goldenem Schweigen übergehen und nur er-

wähnen, da.ss wir am 3. Tage (am 20. August) auf dem
Heimwege auf der Planina einige Birkhühner an-

trafen und im weiteren Verlaufe mit ziemlich vielen

Flügen Kreuzschnäbel zusammenkamen, von denen
wir drei Stücke — die schönsten — erlegten. Zwei
von ihnen vei4crallten sich im Tode noch in dem dich-

ten Gezweige der hohen Fichten und es dauerte lange,

bis die Bäume erstiegen und die Vögel herabgeholt

waren. Zu Mittag endlich langten wir gehörig erschöpft

in Wolfgangi an und fanden liier eine Nachricht, die

uns zu schleunigster Thalfahrt anspornte.

Es war eine Einladung eingelangt zu einer gros-

sen Rebhühnerjagd, welche am nächsten Tage bei

dem gute fünf Stunden entfernten Schloss Anken-
stein, das im Pettauer Felde wundervoll an der

Drau gelegen ist, abgehalten werden sollte.

Um 4 Uhr Nachmittags sollten wir von Pickern
fortfahren. Nun waren wir aber noch — die Uhr zeigte

halb 2 — auf der Höhe des Bachern, hatten keinen

Patronenvorrath, waren todtmüde und gegen zehn
erlegte Vögel mahnten uns daran, dass die Tliiere

viel schneller geschossen, als präparirt sind. Doch
Rückzug M'äre schimpflich gewesen und als ich noch
hörte, dass das Pettauer Feld reich sei an Raubvögeln,

liätte ich es für Sünde gehalten nicht mitzuthun bei der
Partie. Im Sturmschritt gings hinab . . . schnell

wurde eine Anzahl Patronen fabiicirt — die Vögel in

den Eiskeller gelegt; um 4 Uhr sassen wir im \Vagen
und fuhren hinein in die weite, eintönige Ebene.

Die Strasse zieht sich hin zwischen mannshoiien
Kukuruzäckern ; schneeweise Haidenfeider wechseln mit
Strecken, auf denen der anmuthig blaue Iliinmelthau

gedeiht .... hier und dort kleine, unbedeutende
Remisen mitten in den Feldern . . . weithin nichts als

Ebene — im Hintergrunde der Donati. Es dämmert.
Die Krähen haben längst ihr Schlafplätze aufgesucht,

vereinzelte Raubvögel, meist Thtirmfalken und
Bussarde, sieht man über die Felder streichen . . .

im Klee sitzt eine wildernde Katze — leider ist sie

zu nahe beim Hause — wir fahren noch immer. Bald
hört man die Frösche im nahen Sumpfe rufen,

frischer weht die Nachtluft — es wird iinster — wir
sind in Ebesfeld. Im Schlosse werden wir gast-

lich empfangen und verbringen hier die Nacht; am
andern Jlorgen geht's weiter nach Ankenstein.

Oline besonders bemerkenswerthe Zwischenfälle

geht die Fahrt vor sich — nur ein Abendfalke streicht

unmittelbar vor dem Ziele über die Strasse, — doch
sind die Gewehre in den Futteralen und unbe-
schädigt entkommt uns der kostbare Raubvogel. Aber
das Omen ist günstig, der Tag beginnt gut.

Wir steigen aus; endlich sind Alle versammelt:
Jäger und Hunde — die Jagd kann angehen. Bald
kracht es lustig an allen Punkten der Schützen-

linie. Schaarenweise streichen die T a u b e n herum :

Ringel- und Turteltauben; jeden Moment steht

eine Kitt Hüiiner auf — es wird viel geschossen,

viel gefehlt. Auch ein alter Thurmfalke ziert die

Strecke ; er wandert wohlverwahrt in meinen Waid-
sack ... er ist wenig beschädigt und gut zum Prä-

pariren.

Von der Unmasse Rebhühner, welche die dortigen

Maisäcker bergen, kann man sich schwer eine \'or-

stellung machen; es mag genügen, wenn ich sage, dass

uns am Abend des ersten Tages das immerwälirende

Einerlei schliesslich keinen Reiz mehr abgewinnen
konnte und wir daher beschlossen, am nächsten Vor-

mittage die unterlialb des Schlosses befindlichen Auen
und Insehvaldungen zu durchstreifen.

Der Morgen war da und der grössere Theil der

nimmermüden Jäger begab sich wieder hinaus in die

Felder, um darauf los zu „kanoniren", wir — ich

meine Othmar Reiser und mich — besahen uns zuerst

den Abhang des Felsens, auf dem das Schloss steht.

Täglich zu bestimmter Stunde kamen grosse Flüge

wilder Tauben auf den Schlossfelsen, um dort den am
Gestein befindlichen Salpeter abzupicken. Wir kamen
zu zeitlich hin.

Eine Elster scheuchten wir aus den bebuschter»

Rissen auf, mehrere Eichelheher kreischten in

nächster Nähe und ein G o 1 d a m sei p ä r c h e n flog

— es war dies Ende August (!) vertraut in den Nuss-

bäumen umher. Dann wanderten wir den steilen Fahr-

weg hinab zum Drauufer. Jedenfalls bezeichnend für

die südliche Lage des Ortes ist die Beobachtung,,

welche wir dort machten, dass die Elster, ein Vogel,

der sonst meist nur vereinzelt lebt und ausserordent-

lich scheu ist, in den Auen um Ankenstein in ganzen

Flügen zu treffen (geradezu wie die Krähen) und gar

nicht verschlagener und listiger ist, als sonst ein Vogel.
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Wii" haben z. B. auf denselben Schwärm mehrere

Male -feschossen, bevor er sich zerstreute und auch

dann entfernten sich die einzelnen Mitglieder desselben

nicht weit, sondern sassen iin dichten Laub der Pappeln
und lärmten ob ihrer gefallenen Itaubgenossen. Ausser-

dem fanden wir in den ausgedehnten sehr wenig be-

tretenen Inselwaldungen den S c h w ar z s p e c h t, den

nirgends fehlenden Eichelhäher, die Blau-, Sumpf-,
Kohlmeise und den Weidenzeisig. Vergeblich

spähten wir nach Wasser- und S t r an d v oge In.

Für diese war die Zeit noch nicht gekommen.
Der Rest des Vormittags wurde der Besichtigung

der reichhaltigen, naturhistorischen Sammlungen . ge-

widmet, die der kunstsinnige Besitzer des Schlosses

aus aller Herren Länder hier aufgehäuft hat . . .

Nachmittag standen die Wägen wieder parat, die uns
heimbringen sollten.

Vom Wagen aus schoss ich in der Schloss -Allee

einen Eichelheher mit abnormer Schnabelbildung
. . . dann ging die Heimfahrt in äusserst animirter

Stimmung vor sieh .... in der Nacht erst langten

wir in Pickern an.

Wenige Tage noch, welche der Haselhahnjagd
gewidmet waren . . . dann kam die Scheidestunde.

Aus dem mir lieb gewordenen Bachern gings in der

Nacht vom 26. auf den 27. August fort und durch
Kärnten, über Klagenfart bei strömendem Regen mit

der Kronprinz Rudolfs-Bahn wieder in die obersteirischen

Berge nach Mariahof, zu Pfarrer Blasius Hanf, dem
Nestor der heimatlichen Ornithologie. (Schluss folgt.)

-'mi3^>m=-

Ein angeblicher Rackellialin in Mähren.

Von Josef Talsky.

Am 30. October 1884 brachte ein mährisches
Blatt aus Goldenstein eine Notiz, dergemäss im
fürstlich Johann von vuid zu Liechtenstein'schen Reviere

F r a n z e n s t h a 1 , vom Forstadjuncfen Herrn Moriz
Pi'-ihoda, ein Prachtexemplar von einem Rackel-
hahn geschossen worden sein soll. Gewohnt, derlei

Zeilungsnotizen ohne Namensfertigung des Bericht-

erstatters nur mit Vorsicht a\ifzunehmen, wandte ich

mich an den genannten Forstmann selbst, mit dem
Ersuchen, er miige luir, wenn es dem wirklich so ist,

sichere Nachricht über den seltenen Fall zukommen
lassen. Herr Pfihoila kam meinem Wimsclie bereit-

willigst entgegen und bestätigte nicht nur die Wahrheit
obiger Nachricht, sondern er hatte noch die Güte,

mehrere au ihn in dieser Angelegenheit gerichtete

Fragen in sachgemässer Weise zu beantworten und
mir einzusenden. Wenngleich der Inhalt des gelieferten

Materials nicht von der Beschaffenheit ist, dass das

Vorkommen des Rackelhahues in Mähren mit voller
Sicherheit angenommen werden könnte, so ist es

doch interessant genug, um auch in diesen Blättern

besprochen zu werden, zumal über dieses seltene Feder-
wild aus diesem Lande bisher noch keine Erwähnung
gemacht wurde.

Das Revier, in welchem der angebliche Rackel-
hahn angetroffen und erlegt wurde, liegt im äussersten

Norden Mährens, im Gebiete des Sudetengebirges. Es
hat eine Ausdehnung von 2200 Joch, lehnt sich an
den „grossen Fuhrmannstein" (1400 Jleter ü. d. M.)
an, und grenzt in südlicher Richtung mit dem, gleich-

falls Fürst Karl von und zu Liechtenstein'schen Gute
Gross-Ullersdorf, und gegen Norden, an der Landes-
grenze, mit dem fürstbischötiichen Besitze Breslau-

Freiwaldau. Der ganze Gebirgszug, der sich einerseits

gegen den „Altvater", anderert^eits gegen den ,Spieg-

litzer Schneeberg* und nach Preussen eistreckt, ist

gut bewaldet und zeigt in seiner Formation eine Ab-
wechslung von steilen Lehnen mit kleineren Plateaux;
das Klima ist ein wahres Gebirgsklima, rauh, mit viel

Schnee. Das in Rede stehende Revier hat eine vor-

zügliche Bestoekung, die Höhenlagen meist mit jungen
Aufforstungen (Fichte mit wenigen Legföhren), einzelne

Blossen mit Heidel- und Preisselbeersträucliern bedeckt.

Besondere Erwähnung verdienen noch die in diesen

Lagen vorkommenden Wi e s e n f 1 äc h e n , mit reicher

Moos- aber armer Grasdecke und mit M o o r b ö d e n,

die theils von jungen Aufforstungen, theils von Alt-

hölzern umgeben sind.

Zu diesen, wie man sieht, für das Auer- und

Birkwild günstigen natürlichen Verhältnissen gesellt

sich noch der weitere Umstand, dass alle diese Wald-

flächen im Plänterbetrieb bewirthschaftet werden, welche

Methode bekanntlich für das Gedeihen dieses edlen

Federwildes besonders geeignet ist. Wenn auch in

Folge der sehr intensiven Waldwirthschaft nur in ge-

ringer Zahl, so leben hier doch beide genannten

Arten nebeneinander und dürfte der Stand des

Auerwildes circa acht Stücke, der des Birkwildes

etwa fünfzehn Stücke betragen. Die Standplätze

des Auerwildes befinden sich allerdings auf den äusser-

sten Koppen, doch streicht es auch in den umliegenden

(JuUuren umher, so dass unser Berichterstatter in den

tieferen Lagen, in der eigentlichen B i r k wi 1 dregion,

dasselbe schon öfter angetroft'en tuid auf einer dieser

Oertlichkeiten den fi-aglichen Hahn, in den letzten

Octobertagen 1884, ohne irgend eine jagdliche Ab-
sicht, rein zufällig erbeutet hatte. Er kann deshalb

über das Betragen des Vogels, den er im ersten Mo-

mente für einen Birkhahn hielt, nichts weiter an-

geben, als dass derselbe, als er ihn nahm, einen

krächzenden Ton, wie „grr, grr . . grr", ver-

nehmen Hess.

Herr Pfihoda gibt nachstehende Beschreibung

seiner Beute: „Die Farbe des Gefieders ist ein Ge-

misch vom Auer- und B ir k wmI d k 1 ei d , vor-

wiegend aber von dem der A u e r h e n n e. Der Kopf

des Vogels ähnelt in der Form einem Auerhahnkopfe,

seine Farbe ist etwas lichter wie bei der Auerhenne,

also schwarzbraun melirt ; an der Kehle befinden sich

weissliche Flecken ;
der Schnabel ist blaugrau, die

Warze massig gross, mit Orangefärbung; der Hals

blauschwarz, braun und grau melirt und von röthlichem

Schimmer ; der Rücken trägt die Farbe des Halses.

Der Sleiss zeigt oben die Farbe der Auerhenne, also

braunschwarz, unten die des Birkhahnes, also weiss.

Die braunscliwarzen . Stossfedern zeigen die Sichel-

form und sind von einem weissgrauen 3— 4 mm breiten

Saume begrenzt. Die Flügel weisen auf Auerhenuen-

färbung (braungrau), tragen ein weisses Band und am
Ansätze einen eben solchen Spiegel. Brust und Unter-
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leil) tind scliwaizgraii, deuten soliin auf Auenvild, des-

gleielien die sclmiutzigweisse Befiederung der Stiinder,

die übrigens bis an die Zelien reicht. Die Länge
des Halines betrügt 50 cm, seine H reite
73 cm , der Flügel i30 cm, der S t o s s IG cm,

der Sclinabel 27 cm, der Tarsus 55 cm und
die M i 1 1 e 1 z e li e 5 cm

.

Dieses Waldhuhn nun wurde sowohl von dem
erfreuten Jjiger, als auch von seinem immitteibaien

Vorgesetzten , der in ii'üheren Jahren im Lausitzer

Gebirge viel Gelegenheit halte Birlcwild und auch einen

Rackclhahn zu sehen, als Kackelliahn agnoscirt und
als solchen an die vorgesetzte Gutsbehörde eingeliefert.

Hier aber war man anderer Anschauung und bestimmte

den auffallenden Vogel ohne weiters als einen „un-

ausgefärbten B i r k h a h n '^

.

Demungeachtet hält der Berichterstatter seine
Behauptung doch aufrecht, indem er es für unglaub-

lich, ja für unmöglich erachtet, dass es in einer so

vorgeiückten Jahreszeit, Ende October, noch unent-

wickeltes Federwild geben sollte. Er unterstützt seine

persönliche Meinung auch mit der Thatsache, dass er

etwa drei Wochen vor der Erlegung dieses Hahnes,

in derselben Gegend einen vollkommen ausge-
färbten, jungen Birkhahn erlegt liatte. Meine Frage,

ob der vermeintliche Backelhahn aus demselben Re-

viere abstamme, oder aber als ein bloss zugestrichener

angesehen werden könnte, beantAvortete der Herr Ein-

sender dahin, dass er erster es nahezu behaupten

[

könnte, weil er im Frühlinge desselben Jahres, in

derselben Localität einen Au er bahn anschweisste
' und zur nämlichen Jahreszeit dortselbst aucii einen
balzenden Birkhahn beobachtet hatte. Er gibt auch
die Möglichkeit einer Begattung der beiden Tetrao-
Arten in seinem Keviere zu.

Zu meinem Bedauern muss ich gestehen, dass ich

bisher über das Kackehvild keine persönlichen Er-
fahrungen zu machen Gelegenheit fand und somit
ausser Stande bin, ein massgebendes Urtheil über das
bestrittene Waldhuhn abzugeben. Ohne jedoch der
persönlichen Ueberzeugung des Berichterstatters auch
nur im geringsten entgegentreten zu wollen, verweise
ich nur auf die Grössenverhältnisse des liackel-
h ahn es, wie sie von den besten Autoren angegeben
werden und auf die oben angeführte Grösse des
kritischen Hahnes, die denn für dieses Feder-
wild doch als zu gering angesehen werden muss.
Sei es dem aber wie es wolle, „Itac k e Ih ah n'' oder
,u na u sg efär bt ei- Birkhahn", eines bleibt bei

I diesem interessanten Falle doch ganz sicher, und zwar,
dass der erlegte \'ogel eine ungewöhnliche, nicht zu
unterschätzende Erscheinung gewesen war und es wohl
vei-dient hätte, einer weiteren Untersucliung unterzogen
und sodann den Händen eines geschickten Präparators

übergeben zu werden. Und dies ist leider nicht ge-

schehen, es ereilte ihn nämlich, so wie manche andere
seltene Jagdbeute, das Schicksal alles — Geniess-
baren !

(lrnith()loi»is('li(' Beobaclituiiijeii aus Mäliren.

Aus zwei Schreiben des Herrn Friedrich Baron
von Dalberg aus Datschitz vom 30. October und
3. November d. J. entnehmen wir folgende interessante

Daten :

Den 14. October auf einer Waldtreibjagd auf
Hasen wurde in einem meiner Reviere ein sehr schöner,

alter, männlicher Uhu erlegt , er strich aus einem Be-
stände heraus, welcher gemischte Holzarten hat, näm-
lich starke Lärchen und Kiefern, unterwachsen mit

starkbelaubten Fichten im Alter von 40—50 Jahren.

Der Uhu bäumte in der Nähe des Schützen auf einer

Fichte auf und wurde von diesem von dem Baume
heruntei'gesehossen.

Das Revier liegt nahe von hier auf einem Berg-
rücken, jedoch ohne Felsen, 5 bis G Gehstunden ent-

fernt von Vöttau und Frain , woselbst in den Felsen-
ufern der Taja der Uhu noch brütend vorkomnU. Der
Förster jenes Reviers, in welchem der Uhu geschossen
wiwde, behauptet, im Frühjahre einen gehöit zu haben,
konnte iiim jedoch nicht beikommen, bekam ihn auch
niemals zu Gesicht und hörte ihn dann nicht mehr.

Nun i.st gestern am 29. October auch auf einer

Waldtreibjagd der zweite Uhu vorgekommen, wuide
leider angeschossen , weder gefunden , noch wieder-

geseiien. Er wurde in einem starken, gemischten
Stangenholz aufgetrieben, woiauf in diesem Stangenholze
zwei Schützen auf ihn schössen, der Vogel strich fort

gegen eine Fichtencnltur , auf welcher er von den
Treibern am Boden sitzend angetroffen und aufgejagt

wurde.

Mehrere Treiber warfen mit Stöcken nacli ihm,

lind ein Schütze schoss nach ihm, obwohl er ihn spät

zu Gesicht bekam. Der Vogel strich fort nach einem
jungen Hochwaldbestande, woi'in starke einzelne Buchen
stehen. Ein Treiber behauptete, ihn gesehen zu haben.
Zwei Schützen sahen bald darauf einen grossen Vogel
von diesem Bestände dem Tliaie nach rückwärts strei-.

eben, dorthin zu, wo die Treibjagd begonnen hatte,

dem Bergrücken der Wasserscheide. Li dem Beistände,

wohin der Treiber den Uhu streichen sah, traf man
ihn nicht an , und es ist sehr wahrscheinlich, dass er

sich gewendet, dem Tliale nachfolgend, wieder nach
rückwärts strich. Bisher hat man den Vogel nicht

mehr gesehen, noch weniger ihn gefunden.

Der gestrige Uhu soll stärker als der erlegte

sein, vermuthe daher, es ist ein Weibchen.

Das Revier, in dem dieser Uhu angetroffen wurde,
liegt drei gute Gehstunden von hier entfernt an der
böhmischen Grenze auf der Wasserscheide der Donau
und Eibe und hat auch keine Felsen , worin der Uhu
sich aufhalten könnte ; wurde auch nie einer gesehen
und geiiört.

Es ist ganz eigen, dass alte Uhu's, die Standvögel

sind und meistens ihren Standort behaupten , sich zu
dieser Jahreszeit auf die Wanderschaft begeben.

]m März 1855 wurde hier ganz in der Nähe, wo
kleiner Waldcomplex mit Feld, Wiesen und Remisen
wechselt und Fasanen gehegt werden , auch ein alter

Uhu (Männchen) erlegt, der zwei bis drei Tage sich

dort aufhielt, nicht iu den Habichtkorb auf die weisse

Taube gehen wollte.

Schliesslich musste der gefährliche Räuber abge-

schossen werden. Dieser Uhu befindet sich in meiner

Sammlung und wurde vom verstorbenen Herrn Bran-



185

delmayer ausgestopft. In den dreissiger Jahren sali

der damalige Gärtner hier im Schlosspark einen Uhu,

der jedoch spurlos verschwand. Ausser diesen vier

Exemplaren hat man auf der hiesigen Domäne vom
Jahre 1830 an his dieses Jahr keinen Uhu gesellen.

Vor 10 oder 12 Jahren dagegen wurden auf

hiesiger Domäne zwei Jahre nacheinander drei Adler

angetroffen , und zwar zwei junge Seeadler erlegt und

ein junger Steinadler geflügelt und lebend gefangen;

derselbe ist nun ein sehr schönes ausgewachsenes

Exemplar und befindet sich noch sehr wohl in Gefan-

genschaft. Diese zwei Jahre schoss man auf einer

Nachbardomäne vier Adler. Jene vier Stück siud, so

viel ich mich entsinnen kann , zwei Stück Haliaetus

albicilla, eine Aquila fiilva und ein Pandion haliaetus

gewesen. Das Exemplar dieser letzten Art , welches

icli in meiner Sammlung besitze, ein junges Männchen,

wurde im Jahre 1856, im Monat April, auf meiner
Besitzung erlegt.

Von der oben erwähnten Zeit an sah man keinen
Adler mehr.

Sollten jetzt die Uhu's Wanderlust bekommen
haben, wie damals die Adler"? Wer kann dies wissen?
Ganz unbegreiflich ist es mir, wenn der eine Uhu den
ganzen Sommer über sich hier aufgehalten liiitte, man
keine Reste von geschlagenem Wild gefunden, in diesem
Reviere auf den dortigen drei Waldjagden viel mehr
Hasen geschossen wurden , als im vergangenen Jahre,

und der Uhu ist fast gefährlicher, als der Adler, da
er Abends, Nachts und des Morgens raubt.

Die Wachholderdrossel ist nun bei uns ganz ein-

gebürgert, hier im Sclilosspark nisteten dieses Jahr
allein drei bis vier Paare. Auch das ßirkwild hält sich

noch immer als Brutvogel auf.

Nacliscluift zu „Eine Monstrosität von Fringilla coelebs'

(Sielie Seite 87 von Nr, 6 dieses Jahrganges der Mittheiluugen.)

Zu meiner nicht geringen Freude kann ich den

Lesern unserer Zeitschrift mittheilen, dass die in Rede
stehende Monstrosität heute noch vorhanden ist. Sie

wieder aufgefunden zu haben ist das Verdienst meines

gelehrten Freundes C. Ritsema, Conservator am natur-

historischen Museum zu Leiden. Vom Funde benach-

richtigt, eilte ich am 15. d. Mts. dorthin und konnte

nun selbst das Monstrum eingehend besichtigen.

Es befindet sich in der Sammlung des anatomischen

Museums der Leidener Universität in einer Flasche auf

Liquor, mit nachfolgender Bezeichnung :

Mus. Auat. Lugd. Bat.

Fringilla adulta biceps

V. D. 235.

Der Körper ist in toto im vollständigen Federkleid

und ausgezeichnet conservirt.

Dies zur Zerstreuung etwaisjer Zweifel.

Haag, im November 1884.

H. V. Uosenberg.

-=^§C«>if=-

Aussei'-eui'opäische Vorkommen von Arten der Ornis Austriaco-Hungarica.

Von A. Graf Marschall.

I. Transvaal.
(Th. Ayres, Ibis 1884, p. 217—233.)

Caprimulgus europaeus, L., Rustenburg, 11. Fe-

bruar, c/', im Magen grosse Dungkäfer.
Cuculus canorus, L., sieben Exemplare, davon

zwei ^, 30 Meilen von Potschefstroom, eines am
21. Januar — alle mit üeberresten des Jugendkleides.

Merops apiaster, L., drei Exemplare, 2. December,
26. Jannar und Februar. — Sehr häufig. Februar und
März 1882 im Gebiet von Rustenburg.

Muscicapa grisola, L., Regelmässiger Sommer-
gast. Ueberall in Transvaal, nirgends häufig, einzeln

oder in Paaren.

Budytes flava, L., Abzug 17. April, folgen den
Schaflieerden ; zahlreich.

Totanus canescens, Gmei., ö^ , bei Potschefstroom
28. October. — 1883 ungewöhnlich zahlreich.

Nycticorax griseus, L., scheint um Potschefstroom
allmählig seltener zu werden.

I. Ceiitral-Cliina.

(H. Seebohm, Ibis, 1884, p. 259—270.)

Buteo vulgaris, L., var. japonicus.
Faico peregrinus, Briss., Kiukiang, December.
Circus aeruginosus, L., 30. November.

Otus brachyotus, Gmei., rotbbraune Form, Kiu-
kiang, 28. April.

Upupa epops, L., Kiukiang, December.
Motacilla sulfurea, L., Lushan, 6. April.

Turdus Naumann!, Temm., November, December
und Januar; wahrscheinlicli nur Wintergast.

Turdus obscurus (pallidus) Temm. , Lushan,
4. April.

Corvus pica , L., Januar; Ein Exemplar Pica
leuco ]itera.

Fringilla montifringilla, L., Kiukiang, 21. Februar.

Emberiza pusilla, Pall., Kiukiang, 5. März.
Perdix coturnix, L., Februar.

Vaneilus crisiatus, L., Poyang-See, Januar.

Charadrius minor, Mr. & Wolf, Kiukiang, 12.

September.
Totanus glottis., L., December und Januar.

Totanus ochropus, L., Kiukiang, 9. November.
Scolopax rusticola, L., Februar.

Gallinago galllnula, L., Kiukiang, 29. April und
7. October.

Phalaropus cinereus, Briss., Kiukiang, 30. August.

Tringa alpina, L., Kiukiang und Nankang. Winter.

Tringa Temmincki, Leisl., 22. October.

Ardea cinerea, L., Kiukiang, 7. October.

Ardea garzetta, L., 17. November.
Nycticorax griseus, L., Kiukiang, 10. Julius.
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Botaurus stellaris, L., Kiukiang, März.

Orligometra pygmaea, Naum., Kiukiang, 7. Mai.

Fulica atra, L., Kiukiang, 19. November.

Podiceps minor, Gmel., Kiukiang, 7. October.

Mergus nnerganser, L., Kiukiang, 30. Januar.

Anser albifrons, Gmel., October.

Anser erythropus, L., am Yangt-se-kiang.

Anas boschas, L., Poyang-See, December.

Casarca rutila, Pall., November.
|

Spatula clypeata, L., Milrz. \ Kiukiang.

Dafila acuta, L., Februar. )

Mareca penelope, L., Januar.

Querquedula crecca . L., Januar und October.

Querquedula falcata, Pall.

Fuligula cristata, L., Kiukiang, 8. März.

Graculus carbo, L.

Larus ridibundus L., Januar und November.

Sterna caspia , Pall., :'. September.

Hydrochelidon hybrida, Pall., 4. August.

Raubvögel im Eiirop. Rnsslaiul.

Kaukasus.

iiiirdlieli des

(Menzbier, Ibis. 1884, p. 278—315.)

Neophron percnopterus. Selten und örtlich. Brütet

in der Krim (wo einzelne überwintern) und im Bezirk

von Magilen, Besucht gelegentlich das Gouvernement

Woronesch und die Steppen am Kaspischen See. Streift

selten nach Nord bis Sarepta und Orenburg.

Vultur monachus. Selten Brütet im südlichen und

südwestlichen Ural, zwischen den Flüssen Sakmara

und Ik. Standvogel in der Krim. Gelegeutiicli in Bess-

iirabien, Curland, Lievland und (?) Gouvernement Wo-
ronesch.

Gyps fulvus. Brütet in der Krim, Bessarabien,

Gouvernement Podolsk und im Kaslinskv-Ural. Sehr

gemeiner Standvogel in der Krim. Einzeln in dem
südlichen und südwestlichen Russland: seltener als

V u 1 1 u r m o n a c h u s in Polen. Besucht regelmässiger

die Gouvernements Ekaterinoslaw, Charkow und

Woronescli. Nur einmal bei Sarepta. Gemeiner in der

».Obysch-Syrt östlich der Wolga. Im Ural nördlich bis

Pawda.
Hypotriorchis sub-buteo. Gemeiner Brutvogel in

allen bewaldeten Gebieten Russlands, bis 65", in Finland

bis zu 04" N. Br. Seltener au der nördlichen Grenze

der südlichen Steppen. Brütet bis an der Mündung
der Wolga. Ueherwintert nirgends.

Faico peregrinus, A. griseiventris. Nowaia-Zemlya

unter 68". Ufer des Tylma-Flusses. Brütet nicht selten

um Archangel, seltener in Lappland, auch in den Gou-
vernements Wjatka und Perm. Kommt vor in Finland

und in den Gouvernements St. Petersburg, Lievland und

Esthland. Im Winter, Frühjahr und Herbst in Central-

imd Süd-Ru.ssland: in Mehrzahl junge Vögel.

Idem, B. cornicum. Brütet im Ural (Perm, Oren-

burg, Simbirsk und Kasan) in den Felsen an der Belaja,

Kama und mittleren Wolga. Weiter westlich und südlich

einzeln im Herbst und Winter. Beinahe so dunkel

gefärbt als F a 1 c o atriceps aus Nordwest-Indien.

Brütet nach Chr. Brehm in ganz Mittel-Europa und

gelangt im Winter bis Egypten. Im Skandinavischen

Gebirge vertreten durch die kleinere Form: Falco
ab ieti n u s.

Idem, C. brevirostris. Meist grösser als die Formen
A. und B. Brtitet in den grossen Wäldern des mittleren

Russland und in einigen Theilen West-Asiens. Im Winter
gemein m den Städten. Ueherwintert in der Krim,
Arabien, China, Indien und Ceylon.

Falco Islandicus. Ein Individium bei Dorpat,
April 1863.

Falco gyrfalco. Gemeiner Standvogel nur an der
Küste von Muiman und am Erara-See. Brütet mitunter
im südlichen Lappland, ausnahmsweise auf den Felsen
der Küste von Estldand. Selten in Mittel-Russland, an
der Newa; ein- oder zweimal im Winter im Gouver-
nement Tula und Ende des Herbst im Gouvernement
Jiiazan.

Falco sacer. Nicht selten in den Verzweigungen
des Ural und den südlichen, wo er regelmässig brütet,

wie auch in den Gouvernements Saratow, Woronesch,
Charkow, Kiew, Tschernigow und Orel. Gemein an
den Ufern des Terek und des Kuban. Bei Astrachan
selten. Kommt nicht nach Norden. Vor 2ö Jahren
gemeiner Brutvogel im Gouvernement Podolsk.

Hypotriorchis aesalon. Brütet regelmässig in ganz
Nord Russland ; vom finnischen Golf bis zum Varanger
Ffjord (selten südlich von 65"), im Ural nördlich bis

57". Gemein am Ladoga- und Onega-See und an der

Dwina. Seltener in den Gouvernements St. Petersburg,

Twer, Wologda, Jaroslaw, Wladimir, Moskau und Pskow,
und in den baltischen Provinzen. Auf Zug gemein
in den baltischen Provinzen, Polen und in den Gou-
vernements Kiew, Podolsk, Simbirsk und Astrachan

;

selten in den Gouvernements Charkow und Woronesch.

Tinnunculus vespertinus. In ganz Russland,

südllich von 65", nicht selten im Ural bis58V2" ^- ^''

Colonie auf hohen Eichen auf einer Insel bei Cholmo-
gory; sehr gemein am Sego- und Onega-See, selten am
nördlichen Ufer des Ladoga-See's. Einer der seltensten

Raubvögel in den Baltischen Provinzen besonders Kur-

land und Gouvernement Wilna. Nicht selten zwischen

Oka und Wolga, sehr gemein zwischen Orenburg und
Orsk ; selten an der unteren Wolga. Brütet selten in

der Steppe von Tamak (Krim). Aut Frühlings- und
Herbstzug in Älittel- und Süd-Russlanii sehr gemein

;

seit 40—50 Jahren scheint sich der Zug mehr nach

Norden gerichtet zu haben.

Tinnunculus cenchrls. Brütet nur in den Steppen

am sUdliclien Ural bis an das Delta der Wolga in den

Steppen von Neu Russland und Bessarabien, in den

Gouvernements Kiew, Podolsk und ^'olllynien und in

der Krim. Sehr gemein in den Steppen von Stawropol

und an den nördlichen Abhängen des Kaukasus, weniger

am mittleren Ural-Fluss und der unteren Wolga. Nicht

selten im Gouvernement Lublin und um Radom; geht

nordwärts nicht bis zur Breite von Warschau. Bis

1860 war Tinn. cenchris selten in den Steppen

am oberen Ural-Fluss, dagegen der Rothfuss - Falke

dort sehr gemein. 1874 wurde ersterer häufiger, und

1877 wurde er dort sehr gemein und der Rothfuss-

Falke sehr selten in einigen Theilen der Steppen bei

Orenburg.

Tinnunculus alaudarius. Ueber den grösseren Theil

von Russland verbreitet, sehr gemein nur im mittleren

und südlichen Gebiet In Finland gegen 60" N. Br.

immer seltener, im südlichen Gebiet sehr gemein, am
Bothnischen Golf ziemlich gemein. Brütet überall

zwischen dem Onega-See und der Dwina bis 60 bis

61" N. Br. Einzeln und zufällig bis Archangel. Fehlt

auf der Halbinsel Kola und in den unbewaldetcn Ge-

bieten des Mezen und der Petschora. Ueherwintert
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um Astrachan, in Bessarabien und in einzelnen süd-

lichen Steppen.

Pandion haliaetos. Brütet überall vom arktischen

Ocean bis zum schwarzen Meer, dem Kaukasus und
dem kaspischen See; vermeidet stark bevölkerte Ge-

biete und sucht stets Wasser auf.

Milvus regalis. Selten in Kussland und nur im
westlichen und südwestlichen Gebiet; gemein und Zug-
vogel in Polen. Einzeln in Esthland, sehr selten in

Mittel-Russland, ostwärts nicht über Tula und Orel

hinaus. Sehr gemein in Bessarabien und in den Steppen
des schwarzen Meeres westlich vom Dniepr, wo er

aucli brütet. Brütet in Lievland, westl. Kurland, in dem
Gouvernement Kiew und am Dniepr. Selten in der

Krim.
Milvus ater. Sehr gemein in ganz Süd- und

MittelRussland, nicht selten zwischen Arcliangel und
der obern Wolga imd zwischen dem Onega-See und
der Dwina. Im Ui-al gemein, nördlich bis zum Bogos-
lowsky Ural, gemein im südwestlichen Russland und
an der Nordküste des Schwarzen Meeres. Oestlich der

Weichsel gemeiner als Milvus regalis, welcher
westlich der Weichsel vorherrscht. Besucht zeitweise

die nördlichen und nordöstlichen Ufer des Golfs von
Finland; in der Krim nur auf Zug. Sehr selten am
westlichen Ufer des Onega-Sees. Brütet im westlichen

Russland zugleich mit Milvus regalis, im östlichen

Lievland, seltener in Kurland. Am östlichen Abhang
des Ural häutiger als Milvus govinda, am west-

lichen seltener als dieser. Im Ural häufige Mitteltormen

zwischen Milvus ater und M. govinda.
Circaetus gallicus. Gemein in Mittel -Russland,

südlich des 55" nördlicher Breite und in Süd- und
Südwest - Russland, seltener östlich vom Dniepr,

sehr selten an der Wolga; im Sommer in Esthland
und im Gouvernement St. Petersburg. Brütet in allen

Wäldern von Mittel-Russland, an dem westlichen Saum
der Steppen (östlich bis Semirechje) und in Lievland

;

wahrscheinlich auch in der Strecke von Woronesch
und Tambow bis zum Ural. Die überall seltene Form
Circaetus orientalis findet sich nur in den Steppen von
Neurussland, am Ural-Fluss, an den Mündungen der
Wolga und des Don.

Pernis apivorus. In Finland geht die Brutgrenze
bis Gö^ N. Br., in Permien bis 58". Häufig im süd-

lichen Finland, um den Onega-See, im Gouvernement
Perm, in Nord- und Mittel-Russland, wo er regelmässig

brütet; im Süden nur örtlich, im äussersten Süden nur
auf Zug. In Finland selten, bis 66", bei Archangel
sehr selten; in Perm nicht über 58" N. Br., einzeln in

den Ostsee-Provinzen und in Polen. Nicht gemein in

den grossen Wäldern am Peipus-See und in West-
Russland. Sehr selten in den Wäldern von Klein-Russ-
land und in denen der Flussthäler von Neu-Russland;
brütet dort, und auch im Pruth-Thal in Bessarabien.
Bis 1860 im Gouvernement Woronesch, sehr selten,

seitdem dort geraein und brütet in grösseren Wäldern.
Buteo vulgaris. In West- und Südwest-Russland,

weiter nördlich und östlich durch Buteo vulpinus
und Mittelformen zwischen beiden vertreten. Brutbezirk
derselbe wie Milvus regalis und Strix flam-
mea: Ostsee-Provinzen, Polen (selten ostwärts der
Weichsel) und Bessarabien, vielleicht auch Finland.

Archibuteo lagopus. Eigentlicher Brutplatz sind

die Tundras ienseits der Wald-Region. Gemein am
Waranger Fjord, beim Enare-See, in Lappland und im
nördlichen Ural. Brütet in der Wald-Region bis 56"

N. Br. an der Dwina, selten im Gouvernement St.

Petersburg, unregelmässig in den Ostsee-Provinzen,
örtlich in südlicheren Gegenden, wahrscheinlich auch
in den Gouvernements Simbirsk und Ufa, unter 53 bis

54" N. Br. Auf Herbst und Frühlings-Zug gemein in

Mittel-Russland, wo einzelne überwintern ; die meisten
überwintern in Süd-Russland, und streifen von da bis

an die Mündung dei- Wolga und in die Krim.
Aquila fulva. Brütet nur an der westlichen Grenze

in den Karpatiien.

Aquila chrysaetos. In allen waldigen Gegenden
zwischen Schweden und dem Baikal-See und im süd-
lichen Ural. Brütet in den Ostsee-Provinzen südlieh,

bis an die Dwina, in den Gouvernements Witebsk,
Kiew, Tschernigow, Orel und Kaluga südlich bis 52 bis

53" und längs dem Fluss Kama. Nördlich von dieser

Grenze brütet er bis zu der des Waldwuchses — süd-

lich erscheint er nur selten auf Winterzug.
Aquila imperialis. Eigentlich Bewohner der Ebenen

in der Nähe grosser Wälder, mitunter nordwärts bis

nach Mittel-Russland. Im Ural nördlich bis 56", gemein
im Gebiet von Orenburg und Ufa. Brütet nur in den
Steppen. Einzeln auf Besuch in den Gouvernements
Tula, Rjäsar, Moskau, Twer und Pskow, in den Ost-

see-Provinzen, Polen und Lithauen. Der Wanderzug
geht von der Wolga zum untern Don, entlang der

Küste des Meeres von Azow und der Nord- und Ost-

küste des schwarzen Meeres.
Aquila clanga. Geraein in den Gouvernements

Twer, Jaroslaw, Moskau, Tula und Orel, sehr gemein
in Ost-Russland zwischen dem Fluss Oxa und dem
Ural, im Ural zwischen 55 und 60" N. Br. Streift

nördlich bis zum Onega-See. Brütet in allen waldigen
Gegenden südwärts von 60" N. Br. auf den waldigen
Inseln der Wolga südlich bis 50" N. Br. in den Fluss-

thälern des Gouvernements Woronesch und in den
Wäldern des Gouvernements Kiew — selten im west-

lichen Russland, und in den Ostsee-Provinzen, wo
Aquila naevia häufiger ist. Wird in den Steppen
von Neu-Russland durch Aquila orientalis ver-

treten.

Aquila naevia. Nur im westliehen Russland, im
Verbreitungsgebiet von Buteo vulgaris, Milvus
regalis und Strix flamm ea. Gemein in den Gou«

1

vernements St. Petersburg, Pskow und Grodno ; brütet

überall in den Ostsee-Provinzen, in Polen, Bessarabien,

den Gouvernements Podolsk und Kiew (zugleich mit

Aquila clanga), wahrscheinlich auch in den Wäl-
dern zwischen dem obern Dnieper und dem Peipus-See.

Gegen Osten vom Ufer der Ostsee immer seltener,

I

Seltener Besucher des östlichen Ufers des Golfes von
' Bothnien. Einmal im Gouvernement Twer. Standvogel
nur im südwestlichen Russland.

I

Aquila Bonellii. Sehr selten und nur zufällig in

Süd-Russland. Einmal bei Odessa bei Sarepta, im
Gouvernement Woronesch und (?) im Gouvernement
Kiew.

Aquila pennata. Nicht seilten in Süd-Russland, in

Mittel-Russland sehr örtlich. In den Gouvernements
Tula und Kasan, im Ural südlich von 55" N. Br., in

Polen selten. Brütet wahrscheinlich in den Gouver-
nements Woronesch, Charkow, Kiew, Podolsk und
Volhynien, in den Wäldern zwischen den Flüssen Wolga
und Ural, in dem waldigen Theil der Steppen am
schwarzen Meer und in der Krim. Auf Zug im Früh-
jahr und besonders im Hei'bst, in der Krim gemein
Bei Guriew im August (auf Zug ?).
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Haliaetus albicilla. Mehr oder weniger gemeiner
Brutvogel, nur in Mittel-Russland und im Norden sehr

selten. Im Winter sehr gemein in Siid-Russland.

Astur palumbarius. Von der nördlichen Wald-
grenze bis siidiicii zum schwarzen und caspischen

Meere und zum Kaukasus. Nirgends sehr gemein, längs

seiner nördlichen Brutgrenze und in Süd-Russland. Auf
seinem ganzen Brutgebiet Standvogel, wandert nur

theilweise im höheren Norden. Zwischen dem Gouver-
nement Kostroma und dem Ural einzelne Individuen

von fast weisser Fai'be oder mit grossen weissen Flecken.

Accipiter nisus. Ueber die ganze bewaldete Re-

gion verbreitet, gemeiner als Astur palumbarius,
sehr gemein in einigen Theilen von Mittel-Kussland.

Die im Norden brütenden ziehen im Herbst regelmässig

südwärts; in Mittel-Russland überwintern einige; in

Süd-Russland selten im Sommer, häutiger auf Zug und
im \\ uiter. In der Krim Standvogel.

Circus cyaneus. Ueber ganz Russland, nördlich

bis 68 und t]9" Breite, gemeiner südlich von 62" Breite,

sehr gemein in Mittel- und Süd-Russland, seiir selten

längs der nördlichen Brutgrenze. Ueberwintert in den
Steppen in Neu-Russland, in der Krim, am unteren

Lauf der Wolga und des Ural.

Circus pallidus. Brütet nur in den südlichen Ge-
genden und kömmt nur einzeln >md unregelmässig nord-

wärts vor. Brütet in allen Steppen um das Schwarze
Meer. Gemein um Orenburg. Nicht selten in den Gou-
vernements Woronesch, Kiew, an der Grenze des
Gouvernements Cherson, und in den Thälern des Terek
und des Kuban. Einzelne durch das ganze Jahr um
Astrachan. Sehr selten und zufällig an der Nordküste
des Golfs von Finland. Gegen Ende des Sommers junge
Individuen in den Gouvernements Orel, Tula und
Moskau.

Circus cineraceus. Ueberall in Mittel- und Süd-
Russland, im Ural nördlich bis Ekaterinaburg. Brütet
häufig im Gouvernement Ufa, seltener in den Gouver-
nements Rjäzas und Moskau und in den Ostsee-Pro-
vinzen. Kömmt iu) Gouvernement Kasan (und seltener

in den Gouvernements Twer vmd St. Petersburg) vor
und streift bis an die nöidliclie Küste des Golfs von
Finland. Einige wenige bleiben das ganze Jahr hindurch
in der Krim und in den Steppen von Sud-Russland.

Circus aeruginosus. In ganz Russland, nördlicli

bis Archangel. Sehr gemein in einigen Gegenden von
Mittel- und SUd-Kussland, selten nordwärts der Wolga.
Nördliche Brutgrenze im Ural bei 58" N. Br. Das
ganze Jahr einige in den süd-russischen Steppen. Fehlt

in Lappland, Lievland und im nordöstlichen Landstrich
zwischen der Dwina und dem Ural.

-Hf<2C>*>-

S i t z u II g s - P r t Iv 1 1 e

des

Ersten iiiternatioiialen Ormthologen-CongTesses.
(Fortsetiung).

Icli komme nun zum Specht, zu dem so viel

umzankten Specht. Meine Herren, wer wollte wohl
zweifeln, dass die Spechte forstlich schädliche Insecten
fressen V Gewiss thun sie das, meine Herren I Dass sie

aus irgend einer alten Weide einmal Raupen empor-
hacken, ist indifferent; aber auch sonstige Insecten. die

dem Forstmanne schaden. Aber ich muss Sie ver-

sichern, unter hundertmal kaum einmal. Und doch
sind ja die Bäume von unten zwei bis drei Meter
von Speciiten behackt. Ja wohl, meine Herren, wir
schlagen ungefähr zehn Percent von allem Holz, was
gefällt wird, aus der sogenannten Totalität, das heisst,

aus den im ganzen Reviere zerstreut absterbenden
Bäumen. An diesen hackt der Specht, aber nicht
nach denjenigen Insecten, welche den Baum getödtet
haben. Fünfzehn Jahre lang gehe ich durch unsere
Wälder, fünfzehn Jahre habe ich die Gelegenheit be-
nützt, wenn die Bäume gefällt wurden, sie zu unter-
suchen. Und was zeigten sie? An den Wipfeln oben
sind es Hylesinus minor und Pissodes piniphilus ; an
den Aesten und Zweigen Lamia fascicularis, Hylesinus
minimus und Bostrichus bidens. Nur diese fünf. Sie
haben das ganze vorhergehende Jahr dort gelebt. Der
Splint war bereits schwarz Darauf kommt der Feind,
der den bereits todtkranken Baum tiefer befällt, näm-
lich Hylesinus piniperda. Endlich kommt der ganz
indifferente Lamia aedilis an den bereits todten Baum.
Fast nur dessen Larven hackt der Specht heraus.

Also, meine Herren, was hat denn der Specht
genützt? Wir wollen ihn ganz und gar nicht vertilgen,
wir wollen ihn nicht beschiessen. Die Spechte gehören

in den Wald, der Wald ist für sie gemacht, sie haben
ein Recht auf den Wald, sie haben ihre Bedeutung in

dem Walde. Aber sie nützen uns bitterwenig, und
wenn wir auch den geringen Nutzen hoch anschlagen,

dagegen aber den Schaden berechnen, dann ist der

Nutzen sehr gering gegen den Schaden. Zehn Jahre
hindurch liabe ich im Jahr einen oder den andern
Specht geschossen, meistens den major, und zwar im
Winter und im Sommer, bald einen alten, bald junge

Spechte, und habe dann den Magen nach dem Inhalte

untersucht. Was habe ich gefunden ? Man kann im
vorhinein sagen, das.s der Mageninhalt in der Regel
sehr schlecht zu diagnosticiren ist, denn die grosse

Weichheit der Larven bewiikt es, dass sie sehr bald

zerrieben werden. Nur ein einfacher Brei ist vorhanden.

Doch der Kopf der Larve und die harten Bestandtheile

bleiben, sie werden nicht so rasch zerrieben, und man
kann dann den Mageninhalt dennoch feststellen. Ich

kam dadurch zu demselben Resultat, wie durch die

erste Beobachtungsart.

]\Ieine Herren ! Berücksichtigen wir die ästhetische

Bedeutung des Vogels. Ich bin fest überzeugt, dass

der Vogel mehr in dieser, als in praktischer oder in

wirthschaftlicher Weise in der Natur eine Bedeutung
hat. Alles greift da ineinander, im Sein, im Leben, in

Gestalt und in Form. Aesthetische und praktische Be-

deutung schliessen sich sehr häufig aus, ein Satz, der

namentlich bei den Insecten so schön bewahrheitet

wird. Bei denjenigen Insecten-Stadien zum Beispiel,

welche ästhetisch nichts bedeuten, bei den hässlichen

Larven, ist die wirthschaftliche Bedeutung am grössten,
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dagegen wirken die durch Schönheit und Belebung

liervon-agenden Stadien am wenigsten, und von allen

Schmetterlingen haben im Grossen und Ganzen die

schönen Tagschmetterlinge die geringste wirthschaft-

liche Bedeutung. So fällt auch die wirthschaftliche Be-

deutung der Vögel oft gegen die ästhetische sehr ab.

Als Beispiel finden Sie in meinem Bericht die Feld-

lerche notirt.

Meine Herren ! Was nützt, was wirkt die Feld-

lerche? Sie frisst Insecten. Was nüt^t sie jedoch in

dieser Beziehung? Ihr Nutzen als Insectenvertilger ist

ein sehr, sein" problematischer. Sie nutzt ferner dadurch,
;

dass sie in Delicatessenhandlungen als Leipziger Lerche

verkauft wird, wo sie ein paar Kreuzer kostet. Wenn
|

aber die Lerche emporsteigt in eine Höhe, wo sie kaum
als Pünktlein erscheint, da belebt sie auf eine ent-

zückende Weise mit ilu-em Tone eine weite Gegend.
Ich möchte beinahe sagen, es wäre ein ideales i

Moment, welches die Lerche vertritt. Sehen wir uns

hier in Wien die höchsten Leistungen der vollkom-

mensten Baukunst, die existirt, an, die gothischen Dome.
Das Auge bleibt dort nie an einer Stelle haften; die

Figuren, der ganze Bau richtet es nach oben, das Auge i

ruht kaum noch bei der Spitze. Das ist der Ausdruck
des Wortes Sursum corda. So erinnert auch die Lerche

j

GemUth und Herz an das Sursum corda, wenn sie ira

Aether fliegt. Den Nutzen können wir bei der Lerche
nur gering anschlagen. — Lassen Sie uns, meine

Herren, diese beiden Momente, das ästhetische und
wirtiischaftliche Moment, berücksichtigen, und wir

kommen dann besser aus. Dann brauchen wir uns

nicht zu zanken, ob nützlich oder nicht. Legt ein Vogel
grosse ästhetische Momente in die Wagschale, dann
kann man kleinen Schaden hinnehmen. Ich habe ver-

schiedene und wirthschaftliche Punkte zusammengefasst,
aber dabei vorausgesetzt, es werde diese Angelegenheit

vor einem grossen, nicht silmnitlich den Fachornithologen
angehörenden Publicum, sondern auch vor Liebhabern
verhandelt. Diese Punkte sind darauf berechnet, nicht

für Fachleute allein zu gelten. Bei diesen sind dieselben

eigentlich wohl selbstverständlich. Ich brauche daher
die Punkte desshalb nicht einzeln zu erörtern, ich kann
sie bloss lesen ; wir werden über die einzelnen Punkte
dann sprechen, wenn es einer der Herren anregen
wird.

1. Aesthetische Bedeutung:
a) gefällige Gestalt:

2. Farbe und Zeichnung :

nach Zonen,

,. der Jahreszeit,

, , Tageszeit,

,. dem Aufenthaltsorte,

„ Geschlecht und Alter;

3. Bewegung, namentlich Flug;
4. Lautäusserungen

:

a) mechanische (Hämmern der Spechte, Flug-

ton, Meckern der Becassinen),

b) organische (Stimme, Gesang)

:

nach der Jahreszeit,

„ „ Tageszeit (zwei Kategorien der

Nachtsänger),

nach der Umgebung,
, ,,

Geselligkeit,

, „ Verwandtschaft,
Wesen und Bedeutung des Gesanges.

Vorsitzender v. Homeyer: Ich möchte nur
bitten, diesen Gegenstand abzukürzen. Unsere Zeit ist

zu gemessen , als dass wir für denselben so viel ver-

wenden könnten.

Dr. Altum: Dann will ich die Sache abschliessen.

Es ist ganz einfach , und ich möchte nun folgende

Resolution stellen :

„Antrag.
Der internationale Ornithologen-Congress wolle

beschliessen

:

1. Für die Vogelschutzfrage ist sowohl die ästhe-

tische als die wirthschaftliche Bedeutung der Vogel-

arten zu berücksichtigen. Beim Widerstreit beider gibt

im Allgemeinen die letztere den Aussehlag. Geringe,

von einem Vogel uns zugefügte Nachtheile bleiben

dagegen bei hoher ästhetischer Bedeutung desselben un-

berücksichtigt.

Jagdvögel unterstehen den betreffenden Jagd-

gesetzen.

Für wissenschaftliche Zwecke, beim Vorkommen
ungewöhnlicher Seltenheiten, sowie znr Nothwehr sind

Ausnahmen zu gestatten.

2. Nach vorstehenden Hauptgesichtspunkten fal-

len alle einheimischen Vogelarten (von Jagdgeflügel

abgesehen) unter das Schongesetz, mit folgenden Aus-

nahmen :

Alle Tagraubvögel , ausser Mäuse- und Scbnee-

bussard, Schreiadler, Wespenfalk, Thurm- und Abend-

falk (Buteo vulgaris und lagopus, Aquila naevia, Pernis

apivorus, Falco tinnunculus und vesperlinus).

Uhu (Strix bubo).

Eisvogel (Alcedo ispida).

Alle Würger (Lanii).

Alle finkenartigen Vögel (Fiüngillidae).

Alle rabenartigen Vögel (Corvidae).

Blesshuhn (Fulica atra).

Teichhuhn (Stagnicola chloropus).

Reiher (Ardea cinerea etc.).

Die nichtjagdlichen Schwimmvögel, namentlich

Säger, Scharbe, Seescliwalben , See- und Raubniöven,

Sturmvögel, Alken , Eis- und Haubentaucher (Mergus,
I Halieus , Sterna, Larus , Lestris, Procellaria, Alcidae,

Eudytes und Coljmbus)."

Wir haben nun dieses Verzeichniss vor uns. Es ist

negativ gehalten, enthält nämlich die nicht zu scho-

nenden Vögel; doch ist dasselbe viel einfacher und
viel weniger coniplicirt, als wenn die zu schonenden

Arten genannt wären. Zweitens habe ich mir erlaubt,

bisweilen ganze Familien zu nennen ; zum Beispiel alle

rabenartigen Vögel, ebenso alle finkenartigen; wir

können nicht gut einzelne Arten aussondern, ausser

wenn wir hierfür ganz besondere Gründe haben, sonst

gibt es eine Confusion. Ich habe mich zum Beispiel

überzeugt, dass von den rabenartigen Vögeln die Saat-

krähe viel nütze; erstens auf den grossen Wiesen

-

flächen gegen die Graseule Noctua graminis und popu-

laris, dann durch X'ertilgen der Engerlinge, wenn sie

sich hinter dem Pflüger schaart; wir können also ihre

Wirkung stellenweise und zeitweise nur als ausser-

ordentlich günstig bezeichnen. Sie schadet aber auch ;
ich

kenne zum Beispiel einen Fall, wo auf einem Acker fast

sämmtliche Einsaat durch Saatkrähen vernichtet wurde,

auch schadet sie ganz erheblich der niederen Jagd

und mehrerem Anderen. Es steht sich also hier pro

und contra gegenüber. Da muss es also erlaubt sein,

das Thier, wenn es schadet, zu vertilgen.

Wenn überhaupt ein Thier von dem gesetzlichen

Schutze ausgenommen ist, so heisst diess nicht, es ist

zu vernichten, sondern nur : man darf es vernichten.
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Auch die finkenartigen Vögel sind theihveise

nützlich, wenn sie auch meistens vernichtend wirken.

Unter denjenigen Vögeln , welche zumeist Samen,
Beeren fressen, finden wie zwei Categorien. Die eine

vernichtet Dasjenige, was sie verzehrt, durch Zerreiben,

die andere aber verbreitet die bestimmten Pflanzen.

Dieser Unterschied wird oft nicht gekannt oder nicht

genügend liervorgehoben.

In einer Vogelschutz - Broschüre zum Beispiel

hiess es, dass die Drosseln freilich viele Beeren ver-

zehren, aber auch viele Insecten vertilgen. Diese Gegen-
überstellung, meine Herren, ist, so wie sie hier gegeben
wird, falsch. Es soll hier gleiclisam der Nutzen des

Insectenvertilgens, als den Schaden des Beerenfressens

oompensirend. hervorgehoben werden. Die Drosseln

aber nützen erstens, weil sie Beeren verzehren, zweitens,

weil sie Insecten vertilgen. Sie werfen im ersten Falle

die Körner als Gewölle aus dem Schnabel wieder aus

und verpflanzen dadurch die betreftenden Geliölzarten

(Wachholder, Traubenkirsche, Faulbaum, Kreuzdorn
n. s. w.). Unter den nach dem vorliegenden Verzeich-

nisse nicht zu schützenden Möven ist auch die Lach-
möve, welche gleichfalls, wie die Saatkrähe, hinter dem
Pflüger viele Engerlinge vertilgt. Sie vertilgt aber auch
viele Fische. Wo sie das nicht tliut, wird sie kein

Mensch tödten oder verscheuchen, aber dass man dort,

wo sie nichts nützt, wo sie zum Beispiel auch Fische

vernichtet, sie nicht soll in ihrer Anzahl beschränken
dürfen, wäre nicht richtig.

Was ich so kurz vorgetragen habe , bitte ich,

meine Herren, als den Kern dessen, was ich sagen

wollte, anzusehen, nämlich, dass für die Vogelschutz-

frage neben der wirthschaftlichen auch die hochbedeut-

same ästhetische Wichtigkeit berücksichtigt werden
möge.

Vorsitzender v. Homeyer. Ich hatte geglaubt,

dass wir uns in erster Linie mit den allgemeinen Ge-
sichtspunkten beschäftigen wurden, und hätte jeden-

falls, wenn ich es nicht vorausgesetzt hätte, darum
gebeten. Der Herr Vorredner hat die Gelegenheit be-

nutzt, einige Streitfragen, die zwischen ihm und mir sehr

lange Zeit schAvebten, in die Verhandlung einzuziehen.

Ich gehe darauf nicht weiter ein. Es wird sich schon

ein anderes Feld finden, wo ich ihm Antwort geben
kann. Jetzt bitte ich diejenigen Herren, die über den
allgemeinen Gesichtspunkt zu sprechen wünschen, das

Wort zu ergreifen und bitte vor Allem, den Gesichts-

punkt festzuhalten, dass wir zu einem internationalen

Congresse zusammengekommen sind. Wenn die Spe-
cialia, auch noch nicht alle so berathen werden können,
wie das vielleicht wünschenswerth ist, so wird dies

wohl den künftigen Versammlungen anheimgestellt

werden können. Wenn wir aber, wie ich das auch von
anderer Seite proponiren gehört habe, die allgemeinen
Gesichtspunkte feststellen, so halte ich dies von meinem
Standpunkte aus für die Hauptsache. Ich ertheile nun
das AA'ort Herrn Professor Dr. Palacky.

Professor Dr. Palacky. Meine Herren I Als ich

mich früher gemeldet hatte, hatte ich noch nicht die

Ehre die Vorschläge der Schweizerischen ornitholo-

gischen Gesellschaft zu kennen, und bin ich so frei,

zu sagen, dass ich diese Vorschläge vollinhaltlich ac-

ceptire und in ihnen das finde, was ich sagen wollte.

Ich proponire nämlich, da wir es in drei Tagen und
in drei Stunden nicht zu Stande bringen können, ein

Vogelschutzgesetz zu schaffen, dem Antrage dieser

schweizerischen Gesellschaft, ein permanentes Comitö,

welches von Fachmännern aus allen Ländern gebildet

wird und auch Fachmänner aus allen Ländern zu
cooptiren berechtigt sein soll, einzusetzen, beizutreten

und diesem die eigentliche Durchfuhrung des inter-

nationalen Vogelschutzgesetzes und auch noch mehr,
einen permanenten ornithologischen Schutz aufzuerlegen.

Ich möchte, dass es eine Art Vigilanz-Comitö sei. Er-
lauben Sie mir, mit einigen Worten dies zu begründen.
Wir haben auch heute ganz gute Vogelschutzgesetze,

aber sie werden nicht ausgeführt.

Es fehlt also an der Durchfühning, weil Niemand
da ist, der dieselbe überwacht. Ich könnte hier auf

ein grösseres Feld übergehen und darthun, in welcher,

! ich möchte sagen, unverständlichen Weise man bisher

in dieser Beziehung vorgegangen ist. Aber ich will

nicht Details wiederholen, und ich möchte bloss diesem
Comitc , wenn mein Vorschlag acceptirt wird, Eines
sehr an's Herz legen, sich nicht mit der grossen Vigi-

lanz im Allgemeinen zu begnügen, sondern sich in

Verhandlungen mit den einzelnen Regierungen einzu-

lassen, denen in erster Linie die Obhut obliegt , zum
Beispiel mit der englischen Regierung über Malta;

so lange in Malta keine energischen Mittel durch-
geführt werden, werden die schönsten Bemühungen in

Deutschland umsonst bleiben; ebenso bevor an den

Brutplätzen in Skandinavien nicht ein Schutz gegen
englische Sportsmen geschaffen wird, welche dort aus

reinem Muthwillen Vögel massenhaft schlachten. Ebenso
hat die französische Regierung den Pächtern des Sees

F e z a r a zum Beispiel erlaubt, alles Geflügel dort zu

vernichten. Dann können sie in Frankreich und in der

Schweiz die schönsten Gesetze geben, aber diese sind,

wie die Deutschen sagen, nur ,für die Katz'". Meine
Herren , wir stehen vor einer kritischen Epoche. Ich

muss sagen , ich bin kein Freund der türkischen Re-
gierung, aber ich muss erinnern, dass gerade in der

Türkei sehr viel getliau wird , aus natürlichem gutem
Herzen und aus religiöser Pflicht, denn Sie wissen ja,

meine Herren , dass es in der ganzen Türkei für eine

besonders fromme Handlung gilt
,
gefangene Vögel zu

kaufen und in Freiheit zu setzen. Es gehört das zur

orientalischen Jluruve, um mich des arabischen Aus-
druckes zu bedienen. Wenn an Stelle dessen mercan-
tile Interessen treten werden und die Vögel vernichtet

werden , wie die Vögel auf ihrem Durchzuge durch

Italien von einzelnen Bauern angeschossen und im

Grossen vernichtet werden, da hilft Alles nichts.

Ich glaube, dieses Comitc könnte auch noch

praktisch Rücksicht nehmen auf die Rolle, welche die

Vögel spielen zur Verhütung und Vernichtung von

Epizootien. Dass dies möglich, darüber will ich mir

erlauben, nur zwei kurze Beispiele anzuführen. Jlein

ehemaliger Nachbar Schöller, dem eine Epizootie von

Raupen auf der Rübe einen bedeutenden Schaden ge-

maclit hatte, kaufte 30O Enten, und in drei Wochen
war Alles gerettet. Bei meinem Nachbar Fürsten Lob-
kowitz, dem der Bothryoderes punctativentris in einem

Jahre einen Schaden von 100.000 fl. machte, kann ich

von einem positiven Nutzen sprechen. Es waren an

Ort und Stelle nur die Hühner der einzige Schutz. In

gleicher Weise ist bekannt, welche Rolle zum Beispiel

Vögel bei der grossen böhmischen Epizootie der Bor-

kenkäfer Bostrychus typographus des Böhmerwaldes
spielten. Ich erinnere nur, dass im Jahre 1847 im

Elbethal auch die Vögel in kurzer Zeit die schädlichen

Insecten vertrieben haben, aber ich möchte nur im

! Grossen hinweisen auf die mögliche Vernichtung der
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Heuschrecken durch den Pastor roseus. Ich berufe mich
ferner auf die Thatsaehe, dass in Russiand, wenn man
zu rechter Zeit anfängt, die Heuschrecken von ihm
vernichtet werden können.

Also auch vom praktischen Standpunkte Hesse

sich ein solches Comite rechtfertigen. Es wird zwar
eine grosse Aufgabe sein, die es haben wird, aber
icii glaube, meine Herren, wir können ohne das nicht

sein. Denn so gut und praktisch die Vorschläge sind,

die der schweizerische Verein gemacht hat, so sind sie

darum nicht für uns geeignet, weil zu deren Annahme
Verhandlungen seitens aller Regierungen gehören, welche
wir in diesen drei Tagen doch nicht durchführen können.

Wir müssen nun Organe bestellen, und ich glaube,
es sollte, wie dies auch in anderen Gesellschaften der
Fall ist, Wien, das uns so freundlich aufgenommen hat,
bis zum nächsten ornithologischen Congress der Vorort
sein und da ein Ausschuss aus Mitgliedern bestehen,
die schriftlich mit einander zu verkehren haben , und
denen es freisteht, Mitglieder zu cooptiren, und dass
dieser Ausschuss bezüglich gleicbmässiger Massreo-eln
zum Schutze besserer Durchführung bestehender Ge-
setze und Amendirungen zu berathen hat.

(Fortsetzung folgt.)

-=äi<3«>is=-

Literarisches.

Dr. Carl RuSS. „Die Webervögel und Widafinken".
Magdeburg, r e u t z'sche Buch- und Musikalienhandlung
B. & M. Kretschmann.

Der unermüdliche Autor hat . indem er durch
seine bewährte Feder den Webervögeln und Widafinken
ein eigenes Buch widmete, der Stubenvogelzucht einen

anerkennenswerthen Dienst erwiesen.

Kaum wird eine Vogelspecies durch ihren Nest-
bau und der eigenthUmlichen Verfärbung zum Hoch-
zeitskleide mehr Vergnügen und Ueberraschung bieten,

als diese.

Zur fachgemässen Behandlung dieser überaus inte-

ressanten Vögel bietet dieses Handbuch unerlässlichen

Rath. z-

-=«Ö!€>fl=

Notizen.

Nyctale Tegmalmi im Prater. Kürzlieh fand ich in

der Nähe des sogenannten Winterhafens im unteren
Prater ein todtes Exemplar des Rauhfusskauzes. Er
hatte sich, wahrscheinlich beim Stossen auf eine Maus
oder einen sonstigen Raub, derart in einen Dornbusch
verfangen , dass er sich nicht mehr frei zu machen
vermochte und so dem Hungertode oder wahrscheinli-

cher noch den Krähen und Elstern zum Opfer fiel,

welche bei meiner Ankunft ausser Kopf und Flügeln
nicht viel mehr übriggelassen hatten.

Der Rauhfusskauz gehört bekanntlich den nörd-

licheren Gegenden Europas an und ist für Nieder-

österreich eine ziemlich seltene Erscheinung.

Wien, 8. November 1884.

Ernst Ton Dabrowski.

Vereiiisaiigelegeiiheiteii.

Der Vereinspräsident Hr. Adolf Bachofen von
Echt wurde zum correspondirenden Mitgliede der
American Ornithologists' Union ernannt.

Zum correspondirenden Mitgliede wurde ernannt:

Herr Dr. Sigmund Ritter B 1 u m von B 1 a u k e n-

e g g, k. k. Legations-Secretair in Copenhagen.

Neu beigetretene Mitglieder:

Herr Guido von Bikkessy in Ungarisch- Alten-

burg.

Herr Robert Eder in Neustadtl, Post Friedland

in Böhmen.

Herr Hugo Ernst, Architekt und Steinmetz-

meister in Wien, IV., Gusshausgasse 16.

Herr Ernst Hartert in Wesel am Rhein.

Die nächste M o n a t s - V e r s a m m 1 u n g des

Vereines findet Freitag, den 12. Dezember 1884, um
6 Uhr Abends, im grünen Saale der kaiserlichen Aka-

demie der Wissenschaften statt. Gäste sind willkommen.

Tagesordnung

:

1. Mittheilungen des Vorsitzenden.

2. Vortrag des Herrn Dr. Johann Palacky aus

Prao-: „Die Ornis Afrika's vom geologischen Stand-

punkte".

3. Mittheilungen von Seiten der Anwesenden

gegen vorherige Anmeldung des Stoffes bei dem Herrn

Vorsitzenden, und Debatte über Motive des Vortrages.

Zuwachs zur Vogelsammlung:

Ibis nippon, Geschenk des Herrn Fr. W.
Schultze in Jenchuan in Korea.
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Zuwachs zur Bibliothek:

Joaquim Manoel de Macedo. Geo-'^ a |
gi-aphiselie Beschreibung Brasiliens [-i Exem-iy 2 'S

piare).
I ^ o

Joaquim Manoel de Macedo. Notions'^ 23

de Chorograpliie du Bresil L'enipire du Bresil«^ gj
ä i'exposition universelle de 1876 k Pliiiadelphiej'^ 3

-^

(2. llixeniplar). 1^ ^
Einanuel Liais Climats, Geologie, Faune] i ^o

et Geographie botanique du Brt'sil.

Prof. Dr. Wilhelm Blasius, 1. Uebe

die neuesten Ergebnisse von Herrn F. J. Gra
bowsky's Ornithologisclien Forschungen in Süd-

Ost-Borneo. (Nebst Oologisehem Anhange von

Oberstabsarzt Dr. Kutter.)

2. Ueber einen vermuthlich neuen Trompeter

Vogel von Bolivia (Psopliia cantatrix, Boeck in _

litt.) Nach den Mittheilungen des Herrn Proiessi>r8|^

Eugen von Boeck in Cocliabaniba.

3. Ueber Vogel-Brustbeine.

Dr. Karl Russ. Die Webervögel und Wida-

finken. (Kecensions- Exemplar.)

Em. r.ii.xin|,a. 11T11I1.M ( '.-llKTEPn.vprcKnH

ryBEPHIH.
(Gesc)ienk des Verfassers).

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

Wissenschaftlicher Club in Wien.

Corrigenda et Addenda.

Auf Seite 174 diese.s Jahrganges wurde aus Versehen der

Namen des Verfassers der Besprechung der „Thiere der Heimat

von A. u. K. Müller'' anzuführen vergessen; es ist dies unser

hocliverelirter Mitarl'eittr Herr H. von Rosenberg in Graven-

hage.

Zeile 21 v.u., 1 . .•Spalte, .Seite 17ü soll es heissen „Altum'sche''

anstatt „altdfutsche".

t

Das correspondirende Mitglied unseres Vereines

Dr. Alfred Edmund Brelini,

Ritter des tisterr. kais. Ordens der eisernen Krone
3. Classe, ausserordentliche« und correspondirendes
Mitgl'ed des Deutsihrn Vereines zum Schutze der

Vi)gelwelt, den 11. November d. J. im Alter von
56 Jahren, in Keuthendorf bei Ottendorf in Sachsen-

Altenburg.

T
Das correspoudireiide Mitglied unseres Vereines

Dr. Angust Wilhelm Thieiiemanii,

Erster Vorsitzender des Deutschen \'ereines zum
Schutze der Vogelwelt, Pastor in Zaugenberg bei

Zeitz, den 5. November d. J. im Alter von 5-t Jahren,
plötzlich in Folge eines Herzschlages.

Das correspondirende Mitglied unseres Vereines

Dr. Heinricii Hodiiins,

Ritter des fisterr. kais. Kranz .iosef-Ordens, Director

des zologischen Gartens in lierliu. daselbst den
23. November d. J. im Alter von 70 Jahren.

Iz:Lsera.te.

^c^i^ii^gt^i.-gcr .Lft.y^egr 'fc^g^'g.igi. 'f^y 'i.-^ ijfgrtfg.^y ivüa^
, Auf neue

^ Hans Maier in Ulm a. d. Donau | % ii r I» e I k i e fe v ii u s s e
iß diiecter Import italienischer Producte $

, , . ,

2 . .

*
]

per October-Lieferung werden .Aufträge mit entsprechender Anzah-

Tl liefert franco. lebende Ankunft garantirt. halbgcwachseue jP

J ^ B
3i 1

'
lung entgegen genommen.

S. * i Der Centner kostet 40 Mk., 10 Kilo 8 Mk. 50 Pf.

S schwarze Dunkelfüssler ä St. Rm. 1.65 %
S bunte Dunkelfüssler 1.75 j , - S«iiiienliluii«eiilAÖi-nef 14 Mk., |D Kilo 3 Mk.

S bunte Gelbfüssler 2.- $ . _. „

I
reine bunte Gelbfüssler 2.25 |

^^e^ner alle Sorten Vogelfutter b.lligst bei

j< reine schwarze Lamotta 2.25 ^ „ „
$„.,., ,,. . „ , , ,.„ « Wieschnitzky & Clauser,
5 Preisliste posffrei. Uiiudertweise biUtffer. 5c

fe^ _ ^ aS 1 Wien I , Wallfläi-hgasse 8.
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Beilap zu Nr. 1 fles 9. Jalirpies fler Jiieiliiiipu des Oniitliolopclißii Vereines in Wien".

Personal - Stand des Vereines

am 1. Jänner 1885.

lE^rotector d.es "^7"ereines.

Seine kaiserliche und königliche Hoheit der durchlauchtigste Prinz und Herr

RUDOLF
des Kaiserthums Oesterreich Kronprinz und Thronfolger, königlicher Prinz von Ungarn, Böhmen etc. etc.,

Erzherzog von Oesterreich, Ritter des goldenen Vliesses, Grossbreuz des königl. ungarischen St. Stefan-Ordens,

Grosskreuz des grossherzogl. toscanisehen Verdienst-Ordens des heil. Josef, Grosskreuz und Ehrenbailly des

souveränen Malteser- Ritterordens, Ritter des kais. russischen Ordens des heil. Andreas, des heil. Alexander-

Newsky, des russischen k. k. Ordens des weissen Adlers und des russischen k. k. Stanislausordens I. Ci.,

des königl. preussischen Ordens des schwarzen Adlers und des königl. italienischen höchsten Ordens der Ver-

kündigung, Grosskreuz des französischen Ordens der Ehrenlegion, Ritter des königl. bayerischen Ordens des

heil. Hubertus (in Brillanten) und des kön. sächsischen Hausordens der Rautenkrone, Grosskreuz des kün.

württembergischen Ordens der württembergischen Krone, Ritter des kön. dänischen Ordens des Elefanten,

Grosskreuz des kön. schwedischen Serafinen-Ordens, des spanischen königlichen und ausgezeichneten Ordens

Carl in., des kön. portugiesischen Christas- Ordens und des Militär-Ordens des heil. Benedict von Avis, des

brasilianischen kaiserlichen Ordens des südlichen Ki-euzes, Besitzer des ottomanischen Osmanie-Ordens I. Gl,

(in Brillanten), des kön. niederländischen Ordens des niederländischen Löwen, des kön. belgischen Leopold-

Ordens, des kön. griechischen Ordens des Erlösers, des kön. rumänischen Ordens des Sternes von Rumänien,

des kön. serbischen Ordens des weissen Adlers und des Takowa-Ordens, sowie des kais. mexicanisehen Ordens

des mexicanisehen Adlers, des grossherz. badischen Hausordens der Treue, des grossherz. hessischen Ludwig-

Ordens, des grossherz. sachsen-weimar'schen Hausordens der Wachsamkeit, des grossherz. mecklenburgischen

Hausordens der wendischen Krone und des herz, sachsen-ernestinischen Hausordens, Besitzer des iürstl.

montenegrinischen Ordens Danilo I. für die Unabhängigkeit Montenegros I. CI., Grosskreuz des Ritterordens

von San Marino, des kais. japanischen Ordens der Goldblume, der l. Cl. des kön. siamesischen neuen Ordens

des weissen Elefanten von Siam, und der grossen Decoration des tunesischen Hausordens vom Blute

(in Brillanten); k. k. Feldmarschall-Lieutenant und Vice-Admiral, Inhaber des k. k. Infanterie-Regimentes Nr. 19

und des k. k. Feld-Artillerie-Regiraentes Nr. 2, Chef des kais. rassischen Intanterie-Regin^entes „Sevsky" Nr. 34

und des kön. preussischen 2. brandenburg'schen Uhlanen - Regimentes Nr. 11, Inhaber des kön. bayerischen

Kürassier - Regimentes Nr. 2 und Oberst ä la suite des kön. preussischen Kaiser Franz Garde - Grenadier-

Regimentes Nr. 2, Ehrendoctor der Universitäten Budapest, Löwen und Wien, Ehrenmitglied der kais. Akademie

der Wissenschaften in Wien, und des deutschen Vereines zum Schutze der Vogelwelt in Halle a. S., Comman-

dant der k. k. XXV. Infanterie-Truppen-Division.



(Nach dfiu l>atuin den lU-itnites gconluet.)

1. Seine Allergetreueste Majestät

LUDWIG I.

König von Portugal und Algarbien, diesseits und jenseits des Meeres in Afrika,
Herr von Guinea, etc., etc., Herzog zu Sachsen, etc., etc., etc.

2. Seine Hoheit _, ^ _,ERNST II.
Herzog zu Sachsen-Coburg und Gotlia, Jülich, Cleve und Berg, auch Engern und Westphalen. Landgraf in
Tliüringon, Markgraf zu Meissen, gefürsteter Graf zu Henneberg, Graf zu der Mark und Ravensberg, H'err zu
Ravenstein und Tonna, königl. preussischer General der Cavallerie und königl. sächsischer General-Lieutenant

der Reiterei, Chef des königl. preussisehen magdeburgischen Kürassier-Regimentes Nr. 7, etc., etc., etc.

3. Seine Katholische Majestät

ALFONS XII.
König von Spanien, etc., etc., etc.

4. Seine Majestät p_
Kaiser von Brasilien etc., etc., etc.

5. Seine Mnjestät t;^at k t t- „ ^ -r a. t•"

^
KALAKAUA I.

Konig von Hawaii, etc., etc., etc.

G. Ihre königliche Hoheit
ÄIVTTr^KTT A

Erbprinzessin von Hohenzollern, Infantin von Portugal, Herzogin zu Sachsen, etc., etc., etc.

7. Seine Majestät

LEOPOLD II.

König der Belgier, Herzog zu Sachsen, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha, etc., etc., etc.

8. Seine Majestät

WILHELM I.

Deutscher Kaiser und König von Preussen, etc., etc., etc.

9. Seine königliche Hoheit

CARL ALEXANDER
Grossherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meissen, gefürsteter Graf zu
Henneberg, Herr zu Blankenhayu, Neustadt und Tautenburg, etc., etc., königl. preuss. und königl. sächsischer
General der Cavallerie, kais. russischer General der Cavallerie, Chef des kais. russischen Ingermanlandschen
Dragoner-Regimentes Nr. 10, des königl. preuss. rheinischen Kürassier-Regimentes Nr. 8 und Oberstinhaber des
k. k, (istcrr. Infanterie-Regimentes Nr. G4, Reetor der grossherzogl. und herzogl. sächsischen Gesammtuniversität

zu Jena, etc., etc., etc.

10. Seine Hoheit

FERDINAND
Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha, Herzog zu Sachsen, Grosskreuz des herzogl. Sachsen -ernestinischen
Hausordens (in Brillanten), Ritter des kais. russischen Ordens des heil. Alexander Newsky und des russischen
k. k. Ordens des weissen Adlers, Grosskreuz mit der Collane des königl. portugiesischen Militair- Verdienst-
Ordens vom Thurm und Schwert, des brasilianischen kaiserlichen Ordens des südlichen Kreuzes, Grosskreuz
des grossherzoglicli mecklenburg'schen Hausordens der wendischen Krone, Besitzer des fürstl. montenegrinischen
Ordens Danilo's \. für die Unabhängigkeit Montenegros I. Cl., Grosskreuz des fürstlich bulgarischen St. Alexauder-
Onlens, k. k. Lieutenant im 2Q. Feldjäger-Bataillon, in Wien, Mitglied der deutschen, ornithologischen Gesellschaft
in Berlin, des deutschen Vereines zum Schutze der Vogelwelt in Halle a. S., des Vereines „Ornis' zu Berlin,

lebensliingliches Mitglied der Societö d'AccIiraafation de France, der Societe Entomologique de France, der
Socictd Fran^aise d'Entomologie, etc., etc., etc., I., Seilerstätte 3.

11. Seine Majestät der Schahenschah

NASSR ED-DIN.
etc., etc., etc.

12. Seine Majestät

CHRISTIAN IX. .

Konig von Dänemark, der Wenden und Gotlien, Herzog von Schleswig, Holstein, Stormarn, Ditmarschen,
Lauenburg und Oldenburg, königl. schwedischer General, Chef des kaiserl. russischen Dragoner -Regiments

Nr. 17 von „Ssewersk", etc., etc., etc.



li r e Da m. itg-lieder.
1. Herr Walter Lawry Buller, C. M. G., Sc. D.,

F. R. S., F. L. S. Mitglied des permanenten, inter-

nationalen, ornithologischen Comite's, Mitglied der

British Ornitliologist's Union in Wellington, Neu-
seeland.

2. Herr Dr. Johann L. Cabanis, 1. Custos am kön.

Museum der Friedrich-Wilhelms-Universität, Ehren-

mitglied der British Ornitologist's Union, ausser-

ordentliches und correspondirendes Mitglied des

deutschen Vereines zum Schutze der Vogelwelt

in Halle a. S. , correspondirendes Mitglied der

Academia Nacional de Ciencias in Cordoba, Argen-
tinische Republik, Berlin, SW., Jakobstrasse 103 a.

3. Herr Dr. Otto F in seh, Besitzer der deutschen

Kriegs-Denkmünze für den Feldzug 1870—1871,
Ehrenmitglied der British-Ornithologist's Union in

London, der American Ornitliologist's Union in

New-York, ausserordentliches und correspondiren-

des Mitglied des deutschen Vereines zum Schutze

der Vogelwelt in Halle a. S., in Bremen, Brede-

camp 9.

4. Herr Dr. Julius Ritter von Haast, F. R. S,,

Ritter des österr. kais. Ordens der eisernen Krone
HI. Gl. und des österr. kais. Franz Josef-Oi-dens,

Professor und Director des Canterbury - Museums
in Christchurch, Neuseeland.

5. Herr Dr. Gustav Hartlaub, Präsident der all-

gemeinen, deutschen, ornithologischen Gesellschaft

in Berlin, Ehrenmitglied der British Ornitliologist's

Union, in Bremen.

6. Herr Eugen F. von H o m e y e r , Ritter des österr.

kais. Ordens der eisernen Krone HI. Cl., Mitglied

des permanenten, internationalen, ornithologischen

Comite's, in Stolp, Pommern.

7. Seine Escellenz Herr Dr. A. von M i d d e n d o r f f

,

kais. russischer wirklicher geheimer Rath, Comthur
des österr. kais. Franz Josef- Ordens mit dem
Sterne, ]\Iitglied der kais. Akademie der Wissen-

schaften in St. Petersburg, auswärtiges Mitglied

der British Ornithologist's Union, in Hellenorm
,

Livland.

8. Herr Alfons Miln e - E d war d s, Officier des

französischen Ordens der Ehrenlegion, Membre de

l'lnstitut, Professeur - aduiinistrateur am naturge-

schiclitlichen Museum in Paris, auswärtiges Ehren-

mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien, auswärtiges Mitglied der British Ornitho-

logist's Union, Mitglied des internationalen, per-

manenten, ornithologischen Comite's, Paris, 57. Rue
Cuvier.

9. Herr Alfred Newton, M. A, F. R. S., F. Z. S.,

Professor der Zoologie an der Universität in Cam-
bridge, Mitglied der British Ornitliologist's Union,
in Cambridge.

10. Sir Richard Owen, Professor nnd Director der
Abtheilung für Zoologie, Geologie und Mineralogie
am British - Museum , Ehrenmitglied der kais.

Akademie der Wissenschaften in Wien, in London,
South Kensington, 3. W., Cromwell Road, British-

Museum.

11. Seine Excellenz Herr Dr. Gustav von Radde,
kais. russischer wirkl. Staatsratli, Ritter des kais.

russischen Ordens der heil. Anna H. Cl. mit der

Krone, des russischen k. k. Stanislaus - Ordens
n. Cl. mit der Krone, des kais. russischen Ordens
des heil. Wladimir III. Cl., Comthur des österr.

kais. Franz Josef- Ordens mit dem Stern, Ritter

des kön. preuss. Kronen-Ordens IV. Cl., Besitzer

des persischen Sonnen- und Löwen-Ordens III. Cl.,

Director des kaukasischen Museums und der öffent-

lichen Bibliothek in Tiflis, auswärtiges Mitglied

der British Ornithologist's Union, ausserordentliches

Mitglied des permanenten, internationalen, ornitho-

logischen Comite's und cuiTespondirendes Mitglied

des deutschen Vereines zum Schutze der Vogel-

welt in Halle a. S., in Titiis.

12. Herr Professor Thomas Graf Salvadori, Vice-

Director am kön. zoologischen Museum in Turin,

auswärtiges Mitglied der British Ornithologist's

Union, Jlitglied des permanenten, internationalen,

ornithologischen Comite's, in Turin.

13. Seine Excellenz Herr Dr. Leopold von Schrenck,
Ritter des kais. russischen Ordens der heil. Anna
I. Cl., kais. russischei' wirkl. Staatsrath, Mitglied

der kais. Akademie der Wissenschaften in St.

Petersburg, Mitglied des permanenten, internatio-

nalen, ornithologischen Comite's, in St. Petersburg.

14. Herr Philipp Lutley Sclater, M. A., Ph. Dr.,

F. R. S., Secretair der zoologischen Gesellschaft,

Mitglied der British Ornithologist's Union, corre-

spondirendes Mitglied der Academia Nacional de

Ciencias in Cordöba, Argentinische Republik, in

London, W. 11. Hanover Square.

Oorrespond.irerxd.e :^xlitg-lied.c r.

1. Herr J. Abrahams, Thierhändler, in London,
East, 191 and 192 St. George's Street.

2. Herr Dr. Bernhard AI tum, Ritter des königl.

preuss. Ordens vom rothen Adler IV. Cl., Prof.

an der kön. Forst-Akademie Neustadt-Eberswalde
bei Berlin.

3. Fräulein Barber in Capetown.

4. Herr Hans Freiherr von B e r 1 e p s c h, k. preuss.

Lieutenant in der Landwehr-Cavallerie, auswärtiges

Mitglied der British Ornithologist's Union, in Mün-
den, Hannover.

5. Herr Dr. Wilhelm Blasius, Professor und Custos

am herzogl. naturgeschichtlichen Museum in Braun-

schweig, au.sserordentl. u. correspond. Mitglied des

deutschen Vereines zum Schutze der Vogelwelt

in Halle a. S., in Braunschweig.

6. Herr Dr. Sigmund Ritter Blum von Blankenegg,

Ritter des österr. kaiserl. Ordens der eisernen

Krone III. Cl., Commandeur mit dem Sterne des

spanischen, kön. amerikanischen Ordens Isabellas

der Katholischen, Commandeur des kön. griechi-

schen Ordens des Erlösers, Ritter I. Cl. des kön.

württembergischen Friedrichsordens, Besitzer des



Marianer - Kreuzes des deutschen Ritter-Ordens,

Ober - Lieutenant in der ober-üsterr. Landwehr-
Cavallerie, Le^ations-Secretär bei der k. u. k.

Gesandtächal't in Kopenliagen.

7. Herr Graf P. de B o r c li gr a v e d'A 1 1 o n a, ausser-

ordentlicher Gesandter u. bevollmächtigter Minister,

Sccretair S. M. des Königs der Belgier in Brüssel.

8. Herr Dr. Ludwig Bureau, Director des natur-

geschiehtliehen Museums und supplirender Pro-

fessor an der niedicinischen Schule in Nantes,

auswärtiges IMitglied der British Ornithologist's

Union, gründendes Mitglied der Societt? Zoologi-

que de France, in Nantes (Loire-Inferieure) 15, rue

Gresset.

9. Seine Excellenz, Victor Graf Dubsky, Freiherr

von Tfebomislyc, Ritter des österr. kais. Ordens
der eisernen Krone L Cl., Ehrenritter des sou-

veränen Malteser - Ritteroi'dens, Grosskreuz des

spanischen, kön. amerikanischen (.>rdens Isabel las

der Katholischen und des kön. griechischen Ordens
des Erlösers, Ritter des russischen k. k. Stauislaus-

Ordens I. CL, Besitzer des osmanischen Medjidie-

ordens l. Cl. und des kön. persischen Sonnen-
und Löwennrdens L Cl., Officier de.s königl. bel-

gisclien Leopold Ordens und des kön. italienischen

Ordens des heiligen Moriz und Lazarus, Ritter des

spanischen, königlichen u. ausgezeichneten Ordens
Carls ni., Besitzer der Kriegsuiedaille , k. k.

wirkl. geheimer Rath , Kämmerer und General-
Major, k. u. k. ausserordentl. Gesandter u. bevollm.
Minister am königl. spanischen Hofe, in Madrid.

10. Herr Dr. Anton Fritsch, o. ö. Professor der

Zoologie und A'orstand des zoolog. Institutes an
der k. k. böhm. Carl Ferdinands - Universität in

Prag, Director der zoolog. und paläontologischen

Abtiieilungen des kön. böhmischen Jluseunis, Jlit-

giied des Coniite's zur naturhistorischen Durch-
forschung Böhnien's, ordentliches Mitglied der
königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissen-
.schaften, Mitglied der k. k. wissenschaftlichen

Prüfungs - Commissionen für das Gymnasial-Lehr-
amt und iür das Lehramt an Realschulen in Prai;,

Correspondent der k. k. geologischen Reichsanstult

in Wien, corre.-jpondireudes Mitglied der Anthropo-
logical Society in London, IMitglied der Leopoldi-
nisch-Carolinischen Akademie, in Prag, Brennte-
gasse 25.

11. Herr Heinrich Gaetke, C. M. Z. S., Secretair

der Regierung auf Helgoland, Ehrenmitglied der
British Ornithologists' Union, Jlitglied des inter-

nationalen, ))ermaneuten, ornithologischen Comite's,

in Helgoland, Trinity-Street.

12. Seine Exceüenz Herr Walter M. Gib so n, kön.
hawaiischer Minister des Aeusseren, in Honolulu.

1;5. Heir Dr. A. Girtanner, Mitglied des perma-
nenten, internationalen, ornithologischen Comites,
in St. Gallen in der Schweiz, Neugasse 32.

14. Seine Hochwürden, Herr P. Yincenz G r e d 1 e r,

0. S. F., Gymnasial-Director i. P., in Bozen.

15. Herr Josef Haas, Ritter des österr. kais. Franz
Josef-Ordens, Ritter des preussischen kön. Kronen-
Ordens IV. Cl., Ritter des königl. italienischen

Ordens des heiligen Moriz und Lazarus und des
Ordens der Krone von Italien, Besitzer des kön.
siamesischen Kronen - Ordens V. Cl. und des

16.

17.

18.

11).

20.

21.

22.

23.

24.

25.

kais. japanischen Verdienstordens der aufgehenden
Sonne IV. Cl. , correspondirendes Mitglied der
mährisch - schlesischen Ackerbau - Gesellschaft, k.

und k. Consul und Gerent des General-Cousulates
in Shanghai.

Herr Dr. Camill Heller, o. ö. Prof. der Zoologie
u. vergleichenden Anatomie, Vorstand des zoolo-

gischen Cabinetes an der k. k. Leopold Franzens-
Universität in Innsbruck, correspondirendes Mit-

glied der kais. Akademie der Wissenschaften in

Wien, Mitglied der k. k. Prüfungs-Commission für

Candidaten des Gymnasial-Leiiramtes in Innsbruck,
Universitätsstrasse 4.

Herr Dr. Otto Hermsin, Jlitglied der Repräsen-
tanten-Tafel des kön. ungarischen gemeinsamen
Reichstages, in Budapest.

Herr Dr. Emil Ritter von U er zm an o w sky,
k. k. Miuisterial-Secretair im Ackerbau-Ministerium,
in Wien, I., Liebiggasse 5.

Herr Dr. Emil Holub, Ritter des österr. kais.

Franz Josef-Ordens, Ehrenmitglied der kön. geo-

graphischen Gesellschaft in London, in Capetown.

Herr Richard Freilierr Koenig von Warthausen,
Rechtsritter des souveränen Jlalteser-Ritterordens,

kön. Kammerherr , ritterschaftlicher Landtags-

Abgeordneter, Vorstand des ober - schwäbischon
Zweigvereines für vaterländische Naturkunde, Aus-
bchuss-Mitglied der allgemeinen, deutschen, ornitho-

logischen Gesellschaft, auf Schloss Warthausen
bei Biberach in Württemberg.

Herr Georg K o lom bato v ic , Professor an der

k. k. Ober-Realschule in Spalato.

Herr Gustav Freiherr von Kosjek, Ritter des

österr. kais. Ordens der eisernen Krone II. Cl.,

Comthur des österr. kais. Franz Josef-Ordens mit

dem Sterne, Besitzer des kaiserl. ottomanischen

Mcdjidic^-Ordens I. Cl., Commandeur des päpst-

lichen Ordens des iieiligen Sylvester, Ritter des

kön. schwedischen Nordstern-Ordens und des kön.

dänischen Danebrog-Ordens, Besitzer des füi-stl.

montenegrischen Ordens Danilos I. für die Unab-
hängigkeit Montenegros 11. Cl , k. u. k. ausser-

ordentlicher Gesandter und bevollm. Minister am
kön. persischen Hofe in Teheran.

Herr F. Lescuyer, Ehrenmitglied des Institut

des provinces und des Congres scientitique de

France, der Societe zoologique de France, der

Socicte centrale d'apiculture et d"insectologie gene-

rale de France, der Society d'accliraatalion in

Paris, der Societe protectrice des animaux in

Paris, des Comice dt'partemental de la Marne, der

Sücietö des lettres, des sciences, des arts et de

Tagriculture de Saint-Dizier (Haute Marne), in

Saint-Dizier. (Haute Älarne).

Frau Angela Gräfin Matuschka von Toppol-
czan. Freiin von Spättgen, Hofdame Ihrer kön.

Hoheit der Erbprinzessiu Antonia von Hohen-
zoUern, in Meran.

Herr Dr. C. Hart Merr iam, Mitglied des inter-

nationalen, permanenten, ornithologisclien Comite's.

Secretair der American Ornithologists' Union, Ob-
mann des Commitee on Migration and Geographica!

Distribution of North-American Birds, Mitglied der

New-York Academy of Science, der Connecticut

Academy of Science und des Nuttall Ornitholo-



gical Club, in Loeust Grove, Lewis County,

New-York.

26. Herr Dr. Alfred Neb ring, Professor an der kön.

landwirtbsebaftliclien Hocbscbule in Berlin, N. In-

viilidenstrasse 42.

27. Heir Dr. Jobann Palacky, Privat-Docent der

allgemeinen , vergleicbenden Erdkunde an der

k. k. bülimiscben Carl Ferdinand-Universität in

Prag, Mitglied der kön. bübmisehen Gesellscbaft

der Wissenscbaften , der naturwissenschaftlicben

Gesellsebaften in Moskau und Regensburg, Mit-

glied des Comite's zur naturhistorischen Durch-
forschung Böhmens, in Prag, Krakauergasse 11.

28. Herr Tb. H. Potts, F. L. S., in Obinitabi,

Canterbury, Neuseeland.

29. Herr Dr. Anton Reiebenow, in Berlin, SW.
Grossbeerenstrasse 52.

30. Herr Busso Freiherr von Roepert, Oberstall-

iiieister Seiner Hoheit des Herzogs von Sachsen-

Coburg und Gotha, in Coburg.

31. Herr Hugo Du Roi, berzogl. Commerzienrath in

Braunschweig.

32. Herr C. B. H. Freiherr von Rosenberg, Ritter

I. Cl. des kön. Württemberg. Ordens der württem-

berg'schen Krone, des grossberzogl. baden'seben

Ordens vom Zäbringer - Löwen , des grossherz.

hessischen Ludwigsordens u. des berzogl. sachsen-

ernestinischen Hausordens. Besitzer der königl.

niederländischen silbernen Militär-Dienst-Medaille,

der königl. niederländischen grossen Medaille für

wissenschaftliche Verdienste und der grossberzogl.

hessischen goldenen JMedaille für Wissenschaft und
Kunst, kön. niederländiscli-ostindischer Regierungs-

Beamter i. P., in s' Gravenhage, Oranjeplein 18.

33. Herr Hermann Schalow, in Berlin, NW., Paul-

strasse 31.

34. Herr Dr. Wladislaw Schier, Redacteur der

Blätter des böhmischen Vogelschutz- Vereines, in

Prag, Pflastergasse 6. IL

35. Herr Victor S c h o e n b e rg er, Comthur des österr.

kais. Franz Josef-Ordens, kön. hawaiischer Consul,

in Wien, III. Salesianergasse 17.

36. Herr Friedrich Wilhelm Schulze, Capitain

langer Fahrt, kön. koreanischer Hafenmeister und
Küsten-Inspector, in Jenchuan, Korea.

37. Herr Dr. Arthur Freiherr von Seckendorff-
Gudent, Commandeur des spanischen königl.

amerikanischen Ordens Isabellas der Katholischen,
und des grosshei'zogl. sächsischen Hausordens der
Wachsamkeit , Officier des königl. italienischen

Ordens des heil. Moriz und Lazarus, Ritter I. Cl.

des herzogl. Sachsen ernestiniscbcn Hausordens,
Offfeier d'Academie, k. k. Regieriingsrath und
ordentlicher Professor der Holzmesskunde, Wald-
werthrechnung und der forstlichen Statik an der
k. k. Hochschule für Bodencultur in Wien, Vor-
stand der k. k. forstlichen Versuchsleitnng, Wien,
Vni., Laudongasse 17.

38. Herr Alois Freiherr von S e i 1 1 e r , Ritter des
österr. kais. Ordens der eisernen Krone III. Cl.,

Grosskreuz des kais. brasilianischen Ordens der
Rose , Grosskreuz des päpstlichen Ordens des
heil. Gregor des Grossen und Commandeur des
päpstlichen Pius-Ordens, Ritter des kais. russischen

Ordens der beil. Anna IL Cl. und des könial.

preussischen Ordens des rothen Adlers II. Cl.,

Commandeur des spanischen kön. amerikanischen
Ordens Isabella der Katholischen mit dem Sterne,

Ehren-Comthur des grossberzogl. oldenburg'schen
Haus- und Verdienstordens Herzogs Peter Frie-

drich Ludwig, Commandeur IL Cl. des herzogl.

braunschweig'schen Ordens Heinrich des Löwen,
k. u. k. a. 0. Gesandter u. bevollm. Minister am
kaiserl. brasilianischen Hofe in Rio de Janeiro.

39. Herr Edmund Freih. von Selys-Longchamps,
Senator des Königreiches Belgien, Mitglied der
königl. belgischen Akademie, Ehrenmitglied der
Societc Zoologique de France, Mitglied des per-

manenten, internationalen, ornithologlschen Co-
mite's, in Lüttich, 34, boulevard Sauveniere.

40. Herr Rudolf Tancre, Fabrikant in Anclam,
Pommern.

41. Herr- Dr. Roland Trimen, F. R. S., F. L. S.,

F. Z, S., Curator des südafrikanischen Museums in

Capetown.

42. Frau Helene Freifrau von Ulm -Erb ach, geb.

von Siebold, auf Schloss Erbach bei Ulm in

Württemberg.

43. Herr Dr. Franz Edler von Vivenot, Ritter des

kön. preussischen Kronen- Ordens IV. Cl., Besitzer

des fürstl. reuss'scben Ehrenkreuzes III. Cl., kais.

deutscher Vice-Consul in Wien, L, Wipplinger-

strasse 4.

Stifter.
1. K. k. Ackerbau-Ministerium, in Wien,

]., Liebiffo-asse 5.

2 Herr Adolf B ac ho fen von Echt, sen., correspon-

direndes Mitglied der American Ornithologist's

Union, Bürgermeister und Brauereibesitzer in Nuss-
dorf a. D., Besitzer der kön. preussischen Medaille

für Lebensrettung am Bande, in Nussdorf a. D.,

Färbergasse 11, (d. Z. Präsident des Vereines).

3. Herr Henry Noyel Marquis und Graf von Belle-
garde, Marquis des Marcbes, Comte d'Entreniont
de Saint-Romain et de Nangy, Baron de Mens,
Herr auf KJingenstein in Steiermark, k. k. Käm-
merer luid Oberlieutenant a. ü., auf Schloss Klin-

j

gensteiu bei Graz. (Ehrenpräsident des Vereines.) !

Frau Caroline Bosch, in Wien, III., Metternich-

gasse 1 1

.

Herr Anton Dreher, Ritter des österr. kaiser-

lichen Franz-Josef-Ordens, Brauereibesitzer in

Klein- Schwechat.

Herr Friedrich Freiherr von L e i t enb erger,
Ritter des österr. kaiserl. Ordens der eisernen Krone
111. Cl. und des kaiserl. österr. Franz Josef-Ordens,

JMitglied des Directionsrathes des orientalischen Mu-
seums, Fabriksbesitzer in Wien, I., Parkring 16.

Herr P^ranz Freiherr von Ringhof fer, k. k.

Oberlieutenant in der Reserve des Genie-Regimentes

„G. d. C. Erzherzog Leopold" Nr. 2,, Fabriks-

besitzer, in Prag, Smichow.



Orca.entlicl:i.e 2v£it g"lied.er.

20,

21.

23.

i4.

25.

26.•)

1. Herr Otto Graf von A b e n s p e r g u n il T r a u n,

Herr der Priuiogenitiir- Fideicoiumiss- Herrschaf-

ten Traun und Petronell in üesterreieli ob und
unter der Enns und der Fideicounnis.s-Herrscbaft

Bisaniberg in <Jesterreiuii unter der Enns, Devo-
tionsritter des souveränen Malteser • Kitterordens,

Oberst- Erblandpanier- Träger in < lesterreicli ob
und \inter der Enns, erblielies Mitglied des Her-
renhauses des Reichsrathes, k. k. Kümmerer, in

|

Petronell, N. < >e.

2. Herr Josef August Adam, Präparator, in Wien,
I., Habsburgergasse T,

3. Herr Gustav Adanietz, Ingenieur, in Währing,
Feldgasse 31.

4. Frau Anna An der Lan zu Hociibrunn, geb.

Zeller, in Wien, HI., Scliützengasse 1.

5. Herr Adolf Ba e h n e r. kais. russischei' wirk!. Com-
mereienrath in Alexandrowo in Russisch - Polen.

6. Herr Adolf Bachofen von E cht, jun,, Studio-

sus in Strassburg.

7. Herr Clemens B ac h o fe n vonEciit, Ritter des

österr. kais. Franz-Josef-Ordens, Besitzer der

Herrschalten Swinaf und Lhotka in Böhmen,
Verwaltungsrath der ausschliessend privilegirten

Ijuschtrhrader Eisenbahn, in Prag, (^>uai 331.

8. Herr Oskar B a r e u t h e r, Fabriksbesitzer in Has-
lau bei Eger.

9. Frau Auguste Baron, Volkssclml - Lehrerin an

der Communal- Volksschule für Mädchen, 1 1., Kleine

.Sperlgasse lU in Wien, Lessinggasse l.ö. (D. Z.

A u s s c h u s s - M i t g 1 i e d.)

10. Se. Hochwilrden P. Franz Sales Bauer, Regens-
chori des Cisterzienser-Stiftes Rein, in Gratwein,

Steiermark,

11. Herr Franz Baur, k. k. Ilof-.'^chafwollwaaren-

Fabrikant und Mitglied des Gemeinderathes der
Landes-Hauptstadt Innsbruck, sowie des Censoren-

Collegiunis der Filiale Innsbruck der Oester-

reichisch -Ungarischen Bank, in Innsbruck.

12. Herr Adolf Bayer, Forstaccessist in Bärenfels

bei Schmiedeberg in Sachsen.

13. Herr Ferdinand Bayer in Kojetitz in Böhmen.

14. Fräulein Bianca Bianchi, k. k. Kammersän-
gerin und Solo-Sängerin an dem k. k. Hof-Üpern-
theater, in Währing, Karl-Ludwigstrasse 48.

15. Herr J. Biering, Präparator in Warnsdorf in

Böhmen.

16. Herr Guido v. Bikkessy in Ungar.-Altenburg. «S
17. Herr Carl Biskup, Forstamtsleiter in Oslawan

in Mähren.

18. Herr Dr. Rudolf Blasius, Ritter des herzttglich

braunschweig'schen Ordens Heinrich des Löwen
mit den Schwertern, und des königl. preussischen

1

Ordens des eisernen Kreuzes, Besitzer der deut-
|

sehen Kriegsdenkmüze für ISTO— 71 , Präsident
j

des permanenten, internationalen ornithologischen l

Comite's, Docent der Hygiene an der herzoglichen i

technischen Hochschule, in Braunschweig, Petri-
:

thor-Promenade 25. 29.

19. Herr Josef Bossi, Ritter des österr. kaiserlichen 1

Franz Josefs Ordens, General- Consul der Repu- i

buk Paraguay und Consul der Republik Chile
und der Argentinischen Republik in Wien, I,
Adlergasse Ifi.

Herr Constantin Graf von Branitzky in Paris,

Rue Penthievre, 20.

Herr August Graf B r e u n n e r - E n k e v o i r t b,

Graf von Asparn, Edler Herr auf Staatz, Freiherr
auf Fladnitz, Stübing, Rabenstein etc., Besitzer

der Fideicommissgiiter Asparn, GrafeneggundNeu-
aigen, ferner der Güter Tulln etc. in Niederöster-

reich, Zeliz im Barser-, Nver und Visk im Honther-,

Beczko, Bohusslawitz, Kostolan und Sipkö im
Neutraer-Comitat in Ungarn, Oberst-Erblandkära-
luerer des Erzherzgogthums Oesterreich unter der
Enns, k. k. Kümmerer, auf .Schloss Grafenegg bei

Krems.

Herr .Spiridion B r u s i n a, o. ö. Professor der Zoo-
logie an der königl. Franz Joset's- Universität und
Director der zoologischen Abtheilung des königl.

National-Museums in Agram, wirkliches Mitglied

der südslavischen Akademie, Mitglied der Prü-
t'ungs-Commission für Candidaten der Gyninasial-

Professur, Mitglied des permanenten, internatio-

nalen, ornithologischen Comite's, in Agram.

Herr Wenzel Capek, Unterlehrer an der Volks-

schule in Oslavau in Jlähren.

Herr Adolf Charvät, Lehrer in Eibis bei Bra-

nowitz, in Mähren.

Herr Rudolf Charwat in Wien, V. Raiupers-

dort'erstrasse 20.

Herr Dr. (Jarl Claus, k. k. Hotrath, correspon-

direndes Mitglied der kais. Akademie der Wissen-
schaften, Vorstand des zoologisch-vergleichenden,

anatomischen Institutes, o. ö. Professor der Zoo-
logie und vergleichenden Anatomie an der k. k.

Universität, PrüfungsCommissär für die Abhal-

tung der ersten Staatsprüfung an der Hochschule
für Bodencultur für das landwirthschaftliche und
forstwiithschaftliche Studium, Examinator der

k. k. wissenschaftlichen Gymnasial-Prütungs-Com-
niission in Wien, Director der zoologisch-zooto-

iiiischen Uebungs-Station in Triest, Wien, I.,

Franzensring.

Herr Franz de Paula Graf Colloredo-Manns-
feld, k. k. (_)berlieutenant in der Reserve des

k. k. Dragoner-Regimentes „Kaiser Franz Josef 1."

Nr. 1 , Präsident des Nieder-Oesterreichischen

Jagdschutz -Vereines in Wien, in Wien, I., Zed-
litzgasse S.

Seine Durchlaucht Josef Fürst C o 1 1 o r e d o-

M a n n s f e 1 d , Ritter des goldenen Vliesses,

Grosskreuz des österr. kaiserl. Leopold-Ordens,

Ritter des österr. kais. Ordens der eisernen Krone
I. Cl., k. k. wirkl. geheimer Rath u. Kämmerer,
erbliches Mitglied des Herrenhauses des Reichs-

rathes, Ausschussmitglied der Bezirks-Vertretung

Zbirov im polit. Bezirk Horovitz, Major in der

Landwehr, Präsident der k. k. Laudwirthschafts-

Gesellschaft und der k. k. zoologisch botanischen

Gesellschaft, Wien, I., Stubenring 6.

Seine Excellenz Herr Dr. Sigmund Freiherr

Conrad von Eybesfeld, Ritter des österr.

kaiserl. Ordens der eisernen Krone I. Cl., Gross



30,

31

32,

3r>.

34,

35.

36.

kreuz des österr. kais. Franz Josef-Ordens^ Ritter

des österr. kais. Leopold-Ordens, Ritter des kais.

russisclien Ordens der heil. Anna I. Gl., Besitzer

des kaiserl. osmanisclien MedjidieOrdens I. Gl.

Grosskreuz des kön. serbischen Takowa-Ordens
Grossofficier des kön. italienischen Ordens des

heil. Moriz nnd Lazarus, Besitzer des kön. per-

sischen Sonnen- und Löwenordens I. Gl., Com-
niandeur des päpstlichen Ordens des heil. Gregor
des Grossen, Ehren-Ritter des souveränen Mal-

teser-Ritterordens, Besitzer des Marianer- Kreuzes
des deutschen Ritter-Ordens, k. k. vvirkl. geheimer
Rath und Truchsess , Minister lür Gultus und
Unterricht , Besitzer der landtäflichen Güter
Eybesfeld, Flaiuniberg und Pellauerhot in Steier-

mark, Ehrenbürger der Städte Warasdin, Gherso,

Gurkteld, Gottsehee, Freistadt, Mistelbach, Moes-
burg, Windischgarsten, Waidhot'en an der Ybbs,
Arnau , Älödling , dann von Hernais, Amstetten

u. a., Präsident des Alterthums-Vereins in Wien,
].,Minoritenplatz 7. (Lebenslängliches Mit-
glied.)

Herr Johann von Gsato, kön. Vicegespann des

Unter-Albenser-Gomitates in Nagyenyed.

Herr Constantin Curti, Ritter des österr. kais.

Franz Josef- Ordens , Ausschussrath der k. k.

Landwirthschafts -Gesellschaft in Wien, ]., Elisa-

bethstrasse 5.

Herr Karl Czermak in Witkowitz in Mäliren.

Herr Ernst Ritter von Dabrowski, iu Wien,
JH., Wassergasse 36.

Herr Dr. Carl Wilhelm von Da IIa Torre,
k. k. Professor, Privat-Docent für Entomologie
an der k. k. Leopold-Franzens-Univeisität, und
Hauptlehrer an der k. k. Bildungs - Anstalt für

Lehrerinnen in Innsbruck, Meinhardstrasse 12/IL

39.

40.

4L

42.

43.

44,

Herr Anton D au bei Wi Prater 6.

Herr Karl Deniel, k. k. Hof-Zuckerbäcker, in

Wien, I., Michaelerplatz 3.

Herr Anton D engl er, Brauereibesitzer in Jedle-

see bei Wien.

Herr Dominik Graf Desenffans d'Avernas,
Herr auf Freybüchl in Steiermark, sowie auf

Ghyssegnies, Neerheylissem und Bertreis in

Belgien, k. k. Kämmerer, Schloss Freybüchl bei

Lebring in Steiermark.

Herr Eduard Doell, Inhaber und Director der

ötfentl. Oberrealschule in Wien, I., Ballgasse 6.

Herr Friedrich Dratschmidt Edler von
Mkhrentheim, Fabriks- Director in Wien, 1 , Grün-
angergasse 8. (Lebenslängliches Mitglied.)

Herr Dr. Alfons Dubois, Conservator am kön.

naturhistorischen Museum in Brüssel, Mitglied der

Societe Zoologique de France, Mitglied des per-

mannenten, internationalen, ornitliologisclien Co-
mite's, 55, rue Mercelis , in Ixelles les-Bruxelles

in Belgien.

Herr Agenor Hugo Freiherr von Dunay de
Duna-Vecse in Wien, L, Singersh-asse 4.

Herr Ignaz Dusek, fürstl. Schwarzenberg'scher
Sections-Verwalter in Krestfan.

Seine Excel. Wladimir Gi-af D z i ed u szy c ki

,

Ritter des österr. kaiserl. Ordens der eisernen

Krone I, Ci,, Gomniandeur der französischen

45.

40.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

03.

64.

Ehrenlegion, Ritter des kön. preussischen Kronen-
ordens HI. Gl., k. k, wirklicher geheimer Rath,

lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses des

Reichsrathes, correspondirendes Mitglied der kais.

Akademie der Wissenschaften in Krakau, Gründer
des physiographischen Museums in Lemberg,
Delegat des Landes -Ausschusses im Curatorium
der Landes-Forstschule in Lemberg, Mitglied des

Aufsichtsrathes der k. k. priv. galizischen Actien-

Hypotheken - Bank, Lemberg, Tlieaterplatz 18.

(Lebenslängliches Mitglied.)

Herr Robert Eder in Neustadtl, Post Friedland

in Böhmen.

Herr Dr. Anton Ehlers, k. k. Notar, in Wien,

II., Obere Donaustrasse 6.

Herr Carl Eh n hart, in Wien, VI., Gumpen-
dorferstrasse 14.

Herr Matthäus Elsinger, Ritter des österr.

kaiserl. Franz Josef-Ordens, Kaufmann in Wien,

VJL, Zollergasse 2.

Herr Michael Endl, Rechnungs - Revident im

Fach-Rechnungs-Departement II. für unmittelbare

Gebühren des k. k. Finanzministeriums in Wien,

I., Schillerplatz 4.

Seine Erlaucht Graf Ad albert zu Erbach-
Fürstenau, Herr zu Breuberg und Rothen-

berg, in Michelstadt im Odenwald, via Darm-
stadt.

Herr Jusef Erlach
Ober-Oesterreich.

Herr Hugo Ernst,
meister in Wien, IV.,

Herr Leopold E x 1 e

jun., in Vöcklamarkt in

Architekt und Steinmetz-

Gusshausgassö 16.

r , Registrator der ersten

österr. Sp'arcasse in Wien, VI., Gumpendorfer-

strasse 96.

Herr Moriz Faber, Brauereibesitzer in Liesing.

Fräulein Helene F e it scher, Unterlehrerin an

der Mädchen- Volksschule in Währing, Wiener-

strasse 66, in Währing, Wienerstrasse 3.

Herr Fr. Filipi, in Wien, I., Bäekerstrasse 10.

Herr Julius Finger, Besitzer des goldenen Ver-

dienstkreuzes mit der Krone, 2. Rückzahlungscas-

sier der I. österr. Sparcasse und der Pfandbriefan-

stalt, in Unter -Meidling, Hauptstrasse 63.

Herr Ludwig Freiherr Fischer von N a g y-S z a-

latnya, k.k. Oberlieutenant im Husarenregimente

,Carl 1. König von Württemberg' Nr. 6., in Bu-

zinka bei Kaschau in Ungarn.

Herr Josef F 1 e i s c h h a c k e r , Bureau-Chef im

Wiener-Giro- und Gassen -Vereine, in Wien, IV.,

Paniglgasse 1.

Herr Dr. Josef Fon, Primar-Arzt in Agrara.

Herr Stefan Graf F o r g ä c h v o n G h y m e s u n d

Gäcs, Nagi- Szalancz bei Kaschau.

Herr Dr. Wilhelm Frantz, Ritter des österr.

kaiserlichen Ordens der eisernen Krone III. Gl.,

Hof- und Gericlits-Advoeät, Mitglied des Staats-

Gerichthofes, in Wien I., Rothenthurmstrasse 21.

(D. Z. A usschuss - M itglied.)

Herr Wilhelm Frick, k. k. Hofbuchhändler in

Wien, I., Graben 27.

Herr August Fruhwirth in Freiland, N.-Oest.



65,

66,

67

(58,

(;9.

70.

73,

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Seine Durchlaucht Prinz Emil Egon, Fürst zu

Fü r s t en berf;, Landgrat in der Baar und zu

Stühlingen, (jrat zu lleiligenberg und Wei-denbcrg,

Frcilierr zu Guncielfingen, Herr zu Hausen im Kin-

zigtlial, llösskircli, Mohonliöwe.n, Wildenstein,

Waldsperg, Werenwag, luiniendingen, Weitra und
Pürglitz, etc. etc., k. k. wirkl. geheimer Ratli, Ma-
jor a. D., lebenslängliches Mitglied des Herrenhau-
ses des Keichsrathes, Ausschussniitglied der Be-
zirksvertretung Heraun im polit. Bez. Hofovitz,

und der Bezirksvertretung Rukonitz im polit. Be-
zirke Kakonitz, \'erwaltungsrath der ausschliessend

privilegirten Buscliteiirader Eisenbahn, auf Schloss
L:ina in Bölmien.

Seine Durchlaucht, Fürst Maximilian Egon, Fürst
zu F ü r s t e n b e r g Landgraf in der Baar und
zu Stühlingen, Graf zu Heiligenberg und Werden-
berg, Freiherr zu GundeIHngen, Herr zu Hausen
im Kinzigthal, Mösskirch, Hohenhöwen, Wilden-
stein, Waldsperg, Werenwag, Imniendingen, Weitra
und Pürglitz, etc. etc., auf Schloss Liinain Böhmen.

Herr Hermann Furness in Wien, IV.. Klag-
baumgasse ö.

Herr Victor Gallü, Fabriksbesitzer in Laibach.

Herr t'arl Gauss in ^V^ien, L, Am Hof 8.

Herr Karl G eyer, Oberförster in Waxenberg,
bei Oberneukirchen in Ober-Oesterreich.

Herr Julius G n e z d a, in Wien, L, Universitiits-

platz ].

Herr Konrad Götz, Besitzer der Thierhandlung
.Fauna", kön. bayerischer Infanterie-Offizier a. D.,

Besitzer der deutschen Erinncrnngs- Medaille an
den Feldzug 1870, in Wien, HI., Barichgasse 12.

(D. Z. Ausschu SS-Mi tgli ed.)

Herr Casimir Graf von G r .-i n o w -W o d z i c k i

,

Besitzer der Herrschaft Oleji'nv mit Bialoglowy
im Zloczower-Kreise in Galizien, in Olejijw.

Herr Dr. Michael G reisiger, in Szepes-ßela.

Herr Wilhelm Grellet, Ingenieur in Munder-
kingen in Württemberg.

Herr Wilhelm Grond, in Mittolwalde.

Herr Hermann Gulcher, in Wien, H., Circus-
gasse 33.

Herr Josef Günther, Thicrhändler, in Wien,
V., Spengergasse 21.

Königliches Seminar zu Ha b eis ch wert.
Herr Emanuel Ha c i k, kijn. rumänischer Capitain,
Commandant der Yacht ,Stefancil Marc" in Galatz.
Seine Hochwürden Herr P. Blasius Hanf, Be-
sitzer des goldenen Verdienstkreuzes mit der
Krone, Benedictiner - Ordens - Priester des Stiftes

St. Lambrecht, Pfarr-Vicar in Mariahof in Steier-
mark.

Herr Carl Hanisch, in Marienbad, Böhmen.
Herr Johann Hansen, Ritter des österr. kais.

Ordens der eisernen Krone IH. Cl., k. u. k.

General-Consul in Kopenhagen.

Herr Franz Graf zu H ardegg auf Glatz und
im Machlande, Justizritter des souveränen Malteser-
Ritterordens, in Wien, I., Wollzeile 7.

Herr Ernst Hartert, in Wesel am Rhein.

Fräulein Josefine Edle von Hauer, in Wien,
I., Canovagasse 7.

87. Herr A. D. Hauptmann, Juwelier, in Wien,
IX., Aiserstrasse 32.

88. Herr Franz Hauptmann, Ritter des iisterr.

kais. Fi-anz Josef- Ordens, Ritter des kön. sächsischen
Albrecht-Ordens, Besitzer des tunesischen Nischani-
Iftikhar- Ordens HL Cl. und des fürstl. monte-
negrinischen Ordens Danilo 1. für die Unabhängig-
keit Montenegros V. Cl., Hotelbesitzer, Dircctor
der ersten österreichischen Sparcasse in Wien,
Ausschussmitglied des österreichisch-patriotischen

Hilfsvereines, in Wien, H., Praterstrasse 7.

89. Herr Franz Hauszmann, Sparcasse - Beamter
in Budapest, IV., Wienergasse 4.

90. Herr Dr. Gustav Edler von Hayek, Besitzer

der k. k. goldenen Äledaille für Wissenschatt und
Kunst und der Kricgsmedaille, k. k. Regierungs-

rath, Secretair des permanenten, internationalen,

ornithologischen Comite's , Ehrenmitglied des
ILin'ilels- und Gewerbe - Vereines in Sechshaus,
Correspondent der k. k. geologischen Reiclis-

anstalt, ausserordentliches und correspondirendes

Jlitglied des deutschen Vereines zum Schutze der

Vogelwelt in Halle a. S., in Wien, HL, Marok-
kanergasse 3. (D. Z. L Hon. Secretair.)

91. Herr Theodor Edler von Hayek, Besitzer des

kön. persischen Sonnen- und Löwenordens HI. Cl.,

Officier des spanischen königlichen und ausge-

zeichneten Ordens Carl III., Ritter des päpstlichen

Ordens des heiligen Sylvester, Besitzer des otto-

mani.-:chcn Medjidic-Ordens V. Cl., Ingenieur und
Architekt, in AVien, VI 11., Skodagasse 5.

92. Herr Maximilian Freiherr von He i ne - Geldern,

k. k. Ober-Lieutenant im 1. Landwehr-Dragoner-
Regiment, in Wien, L, Lugeck 3.

93. Herr Karl Heller, in Wien, IV., Alleegas.se 30.

94. Herr Robert Herzfelder, Brauerei-Besitzer in

Neudorf bei Mödling.

95. Herr Friedrich II immel, Beamter der k. k. priv.

allgemeinen österreichischen Boden- Credit-Anstalt,

in Wien, IL, Nordbahnstrasse 26.

96. Herr Dr. Theodor Reichsritter von Hittnern,
kais. Rath, Ritter des kais. mexikanischen Ordens
Unserer Lieben Frau von Guadelupe, Inhaber
und Director der Privat-Heilanstalt fVir Gemüths-,
Nerven- und somatisch Kranke, in Lainz hei

Wien, Einsiedeleigasse 11.

97. Herr Theodor Hochstetter, Procurist in

Ilruschau.

98. Herr Eduaid H o d e k, sen., Präparator, in Wien,
VI., Mariahilferstrasse 51. (D. Z. Ausschuss-
Mi tgli ed.)

99. Herr Eduard Hodek, jun., Präparator, in Wien,
VI., Mariahilferstrasse .51.

100. Herr Gustav Hodek, Zuckerfabriksbesitzer,

Obniann der VI. Section, für landwirthschaftliche

Industrie, des böhmischen Landescultur - x\us-

schusses, in Fünfhunden in Böhmen.

101. Herr Heinrich Hodek, Fabriksverwalter in

Siillowitz.

102. Herr Ludwig Hol 1 wart h, Leinenwaarenhändler

in Wien, I., Rieinei'strasse 14.

103. Herr Eduard Hölzel, Besitzer der goldenen

Medaille für Kunst und Wissenschaft, Buch- und
Kunsthändler in Wien, IV., Louisengasse 5.
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104. Herr Alfons Hofmann in Alt-Orsova.

105. Herr Otto Hoftnann, Bergverwalter in Plavi-

seviea.

106. Herr Josef Graf Hoyos-Sprinzenstein,
Graf von Gutenstein, Freiherr zu Stüchsenstein,

Gutsbesitzer auf Nieder-Kreuzstetten in Nieder-

österreich, k. k. Kilmmerer, Landtags-Aboeordneter
in Oesteireich unter der Enns, in Wien, HI.,

Strohgasse 11.

107. Herr Theodor Freiherr von Hruby und Gelenj,

Herr der Herrschaft Peckau und Hranitz in

Böhmen, k. k. Kämmerer und Major a. D.,

Aussc'huss-Mitglied der Bezirks- Vertretung Kohl-
janowitz, im poiit. Bezirke Kuttenberg in Böhmen,
in Rot-Peckau bei Kolin in Böhmen.

108. Herr Anton Hussy, Oekonom in Rizing, N.-Oe.

109. Herr Moriz von PI utten- Klingenstein, in

Statzhof.

HO. Herr K. Jaburek, Bernstein - Grossliändler in

Wien, VI., Gumpendorferstrasse 50.

111. Herr Dr. Kurt Jäiinich, Werftarzt der ersten

k. k. priv. Donau- Dampfschifffahrts-Gesellschatt

in Turn-Severin, in Rumänien.

112. Herr Friedrich Ritter Jakscli von Wartenhorst,
Landesadvocat und Mitglied des Abgeordneten

-

Hauses des Reichsrathes, in Wien, I., Habsburger-
gasse 9.

113. Herr Adalbert Jeitteles, k. k. Universitäts-

Bibliothekar i. P., in Währing, Döblingerstrasse 5.

114. Herr Hanns von Kadich, stud. med., Amma-
nuensis am k. k. zoologischen Hofcabinet, in Wien,
I., Auerspergstrasse 2. (D. Z. Ausschuss-Mit-
glied.)

115. Herr Friedrich Kaemmerer von Worms,
Freiiierr von und zu Dalberg, Besitzer der

Allodial- Herrschaft Datschitz mit den Gütern
Kircli, Wiedern und Rötschiz, und der Herrschaft
Markwaretz in Mähren, der Allodial -Herrschaft

Maleschau mit dem Gute Sucdol in Böhmen,
der Herrschaft Dalberg und des Gutes Wailhausen
in der preuss. Rheinprovinz, der Güter Friesen-

hausen, Rodenbach und Erlasee in Bayern,
k. k. Kämmerer und lebenslängliches Mitglied

des Herrenhauses des Reichsrathes, in Wien,
I., Wollzeile 40.

116. Herr Alois Ritter von Kam 1er, in Wien, III.,

Ungargasse 3.

117. Herr Dominik Kammel Edl. v. Hardegger,
in Grussbach.

118. Herr Franz Kandernal, Professor am k. k.

Staatsgymnasium im III. Bezirke von Wien, in

Wien, HI., Messenhausergasse 1.

119. Seine Hochwürden Herr P. Alexander Karl,
kaiserlicher Rath, infulirter Abt des Benedictin er-

Ordens-Stiftes Melk, lebenslängliches Mitglied des
Herrenhauses des Reichsrathes, Landtags-Abge-
ordneter in Niederösterreich, Consistorial-Beisitzer

des erzbischöflichen Consistoriums in Agram,
General-Director der k. k. priv. wechselseitigen

Brandschaden - Versicherungs - Anstalt und Vice-

Präsident der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft

in Wien, in Melk.

120. Herr Karl K atz au, in Wien, I., Wipplinger-
strasse 35.

121. Herr Aurel Kermenic, Rechnungs- Official im
k. k. Ackerbau - Ministerium , Lieutenant im
kärntnerischen Landes- Schützen - Bataillon , Vil-

lach " Nr. 27, in Penzing bei Wien, Pfarrgasse 6.

(D. Z. Ausschuss- Mitglied.)
122. Herr Josef Kern, Wien, IV., Heugasse 4.

123. Herr Christian Graf Kinsky, Besitzer der
Herrschaften Matzen und Angern in Nieder-
österreicli, Ritter des österr. kais. Ordens der
eisernen Krone II. Cl., k. k. Kämmerer und
Oberlieutenant a. D., Landmarschall des Erz-
iierzogthums Oesterreich unter der Enns, Mitglied
des Abgeordneten-Hauses des Reichsrathes, Be-
sitzer der goldenen St. Hubertus-Medaille, Präsident
des Clubs der Land- und Forstwii'the in Wien,
Vertrauensmann der Hypothekar - Credits - Ab-
theilung der österreichisch - ungai'ischen Bank,
Directions-Ausscliuss der k. k. priv. wechsel-
seitigen Brandschaden - Versicherungs -Anstalt in

Wien, Wien, VIH., Lenaugasse 10.

124. Herr J. G. Klaubert, Fabrikant in Wien,
I., Gonzagagasse 22.

125. Herr Werner Kle i n s chm i d t, in Wien, VI.,

Dürergasse 9.

126. Herr Franz Kletetschka, fürstl. Kinsky'scher
Forstmeister in Chotzen, in Böhmen.

127. Herr Johann Kletetschka, fürstl. Schwarzen-
berg'scher Domänen - Director in Lobositz, in

Böhmen.

128. Herr Franz Ko berger, in Nussdorf a. D.

129. Herr Anton Kocyan, Förstei- in Oravitz.

130. Herr Karl Koelbel, Assistent am k. k. zoolo-

gischen Hof-Cabinet in Wien, I., Hofburg 1.

131. Herr Dr. Carl Ritter Kopp 1er von Inngau,
Hof- und Gei'ichts-Advocat, Wien, I., Freiung 7.

132. Herr Johann Kosmac, Werksverwalter in

Berszaszka.

133. Herr Alexander Kotz, Freiherr von Dobf,
k. k. Hauptmann im Feld - Artillerie -Regimente
, Kaiser Franz Josef I.", in Prag.

134. Herr Alois Kraus, Besitzer der silbernen

Tapferkeits-Medaille II. Cl., der Kriegsmedaille,

der Schleswig -Holstein -Medaille und des kais.

osmanischen Medjidie - Ordens V. Cl., Inspector

der k. k. Menagerie in Schönbrunn bei Wien.

135. Herr Oswald K rau s e, Gutsverwalter inDamasko.

136. Herr Karl Freiherr von Krauss, Ritter des kön.

ung. St. Stephans-Ordens, des österr. kais. Ordens,

der eisernen Krone Hl. Cl. und des österr. kais.

Franz-Josefs-Ordens, des kais. russischen Ordens
der heil. Anna H. Cl. und des kön. sächsisciien

Albrechts-Ordens, Besitzer des kais. ottomanischen

Osmanie-Ordens H. Cl., des kais. ottomanischen

Medjidie -Ordens II. Cl., des kön. peisischen

Sonnen- und Löwen-Ordens II. Cl. und des kais.

chinesischen Drachen - Ordens II. Cl., Sections-

Chef im k. u. k. Ministerium des kais. Hauses

und des Aeussern, betraut mit der Leitung des

k. u. k. Gen. Consulates in Warschau.

137. Herr Johann Kroha, Besitzer des goldenen

Verdienstkreuzes mit der Krone, Ritter IL Cl.

des herzoglich sachsen-ernestinischen Hausordens,

Bürgermeister in Jlarienbad, Böhmen. (Lebens-
längliches Mitglied.)
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138. Herr Emil Krüger, Ockononi iu Fermersleben
bei Biicliiiu-Magdeburg, in Preussen.

139. Herr Anton Kubelka, Brauerei -Besitzer in

Gross- Wisternitz, bei Ohniitz.

140. Herr Josef Kubelka, Stadtbaunieister, Wien,
I., Opernring 19. (D. Z. Ausscliuss Mi tglieil.)

141. Herr Adolf W. Künast, Chef der Wallis-

liausser'sclienHofbuclilüindliing, Kaiunier-Lieferant

Seiner k. u. k. Hoheit des diuclilauchtigsten

Kronprinzen Erzherzog lludolf, in Wien, I.,

Hoher Markt 1.

142. Herr Gustav Künstler, städtischer Jlarkt-

Conmiissilr I. Cl., in Wien, IX., Sobieskigasse 2b.

143. Herr Paul Kuschel, Lehrer an der Mädchen-
Uebungsschule des Lehrer - Pädagogiunis der
Coninuine Wien, in Wien, I., Hegelgasse 12.

144. Herr Dr. Vietor Langhans, k. k. Professor

am Staatsgyinnasiuni im Hl. Bezirke von Wien,
in., lleisnerstriisse 51.

145. Herr Franz Lederer, Besitzer der goldenen
Civil -Verdienst - Medaille I. Cl. von S. Marino,
Expedits-Vorstaud der 1. österr. Sparkasse, Wien,
I., Graben 21.

14G. Herr Dr. Ferdinand L e n t n e r , Lehrer des

Staats- und Völkerreehtes an der k. k. Kriegs-

schule, Prüfungs - Commissär der judieiellen Ab-
theilung der k. k. theoretischen Staatspi-üt'ungs-

Cuniniission, Privat-Docent für üsterr. materielles

Strafrecht an der k. k. Universität in Wien,
k. k. ßlinisterial-Concipist, in Wien, VI., Dreihuf-

eisengasse 4.

147. Seine Durchlaucht Heinrich Prinz zu Liechten-
stein, Reehtsritter des souveränen Malteser-

Ritterordens, Oberlieutenant in der Reserve des
Hussaren-Regimentes „G. d. Cav. Franz Prinz zu
Liechtenstein" Nr. l), in Wien, IX., W'ahringer-

.strasse.

Herr Dr. Ludwig Ritter Lorenz von Liburnau,
in Wien, 111., Beatrixgasse 25.

Ileri' Dr. Alexander Lovassy, kön. ting. Professor,

ordentl. Mitglied der kön. ung. naturwissenschaft-

lichen Gesellschaft, des ung. Karpathen- Vereines
und der ung. geographischen Gesellschaft in Nagy-
Rocze, Comitat Göuiur, Ungarn.

Herr Dr. .lulius von Madanisz, Adjuuct der

naturwissenschaftlichen Abtheilung des ungarischen
National -Museums in Budapest, Mitglied des
permanenten , internationalen , ornithologischen

Comite's, Pest, Museumsring 38.

Herr Dr. Emil von Marenzeller, Custos am
k. k. zoologischen Hof-Kabinet in Wien, 1., Donner-
gasse 1.

Herr August Graf JI arschall auf Burgholz-
hausen und Tromsdorf, Erbmarschall iu Thüringen,
k. k. Kämmerer, correspondirendes Mitglied der

Akademie zu Lyon, auswärtiger Correspondent
der geologischen Gesellschaft zu London , in

Meidling, Schönbrunuerhauptstrasse 15"J.

153. Herr Karl Ferdinand Ritter Mautner von
Markhof, k. k. Commercial-Rath, Brauerei-Besitzer
iu St. Marx bei Wien.

154. Herr Theodor Ritter Mautner von Markhof
in Floridsdorf bei Wien.

148.

149.

150.

151.

152.

155. Herr Karl Dominik Mayer, jun., Kaufmann in

Wien, IV., Waaggas^e 1.

156. Herr Karl Mayerliofer, Solosänger an dem
k. k. Hof-Operntheater in Wien, 1 , Elisabetb-
btrasse 3.

157. Herr Simon Mayr, Capitain des Donau-Dampfers
„Galatz" in Turn-Severin in Rumänien.

158. Herr Johann Meerkatz, k. k. Hofsiebmacher
in Wien, VII., Burggasse 33.

159. Herr Georg M eichl, Brauerei-Besitzer in Simme-
ring bei Wien.

lüO. Herr Ludwig Me 1 zer, in Wien, L, Kärntnerring 8.

lül. Herr Dr. Adolf Bernhard Meyer, Ritter des
österr. kais. Ordens der eisernen Krone III. Cl.,

Ofticier des kön. grossherzogl. luxemburgischen
Ordens der Eichenkrone , kön. Ilofrath und
Director des zoologischen und anthropologisch-

etluiügraphischen Museums in Dresden, Mitglied

des permanenten, internationalen, ornithologischen

Comittj's, iu Dresden.

162. Herr Dr. Alexander Mihalovits, Stadtphysikus

in Bärtfa in Ungarn.

1G3. K. k. technisches und administratives Militär-
Coniite in Wien, \'I., Getreidemarkt 9.

164. Herr Heinrich Ritter von M i 1 1er zu Aichholz,
Fabriks-Besitzor in Ilruschau, in Österr.-Schlesien.

165. Herr Franz Minie breiter in Hernals, Loben-
hauergasse 1.

166. Herr Dr. August Jlojsisovics Edler von
MojsViir, ausserordentl. Professor der Zoologie

au der k. k. technischen Hochschule und Privat-

Docent für Zoologie und vergleichende Anatomie
an der k. k. Karl Franzens-Universität, Mitglied

der k. k. wissenschaftlichen Realschul-Lehramts-

Prüfungs - Commission in Graz', Sparbersbach-

gasse 25.

167. Herr Adolf Muhr, Kohlenhändler in Wien,
I., Jordangasse 7.

168. Herr B. Müller, städtischer Forstrevisor in

Karlsbad.

169. Herr Otto Müller, in Braunschweig, Bulteu-

weg 21.

170. Herr Gustav Muschwek, in Wien, II. Tabor-

strasse 41.

171. Herr Dr. Johann Nadenius, kaiserlicher Rath

und Zahlamts-Controlor im k. und k. Ministerium

des kaiserlichen Hauses und des Aeusseren
,

Correspondent der k. k. geologischen Reichs-

Anstalt, in Währing, Gürtelstrasse 67.

172. Herr Johann Neweklowski, Landwirth im
Fuchsengut bei Steyer.

173. Seine Excellenz Josef Graf von Nostitz-
Rieneck, Herr der Fideicommiss-Herrschaft

Plan mit Gottschau in Böhmen, sowie in Preussisch-

Schlesien der Rittergüter: Steinseifersdorf im
Kreise Reichenbach, Kalthaus, Lobris, Merzdorf

und Profen , im Kreise Jauer , Ehrenritter des

souveränen Jlalteser-Ritterordens , erbliches Mit-

glied des Herrenhauses des Reichsrathes, k. k.

wirklicher geheimer Rath, Kämmerer und Major
a. D., Ausschussmitglied der Bezirks-Vertretung

Neu-Benatek im politischen Bezirke Jungbunzlau,
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in Plan in Böhmen. (Lebensliingliches Mit-
g^l i e d.)

174. Herr Johann Nepomuk Obert, Officier des

köu. rumänuschen Ordens der Krone von Rumänien,
k. k. Kechnungs-Rath, Ober-Wardein des k. k.

Haupt-Münz-Amtes in Wien, 111., Reisnerstrasse 90.

175. Frau Therese von Orlando, geb. von Stark,
in Prag. (Lebenslängliches Mitglied.)

17G. Herr Anton Ostheim er, Kaufmann in Wien,
I., Reitschulgasse 4.

177. Herr Karl Pal lisch, Ingenieur, Direetor der

Cellulose-Fiibrik, Wien, III., Hauptstrasse 116.

178. Herr Johann Pamnier, Wildprethändler, in

Wien, I., Wildpretmarkt 2.

179. Herr August von Pelzeln, Gustos am k. k.

zoologischen Hof -Kabinet, Ehrenmitglied der
British Ornithologist's Union, auswärtiges Ehren-
mitglied des Nuttall Ornithological Club in Cam-
bridge, U. S., und der American Ornithologist's

Union in New-York, Mitglied der Societe Zoolo-
gique de France, ausserordentl. und correspond.
Mitglied des deutschen Vereines zum Schutze
der Vogelwelt in Halle a. S., in Wien, I., Schön-
laterngasse 13. ( D. Z. 2. V i c e - P r a e s i d e n t.)

1 80. Herr Franz P e t r i t s c h , Direetor der Niederlage
der Mahlmühle zu Strazig in Triest.

181. Herr Leopold Pianta, städtischer Steueramts-
Official in Wien, L, Tiefer Graben 36.

182. Herr Josef Graf von Platz, Freiherr zu Thurn,
Herr zu Hoch , Pichl , Ober - Weissburg und
Grädisch, k. k. Lieutenant in der Reserve des
12. Festiings-Artillerie-Bataillons, in Brunn, k. k.

Bezirks-Hauptmannschaft.

183. Herr Franz X. Pleban, Apotheker, General-
Secretair des Hundezucht - Vereines in Wien

.

I., Stock-im-Eisen-Platz 7.

184. Herr Friedrich Graf P o c c i , Besitzer des Ritter-

lehens Ammerland am Starnberger- See, kön.

baierischer Kämmerer, kais. deutscher Oberförster
zu Sirassburg, Münstergasse 5.

185. Herr Leopold Graf Po dstatzky - Liech ten-
s t e i n , Freiherr auf Pru.ssinowitz , Ehrenvitter

des souveränen Malteser- Ordens, k. k. Kämmerer
und erbliches Jlitglied des Herrenhauses des

Reichsrathes, in Wien, L, Singerstrasse 27.

186. Herr Gustav Graf Pötting und Persing, Frei-

herr auf Ober - Falkenstein und Grosskirchen,
Justiz-Ritter des souveränen Jlalteser Ritterordens,

k. k. Lieutenant im „F. M. Cail Philipp Fürst
zu Schwarzenberg" Uhlanen-Regimente Nr, 2,

in Mährisch-Weisskirchen.

187. Herr Dr. Franz Pollen, Commandeur mit dem
Sterne des kön. portugiesischen Ordens Unserer
Lieben Frau von der Empfängniss von Villa

Vi9osa, Besitzer des tunesischen Nischani-Iftikhar-

Ordens III. Cl., Ritter des kön. preussisclien

Ordens des rothen Adlers IV. Cl., Ritter I. Cl.

des kön. württemberg'schen Friedrichs-Ordens,

Ritter des k. niederländischen Ordens des nieder-

ländischen Löwen, des kön . portugiesischen Christus-

Ordens, des grossherzogl. Baden'schen Ordens
vom Zuhringer Löwen, des grossherzogl. hessischen

Verdienstordens Philipps des Grossmüthigen,
Ritter I. Cl. des herzogl. Sachsen - ernestinischen

Hausordens, Ofücier de l'instruction publique,
deutscher Vice-Consul in Scheveningen, Ehren

-

Assistent des Reichs-Museums in Leyden, Mitglied
des permanenten, internationalen, or'nithologischen
Comite's, in Scheveningen.

188. Herr Augustin Portois, Besitzer des kön.
serbischen Takowa- Ordens IV. Cl., öffentlicher
Gesellschafter der Möbel- und Decorations-Firma
Portois und Fix, in Wien, III., Ungargasse 53.

189. Herr Arthur Graf Potocki, k. k. Kämmerer,
Präses der Bezirksvertretung im polit. Bezirke
Chrzanow, Gemeinderath der kön. Hauptstadt
Krakau, in Krzeszowice bei Krakau.

190. Herr Anton von Pr e t i s - Cagno d o, Ritter des
österr. kais. Ordens der eisernen Krone III. Cl.

und des französischen Ordens der Ehrenlegion,
Officier de l'instruction publique, Ministerial-Rath
im k. k. Ackerbau-Ministerium, Wien, I., Liebig-
gasse 5.

Herr Dr. Leo Pfibyl, L, Wien, IV., Waag-
gasse 4.

Herr Raimund Ratzelsdorfer, Redacteur der
„Allgemeinen Geflügelzeitung", in Wien, VII., Stift-

191.

192.

193.

gasse ö.

Herr Dr. Christof R e i n 1 , Besitzer des goldenen
Verdienstkreuzes, k. k. Stabsarzt im Garnisons-
spitale Nr. 26, in Mostar.

194. Herr Dr. Othmar Reiser, sen. , Hof- und
Gerichts-Advocat in Wien, I., Tuchlauben 4.

195. Herr Othmar Reiser jun., in Wien, I., Peters-
platz 10. (D. Z. Ausschuss- Mitglied.)

196. HerrDr. VincenzRichter, Mitglied des Directions-

Ausschusses der k. k. pr. wechseis. Brandschaden-
Versicherungs-Anstalt inWien, IL, Taborstrasse 17.

Herr Wilhelm Rinesz in Wien, I., Rothen-
thurmstrasse 14.

197.

198. Herr Adolf Ritt

199.

Besitzerer, ßesitzer des Gutes Poz-
nanovac, Post Zlatar, in Croatien.

Herr Alois R o g e n h o f e r , Custos am k. k.

zoologischen Hof-Kabinet, Mitglied der kaiser-

lichen Leopold-Carolinischen-Akademie der Natur-
forscher, Correspondent der k. k. geologischen
Reichs -Anstalt, in Wien, VIII., Josefstädter-

strasse 19. (D. Z. A US schuss- Mitglied.)

200. Herr Jacob Freiherr von Romaszkan, Ritter

des österr. kaiserl. Ordens der eisernen Krone
111. Classe, Mitglied des Abgeordneten-Hauses
des Reichsrathes, in Horodenka in der Bukowina.

201. Herr Wilhelm Rowland, Ober - Foi'stmeister

a. D.^ Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes

mit der Krone, der Slitarbeiter- Medaille der

AViener Weltausstellung und der goldenen Me-
daille für Verdienste um das gesammte Forst-

wesen von der Landes -Ausstellung im Jahre

1879; Gründer des ornithologischen Museums
in Arva Varalja; Vice-Präsident des oberungar.

Fischerei-Vereines, in Waldenbxu'g in Sachsen.

202. Herr Gustav R u p p , Rechnungs-Revident der

k. k. Ober-Staatsanwaltschaft in Wien, I., Volks-

gartenstrasse 2.

203. Herr Hugo Graf von S ai n t-G en o i s, Freiherr

von Anneaucourt, auf Schloss Kunzendorf, Ostrau-

Friedländer-Babn.
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204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

210.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

Robert 8 c b I u m b e r g e r in Wien,

Seine Hocliwürden Herr Johann Salvador!,
Weltpriester der Diöceae Trient, Director der

Kiicbe Maria Schnee in Wien, I., Minoriten-

platz 3.

Herr Gustav Schadlbauer in Wien, 1., Stet'ans-

platz 7.

Flerr Karl Anton S c h a e f e r , Fabrikant in

Teltsch.

Herr Rudolf Graf S cliaffgotsch
,

genannt

Semperf'rei von und zu Kynast, Fi'eiherr zu

Tracbenberg, Zweiter Majorat.sherr auf Kynast,

Erbherr der Lehen.sherrschaft Wildscliütz in

Oesterr. -Schlesien, k. k. Kümmerer, in Mosöcz,
Turoczer Comitat, Ungarn.

Herr Ignaz Schaitter, Kaufmann in Rzeszow.

Herr Ernst Schauer, Conservator in Pieniaki

bei Brody in Galizien.

Herr Dr. Bernhard Seliiavuzzi, Besitzer des

goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone und
der Kriegsmedaille. Gemeinde - Arzt in Mon-
falcone.

Herr Anton S c lii ttenhel m, Solo-Sänger an
dem k. k. Hof-Operntlieater in Wien, l.,Kilrntliner-

strasse 45.

Fraulein Antonie S c h 1 a e g e r , Solo-Sängerin

am k. k. Hof-Operntheater in Wien, II., Novara-
gasse 55.

Herr Dr
I., Opernring H

Firma J. Sclimerhofsky in Wien, VI., Canal-

gasse 4.

Carl Gustav Schmidt, Kaufmann in Wien,
III., Beatrixgasse 28.

Herr Ferdinand Scholz, Unter-Lehrer an der

Comniunal-Biirgerschule für Knaben, V., Kofler-

gasse 1 in A\'ien^ V., Hundsthurmerstrasse 79.

Herr K. Robert Schröer, Redacteur der All-

gemeinen Weinzeitung in Wien. III., Salesianer-

gasse 5.

Herr Gotthold Schumann, Fabriksbesitzer in

Crimmitschau in Sachsen.

Herr Adolf Schwab, Apotheker in Slistek.

Herr Dr. Erasmus Schwab, Besitzer des

goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone, Director
des Communal-Real- und Ober-Gymnasiums in

Mariahilf in Wien, VI., Mariahilferstrasse 73.

Herr Gustav Schwab, gräfl. Breuner'scher
GiUer-Director in Wien, 1., Hegelgasse 8.

Herr Arthur Schwaeger Freiherr von Hohen-
bruck, Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes,
k. k. Sections-Rath im Ackerbau-Ministerium,
in Wien, I., am Hof 6.

Herr Ignaz Schwarz, Thierhändler in Wien, I.,

Annagasse 18.

Herr Dr. W^enzel S e d I i t z k y , Hof-Apotheker,
Vorstand des Vogelschutz-Vereines in Salzburg.

Herr W. Seemann, Lehrer an der Bürgerschule
in Osnabrück.

Herr Franz Seipt, Official im k. k. Oberst-
jägermeister-Amte, in Wien, I., Ballplatz.

Fräulein Franziska Seliger, Unter-Lehrerin
an der Allgemeinen Communal- Volksschule, VIII.,

Josefstädterstrasse 93, in Wien, VIII., Stolzen-
thalergasse 5.

228. Herr ()tto Graf Serenyi von Kis-Sereny, Herr-

der Herrschaft Luhaczowitz in Mähren, auf

Schloss Luhaczowitz bei Goslowitz.

229. Herr Heinrich Jonkheer von Siebold, Ritter

des österr. kais. Franz .losef'-Ordens, Ritter I. Ol.

des königl. württembergischen Friedrichsordens,

Ritter I. Cl. des grossherzogl. Iiessisclien Ludwig-
Ordens und Ritter des Verdienstordens Philipps

des Grossmüthigen, des grossherzogl. baden'schen
Ordens vom Zäliringer Löwen, des grossherzogl.

Sachsen - weimarschen Hausordens der Wach-
samkeit und des könisrl. dänischen Danebros-
(Jrdens , Jlitglied des internationalen

,
perma-

nenten, ornithologischen Comite's, k. k. Legations-

Secretair in Tokio.

230. Herr Oscar Simony, ausserordentlicher Pro-

fessor der Mathematik , Physik und Jlechanik
und Prüfungs-Commissär der Comniission für die

Abhaltung der ersten Staatsprüfung für das
landwii'tlisciiaftliche und das forstw'irtlischaftliche

Studium an der k. k. Hochschule für Boden-
cultur, Wien, VIII,, Laudongasse 17.

231. Herr Dr. Ludwig .S pan n e r, Hof- und Gerichts-

Advocat in Wien, I., Judenplatz ß.

232. Herr Johann Spat n y . in Wien , I. , Neuer
Markt 8.

233. Herr Georg Spitschan, Rechnungsrath der

nieder-österr. Landes-Buchhaltung, in Wien, I.,

Herrengasse 13.

234. Herr Stassevits, königl. ungarischer Forst-

verwalter in Alt-Orsova.

235. Herr Dr. Franz Steindach ner, Ritter des

österr. kaiserl. Franz Josef-Ordens, Besitzer des

fürstl. montenegrinischen (3rdens Danilo I. für

die Unabhängigkeit Montenegros III. Cl., k. k.

Re<;ierungsrath und Director des k. k. zooloji-

sehen Hof - Cabinetes, wirkliches Mitglied der

kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien,
corresp. auswärtiges Mitglied der naturwissenschaft-

lichen Akademie zu San Francisco, der königl.

Akademie zu Lissabon, auswärtiges Mitglied der

zoologischen Gesellschaft in London, Ehrenmit-
glied des naturhistorischen Landesmuseuras in

Klagenfui't tmd des deutschen Fischerei- Vereines

in Berlin, Mitglied der Societe d'Acclimatation

zu Paris , der Societe zoologique de France,

Ehrenmitglied der Literary and Philosophical

Society of Liverpool, in Wien, I., Kohlmarkt 2'J.

236. Herr Ludwig S t e r n a d ,
Capitain des Donau-

Dampfers „Austria" in Turn - Severin in Ru-
mänien.

237. Herr Dr. Eduard Stipek in Wien, L, Woll-

zeile 14.

238. Herr Eduard Strauch, Oekonomie - Beamter
in Deutseh-Brodersdorf in Nieder-Oesterreich.

239. Herr Franz Suchy, Verwalter in Zauchtl

in Mähren.

240. Seine Excellenz Paul Graf Szechenj'i von
Silrvdr und Felsövidek, Herr auf Läbod in Un-
garn, k. k. wirkl. geheimer Rath und Kämmerer,
kön. ung. Minister für Ackerbau, Industrie und
Handel, Mitglied der Repräsentanten-Tafel des
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gemeinsamen ungar. Reichstages, in Budapest,

Franz Josef-Platz.

241. Herr Gabriel Szikla, Professor an der städti-

schen Ober-Realschule in Stuhlweissenburg.

242. Herr Stefan Graf S z t ä r a y von Sztära und
Nagy-Mihäly, k. u. k. Vice-Consul in Sofia, Lieu-

tenant in der Reserve des k. k. Uhlanenregimentes

„Kaiser Franz-Josef" Nr. 4, Mitglied der Magnaten-

tafel des kon. ung. gemeinsamen Reichstages, in

Sofia, Bulgarien.

243. Herr Josef Talsky, technischer Lehrer in Neu-
titschein.

244. Herr Franz Graf Tarouca, Herzog Tellez da

Sylva und Tournhout, Marquis von Strevi, Graf

zu Sanfre, Besitzer der Fideiconimissherrschaft

Czeeh mit den Gütern Krakowec u. Drahonowic
im Kreise Olmütz in Mähren, Lieutenant in der

Reserve des k. k. Ulilanen-Regimentes „Ludwig
Graf von Trani, Prinz beider Sicilien" Nr. 13,

auf Schloss Czech bei Prossnitz in Mähren.

245. Herr T e w o ,
Verwalter des fürstlich bulgari-

schen Cabinets Gutes Jokary-Boni bei Sofia.

246. Seine Durchlaucht Alexander Piinz von Thurn
und Taxis, k. k. Kämmerer, Ehrenritter des

souveränen Maltheser-Ordens in Wien, L, Baben-
bergerstrasse 7.

247. Herr Wilhelm von Tuth, Ritter des königlich

serbischen weissen Adler-Ordens V. Classe , k.

k. Kämmerer und Vice-Consul bei der k. u. k.

Gesandtschaft in Belgrad.

248. Herr Dr. Johann Jakob von Tschudi, aus-

wärtiges, correspondirendes JMitglied der kaiserl.

Akademie der Wissenschaften, in Jakobshof bei

Edlitz in Nieder- Oesterreich. (D. Z. 1. Vice-
Präsident des Vereines.)

249. Herr Victor Ritter von Tschusi zu Schmid-
hoffen, correspondirendes Mitglied des ober-

schwäbischen Zweig -Vereines für vaterländische

Naturkunde und der American Ornitliologists'

Union in New -York , Mitglied des permanenten,
internationalen, ornithologrischen Comite's. in Villa

Tännenhof bei Hallein.

250. Herr Ferdinand Graf zu T r a u 1 1 m a n s d o r f f-

Weinsberg in Wien, L, Herrengasse 2L

25L Herr Eduard U h 1 , Ritter des österr. kaiserl.

Ordens der eisernen Krone JH. Classe und des

österr. kaiserl. Franz Josef-Ordens, Besitzer der

doppelten, grossen, goldenen Salvator- Medaille,

Landtags-Abgeordneter, Bürgermeister der Reichs-

haupt- und Residenz-Stadt Wien , Vorsitzender

des Bezirks - Schulrathes und der Grundsteuer-

Regulirungs - Bezirks - Schätzungs - Commission für

die Stadt Wien, Präsident der Kaiser Franz
Josef - Stiftung zur Unterstützung des Klein-

gewerbes, Mitglied der Donau-Regulirungs-Com-
mission, in Wien, L, Wipplingerstrasse 8.

252. Herr Emerich Urban, pens. Prof in Troppau,
Bäckergasse 23.

253. Herr Johann Voncina, Ritter des österreichisch

kaiserlichen Ordens der eisernen Krone HL Cl.,

Landtags-Absreordneter des Königreiches Croatien

und Slavonien, Sectionschef in der Abtlieilung

für Cultus und Unterricht der könisrl. croatisch-

slavonisch - dalmatinischen Landes - Regierung in

Agram, Marcusplatz.

254. Herr A. G. Vorderman, Mitglied des perma-
nenten, internationalen, ornithologischen Comite's

in Batavia.

255. Ihre Erlaucht Frau Sophie Gräfin Waldburg-
Zeil und Tr auch bürg, geborne Gräfin

Waldburg-Zeil-Wurzach auf Schloss Syrgenstein

im Allgäu in Bayern.

256. Herr Johann Baptist W a 1 1 is h au s ser , k. k.

Hoftheater - Buehdruckerei - Besitzer in Wien,
Vin., Lenaugasse 19. (D. Z. Aus s c h us s-M i t-

gl i e d.)

257. Herr Michael Wanjek, gräflich Wilczek'scher

Central-Director in Wien, L, Scliauflergasse 6.

258. Herr Stefan Freiherr von Washington, auf
Schloss Pols bei Wildon in Steiermark.

259. Herr Friedrich Ritter Webe r von Wienheim,
in Wien, IL. Praterstrasse 28.

260. Frau Mathilde von W e s t e r s h e i m b in Persen-

beug a. D.

261. Herr Heinrich Wien, Besitzer der Kriegs-Medaille,

k. k. Regierungsrath, in Wien, I , Stadiongasse 4.

262. Seine Excellenz Herr Johann Nepomuk
Graf von Wilczek, Frei- und Pannerherr von
Hultsehin und Gutenland, Herr der Fideicommiss-

Herrschaften Königsberg, Poruba, Gross-Pohlom,

Polnisch- Ostrau und Hrudschau in österreichisch

Schlesien und der AUodialgüter Kreutzenstein,

Praunsberg, Seebarn, Tresdorf etc. in Nieder-

Oesterreich, Ritter des österr. kais. Ordens der

eisernen Krone I. Cl., Commandeur des österr.

kaiserl. Leopold-Ordens, Besitzer der goldenen

Tapferkeits - Medaille und der Kriegsmedaille,

k. k. wirkl. geheimer Rath und Kämmerer, erb-

liches Mitglied des Herrenhauses des Reichs-

rathes, Ehrenbürger der Reichshaupt- u. Residenz-

stadt Wien, Ehrenmitglied der kais. Akademie
der Wissenschaften , Mitglied des Curatoriums

des k. k. österr. Museums für Kunst und In-

dustrie, Correspondent der k. k. Central-Com-

mission für Erforschung u. Erhaltung der Kunst-

und historischen Denkmale für Oesterreich u. d.

Enns, Mitglied des Directionsrathes des orienta-

lischen Museums in Wien, Ehrenpräsident der

Wiener freiwilligen Rettungs - Gesellscliaft, Prä-

sident der k. k. geographischen Gesellschaft in

Wien, I., Herrengasse 5.

263. Herr Eduard Z a c h e r 1 in Unter-Döbling,

Herrengasse 21.

264. Herr Carmello von Zajc, in Kalje, Post Kostan-

jevac in Croatien.

265. Herr Eduard Zd eborsky, Gutsverwalter in

Keczöl, Post Mihaly, Oedenburger Comitat.

266. Herr Julius Z e c h a, Beamter der ersten öster-

reichischen Sparcasse in Unter-Döbling, Herren-

gasse 23. (D. Z.H. Hon. Secretär des Ver-
eines.)

267. Herr Moriz Z e c h a , Cassier IL Cl. des k. k.

Versatzamtes in Wien, II , Obere Augarten-

strasse 70.

268. Herr Friedrich Zeller, Kaufmann in Wien, H.

Untere Donaustrasse 13. (D. Z. Ausschuss-
Mit glied.)
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269. Herr Dr. Wilhelm Zenz, k. k. Professor, Lehrer

am k. k. Civil-Miidchen-Pensionat in Wien, IV.,

Mostgasse 12.

270. Herr Zdenko Graf und Herr von Zierotin,
Freiherr von Lilgenau, Herr der Fideicoramiss-

herrschaft Prauss, bestehend aus den Kittergütern

Prauss , Gorkau , Gollichau , Klein - .lohnsdorf,

Mallschau, Roth-Neudorf, Plottnitz und Kausch-

witz in preuss. Schlesien, k. k. Kämmerer und

Kittmeistcr a. D., Ritter des österr. kais. Ordens

der eisernen Krone IH. Classe mit der Kriegs

-

dccoration, Besitzer der Kriegsmedaille, Wien,
IV., Margarethenstrasse 4.

271. Herr Dr. Karl Zimmermann, Besitzer des
goldenen Verdienstkreuzes, Hof- und Gerichts-

Advocat, in Wien', I., Bauernmarkt 11. (D. Z.

Hon. Cassier,)

272. Herr Wladislaw Zontag, Custos am gräflichen

Dzieduszycki'schen Museum in Lemberg, Theater-
platz 18.

TT" erein-sleit-o-xig".

Ehrenpräsident: Herr Heinrich Marquis Belle-

g a r d e.

Präsident: Herr Adolf Bac liefen von Echt sen.

1. Vice-Präsident : Herr Dr. Johann Jacob von
T s e h u d i.

2. Vice-Präsident: Herr August von Pelzeln.

1. Hon. Secretair und Redacteur: Herr Dr. Gustav
Edler von Hay e k.

2. Hon. Secretair: Herr Julius Zecha,

Hon. Cassier: Herr Dr. Carl Zimmermann.
Ausschuss-Mitglieder : Die obigen und Frau Auguste

liaron, HiM-r Dr. Wilhelm Frantz, Herr

Conrad Götz, Herr Eduard Hodek, sen.

Herr Hanns von Kadicli, Herr Aurel K e r-

m e n i c, Herr JosefKubelka, Herr O t h m a r

Reiser, jun., Herr Alois Rogenhofe r,

Herr Johann Baptist W a 1 1 i s h a u s s e r und

Herr Friedrich Z e 1 1 e r.
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Zeitschrift für Geflügel- und Singvögelzucht in

Hannover.
Blätter für Geflügelzucht in Dresden.

Der Waidmann in Leipzig.

Deutscher Verein zum Schutze der Vogelwelt in

Zangenberg.
Die gefiederte Welt in Berlin.

Die Vogelwelt in Heilbronn.

Zeitschrift für Ornithologie und practische Ge-
flügelzucht in Stettin.

Naturae Novitates in Berlin.

St. Andreäsberger Blätter für Kanarienzucht und
Handel, in Duderstadt a. Harz.
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Grossbritannien und Irland : Natural Histoiy Society

of Glasgow.
Belfast Natural History and Philosophieal Society.

The Live Stock Journal and Fancier's Gazette,

in London.
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11 Naturalista Siciliano, in Palermo.
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A. Hugo's Jagdzeitung in Wien.
Böhmisicher Vogelscliutz-Verein in Prag.

Jliilirisclier Jagd- und Vogelschutz-Verein in Brunn.
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Wissenschaftlicher Club, in Wien.

Portugal: Sociedade de istru95ao do Porte.

Russland : Sociale Imperiale des Naturalistes deMoscou.
Naturforscher-Verein in Riga.

Naturforscher-Gesellschaft in Dorpat.
Ilodowca, in Warschau.
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, in St.

Petei'sburg.

Schweden: Kongliga Vetenskaps och Vitterhets Sam-
liiillet in Göteborg.
Föreningen für Qäderfiiskötselns befrämjanda i

Sverige, in Stockholm.

Schweiz : Schweizerische Blätter für Ornithologie in
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Ueber den iiiteniatioiialeii,ornithologischen Coiigress in Wien im Frühjahr 1884.

Von E. F. von Homeyer.

Als im Winter 1884 der Aufruf zu einem inter-

nationalen Conoresse erschien, wurde nicht allein die

ornithologische Welt, nein alle denkenden und fühlen-

den Menschen, freudig erregt.

Die hohe Protection, imter welcher der Aufruf
erfolgte, musste die Sicherheit gewähren, dass der Ge-
danke, welcher hier zu Tage trat, nicht im Sande ver-

laufen würde. Selbst ältere Älänner scheuten nicht die

weiten Wege, um in AVien ihr Wissen und ihre Er-
fahrungen dem allgemeinem Zwecke dienstbar zu
machen, wenn dieselben sich auch sagen mussten, dass

noch unendliche Schwierigkeiten zu überwinden seien,

bevor ein wesentlicher Erfolg zu erreichen sein würde.
Am Abend vor der ersten allgemeinen Versamm-

lung wurde Schreiber dieser Zeilen auf allgemeinen
Wunsch veranlasst, seine Ansichten über den Gang
der Verhandlungen und über die Richtung auszu-
sprechen, wohin das Streben der Conferenz wesentlich

zu i'ichten sei. Dabei legte derselbe besonderes Gewicht

darauf, dass Einzelnheiten unerörtert bleiben möchten,
dass die Aufgabe der Versammlung nur darin bestehen

könne, ihre Ansicht in allgemeinen Zügen festzustellen,

eingedenk dessen, dass diese Versammlung nur eine

berathende, keine gesetzgebende sei und dass es zu-

vörderst nicht möglich sein würde, bei den verschieden-

artigen klimatischen Verhältnissen der einzelnen Länder
und den nationalen Eigenthümlichkeiten ihrer Bewohner,
eine specielle Gesetzgebung zu erdenken, welche den so

sehr abweichenden Zuständen gebührend Rechnung trage.

Man möge ferner vermeiden, Bestimmungen vorzuschla-

gen, welche unnöthiger Weise die mancherlei Eigen-

thümlichkeiten der Völker verletzen und nur dahin

trachten, den Grund zu etwas Möglichem zu legen.

Die Versammlung schien dies auch richtig zu

finden, jedenfalls wui-de kein Widerspruch erhoben.

Am nächsten Tage jedoch gestalteten sich die

Dinge ganz anders. Schon der erste Redner ging auf

Einzelnheiten ein und nur auf diese.



Es wurden einzelne Arten wegen ihres Nutzens

und Schadens besprochen und namentlich hervorge-

lioben, dass nicht allein der wahre Nutzen oder Schaden

massgebend sein könne, sondern dass auch der ästhe-

tische Werth einer Art zu berücksichtigen sei , dass er

(Redner) diess bisher allein verfochten, namentlich auch

in einer Commissionssitzung des Reichstages in lierlin,

leider aber mit seiner Ansicht ganz allein dageslandeu

habe. Der Redner hatte gewiss recht, dass bei allen

Vögeln die Aestiietik von hervorragendem Werthe er-

achtet werden niuss, aber er hatte Unrecht zu glauben,

und dies sogar auszusprechen, dass er (Redner) in

der Kammersitzung, oder in der Literatur so verein-

zelt mit dieser seiner Ansicht dastehe. Referent war

ebenfalls in der Commissionssitzung zugegen, liatte

deshalb njit dem Vorsitzenden der Commissinn darüber

veihaudelt, wer von den in Berlin zur Jahresver-

sammlung anwesenden Ornithologen einzuladen sei und

nach lilngerer Verhandlung erreicht, dass auch der

Jfedner eingeladen wurde. Referent war also in der

Versammlung zugegen und hat auch in lebhafter

sicherer Erinnerung , dass des Redners Wunsch von

vielen Seiten beifallig und als richtig aufgenommen
wurde. In der Literatur liisst sich diess vielseitig

schwarz auf weiss nachweisen. Was hatte z. B. die Be-

zeichnung des Eisvogels „tliegenden Smaragd'' für einen

andern Sinn. Nun diese persönliche Bemerkung hatte

ja auch nicht so viel zu bedeuten, aber die Bahn war
eröffnet und ein Redner folgte dem andern auf dem
unrichtigen Wege und viele hingen mit einer zähen

Beharrlichkeit an der einmal ausgesprochenen „Idee",

überzeugt, dass nur ihre Vorschläge das wahre Heil

in sich schlössen.

Die Commissionssitzung verlief nun längere Zeit

im Hin- tind Herreden, was den Vorsitzenden veran-

lasste, die Versammlung zu ersuchen : .das Präsidium

zu bevollmächtigen, eine beliebige Anzahl der ^'er-

sammelten am Abend zu berufen, um der ^'ersanlm-

lung am nächsten Tage einen Entwurf zur Berathung
vorztilegen." Schon schien dieser Vorschlag allgemeine

Billigung zu finden, als einer der Anwesenden und
zwar ein specieller Freund des Vorsitzenden, Wider-
spruch erhob und in Folge dessen die Versammlung die

Pioposition ablehnte.

Später wurde doch eine Subcommission, die leider

über zwanzig Mitglieder enthielt , von der Versamm-
lung gewählt. Inzwischen fühlte sich Referent veran-

lasst, den Vorsitz an den berühmten Reisenden, Herrn
Staatsrat!! von Schrenck, zu übergeben, dem es in

einer späteren Sitzung gelang, eine Vereinbarung zu

erreichen, um den Congress nicht ohne jegliches posi-

tives Resultat auseinandergehen zu lassen. Freilich

konnte sich M-ohl Jeder sagen, dass diese Propositionr

viel zu rigoros, ja unausführbar sei, immerhin aber
bietet sie einen Anknüpfungspunkt, der bei fernerem

guten Willen doch schliesslich fördei'nd zur Erhaltung
der Vogelwelt beitragen kann, zumal die Abgeordneten
aus Frankreich, Italien, Holland, der Schweiz, Scandi-

navien, Polen und Russland sich so entgegenkommend
zeigten, dass man die volle Ueberzeugung gewann,
nicht nur OesterreichUngarn und Deutschland, sondern
die Welt habe sich zu einem edlen Zwecke vereinigt.

Den guten Willen haben die Norddeutschen un-

zweifelhaft, leider war eine ganze Anzahl derselben so

sehr in ihre eigenen Ansichten versunken, dass sie

nicht vermochten, andere Meinungen nach Verdienst zu
I würdigen. Die Kleinstaaterei*) scheint meinen speciel-

I

leren Landsleuten noch so sehr anzuhängen, dass sie

j

sich verschiedentlich auch auf das Individuum überträgt.

Um so nöthigeraber wird es sein, dass der angeregte

I

Gedanke der internationalen Einheit kräftig ^^eiter ge-

I
fördert werde tind ich gebe auch der Hoffnung Raum,
dass dies geschehen wird, zunächst von allen denen,
die von der Versammlung berufen wurden an die Spitze

I zu treten.

Für die Vogelstationen hat man auch mich —
für Deutschland — in den Vorstand gewählt. Es kam
mir diess ziemlich unerwartet, denn 1. war ich in der

Versammlung, wo die Wahl stattfand, nicht zugegen
und 2. hatte ich mich bisher bei den Vogelstationeu

gar nicht betheiligt, weil ich in der bisherigen Hand-
habung dieser Angelegenheit keine Förderung der

Wissenschaft zu erkennen vermochte. Ich will mich
hier nicht ausführlich aussprechen, zumal ich glaube,

dass meine Ansichten in Fachkreisen nicht unbekannt
sind, ich will nur das Eine hervorheben, dass es gewiss

weniger darauf ankommen kann, eine grosse Zahl von
Beobachtungsstiicken zusammenzustellen, als dahin zu
streben, nur zuverlässige Angaben zu regi-

striren. Da es nun Beobachter, welche alle deutschen
Vögel kennen, lange nicht im genügenden Masse gibt,

so muss für das Allgemeine die Zahl der zu beob-
achtenden Vögel ausserordentlich besc'.iränkt werden
und zwar auf diejenigen, die allgemein gekannt und
leicht zu beobachten sind. Nur auf diese Weise können
zuverlässige Daten gegeben und namentlich auch werth-

voUe Zugbeobachtungen gemacht werden. Wer sich

dazu berufen fühlt, mag sich immerhin beliebig über
den einfachen Rahmen ausdehnen.

\'or allen Dingen ist es nöthig, an der inter-
nationalen Einheit festzuhalten und alle Ver-

suche des Gegentheils — welche sie auch immer sein

mögen — abzuweisen, dass eine leitende Kraft, welche
das Ganze in die Hand nimmt, geschaffen oder er-

halten werde, mit ausreichend freier Bewegung, das

ist eine unabweichliche Nothwendigkeit zum Gedeihen
des ganzen Unternehmens, und dass dies geschehen

wird, sagt uns das Vertrauen auf den hohen Pro-

tector.

Wenn ich, aus vielen naheliegenden Gründen, bei

Eröffnung des internationalen Congresses zu Wien,
die Hoffnungen rascher Verwirklichung unserer Wünsche,
die von vielen Seiten gehegt wurden, nicht theilen

konnte, so gehöre ich heute trotz der geringen Erfolge,

zu denen, die das Vertrauen auf die endliche Durch-
führung voll bewahrt haben und bereit sind, eifrig fort-

zuarbeiten an dem Begonnenen, nicht zweifelnd, dass

Beharrlichkeit und Ausdauer zum guten Ende führen

werden.

*) Um Kleiustaaterei zu treiben scheint es durcliaus nicht

erforderlich, das.? der Betreflfende einem kleinen Staate angehört.
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Wandeiskizzeii aus Steiermark.

Von Hanns v. Kadich.

Vortrag, gehalten in der Vereinsversammlung vom 14. November 1884.

(Schluss/

Am Fusse der „Weittbaler Alpe", deren höchste

Spitze der Ziibitzkogel (2397 MeterJ bildet, liegt im

Moose halb und halb im Forst das unscheinbare Kirchdorf,

das den berühmten Jlann belierbergt. Ganz nahe vorbei

führt der grosse Schienenweg, der alijährlich — „in der

Saison" — Tausende von Touristen hineinführt „in

der Berge liebes Land", ohne dass sie es ahnen, dass

sie in der Reise Hast hier an einem Schatze vorüber-

eilen, der in der grossen Welt in Fachkreisen wohl

längst bekannt und berülinit ist, unter Laien aber nur

von Eingeweihten besucht wird, obwohl er selbst für

solche den Reiz eines Decorations- und Schaustückes

ersten Ranges bieten würde. Besagtes Kirchdorf besitzt

n.ämlich auch einen Pfarrhof und dieser ist sozusagen

die historische Stätte für jenen Zweig der Naturwissen-

schaft, der bei uns in Oesterreich erst seit jüngster

Zeit allgemeine Verbreitung gefunden hat, für die

Ornithologie. Da haust über ein halbes Jahrhundert

unser Forscher, der Pfarrer Blasius Hanf, der,

soweit die grüne Steieimark reicht, bekannt ist unter

dem Namen: „Pater Blasi" oder „der Pfarrer von
Mariahof". Ich nannte den Ort und seine Umgebung
die historische Stätte der lieiraatlichen Ornithologie und
dies mit Recht. Denn während in Deutschland Vater

Brehm schon zu Beginn unseres Jahrhunderts sein so

werthvolles Buch heiausgab, Naumann noch früher

sein selbst heute unübertroffenes, grundlegendes Werk
schrieb, war bei uns die Ornithologie ein unbekanntes
Ding. Seit Beginn der Zwanziger Jahre aber, seitdem

Pfarrer Hanf in Mariahof ansässig ist, wurde auch dieser

Wissenschaft eine Heimstätte in Oesterreich geschaffen.

Er ist da unermüdlich thätig in der Beobachtung
der Vogehvelt, die er gerade in ihren unbedeutendsten

Vertretern so genau kennt, wie wenig Andere; hat sich

aber nicht begnügt damit, wie leider so Viele, diese

Beobachtungen einfach zu machen, sondern er hat sie

aufgezeichnet, die während eines halbhundertjährigen

Jägerlebens erlegten Thiere, namentlich Vögel prä-

parirt und dann in seinem Pfarrhause aufgestellt.

Anfangs tliat er dies, wie er mir selbst versicherte,

ohne bestimmtes Ziel, bloss, um „Jagdtrophäen zu

besitzen", später bot ihm dies Genuss und im Laufe

der Jahre hat sich jenes Museum angesammelt, das

heute in seiner Art einzig dasteht. Nun zur Beschrei-

bung desselben. Denn ihm war der Nachmittag ge-

widmet, nachdem wir bei einem heillosen Unwetter
von der Station Sanct Lambrecht das Pfarrhaus in

ziemlich abenteuerlichem Aufzuge erreicht hatten.

Pfarrer Hanf hatte uns schon des Morgens erwartet.

Da wir aber nicht gekommen waren, hatte er sich

trotz des echt gebirgsmässigen „Schnürlregens" gleich

wieder auf seinen täglichen Gang zum „Furtteiche" —
von dem ich später eingehend sprechen werde —
begeben und war bei unserer Ankunft noch nicht da.

Bald jedoch zeigte der alte Vorstehhund „Castel" an,

dass sein Herr nicht weit sei und da trat auch unser
liebenswürdiger Hausherr schon über die Schwelle total

durchnässt, die alte „Dopplerin" über der Schulter.

Nur kurze Rast gönnte sich der alte Herr, dann gings

zur Besichtigung des Museums.

Dasselbe ist in zwei geräumigen Zimmern, fast

Sälen, des Pfarrhauses untergebracht und mit wahrhaft

ehrfurchtsvollen Gefühlen trat ich über die Schwelle.

Das erste Zimmer ist gefüllt mit Anomalien , wie sie

die Natur von Zeit zu Zeit einmal liervorbringt, sie

aber nur besonders bevorzugten Sterblichen zu schauen
vergönnt. Da linden wir — um nur die bekannteren
Thiere hervorzuheben — kohlschwarze Gimpel,
schneeweisse Rebhühner und Feldhasen, abnorm
gefärbte Waldvögel, Drosseln, Eulen, Kreuzschnäbel,

kurz die seltensten Albinismen und Melanismen in einer

Unzahl von Formen. Dies bietet sich dem Besucher
auf den ersten Anblick.

Aber das Innere der Kästen, auf denen die er-

wähnten Raritäten in geschmackvollster Gruppirung,

nicht in gelehrter Unordnung vereinigt sind, birgt noch
mehr. Denn hier in den breiten Laden ruht sicher

in 'Watte eingebettet eine Nester- und Eiersammlung
mit Exemplaren, wie sie buchstäblich kein zweites

Naturaliencabinet besitzt. Fast lauter Vögel sind da

vertreten, deren Brutgeschäft bis vor Kurzem ganz in

Dunkel gehüllt war, weil sie mit unglaublichem Raf-

finement ihr Nest dem spähenden Forscherauge ver-

bergen, bis Pfarrer Hanf dasselbe entdeckte und die

Fortpflanzungsgeschichte beschrieb. So finden wir hier

das Nest des Kreuzschnabels, dieses selbst heute

noch in seinem ganzen Wesen, vom Ursprung bis zum
Ende höchst mysteriösen Vogels; dort das Nest des

Tann enhehers, über dessen Fortpflanzungsgeschichte

man bis weit in unsere Jahre hinein ganz im Unklaren
war; hier Gelege seltener Strandvögel, Nester von

Bewohnern des hohen Nordens, die ab und zu einmal

bei uns gebrütet haben und die Hauptsache ist, dass

sich unter all' den Nestern und Eiern auch nicht ein
Stück findet, das nicht aus der unmittelbaren Umgebung
von Mariahof stammt, ein Umstand, der von Hanf
immer mit Stolz betont wird.

Die Wände des Zimmers sind mit verschiedenen

Porträts berühmter Besucher, durchwegs persönlichen

Andenken, geziert und befindet sich hierunter auch das

Gemälde des Jagdfestzuges, der vor wenigen Jahren

Pfarrer Hanf anlässlich seines fünfzigjährigen Priester-

Jubiläums von der grünen Gilde Steiermarks darge-

bracht wurde.
Das zweite Zimmer enthält das eigentliche Mu-

seum und ich muss mich auch bei der Beschreibung

desselben nur in allgemeinen Grenzen bewegen, soll

ich nicht zu weitläufig werden.

Der erste Eindruck, welcher sich dem Besucher

darbietet, ist ein geradezu überraschender. Von den

Wänden sieht man gar nichts ; nur wenig vom Fuss-

boden. üeberall sind Bäume angebracht ,
Zweige

befestigt, auf denen sich das ganze Vogelleben in ein-

zelnen, äusserst lebendigen Gruppen abspielt. Man
glaubt sich in eine Vogelidylle, in eine tropische Land-

schaft mit ihren üppigen Bildern versetzt und wundert

sich nur, dass die ganze Sammlung nicht urplötzlich

sich zu heben und in den verschiedensten Tonarten

zu lärmen beginnt. So naturgetreu ist jedes einzelne

Object präparirt. Dort auf dem Aste breitet ein Stein-
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ad 1er seine niik-litigen Scliwingen aus .... er äugt

scliarC nacli seinem gegenübersitzenden Erbfeinde, einem

iungen U li ti , der in den spitzen Fängen Fremul
Lampe biilt und vorsielitig lieruinlugt, ob niclits ^'er-

däciitigcs sicii zeigen will.

Da ist ein Vogelberg dargestellt, den Enten
und Taucher beleben; dort eine Zaunkönig-
g nippe: das alte Männelien hat eben von einer

Morgenstreit'ung zurückgekehrt entdeckt, dass in seiner

Ab^\esenlu•it ein K u k u k sein Nest heiuigesiicht

und ein Ei da verloren hat Es ist darüber eben nicht

sehr erfreut und dieses Gefühl ist in dem gestopften

Exemplar so drollig zum Ausdrucke gebracht, dass

man bestimmt annehmen würde, der Vogel lebt.

Jede einzelne Gruppe wäre eingehender Beschrei-

bung werth; ich will nur hervorheben, dass sieh in

der grossen, viele Imnderte von Exemj)laren zählenden

Sammlung auch nicht ein Stück finden lässt, das nicht

Diustergiltig präparirt wäre. Nicht eines konnten wir

entdecken, das in einer jener manirierten, gesuchten

Stellungen sich präsentiren würde, wie sie die moderne
AVeit zu Decorationsstücken liebt; jedes mahnt in

seiner gesuchten Einfachheit an das Leben und gerade

dies ist die Kunst. Freilich setzt eine sidche Dar-

stellungsweise die genaueste Kenntniss der Natur vor-

aus, die eben nicht Jeder besitzt.

„Pater Blasi" hat auch eine nur ihm eigene Methode
der Taxidcrmie, macht aber durchaus kein Geheimniss
aus derselben, sondern hat sich aus dem Lehrerstande

der Umgebung einen Kreis von Schülern geschaffen,

auf die der Ruhm des Meisters sich forterben wird,

ein Umstand, welcher einen berühmten deutschen Ge-
lehrten, der zu Besuch in Mariahof weilte, zu der

Bemerkung veranlasste: „Hochwürden, mir scheint, hier

stopft die ganze Gegend aus."

In gewisser Hinsicht ist dies auch richtig, indem
das Landvolk weit im Umkreise durch Pfarrer Hanf
— so zu sagen ornitliologisch gebildet wurde, die

nützlichen und scliädlichen Vögel unterscheidet und
jedes erlegte, halbwegs ,rare Thier'^ seinem vereiirten

Pfarrer bringt.

Unter Besichtigung der Sammlung und Austausch
jagdlicher Beobachtungen verging der Nachmittag.
Abends fuhren wir nach Neuniarkt, wo unser Stand-

quartier war und spähten auf dem Wege mit bewun-
dernswerther Ausdauei', ob denn die Spitze des „Zirbitz-

kogels' sich gar nicht ihrer Nebelhaube entledigen

»volle. Dort wollten wir ja die Schneehühner jagen,

von denen uns Pfarrer Hanf so vieles erzählt und
präparirte Exemplare gezeigt hatte, die alle aus jenen
luftigen Höhen stammten. Allein der Berg wollte sich

nicht bessern ; er grollte fort und verharrte in seinem
Zorne auch die Nacht hindurch.

Am nächsten Tage (28. August) regnete es zwar
nicht mehr, aber noch lagerte der Nebel auf den Höhen
und im Thale. Wir wanderten nach Mariahof. Auf
dem Wege wurden einige Krähen unglücklich ge-

macht, ein Tannen lieber^ der ganz neben der
Strasse in den Lärchen sich herumtrieb, merkte das
nahende Unheil zu früh und empfahl sich vorzeitig ....
Thurmfalken hätten wir mehrere leicht schiessen

können — sie rüttelten ganz unbekümmert um die

Menschen in nächster Nähe über den Mauslöchern, —
aber Pfarrer Hanf schont sie, hegt sie sogar auf seinem
Kirchthurme und ersuchte uns, seine Schützlinge in

Ruhe zu lassen.

Dann gings zum „Furtteich", d.i. ein grosses mit
Schilf und Buchen bewachsenes Wasserbecken, zwischen
Mariahof und Neumarkt, ein bevorzugter Rastort von
Wasservögeln aller Aitcn auf ihrem Zuge nach Süden.
Diesem von Älenschenhänden angelegten Teiche ver-

dankt Hanf die meisten und seltensten Stücke seiner

Sammlung; deshalb und weil mit dem Vorhandensein
dieses Teiches die Existenz der Ornis in seinem Be-
obachtungsgebiete zum grossen Theile aufs innigste

zusammenhängt, hat er die aufgezeichneten und ge-

sammelten Beobachtungen, welche sich über einen

Zeitraum von mehr als fünfzig Jahren erstreckten, „die

Vögel des Furtteiches'^ genannt, eine Arbeit, welche
in den Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereines

für Steiermark, Jahrgang 1882 erschienen ist. Das
Werk hat Pfarrer Hanf berühmt gemacht, weit hinaus

über die Grenzen Oesterreichs und die ersten Fach-
männer sandten Grüsse und Anerkennungsschreiben in

den einsamen Pfairhof. Mit besonderem Stolze gedenkt
„Pater Blasi" des Besuches Altred Brehm's, der

sich's auf seiner Reise durch Oesterreich nicht versagen

konnte, den Umweg zu dem Gesinnungsgenossen seines

grossen Vaters zu machen und sich bei ihm aufzuhalten.

Dass der Furtteich unter solchen Umstanden
Hanf besonders lieb und werth ist, dass er es sich nicht

nehmen lässt, täglich, mitunter auch mehrere Male bei

ihm nachzusehen, ist begreiflich.

So führte er auch uns an den Ufern entlang,

zeigte uns seine EntenhUtten ; die Steilen, wo er dies

und jenes seltene Stück seiner Sammlung mit einem
glücklichen Schusse erlegt — wir konnten nichts sehen

als Thurmfalken.
Nach der Besichtigung des Teiches wandten wir

uns den Feldern zu, um nach Rebhühnern zu

suchen.

Bei dieser in dem hügeligen Terrain seiir an-

strengenden Arbeit, hielt der alte Herr wacker aus.

Endlich wurden mehrere Wachteln aufgetrieben, ein

Schwärm Ringeltauben angeschlichen und eine erlegt,

eine prachtvolle S u ui p f o h r e u 1 e — leider gefehlt.

Wieder kam der Abend . . .er war wunderschön und
wir gingen mit dem festen Vorsatze nach Neumarkt
zurück, am andern Morgen die Tour auf den Zirbitz-

kogel zu machen. In diesem Vorsatze wurden wir

noch durch die Nachricht bestärkt, dass man bei einer

gestern stattgehabten, gänzlich missglückten Hochwild-

jagd einen Steinadler dem Zirbitz habe zustieichen

sehen. In der Nacht wurden die nöthigen Vorbereitungen

für eine derartige Hochtour getroffen ; der Morgen brach

an — er war wundei'schön. Der Führer war verständigt,

um 10 Uhr war Zusammenkunft vor dem Gasthause, die

Gesellschaft sammelte sich, wir brachen auf.

Um zum Fusse des „Zirbitzkogels" zu gelangen,

muss man fast zwei Stunden durch die Vorberge mar-
schiren: kleine Wälder, Gehölz, Wiesen, Felder, einzelne

Bauernhöfe bilden die Staffage der Landschaft.

E 1 s tern, Krä he n, T hur m fal ke n, Bussarde,
eine Kette R e b h ü h n e r, E i c h c 1 h e h e r wurden als

gesehen eingetragen.

Nur den Tan nenh eher konnten wir nicht ent-

decken, obwohl wir auf sein Vorhandensein in den Vor-

bergen mit Bestimmtheit gerechnet hatten. Der Führer

versicherte uns indessen, dass wir ihn weiter oben, wo
die Zirbelkiefern beginnen, sicher antreffen würden.

Hinter der, nur aus wenigen Gehöften bestehenden

Ortschaft „See" beginnt der Aufstieg . . . wir betraten

den echten Bergwald. Hohe Fichten und Lärchen



bilden den Hauptbestand. Wir waren noch nicht lange

gegangen, als das bekannte „Gip, Gip" ertönte: mehrere
Kreuzschnäbel-Flüge tummelten sich „in den Zapfen"

lierum. Bald waren mehrere erlegt — zu meiner grossen

Freude. Wir stiegen weiter, kamen höher ... da
ertönte mit einem Male von allen Seiten das „Krr, Krr"

der Tannenheher. Wir gingen dem Geschrei nach,

konnten aber keinen der Vögel in schussmässiger

Distanz voi's Gesicht bekommen. Wir machten Rast

und Hessen uns bei einem ,, Ahnhrunnen" nieder.

Da idog unbekümmert um uns auf den Wipfel

einer hohen Fichte, die ungefähr fünfzig Schritte vom
„Bründl" entfernt war, ein alter „Nussknacker" und
sah um sich. Ein Schuss aus meinem Gewehre traf

ihn, er fiel herab, lief aber und flatterte weiter einem
Fichteudickicht zu, aus dem er mit ängstlicliem „Krr,

Krr" seine Genossen herbeizurufen schien. Ein Schuss

mit Vogeldunst braciite ihn bald in meinen Besitz.

Wir entleerten seinen Kropf: er enthielt nicht weniger

als vierzig Zirbelnüsse. Der Vogel wollte dieselben

offenbar seinen Wintervorräthen einverleiben.

Wir kamen hierauf in ausgedehnte Bestände der

prächtigen Arve oder Zirbelkiefer, wo wir den Tannen-
heher in Schaaren beobachteten, auch noch zwei

Stücke erlegten. Hier traten wir auch eine Aue r-

h e n n e auf.

Endlich hörte der Wald auf; vor uns lag ein

weites Felsenmeer. Kein Krummholz war zu sehen:

hier und dort Wachlioldersträuche — verkrüppelt und
unansehnlich . . . schöne Alpenhlumen, sonst Fels,

Schneeüecken, rinnende Bächlein. Der S t e i n s ch m ä t-

zer wurde erlegt, der A I pe n f 1 ü e v o g el , und auf

der Höhe von 7000 Fuss trafen wir, inmitten des öde-

sten Steingewirrs, weit entfernt von jeder menschlichen
Niederlassung — ein H aus r o t lisch w an z eh e n.

Furchtbar fiel der Nebel ein ; wir inussten eilen und
es dämmerte bereits stark, als wir bei bei sehr kaltem
Winde unser Ziel — das Schutzhaus erreichten.

Auch hier hatte das Unwetter, welches die vorher-

gehenden Tage getobt, arg gewirthschaftet.

Der Sturm hatte den Schnee hineingedrückt in

das gastliche Touristenzimmer, von den Wänden sickerte

das Wasser herab — es war grimmig kalt. Dazu
musste mit dem Holz gespart werden, da dasselbe von
weither herauf getragen werden muss, denn oben wächst
kein Strauch.

Nichtsdestoweniger hatte die gute Laune, welche

den echten Gebirgsjäger nie verlässt, wenn es „ahnerisch"

zugeht, auch uns bald ergriffen : die mit „Kramp erl-

mies" (Isländisches Moos) gefüllten Sti'ohsäcke wurden
auf den Boden der gemüthlich warmen, erleuchteten

Küche ausgebreitet und bei der feurigen Bowle „stieg"

unter vorzüglicher Pistonbegleitung ein „schönes Lied"
nach dem andern.

Die Nacht verging besser, als wir gedacht. Aber
am Morgen heulte ein derartiger Sturm über das Ge-
birge, dass wir uns anfangs gar nicht vor die Hütte
trauten .... von Schneehühnersuchen nicht zu reden.

Von Zeit zu Zeit legte er sich, um dann mit verstärkter

Heftigkeit wieder loszubrechen. So oft eine solche Pause
eintrat, schöpften wir neue Hoffnung; endlich wollten wir
wenigstens einen Versuch machen und stiegen in das
„Kahr" hinab, das hinter dem Touristenhause gegen
Obdach zu liegt. Wir vertheilten uns so, dass einer

den anderen nicht aus dem Gesichtskreise verlieren

konnte nnd gedachten uns so gegenseitig die „aufge-

tretenen" Schneehühuer zuzutreiben. Dies war leichter

gedacht, als ausgeführt. Kaum waren wir eine Strecke
in dem ausserordentlich beschwerlichen Terrain hinab-

geklettert, — die Wände des „Kahrs" werden aus-

schliesslich von Geröllfeldern gebildet, so dass man
von Block zu Block springen muss, deren jeder ziem-

lich scharf nach abwärts geneigt ist; dies aber fort-

während mit gespanntem Hahne — so kam der Sturm
wieder und brachte diesmal eine derartige Kälte mit,

dass wir oft die grösste Mühe hatten, uns auf den
nackten, abschüssigen Felsplatten zu erhalten.

Mitten in dieser angenehmen Situation vernahm
ich vor mir einen leise pfeifenden Ton und erblickte,

wie ich vor mich hinsah, drei kleine Vögel, die in

nächster Nähe vor mir auf einem Steine sassen und
sich fütterten. Eine Ahnung dämmerte in mir auf, die

bei längerer Beobachtung fast zur Gewissheit wurde,
dies könne nur der von uns vielbesprochene L ei n fi n k

sein. Es hiess rasch handeln, denn die Vögel schickten

sich an abzustreichen. Ich hielt hin, soweit bei dem
rasenden Sturme von genauerem Zielen die Rede sein

kann und von der Gewalt der Schrote weit fortge-

schleudert fiel der eine der Vögel weit in eine Spalte,

aus der ich ihn nach langem Suchen endlich heraus-

holte. Es war ein Leinfink im J ugen d kl ei de, (!)

aber der Kopf hing nur an den wenigen Hautfasern

am Körper.
Ich verwahrte ihn so gut ich konnte und schlich

den beiden Ueberlebenden nach, die ich nicht weit

rufen hörte. Diessmal sclioss ich mit kleineren Schroten,

beide fielen, aber wieder war nur einer zu gebrauchen, da

dem anderen der Schuss den Kopf zwar nicht abgerissen,

aber total zerschmettert hatte. S ä m m 1 1 i c h w a r e n es
Fringilla linaria im Jugendkleide, ein
Beweis, dass diese nordischen Vögel auch
bei uns brüten.

Wie ich weiter hinabstieg, bemerkte ich drei

Kolkraben, welche sich, offenbar durch die Schüsse

aufgescheucht, vom kleinen Bergsee aus (auf der Sohle

des Kahrs) emporhoben und in anmuthigen Flugspielen,

sich gegenseitig neckend und überbietend, der jen-

seitigen Felskette zuflogen, wo sie sich auch nieder-

liessen.

Nun kletterte ich wieder hinauf, meinen Gefährten

zurufend, ein Gleiches zu thun, als plötzlich hinter mir

ein sausendes Geprassel hörbar wurde . . . ich wandte

mich um und kam eben noch recht um drei Schnee-
hühner, deren theilweise schon weisses Gefieder mir

wie einladend winkte, hinter dem nächsten „Riegel"

verschwinden zu sehen.

Wir gingen ihnen nach, suchten, schrien, warfen

Steine .... es war Alles umsonst. Schliesslich gaben
wir die, ohne Hund von vorne herein aussichtslose

Jagd auf dieses höchste Hochwild auf und stiegen zum
Schutzhause hin, um den Abstieg zu beschleunigen.

Hatte ich doch drei Exemplare dieses interessanten

Alpenvogels wenigstens gesehen.

Wie wir in jenen Theil des Trümmerfeldes kamen,

der an die Waldregion grenzt, machte mich Othmar
Reiser plötzlich auf etwas aufmerksam: vor uns eine Alm-

weide, darauf grosse schwarze Vögel, deren Gefieder in

der Sonne (in den unteren Regionen war der schönste

Tag) glänzte: „Roob, Roob, Klong, Klong" — ... ich

kannte diese Sprache ... es waren wieder Kolkraben:
diesmal aber ein Schwärm von gezählten dreizehn
Stücken, darunter einer von ganz eigenthümlich lichter

Färbung. Die Raben sassen ungefähr 3U0 Schritte

vor uns; wie wir näher kamen, zogen sie halb fliegend,
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lijilb laufend über die Matten hin — ein Anschleichen, I geschaut in die weite Landschaft zu seinen Füssen, hat

das ieli eine Zeitlang versuchte, war ganz vergeblich. an Pickern gedacht, seine liebe Heimat und den Bachern

Wir kamen wieder in die x^rvengegend ; wieder gesucht, auf dessen Kamm das Kirchlein steht ....
lockten uns die Tannenheher vom Wege ab, aber die

,

mi^^ zogs nach Hause. Wenige Wochen in Melk . . .

Thiere waren heute schon viel sehlauer, vermuthlich da ging« noch . . . aber in Wien litt es mich nicht,

ob des gestrigen Verlustes. Dafür erlegten wir mehrere I

Noch emmal wollte ich sie durchstreifen meine

Kreuzschnäbel, unter ihnen zwei prachtvoll ro t h '
"eben Berge, bevor ich für den Winter von ihnen

ausgefärbte ^. !

Abschied nahm. .,.,.,
r, -.f.. • 1 • V I * V I 1

Lnde September war ich in Wien eine;etrofien, amZu Mittag waren wir wieder in iNeumarkt, Aacli- ,„ r\ . t • i . i i, • j -^ • j
1 '^ . -1 „ 1^ * . c.;;.,!. „ „ . 1 12. üctober pürschte ich schon wieder in einem der

mittags wanderten wir sammt den erlegten Stucken nach
! , .. , u • ,n ^ • i i-'j n i i

M' 1 i- LI- ] • u .,u„i„» „„j Aii„, „,,,„ I

schönsten Keviere Ubersteiers dem hidelhirsci nach, am
anahof. Hier wurden sie abgebalgt und Alles zum ,,. ,, , •

i
•

i f i d i i u
I , , nr 1 L • w t AI A ,. t \i,.i:,j „ i

Ib. Abends sass ich wieder auf der Bank vor dem Herren-
letzten Male besichtigt. Abends musste Abschied ge- , o- , i ^ . i i i- i n ,

1 " . • j i.„„„ : 1 hause in rickern und starrte hinab aut den rosruck.nommen werden: er war traurig genug und kann ich . m • • » ^ i- i i \ir i i i c i_
,. ^ \\ ir „..1 ,„^ Am 19. gingen wir mit Erfolg (er Waldschnepfe nach;

es mir hier ain Schlüsse nicht versagen, noch einen , „„ ^,. », • j • o » ixr u- r j
i-KT \ 1 j -i \-- 1 1 , , der 25. fand uns wieder in banct vVollgang auf derWunsch auszusprechen, den mit mir \ icle hegen. t> i

• j xt- i . m t • ^ ü ^ 7 jx 1

1

r
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= Rehjagd. „Nicht alle läge ist tangtag, Jagdtag wohl
Der Hauptwerth der 234 Arten umfassenden Hanf- iuimer" . . . dies bewahrheitete sich damals glänzend,

seilen Sammlung besteht darin, dass dieselbe ausschliess-
| Ein Schneefall brach herein; der Bachern legte sein

lieh Individuen, meist Vögel, enthält, welche m der Winterkleid an ; ebenso der Posruck und die Planina
nächsten Umgebung von Mariahof wahrend einer bei knöcheltiefem Schnee stiegen wir des Nachmittags
halbhunderijähiigen Beobachtungszeit geschossen oder unverrichteter Dinge den Berg herab. Noch ein schöner
gefangen wurden, und dass sie somit ein vollständiges

i-'ag, der ims eine herrliche Waldjagd brachte....
Bild der ober steiri seh en \ ogeifauna bietet, was Jann wieder Abschied und Heimfahrt. Am "27. war
für die Zusammenstellung der gesammten österreichisch-

; i^.|, j^ Wien.
ungarischen Ornis von unschätzbarem Werthe ist. In

! Nun ist doch schon eine Spanne Zeit dahinge-
diesem Sinne ist sie geradezu als das Ideal einer Lo- gangen, dass ich aus den stciiischen Bergen heimge-
calsammlung anzusehen, ist aber andererseits dadurch,

i.gi„.t bin und noch immer ist's mir, als hörte ich das
dass sie sehr viele s e 1 1 en e Wa n d ere r e n t- Schreien des Brunfthirsches, den Jagdlaut der flinken
hält, die auf dem Zuge beim Furtteiche Rast iiiaclitcn Htinde. — Dann erscheint mir vor dem geistigen Auge
und da erlegt wurden, für die gesammte europäische (Hein winterlicher Majestät prangende Hochgebirgs-
Ornis überaus wichtig. (Gibt es doch Urnuarten, lancUchaft; ich sehe in ihrem Vordergrund den Kreis
deren ständiges Vorkommen bei uns überliaupt erst der lieben Jagdgenossen; ich höre den Stutzen knallen
durch Hanfes rastlose Bemühungen festgestellt wurde.) „„(j folge mit dem Auge dem edlen Wilde, das schwer
Hoffentlich wandert nun die Sammlung heute oder getroffen dahinzieht, um bald die Beute des nacii-

morgen nicht, wie dies oft schon geschehen, in fremde i suchenden Jägers zu werden. Das sind Alles Eindrücke,
Hände, sondern bleibt unserem engeren Vateilande

(1;^ gelbst dann im Vordergrund bleiben, wenn neue
erhalten, in welchem sie die höchste Zierde selbst des

j,j jienge und mit grosser Intensität auf das Gemüth
ersten Institutes bilden würde. Dies ein frommer Wunsch einstürmen — wie sie ja das Leben in der Grossstadt
meinerseits.

|

täglich mit sich bringt.

Am nächsten Tage — es war der 31. August — ' Ich will sie auch niemals vergessen, jene schönen

führte uns der Frühzug weiter hinein in die Berge. ' Stunden und bringe der grünen Steiermark und ihren

Sanct Michael: hier trennten auch wir uns: Othmar deutschen Jägern, welche die ererbte Sitte unseres

Reiser zogen das Salzkammergut und die Eishänge des X'olkes, die deutsche Gastlichkeit so bewahren, an

Dachsteines an . . . . er hat ihn auch glücklich dieser Stelle nochmals meinen Gruss, mein „Waid-

bestiegen und von dessen Firn aus vielleicht hinüber- mannsheil".

=«00»=—

(linitliologische Notizen aus Steiermark.

]_
haben, gebührt meinem lieben Freunde Baron Stefan

Washington, der sich mit dankenswerther Beschleuni-

Der diesjährige Spätherbst brachte uns nebst gung in den Besitz dieses steiermärkischen Unicums
manchen Raritäten auch eine für die Ornis styriaca zu setzen wusste und sofort nachstehend verzeichnete

neue Form : die Eiderente, S o m at e ri a m o 1 1 i s s i m a, Maasse *) ermittelte

:

Leaeh. Das betreffende Exemplar, ein Weibchen im l_ Schnabel: ™'"-

Jugendkleide, wurde am 9. October a. c. von Herrn aj vom Nagel zur Federschneppe der Stirne 61
Gustav Müller (Gutsbesitzer) auf dem Teiche zu b) Schnabeläste (v. Nagel an gemessen) . . 79
St. Josef bei Lamach erlegt und etwas voreilig von

[

c) N. Nagel bis z. Federzwickel der Seiten . 38
einigen Herren als Somateria spectabilis, Leacli, als

[
d) Nagellänge IG, Breite (in der Mitte) . . 25

Prachteiderente angesprochen. Ich benütze diese Ge-
, e) Nao-el zur Mundspalte 61

legenheit, um die in Nr. 20 der Mittheilungen des or- f) Unterkiefer zur Federschneppe .... 32
nithologischen Vereines (Section für Geflügelzucht und o) Umfang des Schnabels b. d. Nasenlöchern 61
Brieftaubenwesen) pag. 159 unter der Ueberschrift jj j-^ £. gtirn-Hinterhaupt 90
„Seltene Jagdausbeute- gebrachte, der .Neuen freien

Presse" entnommene Notiz entsprechend richtig zu Stel- *) a„ ^em leider nichts weniger als mustergiltij: gestopften

len. Das Verdienst, das Thier zuerst richtig erkannt zu Exemplare.



III. Totallänge: Nagel— Scliwanzspitze . . . .

IV. Flügel : (Länge) Ansatz— Bug
Bug zur längsten Schwinge (Spitze) .

V. Schwanzlänge :

VI. Beine:

a) Tarsus (seitlich gemessen)

b) Aussenzehe ohne Nagel
mit Nagel

c) Mittelzehe ohne Nagel
mit Nagel

d) Innenzelle ohne Nagel
mit Nagel

e) Daumen mit Nagel
ohne Nagel . -

Entfernung des Vorderendes der Nasenlöcher von

der Schnabelspitze

Entfernung des Hinterendes der Nasenlöcher von
der Sclmabelspitze

592
42
302
74

44
(50

70
58
72

45
52

40

50

Längeder Nasenloch er 10

Ausdehnung des Federzwickeis unter
den Nasenlöchern 5

reichen also genau bis zur Mitte der Nasenlöcher.

Von Raritäten will ich der Harelda glacialis
Leach. (Eisente) gedenken, die in Gesellschaft von
Anas penelope, L., Fuligula cristata, Leach etc. in den
jMurauen bei Eiirenhausen angetroffen und in melireren

Exemplaren erlegt wurde; schliesslich sei noch erwähnt,

dass der liocliwilrdige Herr Pfarrer P. Blasius Hanf
mir in einem seiner freundlichen Briefe niittlieilte, dass

er am 4. October ein bei Radkersburg erlegtes Exemplar
der Recurvirostra avocetta L. (des Verkehrt-
schnabels) zur Präparation für das Stift Admont ein-

gesendet erhalten habe.

Graz, 15. December 1884.

A. T. I\l»jsisoTics.
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Zur Keiiiitniss der Uraleule.

Von Ernst Hartert.

In dem erst kürzlich, im December 1884, er-

schieneneu zweiten Hefte des , Journals für Ornithologie"

befindet sich ein interessanter Artikel über Strix
u r a 1 e n s i s , die Uraleule, oder S y r n i u m u r a 1 e n s e,

üralkauz.

Da ich die hohe Freude hatte, mit dem daselbst

erwähnten Herrn S c h m i d t zusammen diesen seltenen

deutschen Vogel zu beobachten, so erlaube ich mir
zu Herrn Prof Altum's Worten einige fernere Be-
merkungen zu machen. Ich habe absichtlich bisher

nichts über unsere Beobachtungen veröffentlicht, weil

Herr Seh midt mir versprach, bald ausführlich darüber
zu berichten; nun aber Herr Prof AI tum nach den
übersandten Objecten und einigen brieflichen Mit-

theilungen über den Gegenstand geschrieben hat, und
Herr Schmidt nichts von sich hören lässt, gebe ich

den Bitten meiner Freunde nach, die von mir gemachten
Notizen niederzulegen.

Ehe ich im vergangenen Frühjahr meine drei-

monatliche Frühlingsreise in die geliebten ost-preussi-

schen Waldungen antrat, bat ich den derzeit in Gau-
leden stationirten Oberförster Herrn Hoffmann,
einen Mann, der mit grosser Liebe und unermüdlicher
Ausdauer seine freien Stunden der Beobachtung der
Vogelwelt seiner Wälder widmet, um Auskunft über
die Vögel seines Revieres und erkundigte mich speciell

nach Strix u r a 1 e n s i s , weil mir bekannt war, dass
diese Eule im Winter im Gauledener Revier vor-
kommt, und ich selbst schon dort erlegte üraleulen
frisch in Händen gehabt und untersucht hatte. Ich
erhielt nun in einem längeren Schreiben voll interessanter

Notizen Folgendes über unseren Vogel

:

,Strixuralensis kommt liier in einigen Exem-
plaren vor; ich selbst habe bei Elchwalde eine dieser

Eulen, die sich am hellen Tage auf einem mit
wenigen Bäumen noch bestandenen Schlage umhertrieb,
mit der Kugel einige Federn aus dem Flügel geschossen.
Einige Wochen darauf wurde dasselbe Exemplar von
einem Forstreferendar (Schmidt) auf derselben Stelle

erlegt. In der Nähe hält sich noch ein zweites Exem-
plar auf; leider ist eine starke hohle Aspe, die den

beiden Eulen wahrscheinlich als Niststätte gedient hat,

vor Kurzem gefällt worden Ausser diesen wurden

einzelne dieser Eulen auf Treibjagden gesehen. Der

Förster von Elchwalde versichert mir, vor zwei Jahren,

zur Zeit einer bedeutenden Mäusecalamität, diese Eulen-

art wiederliolt in grosser Menge beobachtet zu haben.

Er habe — so sagt er — oft 20 bis 30 Stück von

kleinem Räume aufgejagt, — In diesem Jahre ist hier

fast keine Maus zu sehen, und müssen sich die vor-

handenen Eulen wohl kümmerlich nähren."

Die Aussagen des Försters Baecker von Elch-

walde sind mir durchaus glaubwürdig, denn ich habe

in ihm einen ausserordentlich wahrheitsliebenden Mann
erkannt, einen Mann, der auch sehr wohl die Uraleule

von anderen Arten zu unterscheiden weiss, und mir

dasselbe, was Hoff mann mir geschrieben, mündlich

mittheilte.

Ich vermutliete nun nach dem Waickhoff'schen

Funde, über den mir Herr Oberförster Wa Ick ho ff

in einem Briefe Mittheilung gemacht, dass der April

die Brütezeit der Uraleule sein müsse, und beabsich-

tigte daher im Anfange des Monats im Revier Gauleden

einzutreffen, welches Herr Oberförster Hoffmann
leider verlassen hatte — nach nur fünfmonatlichem

Aufenthalt — um einem ehrenvollen Ruf nach Schlesien

zu folgen.

Die grosse Liebenswürdigkeit der Herren Ober-

förster und einige intei'essante Vögel in der Rorainter

Haide verzögerten meine Ankunft in Gauleden,, wo
ich erst am 11. April eintraf und sogleich von Herrn

Schmidt mit der Nachricht empfangen wurde, er

wisse zwei von Strix uralensis bezogene Horste!

Meine Freude war natürlich eine unbegrenzte, und

um so mehr wuchs mein ICrstaunen, als ich in Herrn
Schmidt einen Mann mit einem wahren Feuereifer

für Zoologie und mit schönen Kenntnissen fand. —
Noch am selben Tage führten mich die Herren Forst-

referendare Schmidt und V o 1 k e n a n d zu dem
nächstgelegenen Horste. In der Nähe desselben hatten

die Genannten schon lange die beiden Eulen gehört

und gesehen und endlich am 5. April den Horst auf-
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{fefiinden, auf" welolieni sie die Eule sitzen salien. Leider

bestieg an diesem Tage ein vorwitziger Arbeiter oline

Schmidt's Befelil den Baum und berichtete, dass sich

ein , grosses, rundes, weisses Ei" im Nest befinde. Als

wir nun am 11. Mai an den Baum kamen, sahen wir

uur an einer Seite etwas dunkles hervorragen , das

mir zwar etwas befremdend aussah, wir aber natürlicli

(ür den Schwanz der Eule hielten. S. versicherte nacii

seinen VVahrnelimungen an dem anderen Horste, die

Eule werde selbst auf starkes Klopfen niciit abstreichen,

wohl aber den siciitbaren Schwanz bewegen. Er ging

hinter die dichte Fichte luid klopfte, ohne nach oben
zu sehen, an den Baum — kaum berührte sein Stock

denselben, da strich über mich bin ein ßläusebussard I

Jlein Erstaunen war gross — doch behaujiteten beide

Begleitei-, welche der dichten Zweige halber nichts

hatten sehen können, ich müsse mich geirrt haben.

Obojleich ich mich gar nicht getäuscht haben konnte,

gab ich nach und zügelte meine Neugier ; es ward
beschlossen, anderen Tages wieder zur Stelle zu sein.

Das geschah denn auch — wieder strich der Bussard
ab! Das Erstaunen Schmidt's war unbeschreiblich.

Ich erkletterte nun sofort die leicht, sogar ohne Eisen

zu erklimmende, gar nicht hohe, aber sehr dichte Fichte

und fand im Horste ein Gelege von drei schönen

Bussardeiern, darunter, aus den grünen Tannenreiseru
hervorguckend, ein Uraleulenei! Da es kein Interesse
für uns hatte, diese Eier liegen zu lassen, nahm
ich sie mit herunter, und Herr Schmidt, welcher
wusste, dass ich eine nicht unbedeutende, die Eier
siimmtlicher deutschen Brutvögel — mit sehr wenigen
Ausnahmen — in oft reichen Suiten enthaltende Eier-

sauimlung besitze, rief sofort aus: , Freuen Sie sich

über das Unicum von Gelege, es ist Ihres, denn mein
lieber Altum liat schon die Eier!" Diese Uneigen-
nützigkeit von Herrn Schmidt ist um so höher an-
zuschlagen, als er selbst Eier sammelt. Ich bin somit
der von Altum erwähnte .fremde Urnithologe", dem
das „merkwürdige Gelege überlassen wurde." Wie
man sieht, hat also nicht, wie Herr Prof. Altum an-

nimmt, der Bussard die Uraleule .vertrieben," sondern
die aueli nach anderen Angaben beim Beginn des
Nistens sehr empfindliche Eule hatte den Horst ver-

lassen, und der Bussard sein altes, nun leeres Nest mit
einigen irischen Reisern belegt und oIuk; das Eulenei
zu entfernen sein Gelege gemacht. Keine fünfzehn
Schritte davon stand ein Bussardhorst auf einer Erle,

Welcher ausgebaut, aber nicht bezogen worden war.

Augenscheinlich hatte der Bussard diesen Horst be-

nutzen wollen. (Schluss folgt)

Die A) acliholdoidrossel — Turdus pilaiis (L.)

von Major Alexander von Homeyer.

18G4, auf der Naturforscher- Versammlung zu
Dresden, hielt ich einen freien Vortrag „über unregu-
läre Wanderungen einiger Vögel" und ptibiicirte ich
denselben in weiterem Ausbau in der Zeitschrift „der
zoologische Garteu zu Frankfurt a M. 18l3S" unter
dem Titel ,Ueber irreguliire Wanderungen und Haus-
halt einiger Vögel Europa's". Zu den besonders aus-
führlich behandelten Vögeln gehörte Turdus pilaris,

Serinus luteolus, Syrrhaptes paradoxa. — Da seit 1^68
wieder auch von anderen Ornithologen viel bezügliches
Material dazugekommen ist, so dürfte es angezeigt er-

scheinen, meine damalige Arbeit in neuer Bearbeitung
erscheinen zu lassen, wenigstens über einige der dort
behandelten Vögel ausführlich zu berichten und beginne
ich mit der Wachholderdrossel.

Es steht fest, dass Turdus pilaris im vorigen Jahr-
hunderte ein durchaus nordischer, resp. nordöstlicher
Brutvogel war.

Altmeister Brehm sagt 1851 in der Naumannia,
dass vor 40 Jahren (dies würde 1811 sein) unser
Vogel für rein nordisch galt und dies auch in Wahr-
heit war, dass er dies jetzt aber nicht mehr sei, da er

J

bereits häufig im nördlichen Deutschland niste. Es
war übrigens ein Freund Brehm's, welcher vor den

[

Zwanziger-Jahren von einer Reise aus Russland zurück-
kehrend, die Wachholderdrossel zahlreich in Livland
und Esthland brütend vorfand. — Nicht viel später

j

traf Boie mit „lärmenden Drosselcolonien" in Norwegen
j

zusammen.
In Deutschland war Hintz I. der Erste, der

unseren Vogel bei Rügenwalde in Pommern 1820 in
starken Colonien als Brutvogel beobaciitete. Ihm
folgte der Baron von Seiffertitz mit einer Drossel-
colonie bei Herzberg im Anfange der Zwanziger-Jahre.
Der-selbe überschickte Nest und Eier an den alten

Brehm, der das Betreffende in der Isis publicirte,

von wo aus es N a u m a n n in sein Werk aufnahm.
Demnach fällt dem Baron von Seiffertitz das Ver-
dienst zu, durch den alten B r e h m die Publicirung

dieser so interessanten Sache herbeij^'cführt zu haben.

I

1823 sagt der alte J. G. Krezschmar in

j

seinem Verzeichniss der Oberlausitz'schen Vögel

:

.dui'chstreift im Herbste und Frübünge oft in starken

Zügen unsere Gegend", ohne aber „den Brutvogel" zu
' nennen, was sehr wichtig und bezeichnend ist. Jeden-

falls wusste der aufmerksame Beobachter Krezsc li-

mar damals nichts von einem Nisten in der Ober-
Lausitz. — Und dennoch brütete Turdus pilaris bereits

nach Forstmeister Wiese 1823 in 5—G Paaren zu-

sammen bei Loburg, vier Meilen westlich von Magde-
burg. — Für die Lausitz fuhrt ihn K. Tobias (der

;
Aeltere) erst 1832 als Brutvogel an. Dieser treffliche

;
Forscher sagt in seiner Publication:

I „Turdus pilaris wurde bereits 1832 als Brutvogel

bemerkt und hat er sich seitdem (1849) als solcher

immer mehr angesiedelt".

J

Schon 1830 fand Hiltmann zwischen Lucken-
walde und Dahme ein "Wachholderdrosselnest und sein

;
Vater ebenda im nächsten Jahre mehrere (Ornith.

Central-Blatt 1879, p. 90).

Doch wir müssen nochmals zur alten Zeit, zum
Baron von Seiffertitz, zurück. Als dieser seine

hochinteressante Beobachtung als hervoiragende Neuig-

keit in die Oeffeutlichkeit brachte, Hess sich auch
Gloger vernehmen. Dieser sehr ehrgeizige Herr ver-

öffentlichte 182G, .dass ihm Brehm mit den AVach-

iiolderdrosseln zuvorgekommen sei , denn er wisse

davon schon seit 8 Jahren; schon seit 1818 habe er'

die Eier dieses Vogels in seiner Sammlung aus einer

Colonie bei Breslau." — Gerade aus diesen spitzigen



Bemerkungen Gloger's ersehen wir, ein

Interesse schon damals, d.h. gleich anfangs, die Sache

den Ornithologen bereitete. — Hierauf ist grosses Ge-

wiciit zu legen, denn Vorstehendes beweist zur Ge-

nüge, dass die Ornitliologen es mit für Deutschland

„neuen Brutvögeln" zu thun hatten, was wunderbarer

Weise jetzt gelegentlich noch bestritten wird. — Or-

nithologen, wie Seiffertitz, Gloger, Naumann,
Brehm, Krezschmar^ Tobias, würden, wenn

der Vogel in ihrer Gemarkung schon früher colonie-

weise oder einzeln genistet hätte, diesen „lärmenden

Brutvogel" sofort beobachtet haben. Auch würden bei

dem so auffälligen Fall „einer lärmenden Drossel-

colonie" Förster, Jäger, Vogelfreunde und andere Leute

dies bemerkt und geeigneten Falls zur Sprache ge-

bracht haben. Man darf Jägersleute und andere Nicht-

-=«G?£>fi

ornithologen bei so eclatanten Fällen auch nicht

unterschätzen. Es ist also meines Erachtens die vage
Ansicht, „pilaris war schon immer da als Brutvogel,
wurde aber nicht beobachtet", wie sie mir so oft mit
grosser Hartnäckigkeit von einem alten Ornithologen
ausgesprochen wurde, einfach auf Sand gebaut. —
Meiner entgegengesetzten Ansicht sind sonst wohl alle

Ornithologen und hat sieKolIibay bereits im ornitli.

Central-Blatt 1881 p. lo4 ausgesprochen. — Meiner-
seits ist mir Gewissheit, dass dem Turdus pilaris als

Brutvogel seitens der deutschen Ornithologen gleich

vom Anfange an das nöthige und richtige Interesse

gewidmet wurde, dass dieses Interesse niemals erkaltete,

dass dasselbe sich bis auf den heutigen Tag erhielt

und dass man die Wachholderdrosseln im wahren Sinne
des Wort's auf Schritt und Tritt verfolgt hat. —

(Fortsetzung folgt.)

S i t z u 11 2: s - P r 1 k 1 1 e

des

Ersten internationalen Ormtliolosen-Con^rresses.

(Fortsetzung).

Herr Dr. Carl Russ (aus Berlin): Meine Herren!

Ich kam hielier mit der Erwartung, dass die Sache
ziemlich glatt gehen würde, weil wir doch im Wesent-
lichen Alle wüssten, um was es sich handle und wie wir

vorgehen müssten. Ich habe die Ehre, Abgesandter

zu sein von mehreren recht bedeutenden Vereinen in

Deutschland, von dem Vereine ,Ornis* in Berlin, dem
grossen Danziger ornithologischen Verein, dem Hanauer
Tbierschutzverein u. s. w. Meine Herren! Ich glaube,

wenn wir im Vorhinein nur einen bestimmten Punkt in's

Auge fassen, so kommen wir sehr rasch über die

grossen Schwierigkeiten, welche uns einerseits die Zeit,

andererseits die verschiedenen Anschauungen entgegen-

setzen, hinweg. Ich habe mich aufrichtig gefreut, wie

ich das Scriptum des Professoi-s AI t u m sab, und nun
höre ich, dass gerade Herr Professor A 1 1 u m selber

auf Einzelheiten, auf den Schaden und Nutzen der

einzelnen Arten eingeht. Ich habe mich sehr darüber

gewundert, und ich glaube, dass auch recht viele der

Anwesenden sich darüber verwundert haben, dass Herr
Professor A 1 tu m gerade auf specielle Einzelheiten ein-

ging, auf Dinge, die uns vorläufig noch recht ferne liegen.

Wie wäre es möglich, auf einem Congress hier gleich

solche Einzelheiten durchzusprechen? Dahätten wir nicht

mit ein paar Tagen dazu Zeit, da müssten wir Wochen
und Monate lang darüber sprechen, und in unserem
Leben würden wir vielleicht gar nicht fertig werden.
Also kurz und bündig erlaube ich mir, den Antrag
zu stellen, einerseits einen persönlichen Antrag, anderer-

seits im Namen der Vereine, welche ich hier vertrete.

(Liest :) Alle europäischen frei lebenden
Vögel, welche nicht unter dasJagdgesetz
fallen, dürfen nicht für den Gebrauch als
Nahrungsmittel gefangen oder erlegt wer-
den. Meine Herren, damit haben wir einen Punkt
vor uns; beschliessen wir den, dann können wir auf
diesem weitere aufbauen. Ich werde mir erlauben, dann
später weitere Anträge vorzubringen.

Herr Professor Josef Talsky: Hoehansehnliche
Versammlung! Ich schliesse mich den Worten des ge-

ehrten Herrn Vorredners vollkommen an, denn auch ich

wollte die hoehansehnliche Versammlung bitten, bei

ihren Berathungen von dem allgemeinen Grundsatze
auszugehen, „leben zu lassen, was lebt."

Denn was war denn die Ursache der Grün-
dung so zahlreicher ornithologischer Vereine? Etwa
der Schaden, den die Vögel verursachen? Ich glaube
gerade das Gegentheil. Wir bemerken ja, dass die

Vögel abnehmen. Es hat eine Zeit gegeben, wo es

Niemandem eingefallen ist, zu sagen, dass der oder
jener Vogel schädlich wäre. Aber versehiedene Ver-
hältnisse, die der Mensch in Folge der Bebauung der

Erdscholle selbst geschaffen liat, haben es dahin ge-

bracht, dass ihm einzelne Vögel an verschiedenen

Orten und zu verschiedenen Zeiten lästig werden können.
Gegen diese nur sollte der Mensch auftreten dürfen,

alle übrigen nehme er jedoch unbedingt in seinen Schutz.

Professor Dr. v. Hayek: Ich erlaube mir, ob-

wohl ich mich den Anträgen des geehrten Dr. Russ und
des jreehrten Vorredners vollkommen anscliliesse, nur
einige kleine Bemerkungen zu machen. Dr. Russ hat in

unser Gesetz alle europäischen Vögel aufnehmen wollen.

Ich bitte nur zu bedenken, dass wir ein internationa-

ler Congress sind und uns nicht bloss mit den Vögeln
Europas, sondern auch, ohne in Details einzugehen,

mit den Vögeln der ganzen Welt zu befassen haben
und erst später, vielleicht in der zweiten oder dritten

Sitzung, gewissen Vogelformen unsere Aufmerksam-
keit zuwenden wollen, welche für die Wissenschaft

von höchstem Interesse und der Gefahr auszusterben

ganz nahe sind. Die Laubenvögel auf Neu-Guinea —
eine Anregung, welche ich von Dr. Palacky be-

kommen habe — können durch Hilfe der niederländi-

schen Regierung leicht vor gänzlichem Aussterben ge-

schützt werden, indem sich dieselbe entschliessen könnte,

Thiergärten auf Java zu errichten, ähnlich wie für den
Wisent in Litthauen. Ich habe das Wort ergriffen,

hauptsächlich, weil ich etwas beifügen möchte zum
Antrage des Dr. Palacky; er hatte die Idee eines

internationalen Coraites ausgesprochen, welche, wie ich

glaube, von uns Allen mit grosser Freude begrüsst

werden wird. Aber ich muss gestehen, das internatio-
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nale Comit^ kann nur dann erfolf^reich wirken, wenn
wir ihm eine otTicielle Hülle zu geben im Stande sind,

wenn wir die Regierungen bitten, die Mitglieder des

Comites mit einer gewissen Machtvollkommenheit aus-

zustatten. Wenn wir auch von unserer Regierung

Ubeizeugt sein können, dass unsere \'erliandlun<;en nicht

ad acta gelegt werden, so können wir dies doch nicht

von den Regierungen der ganzen Welt sagen, und bald

würden in gewissenRichtiingen ganz vergebliehe Arbeiten

geuiaclit, ganz schöne Dinge zu Tage gefördert wer-

den, welche aber nichts als blosse Maculatur sein

würden. l'>s wilre wünscliensweith, diesem Comiteaut' An-
regung unserer Regierung einen officiellen Character

zu geben, wenn die Regierung anerkennen würde, dass

die vielleicht von ihr zu ernennenden Mitglieder des

Comites mit den Regierungen aller Lander in Corre-

spondenz zu treten und auf ihre Eingaben Antworten
zu verlangen berechtigt sind, ferner müsstea die Ideen

ein wenig erweitert werden. Ich mag vielleicht Unrecht

haben ; die Herren weiden darüber entscheiden ; aber

es kommt mir etwas wenig umfangreich vor, wie es

Dr. P a 1 a c k y denkt, dass wir hier ein Comite allein

bilden. Meine Idee wäre, da wir Vertreter aus den
fernsten Landern, wenn auch nicht allen Ländern,

unter uns haben, dass alle diese Länder in Kenntniss
zu setzen und jede Regierung zu bitten sei, gleich dort

einen ständigen Herrn als Mitglied dieses Comites zn
ernennen. Ich glaube, dass der Kaiser von Japan auf
unsere Bitten jedenfalls ein Mitglied dieses Comites in

Japan bestellten dürfte. Ebenso dürfte es in Hawaii
sein, dessen König Kalakaua so grosses Interesse

unserer Sache entgegenbringt. So klein auch das König-
reich sein mag, in ornithologischer Beziehung ist es

von grosser Wichtigkeit. Das Beispiel dieser Reiche
wird benachbarte Reiche zur Nachahmung anregen.
Dieses dürfte gewiss in Siam der Fall sein, ebenso
in Korea, wo ein äusserst gebildeter und vollkommen
mit europäischer Bildung vertrauter Mann die Regie-

rung führt. Amerika wird sich bald auch nicht ent-

ziehen können. Brasilien hat zum Congresse seinen

fjesandten als Vertreter entsendet, die kleinen central-

amerikanischen Republiken werden folgen, und wir

haben dann eine grosse Reihe officieller Persönlichkeilen.

Das ist, was wir von den Regierungen erbitten müssen.
Sie sind in gewissen Beziehungen zu Allem bereit

;

sonst mUssten wir die Regierungen bitten, alle Jahre
Mitglieder a\if den Congi-ess zu schicken. Das wäre
aber für die Dauer unmöglich. (.Fortsetzung folgt.)

--«OO»»-

F r a ff e k a s t e ii.

Frag e.

Es wäre mir von Interesse zu erfahren, ob auf
der Insel Ceylon eben so viele Gattungen von
Papageien vorhanden sind, wie beispielsweise auf den
Moiukken oder auf Neu -Holland? Ich war nämlich
im heurigen Sonuner eine Woche zu Dresden und da
ich bei dieser Gelegenheit auch die reichhaltige orni-

thologische Sammlung des Zwinger besichtigte, fiel

mir auf, dass von der Insel Ceylon ungefälu- bloss

zwei oder drei verschiedene Arten von Papageien
ausgestellt waren, während von der Insel Celebes und
den Moiukken eine ganze Menge prachtvoller Vögel
dieser Art vorhanden waren.

Daher ziehe ich daraus mit einiger Walir-
sclieinlichkeit den Schluss, dass auf Ceylon übei'haupt

sehr wenige Arten von Papageien anzutreffen sind, da
sie ja sonst hoffentlich in dieser reichhaltigen Sammlung
des Zwingers anzutreffen wären ; da ich dieses jedoch
nur vermuthe, so bitte ich, wenn irgend Jemand vom
Ornithologischen Verein die Güte hätte, mir dieses zu
beantworten, damit ich mir über diese interessante
Frage Gewissheit verschaffen kann. Vom gleichen
Interesse wäre es mir zu erfahren, ob in den südlichen
Theilen Arabiens, sowie an der afrikanischen Ostküste
Papageien sind, da ich auch hierüber bisher in keinem
Werke etwas Bestimmtes vorfand und auch in den
zoologischen Museen gar nichts, so dass ich beinahe
vermuthen könnte, es wären in diesen Gegenden be-
nannte Vögel gar nicht vorhanden; dass aber benannte
Erdstriche in der Tropenzone liegen, veranlasst mich
beinahe zu entgegengesetzten Vermuthungen, ohne mir
gleichwohl Gewisslieit zu verschaffen, welche mir gleich-
wohl sehr wünschenswerth wäre.

Ungar. Alteiibiirg, .im 16. December 1884.

Gnido von Bikkessy.

Antwort.

Ich habe Legge's Birds of Ceylon und Holdsworth

nicht hier bei der Hand. Tennant führte als Papageien

von dort an:

Loriculus asiaticus Latham. (wohl indicus, Gm. der

Hlist. 8173.)

Palaeornis Alexandri (L.)

torquatus Brisson (Boddaert N. 8051.),

cyanocephalus iL.') (8061 Hlist.),

cältliorpae Layard (S057 Hlist), endemisch.

Layardi Blyth! (8060 (?) Hlist.) endemisch.

Die Handlist hat mehr Palaeornis purpureus. Müller

8054, zertheilt dagegen den P. Alexandri in mehrere

spec. (8049, 8070), ohne sie bei Ceylon aufzuführen,

auch den P. cyancephalus hat sie von Indien und Ter-

nate, nicht von Ceylon.

Salvadori (Ornithol. Papuana) führt aber den P.

cyanocephalus von Ceylon an. Jerdon hat auch den P.

Alexandri (L. 15 8049, 147) von Ceylon, ebenso P.

torquatus, Bodd. (auch bei Heuglin) cyanocephalus L.

I

(= rosa Boddaert).

I

X'ielleicht hat Legge hierüber genügende Aus-

kunft.

Die 4 bekannten oben als nicht endemisch be-
'. zeichneten spec. sind weit verbreitet — bis Bengalen,

P. Alexandri, rosa bis Birma.

Palaeornis cyanocephalus noch Cochinchina, Can-
ton (Oustalet) Junnan Anderson, mit P. torquatus

' (Mandalay).

I Von Südarabien sind mir keine wissenschaftlich

I bestimmten Vögel bekannt. Aus Mittelarabien haben
wir nur die bekannten Symbola Memprich's und Ehren-
bergs.

Nach einer Andeutung Tamisier's (VI, 254) könn-
ten Papageien in Südarabien sein, doch klagte schon
Botta über den Mangel an Vögeln überhaupt. Ileuglin

gibt den Palaeornis torquatus (604) in Arabien an.



Ostafrika hat schon bei Heuglin im Norden 9 '

sp., der Südosten bei van der Deken 7 — namentlich

1. Palaeornis torquatus Bodd. vom 7— 15" N. Br. im

Osten (Taka bis zum Tschadsee, Senegal, Mossa-

medes, Guinea, Gabun, Ceylon, Indien.

2. Psittacus (Gray — Pionias Wagler) Megeri Rüp-

pell (8284 Hlist. Schoa, Abyssinien, Senär, Cor-

dotan— Benguela, Damaraland, Natal, Mozambique,

Zambesi, Mombasa (624 Heuglin — coli. Holub.)

3. Psittacus rutiventris, Rüppeil f8287 Hiist.) Schoa,

Somaliland (268 Deken, 622 Heuglin).

• 4. Psittacus flavifrons, Rüppeil (8288 Hlist.) Abyssi-

nien 5— 8000' Schoa end.

5. Psittacus citrineocapillus, Heuglin (675 end. Abys-

sinien) Hlist. 8289.

6. Psittacus fuscicapillus Verreaux. Uzaremo, Inham-

bare, Zambesi, Mombasa, Mozambique, Zanzibar

(269 Deken, 621 Heuglin, end.).

7. Psittacus erythacus, L. (8268 Hlist., 626 Heuglin.)

Njaninjam. Tschadsee — Senegal, Benguela, Princi-

peinsel, und eine ? unbeschriebene sp. in Abys-

sinien (627 Heuglin).

8. Agapornis tarantae (Rüpp.) Hlist. 8368, Abyssinien

(endem. Heuglin 628).

9. Agapornis pullaria(L.) Sudan, Fernam Po, Angola.

Deken hat mehr Pionias robustus Gmel. Kaftern-

land, Cap, Sambesi (auch coli. Holub) Hlist. 8282.
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Psittacula roseicollis, Vieill. (Kaffernland, Namaka,
Damaraland (Hlist. 8367).

Psittacula cana, Gml. (Hlist. 8370) Somaliland, ?,

Inseln von Ostafrika, Madagasear.
Die Handlist hat mehr Palaeornis parvirostris Bo-

nap. Abyssinien (8058) und Psittacus cryptoxanthus

Peters Hlist. 8281 von Zanzibar. Es düiften noch
andere P. beschrieben worden sein ,

— so hat Layard
3 andere am Cap.

Die ostafrikanischen Inseln haben ebenfalls eigene

Arten, so das ganze Genus Vaza Hlist. 8263—7 (Cora-

copsit. Die Vaza comorensis Peters (Hlist. 8266) ist

auch von Mozambique aufgeführt.) Vaza ßorkleyi (8267)
Newton ist nur auf den Seychellen, sowie Palaeornis

Wardii Newton (8059 Hlist), Palaeornis eques Boddaert
von Mauritius (8052 HÜst.).

Hartlaub hat 8 sp. von den Maskarenen (mit

dem vielleicht schon ausgestorbenen Palaeornis exul

Newton auf Rodriguez (er kannte 2 Exemplare von
ihm) — dasselbe gilt von Vaza (Coracopsit) mascarina
Gm. auf Bourbon, von dem er nur 2 Exemplare in Wien
(Hotkabinet) und Paris kannte. V^on Sokotra kenne
ich bis jetzt keine Papageien.

Das ist es, was ich Ihnen aus den mir zu Gebote
stehenden Notizen mittlieilen kann. In Berlin oder Lon-
don könnte man mehr wissen.

Dr. Joli. Palackv.

Literarisches.

Aus der Vogelwelt der Kärntischen Alpen von
F. C. Keller. — Klagenfurt (ohne Jahreszahl), Kl. 8.

66 pp. Obigen Titel führt eine kleine Brochure, welche

in der Sammlung ,die Kärntner Volksbücher", Verlag
der Buchhandlung Job. Leon sen. in Klagenfurt er-

schienen und Herrn F. C. Keller, den Redacteur von
„Waidmannsheil" zum Verfasser hat.

Die genannte Brochure ist nicht für den Ornitho-

logen geschrieben, ihr Zweck ist vielmehr, dem
Laien characteristische Vogeltypen aus den Kärntner-

Alpen in kurzen, anziehenden Schilderungen vorzuführen

und das Interesse für die Vogelwelt anzuregen. Der
Verfasser, mit der Vogel weit seiner Heimat innig ver-

traut, ist bisher der einzige in diesem Lande, der sich

den ornith. Beobachtungs- Stationen in Oesterr. und
Ung. angeschlossen, mit werthvollen Beiträgen an den
ornithol. Jahresberichten betheiligt hat und das Interesse

für Ornithologie nach jeder Richtung hin durch Wort
und That zu fördern bestrebt war. Aber nicht nur
der Laie, auch der Ornithologe lindet in der genannten
Schrift manche schätzbare Angaben über den Vogrel-

zug im genannten Lande, sowie über das Vorkommen
imd die Brüteplätze seltenerer Alpenvögel, so z. B.

über Aquila fulva, Pyrrhocorax graculus, Hirundo rupe-
slris, Citrinella alpina, Endromias moriiiellus etc., welche
um so schätzenswertlier sind, als es an einer Gesammt-
ornis des Kärntner Landes noch fehlt, über welches
bisher nur ein Verzeichniss mit allgemein eehaltenen
Angaben erschienen ist.

Wir glauben, dass das anspruchlose Büchlein melir
beitet, als es verspricht ; möge es daher in jenen Kreisen,

für die es in erster Linie bestimmt ist, Lust und Liebe zur
Vogelwelt erwecken, die Kenntniss derselben fördern
und zur Erforschung der heimisclien Ornis anregen.

Villa Tüimenhof bei Hallein, Nov. 1884.

V. Tschnsi za Schmidhoffeu.

Hanns Graf V. Berlepsch, Preliminary Descriptions

of new Birds from South America and Remarks on
some described Species. (Ibis 1884. pag. 112.)

Die neu beschriebenen Arten sind

:

Tanagra Sciateri vom Orinoco, Tachy-
phorus intercedens. Orinoco , C i n t u r u s t e r r i-

co 1 o r, Orinoco, Celeus Immaculatus, Panama?
Eine neue Unterart ist Stylocharis Cyanea subsp.

Viridiventris, Venezuela, Trinidad, Orinoco D'istrict.

Es folgen dann Bemerkungen über C hl o ro-

ner pes rubiginosus (Swains) uud M elaner pes
p u 1 c h e r , Sclater.

j

Hanns Graf Berlepsch. On a Collection of Bird-

skins from the Orinoco, Venezuela (ibid 431 plate. XII,)

1

Diese höchst interessante Abhandlung bespricht

eine Reihe von Vogelbälgen, welche ein , von der Na-
turalienhandlung Umlauff in Hamburg abgesendeter

Sammler in der weiten Fläche des Orinoco in der

Nähe von Angostura (or Ciudad Bolivar) erbeutet hat.

I

Derselbe Reisende erhielt auch eine Anzahl von Bälgen

I

am Rio Apure, meist weitverbreitete Reilierarten u. s. vv.,

welche hier ebenfalls eingeschaltet worden sind.

Dieser Beitrag zur Kenntniss der Ornis von
Venezuela ist überaus wichtig, da die Vogelwelt der

betreffenden Gegenden noch beinahe unerforscht ist.

In der besprochenen Sammlung befindet sich eine

neue Art, Cnipolegtis Orenocensis (Tafel XII)

und mehrere, deren Vorkommen in Venezuela bisher

noch nicht bekannt war.

H. Graf Berlepsch. Description of a new Species

of the genus Picumnus from Southern Brazil. (ibid 441)

(Picumnus Gheringi) Rio Grande do Sul Dr. v.

Gherin
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Prof. Dr. Wilhelm Blasius. Ueber die neuesten

Ergebnisse von Hlmtu F. .S. Grabowsky's ornitlio-

lo};ischen Forschungen in .Siul-Ost-Horneo nebst oolo-

gischem Anhang von Dr. Kutter (Journal f. Ornitho-

logie, 1884 210).

Verfasser schildert die Localiläten, an welchen

Herr Grabowsky sammelte und bespricht eine neuer-

liehe Sendung dieses Reisenden aus Süd-Ostßorneo,

er gibt eine Aufzählung der darin enthalteneu Arten

und Angabe der einheimischen Namen und der genauen

Fundorte.

Es folgt dann eine sehr interessante faunistisclie

Vergleichung der Ornis von Süd- und Nord-Borneo.
Mehrere der von Grabowsky gesammelten Species
sind neu für diese Insel.

Werthvolle briefliche Notizen des Reisenden werden
mitgetheilt. Den Schluss bildet ein sehr dankenswerther
oologischer Anhang von Dr. Kutter.

Hanns Graf Berlepsch. Descriptions of three new
Species of ßirds fVom Bahia, Brazil. (Ibis 1884, pag. 137.)

(E 1 a i n e a T a c z a n o w s k i i , M y i a r c h u s P e 1-

zelni, I) e n d roc o I a p te s intermedius. P.

-ÜOiGHfe--

Vereiiisaiiffeleireiilieiteii.

Durch Pflichtverletzung des mit der Versendung
der Vereinspublicationen betrauten Individuums, wur-
den letztere schon seit längerer Zeit den verehrten
Corporationen. mit denen wir im Schriftentausch stehen,

und den Vereinsmitgliedern nachlässig oder gar nicht

zugestellt. Indem wir hiemit die Erklärung abgeben,
dass das Nöthige zur Hintanhaltung solcher Unzukömm-
lichkeiten verfügt wurde, bitten wir. diesbezügliche
Reclamationen, denen sofort entsprochen werden wird,

dem Secretariate freundlichst zukommen zu lassen.

Der Ausschuss sieht sich durch die bedeutenden
Mehrauslagen, welche dem Vereine durch Herausgabe
eines Wochenblattes seiner Section für Geflügelzucht
und Brieftaubenwesen erwachsen, gezwungen, in der
nächsten Generalversammlung den Antrag zu stellen,

dass der jährliche Mitglieder-Beitrag auf 5 fl. erhöht
werde, wogegen die Eintrittsgebühr von 2 fl. entfiele.

Ebenso wird beantragt werden, dass der einmalige
Beitrag der lebenslänglichen Mitylieder auf 60 fl., und
der der Stifter auf 200 fl. erhöht werde.

Der Verein hat von der Abhaltung einer Ausstel-
lung im Jahre 1885 Abstand genommen ; massgebend
war für diesen Entschluss neben anderen Gründen
hauptsächlich die schuldige Courtoisie für den Club
deutscher und österreichisch - ungarischer Geflügel-
züchter, welchem der Verein als Mitglied angehört,
und welcher zu derselben Zeit, zu welcher der Verein
dies vorhatte, Ausstellungen veranlasst.

Die nächste M o n a t s - V e r s a m m 1 u n g des
Vereines findet Freitag, den '.). Jänner 1885, um
(5 Uhr Abends, im grünen Saale der kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaften statt. Gäste sind willkommen.

Tagesoi dnun£

1. Jlittheilungen des Vorsitzenden.

2. Vortrag des Herrn Ern.st Ritt. v. D a b r o w s k i :

„Skizzen aus dem bosnischen Vogelleben.

3. JMittheilungen von Seiten der Anwesenden
gegen vorherige Anmeldung des Stoffes bei dem Herrn
Vorsitzenden, und Debatte über Motive des Vortrages.

Zu correspondirenden Mitgliedern wurden ernannt:

Herr Riehard Freiherr König von Wart-
hausen, k. Kammerherr, auf Scliloss V/arthausen bei

Biberach in Württemberg.
Herr F. Lescuy er in Saint-Dizier (Haute-Marne)

in Frankreich.

Neu beigetretene Mitglieder:

Se. Hochwürden P. Franz Sah's Bauer, Regens-

cbori des Cisterzienser-Stiftes Rein, in Gratwein, Steier-

mark. (Durch Herrn Stefan Freih. v. W asli i n gt o n.)

Herr Hermann Furness, in Wien, IV., Klag-

baunigasse 3. (Durch Herrn Othmar Reiser, jun.)

Herr Anton Kub e 1 k a, Brauerei-Besitzer in Gross-

Wisternitz bei Olmütz. (Durch Herrn .Josef Kübel ka.)

Herr Heinrich Ritter von Miller zu Aichholz,

Fabriks - Besitzer in Hruschau, in Oesterr. Schlesien.

(Durch Herrn Eduard Hodek, sen.)

Herr Othmar Reiser, sen., Hof-

Advocat in Wien, I., Tuchlauben 4.

Othmar Reiser, jun.)

Herr Gustav Schwab, gräflich

Güterdirector in Wien, I., Hegelgasse 8.

Eduard Hodek, sen.)

und Gerichts-

(Durch Herrn

Breuner'scher

(Durch Herrn

Dr

Zuwachs zur Bibliothek:

Gustav V. Hayek. Grosser Hand-Atlas der

drei Reiche. 15. Liefer. (Recen-

\ — «
/ 1. V r?

Naturgeschichte aller

sions-Exemplar.)

Dr. J. Fr. von Brandt. Descriptiones etl|

icones animalium rossicorum novorum.
/ J =°

— Spicilegia ornithologica exotica.

— Beiträge zur Kenntniss der Naturge-

schichte der Vögel.
— Fuligula (Lampronetta) Fischeri. nov

A. v. Middendorff Reise in den äusser-

sten Norden und Osten Sibiriens. Band IV. Th.

IL, Lief. 1. 2. u. 3.

— Beiträge zur Kenntniss des russischen

Reiches. Band VIII. u. XL
i p

^ Hans Maier in Ulm a. d. Donau j

jß directer Import italieiiLscher Prodncte

liefert, lebende Ankunft gaiantirt, franCO, ausgewachsene

itaJiieaiselEjig HishaiP wadl lafiiaea

schwarze Dunkelfüssler ä St,

bunte Dunkelfüssler , „

bunte GelbfUssler „ „

reine bunte GelbfUssler „ „

reine schwarze Lametta „ ,,

Preisliste postfrei. Hundertweise billiger

Rm. 2.80

„ 3.-

„ 3.35

„ 3.85

„ 3.35
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Dio „31itt)ieiliiiisen des Ornitbologrisclien Vereines iu Wien" erscheinen monatlich einmal. .Abonnements äG fl., sammt
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luhalt: Rechenschaftsbericht des Ausschusses fiir 18S4. — E P. v. Homeyer. Die Ornis Caucasica von G. Radde. — Baron von Rosenberg. Die
Paratliesvogel und ihre Verwandten. — P. Franz Sales Bauer. Ornithologische Notizen. — Ernst Harlort. Zur Keuntniss der Uraleule.

(.Schluss ) — Major .\lexander von Homeyer. Die Wachholderdrossel, Turdus pilaris, L. (Fortsetzung.) — Liierarisches. — .Sitzungsproto-

kolle des Ersten internationalen Oi'nithologen.Congresses. (Fortsetzung.) — Allgemeine deutsche ornithologische Gesellschaft. — Vereinsangelegen-

heilen. — Notiz. — Inserate.

Die

IX. ORDENTLICHE GENERAL-VERSAMMLUNG
des

fEllIlolögischeB. Tereiaes itt Wiea
fand

I^reitag-, d-en 13. I^eToriaar 1SS5, VLirL e TTUr -^^ToerLcls

im grünen Saale der kaiserl. Akademie der AVissenschaften. L, Universitätsplatz 2. statt.

TAGESORDNUNG;
1. Statutenäuderung.

2. Cassaberic'ht für das Jahr 188-t.

3. Bericht der Herren Reehiiung-s-ßevisoreu fiir das Jahr 1884.

i. Rechenschaftsbericht des Ausschusses für das Jahr 1884.

5. Neuwahl des Ausschusses.

G. Wahl zweier Rechnuug-s-Revisoren für das Jalir 1885.

-=SlfOOf5=
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Kcclienscliatts-Bericlit des Ausschusses für das Jahr 1884

vorgelegt in der IX. ordentlichen General-Versammlung, den 13. Februar 1885.

rung des

Niclit nur in der Gescliielite des Vereines, auch
in der Geschichte der Ornitlioh)gie und der Wissen-
schaft im Allgemeinen wird das verflossene Jahr 1884
niemals vergessen werden

;
gelang es doch in diesem

Jahre unserem Vereine durch einmütliiges Zusammen-
wirken und unermüdliche Thätigkeit seinei- Mitglieder,

vorzüglich aber durch die, demselben von Seiten seines

erlauchten Protector.s gnädigst gewahrte Fiirderung,

den 1. internationalen Ornithologen-Congress, ein all-

seitig getriUiintes Ideal, zu verwirklichen. Zugleich mit
der Jll allgemeinen ornithologischen Ausstellung, welche
an Fülle und .Schönheit des Gebotenen wohl von keiner
ähnlichen Ausstellung auf dem Continente überboten
wurde, und die duicli den Besuch Seiner Jlajestiit des

Kaisers luid Ihrer kaiserlichen und köni;;liclien Ho-
heiten des Kronprinzen und der Frau Kronprinzessin,
sowie zaliheicher anderer Mitglieder des Allerhöchsten
Kaiserliauses ausgezeichnet wurde, vereinigten sich in

Wien die ersten Capacitiiten unserer Wissenschaft zu
gemeinsamer, grundlegender Thiltigkeit. Der Congress
sicherte durch den Beschluss, alle '.] Jalire zusammen-
zutreten, die ununterbrochene Fortdauer des begonne-
nen W^eikes, und scluit' ein internationales, permanentes,
ornitliologisches Comite, das unter dem mächtigen
Schutze unseres höchsten Protectors stehend, die über
die ganze Erde zerstreuten Kräfte zu sammeln und
wichtige Fragen der Ornithologie end<;iltig zu lösen

berufen ist. Mit seltenei-, des innigsten Dankes aller

Ornitliologen werther Muniticenz, gewahrte der Vereius-

Präsident die ansehnlielien iMittel, welche die Insceni-

Congresses und der Ausstellung erheischte.

Durch anderweitige Arbeiten zu sehr in Anspruch
genommen, legte der Vereinscassier Herr Corvetten-
capitain Paul Frankl seine Stelle nieder, und wurde
der Hof- und Gerichts-Advocat Herr Dr. Carl Zimmer-
mann zum \'ereinscassier erwählt.

Der Ausschuss verstärkte sich durch die Wahl
folgender Herren

:

Universitäts-Bibliothekar Adalbert Jeitteles.
t h m a r Heiser, j u n. und

Stadtbaumeister Josef Kubelka, von welchen

Herr Adalbert Jeitteles jedoch wegen geschwächter
Gesundheit sein Ehrenamt wieder niederlesrte.

Herr Heinrich Marquis de Bellegarde
wurde zum Ehren-Präsidenten des Vereines gewählt.

In den Monats-Versammlungen wurden folgende
Vorträge gehalten

:

Den 11. Jänner Herr Hanns von Kadich:
„Ornithologische Sti-eifzUge in den österreichischen

Alpen. II.'-

Den 14. März Herr Dr. Johann Palacky:
,Die nearktische Ornis.'"

Den 10. October Herr Othmar Reiser, jun.:

„Ueber den Kolkraben."

Den 14. November Herr Hanns von Kadich:
„Wanderskizzen aus Steiermark."

Den 12. December Herr Dr. Johann Palacky:
,Die Ornis Afrika's vom geologischen Standpunkte."

Der Verein beschloss die Creirung einer beson-
deren Sectiou für Geflügelzucht und Brieftaubenwesen,
zu deren Präsidenten Herr Julius Zecha gewälilt wurde,

und gibt ein die Interessen dieses Zweiges der Or-
nithologie pflegendes Wochenblatt heraus, welches seit

1. Juli vorigen Jahres ersdieint.

Den zahlreichen Mitarbeitern, welche beiden Ver-
einsblättern so viele werthvoUe Arbeiten zur Verfü-
gung stellten, sei hiemit der wärmste Dank ausge-
sprochen.

Die Zahl der Zeitschriften , mit welchen der
Verein im Scliriftentausche steht, ist von 4'J auf 75
gestiegen.

Die Bibliothek erhielt einen Zuwachs von 16 neuen
W^erken und zahlreichen Separatabdrücken, welche im
Vereinsblatte specificirt erscheinen.

Besonders reich wurde in diesem Jahre die

Vogelsammlung bedacht, welche folgenden Zuwachs
erhielt:

1. Eine Sammlung von Vogelbälgen aus dem
Kaukasus (Geschenk Sr. k. und k. Hoheit des durch-
lauchtigsten Protectors).

2. Die von Dr. Otto Finsch aus Oceanien
gebrachte Sammlung (Geschenk des Vereins - Präsi-

denten).

3. Eine Sammlung Vögel aus Ecuador (Geschenk
des Herrn Baron G ü n z b u r g).

4. Eine Sammlung Vögel aus Queensland (Ge-
schenk des Herrn H. Baron liosenbergj.

5. Eine Sammlung Vögel aus Borneo (Geschenk
des Herrn E. F. \. Homeyerj.

G. Den sehr seltenen Ibis nippon (Geschenk des

Herrn Friedrich W. Schulze).
Auch die Sammlung von Skeleten, Präparaten und

Eiern wurde vergrössert.

Die Zahl der hohen Gönner stieg auf 12, indem
der Zeitfolge nach

Ihre königliclie Hoheit Antonia, Erbprinzessin

von Hobenzollern,

Seine Majestät Leopold II. , König der

Belgier,

Seine Majestät Wilhelm I., Deutscher Kaiser

und König von Preussen,

Seine königliche Hoheit Carl Alexander,
Grossherzog von Sachsen-\\'eimar-Eisenach,

Seine Hoheit Ferdinand, Prinz von Sachsen-

Coburg und Gotha,

Seine Majestät der Schahenschah Nassr-ed-din
und

Seine Majestät Christian IX., König von
Dänemark

dem Vereine als Gönner beizutreten geruhten.

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt:

Herr Walter Lawry Bull er in Wellington,

Neu-Seeland und
Sir Richard Owen in London,

so dass die Zahl derselben am 1. Jänner 14 betrug.

Die Zahl der correspondirenden Mitglieder stieg

von 37 auf 42 , die der ordentlichen Mitglieder von

210 auf 272.

Leider hielt der Tod im verflossenen Jahre eine

reiche Ernte und betrauert der Verein den V^erlust

folgender Mitglieder:

E h r e n - M i t g 1 i e d Dr. Hermann Schlegel,
f 17. Jänner.
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Cor respondir ende Mitglieder:

Robert Oettel, f 14. März.

Se. Excell. Alois Freiherr Dum reich er von

Oest erreiche r, f 8. Juli.

Dr. August Wilhelm Thie neni an n
, f 5. No-

vember.

Dr. Alfred Edmund Brehm, f 11. November,
Dr. Heinrich Bodinus, f 23. November.

Ordentliche Mitglieder:

Julius R a d e s e y, j 2. Februar.
Anton Krebs, f 3. Juli.

Dr. Adalbert v. Roretz, f 21. Juli.

Jalires-Reclinung
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nicht in allen. Wir wollen hier nur die Gruppe der

Alpenlerchen betrachten, die Rad de zu einer Art

rechnet, und welche doch so wesentliche, artlicb

constante Verschiedenheiten aul'zuweisen hat.

Die im Kaukasus vorkoiuuienden Arten sind

Otocoris alpestris und 0. penicillata, die sich in Grösse,

Färbung und Verhältnissen sehr wesenstlich unter-

scheiden und die wohl unzweifelhaft als sichere Arten

zu betrachten sind.

Aehnlich verhält es sich mit manchen anderen Arten.

Bei verschiedenen Formen, die in heutiger Zeit

getrennt, werden, stimme ich mit Kadde überein,

namentlich wo es sich um Verschiedenheiten handelt,

sei es in der Färbung oder der Form, die so in ein-

ander übergehen, dass es unmöglich ist, weder eine

Grenzlinie in der Art, noch in der geographischen

Verbreitung zu ziehen.

Der lielle, nordische Uhu, der ja von mancher
Seite von dem deuts(-lien Uhu getrennt wird, bietet

hier einen recht augenfälligen Beweis. Werdun extreme

Färbungen und Grössenverhäitnisse neben einander-

gestellt, so könnte man glauben zwei Arten zu sehen,

wenn man aber weiss, dass nicht allein die Färbungen
ganz in einander übergehen, sondern, dass dieselben

auch nicht einmal geographisch gesondert leben, so

kann man dai'in nur eine Art erblicken. Es kommen
nämlich nicht nur im hohen Norden Europas und in

Sibirien helle Uhu's vor, sondern auch an der Wolga
und in der Dobrudscha, neben ganz normal gefärbten

Vögeln. Aehnlich ist es mit Sitta, Picus, Lanius und
manchen andere Arten vmd Gruppen.

Manche ausgezeichnete, scharf blickende Natur-

forscher sind hier, nacli meiner Ansicht, verschiedentlich

zu weit gegangen, aber Hadde vertritt das entgegen-

gesetzte System und dem kann ich auch nicht bei-

pflichten, zumal dasselbe in Bezug auf die geographische

Verbreitung seine grossen Bedenken hat, indem Arten,

die als Varietäten betrachtet werden, in Bezug auf

ihre Lebensweise oft nicht klar genug auseinander

gelialten werden. Ergibt sich nun späterhin, dass die

wirkliche Trennung der vermeintlichen Formen doch
geboten ist, so wird es oft ganz unmöglich, Angaben
über die Verbreitung oder die Lebensweise an die

i'ichtige Stelle zu bringen.

Auf die Färbung legt der Verfasser nur einen

sehr geringen Wertli, dagegen gibt derselbe — wie

in seiner sibirischen Keise — viele MaasstabcUen, ge-

wöhnlich als Beweis der Zusammengehörigkeit der

besprochenen Arten. Mit diesen Tabellen ist es ein

eigenes Ding. Schon Mancher hat sich dadurch zu ganz
falschen Folgerungen verleiten lassen , indem eine

. scharfem Blick. Icli ciiimere mich iioeh mit vieler Freude der Zeit,

«0 ich Seveizow einiife Tajie bei mir sali und wo ich viel von
ihm lernte und .seinen »Scharfblick bewunderte. Ich li.ibe in freudiger

Erinnerung die Tage des Wiener Congresses, wo ich Bogdanow
Itcnneii lernte und der C'orre»poudence mit SIen/.bier, aber in

allen Punkten kann ich doch nicht mit diesen Gelehrten über-

einstimmen. So hohen Wertli ich auch der allergenauesten Unter-
scheidung beilege, so wichtig ich auch dieselbe, besonders für die

Zuffbeobachtung halle, vermag ich den genannten Herren doch
niclit in ihren Auseinandersetzungen zu folgen, ganz besonders
nicht, wo dieselben ganze Kcihen von Bastarden zu sehen meinen,
wo ich nur locale Kacen zu erkennen vermag. Eifabrungsmässig
sind Bastarde unter den Lnndvogeln, mit Ausnahme der Hühner,
ganz ausserordentlich selten und eine Paarung und Fortpflanzung
solcher Bastarde ist bisher nur vermulhet, nicht nachgewiesen.
Ich möchte daher glauben, dass manche dergleichen Artenbildungen,
wie sie jetzt behauptet werden, nur auf sehr kühnen Folgerungen
beruhen, aber der lliatsächliclien Beweise ermangeln.

Reihenfolge von Individuen ausgewählt und neben
einandergestellt wurde, die — scheinbar—vollkommene
UebergUnge zu einander bildete und doch zwei,

sogar drei unzweifelhafte Arten uinfasste.

Dies geschah durch Blasius in C. J., wo Aquila
Orientalis, Gab., A. clanga, Pallas und A. naevia, L.,

vereinigt wurden. Es geschah dies zu einer Zeit, wo
das Streben nach \'ereinigung der Arten sehr weit ging

und WO der vortreffliche Thienemann in der Rhea alle

drei*) europäischen Kreuzschnäbel zusammenzog und
tabellarisch aneinanderfügte, obgleich ihm von den
drei Arten zusammen nur 11 Exemplare zur Hand
waren. Es soll mm nicht behauptet werden, dass Aus-
messungen keinen Wertli hätten, aber doch nur unter

Berücksichtigung der Verhältnisse und bei alten, aus-

gewachsenen Vögeln mit vollem Gefieder. Nicht etwa
ramponirte, zur- Sommerzeit abgeriebene Exemplare.
Auch ganze Längenmaasse an Bälgen geben nur ein

höchst unsicheres Bild und sollten deshalb nicht an-

gewendet werden. Weit wichtiger sind die verhältniss-

mässigenMaasse und da haben wir ein recht schlagendes

Beispiel, welches uns Blasius der Aeltere bei den
Weihen zeigte, indem junge Steppenweihen, vom jungen
Circus cincraceus', sicher nur durch den Ausschnitt der

ersten Schwinge zu erkennen sind. Wenn man sich

aber auf die blossen Messungen beschränkt, so können
dergleichen wichtige Dinge gar leicht übersehen werden.

Sehr viele Arten sind aber nur durch die Färbung zu

unterscheiden, z. B. die meisten sibirischen Drosseln,**)

die genau dieselben Maasse oder Verhältnisse haben,

wenigstens darin keine constanten Unterschiede zeigen.

Ganz ähnlich ist es mit unserem grauen Fliegenfänger,

verglichen mit den sibirischen Arten und mit Musci-

capa albicollis zu M. luctuosa etc.

'\^'as Radde wenig geneigt macht grossen Werth
auf Färbungen zu legen, mag auch noch wesentlich

daher entspringen, dass der Character der Vögel des

Kaukasus vielfätti<r neijrt zu einem düstern, trüben
Bi'aiin, oder Rostbraun überzugehen und doch nimmt
er den Picus Poelzami als Art an, verwirft aber wohl
mit Recht den Grünspecht des Katikasus, als eigene

Art. In beiden Fällen stimme ich allerdings mit Radde
überein, weniger , zu meinem Bedauern über den
Vogelzug. Ich hatte längere Zeit mit einem Nachtrage
zu meinen Wanderungen gezögert, wesentlich um das

Radde'sche Werk*) zu erwarten, in welchem ich daher
„Viel" über den ^ ogelzug erwartete. Leider habe ich

dies nicht aufzufinden verstanden, auch die ganze Be-
obachtungsmethode ist in anderer Weise, als ich die-

selbe erwartet hatte. Blosse Angaben über Ankunft und
Wegzug haben für mich sehr untergeordneten Wertli

und Beobachtungen über Z u g r i c h t u n g e n b e-

tinden sich nicht darin — nur Vermuthungen gegründet
auf das Vorkommen an gewissen Localitäten.

Diese Vermuthungen sind wesentlich beschränkt
auf die Voraussetzung, dass die Vögel von Nord nach

*) Heute wird von manchen Schriftstellern noch eine

vierte Art (Loxia rubrifasciata) aufgeführt.

**) Manche Schriftsteller, die im Allgemeinen zu scharfen
Unterscheidungen geneigt sind, wollen die bei diesen Drosseln nicht

gar selten vorkommenden ungewöhnlichen Färbungen als Ba-
starde betrachten und vergessen dabei, dass B.istarde in der Natur
noch viel seltener sind, als abweichende locale oder individuelle

Färbungen.

*) Noch ein anderes, schon sehr lange erwartetes Werk

:

Gaetke über die A'ögel Helgolands, würde unzweifelhaft über

diesen Gegenstand viel Licht geben — und es wäre eiu

rechter Jammer, wenn der Autor es nielit. vollendete.



Süd und vice versa ziehen, auch von der Wolga zum
Gaspi-See, wo möglich — längst des Ufers wandern
müssen. Dem widerspreciien aber mannigfache Um-
stände. IManche Arten, die an der Wolga in unzähligen

Scliaaren durchziehen, kommen nur in einzelnen In-

dividuen an den Caspi-See. Sie wandern in Massen
durch das südliche Eussland bis über das schwarze

Meer und über die Donau. Andererseits bewohnen
Wintervögel die südlichen Buchten des Caspi-Sees,

kommen aber nicht an die Wolga, oder nur in einzel-

nen Individuen , z. B. die Rothhalsgans. Radde hat

darüber interessante Mittlieilungen gegeben, aber bei

den Zügen von Tausenden dieser schonen Gänse, hätten

die Tataren doch wohl Auskunft über die Zugrichtung
geben können, die sicher directe über die Steppen zu

ihrem Sommeraufenthalt geführt haben wird. Ueber
das Ansammeln der Wachteln am schwarzen Meere
habe ich auch eine ganz andere Erklärung und
werde dieselbe gelegentlich an einem anderen Orte
geben. Das Erseheinen von Möven und Enten auf

den Flüssen betrachte ich aus einem andern Lichte,

indem nach meiner Ueberzeugung von einem Durch-
zuge hier nicht gesprochen werden kann, indem die

Vögel nur einen Schlupfwinkel suchen, der als Her-
berge gegen Frost und Hunger dienen soll. Viel-

leicht stimmt mein geehrter Freund hier auch mit mir
überein und ich habe ihn nur nicht ganz verstanden.

Viele Arten führt Radde zuerst als kaukasisch
auf, andere zweifelhafte stellt er klar und bei den

17"

meisten gibt derselbe über ihr Vorkommen ganz
spezielle Daten. Die Krone seiner Beobachtungen aber
ist eine unzweifelhafte neue Art: Accentor ocularis,

Radde etc., welche der Verfasser 8000 Fuss hoch, bei

Küsjurdi, nahe der persischen Grenze auffand und
Tafel XIV. abbildet. Dieselbe zeichnet sich von
Accentor modularis, montanellus und atrigularis wesent-
lich aus, besonders durch die, mit einem weissen
Bande umfasste, schwarze Ohr- und Augengegend.
Unter den vielen eingehenden Beobachtungen verdient

wohl die Klarstellung der beiden Felsenhühner des

Kaukasus besondere Erwähnung.
Das Buch gibt eine reiche Quelle für fernere

Forschungen und ist jedem Fachmann unentbehrlich.

Eingehende geographische Mittheilungen erhöhen den
Werth und machen dasselbe auch für Nichtornitho-

logen interessant.

Wenn Radde sich in Hinsieht auf den Begriff von
Art*) im starken Gegensatze mit den meisten russi-

schen Autoren der heutigen Zeit befindet, so wird

dies der Wissenschaft nur förderlich sein und zur

Klärung mancher Zweifel führen. Es ist eine Arbeit,

für welche die Ornithologen dem Verfasser Dank wissen

werden, eine wesentliche Bereicherung der ornitholo-

gischen Literatur, unentbehrlich für jeden Ornitho-

logen vom Fach.

*) Referent wird Gelegenheit haben über Radfle's Fauna
cauca,sica in seiner kritischen Uebersiclit der Vögel Euiopa's ein-

gehend zu sprechen. E. F. V. Homeyer.

-=ä§GK>is=

Die Paradiesvögel und ihre Verwandten.
Von Baron von Rosenberg.

Von der Familie des durch seine Reisen im
m o 1 u k k i s c h e n Archipel und auf N e u - G u i n e a

auch in weiteren Kreisen bekannt gewordenen Zoologen
Dr. H. A. Bernstein wurde ich schon vor längerer

Zeit ersucht, das in deutscher Sprache geschriebene
Tagebuch der letzten Reise dieses Gelehrten, dem hol-

ländischen Publicum mundgerecht zu machen. Andau-
ernder Kränklichkeit wegen konnte ich diesem Ersuchen
leider nicht entsprechen, und wurde in Folge dessen
vom königliehen Institut für Indische Länder- und
Völkerkunde allhier, welches die Herausgabe auf sich

genommen, mein kürzlich verstoi'bener Freund S. C.

F. W. van M u s s c h e n b r o ek mit dessen Ueber-
tragung in's Holländische beauftragt. Der trockene

wenig anziehende Inhalt von Bernstein's Schiift bot

dem genialen Uebersetzer vielfach Gelegenheit nicht

nur zu werthvoUen Erläuterungen, Verbesserungen und
Ergänzungen, sondern auch zum Anfügen grösserer
Beilagen von hohem wissenschaftlichen Werth. Weit-
aus die interessanteste dieser Letzteren ist diejenige —
Beilage E— , welche obenanstehende Ueberschrift führt

und deren Uebertragung in's Deutsche den Lesern
dieser Blätter hoffentlich nicht unwillkommen sein wird.

Da, wo es mir nöthig schien, erläuterte ich den Text
durch Anmerkungen, kürzte vieles Unwichtige, Hess
manches Längstbekannte ganz weg und verdient darum
auch meine Arbeit mehr den Namen eines Auszuges,
wie den einer wirklichen Uebersetzung.

In der ziemlich weitschweifig geschi'iebenen Ein-

leitung werden die Autoren genannt bis auf die neueste
Zeit, deren Werke bei- der Bearbeitung zu Rathe ge-

zogen. Es folgt nun die Aufzählung der verschiedenen

Arten.

I*arailiü>ei4lae.

a) Paradisea.

1. Pai'. a])oda. Von den Aru-Inseln und

Neu - G u i n e a's S tt d w e s t k ü s t e. Diese letztere

Angabe ist vollkommen im Widerspruch mit der bis

vor Kurzem herrschenden Meinung, der Vogel sei auf

die Aru-Inseln beschränkt. Forrest nennt N e u-

Guinea als Wohnstätte, Wallace nahm diese Aus-

sage für möglich an, doch Schlegel, van der
H e V e n und von R o s e n b e rg stellen dies bestimmt

in Abrede. Aber schon der alte holländische Schreiber

Valentyn nennt auch Neu -Guinea als das Vater-

land dieses Vogels, von wo aus derselbe jährlich auf

dem Zug nach den Aru-Inseln überfliege in Truppen,

30—40 Stück, und dahin auch wieder zurückkehre.

Das Kommen und Gehen regle sich nach den Jahres-

zeiten; durch den Umfang und die lose Beschaft'enheit

seiner Federn gezwungen gegen die Windrichtung zu

fliegen '), komme der Vogel mit dem West - Musson

nach den Aru-Inseln über und kehre bei eingefal-

lenem Ost-Musson nach Neu -Guinea zurück. Diese

Nachricht, erzählt Valentyn weiter, beruhe nicht

allein auf Aussage der Eing'ebornen, sondern sei auch

durch Seefahrer bestätigt, welche in dem 22 englische

Meilen breiten Fahrwasser zwischen dem Festlande

') Bekanntlich fliegen ja .alle Zugvögel auf der Wanderung
immer mit, doch niemals gegen den Wind. . . . .

i
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und besagten Inseln segelnd ganze Schwärme bei hei-

terem Wetter vorbelHiegend gesehen.^)

In neuester Zeit (1877) wurde das Vorkommen
dieser Art auf Neu -Guinea am oberen Lauf des

Fly-Flusses noch innerhalb der Grenze des nieder-

ländischen Gebietes durcli Albertis auch wirklich

constatirt; die vielen von ihm gesammelten und durch

Salvador! untersuchten Exemplare gleichen so

ziemlich den Aru'schen, nur dass sie im Ganzen etwas

kleiner von Gestalt sind als die Letztgenannten.

Der grosse Paradiesvogel, die Grundform der

ganzen Gruppe, wurde lange vor allen übrigen Arten

bekannt und als Handel.swaare verweithet. Schon vor

Ankunft der ersten niedeiländischen Schifl'e gelangte

er in die Hände der portugiesischen und spanischen

Kaufleute unter dem Namen Pasar o- d e - p ara iso

und Pasar o-de-sol, während die Italiener ihn

M a n u c o d i a nannten. Die Entstehung dieses letzteren

Namens war eine sehr eigenthümliclie. Die Aruescn
und bis heule noch die Bewolmer N e u - G u i n e a's

waren gewöhnt die Häute dieser Vögel in der Weise
zu bereiten, dass die schönsten Federn am eisten in

die Augen fallen mussten. Dazu wurde der Balg ab-

gestreift, der Schädel eingedrückt, die Flügel zum
grossen Theil und die Fibse gänzlich abgeschnitten;

durch öfter wiederholtes Trocknen über Feuer schrumpfte

die Haut nun derartig zusammen, dass die Spuren der

Verstümmlung nicht mehr nachzuweisen waren und
also nur unvollständige Häute in den Handel kamen.
Die Bewolmer der Insel Java wussten von diesen

Vögeln nur, dass sie auf weit im Osten von ihrer

Heimat entfeint liegenden Inseln lebten und konnten

sich keine Vorstellung machen, wie Vögel ohne Füsse
und Flü<;el bestehen könnten. Die durch Händler und
Schiffer mitgebrachte Ueberliefcrung, dass diese Vögel

sogleich nach dem Verlassen des Nestes der Sonne
entgegen flögen, um ihre volle Federjjracht zu erhalten,

gab Anleitung zu dem Namen Pasaro-de-sol, Sonnen-

vogel. War dies geschelien, so flogen sie zur Erde

2) Von dieser AVandcnini; der Paradiesviiirel ist den Ein-

geborenen nichts bekannt. Alle Personen, lici welchen ich mich
zur Zeit meines Aufenthaltes auf den Arn- Inseln dniüber er-

kundigte, erklärten, dieselben zögen niemals weg. Da n<in auch
die genannten Inseln einerlei Jahreszeiten mit Neu-(«uinea
haben, so fiele jeder Grund zu einer solchen W.Tiiderung schon

von selbst weg.

zurück um daselbst zu sterben, wo sie dann von den
Eingeborenen aufgesammelt wurden. Diese Ueber-
lieferung fand Eingang bei den Javanen und gab
die Veranlassung zur Entstehung der Namen Manuk-
d e w a, Göttervogel und M a n u k - d e w ata, göttlicher

Vogel. Durch Verbasterimg machten die ersten Europäer
daraus den Namen Manne od ia, welcher sich bis

heute fortgepflanzt.

Zu nicht geringem Theil verdankt der Vogel seine

Berühmtheit dem Umstände, dass er viel leichter und
in grösserer Zahl zu erlangen war, als alle übrigen
Arten seiner Familie. Bei den Bewohnern der nördlich

von Serang (Ceram) liegenden Inseln Misuwal
(MisooTi, die Heimat von drei Paradiesvogel-Arten •'^,

war die \'erBtüniuilung der Bälge nie in Gebrauch und
erzielten sie darum höhere Jlarktpreise. Nachdem dies

I

bekannt geworden, folgten die A r u e s e n diesem Bei-

spiel und bringen nun gleiclifalls unverstümmelte
Exemplare zum \"erkauf.

Auf den Molukken gebraucht man die Bälge
zum Zierrath bei festlichen Anlässen, jedoch niu- in

geringer Menge; bei Weitem die ISIehrzalil geht über
Banda und Amboina^i nach China und Japan
tmd über Jlangkassar und Singapur nach Europa.

Auf Neu- Guinea kommt der Vogel nur am
oberen Lauf des F 1 y bis zum 4" S. B. vor : am unteren

Laufe dieses Flusses ersetzt ihn P a r. Raggiana; an
den Grenzen des Gebietes beider Arten paaren nach
Albertis eigner Beobachtung sich beide mit einander.

Als die westlichste Grenze des Verbreitung-Gebietes

kann die Gegend im Süden des Utanata- Flusses
angenommen werden.

Der Hauptmarkt für den grossen Paradiesvogel
ist Dobo auf der zur A r u g r u p p e gehörenden Insel

Wokam; der Landesname ist Faun am, bei den
Händlern sowohl dieser wie jeder anderen Art B u-

rung-mati (todter Vogel). Die Preise sind Schwan-
kungen unterworfen von '/j ^'^ '' ^- holländisch.

(Fortsetzung folgt.)

') Musschenbroek neiuit auf Seite 181 unter Anmerkung
1 vier auf MisonI lebende Arten Paradiesvögel, spricht aber im
Text sehr richtig nur von dreien, da Aslrapia nigra daselbst

nicht vorkommt.
*) Nicht ganz riclitig, weil von Amboina aus kein nennens-

wertlier Handel nach Neu -Guinea getrieben wird. Wohl aber
geschieht dicss von Ternate ans und muss darum dies letztere,

nicht .iber Amboina erwähnt werden.

-=«00*N-

Oniitliologisclie Notizen.

Stift Rein, den 21. Jänner 1S85.
j

Erlaube mir, Ihrer freundlichen Einladung fol-

gend , einige Notizen , die einander zu widersprechen
scheinen, einzusenden.

j

Aus der ersten könnte man folgern , der heurige !

Winter müsse sehr milde sein, während die zweite
wieder zur Evidenz anzeigt, wie sehr die Vogelwelt

,

den strengen Winter fühlt.
j

Gelegentlich einer Treibjagd im sogenannten
Hardterwald, 3 Stunden ob Graz an der Mur, wurden
von einem und demselben Schützen auf dem Stande
drei Waldschnepfen gesehen. Gleich beim Beginne
des Triebes wurden von den Hunden zwei aufgejagt,

die zusammen eine Strecke längs eines kleinen Wäs-
serchens flogen und am Bächlein wieder einfielen, um
bald wieder aufgestöbert und verscheucht zu werden. I

Dem Schützen war es allsogleich leid, obwohl er

Nuller-Schrot im Gewehre hatte, nicht geschossen zu

haben, wohl einsehend, dass man ohne Beweis

in der Hand seine Erzählung als Jägerlatein auslegen

würde.

Als nun der Trieb schon beinahe zu Ende war,

kam in derselben Richtung noch eine dritte Wald-
schnepfe (Scolopax rusticola) gezogen und fiel kaum
10 Schritte von dem Jäger entfernt am Rande des

Bächleins ein. Die Begierde Hess unserem Nimrod
leider keine Zeit mehr, um eine Patrone mit kleinerem

Blei in den Lauf zu schieben, sondern er erlegte dieses

rare Exemplar mit seinem Rehschusse , freilich nicht

zum Vortheile des Gefieders desselben.

Die Schnepfe war kein krankes oder zum Fort-

striche untaugliches Exemplar, sondern war sehr wohl-



genährt und vollkoinmen rein im Gefieder. — Auch
auf die zuerst erwähnten zwei Individuen wurden von

anderen Schützen Schüsse , aber ohne Erfolg abge-

geben.

Am darauffolgenden Tage wurden drei Jäger auf

die Suche nacli angeschossenen Rehen ausgeschickt,

welchen es gehmg, an einer, von der erwähnten nicht

weit entfernten Stelle wieder eine Waldschnepfe zu

erbeuten. Auch diese war ohne Mackel und sehr wohl-

genährt.

An der ganzen Affaire wäre nichts Besonderes,

wenn nicht die Witterungsveriiältnisse so abnorm und
die Zahl der Individuen nicht mehr als 1 gewesen
wären.

Schon an den vorhergehenden Tagen, wie auch
am Tage der Treibjagd, am 8. Jänner, war die Tem-
peratur bei mehr als fusstiefem Schnee auf 6 - 12 Grad 0.

unter Null gefallen und dennoch waren Waldschnepfen
da. Dass ein einzelnes Exemplar auch um diese

Jahreszeit bei uns beobachtet wurde, ist gerade nichts

Absonderliches; so sah icli im Vorjahre eine Wald-
schnepfe am 10. Jänner, aber dass mehrere bei so

grimmiger, anhaltender Kälte dagewesen wären, ist mir,

da ich doch schon länger als 10 Jahre beobachte, nicht

vorgekommen.

Die zweite Beobachtung betrifft die Alpenbrau-
nelle (Accentor alpinus).

Nachdem es einige Tage geschneit hatte, machte
ich mich , da ich die Anwesenheit der Alpenbraunelle
des tiefen Schnees und der grossen Kälte wegen ver-

niuthete , auf die Suche nach derselben. Nicht weit
vom Stifte entfernt ragen Felsblöcke aus einem ziem-
lich steilen Abhänge heraus, welcher spärlich mit kleinen

Föhren , Essigbeer- und Vogelbeersträuchern etc. be-

wachsen ist.

Einige Zerrer (Turdus viscivorus), Gimpel, Hanf-,
Schnee- und Kohlmeisen, Finken, sowohl Männchen als

auch mehrere Weibchen, Ammern und Amseln waren das
Erste, was mir zu Gesicht kam ; doch ich schaute nicht

lange, als ich auch schon zwei Alpenbraunellen mit auf-

gedunsenem Gefieder unter einem überhängenden Felsen
hei'umlaufen sah. Diese Beiden erlegte ich für meine
Sammlungen, 24. Dec. 1864. Doch kaum war eine Woche
verstrichen , hatten sich schon wieder zwei eingestellt,

welche ich lebend in meine Gewalt zu bringen suchte.

Die Noth unter der gefiederten Welt nahm immer mehr
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zu, so dass die Futtervorräthe an den wenigen schnee-
iosen Stellen bald aufgezehrt waren und mit Emsigkeit
die Futterplätze, welche ich jährlich besorge, aufge-

sucht wurden ; und zu diesen kamen auch die Brau-
nellen. Am ersten Tage, als ich diese in der Holzlege
beim Vogelfutter bemerkte , wollte ich meine fremden
Gäste beim Mahle nicht stören, docli am zweiten soll-

ten sie mir gehören. Am zweiten Tage kam aber nur
mehr eine, wie ich glaube, das Männchen, denn es ist

ein sehr grosser , an den Brust- und Bauchseiten leb-

haft rostroth gefärbter Vogel; die zweite dürfte eine

Katze gespeist haben. Ich stellte mein Springliäusel

auf, doch die ßraunelle kümmerte sich niclit darum,
sondern suchte die Winkel und Steinritzen ab. Mir
fiel überhaupt auf, dass sie nie den Boden verlassen

wollte. Hatte sie einige Körner verzehrt, einige dürre

Blätter nach dürren Spinnen und Käfern umgewendet
und etwas Essbares verschluckt, so lief sie auf den
Schnee hinaus und verzehrte einen Schnabel voll

davon, um wieder umzukehren und die Suche von neuem
zu beginnen. Nun nahm ich einige defecte Käfer aus

der Sammlung, warf sie zum Vogelfutter in's Spring-

häuschen und grub dieses dem Erdboden gleich ein.

Kaum fünf Minuten waren verstiichen, der Vogel war
in meiner Gewalt; das war am 2. Jänner. Seither

sind noch drei dieser seltenen Wintergäste hier ange-

kommen, von welchen ich noch einen als Gesellschaf-

ter für den Ersten fing. Die zwei Freilebenden

wissen ihre Futterstellen genau und kommen täglich zur

bestimmten Stunde an die bestimmten Plätze, sie sind

gar nicht scheu , lassen sich in einer Entfernung von
fünf Schritten betrachten und geberden sich, als ob sie

gar keine Notiz von der Anwesenheit eines Menschen
nähmen. Zuweilen klettern sie halb fliegend , halb

hüpfend, ähnlich wie der Mauerläufer, vom Boden aus

an den rauhen AVänden empor und spähen nach Nah-
rung; grösstentheils aber laufen sie wie die Lerchen
am Boden herum, wippen wie die Pieper mit dem
Schwänze, aber seltener, und stossen ,

aufgescheucht,

einen ähnlichen Ruf wie die Feldlerchen aus. Die
zwei Gefangenen sitzen Nachts in einem Drosselkäfig

auf dem obersten Sprungholze ganz aneinander gelehnt.

Der zuerst gefanaene Voiiel nimmt den Mehlwurm
schon aus der Hand.

Ich freue mich sehr auf den Gesang dieser

schönen Vögel und werde bestrebt sein, ihnen ihre Ge-
fangenschaft so angenehm als möglich zu machen.

P. Franz Sales Bauer.

Zur Keniitiiiss der Uraleule.

Von Ernst Martert.

(Sfhluss.)

Was das Ei betrifft, so ist mein Exemplar sehr
wenig grösser, als die Mehrzahl der Waldkauzeier,
wird sogar von grossen Exemplaren in der Dimen-
sion tibertroffen, da das Uraleulenei 47 : 40 mm. misst,
meine grössten Waldkauzeier 50 : 39 und 46: 41 mm.
messen. Die Schale ist an der OberHäche nicht ver-
schieden (vielleicht ein Minimum rauher bei ura-
lensis), jedenfalls aber stärker als bei aluco,
woraus sich das grössere Gewicht ergeben mag ; denn
mein Uraleulenei wiegt 35o Decigramm, diJ' Wald-
kauzeier 241 Decigramm, 2ö 8 Decigramm etc., das
schwerste von mir geprüfte 2ti-iJ Decigramm, also

immer noch unter 30 Decigramm. Das Uraleulenei

ist wie alle Euleneier gelb, durchscheinend, wie mir

schien im frischen Zustande ein wenig mehr gelb, als

unsere Euleneier.

Auf dem anderen Horste, welcher eben wie

der vorige ein alter, wahrscheinlich von einem Bussard

erbauter Horst war, sahen wir das Weibchen bei Tage

zu allen Stunden fest brüten. Der Schwanz ragte über

den Nestrand und nur seine Bewegung verrieth beim

Anklopfen und Rufen die Unruhe der Alten. Zum
Abstreichen war sie bei Tage nicht zu bewegen ;

an

anderen Horsten in Ostpreussen griff sie die Kletterer
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mit gefiihrliclier Kühnlieit an, so d.iss Leute sieh wei-

j>erteii, ihre Horste zu ersteigen. Dasselbe bekunden

frühere Berichte aus Galizien.

Auch unser zweiter Horst war nicht sehr hoch

und wie der vorerwähnte leicht zu ersteigen. Aus
Furcht, auch dieses Paar zu verscheuchen, unterblieb

eine Besteigung, bis man erwarten konnte, dass sich

Junge in demselben befanden.

Den ganzen Tag sass das Weibchen fest auf

den Eiern. Abends um die Zeit, wo die Waldschnepfen

laut balzend zu streichen begannen, hörte man*) in

der Ferne das dumpfe, weithin vernehmbare whumb,

wluimb — whumb des Männchens, dem lernen

Bellen eines grossen Bulldoggs vergleichbar. Immer

niilier und heftiger klingt es — das Weibchen rückt

unruhig auf den Eiern hin und lier — jetzt entfalten

sich die grossen, weissen Schwingen , und schnell

streicht es dem Gatten entgegen.

Es mischt sich nun in das dumpfe Bellen des

Männchens das schreckhafte, misstönende Gekreisch

des Weibchens, dem eines alten Fischreihers ähnelnd.

Ab und zu kommen die Alteu, nach der Brut zu

sehen, in unmittelbare Nähe des Horstes und gehen

im Uebrigen ihrem Raube nach. Eines Abends, als

S. und ich die Alte im Horste durch Klopfen beun-

ruhi<'t hatten und nun, um zu beobachten, unter dem
Horste standen, antwortete sie mit sehr zornig und

rauh klingendem Gekreisch dem fernen Rufen des

Männchens im Horste und strich, als letzteres näher

gekommen, blitzschell kaum einen Meter über meinen

Kopf hinweg, so dass ich deu Luftzug fühlte und mich

unwillkürlich bückte; beide Alten machten nun einen

o-ewaltigen Lärm in nächster Nähe, bis wir aus Furcht

sie zu stören, uns entfernten.

Die erwähnten Stimmen habe ich einen halben

Monat fast allabendlich vernommen, Herr Schmidt hat

sie über ein halbes Jahr lang bei allen Gelegenheiten

als die einzigen befunden. Das in früheren Berichten

beschriebene „Meckern" haben wir nie vernommen

und sind überzeugt, dass dasselbe auf Täuschung beruht,

zumal auch nie ein Forstbeamter oder Waldarbeiter

je dergleichen gehört hat.

Ob nun die Uraleule wirklich die , häutigste"

Eule im Gauleder Revier ist, bleibt fraglich, denn

auch der Waldkautz macht sich bemerkheh genug.

Wohl aber kommt die Uraleule auch in anderen Re-

vieren mehr oder minder vor.

Ich glaube fest, dass die normale Nistart die in

Baumhöhlungen ist, und dass nur dadurch, dass die

an Höhlen reichen Espen und andere alten Bäume
mehr und mehr verschwinden, die Eule sich veran-

lasst sieht, alte Horste zu benützen. Verschiedene

Forstbeamte versichern mir, die Uraleule früher im

Revier Kranichbruch mehr als andere Arten gesehen

zu haben und Förster Kayserling gibt an, ihre Ge-

lege in hohlen Bäumen gefunden zu haben.

Eine von mir am 16. November 1880 und eine

(wenn ich nicht irre im Jänner) untersuchte Uraleule

hatten die Mägen mit Mäusen gefüllt. Die Alten fangen

im Frühiahregern schwärmende Rosskäfer (Geotrupes).

Ueber den den Jungen zugetragenen Raub hat

Herr Schmidt umfassende Beobachtungen gemacht;

er bestand, wie er mir schrieb, hauptsächlich aus:

Eichhörnchen, Tauben, Hähern, (1 Kukuk) und un-

gemein viel Älä US e n.

Hoffen wir, dass Herr Schmidt, der die Eule noch
lange allein beobachtet hat, nachdem ich mich in die

Seegebiete des Südostens der Provinz begeben hatte,

seine Beobachtungen (besonders über Entwickelung der
Jungen, Nahrung etc.) bald veröffentlicht, da er längst

seinen Wohnsitz geändert hat. Wir werden dann jeden-
falls ein klareres Bild von der Uraleule haben, als

es bisher, vor der Beobachtung in Ostpreussen, vor-

handen war.

Nacliscliril't vou E. F. von Homeyer.

Die vorstehende Mittlieilung wird die Ornitho-

logen interessiren. Sie kommt von einem für die Orni-

thologie eifrigen und unterrichteten jungen Manne, der

schon vor zwei Jahren die Güte hatte, auf meinen
Wun.sch Ostpreussen, eins der deutschen Grenzländer
nach Osten, auf einer dreimonatlichen Reise zu durch-

forschen und manche interessante Daten, nebst Beweis-

stücken, mitzubringen. Schon damals hatte ich be-

sonders auf die uralische Eule aufmerksam gemacht,
die, nach den Mittheilungen des verst. Pastors Lötier

zu Gerdauen, daselbst nicht so selten sein könne, wenn
man nur erst einige Kenutniss der Fundorte und der

Lebensweise habe.

Auch die scharfsinnigen Beobachtungen und lebens-

wahren Bilder*] des Herrn Grafen von Wodzicki, der

die Eule in den Karpatlien brütend fand, mögen hier

nicht unerwähnt bleiben. Herr von Tschusi—Schmidt-

hoffen gab später in C. Journal einen ausführlichen

Nachweis über das öftere Vorkommen dieser Eule in

fast allen österreichischen Kronländern.

Auch schon vom Grafen Wodzicki wurden Eier

und Dunenjunge gesammelt, und in vielen österreichi-

schen öffentlichen und Privatsammlungen befinden sich

ganze Reihen dieser am Brutplatze erlegten Vögel. Auch
in Ostpreussen wird dieselbe nicht so selten zu linden

sein, aber diese Provinz ist ornithologisch noch wenig

durchforscht, und daher ist es besonders erfreulich,

dass dies in neuester Zeit geschieht.

Interessant ist namentlich die Mittheilung des

Herrn Oberförsters Hoffmann über das muntere Be-

tragen dieser Eulen am Tage.**)

Auch das muthige Vertheidigen des Nestes ist

characteristisch, stimmt auch sehr mit dem überein,

was Graf Wodzicki (1. c.) berichtet und was ich selbst

vom Uhu erlebt habe.

Was das Aufrinden des Bussards mit drei eigenen

Eiern und einem Ei der Eule im Neste anbelangt, so

stimme ich mit Herrn ILartert ganz überein, mdem
derselbe annimmt, dass die Eule durch Menschen

verscheucht sei und der Bussard dann den nahen

Nestbau verlassen hat und in den alten Horst zurück-

gekehrt ist. Uebrigens ist es durchaus nicht auffällig,

wenn eine Eule, die urspininglich in hohlen Bäumen
nistet, beim Mangel derselben Raubvogel - Horste

aufsucht.

Bemerken will ich nur noch, dass die Färbung

der ostpreussischen Strix uralensis mit den nordeuropäi-

schen und sibirischen übereinstimmt, verglichen mit den

österreichischen aber wesentlich heller ist. Besonders

auflallend ist dies bei den Dunenjungen.

*) Mitte April um 8 bis 8',., Ulir etwa. E. H.

*) Naumamiia 185-2 Heft 11. P. 47.

**) Wenn man die Mittheilungen von C. L. Brehm ver-

gleicht, so ist das angezeigte Benehmen der Strix uralensis dem

von St. nisoria sehr ähnlich. '''• H-

-«C§Z>f5=-
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Die Wachlioldeidrossel — Tiirdiis pilaris (L.)

von Major Alexander von Homeyer.

(Fortsetzung.)

Nachdem also R. Tobias 1832 die Vö^^el als Brut-
vögel bei Görlitz in der Ober-Lausitz beobachtete,
iasst sich 1834 Otto von Bönigk aus Glogau in

Nieder-Schlesien hören, dass er dort Brutvögel an-
getiofFeu habe. —

1836 findet solche der alte Brehm bei Leipzig,
während R. Peck für Görlitz die erweiterte Beobach-
tung machte, dass Turdus pilaris daselbst in starker
Colonie niste; R. Tobias hatte den Vogel 1832 nur in

geringer Zahl brütend angetroffen.

1832 erschien unser Vogel nach Prot'. Dr. Liebe
„als eingewanderter Bratvogel" im Forst von Kloster-

lausnitz in Ost-Thüringen (Journ. f. Ornith. 1878, p. 5).

1837 (im Januar) lässt sich auch Dr. Horn-
schuch und Dr. Schilling ,Verzeichniss der in

Pommern vorkommenden Vögel" p. 4 aus: „Turdus
pilaris, Zugvogel, sehr gemein, brütet hier". (X, das

Zeichen des Bratens.) — Und ebenfalls 1837 (im

Miirz) E. Ferdinand von Homeyer , Systematische

Uebersicht der Vögel Pommern's" : „auch wurde sie

(Turdus pilaris) schon mehrmal nistend gefunden, so

auch hier im Sommer 1836" und in seinen Nachträgen
1841 p. 13: „nistet alljährlich einzeln in der Provinz,

in manchen Jahren weit häutiger, in der Gegend von
Nerdin (bei Auclam), Stettin u. s. w." — Ganz neuer-

dings publicirt derselbe Verfasser im Ornith. Central-

Blatt 1878 p. 43: „Ich fand Turdus pilaris schon vor

50 Jahren (das würde also 1820 sein) nistend in Pom-
mern und mein Vater erhielt schon vor 80 Jahren (das

würde 1798 sein) einen jungen kaum flüggen Vogel*.

Schade, dass diese so hochwichtige Jlittheilung nicht

schon 1837 mit in die systematische Uebersicht der

Vögel Pommern's kam.

1840 meldete sich Dehne mit einer Brutcolonie

bei Dresden und 1845 Paesler mit drei brütenden

Paaren bei Dessau , während im August desselben

Jahres Forstmeister von Brandenste in grosse

Wachholderdrosselschaaren .,mit Jungen" zwischen Gera
und Alten bürg sieht. — Um dieselbe Zeit wurden auch
die Drossein in Thüringen häufiger und mehr ver-

breitet als Brutvogel, so nach Professor Dr. Liebe
1848 bei SchmöUn und 1853 bei Zeulenroda (Journal

für Ornith. 1878, p. 5); während Forstmeister Wiese
von 1842—45 Drosselbrutcolonien bei Jädekenmülile
bei Ueckermünde (Alt-Vorpommern) auf alten Eichen
antrifft und 1853 in jungen Kiefern bei Tempelberg
im östlichen Hinterpommern, und um ein und dieselbe

Zeit auf starken Erlen bei Gaiow, unweit von Nea-
Stettin eine sehr starke Brut-Colonie. — Herr Forst-

meister Wiese beobachtete auf manchen Eichen,
namentlich auf den Seitenästen 2—3 Nester.

Damit schiiesst nun die Einwanderung im eigent-

lichen Sinne für Nord- und Mittel-Deutschland ab, aber
es treten im Laufe der Zeit noch neue Brutplätze
hinzu, was bei dem eigenartig „vagabundirenden Leben
unseres Vogels nicht überraschen darf". — So be-
richtet Dr. Anton Fr itsch (Journ. f Ornith. 1869):
„Immer häufiger wird Turdus pilaris als Brutvogel in

Böhmen. Während ich in meiner Naturgeschichte der
Vögel Europa's bloss die Gegend von Melnik als Brut-
ort angab, erhielt ich in diesem Jahre Nachricht, dass
östlich von Königsgrätz bei Borohvadek viele Paare
nisten. Junge Nestvögel werden jährlich auf den Prager
Markt gebracht, woraus anzunehmen ist, dass sie auch
nicht gar weit von Prag nisten müssen*.

Schacht hat unsern Vogel bis 1868 noch nicht

in Teutoburger-Wald beobachtet ; Dr. A 1 1 u m hingegen
sah anfangs Mai gepaarte Vög-el bei Münster in VVest-

phalen, ohne die Colonie zu finden.

Diese Fälle sind sehr wohl zu beachten, sie loka-

lisiren die Brutplatz-Verbreitung sehr genau, und schie-

ben dieselbe dem centralen resp. östlichen Nord- und
Mittel • Deutschland zu, während das VVestgebiet bis

1884 völlig frei bleibt, mit Ausnahme weniger einzeln

nistender Pärchen von 1852 ab. —
Freilich wollte seiner 'Zeit Dr, M e y er in Offen-

bach a. M. schon ein einzelnes Brüten „am Rhein"
constatiren, doch waren seine Mittheilungen nicht über-
zeugend.*)

Er hatte auch nur ein Nest mit Eiern zugeschickt
erhalten, das ebenso gut auf Turdus merula gedeutet
werden konnte; um so mehr, als Nest und Eier bei-

der Arten sich sehr gleichen. Dr. Meyer hat sich

denn auch nach meinen Entgegnungen sofort völlig

beschieden.

Ebenso irrelevant ist die Mittheilung von Deg-
land und Gerbe (Ornithologie europ. II. Auflage), avo

es heisst: „man gibt vor (on pretend), dass einige
Vögel in den Vogesen nisten sollen."

Ich selbst habe lange Jahre (1852— 1861) und
1877— 1883) am Rhein und an der Mosel gelebt, aber
während der Sommerzeit habe ich niemals eine T.
pilaris gesehen. Die Möglichkeit des Dortbrütens bleibt

natürlich nicht ausgeschlossen, aber ich meine immer,
dass der Baumeister Sachse in Altenkirchen bei Cob-
lenz unseren Vogel würde längst aufgefunden haben.

(Fortsetzung folgt.)

*) Siehe darüber „Zool. Garten 1868. •'

(VIII. Jahresbericht des Ausschusses für Beobachtungs-
stationen der Vögel Deutschlands.)
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Literarisches.
H. V. Berlepsch. Untersuchungen über die Vögel

der Uni(;ef;end von Bucaramanga in Neu-Granada
Journal f. Ornith. 1884, p. 273, Taf. I.

Wir erhalten hier einen sehr werthvollen Beitrag
zur Kenntniss eines Theils von Neu-Granada, über
welchen wir, vereinzelte Daten abgerechnet, bisher nur
die von Wyott gegebenen Aufschlüsse besassen. Das

Characteristische dieser Localfauna wird eingehend
besproclien. Neu beschriebene Arten sind : Tryophilus

Minlosi Taf, Fig. 3, Poecilotriccus Lenzi ebenda, Figur

1, 2 und Phyllomyias cristatus.

Hanns, comte de Berlepsch, et L Tazcanowski.
Denxieme liste des Oiseaux recueillis dans l'Ecuadeur
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Occidental par M. M. Stolzinaim et Siemiradski (Pro-

ceedings of tlie Zoological Society of London 1884,

P. XXIV.
Diese zweite Liste bietet wieder einen reiciien Bei-

trag zur Ornis von West-Ecuador. Es werden darin eine

neue Gattung, mehrere neue Arten und Varietäten auf-

gestellt. Abgebildet sind Clilorospingus ocliraceus X. Tai'.,

Figur 1. Sperinopiiila ])auper ebenda Fig 2.

\

H. Graf Berlepsch .Descrlptions of six uew Species
]

of Birds froni Southern and Central-America (ibid 487
Fiale XIII).

Die beschriebenen Arten sind: Phoenico-
t h r a u p i s S a 1 v i n i , G uateniala, T h r i p o p h a g
Sclateri, Tafel XIII Südbrasiiien, Thryotoru
ru ficau datus, Venezuela, Ochthodiaeta lugu-
bris, Venezuela. Pipra velutina, Panama, Vera^
gua. L e u c i p p u s v i r i d i c a u d a , Süd-Peru.

-<*OsO*»-

S i t z u II s: s - P r 1 k 1 1 e

Ersten internationalen Ornitliolouen-Conüresses.
(fortsetzuiig.)

Aber es steht den Regierungen frei, einen Herrn
der schon in Amt und Würde ist, Jlitglied des internatio-

nalen ornithologischen Comit(.'s sein zu lassen. Derselbe

kann schon ein Regierungsrath sein oder eine andere

Würde bekleiden, so dass die Creirung eines Mitglie-

des die Regierung keinen Kreuzer kostet. Die Regie-

rungen haben nur tür das eine Bureau zu sorgen, wel-

ches vielleicht ursprünglich aus einer einzelnen Per-

sönlichkeit zu bestehen hätte, einem Secretär, welcher

die Correspondenz mit Allen vermittelt und das ge-

sammte Bureau für den nächsten Congress u. s. w.

vorbereitet. Diese eine Person nun mit 4ÜÜU—500CJ fl.

Besoldung wird die ganze Welt zu besorgen im Stande

sein. Das sind so im Allgemeinen die Umrisse des

Comit(^s, wie ich es mir denke. Jedenfalls glaube ich,

müssen wir die ofricielle Machtvollkommenheit als etwas

ausserordentlich Wichtiges betrachten und die Regie-

i'ungen bitten, das Comite, welches aus unserem C'omite

hervorgehen wird mit dieser Machtvollkommenheit
auszustatten, widrigenfalls unsere Arbeit umsonst wäre.

Dr. Victor Fatio: Tres-honorc Monsieur le

President, trcs-honores Messieurs! Si riiomme, en

intervenant avec ses appetits de toutes sortes daus I har-

monie de la nature, a rompu peu ä peu Tefpiilibre

des etres dans les principaux champs de son activite,

c'est ix riiomrae aussi de profiter maintenant de ses

moyens d'action et de son expcrience pour ramener,
autant que possible, une proportionnalite naturelle dan.s

le developpemeut des aniu)aux en gcncral, des oiseaux
en particulier, (jui, dans diverses conditions peuvent
otre plus ou moins pour lui des ennemis ii coinbattre

ou des auxiliaires ä proteger et inultiplier.

Mais, si letat pathologique est facile k constater,

le remede par contre est bien difficile a eludier et

appliquer. Une mC-me ordonnance ne pouvant douuer
k- mr-me rcsultat dans toutes les conditions, il Importe

de chercher :i la fois l'origine du mal et les divers

moyens curatifs et pour ainsi dire hygieniques a mettre
en oeitvre en difterentes circonstances.

C'est, j6 crois, dans ce double but que le Con-
grcs international de V'ienne a ete convoquc, en met-
tant en premicre ligne de son programme : Projet

d'une loi internationale de protection pour les oiseaux.

Les deux autres questions sont en effet, poiu- moi,

relalivement secondaires, malgrc leur interet incon-

testable.

Permettez-moi donc , Messieurs, d'aborder tout

d'abord la grande question de la protection inter-

nationale des oiseaux, pour ne traiter qu ensuite, et

plus brit'-vement, des articles II et 111 du programme,
des cötes plus purement iudnstriels et scientifiques des

dclibcrations du congrcs. ([•'ortsetzung folgt.)
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Allgemeiiie Deutsche Ornithologisclie Gesellschaft.

Sitzung vom 3. November 1 884 . — Vor-
sitzender: Herr Prof Cabanis. — Nach Besprechung
der eingegangenen Arbeiten macht Herr v. D a 1 1 w i t z,

vmter Vorlage einer Anzahl von Eiern von Struthio
camelus und m o ly b d op h a ne s aus Nubien, Süd-
afrika und dem Somaligebiete, einige Bemerkungen zu

Henke's Aufsatz über die Lösung der Straussenfrage

in Madaräsz' Zeitschrift. Herr von Dallwitz liefert

den Beweis, dass sich die characteristischen Typen bei

den Eiern unterscheiden lassen. Er nimmt an, dass

der eine Typus dem S. camelus, der andere dem
S. m o 1 y b do p h a n e s und der dritte dem südafrikani-

schen Strauss als eigenthümlich zu betrachten seien. —
Herr Dr. R e i c h e n o w verliest einen Brief des Herrn
Walter (Cassel), in welchem weitere Mittheilungen

über die Härte und Festigkeit der Schalen von C u c u 1 u s

canorus gegeben werden. — Herr Hartwig legt

einen Fringilla spinus aus Mähren vor, welcher

sich durch längere Tarsen, längere Flügel, kürzeren

Schwanz und sattere gelbe Farbe von den bei uns vor-

kommenden Zeisigen unterscheidet. Diese locale Sub-

species soll consiant in den genannten Gebieten vor-

kommen. Herr Prof. Ca b anis bemerkt zu dieser Vor-

lage, dass mehrere Fälle bekannt seien, dass Formen
aus slavischeu Gegenden von deutschen Exemplaren
differirten. — Herr von Dallwitz theilt mit, dass

ein aus dem Berliner zoolog. Garten erhaltenes Exem-
plar von T a n y g n a t h u s a 1 b i r o s t r i s ^ Wall.) ein 9
gewesen sei, was dafür sprechen dürlte, dass die

weissschnäblige Art als J zu T. Mülleri (Schleg.)

gehören könne. — Herr Matschie legt eine Karte

vor, welche die geographische Verbreitung von C o r-

vus com ix, corone und frugilegus darstellt

und bespricht eingehend das Vorkommen dieser Arten

in Deutschland. Die vorgelegte Karte ist nach den

neuen Instructionen des Ausschusses für Beobachtungs-
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Stationen der Vögel Deutsclilands, wie dieselben nach
der Reorganisation auf der letzten Jaliresveisanimiung

der Gesellscliaft in Berlin, im September 1884, fest-

gesetzt worden sind, bearbeitet worden. — Heir L e h-

mann spricht über das Brutvorkommen von Dryo-
spiza s er in US in der Umgegend von Berlin.

Sitzung vom 2. De cember 1884. Vor-
sitzender: Herr Jiistizratli Dr. Golz. Den im Laufe
der letzten vier Wochen dahingeschiedenen Mitgliedern

der Gesellschaft werden warme und die Verdienste

der Verstorbenen ehrende Nachruie gewidmet. Herr
Schalow ehrt das Andenken der Herren: Förster

Henning, Rentier Wutlie und Pastor Thienemann, Herr
Dr. R e i e h e n w ruft Dr. Bodinus Worle der Erinne-

rung nach und Dr. Golz feiert das Andenken Alfred

Brehms. — Die Herren Dr. Reichenow und
Schalow legen die neu erschienenen und einge-

gangeneu VeröfFentliciiungen vor und referiren über
dieselben. — Herr Schalow hält einen länge-

ren Vortrag über : Die Ornis der Mark Brandenburg,
eine Ergänzung zu irührern Arbeiten. Der Vortragende
bespricht eingehend das Vorkommen einzelner Arten

j

besonders aus den östlichen Theiien des Gebietes, aus

denen bisher Nichts bekannt war, gibt eine Uebersicht
!

slavischer Namen aus der Nieder- Oberlausitz, bespricht I

die in den angrenzenden Gebieten, nicht aber in der
j

Mark Ijeobachteten Arten und berichtet über die ilim
i

bekannten Sammlungen märkischer Vögel. Eine der

Arbeit beigefügte Liste der in Bi'andenburg beob-
achteten Arten führt 267 sp. auf — Herr Schalow
verliest einen Brief des Herrn Walter (Cassel), in

welcliem der Genannte weitere Beobachtungen über

das nur ein Mal stattfindende Brüten von Sturnus
vulgaris mittheilt. — Herr Schalow gibt die vor-
läufige Notiz, dass die von ilim in Madaräsz' Zeitschrift
beschriebene Musophaga Böhmii wahrscheinlich
als jüngerer Vögel von M. Rossae Gould zu be-
trachten sein wird.

Sitzung vom ö. J ä n n e r 1885. — Vor-
sitzender: Herr Prof Cabanis. Herr Schalow
widmet dem am 11. December zu Franlcfurt a. M.
verstorbenen Nestor afrikanischer Forschung, Dr.
Eduard Rüppell, einen Nachruf. — Aus der Reihe
der vorgelegten Arbeiten werden vorneiimlicli von
Herrn Dr. R e i c h e n o w Wunderlichs Untersuchungen
über den unteren Kehlkopf der Vögel und von Herrn
S c h a 1 o w Salvadoris Uccelli di Scioa und Raddes
Ornis Caucasica besprochen. — Herr Dr. Rei c h en o w
legt eine von dem bekannten Reisenden Kubany auf
den Pelew-lnseln gemachte N'ogelsamnilung vor. Die
Inseln werden von dem Vortragenden in zoogeographi-
scher Beziehung besprochen und die bis jetzt von dort
bekannten Vogelarten (nach Hartlaub, P. Z. S. L. 1872)
kurz characterisirt. Zwei Arten werden als neu beschrie-
ben ; C r V u s p e 1 e w e n s i s und R h i p i d u r a p e 1 e-

wensis. — Herr Hartwig legt die von ihm bear-
beiteten Karten über die geographische Verbreitung
von Jluscicapa parva, M al b i co lli s und D r y o-

spiza serinus vor und gibt zu denselben die ein-

gehendsten Erläuterungen. — Herr Koppen (Coburg)
spricht im Anscliluss an früher veröffentlichte Mitthei-

lungen über die von ihm durchgeführte Einbürgerung
der Nachtigall in Coburg.

ßerlin. Herimann Sclialow.
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Vereinsaiigelegeiilieiten.

Zum Ehrenmitgliede wurde ernannt, der bisherige

Stifter Herr Adolf B a c h o f e n von Echt, s e n.

in Nussdorf a. D.

Neu beigetretene Mitglieder:

Herr K. Bartuska, Lehrer in Budweis, Böhmen.

Herr Franz Leder er, Expeditor der I. österr.

Sparcasse, in Wien, I., Graben 27. (Durch Herrn
Julius Zecha.)

Herr Albert Mandel bäum, Wien, 1., Franz-
Josefs-Quai 27. (Durch Herrn Rechnungsrath Spitschan.)

Herr Franz Ni essner, Maschinist im Lagerhause
der Stadt Wien, k. k. Prater. (Durch Herrn J. Kubelka.;

Herr Dr. Leo Pfibyl, Wien, IV., Waaggasse 4.

(Durch Dr. G. v. Hayek.j

Herr Moi'iz Schey, Wien, I., Gonzagagasse 17.

(Durch Herrn Julius Zecha

)

Herr Hugo Scholz, Kaufmann, Wien, IX., Pere-
grinigasse 4. (Durch Herrn Dr. Zimmermann.)

Herr Ernst Stoiber, Tonsetzer, Beamter der
I. österr. Sparcasse in Wien, I., Graben 21. (Durch
Herrn Julius Zecha.)

Frau Christine Uhlig, Wien, III., Rennweg 87.

(Durch Herrn J. Kubelka.)
Herr Blathias W an i c z e k, Magistratsrath, Wien,

1., Bäckerstrasse 30. (Durch Herrn Julius Zecha.)

Zuwaclis zur Biichersammlung.

Zur ErBaron R. K ö n i g -^V a r t h a u s e n

neruno' an Theodor v. Heuo'lin.

— Zur Fortpflanzungsgeschichte der Spott-

sänger.
•— Zur Fortpflanzungsgeschichte des europäi-

schen Seidenscliwanzes, Ampelis, Linn. Borabycilla

garrula, Briss.

— Ueber die zur Unterscheidung der Vogel-

eier dienenden Merkmale.
— Eröffnungsrede.

- Ueber das Verhalten verschiedener

gegenüber dem Menschen.
Nist-

Verzeichniss der Wirbelthiere Oberschwa-
voge

bens. I. Abtheüung Säugethiere.
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Umgegend von Bucaramanga

Le Comte Hans de Berlepsch, C. M.]^
Z. S. et L. Tarzanowski, C. ]\I. Z. S. Liste :f

des Oiseaux recueillis dans l'Ecuadeur occidental

par MM. Stolzmann et Siemiradski.

Hans von Berlepsch. Untersuchungen

über die Vögel der

in Neu-Granada.
— On a Collection of Bird-skins from the

Orinoco, Venezuela.
— Descriptions of six new Species of Birds

from Southern and Central America.
— Descriptions of tliree new Species of Birds

from Bahia, Brazil.

s
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On somej = __-

necessfiry Clianges in fhe Nomenclature of Soutli-iK %

American Biids.
li-i"— Preliminary Descriptions of new Birds f'rom\K ^

South America, and Remarks on some deseribed/ S ._;

Species. i .^— Zur Ornitliologie der Provinz Santa Catha-j'| ö

rina, Süd-Brasilien. 1;^
^

Stefan Freiherr von Washington. Die

Huhntauben. ^Geschenk des Verfassers)

F. Lescuyer. Architecture des nids.

— Les Oiseaux dans les liarnionies de la natura.

— liitroduction a l'etude des oiseaux.

— Oiseaux de passage et tendues.

— De i'oiseau au point de vue de Taccli-

matation.
— Langage et chant des oiseaux.

— Considerations sur la forme et la coloration

des oiseaux.
— La Ht'ronnii'-re d't'eurv et le licron üris.

— Des oiseaux de la vallee de la Marne]
pendant l'hiver 1879— 80.

— Utilite de Foiseau.

— Melanges d'Ornithoiogie.

A. G. Vor der man. Bataviasche Vogels. VI.

(Geschenk des Verfassers.)

Zuwachs zur Eiersammlung.

Pica caudata, Boie. 5 Stücke.

Lanius cdilurio, L. 8 Stücke.

Parus ater, L. 4 Stücke.

Locustella Huviatilis, M. et W. 2 Stücke.

Lingurinus cMoris, L. 4 Stücke.

Aegialites minor. M. et W. 4 Stücke.

Phasianus colchicus. L. 2 Stücke. /IDO

Zuwachs zur Vogelsammlung.

Eine weis^-- W'aclit.l. ( iL-selunk des Herrn Johann
Spatny.

Herr Ernst Martert in Wesel a. R. unternimmt nächstens in Begleitung des berühmten Reisenden

Flegel eine Reise nach dem Binue. einem Nebenfluss des Niger. Vorschüsse zu dieser Reise, welche Museen

und Sammlern in Naturalien. Vereinen in literarischen Verpflichtungen zurückerstattet werden, und welche

durch den Vater des Reisenden, den kön. preuss. Obersten und Commandanten Martert sichergestellt würden,

bittet man bei der Redaction dieses Blattes freundlichst zur Anzeige zu bringen.

Iin.sera,te.

% €» «» I » ;; i *< c li e M a iii iii I ii n js; e ii.

Der Unterzeiclmete ist wegen Bescliaffung anderweitigen zoologischen Studienmaterials im Falle, aus

seinen resp. Sammlungen das entbehrlich Gewordene abzugeben.
Dasselbe bestellt einerseits sowohl in einer Reihe gut conseivirter Häute und Bälge, als in einer Anzahl

neu und mustergiltig aufgestellter Exemplare fast ausschliesslich schweizerischer Alpenthiere, von Steinbock

und Bär, von Bartgeier und Steinadler bis zu den Kleinsten herab, von denen ausserdem beinahe jedem
Exemplar die wttnschbare Notiz über dessen Alter und Geschlecht, Herkunft und Erlegnngszeit beigegeben

werden kann.

Andererseits umfasst es jene prachtvolle Gruppensamralung sämmtlicher .Säugethiere und Vögel der

schweizerischen Alpenwelt, welche die internationale Jagdausstellung in Oleve zierte, und dort mit der höchsten

Auszeichnung versehen wurde und ebenfalls von der Steinbock- und Bärenfamilie und Gemsrudel, von der

Bartgeier- und Steinadler - Horst- imd Kampfgruppe alles Bezügliche enthält bis zur Sclmeemaus-Familie und

der Mauerläufer- Nestgruppe im Felsen. — Diese Sammlung, nach einheitlichem Plane wissenschaftlich

zusammengestellt, sollte auch einheitlich, das andere Material kann partienweise odei- einzeln abgegeben werden.

Dr. A. Girfanner, St. Gallen, Schweiz.

nns M^aier NaturgeschtcMe der Vöpl Europas

Dr. Anton Fritscli.

in Ulm a. D ,

direcicr Imporl ilalienisdier Prodiikle,

liefert, lelieiido Ankunft garantirt.

franCO, ausgewachsi'no

italienisclie Hiiier mi HaliDeD:

schwarze niiukeHüssler a Rni. 2.80
i

buiitt' iMiukcKlisslcr .... „ <$.—
!

bunte Gelb(iis,sler . . . ., .. 3.35
,

reine hinite (icihfiissler ,. ., 3.S5

reine schwarze Lamotta .. ., 3.35

BüDdPrtwelse Mlliger, Preisliste postfrei.
!

Prachtwerk mit 708 Abbildniigeii säinmtliclier in Europa vorkommen-

den Vog-elarten auf 61 Fuliotafeln in Farbendruck nebst erläutern-

dem Text in Octav, 506 Seiten.

Den Mitgliedern des „Ornithologischen Vereines in Wien" wird

dieses Werk zu eriTLässig-tein. Preise, ungebunden um 40,

in Prachteinband um ÖO fl. vom Verfasser (Prag, Brenn tegasse 25)

geliefert und auch vierteljährige Ratenzahlung ä 10 fl. gestattet. Man

wende sich deshalb an den Secretär des Vereins.

Herausgeber: Der Oinithokigische A'erein in Wien. Druck von J. B. WaUishausser.

Coiiililissioiisverleger: Die k. k. ITofbuclilianfllunpr Wilhelm Frick (vormals Faesy & Frick) in Wien, Graben 27.
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Redacteur; Dr. Gustav von Hayek.

Die „Mitttieilunzen des Ornitliolo^riscben Vereines in Wien" erscheinen monatlich einmal. Abonnements ä6 fl.. sammt
Fraiico - Zustellung G fl. 5') kr. =: 13 Mark jährlich, sowie Inserate ä 8 kr. ^^ 16 Pfennige für die 3spaltige .Nonpareillezeile

werden in der k. k. Hofbuchhandlung Willtelm Frlck in Wien. I., Graben Nr. 27, entereoren^enominen, und einzelne Nummern
ä ,^0 kr. = 1 Mark daselbst abgegeben. — Mittlieilnn^en an das Präsidinm sind an Herrn Adolf Bacliofen v. Echt in Nussdorf
bei Wien, alle übrigen l'orrespondenzen an df-n 1- Spkreiär Herrn Dr. fiustav von Hayek, III ,

Marokkanergasse 3 zu richten.

Vcreinsniitg;lieiler licziclicii ilas Btlatt grati.s.

Inhalt: Freiin v. Ulm-Erbach. Skizzen au3 dem Vogelleben in Japan, — Talsky. Eine ornithologische LocaUammlnng auf Schlos=! Pornstein in

Mähren. — Baron von Rosenberg. Die Paradiesvögr;! und ihre Verwandten. — Majoi- Alex. v. Homeyer. Die Wacbholderdrossel
(lurdns pilaris, L.) (Fortsetzung.)

—

Baron Fischer. Herbst- und Winterbeobachtuni;nn am Neasiedler-See und im Hansäg.

—

Eugen von Boeck,
Die Schwalbe — M. Pfeil. Zur Charakteristik des Vo;?ellobens. — Sitzungsprotokolln des ersten intern. Ornithologen Congresses. (Fortsetzung.) —
Literarisches. — Allg. deut-che ovnithol. Gesellsch. — Noiizen. — Vereinsangelegenheiten.— Inserate.

Skizzen aus dem Vogelleben in Japan*

Von Kielt'raii von Ulm-

Ein altes japanisches Sprichwort sagt: „Uroko
aru va tisorai, fane aru va kern", d. h. „das Geschuppte
senkt sich, das Gefiedeite schwebt empor." Es bedeutet

dies, dass sich das Edle und P^rhabene zu höheren
Regionen emporschwingt, wälirend das Gemeine unter-

gehen muss. Doch ist dieser Spruch zugleich auch
bezeichnend für das ferne Inselreich, wo Vögel und
Fische, den vierfüssigen Thieren gegenüber eine weit

bedeutendere Rolle spielen. Da die japanische Be-
völkerung als Anhänger des Budha- und Siuto-Cultus,

an die Seelenwanderung sog. „Karma" glauben, so

dürfen sie Säugethiere, weder im wilden, aber noch
viel weniger im doniesticirten Znstande tödten und
geniessen. Deshalb beschränkt sich die Nahrung der
Japaner, die noch ihrer alten Religion treu geblieben

sind, ausser auf Reis und Thee, haupfsäcldicli auf die

reiche Ausbeute des Jleeres und der Flüsse.

Die jagdbaren Vögel, solange diese nicht gezähmt,
als Hausgeflügel gehalten werden, machen eine Aus-
nahme und es ist daher nicht zu verwundern, dass die

* Die drei diesen Artikel zierenden Abbildungen verdanltei
Standpunkte" von Brnno Düringen. (Die Redaction.)

Erbach, geb. von Siebold.

Japaner, um Abwechslung in ihren Mahlzeiten zu haben,

manchen Vogel z. B. den Kranich, als Leckerbissen

betrachten, den wir als nicht geniessbar verwerfen. Die

Japaner, ursprünglich ein armes Fischervolk, sind mit

Recht stolz darauf, dass sie durch ihren grossen Fleiss

ihren jetzigen Wohlstand den unergründlichen Schützen

des Meeres abgerungen haben. Der vornehmste Ja-

paner, und sei es selbst der Mikado (Kaiser), versäumt

es dalier nie, jedem Gegenstand^ den er als Geschenk
verabreicht, ein weiss-rothes (Landesfarben) fächerartig

zusammengelegtes Papier, beizufügen, in welches ein

Stückchen getrockneten Fisches eingewickelt ist, als

demüthiges Zeichen, dass der Geber „von einem be-

scheidenen Fischervolke abstamme". Dem mächtigen

Wassergotte „Midsu no Kami^ und dem Seegotte

,Jebis" haben die Japaner besondere Tage im Jahre

geweiht, an denen sie ihnen reiche Opfer darbringen,

um sich gegen dieselben für die vielen Wohlthaten

dankbar zu erweisen. Die Opfer, hauptsächlich aus

Fischen bestehend, werden nicht nur in die Tempel

wir dem vorzüglichen Werke „Die Geflügelzucht nach ihrem jetzigen
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srebracht, sondein auch lubuud wieder in das Wasser
geworfen.

Zu den Tliieren, welche in Japan als „heilig"

verehrt werden, gehören ausschliesslich solche, welche

sich IiauptsUchlich am Wasser aufhalten. Dazu zählt

man vor Allen Kranich (Tsuru) und Scliiklkrüte (Game),

welche, wenn zusammen abgebildet, als Sinnbild eines

glücklichen, langen Lebens betrachtet werden. Nach
der Sage erreicht dieser Vogel ein Alter von tausend,

die Schildkröte sogar ein solches von zehntausend Jahren!-

Letztere wird meistens mit einem langen, IVanzen-

artigen Schweif gezeichnet, der durcli Anwachsen von
Algen an ihrem Körper entsteht und daher ist die

japanische Benennung Mino Game (Mino, der aus Keis-

stroh gegochtene Kegenniantel der Landleute) sehr

bezeichnend. Es ist demnach die geschweifte Schild-

kröte der Japaner kein Fabelthier, wie der Drache
(Tatsu) und Phönix (Howo), sondern erklärt sich auf

die natürlichste Weise.

Auf den Kleidern, die zu Familienfesten angelegt

werden, findet mau gewöhnlich Kranich und Schildkröte

mit der immer grün bleibenden Conifere (Matsui und
dem Bambus (Take) als Sinnbild eines beständigen,

festen Characters, künstlerisch in Seide gestickt. Die
Lotos-Blume, eine herrliche Wasserpflanze, gilt als

„heilig" und deshalb finden wir sie als Attribut fast

siimmtiichcr Götzen, ebenso als Tempelverzierung und
auf Priestergewändern.

Obgleich die schöne Maudarinen-Ente (Osi-toi'i) von
den Japanern eigentlich nicht als „heiliger* Vogel be-

trachtet wird, so nehme ich doch keinen Anstand, sie

zu denselben zu zählen, da der Braut am Hochzeits-

tage, stets ein Paar derselben als Vorbedeutung einer

glücklichen Ehe überreicht wird.

Wie unerschöpflich das Meer an geniessbareu

Thieren, wenigstens für das japanische Volk ist, be-

weist, dass mein Vater auf einem Markte zu Tokio
allein gegen 70 Sorten Fische, Krebse (Hosi-jebi),

Sepien (Summe), Krabben (Macro-cliaira), Schildkröten

(Game) ('etc. und '26 verschiedene Arten Jluscheln

(Awawi und Sekai) zählte, welche, ebenso wie die

meisten Fische, roh und selbst lebend verzehrt

werden.
Das Seemoos (Tosake) und der Seetang (Kombü),

aus welchem eine Seglerart (Salangane), ihre geniess-

bareu Nester bauen soll, bildet in verschiedener Zuberei-

tung, meist getrocknet und gepresst, einen wichtigen Nah-
rungszweig der Eingeborenen. Da die Salangane aber
nicht an den japanischen Küstenfelsen nistet, so bereiten

die Japaner aus dem Seetang „künstliche'' Vogelnester
(Tsantsjan), sogenannte Kanten, welche auch nach
Europa verschickt, zu Gelee verwendet werden.

Ein junger Japaner, Fuijama, der länger die Land-
wirthschaft bei uns prakticirte, Hess sich öfters von
seinem Lieblingsgericht, dem präparirten grünlich aus-

sehenden Seetang, aus seinem Vaterlande schicken

;

doch konnten wir demselben keinen Geschmack ah-
men.
Sogar der Kiesensalamander (Megalobatrachus

maximus, Sieb.), ein wahres Ungeheuer, den man in

seiner Heimat nur noch nach alten Abbildungen kannte
und als ein ausgestorbenes Thier betrachtete, von meinem
Vater aber auf seinen Reisen in das Innere Japans,
wieder entdeckt, gilt auch als ein seltener kostbarer
Leckerbissen.

Da es eigentlich hier nicht am Platze ist, aus-

führlicher über die in Japan vorkommenden Fische,

Amphibien etc. zu berichten, die in ihrer Mannigfaltig-

keit für den Naturforscher ein so reiches Studium
bieten, so will ich lieber zu den Wasservögeln über
gehen, welche begreiflicherweise auf einem Inselreiche

wie Japan, zahlreich vertreten sind. Die weit ausge-

dehnten Küsten des japanischen Reiches, welches aus

vielen grösseren und kleineren Inselgruppen besteht,

begünstigten ein aussergewöhnliches Gedeihen der

Wasservögel, so dass Japan wohl deren „ Eldorado '"

genannt werden kann. Die Gestade des Meeres sind

von einer unübersehbaren Menge der verschiedensten

Vögel belebt, die schreiend, den Strand umkreisend,

dort ihre Nahrung suchen, welche für sie die Fluth reich-

lich an Crustaceen, Mollusken, Holothurien (Tripang) und
Fischen ausgeworfen hat. Unter den Wasservögeln im
fernen Osten finden wir manchen alten Bekannten wieder

und zwar in ganz dem gleichen Federkleide wie

bei uns.

So ist auch dort die .Schnepfe (Uwasiki) als be-

liebter Jagdvogel sehr zahlreich vertreten. Wir finden

die Möve (Sjoros kakume), welche sich von Januar
bis April, besonders in der Bai von Nagasaki in

grösseren Flügen aufhält. Ebenso bewohnt der Kiebitz

(Tsjoozenkeri), derKranich (Tsuru), der Löffelreiher(Hera

saki), der graue Reiher (Kuro-saki), der Silberreiher

^Siro-saki), deren lange, fadenartige Halsfedern als

Schmuck dort sehr gesucht sind, der Ibis (Tobi), ein hüb-

scher Vogel, von dem mein Vater das erste Exemplar
nach Europa brachte, und der Brachvogel (Kansasi)

die sumpfigen Ufer.

Der Steissfuss (Ame-tori) und der Cormoran (Uno-

tori), beide sehr gefrässige imd schädliche, ausschliess-

lich von Fischen sich nährende \'ögel, werden von den
Japanern, ebenso wie von den Chinesen, jung gefangen,

gezähmt und zum Fischfang abgerichtet.

Zu diesem Zwecke wird ihnen ein eiserner Ring
an einer langen Leine um den Hals befestigt, damit
sie die geraubten Fische nicht verschlingen können.

Der Albatros, Sturmvogel (Garants-joo) und der

Seeadler (Mabawasi) umkreisen in langen Zügen die

rauschenden Meerestiutlien, von schwindelnder Höhe
sich in die tobenden Wellen herabstürzend, um
Fische, die sich unvorsichtig an die Wasseroberfläche
gewagt haben, zu erhaschen.

Wir finden an den Ufern den Tölpel (Sula jap.),

das Bless- und das Rolir-Hidin (Akisiki) ebenso wie den
Säbelsclinäbler(Hamatsi-tori),den Strandläufer(Keri), die

Halle (Kama-va), den bunt schillernden Eisvogel (Kama-
simi) und noch veischiedene N'ögel, deren Element das

Wasser ist. Der Kranich kommt in Japan in verschie-

denen Varietäten, auch ganz schwarz (Kuro - tsuru),

vor. Am häutigsten ist derselbe weiss befiedert mit

schwarzem Schwanz und Flügelspitzen ; die Beine und
der Schnabel sowie auch der Kopf bis hinter die

Ohren sind brillant roth, so dass er den Eindruck
macht, als habe er einen „Fez* auf. Das Jugendkleid
ist von rostbrauner Farbe, welches sich später in Weiss
verwandelt. Der Kranich gewährt besonders einen

komischen Eindruck, wenn er gravitätisch, wüe ein alter

Philosoph einherschreitet, oder wie der Storch, um
auszuruhen, auf eine m Bein steht, während er das

andere unter den Flügel gehoben hat. Prachtvoll ist

die Erscheinung des heiligen Vogels, wenn er aus den
höchsten Regionen majestätisch, wie ein Himmelsbote,
langsam herabschwebt. Das Volk ist auch höchst ehr-

erbietig gegen den Kranich, der recht gut zu wissen

scheint, dass man ihm nichts authiui darf, und daher gar
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nicht scheu ist. Der Japaner nennt ihn immer den edlen

Herrn „Kranich" d. i. Tsurii-sama. Eines der belieb-

testen Volkslieder, welches vielfach von den wandernden

Bettelmönchen (Jamanibos) gesungen wird, lieisst „der

Kranich und seine Jangen" (Tsurn-no-su-gomori I. Zur

Zeit des Feudalismus stand Todesstrafe auf die Erle-

gung des heiligen Kranichs durch das Volk, diese war
nur ein Privilegium des Mikado (Kaiseis") und der

Fürstlichkeiten und bildete eine beliebte Jagd, theils

mit Bogen und Pfeil, theils mit abgerichteten Falken
(Taka). Die Kraniche sind ein sehr gesuchtes Wildpret

und werden das kStück bis zu 15 Dollar bezahlt! Man
bereitet bei Gastmahlern eine Suppe daraus und geniesst

das gesottene fade, thranige Fleisch. Dem Europäer
will dieser Leckerbissen nicht recht munden, den er

etwas „zähe" findet, was aucli nicht zu verwundern
ist, wenn, wie z. B. meinem Bruder ernstlich versichert

wurde, dass dieser kostbare Kranichbraten mindestens

1000 Jahre alt sei! Dass die Sjogiins (hohe adelige

Würdenträger) jahrlich dem Mikado einen höchst

eigenhändig erlegten Kra-

nich feierlich überreichen

raussten, ist ein alter Ge-
brauch, der von Dichtern

und Geschichts - Schreibern

verewigt wurde. Die Federn
der Kraniche werden zu Pfei-

len, Pinseln und Fächern ver-

wendet, ebenso die Flaum-
federn zu Stoffen verarbei-

tet. Der Kranich spielt auch

in Japans Heraldik, wie der

mythische Vogel Phönix
eine bedeutende Rolle und
wird ersterer häufig lebend
und gezähmt in den Parks
der Vornehmen (Daimiosj

gehalten.

Der am stärksten vertre

tene Wasservogel in Japan
ist die Ente (Kamo), die

„wild" in den verschieden-

sten Arten vorkommt; mein
Vater zählte deren 14, von
denen die folgenden auch
bei uns heimisch sind. Die
Stockente (Anas boschas),

Quackente (A. clangula)

,

die Pfeifente (A. penelope), die Krikente (A. crecca).

Im Herbste, wenn die junge Brut flügge geworden,
ziehen die Enten von den Seeufei'n mehr nach dem
Binnenlande hin und fallen zu Tausenden in kleinen

Teichen ein, so dass der Wasserspiegel oft ganz
mit denselben bedeckt ist. Dort werden nun von den
Sjoguns die sehr beliebten Jagden mit Falken, Netzen
und Schusswaffen abgehalten, wobei Fanggräben ge-

zogen und Lockvögel aufgestellt werden. Wie ergiebig
diese Entenjagden sind, beweisst, dass z. B. ein

japanischer Fürst Küroda zu wiederholtenmalen für

seine Person allein 3—400 Stück an einem Tage er-

legt hat, während die Gesammtausbeute bei diesem
Fürsten jährlich achttausend Wildenten übei-steigt

!

Früher hatte der Kaiser das Regal der Entenjagden.
Die Schaaren wilder Enten und Gänse, welche sich

auf den Reisfeldern niederlassen, machen begreiflicher-

weise grossen Schaden, ungeachtet der Landmann auf
denselben vielfach Klappern (Naruko) und Vogel-

scheuchen (Tori ondori) anbringt, um sie zu vertreiben.

Da die Jagd mit Waffen und Falken den Bauern ver-

boten ist, so stellen sie mit Schlingen und Leimruthen
den lästigen Gästen nach und nennt man diese Jagd
mit „hohen Beinen" (Takanawa). Von wilden Gänsen
finden wir die Schnee- oder GrauGans (Anser hyper-

boreus), die Blassgans (Anser albifrons), die Schwan-
oder Höckergans (Anser sinensis), wogegen meines
Wissens der Schwan, weder in wildem, noch domesti-

cirtem Zustande, in Japan einheimisch ist. Während
die Gans (Gan) merkwürdigerweiser durch ihre Dome-
sticirnng in Japan, ebenso wie bei uns, der Inbegriff

der Dummheit geworden ist, so zeichnet sie sich im
wilden Zustande durch Schlauheit imd Litelligenz aus,

weshalb sich eine Japanerin geschmeichelt fühlt, wenn
man sie Schneegans (Kari) nennt.

Selbst in Dichtungen werden die wilden Gänse
besungen, so sagt z. B. Matsu Ki-ko-an, auf ihren Flug
bezugnehmend, sehr treffend von denselben : „Die
wilden Gänse, welche sich iii den Wolken verlieren, er-

scheinen mir wie die Schrift-

züge mit zu flüssiger Tusche
^^ gezeichnet." Ein buddhisti-

_ ,,^^,3Ä= scher Mönch Tsi-Jö vereinigt

in seinen „Herbstgedanken"
ernste Betrachtungen mit

Naturanschauungen , wenn
er sagt: „Der weisse Reif
bedeckt die Felder, die

Herbstluft ist kühl, man sieht

Schaaren von wilden Gänsen
vorüberziehen. Die Schwal-
bennester haben ihre Som-
merfarbe verloren und die

wilden Gänse auf den stillen

Teichen ihr Herbstgeschnat-
ter begonnen'^ etc.

Was nun die domesticir-

ten Wasservögel der Japaner
betrifft, so besitzen sie als

Hausthier, ausser der Grau-
gans, die bereits erwähnte
Schwan- oder Höckergans,
welche seit einigen Jahren
bei uns importirt wurde, so

dass ich aus eigener An-
schauung über dieselbe be-

richten kann. Vermuthlich
muss die Höckergans schon früher in Europa bekannt
gewesen sein, da man dieselbe auf Gemälden alter Nie-
derländer abgebildet und in ornithologischen Werken
von 1676 und 1734 erwähnt findet.

Die Höcker- oder Schwanengans, von der wir
eine naturgetreue Abbildung geben (Fig. 1.), kommt ganz
weiss odei' grau vor. Sie verdankt ihren Namen einem
eigenthümlichen hornartigen Aufsatze auf der oberen
Schnabelwurzel, und ihrem elegant gebogenen Hals,

wodurch sie sozusagen als Uebergang zum Sciiwan be-

trachtet werden kann. Wie ich mich selbst in einem
fürstlichen Parke überzeugte, wo ich diesen mit der
Höckergans vergleichen konnte, darf sich die japa-

nische Gans, was ihre Schönheit anbelangt, getrost mit

dem stolzen Schwane messen ; ausser dem Wasser
übertrifft sie ihn sogar noch, da ihr Gang weniger plump
und ungeschickt ist. Es ist aber hauptsächlicii wegen
ihrer vielen nützlichen Eigenschaften, dass die japa-

nische Höckergans eine weitere Verbreitung verdiente.
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Sie zeichnet sich von Allem durch ihre grosse Frucht-

barkeit aus, worin sie alle anderen Gänsearten über-

trifft, da sie jährlich bis zu .'tO Eier legt. Ihre

Federn sind besonders zart und weich und da sie be-

deutend grösser ist, als unsere gewöhnliehe llausgans,

so liefert sie ungeniästet, einen bis 12pfündigen, wohl-

schmeckenden Braten. Fügen wir hinzu, dass die

japanische Gans gegen Kälte abgehärtet, ihr jedes

Futter und wenig Wasser zum Schwimmen genügt,

und deren Junge, welche von beiden Eltern sorgsam ge-

l'ülirt werden, leicht aufzuziehen sind, so iiaben wir

alle Ursache Japan für diese neue Acrjuisition dank-

bar zu sein.

Unter den zahlreichen Entenarten nimmt die Man-
darinenente (Aix galericulata) mit vollem liecht auch
Prachtente, in ihrer Heimat Osi-tori oder Fucherente

genannt, durch ihre Schönheit einen hervorragenden
Platz ein, denn sie ist entschieden der am j)rächtigst

gefiederte Schwimmvogel. Brehm zieht zwar die ihr sehr

ähnlich sehende, aus Amerika stammende Braut- oder

sind die jetzt in Europa schon ziemlich verbreiteten

wahrscheinlich alle Nachzucht dieses ersten Paares.

Unter den kostbaren Geschenken, welche der ölikado
den fremden Gesandten bei der Abschiedsaudienz über-

reichen Hess, waren früher stets ein Paar Mandarinen-
enten, welche den gleichen Werth einer schweren
Seidenrolle repräsentirten. Die zarten Entchen ertrageu

selten den langen Transport über das Jleer. Leider
unterlagen 2 Paar IMandarinenenten, welche mein Bruder
wiederholt auf die sorgsamste Weise sandte, nicht die

weite lieise. Das letzte Pärchen erreichte zwar Europa,
doch starb es bald, vielleicht aus Sehnsucht nach seinem
sonnigen Vaterlande ? Man kann die Mandarinenenten
wohl die „Inscparables," unter den Wasservögeln nennen,
denn das iMäiinchen hält mit grosser Treue an seiner

einmal erwählten Gattin und duldet nicht, dass sich

ihr ein anderes nähert.

Die Mandarinenenten bereiten ihrem Besitzer viel

Vergnügen, nicht nur durch ihr bunt schillerndes Gefieder
und ihre zierliche Gestalt, sondern auch durch ihre an-

Karolinenente (Aix sponsa) vor und meint: „Letztere

sei geschmückt" erstere ,,überschmüekt" und sehe die

Mandarinen- im A'ergleich zur Brautentc wie ein reich

gewordener Kaffeejunker neben einem wirklich vornehmen
Menschen aus." Ich stimme dagegen ganz dem Ge-
schmacke der Japaner bei, welche die Mandarinen-
ente, die sie, wie ihr Name andeutet, dem himmlischen
Reiche verdanken, wegen ihres wundervollen bunten
Gefieders und aus bereits im Anfang erwähnten Gründen
schätzen. Der Werth dieser selbstverständlich als Zier-

vögel gehaltenen Enten ist in ihrer Heimat sehr gross.

Früher waren sie für Fremde selbst zu den höchsten
Angeboten nicht käuflich. Dem englischen Naturforscher
Bennet, der einem Freund in China schrieb, er möchte
ihm ein Paar Mandarinenenten nach England schicken,
erwiderte dieser, dass es leichter sei, einen „Manda-
rinen" als ein Paar Enten dieses Namens zu bekommen.
Die zoologische Gesellschaft in London zahlte für das
erste Paar Mandarinenenten 70 Pfund Sterling und

muthigen Bewegungen, denn sie bleiben immer gleich

schön ob schwimmend, gehend oder fliegend, letzteres

thucn sie besonders gern in die weite Ferne, auf

„Nimmerwiedersehen", weshalb man ihnen die Flügel

stutzen muss, wenn sie nicht in einer Voliere gehalten

werden. Die Mandarinenentc ist bei uns in den meisten

grösseren zoologischen Gärten vertreten und daher schon

so bekannt, dass eine genauere Beschreibung derselben

überflüssig erscheint. Beifolgende Zeichnung (Fig. 2)

gibt ein getreues Bild derselben und der Braut-

enten, allerdings vermissen wir die prächtige Färbung,

wozu man einen vollständigen Malerkasten bedürfte.

Meine Feder ist nicht im .Stande, die vielen Schat-

tirungen zu schildern, welche das „Hochzeitskleid"

des Mandarinen-Erpels in sich vereinigt. Characteristisch

sind besonders bei den Mandarinenenten die fächer-

förmig ausgebreiteten Flügel, woher auch die japanische

Benennung (Osi-Fächer, tori-Vogel) rührt. Wer weiss,

ob die Osi-tori nicht schon dadurch, dass sie ihren
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Fiiclier bei sich führt, die Gunst der Japaner erworben

hat, da der Fäciier bei der vornehmen Classe, bei

derlei Gesciileciits, eine so grosse Rolle spielt und
selbst der tapfere Krieger den obligaten Fäelier neben

seinem Schwerte im Gürtel stecken hat.

Wir verdanlien dem fernen Osten auch einen sehr

nützlichen, wirthschaftiichen Entensci)lag, der wahr-

sclieinlich von der japanisciien Wildente abstammt,

da er auch mit unserer. Anas boschas viel Aehnlich-

keit hat, nur bedeutend
grosser wie diese ist und
ein etwas helleres Feder-

kleid besitzt. Das erste

Paar dieser Enten, welche

uns durch die Fig. 3 ver-

anschaulicht werden, wur-

de von Ja[)anern 1875
zur Pariser ^Veltausstel-

lung gebracht, wo sie

einen kleinen Geflügelhof

errichteten. Die Bruteier, ^
die ich von denselben

durch die ja|ianische Com-
mission erhielt, ergaben
leider kein günstiges Re-
sultat. Der Origiualstamm
ging dann als Geschenk
an die Direetion des J ar-

din d' Acclimatatiun zu y
Neuilly über und von dort

aus wurde deren Naclizuclit unter der Benennung
„japanische Ente", nicht mit der Pekingente zu ver-

wechseln, verbreitet. Dieselbe zeichnet sich nicht nur
durcli ihre Grosse aus, da sie darin die Rouenente
übertrifft, sondeiu dadurch, dass sie sehr fleissig legt

und sehr fett wird. Sie halt sicli selten im Wasser auf,

so dass man glauben sollte, sie könnte dasselbe zum

Schwimmen ganz entbehren; sie lauft sehr rasch und
in fast aufrechter Stellung, weil sich ihre Beine mehi'

nach rückwärts befinden. Da die japanischen Enten
sich leicht acciimatisirt iiaben und deren Junge gut

gedeihen, so wollen wir hoffen, dass sie sich in unseren
Geflügelhöfen bald heimisch fülden werden.

Der Japaner liebt es bekanntlieh Thiere und
Pflanzen „en miniature" zu ziehen, wie wir es aus meiner
Beschreibung über die Zwerghühner „Chabo" ersehen

haben. Es liegt deshalb

nicht fern, dass er die-

sen Versuch auch mit

seinen Wasservögeln ge-

macht und ein äusserst

zierliches , weisses Ent-

chen zu Stande gebracht

hat, das sehr zuthulich,

ein Schmuck der kleinen

Teiche und Bassins ist.

r Ueber ein sehr hüb-

sches Entenfest, welches
-~ jährlich auf dem Naka-

jamaflusse bei Tokio statt-

findet, habe ich bereits

in diesen Blattern be-

richtet. Dasselbe besteht

darin, dass Enten aus

Holz verfertiget und die

ähnlich den Mandarinen-
enten bunt bemalt wer-

::n werden brennende Iverzen befestigt

und lässt man sie zu Tausenden auf dem Wasser
schwimmen , was einen reizenden Anblick gewährt,

besonders dadurch, dass der Fluss mit unzähligen

Booten bedeckt ist, in denen das jauchzende ^'olk

den leuchtenden Punkten folfft.

den. Auf de

-^#!DOSi-

Eine oriiitliolügisclie Localsaiiiiiiluiig' auf Schloss JV'iiistein in Mähren.

Aufgenommen von Josef Talsky.

Etwa 35 Kilometer nordwestlich von der mähri-
schen Hauptstadt Brunn, in jenem Theile des Landes,
der am weitesten in das Ivöhigreicli Böhmen einge-

buchtet ist, thront auf einem Felsenhügel, rings herum
von waldbewachsenen Höhen umschlossen, eine der
merkwürdigsten und berühmtesten Burgen meines
Heimatlandes, ~ die Burg Bernstein. Jahrhun-
derte, reich an Kämpfen und Stürmen, zogen über das
gewaltige Bauwerk hin , und während die meisten
ähnlichen Wahrzeichen der vaterländischen Geschichte
aus der grauen Vorzeit schon längst dem Zahne der
Zeit verfallen, höchstens als traurig verkommene Reste,
als halbverwitterte, mousbedeckte Ruinen, ein beredtes
Zeugniss über die Vergänglichkeit alles Irdischen
liefern : steht das Schloss Pernsteiu in der unversehrten
Form seines einstigen Bestandes , in allen seinen
Theilen bewohnbar, noch immer mit stolz erhobenem
Haupte auf seinem alten Platze da.

Die an Naturschönheiten reiche Umgebung des
staunenerregendeu Baues, sowie die seltenen Sehens-
würdigkeiten desselben sind weit und breit bekannt

;

um sie kennen zu lernen und zu bewundern, verkehren
hier alljährlich zahlreiche Touristen aus allen Gauen
des Vaterlandes und auch von jenseits seiner Marken.

Auch mir war der Ruhm der merkwürdigen Burg
schon seit meinen fvindeijahren nicht unbekannt. Ein

einfaches Bild derselben , das meine lieben Eltern in

treuer Erinnerung an ihre , in jener Gegend gelegene

Geburtsstätte in Ehren hielten, war oft die veranlas-

sende Ursache, dass im Familienkreise von Bern-
stein und seiner Umgebung Erwähnung gethan wurde.

Mit Vergnügen entsinne ich mich noch heute der

Zeiten, wo ich in stummer Betrachtung der Abbildung

des Schlosses , meiner unvergesslichen Mutter mit ge-

1
spannter Aul'merksamkeit folgte, wenn sie mir von dem
sagenhaften , uralten E i b e n b a u m e unterhalb

den Mauern Pernstein's, der aus dem in die Erde ge-

stossenen Wanderstabe eines, aus dem heiligen Lande
zurückgekehrten Pilgei's herangewachsen sein soll, —
von der putzsüchtigen Kammerzofe und ihrem

schwarzen Spiegel, — oder von der, bei ausser-

ordentlichen Familienereignissen der früheren Ge-

schlechter in der Burg erschienenen ,weissen Frau",
und des Weiteren mehr erzählte.

In solchen Augenblicken regte es sich gar gewaltig

in meinem kleinen Kopfe; die jugendliche Phantasie

malte mir Schloss, Berge, Wald, die weisse Frau und

alles Vernommene in grellen Farben vor meine Seele.
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und ich empfand den sehnlichsten Wunscli, die schöne

Gegend und das wunderbare Scldoss einmal mit eige-

nen AiijS^cn sehen zu können.

Nun , dieser Wunsch aus meiner Kindlieit ist,

wenn aucii nach vielen Jahren, so doch in Erfüllung

{gegangen, — ich kam nach Pernstein und sah die

Burg mit allen ihren Herrlichkeiten! — Allein, nicht

mehr war es der noch immer grünende Eibenbaum,
nicht mehr das Labyrinth von Gemücliern, regellos

durcheinander geschlungenen Gangen, Hallen und Trep-

pen, nicht die luftigen, eine entzuckende Aussicht ge-

währenden Galerien ,
— auch nicht mehr waren es

die putzsüchtige Kammerzofe mit der weissen Frau,

oder die aufregenden, alterthümlichen Sagen, die meine

Schritte dahin lenkten , bewahre ! — Der Magnet,

dessen unwiderstehliche Kraft mich nach Pernstein ge-

bracht hatte, war vorwiegend eine, in der neuesten

Zeit von dem dermaligen Besitzer der Herrschaft, Sr.

Excellenz dem hochgebornen Herrn Grafen Wladimir

von M i 1 1 r o w 8 k y, angelegte o r n i t h o 1 o g i s c h e

L o c a 1 s a m m 1 u n g.

Und dieser sollen die nachfolgenden Zeilen ge-

widmet sein.

Stets bemüht, die ornithologischen Verhältnisse

M ä ii r e n s genauer kennen zu lernen, unternaliin ich

in der ersten Hälfte meiner vorjährigen Hauptferien

eine Reise nach Brilnn, um die Sammlungen des

k. k. F r a n z e n s - JI US e u m s einer eingehenden

Durchsicht zu unterziehen.

Während meines mehrtägigen Aufenthaltes dort-

selbst hatte der k. k. Gustos, Herr Moriz Trapp, die

Güte, mich auf die Pernsteiner ornithologischc Samm-
lung aufmerksam zu maclicn , und forderte mich auf,

dieselbe zu besichtigen. Ohne viel zu überlegen, fasste

ich sofort den Kntscliluss

Folge zu leisten, nmsomehr, a

CoUoction enthalte präparirte Vögel, die ausschliesslicl

auf den mährischen Herrschaften Sr. Excellenz

gesammelt worden waren. Zudem war es mir in Brunn
nicht gelungen, mein Wissen über die v a t e r 1 ä n-

dische Ornis in dem JMaasse zu bereichern, als

ich erwartet hätte , und so hoffte ich denn in Pern-
stein Ersatz zu linden.

Mit der nötliigen Reeomraandation versehen, unter-

nahm ich nun am 0. August von Brunn aus eine mehr-

deni wohlgemeinten Rathe
mir gesagt wurde, die

stündige Postfahrt nach der bezeichneten Burg. Am
nächsten Tage wurde mir die Ehre zu Theil, Sr. Ex-
cellenz dem Herrn Grafen vorgestellt zu werden. Der
hochgeborene Gutsherr empfing mich in der herab-

lassendsten , äusserst wohlwollenden Weise und liess

mich durch seinen Sohn, den Grafen Wladimir, in die

Sammlung, in der es mir gestattet wurde, „nach
Belieben zu schalten und zu walten.*^
geleiten.

Als ich das (Jabinet betreten hatte, waren meine
Augen auf nichts Anderes, als auf die Vögel ge-

richtet. Der erste Blick, den ich über ihre Reihen in

den längs der Wände aufgestellten Glaskästen gleiten

lieiis, überzeugte mich sogleich , dass ich mich in der
gewünschten Gesellschaft befinde. Aus den verglasten

Schränken sowohl, als von ihren Höhen , äugten mich
Raub-, Sing-, Kletter-, Schwimm- und andere, tadellos

präparirte Vögel , durcheinander, wie sie eben Platz

getunden hatten, an, dass es eine Freude war. Es kam
mir vor, als wäre ich unter alte, gute Freunde gekom-
men, die mich von allen Seiten zu begrüssen schienen.

Der junge Graf lenkte meine Aufmerksamkeit auf

manches seltenere, ihm weniger bekannte Exemplar,
worüber ich ihm die gewünschte Auskunft gab, und
theilte mir sodann einige Daten über die Entstehung
der interessanten Sammlung mit. Dieselbe ist eine

reine L o c a I s a m m 1 u n g , bestehend aus Vogel-

exemplaren, welche durchwegs in Mähren, imd zwar,

wie schon erwähnt wurde, auf den Herrschaften Sr.

Excellenz aufgebracht wurden. Ein grosses Verdienst

tim die Gründung derselben, Anfangs der fünfziger

Jahre, gebührt dem damaligen gräfl. Foi'stmeister zu

Rozinka, Herrn Carl Schwab, der über Anregung
Sr. Excellenz als Sammler und Präparator Hervor-
ragendes geleistet hatte. Ihm zur Seite standen wacker
die beiden älteren , leider zu früh verstorbenen Söhne
Sr. Excellenz, die Grafen Franz und Ernst
von Mittrowsky, von denen besonders der Erstere

als eifriger Verehrer der Naturwissenschaften genannt

wird. Graf Franz soll weite Reisen im südlichen

Europa, sowie in Algier und Tunis unternommen und
sich auch mit Mineralogie und Botanik befasst haben,

wovon eine Mineralien- und Pf 1 an z e n s am m-
1 u n g — neben der ornithologischen untergebracht —
ein lobendes Zeugniss abgibt.

(Fortsetzung folgt.)

Die Paradiesvögel und ihre Verwandten.
Von Baron von Rosenberg.

(Fortsetzung.)

2. P. Raggiaua. Diese schöne Art wurde im
Jahre 1872 von Albertis auf der Südküste von
Neu- Guinea entdeckt und von ihm nach seinem

Freunde Raggi zu Genua benannt. Der Vogel unter-

scheidet sich hauptsächlicli durch die rothe Farbe
seiner Federbüsche, welche etwas weniger lebhaft ist

als bei P. sanguinea, sonst ist er dem vorigen

zum Verwechseln ähnlich. Sein Verbreitungsgebiet er

streckt sich über die ganze Südküste bis zum mittleren

Theil vom Laufe des Fly.^)

'') Bälge von Paradisea Kaggi.ina sind meines Wissens
noch nie im Handel auf den niedeiländisch-indisclien Märkten
vorgekommen. Wohl aber sind solche nach dem Berichte meines

3. P. iiiinor. Kleiner als die beiden voi-herge-

henden Arten; lebt auf der westlichen Halbinsel von

Neu- Guinea, auf der im Geelvink -Busen
liegenden Jnsel Japen (J o b i), auf Salawati und
Misuwal. Der Vogel wurde schon öfter lebend nach

Europa gebracht, wird im Käfig rasch zahm und
frisst allerlei Insecten nebst Obst. Gibt man ihm ein

Insect, so ergreift er dasselbe mit dem Schnabel, bringt

es unter die Pfoten und nachdem er dasselbe einige

Augenblicke betrachtet, reisst er Deckschilde, Flügel,

Freundes Dr. G. Seel hörst auf dem Markte von Sydney in

Neu-Süd- Wales zeitweise als Handelswaare für einige Schilling

zu kaufen, freilich in selir defectem Zustande.
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Füsse und überhaupt alle spitz oder scharf hervorra-

gende Körpertlieile des Insectes ab und macht sich

damit den Frass mundgerecht. In seiner Heimat trägt

der Vogel fast in jedem Landstriche einen andern

Namen; auf der SUdwestküste heisst er Tsiangkar,
weiter nördlich W u m b i , auf der Ostküste T i a a r

und auf Misuwal Sjak. Da er ganz und gar nicht

selten und auch leiclit zu erlangen ist, so kommen
Häute dieser Art in Menge auf den Markt und sind

um die Hälfte billiger als diejenigen des grossen Para-

diesvogels.'*)

4. P. sailguiliea. Von Waigeu, Gemin') und
ßatanta. Auf erstgenanntem Eilande lieisst der Vogel

Sebum; übrigens ist Alles, was über den kleinen

Paradiesvogel gesagt wurde, auch auf ihn zutreffend,

ausgenommen dass er im Handel seltener vorkommt und
deshalb auch höher im Preise steht. Haupthandels-

platz für diesen und auch andre Paradiesvögel ist die

kleine au W a i g e u s Südküste liegende Insel S aon ek.

b) Schiegelia.

5. P. calva. Von Waigeu und Batanta. Bis

vor Kurzem kannte man eine verstümmelte Haut dieses

Vogels, welche sich im Museum zu Philadelphia
befand, von Cassini beschrieben und nach Wilson
getauft. Bernstein entdeckte ihn Anfangs der sechs-

ziger Jahre und nannte ihn S c hl ege lia c al va nach
den eigenthümlich kahlen Scheitelflecken von kobalt-

blauer Farbe. Auch heute noch ist er ziemlich selten

und kommt sein Balg im Handel nur in geringerZahl vor.

6) Die Exemplare der Paradisea minor von Japan
zeichnen sieh aus durch die schöne Entwickhing der Federbüsche.

*') Geniin ist eine kleinere durch eine .schmale Strasse

von Waigeu's Südküste getrennte Insel.

c) Diphyltodes.

6. P, speciosa. Vom nordwestlichen Neuguinea,
Salawati und Misuwal, auf welch letztgenannter

Insel der Vogel Sabelo und Ar un g- ar ung heisst.

Er ist ziemlich allgemein, leicht einzulangen und kommt
häufig im Handel vor, freilich in arg defectem Zu-
stande.

7. F. chrysoptera. Von der Insel Japen; der
Vogel ist nahe verwandt mit dem vorhergehenden,
wozu ihn auch Schlegel und sein Entdecker von
Rosenberg brachten, ist jedoch weitaus seltener

und kommt nur wenig im Handel vor.^)

8. Par. Gulieliui III. Von Waigeu und nordwest-
lich Neu-Gruinea. Wurde von mir (van Musschen-
b r e k) entdeckt. Erzählungen der aus A l fu r e n
bestehenden Bemannung meines Fahrzeugs während
einer Reise 1873 längs Halmaheros Ostküste,
Hessen mich das Bestehen einer neuen noch nicht

beschriebenen Paradiesvogelart, der in Rede stehenden,
vermuthen. Der Vogel war nach Aussage sehr selten

uud einer der Matrosen erinnerte sich vor Jahren ein

Exemplar besessen zu haben, das jedoch verloren

ging. Dass ich gleichzeitig Männchen und Weibchen
erhielt, war ein ganz besonderer Glücksfall, der sich

leider nicht wiederholte. 1875 gelangte eine übel zu-

gerichtete Haut nach Paris und später eine andere
nach Warschau. (Fortsetzung folgt.)

*) Ausser einer lebhafteren gelbbraunen Isabellfarbe der
Achsel- uud Armsclnvingen bei Paradisea chrysoptera konnte
weder Dr. Jentiuk, Director des Leidener uaturhistorischen
Museums, noch ich ein unterscheidendes Merkmal finden zwischen
ihm und Paradisea speciosa. Auf welchen Grund englische
Ornilhologen erstgenannten zur eigenen Art erhoben, bleibt uns
räthselhaft.

-=äiOCi^s=-

Die AVacliliolderdrossel — Tuidiis pilaris (L.)
von Major Alexander von Hotneyer.

(Fortsetzung.)

Erst jetzt (1883) berichtet Jacke 1 an Dr. R.

B l a s i u s über ein ganz neuerdings stattgefundenes

Brutvorscliieben durch N. 0. Bayern bis westlich von
München, wodiu'ch der Südwestrichtung eine abermals
neue Brutwanderung constatirt wird. Die Details darüber
lauten im Auszuge: ,Seit lS8-i häufiger Colonie-Brut-

vogel in Bayern mit „einzelnen Brutvorläufern seit

1852" (Hof, Stambach), 1874 (Nürnberg), l883(Gunzen-
hausen). Der Thiermaler Otto Grashey traf 1884
sogar zwischen München und Augsburg, also schon
südlich der Donau starke Brutcolonien.' —

Im Allgemeinen scheint der 48. Breitegrad die

Südgrenze der Brutcolonien auszumachen, und somit
bildet die neue Brutheimat speciell Schlesien, Nord-
böhmen, die Lausitz, die anhaltischen und sächsischen
Länder, die Provinz Posen, die Mark, Pommern und
Preussen und ganz neiierdings auch Bayern.

Innerhalb dieses Complexes haben sich unsere
Vögel vagabondirend herumstreifend auch als Brut-
vögel weiter ausgebreitet, — Im Journal, f. Orn. finden

wir noch einige bezügliche Mittheilungen

:

Es ist wohl Hintze, welcher Journ. f. Orn. 1877
p. 287 bei Grabow (Stettin) von 40 Nestern spricht.

Ferner sagt Prof. Dr. Liebe, dass sich die Wachholder-
drossel seit 1853 in Ost-Thüringen sehr vermehrt habe,
und jetzt dort sehr häufig sei. — Ostwärts ganz an
der äussersten Grenze unseres Bezirkes in Slasuren

(Ost-Preussen) wurde unser Thier als Sommervogel be-

obachtet (Journ. f. Orn., ornithologischer Jahresbericht

1876-1877.)

Ferner sagt Walter (Journ. f. Ornth. Beob-
achtungsstation 1877—1878): „Brutvogel bei Charlotten-

burg (Berlin)"' und Hermann Schalow (Journ. f.

Ornith. 1881 p. 315): .,Brutvogel im Ruppiner-, Nie-

der-Barniuier- , Templiner-, Cottbuser-, Lübbener-,
Kalauer- und Luckauer-Kreis. Diese vielseitigen und
sorgfältigen Beobachtungen verdienen alle Anerkennung.
Neumann und Grünewald geben uns (Journ. f. Ornith.

1882 p. 26), auch Plaenitz als Brutort an.

Ganz ausführlich und trefflich berichtet Teich-

müller über Dessau, woselbst er am 11. Jxuii 1878
mit Brutdrosseln zusammen gekommen ist ; ferner hat

Dr. Rudolph Blasius am 18. Juni 1878 einen Vogel
unterhalb des Zackenfalles beim Aufstieg des Riesen-Ge-

birges gesehen, was wegen der Höhe interessant ist.

— Endlich berichtet auch Dr. Böhm im Journ. f.

Ornth. 1878 p. 107 von Brutvögeln des Spreewaldes
(Schalows-Terrain) ; und Kollibay über Obei'-Schlesien

(Neustadt in Journ. f. Ornth. 1880 p. 362). —
Meine Beobachtungen für Neuvorpommern d. h.

den Theil nördlich der Peene sind noch nicht abge-

schlossen, doch steht soviel fest, dass Ende Juli und
Anfang August „junge Vögel" gesehen wurden. —
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Damit wiire die irreguläre Einwanderung als Brut-

vogel" abgeschlossen, und bleibt nun noch zu er-

wähnen, dass unser Vogel nacii Mewes, Wallongren und

L. Iloltz im südlichen Schweden und auf der Insel

Gothland Brütvogel ist, aber nach Grunack auf der

Insel Bornholm (Ornith. Central-Blatt 1870 p. ir.2) fehlt.

Auch darf Radde's Mittheilung über den Kaukasus

nicht unerwähnt bleiben, dass T. pilaris auch hoch

hinauf ins Gebirge geht, was wir in Deutschland nicht

constatirfen, ausser dem einen Fall (Dr. Blasius
— Zackenfall). Also Radde sagt in l'etcrmanns Mit-

theilungen 1807 p. 101 : dem zusainmenhängenden Hoch-

wald dieser Länder gehören zur Sommerszeit bis zur

Baumgrenze hinauf T. pilaris und viscivorus als Brut-

vögel an.

Von Belang dürften auch noch folgende Auf-

«eichnugen, wenngleich negativer Art sein:

1. Seine kaiserliche Hoheit Kr o n p r i n z Rudolf
von Oesterreieh und Dr. A. Brchm (Journ. f. Ornith.

1879 p. 117) führen T. pilaris bei Wien in den Beob-

achtungen der Auwälder der Donau als Brutvogel

nicht auf; während Gebrüder Sintenis l.Iourn. f. Ornith.

1877 p. G.3) den Vogel von März bis October in der

Dobrudscha häufig antrafen.

2. Goebel, T. pilaris nistet bei Uman in Süd-

Russland nicht (Journ. f. Ornith. 187'.» p. 274).

3. Strecker im Ornith. Central-Blatt 1870 p. 10

„Nicht Brutvogel auf dem Obcr-Eichsfelde."

4. Grunack (Bornholm, siehe weiter oben —
nicht Brutvogei).

5. Goeldlin im Ornith. Ccntral-lMatt JSTO p. .3t).^

bei Schaffiiausen ist T. pilaris nicht Brutvogel. —

Wir müssen auch wohl noch Einiges über die

regelmässige Ziigwanderung sagen. Bekanntlich wandert

ein Theil, während ein Theil nur streicht. — Dr.

Alfred B r e h m bezweifelt, dass T. pilaris bis Afrika

geht. Nach Goeldlin (Ornith. Central-Blatt 1881 p. J91)

geliört er zu den gemeinsten Wintervögeln Neapels.

Sicher ist auch dass unser T. pilaris bis auf die Balearen

geht. Ich sah dort einen Vogel im Winterkleide ausge-

stopft und mit .Mallorke" etikettirt in der Sammlung des

Lyceums stehen. Auch erwähnt der M.njor Loche den

Vogel für Algier in seinen (.-"atalogen. Und doch über-

wintern viele Vögel im südlichen Schweden, in Russ-

land (Gloger), in Pommern, Schlesien, am Rhein, in

Oesterreieh etc — Gloger bezweifit wunderbarer

Weise das Ueberwintern in Deutschland, und meint, es

felile an Beeren-Nahrung. Diese Meinung zerfallt aber,

denn Facta beweisen.

Da wir die Einwanderung von N. O.— S. W.
geschildert haben, und auch von VVintervögeln Spaniens

sprechen, so liegt es nahe, auch die Zugwanderung
nach dieser Richtung hin anzunehmen. Dies ist jedoch

bis geht nicht erwiesen. Fritsch sah den Vogel im

Winter im Osten, im Banat: Seidensacher auf den

Cycladen und Radde in Süd-Russland. Dies Alles be-

fremdet nicht, nachdem Radde das Thier als Brut-

vogel des hohen Kaukasus vorgeführt hat. Mir für

meine Person bleibt aber merkwürdig, dass Graf
Wodczicki unseren Vogel nicht an oder auf der

Tatra antraf. Ehedem glaubte ich, dass T. pilaris kein

Hochgebirgsvogel sei, was aber nach Radde's Beob-

achtung nicht mehr stichhaltig ist.

(Fortsetzung folgt.)

-KSGOB?-

Herbst- und Wiiitcr-BeoluiclitmistMi am XeusitMllersee und im Haiisag.

Von Baron Fischer.

Auf Grund in früheren Jahren in der liiesigen

Gegend vereinzelt angestellter Beobachtungen hatte

ich gehotTt, dass mir der Herbst und Winter reichliches

Material bieten würden, um die zahlreichen Lücken in

meinen bisherigen Erl'ahrungcn auszufüllen. Doch es

kam anders, als ich erwaitct. Anfangs October von

einer längeren Reise heimgekehrt, kam ich gerade zur

rechten Zeit, um zu sehen, welchen furchtbaren Koth

ein fiist 14 Tage ununterbrochen iiiederströmender

Regen in der Rabau zu erzeugen im Stande sei. Dass

mir auch abgesehen von den vielfachen öconomischen

Arbeiten, unter diesen Umständen nicht viel Müsse

und aucii Lust blieb, den Hansiig zu besuchen, ist

begreiflich.

Im letzten Drittel des Monates endlich schien

Jupiter pluvius Vernunft annehmen zu wollen und so

begab ich micii denn am 2^. in die nahe an (Jsorna

gelegene Fasanerie, eine 1)50 Joch grosse, Bestände

jedes Alters und Hölzer jeder Art enthaltende Remise,

ich wollte mich selbst überzeugen, welche der ver-

schiedenen, einander widersprechenden Versionen über

die Anzahl der Fasanen die richtige sei; auch hoffte ich

ganz im Stillen einen oder den anderen Langschnäbler

vor das Gewehr zu bekommen. Dieser Wunsch sollte

auch erfüllt werden, indem uns aus einem Boden
4 Stück aufstanden. Einer wurde erlegt, leider war es

schon zu spät und dunkel um den andern nachzugehen.

Interessant war mir an diesem Tage das Vor-

kommen einer Wachtel und einer Wasserralie mitten im

Walde, wo sie möglicherweise Schutz vor einem der

zahlreichen grösseren und kleineren Raubvögel gesucht

haben mögen.
Da ich gerade beim Thema Waldschnepfe bin,

•so will ich noch hinzufugen, dass in der hiesigen Gegend

die letzte am 2?>. November bei vollkommen gefrorncm

Boden gesehen und erlegt wurde.

Dem Hansiig, diesem zu jeder Jahreszeit so

interessanten, in mancher Hinsicht vielleicht einzig

da.stehenden Gebiete konnte ich nur wenige Besuche

machen, da ich im Anfange von landwirthschaftlichen

Gesciiäften überhäuft war, dann bald ein hefiiger Frost

dem Befahren des Wassers ein Ende bereitete, so dass

diesen Herbst bei uns eine Periode des Horbstzuges

ganz wegfiel. Sonst, wenn schon alle Sommergäste uns

verlassen, fast jede Nacht leichte Fröste bringt, hat man

Gelegenheit seltene nordische Gäste zu erlegen, während

Schell-, Reiher-, Tafel- und Moos Enten gewöhnliche

Erscheinungen sind. Heuer wurde es eben mit einem

Schlage still im Rohre und erst als das Eis tragfähig

geworden, konnte ich wieder in den Hansag dringen.

Anfangs November hatten wir zahlreiche Enten,

doch war die Auswahl an Arten gegen sonst gering,

so fehlte die in anderen Herbsten häufige Pfeif- und

Schnatterente geradezu vollständig, Stockenten (vor-

wiegend Erpel) und Krickenten waren hingegen massen-

haft da.

Langer als in anderen Jahren blieben die grauen

und Purp'ur Reiher und in einem nach europäischen
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Begriffen ganz unzugänglichen Tlieile das Hansäg

hielten sich bis Mitte November 11 Stück Kraniche,

die in ihrem ganzen Gebaren die Stunden des Tages

genau beobachteten.

Nur zwei Vögel blieben uns den ganzen Winter

über treu: die grosse Rohrdommel und die Wasser-

ralle. Selbst als der ganze Hany (spr. Hanj) so ver-

froren war, dass Schlitten, mit mehreren Hunderten

von Rolirbunden beladen, auf dem Eise verkehrten,

konnte ich diese Thiere beobachten und löste mir eine

gute Neue das Räthsel ihrer Ernährung.

Alle Fährten führten zu den Eislöchern, welche

sich die Ottern frei halten. Die vor diesen Löchern

I

oft in unglaublicher Menge vorhandene Otternlosung

j

ernährt die höchst anspruchlosen Vögel. Es führten

i

förmliche Rohrdommel- und Rallenwechsel zu den Orten,

i

wo sich Ottern aufhielten.

(

An einem solchen, den ich am 23. Jänner auf-
' gesucht, fand ich am 24. auf dem frischen Schnee die

[

untrüglichen Zeichen, dass ein Otter eine Ralle ge-
rissen liatte.

Fast scheue ich mich, diesen an Beobachtuno-en
' so armen Bericht einzusenden und hoffe nur, das Früh-
jahr werde mir mehr und wertlivoUeres Material liefern.

Meine Augen sollen auch für die unscheinbarsten Vor-
gänge im Leben unseres Sumpfes offen sein.

=iSO<:>f8=-

Die Sclnvalbe.*)

Hoch im kühn geschwung'nen Bogen
Kommt die Schwalbe angezogen,

Schwarze Aeuglein blicken munter

Ueber Berg und Thal hinunter,

Wo sie scharf nach Beute späh'n.

Auf ins Aetherblau sie schwenkt sich,

Auf der Wogen Kamm sie senkt sich,

Schiesst in unbemess'ner Eile,

Gleich dem abgeschoss'nen Pfeile,

Ueber Flur und Wald dahin.

*) AVir können uns niclit versagen, dies in weitei- Ferne

zu Ehren des Präsidenten des internationalen, iiermanenten, omi-

thologischeu Comite's Dr. R. Blas ins entstandene Gedicht zu

reproduciren, da deu Anstoss dazu das auf das Comite über-

gegangene Wahrzeichen unseres Vereines gab.

(Die Redaction.) Quer

In des Sommermittags Schwüle,
In der Abenddämmerung Kühle
Tanzt sie ihren frohen Reigen,

Bald im Auf-, bald Niedersteigen,

Nimmer ruiit und rastet sie.

Nur des Nachts in stiller Klause
Birgt sie sich in sich'reni Hause,
Ruht sich aus vom langen Fluge,
Folgt dem mütterlichen Zuge,
Wärmt die junge, süsse Brut.

Scliimmernd nicht durch ilir Gefieder,

Nicht berühmt durch ihre Lieder,

In den Städten — in der Wildniss

Ist dem Menschen sie ein Bildniss

Ruheloser Thätigkeit.

uqueru bei Oochobamba, 7. November 1884.
Eugen von Boeck.

Zur Ciiarakteristik

Einer meiner Freunde Herr ^l. Pfeil, Gutsbesitzer

zu Wisselsheira bei Friedberg in der Wetterau, ein

aufmerksamer und fleissiger Beobachter des Thier-

lebens in seiner Umgebung, theilte mir nachfolgendes

Factum mit, welches wohl verdient in diesem unserem
Blatte verzeichnet zu werden und zwar mit des Bericht-

erstatters eignen Worten. Karon Rosenberg.

Der Unterschied zwischen Elternliebe und Pflegeltern-

liebe existirt, wie es scheint, auch in der Vogelwelt.

Dreissig Sommer sind bereits in das Land ge-

gangen, als ich noch auf der einzeln gelegenen Binger-

heimer-Mühle in der Wetterau wohnte, imd als da-

selbst an einem Frühlingstage ein Distellinkenpaar sich

in einem Pflaumenbaume, welcher etwa 12 Schritte

vor meinem Wohnstubenfenster stand, häuslich nieder-

liess. Etwa 14 Tage später wurde auf demselben
Baume 2 Fuss unter dein Distelfinken-Neste ein neues

Nest erbaut, und zwar von einem Buchfinkenpärchen.

Beide Vogelpärchen lebten hier anfangs sehr in

Eintracht und in Frieden nebeneinander, dieses schöne
f'reundnachbarliche Verhältniss aber sollte nicht lange

währen, denn- als in dem oberen Distelfinken-Neste die

Jungen anfingen laut zu pipsen, beeilte sich das Buch-
finken-ilännchen zu der höheren Wohnung hinauf zu

steigen, betraclitete erst die jungen Thierchen sehr auf-

merksam, dann entfernte es sieb, kam alsbald wieder,

und fütterte die jungen Distelfinken.

des Vogellebeiis.

Als nun das alte Distelfinkenpaar erschien, wurde
es von dem Buchtinken-^Iännchen angegriffen, wodurch
ein Kampf auf Leben und Tod entstand, und aus wel-

chem der Buchfink als Sieger hervor ging.

Von nun an durften die alten Distelfinken nur
dann noch zu ihren Jungen kommen, wenn das Buch-
finken-Männchen Überland war, um Futter zu suchen,

oder wenn es über seinen eignen Eiern oder Jungen
sitzen rausste, indessen übernahm es nicht nur jetzt

freiwillig die Hauptnahrungssorgen der jungen Distel-

finken, sondern als seine eigenen Jungen herankamen,
war es auch diesen der Hauptversorger.

Das Buchfinken-Weibchen nahm nun zwar auch

Antheil an dem Füttern der eigenen Jungen, bei allem

Uebrigen aber war es stets ein ruhiger Zuschauer.

Nachdem die jungen Distelfinken bald reif zum
Ausfliegen waren, hob ich dieselben (es waren sechs

an der Zahl) eines Tages aus, setzte sie mit dem Nest in

i einen Käfig, welchen ich vor mein Stubenfenster stellte,

und hier nun zeigte es sich, wie weit Elternliebe und
wie weit Pflegelternliebe auch bei diesen Thierchen

zu gehen vermögen.
Auch jetzt war zwar der Buchfink wieder der

erste, welcher bis auf 4 Schritte in die Nähe des

Käfiges kam, ja als die alten Disteltinkeu sich zeig-

ten, o-riff er dieselben auch hier wieder an und ver-

jagte sie.

Obwohl er sich nun wiederholt die ganze Stellung

von verschiedenen Seiten sehr angelegentlich betrachtet
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hatte, so schien ihm doch das Alles hier zu gefährlich

zu sein, und seine Pflegelternliebe schien nicht stark

genug, ihn auch nur noch um einen einzigen Schritt

dieser Gefahr uäher treiben zu können. Kaum indessen

hatte er sich entfernt, als beide alten Distellinken her-

an kamen, von Elternliebe und Elternfreude getrie-

ben, gar keine Gefahr zu beachten, und froh zu sein

schienen, dass sie hier jetzt ihre, wenn auch gefangenen

Lieben durcii die Gitter des Käfiges hindurch futtern

durften. Der alte Buchfink kam zwar später wiederholt bis

auf 4 Schritte in die Kähe das Käfiges, zog jedoch ein

für allmal vor hier das gefährliche Geschäft des Füttern

s

den alten Distelfinken allein zu überlassen, welche nun
auch nicht mehr von ihm verfolgt wurden.

Zwei Jahre später hob ich auf demselben IJaume
ein Buchfinken-Nest aus, setzte die jungen Buchfinken in

denselben Käfig, in welchem früher die Distelfinken

Sassen, und siehe da, jetzt kamen die beiden alten Buch-
finken, gerade so wie vor zwei Jahren die alten Distel-

finken, und fütterten ihre Jungen, bis sie selbstständig

waren,
M. Pfeil.

-*G»C*="

S i t z u 11 ff s - P r 1 k 1 1 e
,1,;..

Ersten internationalen Ornithologen-Congresses.
i Forfsetituug.j

ä ne point gaspiller, des gibiers h conserver aussi et

k amenager.

I
II me semble qu'il doit rentrer dans le programme

I

du congri'S de s'occuper, en meuie temps. des oiseaux
' auxiliaires et des gibiers de passage et que, si une
K'gislation internationale doit proteger les uns, eile doit,

avec autant de raison, menager aussi les autres.

La ,';ource du mal est, en effet, lii oii manque cette
' distinction vraie, si subtile soit eile, iii oii Ton taxe

de gibier le petit oiseau que nous voudrions appeler

auxiliaire, lä enfin oü Ion prend, tue et mange tout

au meme titre,

Ceci etabli et estimant qu'un congres internatio-

,
nal doit surtout s'occuper de reglemeter la destruction

especes migratoires ou internationales, eliminerai, pour
iiia part, de la discussion les quelques especes vcrita-

forestiere, s'appliquant aux omnivores, passereaux , blement sedentaires qui, dans chaques Etat, doivent

principalement plus ou moins granivores ou in- 1 etre necessairement prot^ges par une legislation spe-

sectivores

;

ciale dictce par les conditions du pays. Je ne m'oc-

b) L'utilit^ apres la m o r t, soit de commerce cuperai donc plus que des m igr ateu r s auxilaires
ou d'alimentation, s'appliquant aux especes de gibiers qui raisonnablement appartiennent egalement

L l'iojct diiiH' loi iufcniatioiialc ])oiir la itroteetiou

des oiseaux.

Comme deleguc ofticiel de la Confederation Suisse

et reprcsentant, en meme temps, de la Societe Suisse

de chasseurs, Diana, et de la Soeiöte protectrice

des animaux de Gencve, je dcsire des l'abord bien

expliquer ce que j'entends par oiseaux utiles dans

la question, en d'autres termes. quels oiseaux, K mon
avis, doivent etre proteges, et ä quels titres differents

ils doivent etre recommandes aux l(^gislateurs de tous

pays.

Bien que la distinction ne soit pas toujours et

partout trcs-facile, je distinguerai cependant des l'abord

(leux sortes d'utilitcs chez les divers oiseaux

:

a) L'u t i I i t e p e n d a n t 1 a v i e, soit agricole ou

divers ordres plus spccialemeiit considerees

comme gibiers, et precieux elements de consom-

mation.

Les nombreux oiseaux, assez difificiles ä deter-

ä toutes les contrees qu'ils visitent, soit en gagnant
au printemps leurs lieux de nichee, soit en retournant

en automne dans leurs quartiers d'hiver et en y sejour-

nant plus ou moins, O'est une richesse internationale

miner, dont la vie devrait etre epargnee ä plus ou
,

qui doit etre internationalement reglenientee, II n'est

moins juste titre dans tous les pays, comme plus utiles pas juste en somme que certains Etats abusent de

que nuisibles ä la culture, sont, pour moi, des sources leur position, pour permettre chez-eux un gaspillage

de richesse indirectes mais incontestables, de veritables de la fortune commune, Les autorites et les gens de

auxiliaires k protöger. science, dans les pays meme les plus privilegies,

Les diverses especes qui, a j'exclusion des , sont d'accord pour reconnaitre la justice et la necessite

premieres et a quelques exceptions pres, sans faire d'une entrave serieuse aux destructions insensees qui

ni bien ni mal peuvent rationnellement servir a l'alimen- se fönt dans certaines regions ; et cest pour celk que
tatiou, sont pour moi des sources de richesse directes nous sommes tous ici Messieurs. (Fortsetzuug folgt,)

Literarisches.
Anleitung zur Züchtung und Ansiedelung von

Nachtigallen, auf Grund eigener Erfahrungen von Theo-
dor Koeppeii. Berlin, Otto Janke, s Bogen gr. x" Preis

geh, 1, M,, elegant cartonnirt 1 M, 22 Pt. Noch
selten hat uns das Lesen eines Buches so wahre Be-
friedigung gewährt, wie die des oben angeführten. Der ^'er-

Geschicklickeit möglich gewordenen That mit reizen-

den Einzelnheiten aus dem Leben dieses Vogels. Vor-

an gehen Verhaltungsmassregln für die Beschaffung,

^'erpflegung und Züchtung dieser heirliehen Sänger im

Freien und in Brutkäfigen, welche in jeder Zeile den

selbst beobachtenden und mit warmer Liebe seiner

fasser, dem es gelungen ist die in Coburg schon gänzlich ' Sache hingegebenen Oinithologen erkennen lassen. Das
verschwundene Nachtigall daselbst wieder anzusiedeln,

i

Büchlein ist dem Nachtigallenfreunde unentbehrlich,

gibt in anziehender Weise die Geschichte dieser müh- und sei hiermit wärmstens empfohlen,
seligen, nur durch den grössten Eifer und die seltenste

|

Dr. «. h.
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Allgemeine Deutsche Oriiithologisclie Gesellschatl.

Sitzung vom 2. Februar 1885. — Vor-

sitzender Herr Dr. Bolle. — Die Herren Professor

C a b a n i s , Dr. R e i c h e n o w uiul S c h a 1 o w legen

die neuersciiienenen Veröffentlicluingen vor und refe-

riren über dieselben. Es werden vornelimlich der letzte

Band (5) von Baird, Brewer und Ridgway's
Birds of North America, Rochebrune's Faune de
Senegambie und M e n z b i e r's Arbeit über die Blau-

meisen eingebend besprochen.

Herr Matschie spricht über den Melanismus
und dessen Ursachen und berichtet über einige interes-

sante Beobachtungen Di-. Fage's in Cottbus, welcher

diese Erscheinung auf Erkrankung der Leber zurück-
führen will. Ferner theilt der Genannte einige Beobach-
tungen über das Brüten von A e g i t h a 1 u s p e n d u 1 i-

nus bei Jüderode (Magdeburg) und Aschersleben mit.

—

Eine Anzahl kleiner Mittheilungen, welche für die Beob-
achtungsstationen eingegangen sind, werden verlesen.

Desgleichen wird eine umfangreiche und ausser-

ordentlich interessante Einzelheiten enthaltende Arbeit
des Herrn Forstreferendar Schmidt über das Brut-
vorkommen des Uialkauzes in Ostpreussen zur Kennt-
niss gebracht. h. Sciaiow.

Berlin.

-««OOfs=-

Notizen.
Ein seltener Winiergast Am 2. Februar d. J.

besuchte ich in einem von mir gepachteten Reviere
nächst Brück an der Leitha die Ulnihütte , und hatte

mich kaum in derselben für mehrstündigen Aufenthalt
eingerichtet, als sich auch schon eine Krähe über dem
Uhu meldete. Zu meiner nicht geringen Ueber-
raschung bemerkte ich an ihr einen hochgelben Schnabel.
Es war die A Ip e n kr ä h e (Fregilus graeulus), welche
durch eine unerkläi-liche Veranlassung in die Ebene
gekommen war. Ihr lebhaftes Gekrächze ähnelte mehr
dem der Nebelkrähe als der Saatkrähe. Sie umkreiste
den Uhu wohl an die zwanzig Male , aber so hoch,
dass ich nicht schiessen wollte, und verschwand hierauf
auf Nimmerwiedersehen.

Leider zu spät bedauerte ich, den Versuch unter-
lassen zu haben , durch einen Hazardschuss diesen
gewiss höchst . seltenen Gast in meinen Besitz zu
bekommen.

j. b. w.aiii9hauss»r.

— Heute, 19. Februar, den ersten Kiebitz ge-
sehen, so wie mehrere Staare in einei- grossen Schaar
kleiner Vögel beobachtet. b Fischer.

Csorna, 19. Februar 1885.

1. Es war im verflossenen Frühjahr, als mich bei

meiner Heimreise von Agram , die Universitäts-Profes-

soren Dr. Mayanovic und Di'. Cakanic ein Stück Weges
begleiteten. Als wir bei der Ruine Podsussed vorbei-

kamen — der Weg führt dort zwischen zwei ziemlich

steil abfallenden dicht bewaldeten Abhängen — Hess

ich den Wagen iialten uin einer dort postirten alten

Bettlerin gewohnheitsgemäss einige Kreuzer zu schenken.

Dieselbe hatte Brodkrümchen neben sich gestreut

und auf meine Anfrage, wozu sie das thäte, erklärte

sie, es freue sie so sehr, wenn die Vögel kommen und
sich dieses Futter abholen; sie behauptete auch, die

Vögel nähmen von ihr das Brod aus der Hand. Uns
schien die Sache etwas unglaublich und wir beschlos-

sen zu warten, um dieses seltene Schauspiel zu sehen.

Und sie rief ihre ,Zutica" — eine biedere Ammer-
iingsfrau war's — und die „Zutica" kam, uns zuerst

etwas misstrauisch betrachtend, dann aber ganz kühn
loshüpfend auf ihre Wohlthäterin und wirklich nahm
sie ein Stückchen Brot aus ihrer Hand und fort ging's

in den Wald hinein. Aber nur auf kurze Zeit war der
Vogel verschwunden, nach ciica zwei Minuten trusr er

schon wieder ein Stückchen Brod aus der Hand der

Alten fort in den Wald. — Nur während der Brutzeit

sind diese Thiere so zahm. Als ich im Sommer und
im Herbste vorilberkam, da kam die .Zutica" nicht

und heuer im Frühjahr — bei uns ist ja schon Früh-

jahr — war ich noch nicht dort. —
2. Rebhühner vom Dache herunter zu schiessen

ist gewiss eine Seltenheit. Vor vielen Jahren, ich war
damals noch ziemlich in Kindheit befangen, trug aber

trotzdem stets eine Vorderlader-Doppelflinte mit mir
herum, flogen im October ziemlich lange nach Sonnen-

untergang Rebhühner über den Stall und eines blieb

auf dem First des Daches sitzen. Und so lange blieb

es unbeweglich dort, dass ich Zeit hatte in's Wohn-
haus zurückzugehen, meine Flintenpfropfen von Werg
mit solchen von feuersicherm Kuhhaar zu vertauschen

und es dann ganz gemächlich herabzuschiessen. —
3. An Albino-Exemplaren ist meine Gegend ziem-

lich reich. Eine von mir geschossene weisse Schwalbe
war auch in der Gruppe, welche das Agramer Museum
auf der ornithologischen Ausstellung in Wien exponirt

hatte. Ueber die Erlegung derselben könnte ich Manches
mittheilen , will mich jedoch nur darauf beschränken

zu constatiren, dass besagte weisse Schwalbe nicht

hier ausgebrütet wurde. Ich kann dies deshalb positiv

behaupten, weil ich auf ihre Anwesenheit nur durch

das wüthende Geschrei und die geradezu , wilde Jagd'
der heimischen Scliwalben aufmerksam gemacht Avurde.

Dieses Geschrei hätte mir demnach auch schon früher

aufi'allen müssen. Das schönste Albino-Exemplar, welches

ich in meinem Leben gesehen habe, war ein weisser

Eichelhäher. Das glänzend weisse nur theilweise in's

Chamois spielende Gefieder, dazu aber die normalen
blauschwarz gebänderten Flügeldeckfedern, Hessen das

Thier prachtvoll erscheinen. Und das war ein heimischer

Kauz. Ganz ungenirt bewegte er sich unter seinen

Coliegen, aber vor dem Flintenrohre hatte er tamischen

Respect. Trotz meiner und meiner Sänger Bemühungen,
gelang es nicht ihn zum Schuss zu bekommen. Und
wie die Nemesis den Waidmann immer verfolgt, so

ging's auch hier. Vom Wagen aus, wenn ich keine

Flinte bei mir hatte, sah ich ihn oft auf die Entfer-

nung von 15 — 20 Schritten. Durch volle drei Jahre

habe ich ihn beobachtet ohne ihn bekommen zu

können — sind das nicht ornithologische Tantalus-

qualen ?

Bei Waldschnepfen kommen Spuren von Albi-

nismus häufig vor. Ich bin im Besitze zweier Flügel;

die beiden ersten Schwungfedern daran sind schnee-

weiss. — Adolf Ritter.
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Vereinsaiigelegenheiteii.

Der Verein gibt 400 Nistkästchen in Partien zu

25 Stücken unentgeltlich an jene geehrten Mitglieder

ab, welche sich diesbezüglich an den 2. Secretair.

Herrn Julius Zecha, Unter -Döbling. Herrengasse 23,

wenden wollen.

In der IX. ordentlielien General-Versammlunnf
ain 13. V. M. wurde die von dem Ausscliusse vorfje-

nommeiie Statuten - Aenderung genehmigt, und die

neuen Statuten sind der hohen k. k. n. ö. Statthaiterei

mit der Bitte um behördlieiie Oenehmigung unterbrei-

tet worden. Der Cassa-Berieht. der Berieht der Herren
Kechnungs-Kevisoren und der Reciiensciiattsbericiit des
Ausseinisses wurden zur Kenntnis? genommen. Der neu
gewäiiite Aussehuss setzt sich aus folgenden Herren
zusammen: 1. Herr Adolf Ba c ho fen vonEeiit, sen.

2. Herr Dr, Gustav von Hayek, o. Herr Eduard
Hodek, sen. 4. Herr Hanns von Kadieli, n. Htir
Aurel Kermenic, 6. Herr Josef K u b el k a . 7. Herr
Adolf W. K ii n a s t , S. Herr Dr. Victor L a n g h a n s

,

y. Herr Dr. Ludwig Ritter Lore))z von Liburnau,
10. Herr August von Pelzein, 11. Herr Othmar
Reiser, jun., 12. Herr J. B. W al 1 is hau s s er.

13. Herr Julius Zecha, 14. Herr Fritz ZeUer,
15. Herr Dr. Karl Zimmermann. Zu Rechnungs-
Revisoren für 1885 wurden gewählt: Herr Josef
F 1 e i s c li h a c k e r und Herr Carl Gustav S c h m i d t.

Das Vereinsbureau constituirte sich wie folgt:

Präsident: Herr Adolf B a c h ofe n von Echt,
senior.

1. \'ice-Präsident: Herr August von Pelzein.
2. Vice- Präsident : Herr Dr. Gustav von Hayek.
1. Secretair: Herr Dr. Gustav von Hayek.
2. Secretair : Herr Julius Zecha,
Cassier: Herr Dr. Carl Zimmermann.
Buchführer: Herr J. B. W a llishaus ser.

im grünen Saale der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften statt. Gäste sind willkommen.

Tagesordnung.

1. Mittheilungen des Vorsitzenden.

2. Vortrag des Herrn Dr. Emil Ritter von H erz-
manowsky, k. k. Jlinisterial-Secretärs, „Ueber die

Ornis der Insel Föhr.-

3. .Mittheilungen von Seiten der Anwesenden gegen
vorherige Anmeldung des Stoffes bei dem Vorsitzenden,
und Debatte über Motive des Vortrages.

Neu beigetretene Mitglieder.

Herr Dr. Hanns T. Binder, Schiffsarzt des

österr.-ungar. Lloyd in Triest.

Zoologischer Garten in Budapest, (Durch Herrn
Dr. V. Madar:isz.)

Herr Carl Sachse in Altenkirehen, Wester-
wald.i Durch Herrn E. Hodek, sen.)

HerrW i 1 b e r s . Lehrer in Nemden bei Wissingen,

Provinz Hannover. (Durch Herrn W. See m a n n.)

Die nächste Monats-Versammhing des Vereines
findet FreitaL;-. der. i:'.. .Miirz l^i^-."», um iWiir .Abonds,

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

Ungarischer K a r p a t h e n V e r e i n in

Popräd.

Zuwachs zur Bibliothek.

51. F. Lescuyer. Xoms et cias.silieation des
oiseaux de la vallee de la Marne. I.Partie, i Geschenk
des Verfassers.)

Theodor K o e p p e n. Anleitung zur Züchtung und
Ansiedelung von Nachtigallen. ( Recensions-Exemplar.)

A. G. Vorderman. Alphabetische Index der in

Deel 41, 42, 43 und 44 van het Xatuurkundig Tijd-

sclirift voor Nederlandsch Indie beschrevenen Bata-
viasche Vogels. (Geschenk de.« Verfassers.)

Ir:Lsera,te-

^ Hans Maier in Ulm a. d. Donau 5
, , ^ „ , ,„ tu-»

, ^ lies verstorbenen Pastors W. Thienemann
(lirecter Import italieiii.scher Prodiicte %

liefert, leben.ie Aiilctiiitt g.iiaiitirt, franco, .-msgcw.iciiscue J
UUlt.l.-.seml

I
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^ 337 ßnrOpäiSClie Voplailßflill iplF MööEEDipta,
« schwarze Dunkelfüssler ä St. Rm. 2.80 J ,. 1,1 1 ^ • ^

1 x-
<c bunte Dunkelfüssler 3._ « nieis-t iirtc-li (relegeii geordnet, ist /.u verkniiten.

S bunte Gelbfüssler .'..,","
," 3.35 | X' •

i
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lulialt: Ernst Hartert. Reise pacli Xeuwerk. — Talsky. Eine ornithologische Localsammlung auf Schloss Pern-siein in Mähren. (Fortsetzung.)

—

Baron
V. Rosenbevg. Die Paradiesvögel und ihre Verwandten. (Fortsetzung.) — Major Alex. v. Homeyer. Die Wachholderdro-ssel. (Turdus pilaris, L.)

(^Fortseizung.) — Sitzung^protokolle des ersten intern. Ornitliologen Congresses. (Fortsetzung.) — Franz Sales Bauer. Ueber das Vorkommen des

-Nucifraga caryocatactes" als Brutvogel in di;r Nähe des Siiftes Kein. — Baron Pischer. Ein interessanter Enten-Bastard — Allgem. "Uentsche

ovnithol. Gesellschaft. — Literarisches, — Notizen. — Vereinsangelegenheiten. — In-serate.

Reise nach ^euweik.
Von Ernst Hartert.

Am 15. Oetober 1884 fuhr ich iu der Frühe von
Wesel ab, um mich nach der kleinen, zwischen Helgoland
und Cuxhaven einerseits, zwischen Elbe- und Weser-
uüindung- andererseits gelegenen Nordseeinsel Neuwerk
zu begeben. Wäre ich eiu alter Römer, so hätte ich mir
keine bessere Vorbedeutung für meine Keise wünschen
können, als dass ich noch, ehe ich angekleidet war, auf

dem Fensterbrett beim Ausschauen nach Wetter und
Thermometerstand einen ziemlich seltenen kleinen Käfer,

Ptiiius subpilosus- Sturm, fing. Weniger befriedigend
schaute das ^Vetter drein. Es waren -|- 6" li. (Morgens

4V2 Uhr) starker Westwind und unangenehm peitschen-

der Regen. Die Eisenbahnfahrt bis Harburg an der
Elbe bot wenig Interessantes. Corvus corone und
frugilegus, die Raben- und Saatkrähe sah ich bis

Bremen fast fortwährend, erst hinter Bremen mischten
sieh mehr und mehr Nebelkrähen (Corvus cornix)
darunter. Die Eichenwälder prangten theilweise in

vollständig flammenrother Farbe, wie gelbe Wische stan-

den einzelne Birken in dem dimklen Grün der Kiefern-

wälder da — der Herbst mit seiner Pracht und seiner

Jagd ist eingezogen

!

Nach mehrstündigem Aufenthalt in Harburg
dampfte der Zug nach Cuxhaven ab, wo ich spät iu

der Nacht bei Sturm und Regen ankam und in dem
äusserst sauberen und guten Hotel abstieg.

Anderen Jlorgens, Kj. Oetober^ Wanderung durch

das kleine aus der Kinderzeit bekannte Cuxhaven. AVie

hatte sich doch so Jlanches geändert ! Der damals mit

dichten, wilden Gebüschen bestandene Platz^ wo wir

wilden Jungen in primitiven Faljen aus Ziegelsteinen

und einem Brett die Rothkehlchen fingen, war ein mit

Ziersträuchern und sauberen Kieswegen versehener

Curgarten geworden, die freie Wiese, wo wir die

Drachen steigen Hessen und mit Bogen und Armbrust
nach den Haubenlerchen schössen, war verschwunden
— ein Hotel schmückte die Stätte. Aber unverändert

brachen sich nach wie vor mit dumpfem Donner die

vom Weststurm gepeitschten Wogen an der „Alten

Liebe", der berühmten, festen Dampferlandungsbrücke,
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lind nocli wie elieinals standen liier die wetterfesten

Lootsen mit kurzer Thonpf'oife, regendiciitem .Süd-

wester" lind üelrock, spiiliten iiaeli t'erneni Segel und
erzählten so gern von selireckliclicr Sturninaclit und
Scliifibrueli, von fernen Landern und t'reuiden Men-
sclien, die sie auf Reisen gesehen.

Nocli wie damals strichen ziihlreiche Laclimöven
(Laras r i d i b u n d u s) über dem 1 laten hin und iier.

Es war warme Luft, aber Weststurni mit Ke-

genböen.
Am Strande waren die Kriilien i C o r v u s c o r o n e

und CO mix) eifrig beschäftigt, von den Auswürfen
des Meeres das Geniessbare zu fressen. Auf den Tele-

graphendrähten Sassen auffallend viele Schwalben, lauter

fl i r u n do rustica, wie es schien sehr müde und
unlustig, Sturnus vulgaris in Schaaren. Auf der

Strasse begegnete mir ein Bauernweib mit Gemüse und
einem ]5ün(,lel Drosseln, die an der Küste gelangen
waren. Sogleich ticl mir ein ganz hellgelbes Exemplar
auf^ eine hubsclie Albinobildung vonTurdus iliacus
die ich für einige Pfennige erstand. Das Uebrige waren
normal gefärbte Turdus musieus und iliacus.
Besaote Var. war em von ,) em Länt md
36 cm Flugbreite. Füsse sehr hell Heisehroth, Sehnabel
ebenso, etwas braun, Auge normal. Sie war wohlge-

nährt und hatte im Jlagen Vogelbeeren (Früchte von
S r b u s a u c up a r i a).

Um 10 Uhr etwa stand der Wagen bereit, der

mich nach dem Dorfe Dnhnen bringen sollte, von wo
ich nach Neuwerk hinüber nuisste.

In Dülmen wollte man Nichts von der Ueberfahrt
wissen*), das Wasser sei durch den Weststurm so hoch
gestiegen, dass ich nicht werde hinüberkonunen können.
Erst um drei Uhr würde man sehen können, ob die

Ueberfahrt möglich sei. Ich packte dalier meine Flinte

aus und begab mich an den Strand. Wie ich die weite

schäumende Wasserfläche vor mir sah, da freilich

glaubte ich nicht, dass ich da so bald hinüberkommen
Avürde. Am Strande sah ich zunächst im DUnengrase
zwei Pieper, die ich schoss : es waren A n t h u s

rupestris, Nilss. Hin und her strichen Larus ar-

ge iitatus im Jugendkleide, Larus c a n u s. grosse

*) Mail liilirt bei Kbbe mit Wa-jeii iibcrs Watt.
E. H.

scheue Schaaren von Strandläiifein (Tringa alpina)

hielten sich am Strande auf, ebenso auf einer zum
Theil unter Wasser stehenden Wiese, wo auch andere
\'ögel sich darunter befanden, z. B. Squatarola
h e 1 v e t i c a, der nordische Kiebitzregenpf'eifer, aber so

scheu, dass ich keinen Schuss anbringen konnte. Nach-
dem icli noch am Strande einige Alpenstrandläufer er-

legt hatte, begab ich mich zum Wirthshaus zurück.
Im Garten kletterte in den IJäuinen eine Gesellschaft

Goldhähnchen (Regulus fl a vica pi 1 1 u s, N au m.)
herum. Eine Katze erhascht mit gewaltigem Sprung
eines der reizenden Vögelchen — ich hinaus zum
Hause — ihr die Beute abgejagt und voll Entrüstung
der Frau Wirthin die Heldenthat ihres Hinz e-ezcigt

— grosses Lamento — der Uebelthäter wird in Augen-
schein genommen und o Schrecken — er hat schon
wieder ein zweites Goldhähnchen erwischt. Diese kleine

Episode zeigte mir wieder, mit welchem IJechte ich

stets so energisch gegen die in Wald und Feld herum-
streifenden Katzen einschreite.

Nach dem Essen ging ich wieder an den Strand
und sah nun ein ganz anderes Bild vor mir: statt der

schäumenden Wasserwogen eine von Strandläiifern und
Jlöven belebte weite Sand- und Schlammfläche. Jeder,

der das Watt noch nicht kennt, muss erstaunt sein

über solch rasche Veränderung. Wider Erwarten lief

das Wasser ziemlich gut ab, der Westwind war
schwächer geworden. Es wurde angespannt und hin-

übergefahren. Eine eigene Fahrt über das düstergraue

Watt, über dem womöglich noch düsterer und grauer

der Regenhimmel hing. Grosse Brachvögel, Austern-

rischer, Möven (Larus canus , argentatus, fuseus und
marinus, wahrscheinlich auch eine tridactylus) sah ich

im Watt.
Oft Hessen sie sehr nahe an sich vorüberfahren^

aber ich konnte leider nicht schiessen, weil der Be-
sitzer des Fuhrwerks es nicht duldete, da seine Pferde

uns unglücklich machen würden. Später überzeugte

ich mich in der That, dass alle hiesigen Pferde eine

mir sonst nie dermassen vorgekommene Scliuss-

scheu besassen. Bei kaltem West und strömendem
Regen kam ich auf Neuwerk an, wo ich bei dem bie-

deren freundlichen Strandvogt, Herrn Butt, im grossen

Leuchtthurm der Lisel Quartier nahm.
(Fortsetzung folgt.)

—<500S!=

Eine oniithologisclie Loealsaiimiluiig auf Seliloss Periisteiii in Mäliren.

Aufgeuoinmcn von Josef Talsk.v.

(['ortsetiung."!

Erst später, nachdem mich der Graf verlassen

hatte und ich zur .Aufnahme der Sammlung schreiten

wollte, iässte ich den Raum, in welchem ich mich be-

fand, näher in's Auge. Es war ein kleiner Saal mit

einem kurzen Flügel an der linken Seite, beide uralt,
mit mächtigen gothischen Bögen überwölbt. Ihre

zwei, verhältnissmässig kleinen, in den k I af t e r d i c ken
Hauptmauern angebrachten, gleichfalls gothischen Fen-
ster, umrahmten gewaltige Quadersteine, in denen fast

armdicke Rundeisen^itter einirelassen waren. Was
mochte wohl iii diesen schwer einnehmbaren Gemächern
in der Vorzeit Alles vorgegangen sein, welch' ver-
schiedenen Zwecken mochten sie während ihres

Jalirhundeite langen Bestandes schon gedient haben ?

— Dem Sainmelfleisse eines practischen Naturforschers

wohl kaum. Unwillkürlich durchzuckten mein Gehirn

verschiedene historische Begebenheiten und schauer-

liche Volkssagen, welche mit dem Namen der alters-

grauen Burg verknüpft sind und eine ernste Stimmung
bemächtigte sich meiner.

Im ßewusstsein , dass kaum ein zweiter Ornitho-

loge an einer solch ' ehr w ü r d i g e n Stätte das

Material für seine Studien gesammelt hatte, wie ich in

Pernstein, ging ich sodann an meine Arbeit.

Bevor ich jedoch das Resultat meiner sieben-

stündigen Beschäftigung in der Sammlung, nämlich das

systematisch geordnete V erze i clinis s der
vorgefundenen Vögel bringe, will ich, soweit es

zur Beurtheilung über ihre Fundorte, deren Namen
ich auf den Ständern einzelner Präparate angetroffen
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liatte, nothwendig ist, den freundliehen Leser mit den

mäh 1- i s c h en H ei- r s c li alt e n des griifl. Besitzers

der 8amn)hnig etwas näher bekannt machen.

Es sind dies folgende

:

I. Die Herrschaft Pernstein.

Dieses Gut mit der gleichnamigen , mehr be-

sprochenen Burg umfasst eine Gesammttläche von
3Ü0934- Hektaren. Seine Oberfläche ist grösstentheils

von bewaldeten Bergketten mit felsigen Kämmen und
ansehnlichen Thälern durchzogen. Während die Wal-
dungen (2250*19 Hk.) die bergige, grössere Hälfte

des ganzen Gutsköi'pers ausmachen, wird seine kleinere

Hälfte, zumeist Hochebenen, von Aeckern (311.96 Hk.),

Wiesen (77-1 Hk.) und Hut weiden (285 42 Hk.)
bedeckt.

Der tragbare Boden ist fast dnrchgehends sandig;

nur in den Thälern mitunter humusreich. Den östli-

chen Theil der Herrschaft bewässert im südlichen

Laufe die Schwarzawa, ein ansehnlicher Fluss, der

die von Westen zueilende N e d v e d i c k a und den

von Nordosten kommenden Hodunkabach aufnimmt.

II. Die Herrschaft Ro/inka sammt Bystfitz und

Branschow.

Angrenzend an das Gut Pernstein breitet sich

gegen Norden und Westen auf einer Gesammttläche
von o64?)'99 Hektaren die zweite Herrschaft Sr. Ex-
cellenz des Herrn Grafen von ]\I i 1 1 r o w s k y , näm-
lich Rozinka, sammt den oben genannten Neben-
besitzungen aus.

Ihr Charakter kann im Allgemeinen als der einer

Hochebene, an deren nöi'dlichen Grenze sehr be-

deutende, bewaldete Berglehnen, Felsen und Gebirge
(Revier Lhota und Kai-asein) sich erheben, die auf der

Westseite in das sogenannte b ö h misch- m ä h r i s c h e

Gebirge übergehen, bezeichnet werden. Die her-

vorragendsten Felsenmassen, zwischen denen riesige

Nadelhölzer in die Lüfte emporragen , hat das Revier

Karasein , an der Schwarzawa gelegen , aufzuweisen.

Ausser diesen gibt es auf dem Gebiete noch mehr oder

weniger beträchtliche Berge, Lehnen, Anhöhen
und Felsen von mannigfachen Gestalten zerstreut

und mit Waldungeti bewachsen, welche in Verbin-

dung mit den hie und da befindlichen Ebenen und
Thälern viel Abwechslung gewähren. Den Westen
der Domäne bilden hauptsächlich Hochebenen,
auf denen sich mitunter sanfte, unbedeutende Anhö)ien

erheben.

Das K 1 i m a ist im Ganzen rauh ; die vorherr-

schenden Westwinde verursachen zu Zeiten in den
Forsten, die eine Fläche von 2365 Hektaren einnehmen,

erhebliehen Schaden.

Ausser dem Flusse Schwarzawa wird das Gut
von mehreren unbedeutenden Bächen in verschiedenen

Richtungen durchzogen.

Weiter.s bestehen auf der Herrschaft drei, wenn
auch nur kleine Teiche, mit der Gesammtfläche von
1267 Hektaren.

Für landwirthsehaftliche Zwecke werden von der
vorhandenen Bodenfläche als A eck er 99.1-56 Hekta-
ren, als Wiesen 174 63 Hektaren und als Hut-
weiden ö7 Hektaren benützt.

III. Die Herrschaft Sokolnitz mit Königsgarten, Blazo

Witz, Schlapanitz und Turas.

In vollem Gegensatze zu den beiden vorhergehen-
den, von ansehnlichen Bergen reich bedeckten und von
rauhen Witterungsverhältnissen beherrschten Grundcom-
plexen breitet sich in einem Ausmaasse von 2212 Hek-
taren

, worunter 12854 Hektaren Ackerland,
7681 Hektaren W a 1 d u n g e n, 765 Hektaren W i e s en
und 5 1 Hektaren H u t w e i d e n das Gut Sokolnitz'
grösstentheils auf einer Eben e, die nur von sanften
Anhöhen unterbrochen wird, ungefähr 1'/, »Stunde süd-
östlich von der Hauptstadt Brunn, an der mährisch-
schlesischen Nordbalin, aus. Sein tragbarer Boden ist

mit Ausnahme der Anhöhen äusserst fruchtbar und
das Klima von solcher Beschaffenheit, dass hier neben
edlen Obstsorten selbst der Wein in erfreulicher Weise
gedeihen kann.

Einen namhaften Fluss hat dieses freundliche
Gelände allerdings nicht aufzuweisen, es leidet aber
trotzdem nicht an Wassermangel, da es von mehreren
Bächen und zwei kleinen Teichen (1 Hk. Fläche)
genügend bewässert wird. Ueberdies befindet sich im
Schlossorte Sokolnitz ein t i ef er Tum p e 1, der durch
Ausspülung des heissen Wassers aus der eben dort
bestehenden Zuckerfabrik gebildet wird, und der wäh-
rend der Campagne auch im strengsten Winter nicht
zufrie rt.

Seine glänzende Wasserfläche soll schon so man-
chen befiederten Wanderer angelockt haben, der hier

anstatt des gehofften Rast- und Futterplatzes sein Ende
gefunden hatte.

Das herrliche Gut unterhält auch einen ausgedehn-
ten F asaneugart e n, und erfreut sich — ob seiner

ergiebigen Jagden—-des besten Rufes in ganz Mähren.

IV. Die Herrschaft Hajan.

Dieses, nur eine Fläche von 520'2 Hektaren ein-

nehmende Gut, liegt südlich von Brunn , und grenzt
zum Theile mit der vorigen Herrschaft. Seine Ober-
fläche ist ein von einem unbedeutenden Mittelgebirge

durchzogenes Hügelland. Das einzige nennenswerthe
Gewässer des Gebietes ist der Bach b r a w a , der
in östlichem Laufe der Schwarzawa zufliesst. Es hat

ati Wal düngen 312Hektaren, an Aeckern 188 Hek-
aren und an Plut weiden 11'6 Hektaren.

(Fort.s etziuig folgt.)

Die Paradiesvögel und ihre Verwandten.
Von Baron von Rosenberg.

(Fortsetzung.)

d) Cicinnurus.

9. P, regici. Wohl die am weitesten verbreitete

Art, da sie auf dem ganzen nordwestlichen Theil von
Neu- Guinea und den Inseln des G e e 1 v i n k-

Busens, au f W a i g e u, B a t a n t a, S a 1 a w a t i,

Misuwal und den Aru-Inseln vorkommt. Auf
Neu-Guinea heisst er Mamberik, auf den Aru-
Inseln Wowiwowi und Gobgobi, im Handel

Bur ungk epeng. Von keiner Art kommen grössere

Massen von Bälgen auf den Markt, wie von dieser
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uikI kauli man das Stück zu einem Preise vou einem
|

UulUeu und weniger.'')

e) Parotia.

10. P. sexjicniiis. Von Neu-Guinea und zwar

allein vom Ar lakgebir {je. (V) Wenn auch schon

1783 beschrieben, wurde der Vogel erst in letzterer

Zeit genauer bekannt und sind seine Bälge gegen-

wärtig keineswegs seilen zum Preise von ungelalir

15 üuldcn zu erlangen.'")

f) Lophorlna.

11. P. ;vtra. Von nordwestlich Keu-Guinea
und nacli Albertis auf dem ostlichen Tlieile der

Insel. Auch diese Soffu genannte Art kannte man
schon im vorigen Jahrhunderte nach unvollständigen

Exemplaren, sie blieb jedoch immer selten, koninU

aber in neuester Zeit etwas hiiutiger auf den Markt, "j

Ntiii'iiMlue.

A !< ( I* M I» i a.

a) Astrapia.

12. A. Ili^ra. Von nordwestlicii Neu-Guinea;
gleichfalls seit langem nach mangelhaften Häuten

^

bekannt, ist der Vogel bis heute noch immer ziemlich
[

selten und kostet eine unverstümmelte Haut 70 bis
,

80 Gulden. Die Arfakker nennen ilin Haroiua.'-)
j

b) Paradigalla.

13. A. carnilClllata. Ebenfalls vom Arfakge-
birge und eine der seltensten Arten, welche noch

bis vor Kurzem nur nach einem Exemplar bekannt

war. Beccari und Meyer sind die beiden einzigen

Forscher, welche ihn im wilden Zustande beobachtet.

Sein schönster Zierrath sind die prächtig gefärbten

llautlappen am Vorderkopf und Scheitel grünlichgelb,

am Unterschnabel himmelblau und am Kinn uraugen-

roth von Farbe, üie A r f a k k e r nennen ihn II a p p o a.

14. 31

S a l a w a t i

') P.ir.-idisea regia sdieint auf g.Tiiz Neu-Gniiiua voi-

zukomiiien ; nai-li Dr. Se elli orst's Aussage gelangen aui-li von

der Südkiiste Nou-Gui iiea's stammende Bälge dieser Art auf

den Markt von Sydney nielit selten.

'") Mit deu langen Olirfedorn sclimücken die Gebirgsbewohner

ein Mützelieu, welclies die Männer als Festzierralh tragen.

") l'aradisea atra kommt auch auf dem längs der

Nordküste hinstreichenden Gebirge vor.

'-) Astrapia nigra ist, wie die beiden vorhergehenden,

ein echter Gebirgsvogel.

M a II II e o «I i fl a e.

iflaiiiii'oilia.

a) Manucodia.

viridis. \'on Neu-Guinea, Waigeu,
Jlisuwal und den Aru-Inseln. Zu

D o r e i und A n dai heisst er Jla m si m ene und kommt
im Handel nicht gerade häufig voi'.

1.'). 31. Koraiidreiii. Von ganz Neu-Guinea,
wo er jedoch seltener ist wie der vorige, von den
Aru-Inseln und dem nördlichen Theile von
Australien.

IG. 31. Jaiiiosii. Von südöstlich Neu-Guinea;
ob der Vogel seinen Hang als selbstständige Art be-

haupten wird, i.st noch zu bezweifeln.

17. 31. (ioiildii. Von Nor d- Australie n.

18. 31. atra. Von Neu-Guinea, Salawati,
Batanta, Gemin, Waigeu, Alisuwal und den
Aru-Inseln. Wenn auch weniger glänzend gefärbt

als alle übrigen Gattungsverwandten , kommen Häute
dieses Vogels ziemlich häufig als Handelsartikel vor.

li>. 31. .Tobii'ii.sis. \'on der Insel J o b i.

2(1. M. Conirii. \'on östlich Neu- G ui nea, ziem-

lich selten und unstreitig die schönste von allen bekann-
ten ^lanucodien.

b Lycocorax.

21. 31. i»yiili(i]»t('rus. Durch Forsten und Bern-
stein auf 1; a t j a 11 entdeckt.

-2. 31. 3loioteiisa. Viai den Inseln Morotai
und liaou an der Nordost-Küste von Ilaliuahera
durch Bernstein entdeckt und gesammelt.

23. 31. Obiousi.s. Von der O bi-Gr upp e, gleich-

falls eine Entdeckung Bernsteins.

l I» II I» i il a c.

l*tiloriii!i».

a) Ptllornis.

-'4. P. paradisoa. ^ on Australien.
25. P. Vit'toriae. V(m nordostlich Aus trau en.

bi Craspedophora.

-l>. P. iiiagiiifica. Von ganz N e u - G u i n ea. Jäger
des Herrn A. Bruyn zuTernate fanden den Vogel

in der Näiie von Dorei nistend und brachten Nest

und Eier mit.

27. P. Albci'ti. Von Cap York und südöstlich

N e H - O u i n e a. (Schluss folgt.)

-=ä80K:«*>-

Die Wacliliolderdrossel — Turdiis pilaris (L.)

Major Alexander von Homeyer.

Foitset/.iin':^.

'

Jetzt ist es wohl geboten, dass wir unseren Vo-
gel auf dem Brutplatze besuchen, und vorerst uns die

Frage stellen: «Wie liebt Turdus pilaris den Brut-

platz '?" —
Wenden wir ims zuerst nach dem Norden, so er-

fahren wir, dass daselbst die Birke derjenige Baum
ist, auf dem die Drossel ihr Nest mit Vorliebe baut,

und die hochnordischen Birkenwälder sind es, welche
von „den lärmenden Drossel-Colonien" belebt werden.
Dies hat zur Folge gehabt, dass deutsche Ornithologen
nun auch geglaubt haben, dass der nach Deutschland

eingewanderte Vogel die Vorliebe für die Birke würde
beibehalten müssen, und haben demnach dieser Baum-
art beim Brutgeschäft immer den ersten Platz einge-

räumt.

So ersehen wir es z. B. selbst in Brelims illu-

strirtem Thierleben, und finden bei vielen kleineren

Journal-Arbeiten der Birke Erwähnung gethan. Ja, es

geht sogar soweit, dass Forscher, und Schreiber dieses

gehörte selbst dazu, beim Auffinden von Drossel-Colonien

sich sofort und fast ängstlich nach Birken umsahen.

Ich bin durch oftmalige praktische persönliche An-
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seliauung- wie auch durch Mittheilungen Anderer, d. h.

solcher Ornithologen, die wirkUch Brutplätze besucht

haben, in den Stand gesetzt, über die Bedeutung der

Birke hier in Deutschland ein entscheidendes Wort
zu reden. Hier zu Lande bat die Birke gar keine Be-

deutung für Turdus pilaris, denn Drosselcolonien in

Birkenwäldern sind weit seltener, als in anderen Laub-
und Nadelholzwaldungen. Mir wurde nur ein Fall ver-

bürgt, wo der Forstmeister Wiese nach mündlicher

Mittheilung eine Drossel-Colonio von 5 bis 6 Paaren
bei Loburg, 4 Meilen westlich von Magdeburg —
1823 — auf alten Birken (lichter Bestand) antraf.

Mir scheint die Kiefer und die Eiche besonders

bevorzugt zu werden, ja es sassen falls z. B. im hohen
Kiefernwald einzelne Birken eingesprengt waren, die

Nester niemals auf Birken. Dasselbe gilt von einzelnen

alten Birken im Eicbwald oder anderem Laubliolz.

So traf ich auch bei Glogau die Vögel am Saum
eines alten Kieferwaldes in den Kiefern brütend,

während der unmittelbar davorliegende Birkenwald
nicht beriicksichligt wurde. Professor Dr. Liebe be-

stätigt diese Beobachtungen, indem er Journ. f. Ornitli.

1878 p. 5 sagt: „Auf Birken habe ich das Nest nie

gefunden." — Ich habe die Nester sehr verschieden

gestellt gesehen, so z. ß. auf der Kopfweide, auf Lin-

den, auf Apfel- und Birnbäumen, auf Lärchen, Crataegus,

Ahorn, auf Pappeln, auf alten Kiefern, und auch auf

niederen Kiefern, die zei'streut unter alten Kiefern stan-

den. Der Vogel befolgt also kaum eine Vorliebe. Dies

wird ebenfalls von Pi'ofessor Dr. Liebe bestätist,

der Journ. f. Ornith. 1878 p. 5 sagt: „Sie nisten auf

iillen Baumarten, auch auf Obstbäumen." — Grosse
geschlossene Hoch- und ßuschwaldungen liebt unser

Vogel nicht, nistet er darin, so geschieht es in der

Nähe des ^^'aldsaums, oder wenn das Nisten mitten

im Walde geschieht, so daselbst in der Nähe grösserer

Wiesen oder freier Plätze, Gehaue etc. Dies wird
wiederholt bestätigt, so von Forstmeister Wiese und
von Hiltmann^(Ornith. Centralblatt 1879 p. 90). —

Der Vogel liebt besonders Feldhölzer, welche
auf leicht hügeligem Terrain stehen und zu einander
kleinere oder grössere Gruppen bilden^ während Wiesen
dabeiliegen und sich ein Bach oder grösseres Wasser
vorbeischlängelt,

Freies, offenes Wasser ist nicht durchaus noth-

wendig, doch liebt der Vogel es sehr und bevorzugt
er solche Gegenden ganz besonders. — Sind übrigens
im Walde selbst noch freie Plätze, Wiesen,
Wasserlöcher und überragen einzelne alte Bäume die

Bäume mittlerer Waldliöhe, so ist damit ein Lieblings-

platz geschaÖ'en. Dieser verbessert sich noch durch
nahe liegende fette Aecker und Viehweiden, nament-
lich wenn auch dort einzelne alte Bäume stehen. —
Der Vogel liebt zur Brutzeit die freie Umschau und
d«n freien Abflug. Während das Weibchen auf dem
Neste sitzt, hält sich das Männchen gern hoch oben,
fliegt von einem Gipfel zum anderen, immer schreiend,

pfeifend, knarrend, quietschend, wodurch die Thiere,

da sie sich nicht gern weit vom Brutplatz entfernen,

die Brutcolonie sofort verrathen. —
Nähert sich der Mensch, so tritt momentan eine

gewisse Stille ein, — die Vögel sichern; kommt er

aber näher, so dass die Vögel ihre Brutstätte verrathen
sehen, so entsteht ein Höllenlärm, denn sämmtliche

' Män-nchen fliegen laut »schackernd" und ,schrettend"
hin und her und oft dem Kommenden entgegen.

Demnach ist meine früher ausgesprochene Mei-
nung zu ändern, als ich sagte : „So lärmend, wie der
Vogel zur Winterszeit, so still ist er am Brutplatze, d. Ii.

so lange er unbeobachtet und ungestört ist. Tritt aber
Störung ein^, dann ändert sich das Bild, und es ent-

steht in einer gut besetzten Colonie ein Lärm, dass
man fast sein Wort nicht versteht I" — Diese hier

angeführte Ruhe, die factisch beim Sichnähern fast

immer auf kurze Zeit eintritt, ist oft und nach dem
^'ortlaute auch mit Recht falsch gedeutet, und deshalb
gab ich eine correctere Fassung. —

• Die Weibchen
bleiben gern noch mögliclist lange fest auf den Nestern
sitzen, auch noch, wenn die Männchen laut schreiend
in niederen Bogen hin und herfliegen.

Doch, wie sich Tnrdus merula, die in Nord-
deutschland so scheu ist, am Rhein und auch in Co-
buig zum halben Hausvogel macht und z. B. in Fi'ank-

furt a. M. und in Wiesbaden buchstäblich zwischen
Häusern in den Gärten der Stadt brütet, so legt stellen

weise auch T. pilaris gelegentlich alle Scheu vor dem
Menschen ab, und nistet oft mit Vorliebe in den Parks
und selbst in den Obstbäumen kleinerer Gärten, die

mitten zwischen Häusern liegen. — Ein sehr be-

zeichnendes Beispiel dieser Art liefert das Dorf Bies-

nitz bei Görlitz am Fnss der Landeskrone. Desgleichen

schreibt mir L. Tobias (der jüngere) aus Görlitz von
einem Fall, wo ein Pärchen T. pilai-is in seinem in

der Stadt selbst gelegenen Garten genistet habe.

Neuerdings hat dies auch Professor Dr. Liebe be-
obachtet. —

Unsere Vögel halten oft jahrelang den einmal ge-

wählten Brutplatz inue, oft aber wechseln sie damit
zum Handumdrehen und oft kehren sie nach ein paar
Jahren wieder zum alten Heim zurück. Die Vögel dieser

Art sind wirklich unberechenbar. Während die Haupt-
brutplätze bei Breslau, Glogau, Görlitz immer noch
dieselben sind, wie vor vielen Jahren, mit Ausnahme
kleiner localer Verschiebungen, theilt uns Hintz aus
Pommern mit, dass bei ihm die Drosseln erschienen,

zu bauen begannen, und dann ohne jegliche Störung
verschwanden, um sich 300—1000 Schritt davon auf
einzelnen, an der Strasse stehenden, alten Bäumen
häuslich niederzulassen und unmittelbar nach glücklich

aufgebrachter Brut weiter zu ziehen.

Was nun „das Lärmende" der Drosselcolonien

anbetrifft, so glaube ich dies aus eigener Anschauung
vorstehend zur Genüge dargestellt zu haben. Dennoch
ging ich, weil ich einen alten Ornithologen nicht von
diesem Lärm überzeugen konnte, aus meinem subjec-

tivem Ich heraus, und wandte ich mich mit der ein-

schlägigen Frage an meine Görlitzer Freunde. Die
Antworten waren folgende:

1. Dr. hon. R. Peck, Gustos der Sammlungen der
Görlitzer naturforschenden Gesellschaft und Director
des botanischen Gartens: ,Turdus pilaris nistete anfangs

der GOiger Jahre hier im Park, verschwand dann auf

einige Jahre und ist seit 5 Jahren ständiger Brutvogel.

Sie macht sich vom April bis Juli wie fast kein anderer

Vogel durch ihr Lärmen und Schreien allen Spazier-

gängern bemerklich, so dass kaum ein Tag vergeht,

wo ich nicht gefragt werde, was das für Vögel seien.

Jeder grössere Vogel, der sich ihren Nestern nähert,

wird mit fortwährendem Geschrei und Stossen (im

Fluge) vertrieben. Ich habe beobachtet, dass eine

Krähe vor 6— 7 sie laut schreiend verfolgenden Drosseln

sich in ein Lärchenbaumdickicht flüchtete und sich

nicht herauswao-te. Während dieser Zeit holte der Park-
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\väclitcr aus dem Gaitenliaiise das Gewelir und sclioss
1 berührte fast meinen Bruder und entleerte sich dabe

sie herunter. Aus h-iiherer Zeit möchte ich Dir noch derartig, dass die Brillengläser meines Bruders mit einer
einen Spass mit meinem Laubaner Bruder mittheilen, kalkweissen Schmutzfliissigkeit überzogen wurden, so
da er für das Wesen der Wachholderdrosscl am Brut- dass mein Bruder nicht sehen konnte, überhaupt nicht
platz sehr bezeichnend ist. Wir suchten also bei wusste, wie ihm geschehen war. — Zur Brutzeit sind
Kenncrsciorf (Görlitz) einen solchen auf; doch kaum die Drosseln immer laut, erst ii

hatten wir ihn betreten, als die Mannchen laut sciireiend sich weniger bemerkbar."
uns dicht bei den Köpfen vorbeiflogen. Einer von ihnen

m August machen sie

(Scliluss folgt.)
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Ersten internationalen Ornitholögen-Oongresses.
^l•\lltset2Ullg.;

On a beaucoup discute et ecrit d<^jii sur la qua- : importe avant tout de diriger les iouables efForts de
stion de savoir si teile ou teile espece est plus utile cliaque Etat.
quc nuisible ou vice-versa

; la Solution du problcme Plusieurs tentatives faites dejä par le Conseil federal
sans cesse pose est aussi difficile que les conditions

: suisse aupres des hauts gouvernements des autres Etats
et cnconstantes sont variees. Ce n'est donc pas dans sont restees jusqu'ici sans resultats apprcciables. Ii

semblable discussion de detail que je crois devoir
;
demeure douc dcvolu au Congrcs de Vieniie de di'cider

entrer ici.
j

gj l'exemple donnc doit etre suivi et si la question mep
Je voudrais voir «'tablir, ii grands traits, quelques rite une enteute scrieuse entre tous les pays inlc'resses.

pnncipes de protection partout geni'-ralement applicables.
I Quoi qu'appellant de tous mes voeux, au nom du

tout en laissant aux autoriti's supcricures dans chaque gouvernement de mon pays, la defense limitee ou
Etat de ccrtaines latitudes pour dcroger temporairement i'l limitee de toute cha,sse durant la seconde moiti^
ii ces grandes prescriptions, en cas d'mtervention urgente de l'hiver et au printemps dans les divers Etats curo-
vis a-vis du dt^veloppement exceptionnel de teile ou i pöens, je ne puis pas cependant, comme cliasseur,
teile espece alors malfaisante.

;
.sacriiie "ii l'exemple, et dclegue en nume temps de la

J ai pour mission du C 011 s ei 1 fc'deral suisse ! Societe suisse de cliasseurs, ne pas faire remarquer
de pousser, selon mon pouvoir, ii l'interdiction de qu"aussi longtemps que semblable interdiction, si

toute chasse, de tout procedc de capture et de tout jiistilii'e soit eile, restera bornce ;\ la superficie du petit
commerce au printemps des oiseaux migrateurs, qui, tenitoire de ma patrie, eile seradefait presque complö-
en gagnant leurs lieux habituels de nichee traversent tement ineftlcace, Condamncs iv l'inaction, nous ne uous
successivement diveres contrees pour s'etabiir tempo- consolons, nous autres cliasseurs suisses de la privation,
rau-ement en plus ou moins grand nombre dans teile qui nous est infligee, que parce que Ton nousfait esperer
ou teile rcgion, qu ils soient considercs comme auxiiiai- que notre bon exemple pourra peu ii engager nos voisins
res ou comme objets de consommation. Et ici, sous 1 et les autres Etats europcens ii donner, par l"iuiitation,

les termes proccdes de capture, il taut comprendre
j

une portiie plus i-atiounelle ä une niesure, qui nous
tontes espcces de nioyens de prise ou de destruction, ' prive de' notre part legitime K une propriete inter-
en grand aussi bien filets, lacets aires, etc. que recherehe ' nationale, tandis qrte de tous cotes nous voyons venir
des nids et des oeufs. sur nos marchcs le produit de lindustrie et des jouis-

Considcrant que c'est iii le moyen le plus direct i sances cynegetiques librement concedces en dehors de
et les plus eflficace de favoriser le dV'veloppement des ' nos etroites frontieres.
especes utiles h tous egards, la Suisse a pris, depuis . Je' pourrais citer une quantit(' de cas dans les-

tantut dix ans (IT sept. 75), l'iuitiative de la defense quels une Intervention active des autoritcs en diftcrents

entiere de toute chasse sur terre au printemps siu' son pays pourrait rendre certainement de grands Services,
territoire, ainsi que de toute capture d'oiseaux auxi- i\ la fois lagriculture oü h la siiviculture et ;i l'exploi-

liaires avec engin quelconque en tout temps: celh, tation rationnele des richesses ornithologiques dans les

afin de donner un^ bon exemple et d'engager, si pos- divers Etats. Je pourrais parier tonr iv tour de nom-
sible, les autres Etats ü la suivre dans cette voie oii breux petits auxiliaires abandonnes ii une destruction
eile marehe seuie jusqu'ici. insensce oii de divers gibiers niigrateurs livres ä une

Bicn que la loi suisse soit loin d'ctre encore ä exploitation aussi condamnable qu'irreflechie. Si d"uu
tous egards aussi parfaite q'uon pourrait la desircr, eile

|

cote, i'on depouille de jours en jours davautage nos
ne iiic'rite cependnnt pas, sur ce point partieulier,

:
campagnes des petits insectivores capables de les debar-

certaines critiques exagerees de son propre pays qui rasser de parasites dangereux, et si de l'autre, avec
semblent ne pas teuir assez compte du degre d'edu- ' des engins de destruction totijours plus perfeetionnes,
cation des popuiations helvetiques, aujourd'hui pour la

;
on seft'orce de reduire toujours davantage le nombre

majoritc', bien aptes h comprendre et aecepter des ; des hotes, precieux aussi, qui peuvent servir h raiimen-
restrictions cdictees dans l'intcret de tous.

j

tation internationale: si, au passage, on prend au tilet

La loi suisse vise un but d'un interet general
|
ou au lacet Toiseau qui eraigre vers les contrees pro-

reconnu, et si eile rencontre quelques diflficicultt's dans ! pre :i sa mutiplication et que, lii encore, on recherehe
Tapplication, eile n'en pas moins rendu des Services

,

avidemeut ses oeufs, pour en faire un commerce indigne
incontestables C'est h vous Blessieurs, reunis pour

i

qui rendra aux contrees du centre de l'Europe la

etudier les voies et moyens, de faire ressortir dans prosperite et la richesse qu'elles sont en droit de recla-
'

Yos dcliberations les points principaux sur lesquels il mer de bons rapports internationaux. (Fortsetzung folgt.)
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lieber das Voiivoiniiien des „Nucifraga caryocatactes'' als Brutvogel in der

Nälie des Stiftes Kein.

Von Franz Sales Bauer.

Der Verbreitungsbezirk der krahenartigen Vogel

ist ein so ausgedebnter und allgemeiner, dass gerade

den Vertretern dieser Ordnung keine Gegend zu aini

noch zu üppig erseheint. Keine der vielen und oft

aitenreielieren Ordnungen ist dem gemeinen Manne
in ihren verschiedenen Vertretern bekannter, als die

unserer krähenartigen Vögel.

In iedem Vorholze, auf jeder buschreichen Au,

in jedem üppigen Jungwalde huscht der misstrauische

schönbeschwingte Eichelhäher, plaudert auf den Gipfeln

der freier stehenden Bäume die geschwätzige lang-

geschwänzte Elster, krächzt die scheue NebeikrUhe

mit ihrer in jedem nur niögliclien Grade der Verwandt-

schaft innig befreundeten Schwester, der Rabenkrähe.

Die schönbefiederte Mandelkriihe, bei uns wahrschein-

lich ihres Gefieders wegen Blaiihäher benannt, bezieht

iährlich Ende April ihr bestimmtes Revier mit dem
iiohlen Brutbaume. Die Dohle, in der landesüblichen

Benennung Dachen, wird wegen des grossen Schadens,

den ihre zahlreichen Flüge am Kukuruz venirsaclien,

von dem Landvolke am meisten gehasst.

Nicht so sehr in die Oeffentlichkeit tretend und
mehr die Einsamkeit und Ruhe liebend scliUiijt sich

der Tannenhäher, Nucifraga caryocatactes, bei uns

Almhäher (Alpenhäher) benannt, durch's Leben.

Als ich vor zwanzig Jahren als Knabe den er.sten

Vogel dieser Art auf einem Kirschbaume zu Ende des

Monats Juli erblickte, erwachte in mir allsogleich die

Begierde, diesen mir noch Unbekannten in meine

<jewalt zu bekommen. Ich lief daher schnell zu meinem
Onkel, borgte mir ein Gewehr aus und rannte so

schnell ich konnte, um mir diesen grossen Staarl zu

<!rlegen. In der Nähe des Baumes angekommen retirirt

tler etwas misstrauische Vogel in das nahe Gehölz
;

iloch es gelang mir, mich anzuschleichen und den

Fremdling in meine Gewalt zu bringen.

Den Vogel in meinen Händen haltend, bemühte
ich mich vergebens darüber klar zu werden, zu

welcher Ordnung diese meine Beute zu zählen sei.

Das Gefieder sprach wegen seiner vielen weissen

Fleckchen auf schwarzbraunem Grunde für einen

Staar; — doch der Schnabel war stärker und länger,

n]s der einer Elster und eines Hähers (Garrulus

^landarius); — die Füsse waren die einer Dohle.

Unter diesen und ähnlichen Betrachtungen gelangte

ich, als ich gerade die schwarzen Schwanzfedern -mit

ihren weissen .Spitzen zählte, zum Hause meines Onkels

zurück, der mich schon vor der Hausthüre erwartete.

Mit dem Rufe : „Das ist ja ein Almhäher" weckte er

mich aus meinen Träumen.

Seit jenem Tage sind mir schon Hunderte von

Tannenhähern untergekommen, lichte und dunkle,

Junge und Alte. In die unmittelbare Nähe des Stiftes

kommen sie freilich nur in den Herbstmonaten zur

Zeit der Haselnussreife und da immer einzeln, der

8tamm bleibt in den abgelegenen einsamen AVäldcrn,

wo Relie weiden und sich die Füchse sonnen.

Das Stift Rein, drei Stunden ob Graz ia einem
kleinen Seitenthale des Älurthales gelegen, hat eine

nach Osten offene Lage, wird nach Süden von niedrigen

Hügeln, nach Westen und Norden aber von einem
Bergrücken bis in die Höhe von 1000 Meter einge-

schlossen. Dieser nach Norden und Westen liegende

Gebirgswald ist die Heimat des Tannenhähers, wo er

neben Auerwild, Haselhühnern, Schwarzspechten,

WesjDen- und Mäusebussarden etc. haust.

Obwohl der Wald gleich vor dem Tiiore des

Stiftes beginnt und ohne Unterbrechung sich bis weit

in das Gebiet der Brutorte des Tannenhähers hinein

erstreckt, so ist mir doch kein Fall bekannt, dass ich

ilm während der Monate seines Brutgeschäftes oder

sonst Jemand unter einer Entfernung von einer Stunde

vom Stifte weg gerechnet gehört, gesehen oderbeobachtet

liätte. Er ist daher ein echter Waldvogel. Sobald im

Frühling die Schneeschmelze in den Bergen beginnt,

fängt schon jedes Pärchen an seinen Brutplatz abzu-

grenzen und seine weitschallende Stimme erklingen zu

lassen. Man bemerkt bei diesem Vogel nie eine Zu-

noch Abnahme; denn auf dem Höhenzuge vom Mühl-

bach-, Walds- und Plesch-Kogel, das ist in einer ein-

bis zweistündigen Entfernung vom Stifte brüten alljähr-

lich circa 6 Pärchen. Das Nest, welches ich in den

eisten Tagen des April fand, enthielt 4 nackte Junge.

Dasselbe war auf eine halbgewachsene Tanne in einer

Höhe von 7 Meter gebaut. Die Alten schienen mir

weniger scheu, als ich sie sonst kenne; denn wenn sie

gleich wie der Kleiber manchmal keine Scheu zu

kennen scheinen, so sind sie doch in den meisten

Fällen nicht leichter zu beschleichen als eine Krähe.

Ja bei den Jagden wird man oft bis zum Ueberdruss

von diesen Vögeln gepeinigt, indem sie sich in der

Nähe des Standes aufbäumen, jedoch so, dass sie kein

Schuss erreichen kann, und fortwährend von einem

Aste zum anderen hüpfend tscher-tscher-tscher-tscher

rufen. Sind dann, wie bei uns immer mehrere Füchse

im Triebe, wo man auf das geringste Geräusch sorg-

fältig achten muss, um nicht von Reineke überlistet zu

Averden, so ist einem ein solcher Lärm doppelt unange-

nehm, weil gewiss auch jedes Wild den Warnungsruf
des anderen versteht.

Hier in dieser erwähnten Gegend trifft man den

Tannenhäher jahraus, jahrein; ich bin noch nie, weder

im Sommer noch zu einer anderen Jahreszeit hinauf

gekommen, ohne dass ich ihn gesehen oder gehört hätte.

Der Tannenliäher ist einer der Wenigen, die im

.W^inter, und mag er noch so streng sein, zuverlässig,

ebenso wie der Schwarzspecht in unseren Gebirgs-

waldungen getroffen wird.

Uebrigens halte ich bestimmt dafür, dass unsere

Gegend die südlichste im Laufe der Mur ist, welche

den Tannenhäher als Standvogel aufzuweisen iiat.

Ich kann mir unsere Gebirgswälder ohne das

langedehnte Rufen des Schwarzspechtes klich und des-

selben krickkrickkrickkrick wie ohne das kräck-kräck-

kräck des Tannenhähers nicht denken.

miiZ>^h
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Ein interessanter Enten-Bastard.

Vuii Baron Fischer.

All eineiu der ersten Tage September 1884 wurde
in Pomogy am Neusiedler-See von Graf Otto Serc'iiyi
am Abendanstiuide eine Ente erlebt, deren mögliciist

genaue Besclireibung ich im Naeht'olgenden versuelien

will, soweit mir dies mit Riieksiciit auf den Umstand,
dass ich sie bloss zweimal nur für Minuten gesehen,
— noch möglich ist.

Der Vogel war, nach Beschaffenheit des Schnabels
und der Schwimmer zu urtlieilen, kein junges Exem-
plar, nach einzelnen halbcntwickelten grünen Federn
am Kopfe männlichen Geschlechts. Wäre das Thier
um sechs Wochen später erlegt worden, so wäre über
seine Provenienz Manches sicher, was so nur als Mntli-

massung ausgesprochen werden kann.

Das Gefieder war dunkel, vom Dunkel-aschgj-au
bis zum SchwarzgrUn alle Schattirangen zeigend, die

beiden ersten Schwungfedern des rechten (?) Flügels
waren ganz weiss. Aiiirallend war der weisse Hais,

welcher genau die Zeichnung wie bei der männlichen
Lötfel-Ente zeigte. Diese Aehnlichkeit erstreckte sich

auch auf die Form des Plalses, sowie auf das i frei-

lich erst „keimende") Grün des Kopfes. Der Schnabel
zeigte die Farbe wie bei der Stock-Ente oder manchen
Haus-Enten (Konen u. m. A.). Die Schwimmer waren
getleckt wie der Kücken eines Feuersalamanders, und
zwar schwarz und oiangegelb. Ich bekam das Tiiier

einige Stunden nach dem Schusse in die Hand, so dass
sogar noch die intensiv gelbe Färbung des Augensternes
zu erkennen war.

So oft dem Jäger ein Enten-Bastard in die Hände
kommt und er nach der Provenienz trägt, wird er ge-

wülinlicii zum Naheliegendsten, Haus- und Stock-Ente
greifen ; die Gegenden, wo andere Species der Wild-
enten vorkommen, sind ja nicht allzu häufig. Die
weissen Schwungfedern im Flügel setzen es ausser

Zweifel, dass der Vater des Thieres ein Haus-Enterich
gewesen ist, bleibt uns also nur noch die Frage „oii

est la feiniiie"?-' zu beantworten. Dass die ^Mutter des
fraglichen Thieres der „wilile" Theil ist, scheint da-

durch erwiesen, dass im entgegengesetzten Falle unser
Vogel in irgend einem Geflügelhofe ausgebrütet worden
wäre. Es gibt also doch Fälle lin der t)rnithologie',

wo der angeblich unumstössliche Cardinalsatz der
Juristen „mater enim seinper certa est" — nicht

richtig ist.

Als ich den Vogel das erstemal sah, nahm ich

mir nicht lange Zeit, ihn zu betrachten, sondern trachtete

vielmehr wegen der hohen Temperatur, ihn möglichst
bald in die Hände Meister Hodeks gelangen zu
lassen. Das Bild des Thieres im frisch geschossenen
Zustande hatte sich jedoch tief genug meinem Gedächt-
nisse eingeprägt, um meine Schlüsse zu ziehen.

Trotz Widerspruchs mehrerer Ornitbologen, bleibe

ich doch dabei, dass die Stock-Ente in diesem Falle
unschuldig sei, und wir einen Bastard von Haus- und
Löftel-Eute vor uns haben. Ich will in Folgendem dar-

zulegen versuchen, welche Gründe ich dafür habe:

1. Die Grösse des Vogels. Für eine Kreuzung
von Stock- und Haus-Ente war der \'ogel viel zu
klein, er hatte etwa die Grösse einer Löffel-Ente.

2. Die Gestalt war die der Löffel-Ente, und
namentlich wenn ich mir den Vogel fliegend denke,
muss dies dem ganzen Habitus nach auffallend ge-i

Wesen sein.

3. Die weisse Färbung und Z e i c h n u n g
des Halses, die für die Löffel-Ente ebenso charak-
teristisch ist, wie etwa die bekannte weisse Zeichnung
am Halse der mannlichen Spitz- Ente.

4. Die Farbe der Seh wi m m er, nämlich der
gelb gefärbten Theile derselben. Derjenige, der in der
Lage ist sehr häufig frisch erlegte Stock- und Löffel-^

Enten neben einander zu sehen, lernt Faibenunter-
schiede erkennen, die dem Laien, oder demjenigen, der
nach Präparaten studirt, entgehen. Nun, ich kann es

ohne Unbescheidenheit sagen, dass mein Farbensinn
ziemlich entwickelt ist, und mir beim ersten Anblicke
der Ente die Nuance des (Jrangegelb sofort auffiel,

und zwar als jene, die der Löffel-Ente eigen ist.

5. Die Lebensweise der Löffel-Ente.
Wenn an mich die Aufgabe gestellt würde, die Enten
nach ihrer Lebensweise zu classificiren, so wäre es

sicherlich die Löffel-Ente , die ich als nächste der

Stock-Ente anreihen würde, so viel hat sie mit dieser

gemein. Namentlich im Herbste am Abendanstande
hatte ich Gelegenheit diesen auch von Brehm er-

wähnten Umstand zu beobachten. Das Aufsuchen ganz
kleiner, an, ja i n Ortschaften gelegener Wässer, ge-

hört unter diese Rubrik, und so mag sich denn die

Mama unseres Vogels irgend einmal unter eine Schaar
von Haus-Enten gemischt haben.

G. Der Einwendung, dass gerade das merkwür-
digste Merkmal der Löffel-Ente, der breite Schnabel
fehle, kann ich nur als paialysirend die ebenso charac-

teristische Zeichnung des Halses und die Färbung der

Schwimmer entgegensetzen.

Der Zweck dieser, manchem Leser gewiss zu

lange scheinenden Besprechung einer so gewöhnlichen

Erscheinung, wie es ein Enten-Bastard ist, — ist nicht

der, ein schon von vielen Anderen constatirtes Paaren
zwischen Enten verschiedener Species nochmals aufzu-

tischen, sondern vielmehr jener : alle Jäger und Orni-

thologen, welchen solche Fälle vorkommen könnten,

zum genauen Prüfen und Veröffentlichen derselben zu

veranlassen. Wie viel werthvolles Material geht unbe-

achtet verloren, weil die Erscheinung dem Beobach-
tenden zu unbedeutend scheint, um sie näher in's Auge
zu fassen, geschweige denn, um sie der Oeffentlichkeit

zu übergeben. Aus je kleineren Tlieilen man jedoch

ein Ganzes zusammenfügt, desto kleiner werden auch

die Lücken sein, welche bleiben, desto fester, solider

wird das Gefüge des Baues, sei dies nun eine Mauer
oder die durch Zusammentragen zahlreicher Beobach-
tungen entstandene Erfahrung,' in irgend einem Zweige
der Wissenschaft oder der Praxis des Lebens.

Csorna, 21. März 1885.
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Allgemeine deutsclie Ornlthologisehe (jesellscliaft.

Sitzung vom 2. M ä r z. — Voi-sitzender

:

Herr Prof. Cabanis. — Aus der grossen Anzahl der

eingegangenen Arbeiten weist Herr Prof. Cabanis
vornehmlich auf eine kleine Veröffentlichung unseres

auswärtigen Älitgliedes, des Herrn Th. Koppen (Coburg)

iiin über die Einbürgerung von Nachtigallen. — Herr
Schalow referirt eingehend über eine interessante

Arbeit von Lwoff : Beiträge zur Histologie des Haares, der

Borste, des Stachels und der Feder. — Herr Hartert
bespricht eine kleine von ihm veröffentlichte naturwissen-

schaftliche Studie: Die Feinde der Jagd [Berlin 1885),

welche eine Anzahl trefflicher Abbildungen von Mützel

enthält. — Herr Ziemer legt die im Auftrage des Aus-

schusses für Beobaclitungsstationen der Vögel Deutsch-

lands bearbeiteten Karten vor, welche die geographische

Verbreitung dei- beiden Goldhähnchen, R e g u 1 u s

eristatus und ignicapillus, der Weissaugenente,

Fuligula 1 eucop h th a Im a und der Löffelente,

Spatula clypeata, in Deutschland und den an-

grenzenden Gebieten darstellen. Eine Reüie interessanter

Mittheilungen bezüglich genauer localer Verbreitung

begleiten die Vorlage. -— Herr Deditius theilt im
Auszuge den Inhalt der jüngst in russischer Spi'ache

erschienenen wichtioen Arbeit Eujren Büchners in

Petersburg: Die Vögel des St. Petersburger Gouver-
nements (Arb. d. St.'Pet. Naturf. Ges. Bd. 14, 1884),

die bezüglich der Verbreitung einer Anzahl von Arten

sehr viel Neues bietet, mit. Da die russische Arbeit den
Fachgenossen wenig zugänglich ist, wird der von dem
V'ortragenden angefertigte Auszug im Journal für Orni-

thologie veröffentlicht werden. — Herr Dr. Reichen ow
legt eine Anzahl von Vögeln vor, welche von dem
bekannten Afrikareisenden The'usz, der im Dienste der

Association internationale mit Stanley am Congo geweiltj

in Stanleypool (Iß" ö. L., 4. 25" s. Br.) gesammelt
worden sind. Unter diesen befindet sich die von Barboza
ans dem Tavaav beschriebene Parus rufiventris.
Dieses Exemplar liefert den Beweis, dass die von Böhm
in Kakoma gesammelte rothbäuchige Meise, welche
von Reichenow und von S c h a 1 o w irrthümlich als

Parus rufiventris Boc. betrachtet wurde, einer bis-

her unbekannten Art angehört, welche Herr Reichenow
als neu beschreibt und für welche er den Namen

P. p a 1 1 i d i V e n t r i s n. sp. in Vorscldag bringt.

Herr Dr. Reichenow theilt ferner mit, dass von
Herrn Thöusz wiederholt Balaeniceps rex am
Congo beobachtet worden ist, leider aber nicht erlegt

wurde. Es wird hiedurch die von Schuster gemachte,
aber bisher als wenig glaubwürdig betrachtete Mitthei-

lung tiber das Vorkommen des Schuhschnabels am
Cunene bestätigt. — Herr Dr. Reichenow ist augen-
blicklich mit einer Revision der Ploceiden beschäftigt.

Er weist nach, dass sich die im östlichen Centralafrika

vorkommende dem Euplectes tana Smith, nahe-

stehende Art von der südlichen Species unterscheide

und zu trennen sei. Er schlägt für die Art den Namen
E. tana subsp. ladoönsis vor. Herr v. Pelzeln

hat bereits (verg. zool. bot. Ges. Wien 82. p. 506)
auf die Unterschiede aufmerksam gemacht. — Herr
Reiss zeigt einige Melanismen des Chrysomitris

; carduelis vor, von denen das eine Individuum ganz
ausserordentlich intensiv gefärbt ist. Es wurde zusammen
mit 6 anderen gleichfalls schwarzen Vögeln in der

Nähe von Wien gefangen. Das zweite Exemplar stammt
aus der Gegend von Prag. Beide Vögel waren ausser-

ordentlich munter. — Herr Schalow widmet der

Örnis Caucasica von Radde eine längere und ein-

gehende Besprechung. Der Vortragende erörtert mit

Rücksicht auf die Nachbarfauna des Kaukasus speciell

die hohe Bedeutung des Radde'schen Werkes bezüglich

der Förderung uilserer Kenntniss der geogi-aphischen

: Verbreitung der Vögel und bespricht das Verhältniss

! des kaukasischen Gebietes zu den einzelnen Subregionen

;

der grossen polararctischen Region. — Herr Hartwig
i

theilt einzelne biologische Beobachtungen über Picus
m arti u s und G al 1 i n ago scolopacina mit. — Herr
Ziem ei": berichtet, dass am 29. Mai 1884 ein Exemplar
von Gyps fulvus bei Schlosskämpen (Pommern)
erlegt worden ist. — Herr Dr. Reichenow ruft

Herrn Hartert im Namen der Gesellschaft ein herzliches

Lebewohl zu. Herr Hartert wird in nächster Zeit,

als Begleiter des berühmten Reisenden Flegel, Europa
, verlassen und sich zur zoologischen Erforschung des

Niger-Benuö-Gebictes nach Westafrika begeben.

Berli:

Itermanii Sclinlow.

*l-;3>!C!S'r

Literarische s.

Dr. Ä. B. Meyer. Notitzen über Vögel, Nester
und Eier aus dem ostindischen Archipel, speciell über
die durch Herrn C. R i b b e von den Aru-Inseln jüngst
erhaltenen mit fünf Tafeln (Separatabdruck aus der
Zeitschrift für die gesaramte Ornithologie, Budapest 1884).

Diese Abhandlung bildet einen höchst werthvollen
Beitrag zur Kenntniss der Ornis des ostindischen
Archipels und der Fortpflanzungsgeschichte der dortigen
Vogelvvelt. Als neue Arten werden aufgestellt, Rheetes
analogus von den Aru-Inseln und Xanthotis rubionsis

von Neu-Guinea.

Die Tafeln enthalten: Tafel XIV. Fig. 1, Rheetes
rubiensis. Fig. 2, Rheetes analogus. Tafel XV. Köpfe
von Rheetes rubiensis. Fig. 1, Rhecteg analogus. Fig. 2
und Rheetes decipiens Salvad. Fig. 3, Tafel XVI.
Eclectus roratus pull Fig. 1 und 2. Tafel XVII. Eier

von Mimeta flavocincta Fig. 1, Paradisea apoda Fig. 2

Eulabeornis castaneiventris Fig. .3, Aeyotheles Wal-
lacei Fig. 4, ? Rheetes sp. ? Fig. 5, Myiagra rufieoUis

Fig. 6, Tafel XVIII. Eier von Cracticus cassicus Fig. 1,

C. Quoyi Fig. 2—4, Tropidorhynchus aruensis Fig.

5—6, Glycyphila modesta Fig. 7—8.

E. F. von Homeyer. Beschreibung eines neuen

Steinschmätzers, Saxicola cypriaca, in Zeitschrift für die

gesammte Ornithologie, 1884, Heft XIV, Seite ."97.

Von grossem Interesse ist die Bekanntmachung

dieser neuen aus Cypern stammenden Steinschmätzer-

art, welcher Saxicola morio nahe steht, sicli aber

wesentlich von derselben unterscheidet. v-
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Gustav Prütz, lllustrirtes Mustertauben - Buch.

V'^on diesem wahrhaft classischeii Werke sind nunmehr
i;5 Liei'erungen erschienen, jede mit 2 imistergültigeu

Taf'ehi geziert. Es wäre überflüssig von diesem

Buche mehr zu sagen, als dass es jedem Taiibenzüchter

vollständig unentbehrlich ist, da die gesanimte Literatur

kein Werk aufzuweisen hat, welches den Gegenstand

so gründlich und gewissenhaft behandelt, wie das vor-

liegende. Leider scheint es noch lange nicht genügende
Verbreitung gefunden zu haben, denn wäre dies der

Fall, so würden dem Publikiim unmiiglich auf Aus-

stellungen hunderte von Tauben vorgeführt werden
können, von denen die preisgekrönten füglich als

Musterthiere für die perhorrescirten Capital - Fehler

gehen könnten. <•• U-

Dr. G. A. Fischer. Uebersicht der in dem Massai-

land gesiunmelten und beobachteten Vogelarten mit

zwei Tafeln (Se])aratabdruck aus der Zeitschrift für

die gesanimte Ornithologie, Budapest 1S81).

Eine wichtige Abhandlung, welche die Vogelwelt,

der vor Dr. Fischer, von keinem Ornithologen be-

tretenen Ijandstriche Ostafrika's, nordlich und östlich

von Kilinia-Ndjaro zum Gegenstand hat. Es konnten von

der Küste bis zum Naiwascliasec 345 Arten beobachtet

werden. Von den eingesammelten 2G'J Arten erwiesen
s^ich i5() als neue.

Es sind dies : Lusciola africana, Neocossyphus
rufus, Saxicola Schalowi, Tarsiger orientalis, Calaiiio-

nastes Fischeri, Tricholais oecipitalis, Euprinodes
Golzi, Barnesia melanocephala, Cisticola nana, Cora-
phites leucoparaea, Passer rufoeinctus, Euplectes Frie-

derichseni, Nigrita Cabanisi, Nyphanturnjus Reichenowi,
Calyphantria erythrogenys, Notanyes Fischeri, Zoste-

rops eurycricotus, Nectarinia melauogastra, Drepano-
rhynchus Reichenowi, Cinnyris Falkensteini, Parus frin-

gillinus, Pliyllostrepiius parvus, Prionops poliolophus,

Cliloropeta niassaiea, Alsconax murina, Dioptrornis

Fischeri, Cotyle rutigula, Corythaix Hartlaubi, Pieus

(Mesopicus) rhodeogaster, Barbatula simplex, Trachy-
phonus Boehmi, Poeocepliahis massaicus, Turtur per-

spicallita, Franeolinus Altumi , Cursorius gracilis,

Charadrius venustus.

\'on diesen wurde Calyphantria ei ythrogenys hier,

die übrigen hier und im Journal für Ornithologie,

Januar- und Aprilhelt, beschrieben. Als neue Gattungen
wurden aufgestellt : Neocossyphus (Turdinacl, Drepano-
rhynchus [Nectarinidaej und Dioptrornis |J[uscicapidae].

Abgebildet sind: Tafel XIX. Parus fringillinus Fig. 1,

Euplectes Friedrichseni Fig. '2. Tafel XX. Notanyes
Fisciieri Fig. 1, Drepauorhynchus Reichenowi Fig. 2. i'.

--»OOIN

„Die geehrten Vereins-Mitylieder werden einge- alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien und ..Die

laden, ihren Jahresbeitrag per 5 fl., rücksichtlich die

Ergänzung desselben an den Honorar-Cassier, Herrn

Dr. Carl Zimmermann. Hof- und Gerichtsadvocaten in

Wien I., Bez., Bauernmarkt Nr. II, einzusenden.

Die beiden vom Schriftsteller Dr. Karl Russ in

Berlin herausgegebenen Blätter ,.lsis", Zeitschrift für

gefiederte Welt . Zeitschrift für Vogelliebhaber. Züchter

und Händler, sind durch Verkauf in den Verlag der

Creutz'schen Buchhandlung in Magdeburg (Inhaber die

Herren R. & M. Kretschmann) übergegangen und werden

in der bisherigen Weise durch den bisherigen Redacteur

Dr. Carl Russ in Berlin fortgeführt.

-HdOsOiN-

Notizen.

(Ein seltener Fang.) Am 'J. Februar d. J. vor

7 Uiir früh Morgens, wurde auf dem Gesimse eines im

2. Stockwerke gelegenen Fcpsters eines bierortigen

Fabriks-Etablissements ein grosser Vogel sitzend be-

merkt, und von dem bei selbem Fenster beschäftigten

Arbeiter, der den einen Flügel des Fensters behutsam

üft'nete, ergriffen. Der Vogel war ein Haselhuhn, welche

Hühnerspecies in hiesiger, an der Nordgrenze Böhmens
am Fusse der Tafeltichte gelegenen Gegend, nur höchst

selten (?) und wohl nur im Durchstrich vorkommt.

Wie der Vogel, der ganz frisch und gesund war, auf

das Gebäude kam, ist vielleicht damit zu erklären, dass

selber im nächtlichen Zuge begriffen, durch die Gas-

beleuchtung der Hofräume geblendet, an das Fenster

flog und dort momentan erschöpft sitzen blieb.

Bereits am 18. Februar stellten sich hier die

Staare ein, welche durch aufgestellte Nistkästen gehegt

wurden : freilich mussten sich selbe, wie fast in jedem

Jahre, in den Witterungsverhältnissen der hiesigen

rauhen Gegend verrechnet haben, denn seither hat der

Winter neuerdings die Felder und Wiesen mi'. .Schnee

bedeckt, aber die lustigen Cumpane lassen sich ihre -iute

Laune nicht stören, sie verschwinden von Zeit zu Zeit,

um bald wieder auf ihrem alten Platze zu erscheinen,

und dort trotz andauernd kalten und schlechten Wetters

ihr Lied zu pfeifen.
Roi'Cit Eöcr.

Neust.iiltl bei Friedlautl iu Böhmen, 24. M.=iiz 1885.

Am 15. Juni 1884 bemerkte mein Obergärtner

zu Grafcnegg in Niederöstereich, dass im Obstgarten

ein Kirschbaum sich der besonderen Aufmerksamkeit

geflügelter Gäste erfreut hatte. Ausserdem, dass die

Kirschen auf dem Haume arg zerpickt und vermindert

waren, lagen noch eine ^lenge auf der Erde, welcher

Vorgang beim Besuch von Sperlingen gewöhnlich nicht

it Tagesanbruch amvorkommt. Er ging daher m
nächsten Morgen neuerdings dahin und sah einen starken

Flug ihm unbekannter Vögel über den Kirschen. Er
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holte sogleich seine Flinte, sclilich sich an und sclioss

in den Schwärm. Das Resultat waren ein Todter, ein

geflügelter und ein leicht Verwundeter, den er noch

den ganzen Tag im Park verfolgte ohne ihn zu be-

kommen. Die beiden ersteren wurden mir gebracht

und erwiesen sich als (Pastor roseus) Rosenstaare. Der

geflügelte wurde meiner Tochter L. übergeben, unter

deren Pflege er bald geheilt und vollständig zahm ge-

worden ist. Der Schwärm war ungefähr 50—60 Stück.

Im Jahre 1844 besuchte ebenfalls ein Schwärm von

viel grösserer Anzahl meinen Park in Grafenegg, wovon

ebenfalls durch den damaligen Gärtner 8 Stück mit

einem Schusse erbeutet wurden, wovon noch einer

meine Sammlung ziert. Im Uebrigen wurden die Rosen-

staare weder damals noch jetzt von der Jägerei oder

sonstigen Privaten irgendwo bemerkt.

(iraf lireiiimer Eiikevoirtb.

NB. Der Kosenstaar befindet sich gegenwältig in Wien bei

meiner Tocbtor im besten AVoblsein.

Gestern, am 1(5. Februar, sah ich im Hansag die

ersten Bachstelzen. Es mochten 10— 12 Stück sein,

welche am Eise angefrorene Insecten sammelten. (Es

ist dies namentlich die roth- und schwarzgrün gebiin-

derte Larve eines Käfers, welche ich heuer selbst

während der grössten Kälte am Eise und Schnee zahl-

reich fand.)

.

Baron Fiscüer.

(Aus Mariaschein in Böhmen.) Einer gütigen Mit-

theilung des Herrn Professors Wies bau er vom
25. November 1884 verdanke ich die Nachricht, dass

der grosse Schwärm der Rauchschwalben bereits vor

Mitte September abgegangen war, jedoch sich am 12.

ja sogar noch am 18. October manche vorfanden, am
18. zählte der Herr Professor wenigstens vierzehn, die

im Thale vor der Geiersburg fleissig Insecten jagten.

Der eben angerückte Winter mit seinem Eis und

Schnee brachte eine Schaar dort seltener Gäste,

nämlich etwa ein Dutzend IMposschnepfen (Scolopax

gallinago), sie hielten sich am 24. November den ganzen

Tag ganz nahe auf der ruhigen, von einem kleinen

Canal durchzogenen Wiese auf der Ostseite des Seminar-

gebäudes auf, so dass sie von den Fenstern aus sehr

gut beobachtet werden konnten. Ob der Vogel dort

selten ist, darüber wird Professor- Wi es b a ue r noch

nähere Erkundigungen einziehen. So nahe an die

Häuser scheint er jedenfalls nicht jeden Winter zu

kommen, denn die heurigen Octavaner, welche schon

acht Winter hindurch täglich durch dieselben Fenster

hinaus sehen, sahen ihn nun zum ersten Älal.

Es war recht unterhaltend die possirlichcn Thiere

zu beobachten. Kaum 12 bis 15 Meter vom Fenster

entfernt wateten sie in dem, nur eine kurze Strecke

über das Gras hinfliessenden Wässerlein auf iind ab,

bald dort, bald da den langen Schnabel bis an die

Wurzel eintauchend und sich Nahrung herausholend.

Vom War.ser weg gingen sie in den Schnee, hier das-

selbe versuchend,, aber stets nur in der Nähe des

Wassers, wahrscheinlich weil nur hier der Boden nicht

zugefroren war. Gar so friedlich ging es gerade nicht

zu bei diesem Geschäft. Hatte ein Vogel eine günstige

Stelle gefunden und verweilte er länger thätig daselbst,

so ging bald ein anderer gestreckten Laufs auf ihn

los, ihn zu verdrängen. Sehr possirlich war es zu

sehen, wenn sich der angegriffene Vogel zur Wehre
setzte, was jedoch selten geschah. Da richteten beide

Gegner die Hälse stramm auf und gingen mit etwas

erhobenen Flügeln und halbkreisförmig aufgerichteten

Schwanz aufeinander los. Der Kampf war jedoch von

kurzer kaum 5 Secunden lanaer Dauer und fleissie:

ward wieder weiter gefischt. Manchmal stand aber der

eine oder andere dieser Vögel unbeweglich minuten-,

ja viertelstundenlang auf derselben Stelle. Gegen Finken,

die sich iu ihre Gesellschaft einmischten, erwiesen sie

sich sehr friedlich.

^3°öfs=-

Vereiiisaiigelegenlieiteii.

Die nächste Monatsversammlung des Vereines

findet Freitag, den 10. April 1885, um 6 Uhr Abends,
im grünen Saale der kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften statt. Gäste sind willkommen.

Tagesordnung.

1. Mittheilungen des Vorsitzenden.

Vortrag des Herrn Dr. Ludwig Ritter von Lorenz
„Die Bildung der Feder".

ä. Mittheilungen von Seiten der Anwesenden gegen

vorherige Anmeldung des Stoffes bei dem Vorsitzenden,

und Debatte über Motive des Vortrages.

Neu beigetretene IViitglieder.

Die Geflügel- Section der ornithologischen Gesell-

schaft , Freunde der gefiederten Welt" in St. Gallen,

Schweiz.

Herrn Dr. Franz Hold, praktischer Arzt in

Grieskirchen, OberOesterreich. (Durch Hrn. Hanns von

Kadich.)

Herrn Dr. K u tte r, kön. Ober-Stabsarzt in Kassel.

(Durch Herrn Othmar Reisei-, jun.)

Herrn Dr. Hermann Widerhofer, k. k.

wirkl. Hofrath und Leibarzt. (Durch Herrn Othmar

Reiser jun.) Wien, I., Plankengasse 1.
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Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

Societk dei naturalisti di Modena.
Allgemeine T In e r s c b u t z - Z e i t u n j» in

D.irnistadt.

Zuwachs zur Böchersammlung.

A 1 p li. Dubois. Revue critique des oiseaux de
la Familie des Bucdrotides (Gescbenk des Verfassers).

Aipb. Dubois. Remarques sur les alouettes du
genre Otocoiys (Ooscbonk des Verfassers).

Newton. Ornithology (Gescbenk des V-erfassers).

Agostino Bonomi. Avifauna Tridenfina. (Ge-
scbenk des Verfassers.)

Gustav Prütz. Illustrirtes Mustertauben- Buch.
8— 13. Lieferung. (Recensions-Exemplar.)

i

Zuwachs zur Vogelsammlung.

Ariuila clausa. Fall. Grosser Scbreiadler. Ge-sehenk

des Herrn Grafen Zdenko und Herrn von Zierotin.

loHLsera^te.

^ Ilans Maier in Ulm a. d. Donau ^
I

(lirecter Import italieiiisclier Prodiicte 1

^ liefert, lebende Ankunft gaiantirt, franco, ausgowacliseno $

^ itaüeaiscfiio Hiilufies' «ad Kahaea |

$ schwarze Dunkelfüssler ä St Rm 2 80 i^

J)
bunte Dunkelfüssler

, „ .,' 3.— $
J bunte Gelbfüssler ^ ^ ^" 3_'35 i
\ reine bunte Gelbfüssler „' " " 3.85 »P

e peine schwarze Lamotta „
'' '' 3'35 ^

n. rreifliste posffiei. Ilumlevttveise biliiyet: £

€;cle;;'eiilieilwkaiir:
Die Eier der europäischen Vögel, nacb der Natur

gemalt v. F. W. J. üacdckcr: mit Bescbreibiing des
Nestbaues von Baedeker. Itrehni und l'aesslcr. Mit
80 Tafeln in tViiisttT Farbeiiausl'iilniiii^, l' Bd Folio
Pracbtbände. Statt 135 Mark für 75 Mark.

'

S. €iiilo;&-aii As €'0.. Leipzig.

NatürgeschfGhte der Vögel Europas
von

Dr. Anton Fritscli.

Pnirlitwork mit 708 Abbildimü'eii sämiiitlichor in

Europa vorkoiiiiueiKlpii Voi;-('l;irteii aiil' Ol Folio-
tal'cln in Farbondnifk iipbst erläutenidftin Text in

Octav, .")0G Seiten.

Den Mitgliedern des „Ornitbologiscben Vereines
in Wien" wird dieses Werk zu erianässig-tem
I^reise, ungebunden um 40, in Pracbteinband um
Mtl. vom Verfasser (Prag, Brennte gasse 25)

geliefert und auch vierteljahrige Ratenzahlung ä 10 fl-

gestattet. Jlan wende sich deshalb an den Secretär

des Vereins.

Abonnenients-Einladnng.

Mit dem 1. Januar d. J. begann ein neuer Jalirgaug
und zwar der sechste der

„Allgemeinen ThierschuU-Zeitschnft"
(XII. .Jahrgang der Zeitschrift des Thiernchntz- Vereines für

das Orossherzogtlmin Hessen),

OpRan lies Tliierschnlz-VereinM für das (irossh. Hflssen, des
Tiiierstlinlz-Vereinos in MUnvIim und seiner FüluIeD, nowie
der Tliiprschutz- \'prpinp in üraunsclureis, Cassel, tüo^an,
(iiirlitz, (iolha, Hanau, iürsvliheri:. Karlsruhe, Leipzig, .Mainz.

.\aila und \\iirzhHr<;.

Dieselbe erscheint monatlich einmal in der Stärke eines

Drncltbogens.

Preis im Buchhandel [durch die Fr. Würtz'scho (Job. Walla)
lincblian lliing in Darnistadlj 2 M.

Preis durch die Post, incl. Hestellgeld 2 ,,

für den gauzcn .Jahrgang.

Allflnict^ über 900II: verbreitet in ganz Deutsch-
land, Oi'stoniicli und der t>cliweiz.

Iiilinit: Aufsätze über TIricr- Und Vogelschutz, Vogel-
kunde etc. aus der Feder hervorragender Schriftsteller; Be-
sprechung der einschlä.rigen Literatur; Xlitthcilungen aus den
Thierschutz-Vert'inen und über deren \VirUs,'\inkeit. ''

Die weite Verbreitung und hohe Auflage der ,,AII^
{c<>iii«*iiieii Tliifri^cliulz - XfilMt'lirifC' sidicit

.\ll#.<*i$E<*ll den iri'instit."^t<;n rrt'o!^. Hol liisortifins-Anfti.Kgen

wild die viermal gespaltene Petitzeile mit 20 Pf. bereohnet.

Zu reclit zahlrcuhcm Abonneiijent etc. ladet ein

llarnistadt, im Januar 1883.

Der Herausgeber
der ..illgemeineo Thi(rs(hol:-Zrilsclirifl.

rir. Scliaeter.

J

! ! Gelegenheitskauf !

!

llomeyer. E. F. v., Waiuleriingeu der Vögel, Säuge-
tiiiere, Fische und Insecten. 4l.T Seiten, 1881.

Statt Ladenpreis ff Mark für 3 Mark. '"'- [''

Homeyer, Ornitliolog. Briefe. (Enth. interess. Briefe der
bekanntesten Ornithologen). 340 Seiten. 1881. Statt

Ladenpreis 6 Mark fiir 2 Mark, i .,,;jr

^. CilogRii «S? Co.^ Leipzig.

Verleger: Der Ornithologische Verein in Wien.

Comniisslonsverleser: Die k. k. Horbucbhandlnng Wilhelm Frick (vormals Faesy & Fr ick) in Wien. Graben

llicKii aN lloila^ic ein Pi-ON|ii-c*t «lei* k. k. Hof iHieliliniKlIiiiiK Millieliii Fi-iek

.

Druck von J. B. W'allishausser.
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11 ä für für
Redacteur: Dr. Gustav von Hayek.

Die r^Mittheilunsen des Ornttbolosischen Vereines in Wien" erscheinen monatlich einmal. .Abonnements ä6 fl., sammt
Franco - Zustellung 6 fi. öü kr. — .- i3 Mark jähvlich, sowie Inserate ä S kr. ^ 16 Pfennige für die Sspaltige Nonpaveille/.eile
werden in der k. k. Hofbuchhandlung Wilhelm Frick in Wien. I.. Graben Nr. 27. enteegengenomnien. und einzelne Nummern
ä, .^0 kr. = 1 Mark daselbst abgegeben. — Jlittlieiluncen an das Piäsidiiim sind an Herrn AdolfBachofen V. Echt in Nussdorf
bei Wien, alle übrigen Korrespondenzen an den i. Sekreiär Herrn Dr. Gnstav von Hayek, HI., Marokkanergasae 3 zu rrchten.

Vercinsniitglicder beziehen das Blatt gratis.

1885.

Iiilialt : Ernst Harlert. Reiac räch Neuwerk. (Fortsetzung;.) — Othmar Keiner, Der Kolkrabe in den österreichischen Alpenliindern. — Talsky. Eine

ornithologische Localsammlung auf Schloss Pernslein in Mähren. (Fortsetzung.) — Baron v. Rosenberg. Die Paradiesvögel und ihre Verwandten.

(Sclilnss.) — Major Alex. v. Homeyer. Die Wachholderdrossel, (Turdus pilaris, L.l (Schluss.) — Prof. Dr. C.W.v. Dalla Torre. Ornithologisches

aus Tirol. — Sitzung^^protokolle des ersten intern. Oruilhologen-Congresses. (Fortsetzung.) — Notizen. — Vereinsangelegenheiten. — Inserate.

Reise iiacli Keuwerk.
Von Ernst Martert.

(Fortsetzung.)

Auf der Insel Neuwerk befinden sich nur ein

paar Gehöfte, ein grosser und ein Icleiner Leucht-
thiirm und eine Rettungsstation. Die Schule wird von
den IT Kindern beiderlei Geschlechts besucht. Dicht
am Leuchtthurm liegt ein kleiner Teich mit etwas
.Schilf, sonst finden sich nur noch einige kahle Teiche.
Das innerhalb des die Insel rund herum umgebenden
Deiches liegende Land besteht aus fruchtbarem Acker
und feuchten Wiesen von Gräben mit süssem Wasser
durchschnitten. Am Leuchtthurm sind zwei buschreiche
Gärten, ausserdem noch drei lileinere Giirtchen vor-
handen. Das ausserhalb des Deiches gelegene Land,
der „Ausserteich " ist zum Theil ziemlich ausgedehnt,
bei Hochwasser oft ganz von der See bedeckt, fast

nur mit kurzen, harten Gräsern bestanden, von „Sielen"
durchzogen, durch die das Seewasser abfliest. Im Osten
ist eine kahle Düne durch eine todte Reisighecke be-
festigt. Kühe, Schafe, Pferde werden ziemlich viel ge-
halten, die Schafe weiden auch auf dem Aussendeich

und wissen sich wohl vor der Fhith zu retten, oder

werden auch von den Eigenthümern bei stürmischem
Wetter über den Deich hinübergetrieben. Von wilden

Säugethieren kommen nur Wanderratten, Mäuse und
Spitzmäuse, vor, auch viele Igel, die aber vor Jahren

durch einen Thierfreund hergebracht sein sollen und

sich sehr vermehrten. Die Pflanzenwelt scheint wenig
Einjenthümliches zu bieten. Nur die allerfjewöhnlichsten

Strandpflanzen haben die Botaniker gefunden, die

Düne ist nicht ausgedehnt genug und ohne geschützte

Thäler, so dass Dünenpflanzen nur wenig vorkommen.
Von Schmetterlingen sah ich der vorgerückten Jahres-

zeit halber nur einen Frostspanner (Cheimatobia
brumata), von Käfern einige Carabiden, Chrysomela
haemoptera, Staphylinen, Elatern — nichts Hervor-

ragendes.

17. October Morgens 7 Uhr + 11" R.Trübe.
Starker, Nachmittags bis zum Sturm gesteigerter Wind
aus Westen. Mit grosser Erwartung ging es in der
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Friilie an den Seestrand. Und in der That war liier

ein wirklich grossartiges Vogelieben ! In grössten Massen
waren die Austernfisclier (Haeniatopus ostralegus) und
grossen Brachvögel (Nunienius arquatus) zu sehen.
Morgens gegen 7 Ulir war die Fliith nocii weit zurück
und daher bei der gänzlich mangelnden Deckung gar
nichts auszurichten. Wir — der Sohn des Strandvogts
Herr Arnold Butt, war mein fast steter Begleiter und
Führer — setzten uns daher in ein zu diesem Zwecke
gegrabenes Erdloch am Strande und warteten. Immer
näher, der heranbrausenden Fluthwelle weichend,
rückten die dichten Massen, eine Schaar von Tausen-
den von Austerntiscliern in schwarz - weiss - roth
schimmernder Schlachtlinie — auf den beiden Flügeln
Tausende von Brachvögeln, leichter Cavallerie ver-

gleichbar. Alles hastete und drängte durcheinander,
flatterte hin und wieder, pfiff und schrie, zankte sich

und musterte die über den Strand herschäumenden
Wogen und liess nichts üeniessbares unbeachtet. Es
war ein so interessantes Treiben, dass man noch
lange hätte zusehen mögen; als aber die Fluth
bis auf etwa 90 oder 80 Schritte herangekommen,
war es für uns Zeit, an den Rückzug zu denken, weil

auch schon im Rücken Wasser durch das Siel heran-
kam. Daher krachten dann unsere Schüsse und blieben
trotz der noch ziemlich grossen Entfernung nicht ohne
Resultat — wir aber kamen nur mich mit recht nassen
Füssen zum rettenden Deich zurück.

Ausser den genannten Vögeln beobachtete ich noch
den nordischen Kiebitzregenpfeifer (^Squatarola hel-

vetica), viele Möven, grosse Schaaren Alpenstrand-
läufer, Amseln und Weindrosseln (Turdus merula
und iliacus), welche letztere im Garten rasteten. Am
Leuchtthurm hatten sich in der Nacht 2 Alpenstrand-
läufer todtgeflogen.

18. October. Schon gestern ging der W. Abends
mehr nach NW. um, heute wehte Morgens starker

NNW., der Mittags an Heftigkeit nachliess. Jlorgens
7 Uhr -I- 6" R. Ausser den gestern beobachteten
Vögeln viele Rothkehlchen in der Nacht angekommen,
ebenso eine Schaar Schneeammern (Plectrophanes
nivalis). Ferner beobachtet : 2 Berghänflinge (Canna-
bina flavirostris = montium), eine Schaar Bluthänflinge

l,Cannabina linota), eine Sumpfohreule (Otus brachvotus),

zwei hellfarbige Wasserläufer (Totanus glottis), einige

Sanderlinge (Calidris arenaria), einen grossen Würger

(Lanius excubitor). Nebelkrähen und Dohlen zogen von
Jlittag an, a I s d e r W i n d mehr und mehr nach-
gelassen hatte, nach Westen zu, niedrig, wie ich

häufig Krähen ziehen sah.

19. October. Wind schwach aus NNW. IMorgens
7 Uhr -{- 9" R. Ein schöner, klarer Herbsttag. Mehrere
Brandenten (Vulpanser tadorna) gesehen; eine herab-
geschossen, welche aber leider mit den Wellen abtrieb.

Ausser Cannabina flavirostris und Squatarola helvetica

dieselben Vögel wie gestern beobachtet. Hinzuge-
kommen: einige Bergfinken (Fringilla montifringillai.

Die Sanderlinge schienen sich vermehrt zu haben,
Drosseln (Turdus merula, iliacus, torquatus) waren
Nachts gekommen, ebenso zahlreiche Rothkehlchen.
Dieselben Schneeamraern hielten sich noch an derselben
Stelle auf, Brachvögel (Num. arquatus) noch in grossen
unendlich sciieueu Schaaren, aber doch wohl in etwas
geringerer Zahl.

20. October. Wieder sehr heftiger West. Morgens
7 Uhr

-f-
8" R. An kleiner Seewasserlache hinter der

Steinmola ein Meerstrandläufer (Tringa maritima), so

dummdreist und ruhig über den dunklen Boden hin-

laufend, dass wir ihn fast gar nicht bemerkt hätten.

Einen ein ze In hinter dem Deich laufenden, sehr alten

Numenius erlegt. Eine Staarenschaar und Kiebitze be-

merkt. Nebelkrähen zogen nach Süden zu. Sie la-

virten förmlich gegen den Wind, vermochten aber nur
langsam und mit grosser Anstrengung vorwärts zu
kommen. Wahrscheinlich zogen sie auch nur des West-
windes wegen gerade nach Süden zu. Einige Hessen

sich ermattet auf der Insel nieder, um nach kurzer
Ruhe weiter zu ziehen, mehrere blieben ganz zurück.

21. October. Sehr schwach Westwind, Mittags voll-

ständige Windstille, aber immer noch bedeckter Himmel.
Morgens 8 Uhr + 9" R.

1 Würger (Lanius excubitor), eine Schaar Wach-
holderdrosseln iTurdus pilarisi, Bergfinken (F. nionti-

fringilla) und gemeine Hänflinge (Cannabina linota) be-

obachtet. In der See sah man grosse Schaaren nor-

discher Enten, wahrschemlich Fuligula marila.

In grossen lockeren Verbänden wanderten ziem-

lich niedrig über den Boden, resp. das Wasser zahl-

reiche Feldlerchen nach Westen zu, besonders Vor-
mittags und gegen Mittag. Abends huschten grosse weisse

Vögel, wahrscheinlich Möven, um das Leuchtfeuer.

(Fortsetzung folgt.)

-=»GC«5=-

Der Kolkrabe in den österreicliisclien Alpenländern.
Von Othtnar Reiser.

Gewiss hat so Mancher schon Aeusserungen ge-

hört wie: „Heute habe ich einen Raben gesehen,"
— oder: „zu Mittag flogen eine Menge Raben über
die Stadt", — oder ,da sitzt ein Rabe auf dem
Dache" u. dgl. m. — Aber in den allerseltensten

Fällen wird es in Wahrheit ein Rabe gewesen sein,

der die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat; denn
sicherlich waren es Krähen, nicht aber Raben.

In der That stand der Rabe von Alters her so

sehr in inniger Beziehung zu unseren Vorfahren, dass
wir in unseren Tagen, wo er eine der seltensten Er-
scheinungen in der uns umgebenden Vogelwelt ge-
worden ist, die Krähen als seine Stellvertreter ansehen
und sie mit seinem Namen benennen. In Mythologie,
in Sage und Geschichte des deutschen Volkes wird

er häufiger genannt, als irgend ein anderer Vogel.

Ich erwähne nur die beiden Raben des gewaltigen

Wuotan, Munin und Hugin, — die drei Raben, welche

den Kyöhäuser bis zum Erwachen Barbarossa's um-
fliegen, — das Märlein von den sieben Raben u. s. w.

I Auch die vielen sprichwörtlichen Ausdrücke, wie

I

„Rabenmutter", — ferner die häuflge Wahl des Raben
{
zur Bezeichnung von Herbergen geben kund, wie be-

kannt imser Vogel Jedermann war und wie häufig er

ehedem gewesen.
Heutzutage ist es anders geworden ! — und nur

wenige Gegenden sind es, welche noch den echten

Raben beherbergen.

In Deutschland, besonders gegen Norden hin, in

Böhmen, Mähren und Schlesien ist er selten und wenn



51

wir in dem erschienenen Jaliresberielite für ornitholo-

gisehe Beobachtungsstntionen nachsehen, so linden

wir, dass er auch in den österreichischen Alpeniändern

entschieden zu den selteneren Erscheinungen gehört.

Speciell im badischen Schwarzwald, wo er „Kilkrab"

genannt wurde, ist er, wie ich ermittelte, seit 50 Jahren

nicht mehr gesehen worden.

Ueber sein Vorkommen in Niederösterreich ist

mir Folgendes bekannt geworden:
Der Kolkrabe war ein ziemlich häufiger Stand-

vogel der Verberge des Schneeberges und der Rax-
alpe, von wo aus sich seine Beutezüge bis weit in

das Neustädter Steinfeld liinein erstreckten. So wurde
anfangs der siebziger Jahre einer im sogenannten

Raketendörfel erlegt; ein zweiter in Neunkirchen im
Garten des Herrn Prettenhofer , endlich befindet sich

ein schönes Männchen in der Sammlung der Real-

schule von Wr. Neustadt aus der Prein. Besonders im
Gebiete der hohen Wand war er nocli vor kurzer

Zeit heimisch, aber nach den glaubwürdigen Ver-

sicherungen des Försters Franz Zeller ist seit zwei

Jahren keine Spur mehr von ihm zu bemerken, nach-

dem in der Nähe der kleinen Kanzel zwei erlegt

worden waren.

Die Geschichte dieser Erlegung ist so merk-
würdig, dass ich sie nicht übergehen will

:

Zwei Jäger der dortigen Gegend gehen durch den
Bergwald, als plötzlich ein Rudel Hochwild quer über
den Weg sprengt.

Masehinenmässig greift der Eine nach seinem
geladenen Stutzen und bevor er diesen noch in An-
schlag bringen kann, entladet sich das unvorsichtiger

Weise nicht abgespannte Gewehr nach voi'ne — imd
siehe da : im Feuer brach ein capitaler Hirsch zu-

sammen! Hocherfreut eilt der andere Jäger nach
Hause, um Leute zum Fortschaffen zu holen, während
der andere in einiger Entfernung und gedeckt seiner

Rückkunft harrt. Da plötzlich pfeifender Flügelschlag,

ein freudiges, nicht zu verkennendes Gekrächze und
schon sieht er auf dem Kopfe des verendeten Wildes
zwei mächtige Raben, die bereits mit starken Schnabel-
hieben ihre Lieblingsspeise aus den Augenhöhlen her-

vorzuarbeiten beginnen. Ein Blitz, — ein Knall : und
beide Gesellen wälzen sich mit mattem Flügelschlage
im Grase. Gewiss ein seltener Schuss, der aber, wie
es sich bald zeigen wird, nicht einzig dasteht. Seit

jener Stunde nun ist der Kolkrabe aus dem Gebiete
der Wand verschwunden und auch die riesige Weiss-
tanne, auf der ich noch den ansehnlichen, alljährlich

benützten Horst sah, ist unter den Hieben der Axt
gefallen.

Bestimmt, wenn auch nur sehr vereinzelt, kommt
er noch auf der Rax selbst vor! und bei Klausen-
Leopoldsdorf hat Freund Kadich mit einem seiner

Meisterkugelschüsse einem solchen schwarzen Gesellen
auf 120 Schritte das Lebenslicht ausgeblasen.

Zu erwähnen wäre noch das Vorkommen eines
Paares bei Aresdorf, wo Victor Ritter v. Tschusi 1877
den Horstplatz auf einer Felspyramide mitten im
Walde antraf. Schliesslich sahen Kadich und ich zwei
Stück über den Felszinnen des Oetscher kreisen und
verschwinden.

In Obersteiermark und dasselbe gilt wohl auch
von den übrigen österreichischen Alpenländern, trifft

man den Kolkraben fast niemals im Thale, selbst

nicht in niedrigeren Lagen ; stets und ausschliesslich

bewohnt er dort die eigentliche Alpenregion, wo der

Baumwuchs sein Ende erreicht hat. Jedoch muss ich

auf eine eigenthümliche Erscheinung aufmerksam
machen, die ich heuer am 29. August am Zirbitzkogel

zu beobachten Gelegenheit hatte. Es v.'ar nämlich ein

Flug von 11 Stück Raben vereinigt, der spielend,

laufend und fliegend dem Rücken des Gebirges zueilte.

Auch an anderen Orten hörte ich von glaub-

würdiger Seite, dass gar nicht so selten, besonders zur
Zeit, wo die Berghalden gemäht werden, die Raben
in kleineren Gesellschaften erscheinen, obwohl sie

sonst immer paarweise gesehen werden.
Unter den 1 1 Stück am Zirbitzkogel befand sich

auch ein auffallend helleres, dunkelbraunes Exemplar.
In der Umgebung dieser Oertlichkeit befindet sich auch
der von P. B. Hanf namhaft gemachte Brutplatz, der

den Namen Rabofen führt und noch heutzutage be-

nützt werden soll.

Es scheint fast unglaublich, wie es möglich ist,

dass ein so starker Vogel, wie der Rabe, sein Dasein
in den Felseneinöden unserer Hochgebirge zu fristen

vermag! Insectennahrung scheint dort wohl den Haupt-
bestandtheil der Mahlzeiten auszumachen.

Anders verhält es sich allerdings mit dem Leben
unseres Vogels in einem anderen Theile von Steier-

mark, wo ich ihn zu allen Jahreszeiten und genau
beobaciiten konnte, nämlich in Untersteiermark und
zwar in den südlichen Kalkalpen.

In dieser Gegend ist der Uebergang in der

Lebensweise des Raben im Hochgebirge und des der

Ebene in Ungarn zu finden und mannigfach abweichend
gestaltet sich dort im waldigen Mittelgebirge sein Leben.

Als Standvogel kommt im besagten Lande der
Kolkrabe noch bei Snetina, der Gegend des Donati-
berges, bei Schiltern, Montpreis, Hörberg und Wöllan
vor. In Hörberg heisst seit undenklichen Zeiten eine

hohe, unzugängliche Felswand ^Rabenfels", weil nach
wie vor in derselben sich ein Horst dieses Vogels
befindet. Ob nicht auch Ortsbenenungen, wie .Raben-
stein", ,,Rabenburg", „Rabeck" u. s. w. zumeist ähnliche

Veranlassung ihrer Bezeichnung hatten? — Selbst in

der Odyssee, XIII. 409, findet sich schon Kopa y.sitov

izix^/q (Rabenfels.)

Bevor ich näher auf sein Vorkommen in der

Umgebung des Donatiberges , wo ich insbesonders

Gelegenheit hatte, ihn zu beobachten, übergehe, will

ich noch mit ein paar Worten sein \^orkommen am
mächtigen Granitstocke des Bacher erwähnen. In diesem
reichbewaldeten, aber sehr felsenarmen Gebii-ge war
der Rabe ebenfalls noch vor Kurzem einheimisch. So
hielt sich ein Paar in der Nähe einer Felswand bei

St. Martin ständig auf; ebenso ein zweites in dem wilden

steinigen Vorberge zwischen den Stationen Faal und
St. Lorenzen der Kärntnerbahn. Allein in beiden Fällen

verschwanden die Alten, nachdem die Jungen für eine

durchwandernde Seiltänzertruppe ausgenommen worden
war. Nichtsdestoweniger besucht der Rabe auf seinen

weiten Excursionsflügen noch ziemlich oft den Bacher
und ich glaube, dass er daselbst nicht unbedeutende
Beute macht; denn die Bevölkerung des oberen Bachern,

die jBacheranzen" genannt, theilen sich durchwegs in

„Schmelzes" und „Kohles", je nach ihrer Beschäftigung

des Glasschmelzens oder Kohlenbrennens — und beide

Kasten, wenn ich sie so nennen darf, haben die löb-

liche Eigenthümlichkeit, das Schlachten der Schweine
in der Nähe von Bächen oder Quellen oft bedeutend

entfernt von ihren Hütten vorzunehmen. Dass bei

diesem blutigen Acte, bei dem Herausnehmen der Ge-
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diirme etc. etc. fjanz besondere Leckerbissen für die

Raben liegen bleiben, ist selbstverständlich.

In derTliat! — in unglaublich kurzer Zeit kann
man den eigenthümiich pfeifenden Ton der schwarzen

Fittiche verneiimen und in wenig Minuten ist niif all'

dem eklen Zeuge aufgeräumt.

Ich glaube, sowie Brehm, der die alte Ansicht

Naumanns verbessert hat, auch, dass der Rabe Aas
nicht meilenweit riechen kann, — aber eben bei seinen

weiten Beutezügen leitet ihn auf kürzere Distanzen

mehr sein Geruchsinn, als sein sonst gewiss vortreff-

liches Gesicht!

Als jüngster, beobachteter Besuch am Bacher
darf wohl der am 4. October bezeichnet werden, wo
mein Bruder, von der Jagd heimkehrend, auf etwa
60 Schritte mit leider zu feinen Schroten auf ein

niedrig kreisendes Exemplar feuerte, das nach dem
bekannten Purzelbaume wohl behalten über unser
Hausdach in Pickern gegen Kiirnthen zu abstrich.

(Fortsetzung folgt.)

-=ifOO«N-

Eine oi'nitlioloi»is(lie Localsaininluiig auf Scliloss Pernsteiii in Mähren.
Aul'geuommeii von Josef Talsky.

(Kortsctzung.)

Wie aus der vorstehenden gedrängten Darstellung 1

der physikalischen Verhältnisse der mährischen
]

Herrschaften Sr. Excellenz zu ersehen ist, linden sich

auf den.selhen die wichtigsten Grundbedin-
gungen für ein reiches Vogelleben vereinigt.

Aus diesem Grunde enthält aber auch die Pernsteiner
Sammlung, wenn auch noch nicht alle in den be-

schriebenen Gebieten factisch vorkommenden Vogel-
arten , so doch Vertreter der sämmtiichen XVI Ord-
nungen , die das ,V er z e ich ni s s der in O ester-
reich und Ungarn beobachteten Vögel von
Victor Rit te r v. T s chusi und E.F. v. Homeyer"
umfasst. Ich habe auch, im Sinne des Beschlusses des
I. Ornithologen-Congresses zu Wien,
dieses Verzeichniss meiner Arbeit zu Grunde gelegt.

I. Ordnung: Rapaces. Raubvögel.

1. fulvus, (im. Brauner oder weisskopfiger
Geier. Ein Exemplar eines jungen Vogels in

rothbi-aunem Kleide, erlegt auf der Herrschaft

Rozinka, Revier Karasein, 1879.

[flilYiiüi. Ciiv.
2. regalis, au ct. Roth er Milan. Männchen

und Weibchen; letzteres von besonderer Schön-
heit des Gefieders. Beide ohne Angabe des

Fundortes.

Cereliueis. Boic
3. t i n n u n c u 1 u s , Li n n. T h u r m fa 1 k e. Ein

Pärchen.

£rytliro|»U!i«. Clir. lt. Br.
4. vespertinus, Linn. Rothfussfalke.

Männchen und Weibchen, alte Vögel. Das (^
stammt aus Sokolnitz.

Faleo. JLiiin.

5. s u b b u t e o
, L. L e r c h e n f a 1 k e. Ein altes

Weibchen, erlegt am ol. Mai 18S0.

6. peregrinus, Tunstall. Wanderfalke.
Ein altes prachtvolles Weibchen, im Jahre 1857
in Sokolnitz erbeutet, nebst zwei jüngeren
Männchen, von denen eines ebenfalls aus Sokol-
nitz stammt.

Aüitiir, Beeilst.
7. p a 1 u m b a r i u s , Linn. Habicht. Fünf

vollkommen ausgewachsene Exemplare beiderlei

Geschlechtes, wovon aber nur ein einziges, und

zwar ein Weibchen, näher bezeichnet ist. Das-
selbe wurde auf der Herrschaft Sokolnitz, im
Mäi-z isijo geschossen.

Aeeiiiitci*. aiiet.

8. nisus, Linn. Sperber. In fünf Exemplaren.
Vier derselben tragen das normale Federkleid,

das fünite jedoch ist eine hochinteressante Varie-

tät, oder richtiger gesagt Ausartung*). Der
Vogel hat die gewöhnliche Grösse eines Sperber-

weibchens. Sein Gefieder ist auf der Unterseite,

die Flügel nicht ausgenommen , rein weiss

.

seramelgelb gesperbert. Kopfplatte, Nacken und
(!)berrücken sind einförmig senimelfarben, jedoch
um 1— "J Töne stärker, als die Scliattirung auf

Brust und Bauch. Einzelne der weissen Flügel-

deckfedern zeigen schmale, ebenfalls semmelgelbe
Säume, der weissfedrige Stoss fünf lichtbraune,

verwaschene Querbinden.

Paiidioii. Sav.
V. haliaetus, Linn. Fischadler. Ein ]Männ-

chen, ohne irgend welche Bezeichnung.

Nach persönlicher Mittlieilung des Herrn
Grafen Wl. Mittrowsky jun. wurde ein Fisch-

adler im Jahre 1884 auf der Herrschaft Rozinka
im Schlageisen gefangen, und soll dieser Fisch-

rättber in jener Gegend öfter vorkommen.

Aiiiiila. Briss.
10. nae via, Wolf. Schreiadler. Ein dunkel-

braunes Exemplar, das irrthümlicher Weise als

,Sc hlangenadler , Circ. gallicus", be-

stimmt war. Das Präparat ist mit der Notiz:

Rozinka, Revier Ivina, 1873, versehen.

11. chrysactus, Linn. Goldadler. Ein älterer

Vogel, ohne Angabe des Fundortes und der Zeit

der Erbeutung.

Haliaetus, Sav.
12. albicilla, Linn. Seeadler. Auch dieser

Adler schmückte die schöne Sammlung unter

einem falschen Namen. Er wurde seinerzeit,

wie die Etiquette beweiset, als Aqiiila i m p e-

rialis, der Kaiseradler, bestimmt, und es

steht ausser allem Zweifel , dass es dasselbe

Exemplar ist, worüber der ehemalige Custos

am k. k. Franzensmuseum zu Brunn, Prof.

Alb. Heinrich, in seinem Werke : , M ä h r e n s

"''' Siehe: Dr. Gloger: Das Abändern der Vögel durch Ein

-

tiusä des Klimas. Breslau, 1833.
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und Schlesiens Fische, Reptilien und
Vögel, 1856", unter diesem unrichtigen Arten-

nanien berichtet.

Da ich nun in meiner vorjährigen Abhand-
lung: „Ueber das Vorkommen und die
Erbeutung von Adlerarten in Mähren",*)
den angeblichen Kaiseradler, was er nach meiner
Ueberzeugung niemals war, gleichfalls als

solchen erwähnt hatte , so benütze ich an
dieser Stelle die Gelegenheit, meine bezügliche

Angabe richtig zu stellen. Der Adler steht wie
fast alle in Mähren zu Stande gebrachten See-

adler, in vollem Jugendkleide da.

Waldkauz. 1 Stück.

L i n n. Schleiereule. Zwei

13. Ein

Areliiliiiteo,

14.

apivorus, Linn. Wespenbussard.
Weibchen im dunkelbraunen Kleide.

Clir. li. Br.
lagopus, Brunn. Rauchfussbussard.
Vier Exemplare beiderlei Geschlechtes.

BiiCeo. Becli!$(.

15. vulgaris, Bechst. Mäusebussard. Drei
Stücke.

Cireii.««« Ijaoep.
IG. aeruginosus, Linn. Sumpf weihe. Zwei

Stücke, wovon eines, ein r^, im dunkelbraunen
Gefieder mit semmelgelbem Kopfe und Nacken.
Erlegt im Jahre 1870.

17. cyaneus, Linn. Kornweihe. Ein lichtgraues

Exemplar mit Resten des Jugendgefieders auf
dem Scheitel.

Athene. Boie.
18. noctua, Retz. Steinkauz. In zwei Exem-

plaren.

*) MittheiUingeu des mUlir. Jagd- und Vogelschutzvereines
III. Jalirgang, Nr. 2.

!§yriiiiiiii. Savi.
19. a 1 u c , Linn.

f§trix. liiiiii.

20. f 1 a m ni e a

Exemplare.

Biilio. Ciiv.
21. maximus, Sibb. Uhu. In zwei Exemplaren.

Eines davon' wurde bei einer sogenannten „Herren-
jagd" am 15. October 1870 durch den ob-
ervvähnten gräfl. Forstmeister Herrn C. Schwab
im Karaseiner Reviere erbeutet.

Nach Mittheiliingen der herrschaftlichen
Jäger ist der Uhu auf der Herrschaft Pernstein
Stand- und Brutvogel. Er bezieht daselbst
zwei Niststellen, aus denen fast jedes Jahr
die Jungen gehoben und zum Theile an Kauf-
lustige abgegeben, zum Theile aber aufgezogen
und auf den eigenen Herrschaften bei der Uhu-
bütte verwendet werden. Von den besagten Nist-
plätzen liegt einer in der Nähe des Marktfleckens
Doubravnik, im sogenannten Prudkathale,
in einer bedeutenden, bei 180 Meter hoch hinauf-
ragenden Felsenpartie, deren Fuss von dem
Flusse S c h w a r z a w a bespült wird. Der andere
befindet sichnördlich von der Ortschaft Step an au,
woselbst reich bewaldete Berglehnen und ausser-
ordentlich steile Felsenmassen aufgethürmt sind.

OtiiSi, Ciiv.
22. V u I g a r i s

, F 1 e m m. Waldohreule
Stück.

Braeliyotii!-«. B|).
23. ]3 a 1 u s t r i s , Forste r.

Zwei Exemplare, hievon
Rozinka erle2;t.

Eim

S u m p f o h r e u 1 e.

eines auf dem Gute

(Fortsetzung folgt.)

-=sSC«>i*

Die Paradiesvögel iiiul ilire Verwaiulteii.

Von Baron von Rosenberg.

(Scliluss.) '

E) II i 111 a c li i il a e.

Epiiiiaelius.

aj Epimachus.

28. E. maximus. Von Neu- Guinea, noch stets

ein kostbarer Vogel. Sein Prachtkleid scheint nur von
lairzer Dauer zusein. Beccari schreibt darüber Fol-
gendes : Im unvollkommenen Kleid ist der Vogel nicht
gerade selten zu erlangen, wohl aber in dem vollen
Prachtkleid , was dem zugeschrieben werden kann,
dass dies letztere erst nach mehreren Jahren zur vol-

len Entwicklung kommt. Das erwachsene Männchen
im Prachtkleide heisst bei den Bewohnern des Arfak-
Gebirges Kambiteia, die jüngeren Männchen
und die Weibchen Lessoa. Nach v. Rosenberg
ist der Name des Vogels bei den Bewohnern von D o r ei
M am i s a p und auf der NordWestküste T e im a n d u.

29. E. Elliotti. Ein sehr seltener Vogel von nord-
WestHch Neu- Guinea und von Waigeu, doch
bedarf letztere Angabe noch sehr einer Bestätigung.

b) Seleucides.

30. E. albus. Dieser schon lange bekannte Vogel
lebt auf nordwestlich Neu-Guinea, an dessen

c) Semioptera.

31. E. Wallacei. Von Batjan und Halma-
hera. Ausser seiner gewöhnlichen rauhen Stimme gibt
der Vogel noch einen eigenthümlichen Ton von sich,

ein mehr oder weniger brummendes Gerassel. Die
Männchen lassen denselben während der Paarungszeit
hören , wenn sie prunken , klappen dabei mit den
Flügeln und spreizen die Schulterfedern in die Höhe.
Aehnlich den Spechten , klettert der Vogel an Baum-
stämmen aufwärts. Seine Nahrung besteht aus Insec-

ten und Baumfrüchten.

Auf Halmahera ist der Vogel kräftiger und
grösser gebaut, das glänzende Brustschild stärker metall-

grün gefärbt, und die schöne violettschillernde Färbung
des Kopfes dunkler, als hei den Exemplaren von
B a t i a n

.
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Nordküste auf Salawati und auch am Fly. Die

beinahe weisse Farbe des Unterleibs und der Feder-

blische beim ausgestopften Vogel zeigt im Leben ein

prächtiges Hochgelb , welches aber dem Tageslicht

blossgestellt sehr rasch abbleicht. Die Art wurde

schon öfter lebend erlangt und auch einige Zeit im

Bauer erhalten und könnte, mit der nötliigen Sorge

behandelt, wahrscheinlich eben so gut nach Europa
gebracht werden , wie der gewöhnliche Paradiesvogel.

dj Drepanornls.

32. E. Albei'tisii. Von nordwestlich Neu- Guinea,
1872 durch Beccari und Albertis zuDorei ge-

funden. Von Hosenberg sah in 1870 ein Weibchen
dieser Art zu A n d e i , doch wurde seine Entdeckung
nicht rechtzeitig publicirt.

Der Vogel ist noch ziemlich selten in den Samm-
lungen und selbst unvollständige Bälge kommen als

Handelswaare nicht vor. Bei den Bewohnern des

A rf a k - G e b i r g e s heisst er S a g r a y a. Wenn auch

nicht gerade selten , ist er doch mühsam zu erlangen,

weil er sich nicht an bestimmte Kulieplätze bindet und

nur zufällig hie und da im Walde angetrotlen wird.

Mit gefallenem Holz bedeckte A\'aldblössen zwischen

3000' und 5000' Höhe bilden seinen Lieblingsaufenthalt,

woselbst er zwischen den zerstreut liegenden todten

Aesten herumfliegt auf der Suche nach Insecten, zumal

nach Ameisen und Schmetterlingslarven.

33. E. Brnyiii. 1880 auf der Südküste von Neu-
Guinea entdeckt.

!<" a I o II 1 i i «I a V.

Fali'iilia.

34. F. pnllinta. Von Madagaskar.

41 r i (> I i «1 a e.

(IrioliiN.

a) Oriolus.

35. 0. aureus. Von nordwestlich und südlich

Neu- Guinea, wahrscheinlich auch über die ganze

Insel verbreitet. Zu Andai ist der Vogel bekannt

unter dem Namen JI a m g e e r und M a m a n d j e r. Der-

selbe ist schon lange bekannt, doch immer noch ziem-

lich sehen und in vollkommenem Zustande schwierig

zu erbeuten. Seine Stimme ist sanft und ähnelt dem
Pfeifen der Honigsauger, ist jedoch klangvoller. Die

Arfakker nennen ihn Komieda.
36. 0. ardens. Auf südwestlich Neu- Guinea.

b) Sericulus.

37. 0. meliiin.s. Aus sUdö.stlich Australien,
und schon seit 1825 in der Wissenschaft bekannt unter
dem Namen O. r e g i u s.

38. 0. Rawnsleyi. Von Australien. Der Vogel
ist noch selten , wenig bekannt und möglicherweise
bestimmt, aus den Art -Listen zu verschwinden, weil

vielleicht nur eine Abart des Vorigen.

0. X a n t h o g a s t e r. Durch v o n fl o s e n b e r g
in 1870 auf der NordWestküste von Neu -Guinea
entdeckt, ist der junge Vogel von 0. aureus (35).

P f i I o 11 o r li y 11 e li i «1 a e.

Pliloiiorliyiieliiiis.

a) Ptllonorhynchus.

39. F. Iioloseiiceus. Von Australien.

b) Ailuroedus.

40. P. cras.sirostris. Wm östlich Australien.
41. F. bnccoides. Von Neu-Guinea, Sala-

wati, Batatita und Waigeu.
42. P. melanotis. Von den A r u - 1 n s e 1 n ,

wo
er bekannt ist unter dem Namen von B a t u t u und
von südlich Neu-Guinea.

43. F. Arfakianus. Von nördlich und westlich

Neu Guinea.
44. P. Stonei. Von der Südküste von Neu-

Guinea.
c) Amblyornis.

4.5. F. inornatiis. Von nördlich Neu-Guinea,
woselbst der Vogel durch von Rosenberg in 1870
entdeckt wurde.

1 i e n.

4(3.

47.

I.

48.

40.

d) Chlamydera.

iniclialis. Von N o r d - A u s t r a 1 i e n.

maciilata. Von Ost- und Süd-Austra-

gnttata.

den Inseln

Von Nordwest-Australien,
cervilliveiltris. Von nördlich Australien,
der T o r r e s s t r a s s e und von südlich

Neu-Guinea "i.

") Die unter Nr. 3, 5 und 34 des Originals angeführten

!
Vögel müssen in der Aufzählung gestrichen werden, da sie nach
Musscheiibr oek' s eigner Angabe nur locale Varietäten oder

Farben - Abänderungen sind. Dies der Grund, warum in meiner

Bearbeitung nicht 62, sondern nur 59 Arten aufgezählt sind.

-=äfC«Z«S=-

Die AVacliliolderdrossel — Tiirdus pilaris (L.)

Major Alexander von Homeyer.

(Schluss.)

2. Louis Tobias, der Präperator : ,. Singend fliegt

das Männchen von einem Baum zum anderen. Bei An-
näherung eines Menschen macht sich die Gesellschaft

durch ein lautes, schnarrendes Tschäk bemerkbar,
namentlich wenn sie sich gestört oder überrascht sieht.

Dies findet statt sowohl bei einer Brutcolonie, wie auch

bei den einzeln nistenden Pärchen.'^

Hinterher lese ich

:

Teichmiiller bei Dessau (0. Centralblatt p. 161:

,Am 11. Juni 1878 hörte ich das bekannte Scha-

schaschak. Zwei Nester sassen auf den Seitenästen

einer alten Eiche, eins auf einer Hainbuche. Wehe der

Krähe, die über den Brutplatz flog, die Drosseln

stiessen auf sie mit lautem tjärrr, tjärrr. Mehr oder

weniger harte Töne werden in bunter Aufeinanderfolge

gewöhnlich im Fluge von einem Baume zum andern

ausgestossen." Von einem anderen Platz sagte derselbe

Autor: ..Kam man von Weitem an, so erschallte ihr
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Schakscbak, trat man näher, so wurden sie ruhiger, ihr

schak veränderte sich in tjärrr etc. Einmal^ als ich mich

von einem Besuch des Brutplatzes nicht abhalten iiess,

kam ein Vogel dicht an mich heran, und iiess seinen JVIist

fallen, womit er mich factisch beschmutzte. Naumann
bezweifelte Aehnliches früher, ich glaube aber, dass

hier eine Absicht vorlag." — Dies ist ja genau der-

selbe Fall, wie bei Freund Peck.
Nun, ich glaube, dass all' diese Thatsachen völlig

mit meinen Darstellungen harmoniren und deshalb

möchte ich diese Angelegenheit damit beschliessen.

Es steht fest, dass Turdus pilaris auf dem
Brutplatz , lärmt". Hieraus ergibt sich dann wieder,

dass Wachholderdrossel-Colonien sich nicht leicht über-

sehen, resp. überhören lassen ; ferner aber dann auch

weiter, dass die Annahme „die Drosseln wären schon

immer in Deutschland gewesen, sie wären nicht einge-

wandert, sie wären nur nicht beobachtet worden, —
falsch ist. Die Wanderung ist auch heute noch nicht

abgeschlossen, wie uns Bayern belehrt. Schliesslich

komme ich noch auf die Brutcolonie des Rothsteins

(Görlitz-Löbau) zu sprechen, wobei ich vorweg bemerke,
dass ich damals (1870) die Ebre hatte, die deutschen

Ornithologen in Görlitz als Vergnügungsdirector zu

führen (ich stand zur Zeit in Görlitz in Garnison), dass

„man" die Brutcolonie auf dem Rothstein nicht zufällig

fand, sondern dass „ich" die Herren an den mir längst

bekannten Platz führte. Leider wurde mir nicht die

Freude zu Theil, den Herren „die wohlbesetzte Brut-

colonie" zeigen zu können, denn die Löbauer Knaben
hatten Tags vorher die Eier geplündert , weshalb
natürlich die Vögel den Platz verlassen hatten, und
dieser selbst Todesstille zeigte.

Ich hoffe, die Ornithologen überzeugt zu haben,

dass ich die Wachholderdrosseln am Brutplatz in ihrem
ganzen Tliiin und Treiben kennen gelernt habe. Ich habe
ja auch wenigstens dreissig solcher Plätze besucht und
bin ich oft während der ganzen Brutzeit fast täglich

daselbst gewesen. Gern habe ich mich versteckt, habe
die erschreckten Vögel wieder ruhig werden lassen,

um sie dann ungestört zu beobachten.
Nun will ich noch Einiges über die Nester selbst

sagen. Diese stehen oft in so benachbarter Anlage,
dass man oft 3, 5— 6 zu gleicher Zeit sehen kann, ja

es stehen zuweilen zwei bis drei auf ein und demselben
Baum. Auf einer uralten Eiche bei Borkau (Glogau)
standen sogar drei. Hieraus ergibt sich, dass die Nester
sehr offen stehen. Die Regel ist, dass sämmtliche
Nester einer Colonie so offen stehen, dass sie mit der

grössten Leichtigkeit in ein paar Stunden ausgeplündert
werden können. Die Höhe der Neststellung schwankt
zwischen Null Fuss Höhe und 80. Die Nullhöhe ist

überraschend. Schrader fand in Lappland am 13. Juni
1844 ein Wachholderdrosselnest auf einem kleinen
Hügel, welcher auf der Seite ziemlich steil abstieg.

Hier stand dasselbe auf einem Stein, der einen kleinen
Vorsprung bildete. Ferner fand L. Holtz auf der Insel

Gothland ein Nest, das niedrig in einem Strauche sass.

Beides sind sehr merkwürdige Ausnahmsfälle. Die ge-

wöhnliche Nisthöhe ist 15—30 Fuss, während 50—60 Fuss
schon weniger und drüber hinaus bis 80 Fuss noch
seltener vorkommen. Holtz hat auf Gothland die Beob-
achtung gemaclit, dass die Vögel innerhalb derselben Co-
lonie es lieben, in „derselben" Höhe sieh anzubauen, was
er dahin deutet, dass die Eigenthünilichkeit der gleich

alten Waldbäume dabei entscheidet und mit der Lieb-

haberei der Vögel ,ihr Nest so und so anzulegen"

Hand in Hand geht. Aehnliches habe ich auch in

Deutschland beobachtet, doch auch zuweilen das Gegen-
theil. Ich sah innerhalb derselben Colonie Nester sehr

hoch und auch sehr tief. In einer Eiche sass ein Nest
60 Fuss hoch und ein zweites kaum 8 Fuss.

Die Nester selbst nun stehen, und hierbei hat das

Alter der Bäume sehr mitzusprechen, bald am Haupt-
stamm, bald 5 bis 10 Fuss davon entfernt, bald in der

obersten Hauptgabelung junger Bäume, bald auf dem
vorderen Theil langer Seitenäste (namentlich bei alten

Eichen). Nicht die stets offene Stellung des Nestes

allein macht es, dass das Nest weit sichtbar ist, sondern

das Nest selbst auch, welches sehr compact ist und
mit seinen hohen Aussenwänden sich vom Stamm oder
dem Aste hoch und deutlich abhebt. Namentlich sind

es die Nester des Laubwaldes, welche mit fast senk-

rechten W^änden hoch und glatt aufgeführt werden,

was das geschmeidige, an feuchten Orten wachsende
und deshalb sehr biegsame Gras gut zulässt, weshalb

ein äusserst properer ,
geleckter" Bau entsteht, während

in trockenen Nadelwaldungen die Baumaterialien öfters

kürzer und spröder, nicht so zum Flechten geeignet

sind, weshalb der Bau nicht so schön ausfällt. Er ist

dann auch nicht ganz so fest, dafür aber massiger. Ich

habe genau beobachtet^ wie der Vogel bei seinem Nest-

bau verfährt. Derselbe schmiert Lehm auf die betref-

fende Niststelle, legt darauf Halme und einige trockene

Blätter und formirt so die Basis des Nestes. Beim
Höheraulbau wird Lehm an die nebenstehenden starken

Aeste geschmiert, und Halme werden mit diesem und
dem der Unterlage in Verbindung gebracht. Steht das

Nest ganz frei, vielleicht auf einem Aste, so wird zur

Unterlage mehr Lehm verwendet, d. h. das Nest förm-

lich angeklebt. Ist also der feste Unterbau beendet, so

wird das schön napfförmige Flechtwerk aufgebauet,

welches sofort innerlich wieder mit Lelmi dünn, aber

fest bis fast oder gar bis an den oberen, inneren Nest-

rand ausgeklebt wird. Nun wird der obere Rand von
Aussen her überflochten, worauf der innere feste Lehm-
napf eine weiche Grasfütterung erhält, welche nicht

geflochten, aber glatt gewunden wird. Steht das Nest
in einer Gabelung, so geht das äusere Gewebe nicht

um die Gabeläste herum, wenigstens werden diese nicht

bis zum Nestrand hin verbunden, so dass das Nest

auch hier ganz frei steht, während es auf einem Seiten-

ast ,wie aufgeleimt" aussieht. — Oft sieht die innere

Lchmausschmierung durch das äussere Gewebe hervor,

auch werden die äusseren Halme stellenweise mit Lehni
verschmiert und so innigst verbunden. Demnach ist,

was den Innern Napf anbetrifft, wegen der guten llalm-

fütterung Nichts vom Lehm zu sehen, weshalb es

innerlich in dieser „neuen" Anlage sehr an das innere

Nest der Amsel (T. merula) erinnert. Dieses Aussehen
behält es bis zur Zeit kielstössiger Nestjungen. Diese

treten die durch Blut- und Brutwiirme spröde gewor-

dene Halmfütterung gewöhnlich derartig nieder, dass

die Lehmwand zum Vorschein kommt, weshalb ein

solches Nest, d. h. sein innerer Napf an das innere

Nest der Singdrossel (T. musicus) erinnert. — Der
Vollständigkeit halber lasse ich noch einige Durch-
schnittsmaasse normaler Nester folgen

:

Aeusserer Nestumfang am oberen Rand . . .
450""-

Aeusserer Nestumfang wenig tiefer , . . . 525 ,

Innerer Nestumfang am oberen Rand . . . 310 ,

Querdurchmesser des äusseren Nestrandes . . 125 ,

Querdurchmesser des inneren Nestrandes . 100 ,

Napftiefe 75 ,
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Die durch Herrn L. Holtz aus Gotlilaiul mitge-

brachten Nester fand ich durclnveg in der Wandung
und Ausschniierung etwas stärker, also conform den

Verhältnissen, d. h. wärmer und somit dem mehr nor-

dischen Klima sich anpassend.

Mein Freund, der Botaniker und Lehrer Herr

Wätzold in Glogau, hat sich mit mir die Mühe gemacht,

schlesische Nester betreffs ihrer Bestandtheile genau

zu untersuchen. Die Nester zeigen im Material eine

grosse Uebereinstimmung. Vorherrschend ist Galium

aparine und Agrostis stolonifera, Letzteres als feineres

Bindewerk. Dieses Gras wächst überall um die Wald-

lachen ; ausserdem ,
jedoch in nur sehr geringer

Menge, einige feine Hoizreiser (Weide und Ulme), Fha-

laris arundinacea und Equisetum palustre. Aeusserlich

ist das Galium, innerlich Agrostis mit einigem Poa

( Waldrispengras I
vorherrschend. Die meisten Nester

haben einen kleinen Bestandtheil von Astmoos (Hyp-

nunij. Man ersieht aus diesen Bestandtheilen, dass der

Vogel es liebt, das Material aus dem Walde selbst

oder seiner nächsten Nachbarschaft zu entnehmen.

Die Nistzeit selbst ist sehr verschieden in Schle-

sien und rechtfertigt auch diese sehr meine Ansicht

betreffs des launenhaften Gharacters des Vogels. Oft
,

essanten Vogels anregen

sieht man noch Anfangs Jlai grosse Schwärme, welche
noch nicht an das Brutgeschäft denken. Gewöhnlich
aber beginnt der Nestbau Ende April, so dass Mitte

oder Ende Mai Eier in den Nestern sind. — Oft, und
das ist mir am häutigsten passirt, fand ich frische Eier

Ende Mai und Anfang Juni. Nordische Drosseln nisten

später ; so fand L. H o 1 1 z den Brutplatz auf Gothland am
30. Juni. Dies kommt jedoch auch in Deutschland vor.

Es ist durchaus nicht nothig, dass die Colonie gleich-

massig sich an die Zeit hält, denn oft fand ich in ein

und derselben Goionie zu gleicher Zeit frische Eiei-,

grosse Junge und angefangene Nester. Also immer und
immer Willkür und Laune. Ein zweimaliges Brüten
habe ich nicht beobachtet. —

Das Gelege ist gewöhnlich 6 Eier, stark, zu-

weilen traf ich auch 7 und öfters auch nur drei. Die

Färbung derselben ist zur Genüge bekannt, durchaus

, amselartig'" ; so sagt Jeder, der Wacliholderdrossel-

eier gesehen, und der Oologe Pässler fügt noch

extra hinzu: „und sie gleichen den Amseleiern zum
Verwechseln" ! —

Möge meine Arbeit zu neuen Beobachtungen und

zur Vervollständiguns: des Lebens unseres so inter-

paaren sich die Drosseln schon Ende Miirz, und oft Greifswald in Pommern, den 30. October 1884.

-=«<:^o»>-

Oriiitlioloüiisclies aus Tirol.

Von Prof. Or. C. W. v. Dalla Torre in Innsbruck.

(.Fortsetzung.*)

3. Die orn itho logis c h e Sammlung des
Museums F e r d i n a n d e u m in Innsbruck.

Die Grundlage für die ornithologische Sammlung
des Museum Ferdinandeums in Innsbruck bildete

eine Suite von ausgestopften Vögeln, welche im Jahre

1845 von Oberlieutenant A. v. Nagel angekauft

wurde; die hübsch präparirten Stücke stammen aus-

nahmslos vom Bodensee und der Rheinebene. Wie
wenig aber dieselbe ein Bild der Ornis des Landes

darstellte, ergibt sich aus einem Verzeichnisse, das im

Boten für Tirol und Vorarlberg in demselben Jahre

erschien**) und die Namen der einheimischen Arten auf-

zählt, welche damals dem Museum noch fehlten ; ihre

Zahl ist überraschend gross. Zugleich wird ein Aufruf

daran geknüpft, Beiträge zur Completirung der Samm-
lung einzusenden und — wie es scheint — verhallte

derselbe nicht ungehört, denn heute bildet die unter

der Leitung des Universitäts-Professors Dr. C. H el le r

stehende Vogelsammlung des Museums wohl den

Schmuck der naturhistorischen Sammlungen dieser

Anstalt überhaupt. Es würde Avohl für die allermeisten

Leser dieses Blattes kein weiteres Interesse haben, die

Geschichte ihres Wachsthums zu vernehmen und hätte

es eines, so könnten sich dieselben leicht aus den

Rechenschafts - Berichten des Ausschusses dieselbe

zusammenstellen : mehr Interesse aber dürften einige

Notizen beanspruchen, die sich auf die Anmerkungen
beziehen, welche den einzelnen im Laufe dieser vierzig

Jahre eingeschickten Stücke und Arten beigegeben

wurden, da dieselben für die Fauna des Landes selbst

um so werthvoller erscheinen, als die Stücke entschie-

dene Provenienz daselbst nachweisen lassen ; nur in

den ersten Jahren der Erweiterung der Sammlung
zeigen sich öfters Lücken, während insbesonders Bar.

L. Lazzarini und Herr Kaufmann A. Reiter in

Innsbruck, welche der Anstalt mit so grosser Bereit-

willigkeit interessante Objecte zur Verfügung stellen,

auch in dieser Hinsicht mit grösster Gewissenhaftigkeit

die Modalitäten des Fanges etc. mitzutheilen pflegen.

Die mit Fundortsnotizen versehenen Arten sind

(nach R. v. T s c h u si Verzeichnisse**) geordnet) folgende:

ErythrOpUS vespertinus, L — ^ aus der Ambraser-

au bei Innsbruck; horstete 1884 auf den Lanser-

köpfen. (Ein (^ der Sammlung stammt aus

Bergamo).

Astur palumbarius. L. — ein altes </ und ein junges

y aus Tirol.

Pandlon haliaetus, L. — </, 1870 bei Inzing im Ober-

Innthale erlegt.

Aquila fulva, L. — 1 </ und 3 ? — in den Zirler

Bergraähdern bei Innsbruck erlegt, wo er nicht

selten ist.

Haliaetus albicilla, L — <^ in den vierziger Jahren

Ijei Eustacli am Rhein erlegt.

Circaetus gallicus. Gm. — 18TÖ bei Moritzing (Süd-

tirol) dem Neste entnommen und in Botzen längere

Zeit in Gefangenschaft gehalten.

Archibuteo lagopus, Br. — c. 1850 im Navisthal bei

Matrei (^Wipthal) geschossen.

*) Vergl. Jalirg. 8. 1881, p. 170—171.

**) Vei'zeichniss dor in Tirol oder Vor.-irlljerg einheimischen

A'ögel, welche der ornithologischen Sammlung des Museum» zum

Tl.eil fehlen, in Bote f. Tirol 1845 p. 308: p. 312.

***) Verzeichnüss der bisher in Oesterreich und Ungarn

beobachteten Vögel in Mittheihingen des ornithologischen Vereines

Wien, Jahrg. 7. 1883.
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Buteo vulgaris, K. — stammt v. Igels, im Mittelgebirge

bei Innsbruck (884 m.).

Circus cyaneus, L. — in einem alten </, zwei jungen

r^ und einem jungen $ vorbanden ; wurde bei

Ambras erlegt.

Athene passerina, L. — ein r^ aus der Völserau bei Inns-

bruck, ein 5 aiis dem Vagar bei Matrei (Wipptbal).

Syrnium aluCO, L. — in einem alten und einem jungen

c/" und zwei alten und einem jungen Q vorhanden
;

aus Pei'gine (482 m.)

Strix flammea, L. — ein altes § und ein altes a^ aus

Condino stammend.

Bubo maximus, L. — in der Gegend um Innsbruck
nicht selten ; beide Stücke stammen daher (Völs,

Absam).
Scops Aldrovandi, Will. — 2 Stücke aus Pergine.

Caprimulgus europaeus, L. — im Innthale nicht sehr

selten ; ein Furchen stammt aus Arzl bei Inns-

bruck; im Hüfgarten daselbst ti-af ich öfters, 1869,
7') i9) Brüten.

Cypselus melba, L. — ein Stück aus Pergine (482 m.).

Merops apiaster , L. — nur aus Südtirol vorhanden.

AIcedo ispida, L. — im Innthale nicht selten; das

Exemplar {^) stammt von der Gallwiese bei

Innsbruck.

Coracias garrula, L. — 1845 bei Innichen erlegt.

Oriolus galbula, L. — in 3 (^ und 2 $ vorhanden;
ein

^l
stammt aus Trient.

Pastor roseus. L. — ein Stück im Jugendkleide in

Tirol erlegt.

Corvus cornix - corone. — (Uebergang) 1867 bei

Innsbruck erlegt.

Corvus frugilegus, L. — Aus Vorarlberg.

Gecinus viridis, L.— in allen Kleidern vom Patscherberg.

PiCOides tridactylus, L. — in den Fünfziger Jahren
bei Rattenberg und Brixlegg mehrmals, 1883 bei

Kufstein erlegt.

Junx torquilla. L. — bei Innsbruck.

Tychodroma muraria, L. — 1 </• im Sommerkleid,
1 im Uebei'gangskleid und 3 im Winterkleid vor-

handen.

Upupa epops. L. — Völs und Ambras bei Innsbruck
öfters.

Bombycilla garrula, L. — ein (;5 1847 bei Bozen, ein$
bei Brixen und ein drittes bei Schloss Lichtwer in

Nordtirol geschossen, wahrlich ,uccello di guerra."
Accentor alpinus. Sechst. — am Steinbruch bei

Älühlau c. 680 ni. im Innthale ein Pärchen.
Saxicola oenanthe, L. — in allen Kleidern aus Pergine.
Budytes cinereocapillus, Savi. — aus Südtirol.

Plectrophanes nivalis, L. — wurde Ende der Vierziger
Jaiire in Tirol erlegt.

Passer Cisalpinus, Temm. — aus dem südlichen Tirol
in vielen Stücken vorhanden, geht nordwärts bis

Bozen.

Serinus hortulanus, Koch, —bei Innsbruck nicht selten.

Linaria alnorum, Br. — ein o^' im Winterkleid.

Loxia CUrvirOStris, L — ein gelbgefärbtes Stück mit
weisser Flügelbinde, daher lange für L. bifasciata

gehalten, von Bruneck im Pusterthal.

Columba palumbus, L. — nistet bei Ambras.
Tetrao tetrix, L. — ein weissscheckiges (^ anfangs der

Fünfziger Jahre in der Hinterris erlegt; ein zweites

(^ der Sammlung hat weisses Kopfgefieder; auch
Herr Reiter und Fischnatteu besitzen solche und
ein Anonj-mus schreibt über ein derartiges Stück
aus Tirol.*)

Tetrao medius, Mey. — mehrfach vorhanden; das
älteste Stück stammt aus dem Oetzthal, wo es

1846 erlegt wurde.

Coturnix dactylisonans, Mey. — ein hübscher Albinis-
mus in der Sammlung.

Syrrhaptes paradoxus, Pall. — vom Zuge des Jahres
1863 ein Pärchen aus dem Pusterthale.

Otis tarda, L. — ein junges ^ aus Tirol im Museum;
im Jahre 186.Ö sahen Jäger in der Halterau Anfangs
März bei Schnee 3 Stücke auf den Feldern ; ein

in einem Keller der Stadt verirrtes Stück wurde
daselbst erschlagen; neueren Datums berichtet Dr.
Girtanner von Trapjien am Bodensee.**)

Oedlcnemus crepitans, L. — aus der Ambraserau, wo
er wiederholt erlegt ward. (Sehluss folgt.)

*) Ein Glücksschuss in Tirol in: d. deutsche Jäger, III

1880, p. 3—4 Fig.

**) Fremdlinge am liodensee : im Zoolog. Garten Jahrg.
21. 1880, p. -28— 29.
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S i t z 11 II 2: s - P r 1 k 1 1 e
des

Ersten internationalen Ornitliologen-Congresses.
(Fortsetzung.)

Mais, je ne veux pas entrer, pour le moment
dans de details que les deliberations ameneront pro-
bablement peu k peu sur le terrain.

Qu'il me suftlse de citer un exemple capable ä
lui seul de faire toucher au doigt Tiniquite de cer-

taines destructions et de certains commerces sanc-
tionnes, il est vrai, par l'habitude, mais enticrement
contraires aux droits de rcciprocite de notre siöcle et

aux lois de riiumanite bien entendue.
Je veux parier des quantites prodigieuses de

C ai 1 1 e s qui, chaque annee, sont capturdes sur les cotes
de la Mediterranee au detriment des autres pays, as-

sez insouciants pour favoriser un commerce aussi bar-
bare et assez irreflechis pour payer grassement au

preneur la part qui leur est volee d'un gibier inter-

national.

Je n'essaierai pas de vous depeindre, Messieurs,

les souffrances cruelles auxquelles sont souinis ces

pauvres oiseaux, entasses par milliers dans des cages

trop etroites, exposes a tout, prives le plus souvent de

nourriture, ronges par la vermine et mourant par cen-

taines en voyage, pour garnir les poches d'exploi-

teurs qui feraient mieux d'employer leur teraps ä tout

autre chose et pour fournir aux consommateurs de di-

vers pays un pauvre gibier öpuise qui autrement serait

venu multiplier sur toute la ligne des migrations

que la nature lui a imposee. II y a la suivant moi,

ä la fois, une injustice criante et sur une graude echalle,
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une manoeuvre eiuineminent reprehensib le, humaine-
ment parlant.

Je sais bien que les autorites des eontrees meri-

dionales n'liesiteraietit pas ii entraver cette destruction

et ce commerce illicites, si la ehose ctait facile. Eli

bien! Messieurs c'est Ii un CoDgres international pour
In. protection des oiseaux de preter uiaiu forte aux
Etats de bonne volonte et, par des mesures generale-

ment applicables, de permettre k quelques uns ce qui

autrement eüt' <itc iiupossible chez-eux. Continuer ä

autoriser l'introductioa et le transit des produits de
semblable industrie, c'est de f'ait approuver la ehose

et la favoriser, c'est lii surtout et tout d'abord que
uous devons int«rvenir.

C'est donc au uoni de l'agriculture ainsi que de
la silviculture, au nom du droit commun et au num
de riiiimanite, comme au nom de la Suisse, de la

Öociete suisse de chasseurs et au nom de la Societe

protectrice des animaux, que Je demande, que, par

tous les moyens possibles, des divers liauts gouverne-
ments s'efl'orcent d'ubtenir

:

1" L'interdiction, durant la seconde nioitie de
riiiver et au printemps, de toute cbasse aux oiseaux
migrateurs auxiliaires et gibiers de jjassage.

2" La defense du commerce et de la vente,

daus les mümes saisons, des mOmes oiseaux migra-

teurs, vivants ou morts et de leurs oeufs.

3" La prohibition en tout temps, de tous pro-

cedes ou engins destines k capturer en masse les

oiseaux en general; que ce soit un procede capable
de prendre ceux-ci en quantite ii la fois, ou des

'

pieges ou engins qui disposes en grand nombre,
puissent atteindre au meine rosultat.

4" La defense du commerce et de la vente,

en tout temps, sauf exception inotivöe, des oiseaux
generalement consideres comme auxiliaires.

Enün, une derniere proposition qui, bien que
touchant plus directement ü la propriete exclusive des

differents pays, pourrait cependant Gtre aussi, par la

rdciprocite, d'un excellent efl'et contre le braconnage,
toujours plus encourage par les facilites croissantes

du commerce international, n-siderait encore dans

:

La defense de la vente, sans autorisations speciale,

de tout gibier, en ,dehors du temps de chasse auto-

rise dans cbaque Etat.

II est evident que Ton n'arrivera pas partout com-
pletement et du premier coup a reprimer des abus
inveteres ; toutetois, je pense qu'avec le temps et de
la fermete, on doit tendre toujours plus activement,

,

par les moyens suscites, ä une protection generole et

legitime des oiseaux si desirable ä tout d'egards.

Toute regle et surtout toute regle generale com-
mandant forcement des exceptions, festime qu'en
adoptant des prosriptious aussi severes, cbaque Etat
pourra eonserver cependant certaines latitudes prevues,

pour des cas exceptionnels d'une importance reconnue

:

En vue de la science par exemple, pour la de-

struction des rapaces et carnassiers, oii alors qu'une
espece trop abondanto serait momentanement dan-
gereuse.

Considi'rant que ce n'est guere dans une assem-
blee aussi nombreuse que celle-ci que l'on peut eiaborer
un projet de l.oi protectrice internationale, je propose
qu une commission soit nommee par le congres, pour
ctudier, aussi vite et aussi compk'tement que possible,

tant les desiderata des difi'tfrents Etats europeens que

les voies et moyens pour arriver ii une entente gene-
rale, ou ä un concordat, sur quelques points principaux
susceptible de fournir des prescriptioiis ä la fois par-
tout justifiables et partout applicables. Toutes questions
de detail ou d'autorisations exceptionnelles justifiees

seraient laissees ii l'apreciation des autorites supe-

rieures daus cbaque pays.

Tenaiit compte des buts divers k atteindre et

des conditions differents de cbaque Etat cette com-
mission aurait en particulier k etudier conseieusement,
pour en tirer des conclusions pratiques, non seulement
tous lesagents de destruction natu reis et
artifieiels mais encore et surtout tous les moyens
de repression, que ce soit surveillance plus
active et penalite plus severes ouelevation
serieuse des droits comme rci aux, ou encore
une plus grande diffusion de l'instruction
dans le ecoles et les populations moyen qui

a donne de si bons resultats dans beaucoup des can-
tous suisses. Voici, Messieurs, ce qui je tenais h dire

d'abord sur le premier point du ))rogranime du congres,

en restant dans les generalitcs. II ne me reste plus, avant
de passer outre, qu'k soubaiter de trouver ici un <5cho

symj>atbique dans tous mes honorables auditeurs.

Oberforstmeister Dr. Borggreve (zur Ge-
scbaftsordnung) : Ich glaube im Sinne der Versamm-
lung zu sprechen, wenn ich das verehrte Präsidium
bitte, zu veranlassen, dass diejenigen Herreu, welche
ihre Vorträge nachher in positiv formulirte Antrage
concentriren wollen, diese ihre formulirten Anträge
schriftlich beim Präsidium eingeben, damit dieselben

bis morgen Mittags gedruckt und in Jedermanns Hän-
den sind, so dass dann die Versammlung durch Ab-
stimmung entscheiden kann, über welche Anträge
sie zunächst in die Specialberathung eintreten will. Ich

glaube, dass damit unsere Arbeit sehr wesentlich ge-

fördert würde.
Präsident v.Homeyer: Ich glaube, dass das sehr

fördernd sein wird, und ich bitte die Herren, darauf

einzugehen und ihre Anträge schriftlich einzureichen.

Dr. Russ: Meine Herren! Erlauben Sie mii-,

dass ich meinen Antrag begründen darf. Wir sind von
dem Gesichtspunkte ausgegangen, dass in allererster

Linie gleiches Recht für Alle herrschen umss. Wenn
wir im Norden und in allen Ländern, welche nach dem
Norden hinauf reichen, verlangen, dass die Bewohner
der Länder um das Mittelmeer keine Vögel fangen

und essen dürfen, dass der Massenmord der Vögel

ein Ende nehmen soll, so liegt, nach meiner Ueber-

zeugung, zu allererst die Nothwendigkeit vor, dass

auch wir keine Vögel essen dürfen.

Meine Herren ! Ich verlange dieses nicht ganz

so schroff, aber im Princip muss es ganz entschieden

verlangt werden. Es ist ganz selbstverständlich,

dass für wissenschaftliche Zwecke ein Vogelherd be-

stehen bleiben kann. Es wäre auch undenkbar, wenn
Jemand verlangen sollte, dass der Wissenschaft hierin

keine Freiheit gestattet sei. Aber das massenhafte

Fangen der Drosseln, welche bei uns durchkommen,
mit Einschluss der bei uns nistenden Drosseln, der

Lerchen und vieler anderer Vögel — hier im Kreise

von Sachverständigen brauche ich das nicht weiter

auseinanderzusetzen — fällt, wenigstens moralisch, eben-

so in's Gewicht, wie der grosse Massenmord, der iu

den Mittelmeerländern getrieben wird.

(Fortsetzung folgt.)

-=ifC?£>§5=
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Notizen
Zwei Farbenaberrationen.

Lanius excubitor, Linn. Q ad. Die

dem normal gefärbten Vogel grauen und weissen Fai

:

des Ober- und Unterkörpers sind s','limutzigweiss,

gelbiicbbraun überflogen; die Längssbinde vom Swi;;aL)ei,

durch die Augen bis in die Ohrengege- ' biaungrau;

die Flügel bis zum Ende der weisse /i>ppelbinde

graubraun, aussen breit hellbräuiilicli -er sclimutzig-

weiss gesäumt; von da an sind die ciossen Schwingen
blassbräunlich, aussen weisslich gesäumt und gegen die

Spitze zu ganz sclimutzigweiss; Schwingen 11. Ordnung
braun, mit weisslichen Enden und feinen gleichgefärbten

Säumen, die sich nach obenzu rasch verbreiten, so

dass an den obersten die braune Färbung ganz ver-

drängt ist und die schmutzigweisse Farbe an ihre SteWe

tritt ; die beiden mittleren Steuerfedern sind bräunlich-

schmutzigweiss, die übrigen haben die normale Zeich-

nung in dunkelbraun, mit lichterer Aussenseite.

Beine, Nägel und Schnabel sind braun, die Seiten

des Unterschnabels heller.

Dieses Stück, welches ich Herrn Jos. Grafen
Plaz verdanke, wurde bei Klagenfurt anfangs December
1883 erlegt.

Ruticilla tithys, Linn. juv. Ganzes Gefieder

reinweiss; Beine, Nägel und Schnabel biassgelb ; Augen
roth.

Diesen Albino sandte mir Herr Forstverwalter

Wawruska aus Hof- Arnsdoif a./D. im Mai l^^^ im
Fleische zu.

Villa Tänuenhof bei Halleiu, März 1885.

Vou Tscliiisi zn Seliini(* iOffen.

Notiz über das Auftreten des Pastor roseus, Temm.
im Jahre 1884.

Die sehr interessante Mittheilung des Herrn Grafen

Aug. Breunner-Enkevoii'th in Nr. 4 unserer , Mitthei-

lungen" über einen bei Grafenegg beobachteten starken

Flug Rosenstaare veranlasst mich, zur Ergänzung dieser

Beobachtung einige weitere, leider nur dürftige Notizen,

über das Auftreten dieses schönen Fremdlings im

abgelaufenen Jahre hier anzuschliessen.

Den I.Juni wurden mehrere im Neutraer-Comitate

.^erlegt (Dr. v. Madaräsz); den 2. Juni traf ich ein f/

in Geseilschaft eines jungen Staares unfern meiner

Villa; den 4. Juni zeigten sich 7 Exemplare auf einem

Kirschbaume in Drenje bei Djäkovo in Slavonien (Spir.

Brusina) und denselben Tag erschien ein kleiner Flug

auf Kirschbäumen bei Heran (Bar. L. Lazarini)'. Als

die späteste Beobachtung des Rosenstaares in a'iesem

Jahre ist die vom Herrn Grafen Breunner mitgetheilte

— 14., bez. 15. Juni — zu betrachten, laut welci.fr

sich ein ansehnlicher Schwärm von 50—GO Stück auf

den Kirschbäumen in Grafenegg einfand.

Im Süden und Süd-Osten der Monarchie erscheint

der Rosenstaar alljährlich in kleinen und grösseren

Flügen, zuweilen sogar in bedeutender Zahl, wie dies

1875 der Fall war, über welchen denkwürdigen Zug
ich damals ') berichtete. Einzelne Individuen sieht man

• bei uns unter Staaren — ich habe

Jalire nacheinander jedesmal einen

.ggezeit der I. Staarenbrut angetroffen

-u.,cmeht solcher Fälle gewöhnlich in den

irfgesblättern und Jagdjournalen Erwähnung, da der

Vogel durch seine prächtige Färbung auch dem Laien

auffallen muss. Umsomehr ist es zu verwundern, dass

über die fernere Beobachtung des von Herrn Grafen

Breunner erwähnten beträchtlichen Schwarmes keine

Nachricht in die Oeffentlichkeit drang. Vielleicht geben

diese Zeilen Veranlassung zu weiteren Mittlieilungen

über das Auftreten des Rosenstaares im abgelaufenen

Jahre.

Villa Tännenhof bei Hallein, im April 1885.

Vou Tsiliusi zu SflimiilUolteii.

1) Der Zuer des Rosenstaara (Pastor roseus, Temm.) durch

Oesterreicli und Ungarn und die angrenzenden Länder im Jalire

1875. — Abhandl. d. k. k. zool.-bot.-Gesellsch. Wien. XXVII. 1877.

p. 196-204.

— Einer liebenswürdigen Mittheilung des Herrn

Professors Pater Wiesbaur aus Mariaschein in Böhmen
dto. 24; März 1885 entnehmen wir folgende neuerliche

Daten, weiche sich an die, in der Aprilnummer dieses

Blattes veröffentlichten anschliessen,

Sie beruhen theils auf eigenen Beobachtungen,

theils auf solchen von Studirenden, namentlich des

Herrn Mittelbach, Octavanes im Seminar zu Maria-

schein.

Das Hauptergebniss ist , dass Scolopax galinago

den ganzen Winter dort zugebracht hat. Sie fand sich

regelmässig ein, wenn der Boden von Schnee bedeckt

war und zwar im neulich erwähnten Graben unter den

Fenstern des Seminars, jedoch immer in geringerer

Zahl, so dass beim letzten Schnee am 25. d. Mts. nur

mehr vier Stück von Herrn Mittelbach beobachtet

wurden.
Da wir selten Schnee hatten , wurden diese

Schnepfen im Ganzen selten gesehen.

Es geschah dies nur zwei- oder dreimal im

December, am 10. und 27. Jänner. Im Februar hatten

wir keinen Schnee. Dafür fiel solcher wieder im JNIärz

und alsbald fanden die Becassinen sich ein, jedoch

nur mehr vier an der Zahl.

Andere Vögel habe ich wenig gesehen. Es waren

nebst Finken nur noch die schon früher erwähnte

grössere gelbe Bachstelze (Budytes flavus) und Certhia

familiaris, je ein Stück, aber wiederholt beobachtet

im November.

Im December und Jänner Haubenlerchen, Finken

und hie und da eine Goldammer und Amsel. Im

Februar sollen viele Wildenten dagewesen sein. Am
12. März war eine Dohlenschaar hier, eine seltene

Erscheinung in unserer Gegend. Am 26. Februar kam

Motacilla alba. Am 20. oder schon am 18. Februar

kamen die Staare an, die sich leicht beobachten lassen,

da sie im Seminargarten auf einem Baume an der

Südostecke eines hohen Gebäudes ihre Nistkästchen

haben, bei denen sie täglich Morgens sich einfinden,

jedoch etwa nach einer Stunde wieder verschwinden,

um Abends (wahrscheinlicii um das Pnoritätsrecht

nicht zu verlieren) nochmals auf kurze Zeil zu er-

scbainen.

kr Wo sie die Nacht zubringen, ist mir unbekannt,

vielleicht im nahen Fichtenwalde des Erzgebirges

Schlecht ging es den armen Burschen, als am 3. und

4. d. Mts. Alles verschneit war. Da mussten sie mit
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den Becassinen, Finken und Amseln gemeinsame Sache
machen und traurig iin Wassergraben liwriim waten,
(jedoch stets getrennt von den Suir ' ni

aus geschwemmten Küchenabfällei'

haschen, bis anderes Futter kai

In der „Warnsdorfer \'

15. Milrz d. J. Folgendes zu It u :

Seltener Vogel. „Dieser Tage wurde in der

Gegend des eiicnudigen Konierner See's iiei Jirüx ein

Vogel geschossen, der als Ibis erklärt wurde. Der

Schütze machte diesen Vogel dem Jur. Dr. Gantermann
zum Geschenke."

Wahrscheinlich wai- es Ibis falcinellus.
p.

— Erlaube mir anzuzeigen, dass um 3'/) Uhr
•'-mittags den i). d. Mts. 5 Stück Schwalben hier

Auch horte ich am selben Abend den RufrUAi
ii^'i"

ücS ivu- uk
". Ei..i, 10. April 1885.

Adolf Clurrat

M»001»>

.,Die geehrten Vereins-Mitglieder werden einge-

laden, ihren Jahresbeitrag per 5 fl.. rücksichtlich die

Ergänzung desselben an den Honorar-Cassier. Herrn

Dr. Carl Zimmermann. Hof- und Gerichtsadvocaton in

Wien, I. Bez., Bauernmarkt Nr. II, einzusenden."

Der berührte Anatom Hofrath Dr. Josef Hyrtl legt

eine möglichst .jüständige Sammlung der Po.traits

aller Naturforscher an; jene Herren Naturforscher,

welche dem allverehrten Gelehrten eine Freude bereiten

wollen, mögen ihre Photographie mit dem Datum der

Geburt an seine Adresse, Perchtoldsdorf bei

Wie n. freundlichst einzusenden nicht unterlassen.

Das Ausschussmitglied unseres Vereines, Herr

Hanns von Kadich, trat am 20. April eine dreimonat-

liche Reise nach der Herzegovina. wo er der Sumpf-

ornis in der Narenta-Niederungen seine Aufmerksam-
• ^ schenken will, nach Bosnien und Montenegro an,

uiiJ spndet allen Freunden hiermit seinen Abschieds-

gruc

Das Verzeichniss der Vögel Deutsch-
lands von E. F V. Hopieyer. herausgegeben von

,dem internationalen, permcnenten, ornithologischen

Comite (Verlag von Carl Gerolds Sohn in Wien), ist

um den Preis von 20 kr. ö. W. durch jede Buch-

handlung zu bez.atiev

373*>

Vereiiisaiigclei^t. -leiten.

Neu beigetretener Stifter.

Herr Moi'tz Edler von Kuffner, Brauerei-Be-
sitzer in Otlakriiig. (Durch den Präsidenten Herrn
A. Bacliof'en von Echt.j

'iwachs zur Büchersammling.

H e V ir a II n S c h a 1 o w. Zur Ornis der ^lark

Bran.ieobur^.,, Ein dritter Beitrag. (Geschenk des Ver-

fascn-sJ

Zuwachs zur E'Tsaminlung.

Die Eicrsaiiimlung des versiorbi-iiun l'asiors W T lii >; n e ni a n n, 3.37 Species in 1400 Exemplaren.

In::Lsera.te-

Hans Miiier in Ulm a. d. Donau
ditecler luipurt italieuischor Prodncte

liefert, lebende Aukuuft garantirt, franco, li.ilbgcwaciiseiie

J

schwarze Dunkelfüssler
bunte Dunkelfüssler . .

bunte GelbfUssler . . .

reine bunte Gelbfüssler
peine schwarze Lamotta
Pfeislistis posffrei.

ä St. Rin. 1.63

.75

2 ^
„ ., „ 2.25

„ ,, , 2.25
Hundertweise billiger.

fipl

.SL-Iir gut aLxIiiiiatisirt verseiick'' uiitur Garantie
lebeiulur Aukuuft pr. Tust, Scliitl' o'lpr '' '

F. M. Findeiti,
Wien, III., llauptitrassL- 21, 2. H.

(jrüsste Aquariumhandlniig Otsterri;

Thiere, welche bei Ankunft nicht gefallen, werden gegen andere
nniiretausclit, Preislisten gratis, bei Anfrasre bitte RelOlirniarke.

ftatürg^scliichte der Vögel Europas
von

Dr. Anton Fritsch.

'Fr""iVv»'eik mit 708 Abbilduug-en säiiiiiitlidier iu

Kl. >.*', vorkouuueuden Vog-elarteii auf Ol Folin-

u fear iu rarbendnick nebst erUuitenideni Text in

Octav, .')06 Seiten.

Den Mitgliedern des „Ornithologischen Vereines

in 'Vlen" wird dieses Werk zu ermässigrtem
FxeiSO, ungebunden um 40, in Pracliteinband um

J) fl. vom Verfasser (Prag, B r e n n t e g a s s e 25)
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Auf der hohen Schrott.

Geschichte eines absonderlichen Vogelfanges aus dem August 1881.

Yon Hanns von Kadich.

„Ergtag" wais, ein wunderschöner, lichter , Erg-

tag '•. Heiter und klar erglänzte seit mehrtägigem Regen
zum erstenmale wieder der Himmel, rein und unver-

LüUt erschienen die Bergspitzen und selbst der Traun-

steiu, von dem der Volkswitz sagt

:

„Hat der Traunstoan au Iluat

Nocha is guat;

Hat er a Kres (Krause)

Äft wirds scho bös"

hatte seine gefürchtete Krause abgelegt. Solches Wetter
hatte ich mir längst herbeigesehnt, um dem Kreuz-
schnabel schliesslich auch in der „hohen Schrott"

(zwischen I s c h 1 und E b e n s e e) dem wildesten

und höchsten (2092 Meter) Stock im grünen Traun-
thale nachzugehen und auszukundschaften, wie mein
Liebling denn dort wirthsehafte. Meine Vorbereitungen
waren bald getroffen und am erwähnten Dienstage 2 Uhr
Nachmittags brach ich mit zwei Begleitern von Eben-
see auf. — Letztere trugen die bei Hochtouren noth-

wendige Ausrüstung, ich steckte völlig in dem schweren

„Schnablercostume" (wie ich es in meinem Vortrage:

.,Ornithologische Streifzüge in den oberösterreichischen

Alpen' H. 7. Jahrgang 1883, Nr. 2 und Nr. 3 der

„Mittheilungen " ausführlich beschrieben habe).

hl einer Stunde hatten wir die Offenseer Holz-

stube erreicht und hiemit den Aufstieg auf den Brom-

berg, auf dessen Hochplateau die Almhütten liegen,

in denen wir übernachten wollten, um von ihnen aus

am andern Morgen den Marsch fortzusetzen. Der Steig

zog sich Anfangs ziemlich breit und bequem durch

den Hochwald liin, bald jedoch wurde er schmal und

durch den langen Regen grundlos gemacht sehr schlüpfrig

und beschwerlich. Weiter gelangten wir zu den „Kaiser-

ständen", das heisst den Jagdständen, welche für den

Kaiser und dessen Jagdgesellschaft, von Bäumen und

Reisig gedeckt, aus Tannenstämmen gezimmert und

vorspringend in die Schlucht gebaut sind und an ihnen

vorüber auf eine Art Plattform, die einen herrlichen
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Ausblick gewählt über den ganzen See, der in der

Sonne wie ein Spiegel glänzte, über das Gniundner
Becken und in das Kinndbaclithal mit dem Eibenberge

und Spitzelstein. Auch hier durften wir nicht lange

verweilen, wir mussten weiter und kamen endlicli in

den Graben, der von der Spitze des Berges bis auf

die Thalsohle reicht und oben einen weiten Kessel

bildet, in welcliem die bereits erwähnten neun Hütten

liegen. In dem wasscrlosen Bachbette nun hatten wir

einige Hindernisse zu überwinden, denn schon war die

Dunkelheit hereingebrochen und die Bahn ausserdem
durch zalilreiche gefallene Baumriesen verlegt, die mit

ihren Aesten den Zugang zur Waldeinsamkeit ver-

sperrten. Doch lagen sie bald hinter uns ; mühsam ar-

beiteten wir uns durch das dichte Unterholz und ge-

langten durch hochstehendes Natternkraut förmlich

watend auf einen Kiegel, der massig ansteigend sich

erhebt, bogen um eine Ecke und — zu unsern Füssen
lagen in friedlicher Kühe die Almhütien. Wer einmal

im Hochgebii'ge gewandert ist, kennt das heimische

Gefühl, das ihn erfasst, so oft er nach langem Ilerum-

irren im düsteren Forst den Wald immer lichter und
lichter werden sieht und mit einemmale eine Art Oase
betritt, wo ihm durch die finstere Nacht aus verschie-

denen Steinhäufchen — die sich später freilich als

recht wohnliche Hütten entpuppen — Lichtlein gast-

lich entgegenscliinimern. Das Gefühl kann man nicht

beschreiben, man muss es empfunden haben. Wir
lenkten unsere Scliritte geradewegs der nächsten Hütte

zu, wo uns eine fröhliche Almerin em))fing und zum
Dableiben einlud, indem sie meinte, es würde ohnehin

gleich „grob werden". Dieser ^lotivirung konnten wir

nicht widerstehen, wir traten ein und liatten uns kaum
zur Ruhe gesetzt, als heulend ein Windstoss über die

Alm hinfegte und mit ihm ein Unwetter losbrach, wie

ich in den Bergen nur wenige mitgemacht habe. Die
Hütte, weiche wie alle Almen in der dortigen Gegend
aus Holzwerk besteht, das auf einem niedrigen Stein-

ralimen aufliegt, ächzte und stöhnte in ihren Fugen,
prasselnd Helen die grossen Tropfen auf das Schindel-

dach und dazu heulte die Windsbraut ihr schauerliches

Lied. Eine Weile lauschten wir diesem Goncerte; dann
aber kletterten wir auf den Heuboden und schliefen

in die Wettermäntel gewickelt, trotz Sturm und eisigem

Regen bis Früh, wo uns die Almerin weckte. ^lein

erster Blick ans der offenen Thüre traf eine einför-

mige, graue Nebelmasse, die den ganzen Kessel der-

artig erfüllte, dass man nicht einmal die übrigen Hütten

sehen konnte. Nun schien's für heute mit dem Besteigen

der Schrott sowohl, wie auch mit meinem Vogelfange
vorbei zu sein und mit dieser wenig tröstlichen Aussicht

zogen wir uns in die Hütte zurück. Am lodernden
Feuer sass sich's ganz prächtig, die Pfeife ging auch
nicht aus und so wurde es 8 Uhr, ohne dass wir es

merkten. Nunmehr hielt ich es an der Zeit, wieder
einmal nach dem Wetter zu sehen ; ich trat in die

Thüre und sieh' da, die dichte Nebelmasse war wie

verschwunden. Einige Wölkchen nur lagerten noch
über den Wiesen und auch die trieb ein leiser West-
wind in die Höhe. Ich trat wieder zurück, um meine
zwei Lockvögel zu holen, ehe ich aber die Hand nach
ihnen ausstrecken und sie von der Wand herabnehmen
konnte, hatten sie sich schon aufgerichtet, laut hörte

ich sie locken, dann horchten sie auf: „zusammen-
schreien", „anssingen" war eins und draussen vernahm
ich den jauchzenden Zuruf streichender Wildlinge, die

durch den dichten Nebel nicht mehr gehindert aus

dem Krummholze in den Wald zur Tränke flogen.

Da galt kein Zaudern: rasch nahm ich die Vögel ab
und postierte sie an einem neben der Almhütte gele-

genen „Heustadel" so, dass der Käfig des einen auf
das niedere Dach zu stehen kam, der des andern auf
einem der Vorsprünge ganz wenig über dem Rasen
aufgehängt wurde. Der erste Zug war zwar vorüber;
doch sollte ich nicht zu lange warten, indem nach
kurzer Zeit drei Kreuzschnäbel, diesmal bereits vom
Walde zurück kamen und sich auf das Geschrei meiner
Locker hin auf der Hütte niederliessen. Ich lag ruhig,

etwa zehn Schritte von ihnen entfernt im Krummholze
und konnte deutlich sehen, wie die drei possierlichen

Gesellen — es waren zwei graue und ein rother —
auf dem Dachfirste erst ihre Morgentoilette beendigten,

dann aber niederflogen und sich an der Wand zu
schaffen machten, indem sie bald im morschen Holz-
werk herumarbeiteten, bald wie Mäuse in den Ver-
tieftmgen herumlaufend an den Siilittern meisselten und
unter vielfaclien Wendungen des zierlichen Köpfchens
jetzt dahin, dann dorthin schlüpften, immer auf ihre

Nahrung bedacht. Solche Momente sind es, die den
Beobachter und Naturfreund vor Allem fesseln und ihm
reichlichen Ersatz bieten für die Mühen und Strapazen,

die bei derartigen Touren nicht zu verm<^iden sind.

Plötzlich flog einer der zwei Jungen auf den Käfig

meines Lockers und kletterte an den Trallen herab,

um aus dem aussen angebrachten Trinkgefässe seinen

Durst zu löschen. Dies duldete ersterer nicht, er führte

einen Schnabelhieb nach dem Gegner, der über den
ungastlichen Empfang erschrocken aufflog und sich

knajip ob dem Käfige auf ein Klemmel setzte. Dies

schnappte zu und der Vogel war "gefangen. Jetzt hielt's

auch mich nicht länger; ich sprang vor, obgleich ich

dadurch die beiden andern verscheuchte und hielt gleich

darauf ein herrliches, junges Männchen in der Hand.
Rasch wurde es getränkt und in den Käfig gesteckt;

dann aber mussten wir, so ungern ich den günstigen

Fangplatz verliess, aufbrechen.

Meine Locker wurden sammt dem Wildling, der

ruhig in sein Schicksal ergeben auf der Sprosse hockte,

besonders gut in den zwei Käfigen verwahrt, erhielten

„Leckerzäpferln" (Krummholzzapfen), damit ihnen die

Zeit nicht lang würde; dann wurden die „Häuseln"

auf der „Kraxen" festgeschnallt die übrigen

waren bereits parat — und vorwärts gings, unserem
Ziele zu, das düster und »mheimlich in nebelgrauer

Ferne von den übrigen Spitzen sich abhob. — Unsere

Hoftnung, der Tag werde sich noch wunderschön ge-

stalten, hatte sich nicht erfüllt. Bleigrau war der

Himmel und erschienen auch die Bergspitzen rein, im

Thale unten lag tiefer Nebel.

Gleichwohl wollten wir angesichts imseres Zieles

nicht umkehren, sondern stiegen den , Kuhsteig" hin-

an. Derselbe führte uns zuerst auf den „ Peterskopf",

den Gipfel des Bromberg's, von dem aus man bei

klarem Wetter eine wundervolle Aussicht weit in's

Land hinein geniesst. Davon konnten wir zwai' heute

nichts sehen, dagegen wui-den wir durch den Genuss

entschädigt, ein Rudel Hochwild beobachten zu können,

das gar nicht weit von uns in den „Locken" stand

und sich an den saftigen Alpenkräutern gütlich that.

Weiter ging dann der Marsch bei der „Bergmitten"

(Triangulirungszeichen I vorüber, über die „Schneide"

fort auf den „Mittagkogel", von dem wir nach ein-

stündigem Klettern zu den berüchtigten „Stiegein" oder

„Nagern" gelangten. Dies sind Eisenstangen, welche
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in Armeslänge, spvossenartig in eine senkrecht abfal-

lende Felswand eingeschlagen, keineswegs aber mit

Blei „eingelassen" sind, wie dies bei ähnlichen Auf-

stiegen wohl der Fall zu sein pflegt, sondern mit Holz-

keilchen hat man die Zwischenräume zwischen Eisen

und Stein ausgefüllt und ein völlig schwindelfreier Kopf
und sonst ein wenig „Schneid" gehören dazu, um an

der beiläufig einstockhohen Wand hinzusteigen. Die
Rucksäcke und Bergstöcke wiu-den unten gelassen,

ebenso die in die Wettermäntel eingewickelte , Vogel-

kraxe" ; dann stieg Hermann P. voraus, den Steigstrick

um den Leib geschlungen. Wie er oben war, kam das

Ende des Seiles herab, ich gürtete es meinem kleinen

Bruder um und, wie auch der oben war, kam das

Gepäck an die Reihe. Dasselbe löste von dem ver-

witterten Gesteine, über das es geschleift wurde, zahl-

reiche Brocken ab und hageldicht sausten mir dieselben

um den Kopf, so dass ich mich unten auf dem schmalen
Vorsprunge nicht immer gehörig decken konnte, da an
ein Hin- und Herspringen nicht zu denken war. Zu-

letzt „stieg ich ein" und fand oben angekommen meine
Gefährten in einer Furche, die ziemlich steil vom Grate
abfällt und bis auf den Grund zu gehen scheint, ganz
wohlbehalten. Wir rasteten ein wenig aus und stiegen

dann weiter.

Die eigentlichen Strapazen und das Gefährliche

unseres Marsches begannen erst jetzt, indem wir zu-

nächst ein schmales Gestell passiren mussten, das

durch den langen Regen sehr unsicher gemacht war,

dann aber mitten im Krummholze standen, wo der

gebahnte Weg aufhörte und der „Gamssteig" begann.
Bei solchen Gelegenheiten sind die Legföhren oder

„Locken" eine wahre Wohlthat, indem sie das Steigen

wesentlich dadurch erleichtern, dass man sich an ihnen
sehr gut anhalten kann; indem ferner ihre vorspringen-

den oft die sonderbarsten Figuren bildenden Aeste und
Wurzeln einen Stützpunkt für den Fuss gewähren. Oft

mussten wir unser Gepäck über Felsentrümmer nach-
ziehen, oft überhängende Wände umgehen ; doch nach
einstündigem „Löckenreiten" hatten wir die Schneide
erklommen und steuerten nun direct auf den „Schrott-

kopf" zu. Wir befanden uns auf einem Grate, der
dachfirstartig sich erhebt, während zu beiden Seiten

unabsehbare Felder von Krummholz hinanreichen und
Fels auf, Fels ab, oft nur schmal und halsbrecherisch

der Steig dahin führt über Speikwiesen und Alpenrosen.
Hier wimmelte es von Kreuzschnäbeln. Jeden

Augenblick traten wir einen Schwärm auf; überall

bogen sich die mit Zapfen behängten Wipfel der Lat-
sehenstauden unter der Last der daran hängenden
Vögel. Hier hätte ich in kurzer Zeit viele fangen
können, aber nur einen gönnte mir mein Bruder ; dann
trieb er zum Aufbruch. So schritten wir dann rüstig

weiter; plötzlich blieben wir wie gebannt stehen: von
dem Abfalle des „Schrottkopfes" zur Rechten klang
herüber zu uns ein hellaufklingender, langgezogener
Jodler.

Das konnten nur die Alinerinnen von den „Durlau-
hütten" sein, die an der Seite des Mittagkogels gelegen,
stundenweit die einzige menschliche Behausung in diesem
öden Theile des Gebirges sind. Sie selbst waren hin-

auf „in's Grasen" gegangen und hatten uns bemerkt.
Wir bleiben Ihnen die Antwort nicht schuldig ; sie so-

wohl als auch das Echo der Berge antwoiteten eine
Weile, dann verstummte nach und nach Alles und
nichts störte nunmehr die erhabene Ruhe rings um uns.

Wir kletterten den terrassenförmigen, ansteigenden, sehr

steilen Gipfel hinan und wie wir auf die Spitze kamen,
fesselte ims ein Bild majestätisch und überwältigend,
wie es eines Künstlers Hand nicht hervorzuzaubern im
Stande ist. Der Nebel hatte sich gänzlich verzogen.
Vor uns lag das grüne Traunthal mit dem See; der
mächtig sich thürniende Stock des Höllengebirges mit
dem Kranabethsattel, auf dem sich das kleine Jagd-
haus des Kaisers besonders anmuthig ausnahm ; vor
uns die beiden „Spitzalmen" mit der kaiserlichen

Jagdhütte, die vordere und hintere „Hellmesalm"

;

links Jschl mit seinem Kranze von Bergen und hinter

denselben die Spitzen des Schafberges und Mondseer-
gebirges.

Uns im Rücken lag ein weiter Kessel, von tiefen,

schroff abfallenden Felswänden und Kogeln gebildet;

unten auf dem Grunde breitet sich die „Dürlau" aus,

mit ihren rothkörnigen Schütten und Speikwiesen, ein

Trümmer- und Geröllfeld.

An die grössten Blöcke angebaut und von ihnen

geschützt liegen die drei Almhütten, deren Bewohnerinnen
wir vor kurzem gehört hatten. Kaum konnten wir uns
trennen von dem überwältigenden Anblick und doch
durften wir nicht zu lange verweilen, sollte uns die

Nacht nicht noch im Gebirge finden. Eben wollten

wir absteigen, als mein Bruder mich herumriss ....
ich hörte einen Schrei, der scharf zu mir herüber-
klang .... sah einen grossmächtigen Raubvogel einige

Flügelschläge thun und dann dahin gleiten über den
Abgrund zu unsern Füssen gegen den „Speikkogel"
hin, wo er hintsr den Wänden verschwand .... wir
hatten einen „Steinadler" aus seiner Ruhe auf-

gestört .... es war das erstemal, dass ich mit ihm
in der Freiheit zusammentraf. Dann stiegen wir „nach
Thal".

Massig senkt sich nunmehr der Pfad, welcher
meist nur vom Wilde und von „Schützen" begangen
wird, zu dem tiefen Kessel der „Dürlau" oder dem
„Schrottkahr", auf dessen Grunde der schönste „Speik*
in der Gegend gedeiht imd die erwähnten drei Alm-
hütten stehen.

Als wir bei ihnen ankamen, „hob's eben wieder
es Nebelreissen an," was uns zu noch grösserer Eile

antrieb. Das Gehen in diesem „Kahr" war sehr be-

schwerlich, weil er mit Gerolle und Steinblöcken aus-

gefüllt und man daher jeden Augenblick, wo man von
Fels zu Fels springen muss, der Gefahr ausgesetzt ist,

in einen der Risse zu stürzen. Doch ging hier Alles

glatt vorüber. — Weiter unten trafen wir die Alm-
kühe, die wie allabendlich von der Weide ihrer Be-
hausung zupilgerten , bei unserem Anblicke stehen

blieben und furchtsam-neugierig die Fremdlinge an-

starrten. Lange noch hörten wir das harmonische Ge-
läute der Weideglocken, das zu uns herüberdrang, durch
die reine Alpenluft; die kleine Thierwelt sahen wir

vertreten durch ein Wiesel, das vor uns über den
Weg ins zerklüftete Gestein schlüpfte; durch einige

Zaunkönige, die im Krummholze herumhuschten;
auch eine R i n g a m s e 1 Hess ihr Abendlied erschallen . .

.

so hielten wir uns da und dort auf (wobei ich zu

„guter Letzt" noch in ein Wespennest fiel und jämmer-
lich zerstochen wurde), als wir durch ein plötzlich

niedergehendes Steingerumpel aufmerksam gemacht,

aufsahen und ein Rudel Gemsen erblickten, das gar

nicht hoch ober uns durch die Felsen stürmte. Solange

wir konnten, blickten wir den herrlichen Thieren nach,

1 dann hiess es wieder: „weiter, immer weiter, mein

treuer Wanderstab." —
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Wir kamen ins Thal und zunächst dem Laufe des

Gimbaches folgend, zu den Giuibach-Ahnen, an diesen

vorüber in den wunderherrhchen ,Offenseer \Yald-

und schliesslich zum „Rechen", von dem aus wir vor-

gestern aufgestiegen waren.

Die Kunde, dass der ,Schnabler Hanns, *• ein

„Hausname", den mir die Bevölkerung bald gegeben,

nun nicht mehr mit dem , Sonnstein,' dem „Sennriegl"

und der „Brennten Feichten" (den gewöhnlichen Fang-

plutzen) genug, habe, sondern sogar schon auf die

ohnedies sehr wenig bestiegene „Hohe Schrott" ,ins

Vogelfängen" wandere, hatte sich sehr bald verbreitet

und den Ruf des „\'i>gelnarren" noch mehr bekannt
gemacht. — Das berührte mich sehr wenig. Nacli wie
vor stieg icii, so oft als möglich bei Tag und Nacht ins

Gebirg, um den Kreuzschnabel zu beobachten und zu
fangen: habe ihrer auch nachher noch viele erbeutet;
unter allen aber fi-eut mich keiner so sehr, als der damals
auf einem Punkte, wohin selbst kein einheimischer
„Schnabler" noch gedrungen war, gefangene und nach so

vielen Miiiien glücklich heimgebrach te Vogel, der
nun nach Jahren ausgestopft meinen Sclireibtisch ziert.

-<»oo*>-

Keise nach Neuweik.
Vun Ernst Martert.

(Fortsetzung.)

22. October. Trüb. Schwacher Westwind,
fast windstill. Jlorgens 6'/.^ Uhr + 9" R. Es hatten

sich in der Nacht nicht weniger als 30 Feldlerchen am
Thurme gestossen, sowie 3 Tringa alpina.

Die schon seit einigen Tagen beabsichtigte Tour
nach der Sandbank Scharhörn brachten wir heute zur

Ausführung, weil der schwache Wind uns günstig war.

Etwa eine deutsche Meile nordwestwärts von
Neuwerk liegt die gefürchtete Sandbank Scharhörn

:

von den umliegenden Sandbilnken Vogelsand, Knech-
sand, W^ittsand unter anderen weitaus die berüch-
tigtste und gefährlichste. Daher ist denn auch eine

weithin sichtbare Bake auf dem höchsten Punkte der-

selben errichtet. Einige Zeit bevor die Ebbe am tiefsten

war, Morgens (i',-. Uhr, brachen Herr Butt jun. und
ich, mit einigem Proviant versehen, nach der imr un-

deutlich durch die dicke Luft herüberschimmernden
Bake auf. Grau in grau war Alles, wie gewöhnlich
zur Herbstzeit im W^att. Hie und da sah man Alpen-
strandläufer hurtig über den Schlamm laufen, Möven
schwebten in der Ferne, das Pfeifen der Brachvögel
erscholl von Osten her. Mehr und mehr verschwamm
das Bild der Insel hinter uns, deutlicher trat das der
Bake hervor, einsam und öde ward es. Je weniger
somit der Horizont und die Lüfte darboten, desto mehr
wendeten wir fast unwillkürlich den Blick dem Boden
zu. Die Watten haben einen sehr verschiedenen Grund.
Auf unserem Wege war er meistens uns sehr günstig,

d. h. ein ganz harter, fester Sand. Nur hier und da
sind Schlaramstellen, hier und da riffartige IMuschel-

bänUe. Diese bestehen grösstentheils aus der essbaren
Herzmuschel, Cardium edule, und der Miessmuschel,
Mytilus edulis; die letztere wird auch hier gern ge-
gessen, die ersterc meist nur der Curiosität halber ein-

mal verzehrt, da sie nui" kleine Bissen abgibt, wohl
aber werden an anderen Orten ihre Schalen zum Kalk-
brennen verwandt. Ferner fanden wir die schön ge-

streifte Seemiesmuschel, zahlreiche Mactra stultorum und
Mulinia edulis, massenhaft auch die gemeine Klapp-
muschel, M^'a arenaria, schöne Gehäuse von Fusus
antiquus, meist mit Seepocken, Baianus, besetzt; zahl-

reich waren die von den Kindern gern gesuchten „rothen
Bohnen" Teilina incarnata, eine Scrobicularie. In über-
grosser Menge am Strande, besonders an den Steinen
der IMolen- Dämme sind die Litorina litorea, eine be-

~ liebte Nahrung der Enten.
Da ich einmal bei den Schnecken und Muscheln

bin, will ich kurz erwähnen^ was mir sonst noch von
Seethieren aufgefallen ist. Ziemlich selten schienen

2 Napfschnecken, Patella vulgata et pellucida; Herr
Butt zeigte mir eine Schwerlmusciiel, Solen, eine Thurm-
schnecke, Turritella und den Vermetus lumbricalis, die

er als Seltenheiten angetrieben gefunden hatte ; er be-

hauptete auch Terebellum subulatum bisweilen mit

Holzstücken von fernher angeschwemmt gesehen zu

haben. Am Strande fand ich fortwährend viele schwarze,

lange abgestorbene Haifischeier, wohl vom Katzenhai

iierrührend') und grössere und kleinere weisse Rücken-
schulpen von Sepia o f fi c i n a I i s. Tümmler (Delphine)

und Seehunde sah ich mehrfach. Der Fischfang ist ein

ziemlich reicher; Austern gibt es hier nicht, aber viele

Taschenkrebse oder Krabben, fälschlich Garneelen ge-

nannt, welche meist in den sogenannten Prielen, den

Wattflüssen, im Sommer gefangen werden.

Während wir so spähend und suchend weiter mar-

schirten, hie und da durch tiefe Prielen, oft lange durch

2, 3 Zoll tiefes Wasser watend, dann wieder über schön

trockenen Sand hinsclircitend, war die Bake von Schar-

hörn immer deutlicher hervoi-getreten ; man konnte

schon deutlich die einzelnen Tlieile des Gebälkes sehen

imd dicht daneben die Reste der 1870 hier verbrannten

alten Bake erkennen.

Jetzt war die Bake erreicht. Eine hohe Treppe
führte hinauf zu dem in der Jlitte befindlichen Proviant-

stübchen, einer Einrichtung, die schon manchem Schiff-

brüchigen zur Rettung geworden. Die Wände sind dop-

pelt und gefüttert, Thür und Fenster schliessen gut.

Der Boden ist mit sauberem Stroh hoch bedeckt,

ein grosser Tisch und Bänke bilden das Jleublement,

auf einer derselben steht gleich in die Augen fallend

eine Tonne frischen Wassers, eine Kiste mit Schiffs-

zwieback und einige Flaschen Portweins, so dass sich

Schifiljrüchige mehrere Tage am Leben erhalten können.

Diese Vorräthe werden von den Schiffern und Fischern

als unantastbar betrachtet und sehr selten kommt es

vor, dass rohe Fischer sich des Portweins bemächtigen,

entrinnen aber fast nie dem strafenden Arm der Her-

mandad, denn sobald sich Fussgänger, oder bei der

Fluth Fahrzeuge in der Nähe der Bake zeigen

,

sind nach der Bake hin wachsame Augen gei-ichtet,

welche mit guten Fernröhren feststellen, welche Num-
mern und Zeichen die Fahrzeuge haben und woher
und wohin die AVanderer kommen.

Oben im sicheren Stübchen nahmen wir nun zu-

nächst einen kleinen Imbiss von unserem mitgebrachten

Proviant ein und gingen dann an das nordwestliche

*) Viel wahrscheinlicher Rocheneier (Die Redaction).



Ende der Sandbank, wo die ewigen hohen Wogen der

freien Nordsee donnernd gegen den Strand sicli wälzten.

Hier und da lagen alte Wraktheile, eine Rippe, ein

Kielstück, eine aus dem Wasser guckende Planke,

mahnend an die Tücke der Sandbank Scharhörn. Grosse

und kleine Mantel- und Silbermöven (Larus marinus,

tiiscus, argentatus), scliwebten den Strand entlang,

Oidemia nigra und andere Entenarten lagen in See,

aber weder von den Enten noch von den Möven ge-

lang es uns, etwas zu erlegen, weil wir bei der gänz-

lich mangelnden Deckung im Watt nicht bis auf Schuss-

weite herankommen konnten. Mehr und mehr Alpen-

strandläufer und Austerntischer kamen in's Watt, bis

sie zu Tausenden und aber Tausenden sich am Rande
der immer höher auflaufenden Fluthwelle gesammelt
hatten und nun, wie sie es so gerne thun, das Geniess-

bare erhaschend, den andringenden Wogen weichend,

hier herumlaufen, bis die Fluth ihren höchsten Stand

erreicht hat.

Nachdem wir einige Alpenstrandläufer erlegt hatten,

\vard es für uns Zeit, uns zur Bake hin zurückzuziehen,

da die Watten immer höher herankamen. Für den

Fremden ist im Watt immer die grösste Vorsicht ge-

boten, da man nichts ahnend, oft plötzlich Wasser im

Rücken sieht, welches durch Priele und unbeinerkbare

Terrainvertiefungen herankam und nun den Rückweg
abschneidet. Nur wo man Ort und Verhältnisse genau
kennt, kann man bleiben, bis die Wogen direct zum
Weichen zwingen.

Uns schien es geboten, wieder hinauf zur Bake
zu gehen, wo wir einen Jmbiss einnahmen. Wir hatten

gehofft, dass die Fluth bis hart an die Bake reichen

würde, aber bei dem flauen Winde blieb sie wohl

40Ü Schritte weit zurück und näher kamen dann auch

die Vogelschaaren nicht heran.

Als das Wasser wieder etwas abgelaufen war, da

begann es auch bald Abend zu werden, und es ward
nun die Frage erörtert, ob wir die Nacht in der Bake
bleiben sollten, um bei Tagesanbruch wieder zur Insel

zurückzuwandern, oder ob wir die eigenartige Tour zur

Nachtzeit über's Watt machen sollten. Wir waren beide

bis zum Knie nass, denn das Salzwasser dringt mit der

Zeit durch fast jeden Stiefel, mein Begleiter meinte, es

werde eine kalte Nacht werden, und wenn der West
wieder aufkäme, würde der Rückweg gefährlich werden,

mich reizte dazu die nächtliche Wattwanderung, deut-

lich genug glänzten durch die etwas dicke Luft die

Lichter des Feuerschiffs zur Linken, und die beiden

Neuwerker Feuer uns entgegen — so brachen wir denn
•getrost auf, auf die Leuchtfeuer der Insel zu. Bald hatte

sich die Nacht völlig herabgesenkt auf das öde Watt,

tiefe Dunkelheit herrschte, nur die Leuchtfeuer glänzten
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in der Ferne. Hier und da klang wie traumverloren
der Pfiff eines Brachvogels, eines Strandläufers aus der

Ferne her, nah' am Ohr ertönte der scharfe Ton eines

Auslerntischers und da — ni'ott, rott, rott, rott" —
von rechts, von links kommt es in dumpfen Tönen
heran, ganze Schaaren von Rottgänsen (Berniela tor-

quata), wie sie hier ihrer Stimme wegen heissen. Die
tiefe Dunkelheit Hess Nichts erkennen. Ein neues
Schauspiel fesselte mich da. Was glänzt da unter den
Sohlen meines voranschreitenden Begleiters so feurig

wie Strahlen unzähliger Diamanten ? Meerleuchten
ist es ! Hier wird das Wasser etwas tiefer, hier ist ein

Sprühen, ein Leuchten, dass ich nicht aufhören kann,
in der Lache herumzupatschen, dass es hoch aufspritzt

in schimmernden Funken ! Aber mein Begleiter wird
ernster, jetzt schüttelt er den Kopf, ein Schrei — was
ist? „Wir sind im Schluck, ich dacht mir's schon, denn
auf dem festen Boden leuchtet's nie so schön.'' — Das
ist nun freilich unangenehm, denn dieser schwarzgraue
Schlamm ist so zähe und fest, dass der eingesunkene
Fuss nur mit grosser Mühe herausgezogen werden kann

;

aber wir durften nicht wieder zurück, denn breit

konnte die Schlammbank nicht sein, aber sie konnte
sich weit nach links und rechts erstrecken, da wir

offenbar nicht den üblichen Weg gegangen waren. Zeit

zu verlieren hatten wir auch nicht viel. Nun, der

Schlammstreifen war gerade breit genug, uns in Schweiss
zu baden, und mehrfach glaubten wir zum Mindesten
den Stiefel stecken lassen zu müssen, aber es glückte

noch jedesmal uns wieder herauszuarbeiten. Mich ent-

schädigte das intensive Meerleuchten für Alles und
Hess mich fast die Gefahr vergessen. Wir waren zu
weit nach Osten gerathen, aber nun war es überstan-

den und wir hatten festen Sand unter uns. Hier war
nur wenig Leuchten zu bemerken, aber ungemein feurig

ward es wieder an der Muschelbank, die wir passirten

;

wenn man da Wasser hinaufspritzte, glänzte jeder
Tropfen, jedes Atom in blauweissschimmerndem Lichte.

Hier lag ein Stück Holz, eine alte Schiffsrippe; ich

stiess mit dem Fuss daran; wie fliramerte das! Ich
zog über den mit Algen völlig bewachsenen

,
ganz

glitschig-glatten Balken einen Strich mit dem Finger —
er glänzte genau wie mit Phosphor gemalt viele Secunden
lang. Ich schrieb meinen vollen Namen mit dem Finger
darauf und von Anfang bis zu Ende leuchtete er in

flimmender Flammenschrift Avohl 10 Secunden lang.

Dabei schien es, als wenn gerade wie beim Phosphor
wogende Dämpfe über den Flammenstrichen lägen.

Es war ein ganz anderes Leuchten, als das des Wassers
und wir konnten nicht aufhören zu schreiben und zu
kritzeln. Das Leuchten blieb immer dasselbe.

(Fortsetzung folgt.)

-=äiOOfi=-

Der Kolkrabe in den österreichischen Alpenländern.
Von Othmar Reiser.

(Fortsetzung.)

Vor einigen Jahren nun ereignete sich im stillen

Buchen-Hochwalde des erwähnten Gebirges ein Ereigniss,

das mich gar oft, wenn ich mich auf meinen Wande-
rungen daselbst der Stelle, wo es geschah, nähere,

mit unheimlichen Gefühlen erfüllt und mit unserem
V^ogel in engem Zusammenhange steht.

An einem prächtigen Septembernachmittage jagten

der Director der Zink'schen Glasfabrik in Oberlembach

und dessen Jäger Klun in dem sogenannten Schleinitzer

Holzschlage unterhalb der Filialkirche St. Heinrich

auf Wachteln, was in einer Höhe von 1200 Meter
immerhin bemerkenswert!! ist, jedoch alljährlich zu

wiederholten Malen stattfindet. Nach dem ersten, auf

dieses Wild abgegebenen Schusse sehen beide Jäger

in beträchtlicher Entfernung zwei Kolkraben mit dem
bekannten Gekrächze aus dem Hochwald aufwirbeln.
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Dies konnte niclit auffallend ersclieinen ; denn wie p;e-

sagt, ist der Habe, besonders zur Zeit der Heumahd,
eine nicht unjjewöhniiche Erscheinung, ja es wurde mir

auf das Bestimmteste versichert, dass er in kleinen Ge-
sellschatten zu dieser Zeit auf gute .Schussweite hinter

den Miihern Heuschrecken und Käfer auflese. — In

kurzer Zeit verschwanden denn auch beide Raben
wieder hinter den Uaumwipfeln. Als sich jedoch kurz
darauf genau dasselbe wiederliolte und die schwarzen
Bursche wieder JMiene machten, sich niederzulassen,

da wurden die Jiiger aufmerksam und wandten sich

jenem Waldtheile zu. Nach einiger Zeit, als sie sich

einer dichtverwachsenen Schneussc näherten, fuhren

langsamen Zuges die Galgenvögel zum Drittenmale aus

dem dichten Gehölze. Nun wurde der fragliche Punkt
genau gemerkt und nach wenigen Schritten bot sich

den entsetzten Jägern ein grauenvoller Anblick dar!

Durch Beilhiebe im Gesichte bis zur vollständigen

Unkenntlichkeit entstellt, lag in einer Blutlache der

vollständig bi.s auf den letzten Faden entkleidete Leich-

nam eines kräftigen Mannes, welcher der Feinheit der

Hände nach zu urtheilen, kein Gebirgsbewohner ge-

wesen sein konnte. Schon hatten die beiden Raben die

Bauchhöhle geöffnet, schon die Augen aus den Höhlen
gerissen: kurz ein gräulicher Anblick! Die Leiche,

welche ohne die \'ögel wohl nie oder erst als Gerippe
gefunden worden wäre, wurde nach Cilli zum Gerichte

gebracht, allein vergebens, ^\'er es gewesen, wer seine

Mörder waren : Niemand hat es erfahren, Niemand
auch nur das leiseste Gerücht darüber vernommen.

Doch fort mit dem dUsteren Bilde, vertauschen
wir die finsteren Schatten des Buchenwaldes mit jenem
lieblichen Thale, in welchem alljährlich Hunderte Er-

lösung von qualvollen Sclimerzen finden, wicdei' Hunderte
Erholung vom anstrengenden Alltagsleben der Gross-

stadt: ich meine die Gegend von Sauerbrunn-Rohitsch.
Hier ist es, wo es mir möglich wurde, den Kolk-

raben zu jeder Jahreszeit , zu jeder Tagesstunde

,

kurz in seinem ganzen Wesen kennen zu lernen. Der
Watsch und Donati, beide nicht 1000 Meter hoch,

jedoch von bedeutender relativer Höhe, mit ihren Vor-

bergen und zahlreichen Thälern und Gräben, alles dies

theils Wald, theils Weingarten, theils W^eideland mit

wenig Kukuruzfeldern in stäter Abwechslung, — diese

Gegend ist es, die sich unser Vogel als Standquartier

ausersehen hat; und wenn er auch den eigentlichen

Watsch und seine nächste Umgebung seit etwa fünf

Jahren als Brutvogel geräumt hat, so ist doch auch
dort sein Besuch alltäglich zu gewärtigen und man
darf nicht allzulange seiner harren.

Hauptsächlich ist es jedoch die nördliche Abda-
chung des Donati, an dessen Fusse das Bergdörflein
Tschermoschische liegt, etwa 2 Stunden von Rohitsch,

wo eben diese Abwechslung der Culturen und die

Abgeschiedenheit von allem geräuschvollen Getriebe
diese Landschaft zu einem Rabenheim gestalten. Wirk-
lich beleben noch zur Stunde alljährlich dort etwa
3 Paare die Gegend. Ich sage .beleben," weil es nicht

leicht einen andern Vogel geben wird, der seine An-
wesenheit so vernehmlich und fast zu jeder Zeit an-

kündigt, wie die Krokarjc der dortigen windischen
Bevölkerung. Dieses Vorkommen findet seine theil-

weise Erklärung auch darin, dass sich am erwähnten
Orte Niemand um die Jagd und ihre Schädiger
kümmert und die wenigen Jäger, in deren Revier der

Rabe kommt und die ihn dort ,.Lobrabe'" — offenbar

nach dem Geschrei — zu benennen belieben, nicht die

geringste Notiz von seinem Treiben nehmen. In Wahr-
lieit ist er aber bekanntlich ein gewandter und listiger

Räuber, der den Winter über manches Häslein sich

gut schmecken lässt und auch anderen Unfug in

Menge treibt. Dies die Ansicht des regelrechten Waid-
mannes, wie sie erst kürzlich Keller in der Alai-Num-
mer des Waidmannsheil darlegte. Anders natürlich

und sehr getheilt die der dortigen Bauern! Die einen,

auf dem Berge Resenik , von dem später noch die

Rede sein soll, ansässigen, schonen ihn auf jede Weise
und lieben seine Nähe; denn, sagen sie, sobald ein

Rabe sich in der Nähe ihrer Gehöfte aufhält, darf sich

kein Raubvogel in die Nähe wagen und thut er es

doch, so wird er unfehlbar verjagt, und so kommt
auch kein Hausgeflügel weg. Diese löbliche Eigen-
schaft besitzt nun allerdings der Kolkrabe. Stunden-
weit verfolgt er selbst die grössten unserer gewöhn-
lichen Raubvögel und wenn man etwa auf einem
Rücken oder einer Einsattlung steht und es geht die

wilde Jagd oft dicht ober den Kopf hinüber, so kann
man erkennen, wie hitzig der Kampf in den Lüften
geführt wird und wie die Federn, oft noch an Haut-
stückchen hangend, urahertanzen.

Diese Bauern achten ihn also dieser Eigenschaft

wegen sehr und gönnen ihm die Kirschen, die er dort

besonders zu lieben scheint, gerne. Anders aber in

Tsciiermoschische : nicht nur wi.ssen die braven Land-
leute dort viel von seinem Schaden in den Kukuruz-
feldern zu erzählen, sondern sie werden von grosser

Furcht und Angst erfasst, wenn sich bei einem Gehöfte

der Rabe in besonderer Nähe aufliält, denn dort werde
sicher in kürzester Zeit irgend ein Thier umstehen.
Als Exemplufu führen sie auf dass erst vor Kurzem
sich im Winter ein solcher Unglücksrabe auf das Dach
des Postmeisters in Rohitsch gesetzt habe, und schon
am folgenden Tage sei dessen bestes Ross krepirt.

Der Rabe hat also noch heutzutage im Volks-
glauben jene üble Bedeutung, wie er sie einst, freilich

in viel höherem Grade bei den alten Römern und
Griechen hatte. Ich will bei dieser Gelegenheit zwei

Stellen aus dem encyklopädistisehen Weike des älteren

Plinius anführen, welche zeigen sollen, welche Klug-

heit die Römer dem Raben beimassen und wie sehr

sie sich mit seiner Lebensweise beschäftigten.

(Plinius X. Buch, §. 32, 121.)

„Die Raben allein scheinen bei der Vogelschau

ein Bewusstsein ihrer Bedeutung zu haben; denn als

die medischen Gesandten getödtet wurden, flogen alle

aus dem Peloponnes und aus Attika hinweg. Am übel-

sten ist ihre Vorbedeutung, wenn sie die Stimme ver-

schlucken wie die Erstickenden."

,,Man muss auch den Raben ein durch den Unwillen

des römischen Volkes beglaubigtes Bewusstsein zutrauen :

Unter dem Kaiser Tiberius flog ein Rabe aus einem

Horste über den Tempel der Dioskuren in eine neben-

stehende Schusterwerkstätte herab und war schon durch

religiöse Scheu dem Herrn der Werkstätte anempfohlen.

Er gewöhnte sich bald an die Sprache, flog jeden

Morgen auf dieRednerbühne, und grüsste gegen dasForum
gewandt die Cäsaren Tiberius, dann Tiberius und

Drusus mit Namen, darauf auch das vorübergehende

römische Volk, begab sich dann wieder nach der Bude
zurück und erregte durch die mehrere Jahre fort-

währeode Erfüllung dieser Obliegenheit Bewunderung.

Ihn tödtete, entweder aus Nachbar-Neid, oder, wie er

glauben machen wollte, im Jähzorne, weil er durch

seinen Unrath einen Flecken auf die Schuhe gemacht
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hatte, der Inhaber der nächsten Schusterei zu solcher

Bestürzung des Volkes, dass er zuerst aus dieser Stadt-

gegend vertrieben und bald darauf ermordet, di e Be-

stattung des Vogels aber mit einem unübersehbaren
Leichenzuge gefeiert wurde, wobei zwei Mohren die

für ihn zuljereitete Bahre unter Vortritt eines Flöten-

spielers und mit Kränzen jeder Art auf den Schultern

bis zum Scheiterhaufen trugen, welcher zur rechten

Seite des appischen Weges am zweiten Meilensteine

auf dem sogenannten Felde desRediculus errichtet war.

Die Naturgabe eines Vogels schien also dem römischen
Volke ein hinreichender Beweggrund zu einer solchen

Leichenfeier und zur Hinrichtung eines römischen
Bürgers in derselben Stadt, wo für viele ausgezeichnete

Männer Niemand einen Leichenzug veranstaltet, wo
wirklich Niemand den Tod des Scipio Aemilianus, der

doch Carthago und Numantia zerstörte, gerächt hatte."

Diess geschah im Jahre 35 nach Christi Geburt am
27. März.

„Alle anderen Vögel dieser Gattung vertreiben

die Jungen aus den Nestern und zwingen sie, zu fliegen;

so thun aucli die Raben, welche ihrerseits nicht nur
bloss vom Fleische leben, sondern auch ihre Jungen,
wenn sie stark sind, liinwegjagen. Daher leben in

kleineren Bezirken nicht mehr als ie zwei Paare."

„In der Umgebung des Berges Crano in Thessalien
stets einzelne Paare. Die Alten räumen dem Nachwuchs
das Feld. Zwischen den Haben und Krähen gibt es
manche Unterschiede. Die Raben legen vor dem
Solstitium ; während 60 Tagen leiden sie hauptsächlich
durch Durst, bevor die Feigen durch den Herbst gereift

werden. Die Krähe wird von jener Zeit an durch Krank-
heiten hinweggerafft. Die Raben legen höchstens 5 Eier."

Nebst ein paar fabelhaften und lächerhchen Be-
merkungen erfahren wir hieraus einiges durchaus
Richtige, so : Dass die Alten den Jungen das Feld
räumen und vor allem ist bei der Notiz über das
Brutgeschäft die Zeit und Eierzahl vollkommen richtig

angegeben, wenn man für solstitium die nachclassische
Bedeutung Tag- und Nachtgleiche nimmt, also vor
Mitte März. Diese Angabe ist vollkommen richtig, denn
wenn wir von der noch nicht mit Sicherheit festge-

stellten Brutzeit von Gypaetus barb. absehen, so ist

der Kreuzschnabel der erste, der Zeisig der zweite,
der Kolkrabe der dritte, der Tannenhäher der vierte

Vogel, welcher es wagt, seine Brut, — Wind und
Schneegestöber zum Trotze, zu einer Jahreszeit zu
zeitigen, wo kein Mensch daran denkt, dass lebende
Wesen in der freien Natur dem Fortpflanzungsgeschäfte
obliegen könnten. (Schluss folgt.)

-=ifG§3^

Eine oriiitliolodsclie Localsaiiimluiiff auf Schloss Penisteiii in Mähren.
Aufgenommen von Josef Talsky,

(Fortsetzung.)

11. Ordnung: Fissirostres. Spaltschnäbier.

C'a|irniiuljs;ii«, l^inu.
24. europaeus, Linn. Nachtschwalbe. Ein

Exemplar und 2 Stücke Eier dieses Vogels.

€'yii<!»elii!!>., liiiiii.

25. apus, Linn. Mauersegler, Ein Stück. Der
Mauersegler belebt in bedeutender Menge die

ausgedehnte Burg Bernstein als Bratvogel den
ganzen Sommer hindurch.

III. Ordnung: Insessores. Sitzfüssler.

Cueiiliis^ liinii.

26. canorus, Linn. Kukuk. Fünf Exemplare,
nämlich 3 J und 2 f/. Zwei der ersteren haben
auf der Oberseite rostbraunes, das dritte

ein graues Gefieder. Das eine der rostbraunen

Weibchen wurde auf dem Gute Rozinka den
19. Mai 1864 erlegt.

Aloeilo, liiiiii.

27. ispida, Linn. Eisvogel. Drei c/'.

Coraeias, liinii.

28. g a r r u 1 a , L. Blauracke. Drei Stücke,

wovon eines vom Gute Rozinka, vom 18. Mai 1864.

Orioliis, liiiiii.

29. galbula, Linn. Goldamsel. Fünf Exem-
plare, theils ausgefärbte Männchen und Weibchen,
theils jüngere Vögel.

IV. Ordnung: Coraces. Krähen.

I§fiiriiii.«i. Ijiaii.

30. vulgaris, L. S t a a r. Ein ausgewachsenes
Männchen.

I^yco.s, Boie.
31. monedula, Linn. Dohle. Zwei Exemplare,

davon eines ein vollkommener Albino, in dessen

Gefieder auch nicht eine Feder von anderer
Farbe zu finden ist. — In noch weit grösserer

Zahl, als es bei dem Mauersegler der Fall ist,

bevölkert die Dohle das romantisch gelegene

Schloss, dessen stämmiges, vielgezacktes Mauer-
werk dem gesellschaftlich nistenden Vogel die

wünschenswerthesten Schlupfwinkel zu bieten

vermag.
Nach vollzogener Brut verlässt die schwarze

Sehaar in früher Jlorgenstunde eines jeden Tages
ihren auserwählten Aufenthaltsort und treibt sich

tagsüber in der weiten Umgebung umher. Bei

Anbruch der Dämmerung kehrt der ganze

Schwärm wieder in sein Heim zurück, um unter

ohrenbetäubendem Brausen die sicheren Schlaf-

plätze zu beziehen.

Coi'viis. Viiiiu.

32. corax, Linn. Kolkrabe. Ein stattliches

Männchen, das im Jahre 1860 auf der Herrschaft

Sokolnitz zu Stande gebracht wurde.

33. CO mix, Linn. Nebel krähe. Ein Exemplar
im normalen Kleide und zwei Ausartungen.
Das erste der beiden letztgenannten Präparate,

das die Notiz: „Rozinka, Jänner 1860,' trägt,

zeichnet sich durch schwarzgefleckte Unterbrust,
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scliwarzes Baucligefieder und eben solche Unter-

sclnvanzfedern aus. Bei der zweiten, auf der

Herrschaft Sokolnitz im JUnner 1862 erlegten

Krjllie ist das Gefieder auf Hals, Oberbrust,

Flügel und Schwanz normal gefärbt. Einzelne

Schwung- und Achselfedern jedoch, sowie eine
einzige mittlere Schwanzfeder sind rein
weiss, desgleichen das Kleingefieder des Flügel-

buges auf der unteren Seite; die Kehle und
Wangen weiss gefleckt. Der ganze Unterleib

ist dunkelgrau mit schwarzen Liingstiecken.

34. frugilegus, Linn. Saat kr übe. In vier

Exemplaren vertreten. Zwei derselben fallen dem
Beschauer durch ihre wunderlichen A b-

normi täten in der Schnabelbildung in

hohem Grade auf. Das eine derselben ist im

Besitze eines sogenannten linksseitigen
Kreuzschnabels von Oö Cm. Länge. Die

normale Lange des Saatkrähenschnabels beträgt

etwa 5o Cm. Der stark gebogene Oberschnabel

des Vogels ist an der Wurzel 2 Cm. breit und
läuft in eine Spitze aus, wogegen der abgestumpfte

ünterschnabel weniger gebogen und rinnenförmig

ausgehöhlt ist. Der Schnabel des zweiten Leidens-

gefährten ist ein sogenannter rechtsseitiger
Kreuzschnabel, von ü3 Cm. Länge, in

gerader Richtung vom Jlundwinkel gemessen.

Sein Obersclinabel, gleichfalls bedeutend gebogen

und zugespitzt, besitzt an der Wurzel eine Breite

von 2 Cm. ; der Unterschnabel ist fast ganz

gerade, nur an der Spitze etwas nach aufwärts

verbogen.

JPica. aiiet.

öö. cauilata, B o i e. Elster. Drei Exemplare.

Ciari'iilii.oi. aiK'l.

Öt). g 1 a n d a r i u s, Linn. E i c h e 1 h e li e r. Zwei
Stücke, wovon eines aus Kozinka, 1860.

V. Ordnung: Scansores. Klettervögel.

Ciec'iiiHM. Boie.
37. viridis, Linn. Grünspecht. Drei ^.
38. canus. Gm. Grauspecht. Ein Pärchen aus

Roziiika.

JPieii!!». IJnii.
39. major, L. Grosser B u n t s p e c h t. Ein r/.

40. medius, L. JI i tt 1 e r e r B u n t sp e cht. Ein

ausgewachsenes Männchen, erlegt auf der Herr-

schaft Sokolnitz im November 1861.

tfiiiix. liiiiii.

41. torquilla, L. Wendehals. In vier Exem-
plaren vertreten.

Uliiilia. liiiiii.

42. epops, L. Wiedehopf. Drei Stücke, wovon
eines auf der Herrschaft Hajan erbeutet.

44. minor, Linn. Kleiner G r au w ü r ge r. Drei
ausgewachsene Männchen.

45. rufus, Briss. Rothköpfiger Würger.
Fünf Exemplare beiderlei Geschlechtes. Diese
Würgerart soll in der Umgebung von Pernslein

h ii u f i g vertreten sein.

40. coUurio, Linn. Roth rückiger Würger.
Ein Pärchen nebst einer sehenswerthen Aus-
artung dieser Species. Das interessante Stück
ist vorherrschend von weisser Farbe des

Gefieders. Sein ganzer lUicken bis zum Steiss

iiat eine rostbraune Färbung, fast in derselben

Stärke und Nuance, wie im normalen Zustande

;

die Schwanzfedern von derselben Farbe, nur
ein wenig lichter, ihre Schäfte rein weiss. Die
Handscliwingen sind an der Innenfahne semmel-
gelb, naeh Aussen hin, so wie an den Schäften

weiss; Kopf, Slirn und Zügel semuielgelbfarben,

letzlere merklich dunkler; Kehle, Bauch und
Unterschwanzdeckfedern rein weiss, die Unter-

leibsseiten semmelgelb angehaucht. Der Nacken
ist ebenfalls von der letzteren Farbe, doch sehr

licht und sticht von dem angrenzenden rost-

braunen Rückengefieder vorlheilhaft ab.

]flu!>»eiea|ia. Uiiii.

47. 1 u c t u s a, L. S c h w a r z r ü c k i g e r F 1 i e g e n-

fänger. Zwei ^lännclien.

48. a 1 b i c o 1 1 i s , T e m . W e i s s h a 1 s i g e r

Fliege n f ä n <x e r. Ein c/.

Koitihyeilla. ^'ieil.

4','. garrula, L i n n. S e iden s c h w a n z. Zwei (/.

.Aereiitor, Ijiiiii.

50. m o d u 1 a r i s, L. H e c k e n b r a u n e 1 1 e. Ein (^.

Tro;Kloilytew. Ijiiiii.

51. p a r V Ti 1 u s
, L. Zaunkönig. Ein </.

Ciaic'lii.*«. Ijiiiii.

52. a q u a t i c u s , L. B a c h a m s e 1. Ein Stück.

JParu»!. liiiiii.

53. a t e r , L 'i' a n n e n m e i s e. Ein Exemplar.

54. c r i s t a t u s , L. 1 1 a u b e n m e i s e. Ein Exemplar.

55. m aj o r, L. Kohl m e i s e. Ein (^.

56. coeruleus, L. Blaumeise. Ein Stück.

VI. Ordnung: Captores. Fänger.

liaiiiii«. liiiiii.

43. excubitor, L. Raubwürger. Zwei männ-

liclie Vögel mit nur einem weissen Flügel-

spiegel, somit eigentlich als L an ins major,
var. Cab. nee. Fall., zu verzeichnen.

VII. Ordnung: Cantores. Sänger.

Pliyllo|iiieii»«(c. ;^Icjcr.

57. sibilatrix, Bechst. W a 1 d 1 a u b v o g e 1.

In zwei Exemplaren.

58. rufa. Lath. W ei de n 1 a u b v o gel. Ein

Exemplar.

Hyiiolaiüi. Clii*. Ii. Br.
59. salicaria, Bp. G a r t e n s p o 1 1 e r. Ein

Männchen.

Aeroeeplialu»», ]Vaiiiu.

GU. palustris, Bechst. S u m p f r oh r sä n g e r.

Zwei Exemplare, beide von Rozinka.

61. turdoides, Meyer. Drossel roh rsäng er.

Ein Slännchen.

Calaiiiolterpe. Boie.
62. phragmitis, Bechst. Schilfrohrsänger.

Ein </.

(Fortsetzung folgt.)



69

Charadrius pluvialis, L — 1 alter

im ilerbstkleide aus Tirol.

Aegialiies hiaiicula, L. - 1 c/' im Jngendlvleide.

Aegialites minor M. & W. — 1 c/" im Sommerkleide.

Vanellus cristatus, L. — die Exemplare stammen aus

der Tlialsohle von Innsbruck, aus Igels am Mittel-

gebirge e. 884 m. und aus Zell a. d. Ziller (556 m.)

Grus cinereus, L. — 1843 in der Hallerau erlegt.

Ciconia nigra, L. — ein junges </ der Sammlung
wurde 1845 am' Duxerzöclil (im Schmirnthale

yiTiixerjocli") ein zweites im Unterinnthale, ein

drittes am 29. Mai 1882 im Harassermoos bei

Rinscliacb im Pusterthale erlegt.

Ardea purpurea, L. — ein (^ stammt vom Schlosse

Lichtwelir in Nordtirol (1845), ein zweites von
Bozen (1847); überdies sind noch 2 9 aus Tirol

vorhanden.

Ardetta minuta, L. — wurde im Jahre 1845 im Inn-

rain bei Innsbruck gefangen.

Botaurus Stellaris, L. — aus dem Unterinnthale, von
Mils (c. 1843) und Schwaz ($ 1843) vorhanden.

Rallus aquaticus, L. — aus der Hallerau bei Innsbruck.

Crex pratensis, L. — eine ganze Brut Anfangs der
Fünfziger Jahre in der Höllingerau ausgehoben.

Gaillnula pygmaea, Naum. — von Ebbs bei Kufstein
erhalten.

Gallinula minuta, Pall. — 1 altes $ und 1 Stück im
Ju^endkleid.

Gallinula Chloropus, L. — in allen Kleidern anzutreffen.

Fulica atra, L. - Am Walchsee ein Pärchen erlegt.

Numenius arquatus, Cuv. — 1845 in der Ambraserau
erlegt.

Limosa lapponica, L. — ein tirolisches Stück im
Jugendkleide.

Limosa aegocephala, Bechst. — 1 Stück im Jugend-
kleid aus Bruneck im Pusterthal, ein anderes im
Winterkleid.

Scolopax rusticola, L. — ein weissgelbes Stück mit
schwarzbraunen Flecken in Tirol erlegt.

Totanus fusCUS, L. — zwei Stücke im Jugeudkleid
aus Tirol.

Totanus glottis, Bechst. — zwei Stücke im Jugend-,
zwei im Sommerkleide aus Tirol.

Totanus Stagnatilis, Bechst. — ein Stück im Sommer-
kleide.

Totanus glareoia, L. — zwei Stücke im Jugendkleide.

Machetes pugnax, L. — im Museum in allen Färbungen
vorhanden \ anfangs der Fünfziger - Jahre in der
Ambraserau erbeutet.

Tringa alpina, L. — im Jugendkleide erlegt.

Tringa subarquata, Güld. — im Jugendkleide am
ly. September 1873 bei Hardt am Bodensee erlegt.

Tringa minuta, Leissl. — ebenso, am 13. September.
Himantopus rufipes, Bechst. — und
Recurvirostra avocetta, L. — in je einem Stücke im

Jugend- und einem im Alterskleide in Tirol erlegt

leider beide ohne weitere Angaben ; vermuthlich
stammen sie aus dem Trentino.

Cygnus olor, Gm. — Das Exemplar stammt von
Lustenau am Rhein.

Tadorna COrnuta, Gm. — im Frühlingskleide, in

Tirol ei'legt.

Oi'iiitliologisclies (aus Tirol.

Von Prof. Dr. C. W. v. Dalla Torre in lunsbiuck.

(Schluss.)

und 2 junge Vögel Spaiula Clypeata, L. — ein altes </ im Frühlingskleide

im März bei Ambras unweit Innsbruck erlegt;

weiters stammen aus Tirol : 1 junges im Frühlings-

kleide und ein Pärchen im Sommerkleide.

Anas acuta, L. — ein J' im Frühlingskleide tmi

Bodensee, ein § bei Petrau am Inn erlegt.

Anas strepera, L. — ein (^ im Frühlingskleide bei Inns-

bruck geschossen.

Anas querquedula, L. — ein ^ im Frühlings-, ein

Pärchen im Somraerkleide in Tirol erlegt.

Anas crecca, L. — ein Pärchen im Frühlingskleide.

Anas Penelope, L. — ein altes und ein junges J im
Frühlingskleide aus Sterzing; ein junges 9 ^"^

Innsbruck.

Fuligula rufina, Pall. — ein J' im rrühling.skleide.

Fuligula nyroca, Guld. — ein ^ im Frühlingskleide,

ein 9 im Sommerkleide aus Tirol.

Fuligula ferina, L. — ein Pärchen im Frühlingskleide.

Fuligula cristata, Lch. — ein ^ im Winterkleide und

3 aus Tirol.

Clangulaglaucion, Lch. — 1 (/ im Frühlingskleid und 2 9.
Oidemia fusca, L. — 2 2 vom Bodensee.

Somateria mollissimma, L. — ein junges Exemplar,

184(J am Bodensee erlegt; es ist das von
F ritsch*) citirte Stück.

Mergus merganser, L. — ein Pärchen aus Tirol.

Mergus serrator, Steph. ^1 ci''
im AVinterkleide,

2 erwachsene und 1 junges 9 ^'•us Tirol.

Mergus albellus, L. — ein (^ im Winterkleide von
Ebbs bei Kufstein und ein 9-

Podiceps cristatus, L. — in allen Kleidern aus Tirol;

ein altes g^ im Sommerkleide stammt aus Ebbs.

Podiceps rubriCOlliS, Gm. — im Jugendkleide.

Podiceps minor. Gm. — zwei alte Vögel im Herbst-

kleide.

Colymbus artiCUS, L. — ein alte's Thier im Herbst-

kleide, und ein junger Vogel aus Tirol.

Colymbus septentrionalis, L. — 2 Stücke im Jugend-
kleid.

Garbo cormoranus, M. & W. — ein alter Vogel im
Frühlings-, ein zweiter im Herbstkleide; ein junger

Vogel, alle aus Tirol; 2 Stücke wurden Ende der

Seclisziger-Jahre nächst dem Sonnenbüchel am Inn.

erlegt.

Lestris pomarina, Temm. — beide Stücke im Jugend-

kleide.

Lestris parasitica, Linn. — im Jugendkleide aus Tirol.

Larus marinus, L. — ein c/" im Jugendkleide vom
Achensee.

Larus argentatus, Brunn. — 3 Stücke im Jugendkleide

aus Tirol.

Larus canus, L. — ein junger Vogel im 1. Herbst-

kleide bei Zierl am Inn.

Rissa tridactyla, L, — alter Vogel im Winterkleide

aus Tirol.

Xema ridibundum, L. — 5 Stücke in den verschieden-

sten Kleidern, alle aus Tirol.

Sterna fluviatilis. Naum. — alter Vogel aus Tirol.

Hydrochelidon nigra, Boie. — 3 Stücke im Winter-

kleide aus Tu'ol.

*) F r i t s c h C, die Vögel Europas.
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S i t z 11 11 ir s - P r 1 k 1 1 e

Ersten internationalen Ornitliologen-Congresses.
(Fortsetzung.)

Dann, meine Herren, habe ich ausdriicklicli in

meinem Antrage betont, dass ich die Vögel ausnehme,
die einerseits unter das Jagdschutzgesetz fallen. Das
selbstverstilndlicli, ob sie nun kleiner oder grosser

sind. Dann kommen jene Vogelarten in Betracht, welche
man als entschieden schädlich bezeichnen kann: ihre

Anzahl ist verhältnissmässig klein, und sie lassen sich

unschwer feststellen. Meine Herren, ich werde dann
einen Antrag stellen, welcher das Vernichten jener

Vögel, welche anerkannt schädlich sind, auch nicht für

Jedermann gestattet, denn da kommt der Uebelstand,

der recht folgenschwer ist, nämlich, dass es heutzutage

Mode ist, selbst von Seite der Regierungen \'ögel,

nach Urtheil von Sachverständigen oder nicht Sach-

verständigen zu ächten. Was kommen da für Dinge
zu Tage. — Wenn wir von solchen Vögeln eine An-
zahl, weil sie hie und da schädlich sind, ächten wollen,

ich nenne, um nicht zu weit zu gehen, nur ein

Beispiel — den Eisvogel — und ausrotten, da kom-
men wir sehr weit, denn dann folgt ein Vogel dem
andern. Wenn wir ganz bestimmte Punkte festhalten,

und deshalb erlaubte ich mir den ersten Antrag zu

stellen, so haben wir gewisse Normen, auf Grund deren

der Vogelschutz für alle Länder als eine vollständig

internationale Sache aufgebaut wird.

Da möchte ich noch ein paar Worte sagen.

Ich bin nändich noch aufmerksam gemacht worden
auf einen Punkt, den ich übersehen habe. Wir
sind so weit, dass im preussischen Abgeordnetenhause
die Vorlage, betreffend den Drosselfang, mit l.öO gegen
149 Stimmen, also mit einer einzigen Stimme abgelehnt

wurde. So wurde beschlosen, die Drosseln weiter zu
fangen

!

Dr. Lentner: Gestatten Sie mir, hochgeehrte
Versammlung, von einem Standpunkt, der heute noch
nicht berührt worden ist, vom Standpunkt des Juristen,

der Frage näher zu treten.

Wenn der hohe Congress practische Erfolge aus

seinen Eesolutionen ziehen will, so müssen diese Er-

folge zum Ausdruck gebracht werden in einer inter-

nationalen Convention. Ich habe das mannigfach erfahren
;

ich war Mitglied mehrfacher Congresse , immer und
überall wurde ein practisches Resultat nur dann erzielt

wenn, wie heute lichtig von Dr. H a y ek erwähnt worden
ist, durch die Intervention der Regierungen die exacte

Forschung unterstützt und deren Resultate in irgend
einer Weise in vertragsmässige Form gebracht worden
sind. Wenn es erlaubt ist, ein Beispiel statt vieler an-
zuführen, möchte ich erinnern, dass es erst unlängst

gelungen ist eine Convention zu Stande zu bringen,

nämlich die Convention betreffend die submarinen
Seeleitungen. Man hatte gedacht, es sei nicht möglich,

aber durch Ausdauer der Gesellschaften und Vereine,

insbesondere für Elektricität und Elektrotechnik, ist

es gelungen, auf der Pariser Elektrischen Aus-
stellung diese Resultate der W^issenschaft zu formu-
liren. Die Analogie liegt sehr nahe, dass wir ein

ähnliches Ziel erreichen werden, welches darin

besteht, ein internationales Vogelschutz - Gesetz als

integrirenden Bestandtheil eines internationalen Thier-

schutzgesetzes zu Stande zu bringen. So fasse ich die

Sache auf, und das dürfte auch der richtige Weg sein.

Wir werden in dieser Beziehung dieses beschränkte,

aber sehr wichtige Gebiet tüchtig und präcise bear-

beiten können, wie das auch mehrfach hervorgehoben
und durch die interessanten Ausführungen, die eben
in französischer Sprache gemacht wurden, bestätigt

erscheint. Dieser allgemeine internationale Gesichts-

punkt beruht meines Erachtens darin, dass die Vögel
einmal als internationales Eigenthum betrachtet werden,
luid zwar als Objecto der allgemeinen Gesittung und
Schonung. Ob auch als Objecto der internationalen

Aesthetik — das ist zwar sehr wünschenswerth ; ich

glaube aber, die Regierungen, die auf ihrem Verwal-
tungsstandpunkte stehen, auf jenem des exacten Juri-

sten, würden dieses letztere Motiv als bestimmend zum
Abschlüsse von Conventionen kaum betrachten können.

Die Sachlage ist die, dass der Congress zwar wichtiges

und allseitig geprüftes Material sammelt, dass derselbe

aber dieses Material heute in seinen wenigen Sitzungen

zu formuliren nicht im Stande ist, dass daher eine

Permanenz - Commission geschatlen werde, die unter

Vergleichung der bereits bestehenden V'erträge und
Gesetze ein in allen Staaten möglichst einheitliches
Uebereinkommen, auf den Grundsätzen der Humanität,

Gesittung und Zweckmässigkeit basirend, schaffen soll.

Dass dies richtig ist, will ich nur noch beweisen durch

den Hinweis auf die im vorigen Jahre im englischen

Unterhause mit 195 gegen 40 Stimmen in zweiter

Lesung angenommene Bill gegen das Taubenschiessen,

diesen grausamen und unnützen Sport. Auch die eng-

lische Regierung war in sehr energischer Weise für diese

Bill eingetreten. Die Publicistik hatte sich auch dieses

Gegenstandes bemächtigt, und ich glaube, dass es die

europäische öffentliche Meinung dahin bringen wird,

dass auf diesem Gebiete, betreffend die Einschränkung
unnützer Grausaiukeit und schnöder Habsucht, alle ge-

sitteten Staaten Repressivmaassregeln ergreifen werden.

Wenn nun practische Ziele erreicht werden sollen, so

sind alle bereits gehörten ausgezeichneten Erörterungen

der Fachmänner schon ein vortreffliches Material.

Dieses muss aber gewissenhaft, ruhig, formell, gediegen
verarbeitet werden, und dazu braucht es Zeit, sowie

es seinei'zeit auch bei den internationalen statistischen

Congressen der Fall war.

Nachdem mehrere Congresse vergangen waren,

endlich auf Anregung von Adolf Q u e t e 1 e t die stati-

stische Permanenz-Commission in's Leben getreten, die

eine Norm für ein gemeinsames Vorgehen auf dem
internationalen statistischen Gebiete schuf, eine Com-
mission, die leider aufgehört hat, zu existiren, dies aber

nur aus politischen, nicht aus technischen oder wissen-

schaftlichen Gründen.

Ich möchte also bitten, dass die hohe Versamm-
lung gesteilen Antrag eben in diesem Sinne, dass eine

Art ständiger Commission zur Durchberathung dieser

wichtigen Frage des Vogelschutzes geschaffen werde,

ihrer geneigten Würdigung für werth erachten möge.

(Beifall.) (Fortsetzung folgt.)
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Notizen.
Leuchtthürme als Vogeltödter. Es ist eine be-

kannte Thatsache, dass die Zugvögel durch das Licht

der Leuchtthürme und Seebhckt'euer geblendet auf die-

selben losfliegen und durch den Anprall, der im schnell-

sten Fluge erfolgt, getödtet zu Boden fallen. Es dürfte

daher von Interesse sein einen solchen speciollen Fall,

der sich beim Frühjahrszuge erst vor Kurzem ereignete,

als neuen Beleg für die erwähnte Thatsache anzuführen.

Mit dem Berichte ddto. 10. April 1885 des Leucht-

thurm-Assistenten an die k. k. Seebehörde in Triest,

der mir, als Mandatar der Beobachtungsstation für

Triest und Istrien, am 12. April d, J. zugeschickt

wurde, langte ein Kistchen mit 35 todten Vögeln an.

Darunter waren 33 Stück todte Rauchschwalben (Hi-

rundo rustica, L.), 1 Exemplar der Stadtschwalbe

(Hirundo urbica, L.) und ein (/ des getüpfelten Sumpf-
hahnes (Gallinula porzana, L.), welche in der Nacht
vom 9. bis 10. April am Leuchtthürme von Zaglava
auf Cherso anstossend, verendeten. Der weit in das

Meer auf einer Landzunge der Insel hingebaute Leucht-

thurm war somit diesem harmlosen Thierchen während
ihrer Wanderschaft und des Uebersetzens auf das jen-

• seitige istrische Festland zum jähen Verderben gewor-
den. Das Aufblitzen des in regelmässigen Intervallen

erscheinenden Blinkfeuers hat die armen Thiere derart

geblendet, dass sie die eingeschlagene Richtung nicht

ändern konnten und durch den Anprall getödtet zu

Boden fielen. Nebenbei sei bemerkt, dass ich am
9. April um 5 Uhr Nachmittags im Thal von Rojavo
nächst Triest die ersten Rauchschwalben bemerkte.
Es waren 8 Exemplare, die jubelnd, unter freudigem
Gezwitscher und stetem Kreisen, ohne sich niederzu-

lassen, in der Richtung nach Nordost gegen Opcina
fortzogen, wo sie, den stillen Gebirgsrücken des Karstes

übersetzend, weiter flogen.

Triest, den 26. April 1885.

Prof. Dr. L. Carl Moser, Mandatar für Ti-iest und Istrien.

t Victor Eduard Riippel, der um die Wissenschaft

hochverdiente Nestor der Afrikaforscher starb am
10. December 1884, neunzig Jahre alt, zu Frankfurt

am Main.

t Nicolai Alexsyewich Severzoff fand am 8. Fe-

bruar d. J. seinen Tod durch Einbrechen seines Wagens
bei einer Fahrt über den gefrorenen Don.

Ausserordentlicii sind die Verdienste des Verstor-

benen um die Kenntniss der Ornithologie Central-Asiens,

welche ihm ein bleibendes Denkmal bilden werden.

*S^3sO$*

Allgemeine Deutsche Ornitliologische Gesellschaft.

Sitzung vom G. April 1885. — Vorsitzen-

der Dr. Bolle. — Die Herren Prof. C a b a n i s,

Dr. Reichenow und Schalow legen eine grosse

Anzahl neuer Veröö'entlichungen vor. Es werden vor-

nehmlich besprochen: Dubois's Arbeiten über die Gat-
tung Otocorys und über die Bucerotiden, Olphe-
Galliard's Contributions a la Faune de l'Europe occi-

dentale, Pagenstecher's Vögel Südgeorgiens, Cory's

Birds of Haiti and S. Domingo, Madaräsz, erstes Heft

der Zeitschrift und ReichBnows-Schalow's Bericht über
die Ornithologische Literatur des Jahres 1883. — Herr
Prof, C a b a n i s legt einen von Herrn Schütz in Ar-
gentinien gesammelten Papagei vor, welcher der Chry-
sotis Pretrei Temm. nahe steht, sich aber durch die

Vertheilung des Roth auf Stirn und auf den Decken
der Handschwingen von jenen specifisch unterscheidet.

Der Vortragende schlägt für die neue Art den Namen
C h r y s o t i s t u c u ni a n a n. sp. vor. — Herr C a b a n i s

bespricht einen auf San Domingo vorkommenden Papagei,

Conurus chloropterus und erörtert die Frage,

ob derselbe specifisch mit C. propinquus oder vielleicht

mit C. Gundlach i in Verbindung zu bringen sei. Der
Vortragende ist der Ansicht, dass San Domingo einen

ihm eigenthümlichen Keilschwanzpapagei besitze. — Im
Anschluss an die Veröftentlichungen und Mittheilungen
Henkes wie v. Dallwitz, über makroskopische Unter-

suchungen von Strausseneiern referirt Herr Dr. Rei-
chenow unter Vorlage der betreffenden Objecte über
eine Reihe höchst wichtiger und interessanter mikro-
skopischer Untersuchungen, welche von dem bekannten
Forscher, Herrn v. Nathusius, angestellt worden
sind , dessen Untersuchungen demnächst in Cabanis'

Journal werden veröffentlicht werden.
Diese Untersuchungen thun auf das Ueberzeu-

gendste dar , dass die Eier , welche man nach ihrer

Pi'ovenienz als solche von S t r u t h i o c a m e 1 u s, L.,

m o I y b d o p h a n e s Reh w. und a u s t r i a 1 i s G umey
bezeichnen könne, sich bei geringer Vergrösserung

ganz ausserordentlich characteristisch unterscheiden.

Bei den Eiern von S. a u s t r i a 1 i s zeigt sich in den

Grübchen der Schale ein wirr verzweigtes Netz von

Canälen und Rinnen, bei S. m o I y b d o p h a n e s

stehen in den Grübchen die einzelnen Poren dicht

gesät zusammen luid bei S. c a m e 1 u s endlich zeigt

die Schalenfläche ganz vereinzelte und immer einzeln

stehende Poren. Es geht also aus diesen Untersuchungen

mit Evidenz hervor, dass es drei Straussarten gibt, eine

mit rothem, zwei mit blauem Halse. Wie sich die beiden

ersten aber specifisch unterscheiden, muss erst durch

weitere Untersuchungen festgestellt werden. Die Unter-

suchung einer Anzahl von Eiern nach den von Na-

thusius gegebenen Merkmalen hat ferner erwiesen, dass

S. m o 1 y b d p h a n e s, welchen Reichenow früher

auf das Somaligebiet beschränkt wissen wollte, eine

weit grössere Verbreitung besitzt. Er kommt im Mas-

sailande vor und geht südlich wahrscheinlich bis zum
Zambesi.— Herr Dr. Reichenow legt ein Exemplar
eines Bienenfressers vor, welcher mit M e r o p s g u-

lari s von der Goldküste nahe verwandt ist, sich von

diesem aber durch geringe Färbungsdifferenzen unter-

scheide. Das Exemplar stammt aus Kameruns. Das-

selbe wird als M. g u 1 a r i s s u b s p. a u s t r a I i s

getrennt.— Herr M a t s c h i e legt eine kleine Samm-
lung von Vögeln vor, welche von dem Marinearzt

Dr. Müller auf den Samoainseln gesammelt worden
ist. Darunter befindet sich ein Exemplar von Tringa
q u a d i s t r i g a t a, deren Vorkommen auf genannten

Inseln bisher unbekannt war. — Herr Dr. G a d o w
(Cambridge) gibt einen eingehenden Bericht über das

unter seiner Leitung stehende zoologische Museum
der Universität Cambridge, speciell über die von Strick-

land gestifteten grossen ornithologischen Sammlungen,

-=äSOOf!=-
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L i t e r a r i s c h e s.

A. Dubois. Revue des Oiseaux observös en Belj;!-

que. (Extiait du Bulletin du Alust'e Royal d'liistoire

naturelle de Belgique Tduio IV 1S85.)

51. Dub<Ms, der liilnnlielist bekannte Verfasser

des grossen Werkes „Faiuie illustrc'e des Vertrebres

de Belgique" gibt, veranlasst durch den Atifruf der

belgischen Delegirten des internationalen, permanenten
ornitliologischen Comite's, eine vortreffliche Uebersicht

der Vogelt'auiia Belgiens.

Höchst interessante Daten über geographische

Verbreitung, Iiaufiges oder seltenes Vorkommen, Zeit

der Ankunit und des Abzuges wandernder'Arten u. s.-wr"

verleihen der Schritt grossen Werth. P.

A. Dubois. Revue critique des oiseaux de la

faniille des Bucerotides. (Extr.iit du Bulletin du Jlusee

lloval d'liistoire naturelle de Belgique Tome III lötJ-l

mit 2 Tafein.)

Eine vorzügliche Uebersicht der Familie der Horn-
vögel mit Beschreibungen sämmtlieher Arten. Die
systematische Anordnung erscheint auch sehr klar und
naturgemiiss. Als neue Art und Varietät werden auf-

gestellt. Buceros leucojiygius aus dem Nyam-Nvamlande
und B. nasutus var. dubia vom Tanganika See. Ab-
gebildet sind auf Tafel X : Fig. 1 Buceros Leucopygius
tind Fig. 2. B. nasutus var. dubia (Kopf) und auf

Tafel XI : Buceros Hstulator, var.

H. SchatOW. Zur Ornis der Jlark Brandenburg,
ein dritter Beitrag. (Separatabdruck aus der Zeitschrift

für die gesammte (Ornithologie 1885.)

Verfasser gibt anschliessend an seine früheren im
Journal für Ornithologie erschienenen IMittlieilungen

über die Ornis der Mark Brandenburg eine weitere

Serie von sehr wertiivollen Beobachtungen über die

Vogelwelt dieses Gebietes, welche das Gesammtbild
wesentlich erweitern und ergänzen. Von Wichtigkeit
ist auch die Beifügung der wendischen Volksnamen
und zwar umsomehr, als solche Localbezeichnungen im
Laufe der Zeit ra'ehr und mehr aussterben.

Prof Alfred Newton. Oinithology. (Reprinted form
the Encycliipacdia Brilannica by special permission

vülume XVIII.)
Diese Abliandhmg, weiche mit des Verfassers

Artdiel Birds vol. III 1875 in inniger Verbindung steht,

bildet einen liöchst wichtigen Beitrag zur Geschichte der

Ornithologie. Dieselbe ist mit jener Gründlicldceit und
Gelehrsamkeit gearbeitet, welche die Werke dieses

eminenten Zf)ologen auszeichnet. Der Inhalt umfasst
eine Darstellung der Entwickelung der Ornithologie^

von Aristoteles bis auf unsere Tage in ihren ver-

schiedenen Riclituni;en, Anatomie, Systematik, Faunen
u. s. w. Ohne Zweifel eine der vorzüglichsten Arbeiten

über alljremeine Ornitholojrie. P.
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I. Section. Wissenschaftliche Ornitholog'ie.

Der Kolkrabe in den österreichischen

Alpenländerii.

Von

Othmar Reiser.

(.Schluss.)

Als ich daher voriges Jahr unseren Jäger Span-
ring, da ich selbst durch die Militärpflicht verhindert

war, Anfangs März in die Donati-Gegend schickte, um
von dort Horst und Eier zu bekommen, da wollte

dieser vor Anfang April nichts davon wissen und erst

auf wiederholtes Drängen entsehloss er sich, am
28. März aufzubrechen. Nach vielem Hin- und Her-
fragen und einer sehr anstrengenden Wanderung unter

Schneegestöber bei einer Temperatur von 8'^ erfuhr er,

dass ein Horst sich am Resenik-Kogel befinde. Dieser

Berg spielte zur Zeit, als hier noch das Heidenthum
mit dem emporkeimenden Christenthum rang, eine

Rolle, indem hier links von der breiten Röraerstrasse

die über Stoperzen nach Petovium (Pettau) führte, ein

heimliches Heiligthum der Christen tief im Waldes-
dunkel versteckt, sich befand, während drüben am
höheren Donati ein stolzer Tempel des Sonnengottes

in die Lüfte ragte.

Auf jenem Berge nun wohnt nur ein einziger

Bauer, nach der Locahtät ,,Resenitschnigg" genannt.

Dieser führte denn auch nach langem Weigern den
Jäger unter Kopfschütteln zu dem etwa 300 Schritte

entfernten Horste. — Hierin zeigt sich die erste Eigen-

thünilichkeit des Raben beim Brutgeschäfte, wenigstens

in der hiesigen Gegend ; denn alle 5 Horstplätze, die

ich dort besuchte, liegen merkwürdiger Weise, nicht wie

die der Anlage nach sehr ähnlichen Bussardhorste, in
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der Mitte ausgedeLnter Waldungen, sondern stets in

nächster Nähe menschlicher Wohnungen, und zwar
regelmässig auf riesigen, astlosen Buchen an dem
Hange eines steil abfallenden Grabens immer an

der Nordseite. So wai' denn auch dort ein Pracht-

exemplar einer Kothbuche von dem Paare ausgesucht

worden. Das Weibchen sass im Horste, flog aber schon

bei Annäherung auf lUÜ Schritte unter lautem „krap,
— krap" ab, um am jenseitigen Rande des Grabens
wieder aufzubäumen. Kaum hatte der Jäger mit dem
Gewehre den jenseitigen Rand fast erklommen, so er-

tönte das Gekreisch wieder von der andern Seite. Da
plötzlich verdoppelt sich dies und hoch in den Lüften

schwebt auch der zweite Rabe, wie man deutlich

seilen konnte, mit einem ziemlich dicken Aststücke im
Schnabel. Jetzt riefen wieder die Bauern, sie hätten

doch Recht gehabt, wenn sie behaupteten, dass es gar

nicht möglich sei, dass ein A'ogel bei solcher Kälte

Eier lege, da der Nestbau noch gar nicht fertig sei!

Allein der Jäger bestand darauf, — und nach drei-

stündiger Arbeit konnten die Leute zu ihrem mass-
losen Staunen hören, dass zwar nur 1 Ei und '/•. Schale, —
aber auch zwei Junge im Horste seien. Diese konnten
erst wenige Tage alt sein und waren, als man den
Horst erreichte, der heftigen Kälte wegen eben im Ver-

enden. Das eine Ei erwies sich als ,r
^
uichtbar. Es

ist otVenbar, dass die innere Nestmulde für is brütende
Weibchen und die Jungen zu enge werc, \ musste,

daher sorgte das Männchen nacli Beendigung des
eigentlichen Horstes für die entsprechende Erweiterung
desselben, — eine Annahme, die ich auch bei einem
Neste des Lanius coUurio (Dorndreher) und bei einem
zweiten der grauen Bachstelze bestätigt fand. Es
liatte dasselbe Jahr auch ein Paar Raben gleich hinter

Koitreinitz in einem dem Weinsteinliändler Ogrisegg
,

gehörigen Felsen, welchen man von der Strasse, die

von Poltschach nach Sauerbrunn führt, recht gut sieht,

gehorstet. Auch auf der Nordseite des Wotscli be-

findet sich in der sogenannten Schega ein Felsen, der

ehedem immer von den Raben als schwer zugänglicher

Brutplatz auserselien worden war und selbst heuer, nach-

dem er durch zwei Jahre leer stand, waren die Vögel
im Februar dort und betrachteten durch einige Tage
den Platz aufmerksam : allein es kam ihnen die Gegend
nicht geheuer vor und sie suchten sich einen anderen
Ort. Diese zwei Orte sind aber auch in der Gegend die

einzigen, an welchen der Horst im Felsen errichtet wurde.
Zwei Exemplare des letzteren Horstes wurden bei

Maxau trotz ihrer List, doch schliesslich von einem
einzigen Schusse erlegt, indem er sich einen dürren
Kastanienbaum gemerkt hatte, von welchem sie regel-

mässig in die Gegend auslugten, — und dort von
einem Verstecke beide zugleich herabschoss.

Heuer endlich, am 19. März wurde mein Wunsch,
einen Horst des Kolkraben in unseren Alpen persön-
lich ausnehmen zu können, erfüllt. Ich legte darum auf
diese Excursion mehr Gewicht, weil ich die Ueberzeu-
gung habe, dass die wenigen, in unseren Sammlungen
befindlichen Kolkraben-Eier grösstentheils von der Küste
und der Varietät des Raben C. cor. littoralis oder
doch von dem der Ebene aus Ungarn oder Rumänien,
nicht aber aus den Alponländern stammen.

Es war ein prachtvoller Märznachmittag, noch
dazu Feiertag, als Tag des steirischen Landesschutz-
patrones, und eine Menge Bauern begleiteten uns, als

wir den Burschen, der den Horst gefunden, von der
Kirche in Stoperzen abholten. Die Horstplatzsuche

muss jedes Jahr wiederholt werden ; denn der Rabe
baut in dieser Gegend, abweichend von seiner sonstigen

Gewohnheit, gleichviel ob er das vergangene Jahr
gestört wurde oder nicht, jedes Frühjahr einen neuen
Horst und zwar genau mit derselben Accuratesse.

Ich glaubte diesmal sicher, dass der Bursche
dem Donati seine Schritte zulenken werde : aber ich

irrte ; wieder war es ein Vorberg, der sogenannte Vinik-

Berg, dem wir zueilten. Als der Führer die Nähe des
Horstes ankündigte, konnte ich wieder die dem früher

Gesagten analoge Anlage beobachten, und bedeutete den
nachfolgenden Leuten, zurückzubleiben ; denn ich

wollte mich womöglich auf den brütenden Vogel anpür-
schen. Allein das ging nicht; es war nämlich der

andere Rabe auf Wache und schon in einer Entfernung
von 200 Schritten schwebten beide hoch in den Lüften.

Ich konnte ganz gut sehen, wie sich der eine

nach einiger Zeit hoch droben auf dem sogenannten
, Felsenrechen' des Donati niederliess. So wird näm-
lich ein von der thatsächlich kaum fussbreiten Schneide
dieses Berges hervortretendes Felsrifi" genannt, auf

dem, wie die vorgefundenen Excremente beweisen,

der Rabe gerne ausruht und in die Tiefe lugt. Es ist

dies ein unheimlicher Punkt; denn viele Klafter tief

klafft dahinter in dem Kalkgestein ein Schlund hinab,

dei- sieh nach dem letzten furchtbaren Erdbeben zu

Agram um ein Beträchtliches verbreiterte und stünd-

lich das Bergdorf Tschermoschische zu vernichten droht.

Ich legte also das Gewehr bei Seite und machte
mir allerhand Gedanken über die von vielen gepredigte

Rabentreue, und dachte mir, ob das Volk nicht doch
Recht hat, wenn es von Rabeneltern im übelsten

Sinne spricht; erinnerte mich dabei aucli lebhaft des

aufopfernden Mutlies, mit welchem die Würger, der

Thurmfalke nebst seinen Verwandten und selbst der

Ziegenmelker dem Neststörer entgegentreten. Entschie-

den unglaubwürdig erschien mir nach den gemachten
Erfahrungen eine Erzählung, welche ein englischer

Forscher in Brendels Thierleben mittheilt und die ich

hier zum Besten geben will

:

„In dem Haine bei Seiborne, erzählt White,

stand eine Eiche, welche zwar im Ganzen schön und
schlank war, aber in der Mitte des Stammes einen

dicken Auswuchs zeigte. Hier hatte ein Rabenpaar
eine lange Reihe von Jahren hindurch seine Wohnung
aufgeschlagen, und die Eiche führte allgemein den

Namen Rabenbaum.
Die Knaben der Nachbarschaft versuchten oft,

das Rabennest auszunehmen, und die Schwierigkeit

dies bewerkstelligen zu können, schärfte den Ehrgeiz

der kleinen Kletterer. Denn wenn die Knaben am
Stamme der Eiche hinauf bis an die Anschwellung

kamen, so ragte ihnen dieselbe so hinderlich hervor

und gewährte so wenigen Halt, dass sich auch die

Kühnsten unter ihnen fürchteten und das Wagniss
als zu gross anerkannten. Somit bauten die Raben
weiter, Nest für Nest, in vollkommener Sicherheit, bis

der verhängnissvolle Tag kam, an welchem der Baum
umgehauen werden sollte; und dies war zur Brüte-

zeit. Die Säge ward an dem Stamm gebracht, die

Keile wurden in die Oeft'nung eingefügt, der Wald
hallte wieder von den schweren Schlägen des Hammers
und Klöppels, der Baum neigte sich zum Fall, allein

das Weibchen brütete weiter. Zuletzt, als der Baum
nachgab, wurde der Vogel aus dem Neste geschleudert,

und, obgleich seine mütterliche Liebe ein besseres

Schicksal verdiente, von den Zweigen niedergehauen.
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so dass er todt zu Boden fiel. Eine Rabenmutter ist

demnach nicht so sclilecht, wie sie unter den Jlenschen

im Rufe steht."

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der brütende

Vogel die Holzknechte an den Baum herankommen
Hess, ohne den Horst zu verlassen ; noch unwahr-

scheinlicher, dass er bei dem Sägen und Hacken sitzen

blieb und einfach unmöglich, dass er von dem fallen-

den Baume ersehlagen wurde.

Kehren wir nun zu unserem Horste zurück. Bei

näherer Betrachtung des Baumes ergab es sich, dass

der schlaue Vogel nicht nur eine astlose, sondern

auch eine mit ringförmigen Knorpeln versehene Roth-

buche ausersehen hatte, und so das Besteigen der-

selben ausserordentlich erschwert wurde.

Es blieb nichts übrig, als eine beästete, ziemlich

hohe Fichte zu fällen und an die Buche zu lehnen.

Nachdem das geschehen, blieb noch eine Höhe von
etwa 1

'/., Klafter bis zum Horstrande zu bewältigen.

Ich Hess mir nun etwa 20 Eggenzähne und ein starkes

Seil holen und begann den Aufstieg, mit diesen Gegen-
ständen und einer Hacke ausgerüstet. Bis zur Fichten-

spitze ging es prächtig; aber hier offenbarte sich die

Ungeschicklichkeit des Städters; denn lange, lange

Zeit brauchte es, bis das Seil um den Baum und
meinen Leib lose befestigt war. Nun hatte ich aber
eine bequeme Rücklehne und konnte rüstig an das

Einschlagen der Eggenzähne, die den Dienst von
starken Nägeln recht gut versahen, schreiten. Langsam,
aber sicher stieg ich aufwärts und nach einiger Zeit

hatte ich das Vergnügen, mitten in der lodenartig

ausgefütterten Mulde 5 schöne Eier liegen zu sehen.

Ich besann mich nicht lange, bog diese innere Aus-
fütterung über die Eier zusammen und nachdem ich

eine mitgenommene Spagatschnur darumgewickelt, liess

ich das ganze Bündel hinab. Aber die Fichtenäste

hinderten oft das Hinablassen und plötzlich höre ich

die Leute unten heraufrufen „halt, halt", es werden
gleich die Eier herausfallen, denn der eine Rand sei

durch die Spagatschnur durchgerutscht. Da schrie

ich hinunter: Rasch die Fichte herauf und die Eier

sorgsam herausnehmen ! Schon klettert ein flinker

Bursche herauf und vertheilt die kostbaren Eier: eines

nimmt er in den Mund, je zwei in die Hosen- und
Rocktaschen. Unten angekommen hatte ich wieder
eine Ueberraschung, aber diesmal eine unangenehme

;

von den beiden in die Hose gesteckten Eiern war nur
mehr eine höchst übelriechende Eierspeise vorhanden.
Uebelriechend, weil diese, wie die drei anderen, wohl-
erhaltenen Eier unfruchtbar waren.

Es ist richtig, dass die schon oben angeführten,

frühzeitig brütenden Vögel eben durch diese Eigen-
thümlichkeit mehr vor Nachstellungen geschützt sind,

als die später brütenden ; allein erst in neuester Zeit

ist es nachgewiesen worden, dass viele ihrer Eier
durch Unterkühlung alljährlich zu Grunde gehen.

Die Fortpflanzung der Kreuzschnäbel z. B. müsste
sonst eine viel bedeutendere sein. Speciell beim Kolk-
raben, einem so misstrauischen und scheuen Vogel, kann
es fürwahr nicht auffallend erscheinen, wenn ich in so

kurzer Zeit eine theilweise und eine gänzlich ver-

unglückte Brut auffand.

Man bedenke nur, wie lange Zeit oft die

bebrüteten Eier der stärksten Kälte ausgesetzt sein

mögen, wenn ein Holzknecht, ein Köhler oder sonst

ein Bewohner sich arglos in die Nähe des Horstes

begibt und seiner Beschäftigung daselbst nachgeht.

Dass er sich auch wirklich von solchen Leuten stören

lässt, wurde mir von ihnen wiederholt versichert.

Die Arbeit des Ausblasens war mir freilich,

trotz des 19. März, wo ich schon stark bebrütete

Eier erwarten musste, wesentlich erleichtert.

Ihre Maasse sind : des einzelnen Eies 47""°'/33"""

der heurigen drei: 48, 46, 45'""-/31, 33, 33'""'- die

Grundfarbe durchaus gleich, die darüber stehende
Fleckenzeichnung jedoch in Farbe, besonders aber in

der Dichte der Fleckung höchst verschieden.

Der Filz, der die innere Nestmulde bekleidete,

ist wirklich kunstvoll gearbeitet.

Er besteht der Hauptsache nach aus Hundshaaren
und Schweineborsten, aber auch Menschenhaare, Schaf-

wolle, Hasenwolle und Bastfasern fehlen ihm nicht. Das
ganze lodenartige Gewebe besass eine solche Festig-

keit, dass es beim Transport so fest blieb, wie ehedem.

Die armen Leute, die bei dem Ausnehmen
geholfen hatten, waren über die wenigen Kreuzer
Trinkgeld überglücklich und versprachen nächstes

Jahr Junge zu schicken. Ich aber nahm aus dem ein-

samen Bergkessel von Tschermoschische eine der ange-

nehmsten Erinnerungen an die untere Steiermark mit.

Wenn wir nun die Daten über den Kolkraben
zusammenfassen und vergleichen, so kommen wir zu

dem Resultate, dass er von Nord-Westen nach Süd-
Osten hin häufiger wird. In eben dieser Richtung liegt

auch seine Rückzugslinie. Wenn er auch in unserem
Hochgebirge einstweilen eine vorübergehende Zuflucht-

stätte gefunden hat — seine geringe Foi'tpflanzung

und die überall hin fortschreitende Cultur werden ihn

über kurz oder lang dazu nöthigen, den Weg zu

wandern, den vor ihm schon so manche Vogelspecies

gewandert ist, den Weg nach Osten.

Mittlieiliiiigeii der Redactioii.

S. S. Coanza vor Lagos 12. Mal 1885.

Theile Ihnen hiermit in aller Eile mit, dass ich

die Reise bis Lagos glücklich vollendet habe. Wir
waren von ungemein schönem Wetter begünstigt. —
Da ich immer nur sehr kurze Zeit in einigen Häfen
das Schift" verlassen konnte, habe ich noch wenig oder

Nichts beobachten und sammeln können. — Am
15. April im Canal ^la Manche — nur Meer und
Himmel waren sichtbar — sah ich die ersten Schwalben,

die lieben trauten Frühlingsboten der Heimat, drei

langgeschwänzte Hirundo rustica — woher ? wohin ?

Sie strichen scheinbar nicht ermüdet, lange ums Schiff

und verschwanden nach Osten zu. — Auf den Ca-

naren sang der ,Capirote", unsere Curruca atrica-

pilla, sein Lied ebenso lieblich aus einem Palmenwipfel

wie bei uns aus dem blühenden Fliederbusch —
tropische Vögel sah, schoss und hörte ich zuerst zahl-

reich auf Bulbine (Los-Inseln.) Auch hier waren unsere

Numenius phaeopus und Actitis hypoleucos auch

Charadrius hiaticula.

In Axim, Lome, Bagida habe ich nur noch

tropische Vögel beobachtet — und auch viele

Schwalben, wohl Hirundo senegalensis, L. und H.

Gordoni Jard., auch Cypselus abyssinicus. Ein kleiner

Vogel, den ich aus Mangel an Zeit leider nicht ver-

folgen konnte, sang fast wie unsere Kohlmeise. Ob es
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nicht Sylvietta luacroura warV Leider habe nicht

mehr Zeit zu schreiben, werde aber sehen, was sich

später sammeln und beobachten lasst.

Ernst liartert,

aus Wi'öcl.

Ich bin in der angenehmen Lage, Ihnen von

einer wiclitigen ornithologischen Entdeckung Nach-

richt zu geben. Unser tlieuercr Freund Di-, Otto

F i n s ch hat mir, in einem mir soeben zugekommenen
Schreiben aus Jlicho, Duke of York Gruppe, ddto.

25. Februar 1885, mitgetheilt, dass er in einer Samm-
lung von Vögeln aus dem Owen Stanley-Gebirge nebst

anderen schönen und neuen Arten eine blaue
Paradisea und eine noch unbeschriebene Astrapia

gefunden habe. Beide neue Gattungen.

Er hat mich ermächtigt hierüber eine vorläufige

Notiz in den Mittheikingen des ornithologischen Vereines

zu veröftentlichcn. Diese merkwürdigen Funde werden

nicht verfeiilen in der ornithologischen Welt das grösstc

Interesse zu erregen.

relz«lii.

Sitzungs-Protokoile

des Ersten internationalen Ornithologen- Congresses.

(Forlscizung.)

Vorsitzender Eugen v. llomeyer: Das Wort
hat Herr Dr. Schiavuzzi.

Dr. Schiavuzzi aus Jlonfalcone bespricht in

italienischer Sprache die noch jetzt in den Provinzen,

in denen er wohnt, statthabende Massenvertilgung der

Arten P a r u s m a j o r , c o e ru 1 e u s und A n t h u s

pratensis, und indem er über die Nothwendigkeit

der Ernennung einer permanenten internationalen Com-
niission für die Beschattung eines Gesetzes zum Schutze

der Vögel sprielit, betont er die Wichtigkeit desselben

und sagt, dass es erst dann gute Ziele erreichen wird, wenn
den Zwangsmitteln Culturmittel, besonders moralische

Mittel zugesellt werden, da eine Menge Familien in

den südlichen Theilen der Monarchie von dem Vogel-

fange leben. Er sehliesst mit der Begrüssuug des Con-

gresses von Seiten der S o c i e t ä a d r i a t i c a d i

S c i e n z e n a t ii r a 1 i in Triest.

Dr. R u s s : Ich bitte um das Wort zur Geschäfts-

ordnung.

Präsident E. v. Homeyer: Herr Dr. Russ hat

das Wort.

Dr. Russ: Ich bitte das hohe Präsidium, zu-

nächst den Antrag zur Abstimmung zu bringen, ob

die Anträge, die gestellt werden, sämmtlich vorher

eingereicht werden müssen, und ob sie gedruckt wer-

den sollen.

Präsident E. v. Homeyer: In Folge dieser

Anfrage möchte ich die Versammlung ersuchen, mir
darüber ihre Ansicht bekannt zu geben. Ich glaube,

dass es genügen würde, wenn der allgemeine Wunsch
von dieser Stelle ausgesprochen wird, dass die Anträge
schriftlich eingebracht werden. Da aber der bestimmte
Antrag gestellt ist, so möchte ich die Anwesenden
bitten, darüber ihre Bestimmung zu treffen. Diejenigen

Herreu, die also dafür sind, dass die Anträge schrilt-

lich eingebracht werden sollen, bitte ich sitzen zu

bleiben, die Herren, welche dagegen sind, sich von
den Sitzen zu erheben.

(Niemand erhebt sich.)

Da sich Niemand erhebt, so ist der Antrag
angenommen, und die Redner, die Anträge stellen,

werden ersucht, die schriftlichen Eingaben zu machen.

Dr Blasius: Meine Herren! Wir haben hier in

der Sitzung ein ausserordentlich reichhaltiges Material

in Bezug auf die Vogelschutzfrage erhalten. Was uns

besonders interessirt, auch vom juristischen Stand-

punkte und vom internationalen Standpunkte, haben
wir von Herrn Professor Lentner imd Dr, von
H a y c k gehört, welcher, wie ich glaube, ernste Be-

achtung verdient. Unter den Anträgen war auch der,

eine internationale Permanenz - Commission zu wählen

für die folgenden Congresse, wenn ich recht verstan-

den habe, welche ein Material und eine Grundlage für

das internationale Vogclschutzgesetz vorberathen solle.

Diesem Antrage stehe ich sympathisch gegenüber. Ich

glaube aber, es wäre gut, wenn auch auf diesem Con-

gresse versucht würde, dieser permanenten Commission

noch eine Dircctive für ihre Thätigkeit zu geben. (Leb-

liafter Beifall.) Wir würden dann wenigstens positives

Resultat über den Vogelschulz auf diesem Congresse

fertig gebracht haben. Ich erlaube n)ir, den Antrag

zu stellen, dass wir in der heutigen Sitzung die Com-
mission wählen. Auf Grundlage des heute Gehörten,

auf Grundlage der bis morgen Mittags gedruckten An-
träge will ich beantragen, dass, wenn noch eine Sec-

tionssitzung dieser Section stattfinden sollte, diesbe-

züglich Vorsehläge gemacht werden in Betreff der

Wahl der permanenten Commission und der Möglich-

keit, derselben Directiven zu geben, in welcher Rich-

tung die permante Commission ihre Arbeilen einrichten

soll. Ich glaube, meine Herren, damit würden wir

etwas Practisches erreichen. (Lebhafter Beifall.)

(ForlscUung folgt.)

Allgemeine Deutsche Oiiiithologisclie

Gesellschaft in Berlin.

Sitzung vom 3. Mai 1885 — Vorsitzender Herr

Dr. Bolle. — Der Vorsitzende gedenkt in warmer
Rede Dr. Richard Böhms, der nach jüngst einge-

gangenen Nachrichten wahrscheinlich im December
des vergangenen Jahres im centralen Afiika ermordet

worden ist. In tiefem und aufrichtigem Schmerz
betrauern alle IMitglieder der Gesellschaft den so früh

Dahingeschiedenen, der wegen seines liebenswürdigen

Cliaracters, seiner Herzensgüte und seines umfassenden

Wissens sich allgemeine Freundschaft erworben hatte.

1 Mit einem vorläufigen Hinweis auf die hervorragende

ornithologische Thätigkeit B ö h m s schloss Dr. Bolle
seinen Nachruf für den unglücklichen Forscher. —
Herr Dr. R e i c h e n o w berichtet über die vor

wenigen Tagen stattgehabte Abreise Dr. Fischers
nach Ostatrika. Dem Genannten ist der Auftrag

geworden den bekannten russischen Reisenden Dr.

Juncker, der durch die Bewegung des Machdi

abgeschnitten und seitdem verschollen ist, aufzusuchen.

Dr. Fischer wird bei dieser Reise Gelegenheit

finden Gebiete des östlichen Afrika zu betreten, die

t

ornithologisch bis jetzt noch nicht durchforscht wurden,

j
und wir dürfen wiederum reiche Ausbeute von dem
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Reisenden erwarten. — Die Herren Dr. Reiclienow
und S c h a 1 w legen vor und besprechen die einge-

gangene Literatur. — Herr Dr. R e i c h e n o w legt

einen neuen Webervogel aus dem Tanganikagebiet vor,

welcher von Böhm gesammelt worden ist. Derselbe

stellt Textor Dinemelli, Rüpp. nahe ; es wird

für ihn der Name T. B ö h m i i in Vorschlag gebracht.

Der Vortragende erörtert die Gründe, weshalb er für

diese Arten den subgenerischen Namen L i m o n e r e s

vorschlagt. Der bereits früher für dieselben gebrauciite

Genusnamen D i n e m e 1 1 i a Reichb. ist nach den
Regeln der Nomenclatur zu verwerfen. — Herr Dr.

Reichenow legt einen neuen dem Ploceus
bicolor, Vieili, nahe stehenden Webervogel vor,

welcher von Dr. Fischer gesammelt Avurde, und
welchen er P. stictifrons n. sp. benennt. Zugleich
gibt er eine übersichtliche Darstellung der ausserordent-

lich verwirrten Synonymie von Ploceus bicolor,
Vieili, P. amaurocephalus, Cab.,P. chry s o gaster,
Vig, u. P. nigricollis, Vieili. — Herr von Dali-
witz legt einen im Fleische befindlichen interessant

gefärbten Melanismus von C o r v u s c o r n i x vor,

welcher in der Priegnitz, in dem Grenzgebiete der

Verbreitung von Corvus corone und c o r n i x
,

erlegt wurde. — Herr N a u w e c k spricht über das

Brüten von Crithagra serinus bei Lichterfelde,

südlich von Berlin.

Herr S c h a 1 o w gibt eine Uebersicht des Vor-
kommens von S m a t e r i a S t e 1 1 e r i (Pall.) im

Gebiete Deutschlands und weist vornehmlich auf ein

wahrscheinlich in der Mark Brandenburg erlegtes

Exemplar dieser schönen Ente hin. Zugleich berichtet

der Genannte über das bisher unbekannte Brutvor-
kommen von C r i t hagra serinus, A er o c ephalus
aquaticus, Gm. u. Locustella fluviatilis,
Wolf in der Priegnitz. Letztere Art wie auch Soma-
teria Stelleri sind neu für Brandenburg. — Herr
Dr. Reichenow legt das Progi'amm für die vom
28. bis 31. Mai in Braunschweig stattfindende Jahres-
versammlung der Gesellschaft vor.

Berlin. Hennann Schalow.

Literarisches.

E. F. von Homeyer. Verzeiclmiss der Vögel

Deutschlands, herausgegeben von dem internationalen

permanenten ornithologischen Comite. Wien, C Gerold's

Sohn, 1885.

Eine werthvolle Gabe für alle Ornithologen bildet

dieses Verzeiclmiss der deutschen Vögel aus der Feder

eines der grössten Meister der europäischen Vogel-

kunde, es bietet ein Seitenstück zu dem von E. F. v.

Homeyer und von Tschusi zu Schmidhoffen heraus-

gegebenen Verzeichnisse der Vögel der österreichisch

ungarischen Monarchie. P.

II. Section. Populäre Ornitholog'ie.

Der Gartenlaubvogel, Hypolays poly-

glotta, in Gefangenschaft,

(auch gelber Spottvogel oder Sprachmeister genannt).

Vou

Leopold Planta.

Mit vollem Rechte wird der Gartenlaubvogel in

die erste Reihe der befiederten Sänger gestellt und als

solcher gerne in der Stube gehalten. Der Gesang eines

guten Vogels dieser Gattung ist ausnehmend angenehm,
schön flötend und ungemein raelodieenreich. Ein Spott-

vogel, welcher die Gold- und Schwarzamsel, c/' und J,
die Wachtel, den Ruf des Rebhahnes und das Glucken
der Henne, die Seeschwalbe, den grossen und kleinen

Fischreiher, die Dohle, den Sperber, den Thurm-
falken etc. in einzelnen, durch Pausen scharf getrennten

Absätzen täuschend nachahmt, ist wohl ein guter, keines-

wegs aber ein vorzüglicher Sänger; ein Spottvogel ist

nur dann ein vorzüglicher Sänger, wenn er die Gesänge,
Lock- und Warnrufe der einzelnen Vögel mit seinen herr-

lichen „Dudlern", welche eben den dieser Vogelspecies
eigenen Gesang bilden, verbindet, seine ebenfalls ihm
eigenen wunderbar schmatzenden Töne mitunter ein-

mengt und so ohne Pausen zwischen den einzelnen

Vogelgesängen seinen Gesang in lang aneinander-
hängenden Strophen zum Ausdrucke bringt.

Gegen Ende des ersten Drittels des Monates Mai
treffen die ersten Wanderer dieser Vogelart in

unseren Gegenden ein und schreiten schon circa

8 Tage nach ihrer Ankunft zur Paarung. Nur die in

der Zeit vor erfolgter Paarung eingefangenen Exemplare
gedeihen (natürlich bei rationeller Pfiege) sicher in

der Gefangenschaft. Alle nach dem 25. Mai Einge-

fangenen singen nicht mehr und fangen Ende Juli an

mit Athemnoth zu kämpfen. Die älteren von diesen

zu spät gefangenen Vögeln gehen dann im Herbste an

Auszehrung zu Grunde, während die vom vorigen

Jahre stammenden, welche also noch keine Brut gross

gezogen haben, nur halb vermausern und dann nächsten

Herbst an der Auszehrung eingehen, ohne viel ge-

sungen zu haben. Auch die jungen abgepflogenen Vögel,

nämlich solche, welche noch keinen Wanderzug mit-

gemacht haben, taugen nichts für den Liebhaber der

Stubenvögel; das heisst selbe gedeihen wohl ganz gut

in der Gefangenschaft, leisten aber gesanglich gar

nichts, weil sie in der Natur von dem Gesänge der

alten Vögel, welcher über die Erziehung der Brut

verstummt, nichts erlernt haben und in der Gefangen-

schaft selbst vom allerbesten Vorsänger nichts annehmen
imd man kann selbe nachher auch nicht in Freiheit

setzen, weil bei ihnen die Flugkraft nicht derart voll-

kommen entwickelt ist, dass sie den grossen Wander-
zug mitmachen könnten, ohne auf demselben umzu-
kommen.

Auch können die alten Vögel im Herbste mittelst

des Zwergkauzes (vulgo Wichtel) gefangen werden; diese

gedeihen wohl in der Gefangenschaft, doch hat es mit

diesen den Uebelstand, dass man weder das ^T vom 2
-i

noch den guten Sänger vom erbärmlichen Stümper
unterscheiden kann ; dieses Letztere ist ein nicht zu

unterschätzender Grund, weshalb die Herbstvögel für

den Liebhaber nicht empfehlenswerth sind.

(Forlsetzuug folgt.)



III. Section. Geflügfel- und Taubenzucht.

Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
(Fort-^eUuug )

Wir Iiaben weiter oben gesehen, dass das Ein-

sammeln der Biuteier nicht auf unbestimmte Zeit ver-

schoben Verden dürfe. Diese Eier sind an einem

frischen, jedocli nicht feuchten Orte auf einer Unter-

lage von Korn aufzubewahien, geschlitzt gegen starke

Gerüche und gegen ErsciiUtterungen, die von einer

benachbarten Fabrik herrühren konnten, sowie gegen

alle anderen Einwirkungen, welche die Luft der am
dicken Ende des Eies gelegenen Kammer verilerben,

oder den Keim zerfallen konnten.

Ici> muss jedoch hinzufügen, dass ein Ei selbst

unter den günstigsten Verhältnissen die Fähigkeit Leben
zu erzeugen nicht bis auf unbestimmte Zeit hinaus

bewahren könne. Jedes befruchtete Ei verliert seine

Keimkraft umsomehr, je älter es wird, und nach Ver-

lauf von beiläutig 20 Tagen hat ein Hühnerei wenig

Aussicht mehr zum Ausschlüpfen gebracht zu werden.

Als allgemeine Regel gilt, da.ss ein Ei, je frischer

gelegt, um so tauglicher zur Bebrütung sei, und man
wird leicht die Erfahrung machen, dass ein frisch

gelegtes Ei sein Küchlein häutig um 24 Stunden früher

liefern werde, als die Durchschnittszeit von 21 Tagen
dies erwarten Hesse.

Um annähernd feststellen zu können, wie lange

sich ein Ei unter günstigen Temperaturverhältnissen,

ohne Schädigung des Keimes aut'bewahien lasse, braucht

man nur zu untersuchen wie es die Natur macht, und

die Zahl der Tage zu berechnen, welche vor dem Le-

gen des ersten Eies bis zu dem des letzten verstrei-

chen, da bei den im Zustande der Wildheit
lebenden Vögeln, das erste zum Ausschlüpfen ebenso

geeignet ist, wie das letzte, und alle dazu bestimmt

sind zu gleicher Zeit auszuschlüpfen.

Bei der Henne betragt die Durchschnittszahl eines

jeden Geleges, auf welches eine längere oder kürzere

Zeit des Stillstandes folgt, beiläutig ein Dutzend Eier,

die Zahl, welche sie bei ihrem Brutgeschäft zu be-

decken vermag, da sie zur schönen Jahreszeit täglich

ein Ei legt, so verlangt das Legen eines jeden Dutzen-

des von Eiern beiläutig 20 Tage.

Im Zustande der Freiheit kann also ein

Ei seine Keimkraft beiläufig 20 Tage lang bewahren,
auf dass jedoch ein des Nestes beraubtes Ei

dieselbe Fähigkeit bewahre, muss es einmal täglich

umgewendet werden, wie dies auch die sich selbst über-

lassene Henne jedesmal thut, wenn sie sich zum Neste

begibt, um daselbst zu legen, und ausser der Legezeit

zum blossen Vergnügen und aus natürlichem Instinct.

Dieses Umwenden der Eier hat die Wirkung, dass

das Gelbe oder der Dotter, welcher sich in Folge seines

specitischen, von dem des Eiweisses in dem er sus-

pendirt ist, verschiedenen Gewichtes, stets den Wänden
des Eies nähern will, jedesmal an seinen rechten Platz

im Mittelpunkte zurückversetzt wird.

Ich glaubte lange Zeit, dass der Dotter schwerer

sei als das Eiweiss, und das Bestreben habe herabzu-

sinken, nachdem ich aber einen Bericht Dareste's ge-

lesen hatte, der gerade der entgegengesetzten Ansicht

ist, unterzog ich die Frage der Entscheidung durch

das Experiment. Am 7. Mai d. J. (1884) hing ich ein

bebrütetes Ei, das in einem kleinen Sacke verwahrt,

und auf seiner oberen Seite mit einem Kreuz bezeichnet

war, horizontal auf. Am 7. Juni liess ich den Sack
vorsichtig in eine Casserole mit siedendem Wasser
herab, und ötfnete nach dem Kochen die Schale. Es
zeigte sich nun, dass der Dotter an dem Häutchen der

oberen Partie, welche ich mit einem Kreuze bezeichnet

hatte, haftete. Dareste behielt Recht, und da.s spe-

cifische Gewicht des Dotters ist entschieden geringer

als das des Eiweisses. (Foiueizung foigi.)

An die geehrten Vereinsmitglieder!

Der landwirthschafiliche Bezirksverein Melk ver-

anstaltet am 13., 14. und 15. September 1885 in Melk
eine mit einem Volksfeste verbundene Regional - Aus-

stellung, bei welcher auch Geflügel ausgestellt werden
soll. Da zur Hebung der Geflügelzucht auf dem Lande
die Beschickung von derlei Ausstellungen sich als

besonders fördersam erweist, so ergeht an alle

Vereinsmitglieder die freundliche Einladung, sich an

dieser Ausstellung betheiligen zu wollen. Die Anmel-
dungen sind bis 15. August d. J. an das Ausstellungs-

Comite in Melk einzusenden.

111. Section des ornitholoKischen Vereines in Wien.

IV. Section. Brieftaubenixresen.
In unserer nächsten Nummer werden wir das

detaillirte Programm des grossen, nationalen Wett-
fliegens von Bayonne veröffentliclien, welches Samstag
den 18. Juli durch die Gesellschaft Grand Colombier
rue Haute, 20, Brüssel, veranstaltet v.ird. Dieses

Wettfliegen wird, gleich den vorangehenden von Sr.

Maj. dem König der Belgier, Sr. k. Hoheit dem Grafen
von Flandern und der Communal-Verwaltung der

Stadt Brüssel subventionirt. ,!, Epeivier.)

Eine Anzahl von in ßraine-le-Comte wohnenden
Liebhabern kam überein eine Gesellschaft zu bilden

welche den Titel Progres et Liberte annahm.

Diese Gesellschaft, welche ihre Versammlungen bei

Herrn Frangois Clement abhält, beschloss am 23. August
ein grosses Wettfliegen junger, im Jahre 1885 ausge-

schlüpfter Tauben zu veranstalten ; das Abfliegen er-

folgt zu Paris. Für dieses Wettfliegen wird die Summe
von 2000 Frcs. bestimmt, die Programme werden sofort

ausgegeben werden.
Wir wünschen dieser neuen Gesellschaft besten

Erfolg, welche 15 der hervorragendsten Liebhaber in

Braine-le-Comte zu ihren Gründern zählt, nämlich die

Herren: Beauflls, Clement, Dulait, Duniont, Etienne,

Gailly, A. und L. Gosselin, Jurion, Gliche), Plisnier,

Renaux, Richard, Sussenaire und Williot. ,i,- EpcrTicr.)

-=ffOK:«.'=
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Für den Inhalt dieser Rubrik
Redaction keine Verantwortlichkeit!

S p r e c li s a a 1.

übernimmt die

Zweck des Sprechsaales ist „die sachliche Dis-

cussion"^ wichtiger und interessanter Fragen aus den
verschiedenen Gebieten der Ornitholog:ie.

Anonym eingehende Fragen imd Antworten werden
nicht aufgenommen, die Namen der Einsender können
indess auf Wunsch verschwiegen werden.

Fragen.

Nr. 1. Sind Loris angenehme Stubengenossen ; ist

deren Haltung und Pflege umständlich, sind Breit- oder

Keilschwanz-Loris vorzuziehen; und sind in Europa

gezüchtete Loris von den blauen Bergen (Keilschwänze)

angenehme und dauerhafte Vögel?

Welche Loris verdienen überhaupt den Vorzug

unter den Gattunirsjrenossen?

-^f<3C^§f=-

Vereiiisaiigelegeiilieiteii.

Die Redaction glaubt die geehrten Mitglieder des

Vereines auf nachstehende Neuerung aufmerksam
machen zu müssen. Dem Austausche zwischen Angebot
und Nachfrage soll unser Vereinsorgan nach Thunlich-
keit Rechnung tragen. Diesem Zwecke dienen die

Annoncen, die darin Aufnahme finden. Um nun
sowohl den Mitgliedern, wie auch dem übrigen inse-

rirenden Publicum diesfalls thunlichst die mit der Inse-

rirung verbundenen Kosten zu verringern, wurde die

Einfülii'ung besonders ermässigter, eine bestimmte
Fläche nicht überschreitender Inserate beschlossen,

die unter der Bezeichnung Collectiv-Anzeiger die Mög-
lichkeit bieten sollen, auch geringwerthigere oder
einzelne Gegenstände allgemein zum Kaufe und Ver-
kaufe antragen zu können.

Eine derartige, den Raum von 5 dreifach ge-

spaltenen Petitzeilen nicht überschreitende Annonce
kostet für jedesmalige Einrückung nur

bis zur Maximalgrösse von 10 dreifach gespaltenen

Petitzeilen

Die Anwendung dieser billigen Annoncen em-
pfiehlt sich ganz besonders, wenn es sich um Bekannt-

gabe einzelner kleinerer Objecte für den Kauf oder

Verkauf handelt, wie dies einige fingirte Beispiele am
besten darthun.

Harzer Roller
f^'™'^'"""

Adam Roller in Kagran bei Wien.

20 Kr.

einen guten i'acjeediteu Stamm
Houdans 1884er Biut pieis-

würdig zu kaufen. Offerte unter Adresse
des Secretariats des Vereines erbeten.

20 Kr.

U verkaufen:

ein Paar
weisse Pfau-

tauben, ein

Paar bucharische Trommeltauben. I.l

Pecliingenten (i8S4er Brnti, I Truthahn
1884er Brut, 0.2 Pommerische Riesen-
gänse. Anfragen an HannsPetermauii

in Hirschau, Bolmicu.

40 kr.

Suchen
einen Schwan, 2jälirig

(MSunchi'ii'! zu kaufen.

Gutsvenvaltung Ottakring;, Galizien.

20 kr.

Bruteier
(188,'ier Brut) von

Houdans (20 lir. iier

Stück) hat abzugeben; 'Weudeliu
Sonntag in Hühnerdorf, Mahren.

20 kr.

allgemein be-Der Werth der Annonce ist

kannt, als dass es diesfalls noch besonderer Erörte-

rungen bedürfte. Jeder, der heute kaufen oder ver-

kaufen will, muss diesen Weg der allgemeinen Ver-

lautbarung einschlagen. Damit insbesondere unseren

Mitgliedern dies thunlichst erleichtert und die Kosten

erheblich verringert werden, hat der Ausschuss diese

Neuerung bescldossen und hoft't damit vielfachen

Wünschen der Mitglieder nachzukommen. Unser Ver-

einsorgan zählt gegenwärtig eine so stattliche Reihe

von Lesern, besonders in Fachkreisen, dass ein Erfolg

für jede derartige Verlautbarung wohl mit Zuversicht

erwartet werden kann.

Zum correspondierenden Mitgliede wurde ernannt:

Herr F r e d e r i c W a 1 1 a s t o n H u 1 1 o n, Professor

am Canterbury College in Christchurch, Neu-Seeland.

Neu beigetretene Mitglieder.

Herr Michael Wächter, Bureau - Clief der

Versicherungs-Gesellschaft „Donau", Wien, L, Schotten-

ring 13. (Durch Herrn Dr. Carl Zimmermann.)
Untersteirischer Geflügelzucht- Verein

in Marburg. (Durch Herrn Josef Kubelka.)

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

Brookville Society of N at u r al Hi sto ry in

Brookville, Franklin Gounty, Indiana.

Zuwachs zur Biichersammlung.

O. ütieSenovic. Die Naturschätze im nördUchen

Croatien. (Geschenk des Herrn Adolf Ritter.)

Prof. H. Schlegel. De Dieren von Nederland.

Gewers-elde Dieren. Vogels. (Geschenk des Herrn

H. Baron Rosenberg.)

Her m a n n S c h a 1 o w. Richard Böhm t.(Geschenk

des Verfassers.)

Freiherr R. K o en ig - W art h au sen.

Aus der Thierwelt.

Freiherr Richard K ö n i g - W a r t- 1

hausen. Ueber die Gestalt der Vogeleier und'

über deren Monstrositäten.

Aus dem Sitz ungsprotok oll des|

o b e r s c h w ä b i s c h e n Z w e i g v e r e i n s vom
2. Februar 1884.

Znwachs zur Vogeisammlung.

Ardea egretta, Bechst. Silberreiher. (Geschenk der

General-Pachtung Fraukircheu in Ungarn.)

/CK
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Collectiv - Anzeigfer.
Jcflc darin auf'genoiiimene Annonce, welche den Kaum von 5 Petitzeilen (dieifach gespalten) nicht

iibeisilireitct, kostet i'iir jede Einiiickung 20 kr., für den Raum bis zu 10 Petitzeilen ist 40 kr. zu entrichten.

Inseiale «rrösserer Ausdehnung unterließen dem allgemeinen Insertionstarife.

boziisrlicli derer mau sicli jjefiillipst au Hru. Fritz Zeller, 11., lufere Douausfrasse 13, weudeu wolle,

eilialfeu durch diese Faclizeitschrilt aussergewöhnlich grosse Verbreitung im In- und Auslaude.

2H Dei 11. Intem.a,ticn.a,le

orilifllfliiiiclie Verein in WM,
N c <> < i « II

Geflügelzucht und Brieftaubenwesen,

I.. Petersplatz 12,

hat abzugeben

:

1.2 gelbe Cochiu 1884 . . tl. 15

1.1 Brahma licht 1884 . . „15
—.4 Brahma duukel 1884 . ii , 4

3.— blaue t'reve-coeur 1884 a , 4

3.— Houdan 1884 .... ,15
2.— Plymouth-Hock 1884 . ii „ 5

1.2 Laiig.shaus 1884 .. . „ 30

3.— Pekiug-Kuleu . . . .h„ 5

Peking-Enten 18853 Woch. alt h , 2

3.— Roueu- Kufen . . . . h , 5

12 Roucu-Kufcu .... ,15
1.1 blaue l'l'auen in Pracht „20
1.— Truthahn bronce ... „15

Kücken von Langshaus rauhbeinig
4 Wochen alt a .Stück . fl. 1.50

Kücken von Langsliau.s glalf-

beinig H. 2.50

Porto hat der Käufer zu tragen.

sehr gut acclimatisirt, versendet unter '

Garantie lebender Ankunft pr. Post,
Schiff oder Bahn. F. M. Findeis,
Wien, III., Hauptstrasse 21, 2. Hof.

\

Grösste Aquarienhandlung Oester- '

reichs. Thiere, welche bei Ankunft
nicht gefallen, wei-den gegen andere
umgetauscht. Preislisten gratis, bei

Anfragen bitte Retourmarke.

lein. s-a.cl:Le
ein gut construirtess, transportables

Hühnerhaus für 12 Thiere.

Anträge mit Angabe des Preises an

die Administration d. Bl. unter J. K.
S.iT

Mesf-Fier
(vnn P.ir/.clhm)

141 Jttiit'k ITIk. 3 Nnclinnhme versendet

25.S ra. Ffll, Mpeyer u. Rlieln.

W^^ Geilüg'el-Ausstellung' '^
in J).

V o 111 O. bis 13. iS c p t e 111 b er 1HÖ5.
Preise: 300 fl. in Silber, grosse und kleine silberne Medaillen mit

prachtvollen Diplomen. — Einen Elui'upreis mit 20 H.

f«iro<«*ier Ali.<üa(x in Ka^e- und Iiiixii»i-C>S('flii(sel.

Anmeldungen an da.s \'oiksfest-Comite bis 1«». .%ii;s(i^t« ~ Kein
Standgeld. - Freie Rücksendung.

Linz. an. i>^. .Tuni i8s.-, „ Das Volksfest-ComJte.

C-iite Biiolier,
einschlägig in das Gebiet der Ge-
flügel- und Taubenzucht, besonders
wenn streng wissenschaftlich ge-
halten, in deutscher, französischer
oder englischer Sprache kauft um
nuissige Preise aus zweiter Hand ein

Liebhaber. Adressen und Titel der
Bücher an die Redaction.

' Bnil-Eier
Vom 1. Juni al) gebe ich \\efren vurge-
rüekter Brutsai.son Biuteier zu lierabge-

fictiten Preisen ab und zwar von:

Hellen Brahmas, das Dutzend zu . 10 *I.

Gelben Cochins. das Dutzend zu . . 10 M.
Bla. en Creve-coeurs, das Dutzend zu 12 M.
Goldhalsig«n Phönix - Hühnern, das

.•<tilek zu 2 M.
das Dutzend zu 20 M.

Schwarzen Phönix-Hühnern, das Stück
zu 3 M.
das Dutzend zu 30 M.

Siiinintliclie Zuchtstiimine bestehen nur ans
Thieren von Hochprima-Qualltät.

Sorgfältisrste Voi|i.aeknnj; gratis, Zusendung
franco.

Dr. A. Maar
in («•ll (liel^ien)

1 11-1 Hiic .I.VkkirK.^in 17,

Hans Maier in Ulm a.|D.,

liircrliT liii|i«il ilalieiiisclier ProdiiLle,

liefert

tialbgewachsene

italieiiisclie Hiiliiier und Halmen :

tJonleDonkElliissierati ülni M, 1.20. franco M. 1.40

scliwarze ,. „ „ „ 1.20, ,, „ 1.40

tionte Gelbfiissler ,. .. 1.40, „ ., 1,60

relüe tiünle Gelül, „ ., „ 1.75, „ ,, 2.-

reinescliw.LaiDotla, „ „ 1.75, „ „ 2.-

Riesengäiise, UM. Trntliiitiner billigst.

Hoüderlwelse Mlliier. ..;. Preisliste posllrel.

Für Gefliigelställe!

C'nrboliiieiini. be.'iter billigster

Anstrich für GeUiigelstiille in branner Farbe,

um selbe vor Fäulniss, Verstuckuiig und
Ungeziefer zu schützen. Von Dr. Max Schmidt,

Director de» zoologischen Gartens in Frank-

furt a. M., Azienda Gallare in Vstellato, uiig.

Geflügelzüchterund Mäster, Pest; angewandt
und bestens empfohlen.

Carbolineum- und Iniprä°;nlr- Fabrik

von

Cielir. Aveiiariii«.
,, ,i|, Amstetlen, N.-Oe. ä.;j

:^^'>I•>^-^4^<^4^>^<"^'^>I^>^'^.^>^.^>^<-<'^4•»I-..^.^^^.^•^4^<'>^-^>^>^•^•^'^'^^^'>'!'

Flei{>^elizii iebaek für Hühner,

Fasanen u. s. w.

UnübertrefFlich zur Aufzucht und Mast. Cent. Mk. 20,50.

Probe 5 Kg. M. 3 postfrei.

Berliner Hundekuchen-Fabrik, J. Kayser
in ''eiii|telliof' bei llecliii. -.^o.i

•i*^*J**J'*i"**i**i**i**J**{'*.J**i**i"**J**I*^I**J**J**i**^*i**I**"***i**J**i**J**J**I**J***t*i**5**i**5*•$*•*•$i*^

lleraus<reber : Der Ornithologische Verein in Wien. Druck von J. B. Wallishausser.

t'ommissionsvorlescr : Die k. k. Hofbuchhandlung Wilhelm Fricit (vormals Faesy & Frick) in Wien, Graben 27.
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I. Seetion. Wissenschaftliche Ornithologfie.

Eine oniithologisclie Localsamniliiiig- auf

Schloss Periisteiii in Mähren.
Aufgenommen vun Josef Talsky.

(Fortsetzung.

}

Sylvia, Seoii.
63. cinerea, Lath. D o mg ras luü ck e. Ein ö'".

llerula, licaeli.

64. vulgaris, Leacb. Kohl am sei. Ein (5".

Turdiis., liinii.

65. pilaris, Linn. W a cli h o Ide r dr o ss el.

Zwei Exemplare.
66. vi sei vor US, L. Misteldrossel. Fünf

Exemplare.
67. iliacus, L. Weindrossel. Sechs Stücke.

]floiiticola, Boie.
68. saxatilis, Linn. S tein d r o s s e 1. Ein junges

Männchen vom Jahre 1863 aus der felsigen

Gegend von S t e p a n a u, Herrschaft Pernstein, I

allwo der seltene Sänger als ß r u t v o g e 1

anzutreffen ist.

Leider stellt man auch hier, wie allerorts

in Mähren, wo dieser gesuchte Käfigvogel zu

wohnen pflegt, seiner Brut eifrig nach.

Riifieilla, dir. li. Br.
69. p h e n i c u r a. Linn. G a r t e n r o t h s c h w ä n z-

c h e n. Zwei Männchen.

liiiseiiiia., Clii*. li. Br.
70. minor, Chr. L. Br. (luscinia, Linn.).

Nachtigall. Jn fiinf Exemplaren.

Cyaiiceiila, Clir. li. Br.
71. leucocyanea, Chr. L. B r. Weiss-

stirniges B laukehl chen. Ein </.

Saxieola, Beeltst.
72. oenanthe Linn; Grauer Steinschmätzer.

Zwei Männchen.

Pratlncolai, Hoch.
73. r u b e t r a, L i n n . B r a u n k e h 1 i g e r Wiesen-

schmätzer. Vier Stücke ^, ein $.
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BecLst. Gebirgsbacli-

74. rubicola, Linn. S cli w arzke b liger
W i e s e n s c b m ä 1 2 e r. Ein Männeben.

91o(aeilla. liiiiii.

7ö. alba, L. Weisse Bacbstelze. In drei

Exemplaren.
70. s u 1 p b u r e a

stelze. Ein Miinncben.

BiKlytc.tü. C'iiv.

77. flavus, Linn. G e 1 b e S c b af s t e 1 z e. Ein

Exemplar im Jugendkleide.

Autlius. Beeliüit.

78. pratensis, Linn. W i e s en p i ep e r. Zwei

Stücke.

79. a r b r e u s , B e c b s t. B a u m p i e p e r. Ein o'.

80. Ein auffallendes Präparat einer Ausartivng
von A n t b u s, dessen Species icb mit Sicberbeit

nicbt zu bestimmen vermocbte. Das Gefieder

dieses Piepers ist im Allgemeinen weiss, mit

Ausnabme der Acbsel-, Sebwung- und Scbwanz-

seitenfedern, welcbe von scbwarzbrauner Farbe
sind.

A^rodroiiia« Siiaius.
Sl. c am p es t r i s, B ec b s t. Bracbpieper. Ein

hUbscbes Jliinnchen mit licbtrostrotber Keble

und Brust. Erbeutet im Monate Mai 1864 auf

dem Gute Rozinka.

Galerhla. Boie.
b2. cristata, L i n u. Haubenlerche. Zwei

Exemplare.

liiillula. Kau|».
s;-). arborea, Linn. II a i de 1 er c li e. Ein (/.

Alatida. liiiiii.

84. arvensis, L. Feldlerche. Zwei Exemplare.

VIII. Ordnung: Crassirostres. Dickschnäbler.

Miliaria. Clii*. li. Br.
85. europaea, Swains. Grauammei'. Ein

Exemplar.

Oiiiliei'iKa. Ijiiiii.

8G. citrinella, L. Goldammer. Zwei Stücke.

87. b o r t u 1 a n Sl , L. G a r t e n am m e r. Ein aus-

gewachsenes Männchen, leider ohne Angabe des

Fundortes dieses für Mähren so überaus seltenen

Vogels.

Scliociiic'oia. Bonap.
88. s c b o e n i c 1 u s, Lina. R o h r a m m e r. Ein

Männchen. (Fortseuung folgt)

Sitzuiigs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornitliologen-Congresses.

(Fortsetzuug.)

Dr. Baldamus : Meine Herren, icb erlaube mir,

zunächst einen kleinen Abriss von der Geschichte des

Vogelschutzes vorzubringen. Als im Jahre 1845 die

Erste deutsche ornithologische Gesellschaft in Köthen
zusammentrat, wurde der Antrag gestellt, die Vögel
zu schützen. Der Antrag ging von mir aus und wurde
brevi manu zurückgewiesen. Im Jahre 1846 tagte

gleichfalls in Köthen der Ausschuss der landwirtb-

schaftiichen Vereine des Königreiches Sachsen, der

Provinz Sachsen «nd der Anhalt'schen Länder. Da-
von habe icb die Liste der Anträge, die damals ge-
stellt wurden, welelie ich auch bei mir habe. Diese
stimmen mit dem von Dr. Alt um überreichten An-
trag im Allgemeinen Uberein, aber sie haben auch
Aehnlichkeit mit dem Antrage des Dr. R u s s.

Icb habe niimlich gesagt^ es ist sehr schwer, das
Nützliche oder Schädliche einer bestimmten Vogelart zu
unterscheiden. Ich meine, die heutige Verhandlung
zeigt, dass ich Recht habe. Dennoch ist ein Ueberein-
kommen nöthig. Darauf erschien eine Schrift vom
Grafen Dzieduszycki in polnischer Sprache. Ich
hatte die kühne Idee, um den mir, wie es schien, sehr
interessanten Aufsatz übersetzen zu können polnisch
zu lernen, sah aber ein, dass es nicht ging, und liess diese

Broschüre in Leipzig übersetzen. Ich habe sie noch
jetzt als Manuscript und stelle sie der gewählten Com-
mission gerne zur Verfügung. 1859 hatte sich in Leip-
zig ein Tbierschutzverein, so viel ich weiss, der erste,

gebildet.

Ich beantragte, er möge sich der Sache des
Vogelschutzes kräftig annehmen. Es wurde aber kurz
darüber gesprochen und der Antrag ad acta gelegt.

Da kam Doctor Gloger 1856 nach Köthen, wo
die zweite grosse ornithologische Gesellschaft ihren

Sitz hatte. Zufällig sah er dort das Verzeichniss

liegen, welches den Versuch machte, schädliche oder

nützliche Tbiere in Bezug auf die Scbutzfrage zu ordnen.

Er forderte, icb solle es ihm geben und ich that es.

Er sagte: „Natürlich werde ich Ihren Namen nennen."

Das hat er auch gethan. Ich glaube, ich habe einigen

Herren die Briefe vorgelegt, die er mir geschrieben

hat. Ich glaube, ich war mir und ihm schuldig, das niit-

zutheilen. Aber icb glaube, ich muss einem Missver-

ständnisse begegnen, welches mich von der Frage,
welche ich zuerst anregte, bei Seite schieben wollte.

Ich bin alt und werde sehr wenig Zeit haben, mich
bei der Sache in der Weise zu betheiligen, dass ich

eine Wahl annehme, aber ich würde gerne sehen, dass Sie

auch mich ins Comite wählen, das in Bezug auf die

Vogelschutzfrage hier erwähnt wurde. Ich habe aber

auch Materiale mitgebracht und sehe mich wie Herr
Dr. AI tum enttäuscht, denn ich glaubte, dass wir ein

Verzeichniss von nützlichen und schädlichen Thieren

aufstellen würden. Auf diese Ansichten sind meine beiden

Regierungen eingegangen. Ich bin speciell beauftragt,

mich an der Debatte zwar zu betheiligen, aber bei

einem Beschluss, der beim Deutschen Bunde irgend

welchen Anstoss üben könnte, nicht zu betbeiligen,

sondern vorher darüber zu berichten. Die Herrschaft

von Coburg- Gotha hat von mir ein Gutachten verlangt,

welches auch von ihr mit einigen neuen Abänderungen
angenommen worden ist. Nach all' dem aber will ich

sagen, dass alle deutschen Regierungen jetzt diese Con-

vention, das weitgehendste Vogelschutzgesetz, vorläufig

allerdings als Novelle zum Jagdgesetz aufgestellt haben.

Noch ein kleines Curiosum muss ich erwähnen, das

gestern schon berührt wurde. Zwei nachbarliche Re-

gierungen, angeregt, in der Vogelschutzfrage etwas zu

thun, sind bereitwillig darauf eingegangen. Bei der

einen ist jedoch vergessen worden, das Verbot des

Verkaufs aufzustellen, und bei der anderen ist das

Verbot des Verkaufs wohl aufgestellt worden, aber

man hat vergessen, die Jagd zu verbieten. (Redner

macht eine Pause.) Ich bitte um Entschuldigung, dass

icb in Folge eines plötzlichen Unwohlseins nicht weiter

reden kann. (Fonsetiung folgt.)

-=5SOC>«J=-



II. Section. Populäre Ornithologfie.

Der Gartenlaiibvogel, Hypolays poly-

glotta, in (Tefangeiiscliaft

(auch gelber Spottvogel oder Sprachmeister genannt).

Von

Leopold Planta.

(Scbluss
)

Hat man nun einen zur richtigen Zeit, d. i. vor
dem 25. Jlai eingefangenen Vogel erhalten, so binde

man ilira die Flügel, setze ihn in einen zweisjjrüngigen

Käfige welcher mit einem weichen Tuche überdeckt
werden muss und gebe ihm frische Ameisenpuppen
und halbgetheilte Mehlwürmer unter einandergemengt,
so dass erstere an letzteren kleben bleiben ; nimmt er

Ameisenpuppen allein auf, so ist er futterfest zu nennen,

man setze ihn dann in einen grösseren, ebenfalls mit
einem weichen, luftigen Tuche, am besten Musselin, voll-

ständig überdeckten Käfig, welcher mindestens 14 Zoll

lang und 6 Zoll breit sein soll. Die Sprossen, 4 an der
Zahl, sollen aus weichem Holz angefertigt und mittelst

Glaspapieres fein abgezogen und von einer der Indivi-

dualität des Vogels entsprechenden, aber doch unter-

einander etwas verschiedener Stärke sein; angebracht
werden selbe derart, dass eine vor dem Futter-, eine

vor dem Wassergefässe, welches so tief und breit sein

soll, dass der Vogel bequem darinnen baden kann,
eine etwas höher genau in der Mitte der Kätiglänge
und die letzte senkrecht unter dieser unmittelbar circa
'

'., Zoll über dem Boden, welcher mit vollkommen
staubfreiem und trockenem Flusssaud (ja nicht mit

Mahlsand, welcher gerne Milben einführt) besti-eut wird,

zu stehen kommt; letztere Sprosse hat den Zweck,
dass der Vogel Verdauungskörner und etwa ausge-

streutes Futter vom Boden auflesen kann, ohne den-

selben mit den Füssen zu berühren, wodurch selbe

sonst leicht Schaden leiden.

Den so installirten Vogel placire man derart an
einem luftigen und lichten Orte, dass er sich sowohl

sonnen, als auch vor den Sonnenstrahlen schützen kann.

Binnen längstens 8 Tagen wird der Vogel seinen

wunderlieblichen Gesang ertönen lassen.

Wer sich nicht regelmässig frische Ameisenpuppen
verschaffen kann, thut besser, sich lieber keinen frisch

eingefangenen Vogel dieser Gattung einzuschaffen.

Ende August fange man an, ihn nach und nach
an das sogenannte Rübenfutter zu gewöhnen. Die ersten

2—o Wochen gebe man in geriebene, gelbe Rübe frisch

geschleckte, d. i. getödtete Ameisenpuppen, welche
noch nicht ganz trocken sind, drücke dieses Gemenge
dann gut aus, zertheile es und mische fein gebröseltes,

ungewürztes Biscuit — am besten sogenannte Kinder-
biscotten — darunter; die ersteren Tage mische man
noch etwas frische Ameisenpuppen dem ganzen Ge-
menge bei, damit es der Vogel auf diese Weise kennen
lernt.

Ich habe die Erfahrung g-emacht, dass dieses

Futter sofort gerne aufgenommen wird, doch wenn es

an wärmeren Tagen Mittags trocken geworden ist,

muss man es beseitigen und man thut am besten, für

Nachmittag dann nur frische Ameisenpuppen zu füttern.

Auf diese Weise gewöhnt sich der Vogel sehr gut
und ohne den geringsten Schaden zu nehmen, an das
Nothfutter.

Da der Spottvogel raschen Temperaturswechsel,
wie er an Spätsommertagen Morgens durch das Oetfnen
der Fenster bewerkstelliget wird, nicht gut verträgt,

muss man selben entweder weiter rückwärts im Zimmer,
oder in einem solchen unterbringen, welches erst später,

wenn die Sonne schon höher steht, geöffnet wird. Von
der zweiten Hälfte Septembers an darf der Spottvogel
nie mehr an einem offenen Fenster gehalten werden.
Wenn dann kühlere Tage kommen und die getödteten

Ameisenpuppen immer mehr und mehr eintrocknen,

muss man anfangen, das ordentliche Winterfutter zu
reichen, welches folgender Weise bereitet wird : Gelbe
Rübe wird am Vorabende auf einem platten Reibeisen

gerieben und werden gleich viel getrocknete Ameisen-
puppen darunter gemengt und bleibt dieses Gemisch
zusammengeballt an einem kühlen Orte, an dem jedoch
die Temperatur nie unter 3" Reaumur herabsinken
darf, liegen, damit die Ameisenpuppen mit dem zucker-
haltigen Rübensaft — denn nur dieser, nicht das Holz
der Rübe enthält Nährstoff — ansaugen und somit er-

weichen. Ebenfalls werden am Vorabende getrocknete

Eintagsfliegen (Weisswürmer) in einem Glase oder
irdenen aber glassirten Gefässe mit reinem frischen

Wasser gequellt. Tags darauf wird etwas von jedem
Fett befreites, rohes Rindsherz fein geschnitten, die auf
vorerwähnte Art präparirten Ameisenpuppen fest aus-

gedrückt, mit dem Herzen gut vermengt und dieses

Gemenge fein gewiegt (zerkleinert). Hierauf werden
die Eintagsfliegen gut ausgedrückt und dem Gemenge
beigemischt und per Vogel circa '/,, kleine Kinder-

biscotte fein zerbröselt beigemengt. Da dieses Gemenge
doch oft noch etwas klebrig ist, thut man gut, noch
etwas Polenta (Mais -Mehl — nicht Gries) zu unter-

mengen, wodurch das Futter trockener wird und sich

gut theilt.

Dieses Futter ist leicht verdaulich und sehr nahr-

haft, was nothwendig ist, weil der Spottvogel Anfangs
November bereits sehr wohl genährt sein muss, um
die Zeit der kurzen Tage, an welchen nur wenige
Stunden hindurch gefressen werden kann, gut überstehen

zu können.

Von dem Tage an, an welchem man mit dem Rüben-
futter beginnt, gebe man die ersten Tage Einen, nach
8 Tagen täglich 2mal Einen halbgewachsenen Mehl-
wurm. Mit Eintritt des Monates November beginne man
allmählich mehr Mehlwürmer zu reichen, so dass Ein

Spottvogel Anfangs December wenigstens 20 Stück
Mehlwürmer täglich bekommt. Wenn dann die Mauser
beginnt, was bei jüngeren Vögeln früher, oft schon

Anfangs December, bei älteren später, oft erst ]Mitte

Februar der Fall ist, gebe man täglich per Vogel '/^

Dotter eines hart gekochten Hühnereies, sehr fein ge-

hechelt.

Während der Mauser muss man wohl darauf be-

dacht sein , dass der Vogel ja keinem Temparatur-

wechsel und keinem Luftzuge ausgesetzt ist. Wird
diese Vorsicht ein einzigesmal ausser Acht gelassen,

so bekommt der Vogel entweder den Keuchhusten und

geht binnen kurzer Zeit zu Grunde, oder es geht dann

die Mauser nicht weiter von statten und so ein nur

halb vermauserter Vogel singt wohl meistens, oft sogar

länger in den Herbst hinein, als ein normal vermau-

serter, geht aber regelmässig Ende October oder An-

fangs November an der Darre zu Grunde.
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Vogel

Die Meinung, dass der Spottvogel nur in einem

sebv warmen Locale gedeiht, ist nicht richtig. Die

Temperatur des betreffenden Locales soll nie mehr
als 16 Grad lieaumur betragen, und kann auch sogar

von dieser alimählich ohne den geringsten Schaden auf

10 Grad Keaumur herabsinken.

Sehr vortheilhaft ist es, wenn der Käfig so ange-

bracht ist, dass sieh der Vogel sowohl sonnen, als

auch in den Schatten zurückziehen kann; nur muss
man hiebei darauf achten, dass das Futter nicht von

den Sonnenstralilen beschienen wird, weil es sonst aus-

trocknet oder gar sauer wird, was Beides dem
schadet.

Wenn auch die Mauser schon vollkommen been-

det ist und Ende März oder Anfangs April noch so

schöne und warme Tage kommen, muss man sich wohl

hüten, den Spottvogel in's Freie zu bringen; ein einziges

solches Wagniss kann den Tod des Vogels zur Folge

haben.

Ein vollkommen vermauserter Spottvogel darf erst

Ende April und zwar sehr behutsam und allmählich an

die frische Luft gewöhnt werden. Die ersteren Jlale

darf er nur sehr kurze Zeit (höchstens '/) Stunde) an

die Luft gebracht werden und zwar so, dass er sich

stets sonnen kann.

Da ich weiss, dass leider sehr viele über Winter
mit der besten Sorgfalt gepflegte Spottvögel dadurch
verdorben werden, dass man ihnen, sei es aus Bequem-
lichkeit, sei es in der Absicht, ihnen damit etwas Gutes
zu thuen, plötzlich nur frische Ameisenpuppen reicht,

erachte ich es als meine Pflicht, auch noch über die

Pflege eines in der Gefangenschaft vollkommen ver-

mauserten Spottvogels einen wohlgemeinten Rath zu

geben.

Etwa 14 Tage nach vollkommen beendeter Mauser
beginnt man damit, allmählich weniger Mehlwürmer zu
reichen, so dass ein Vogel dann zweimal des Tages ö— Li,

also im ganzen Tage circa 12 Mehlwürmer bekommt.
Befindet sich der Vogel in einem kühleren

Locale, so thut man am besten, ihm während des

ganzen Sommers das vorerwähnte Winterfutter mit

etwas Eidotter und etwas frischen Ameisenpuppen ge-

mischt zu reichen ; befindet sich der Vogel aber in

einem sehr luftigen und warmen Locale, geht diese

Fütterungsweise wohl nicht an, weil das Futter trocken
und sauer wird. In diesem Falle nmss der Vogel so

langsam als möglich an frische Ameisenpuppen ge-

wöhnt werden, welche man ihm schliesslich allein (ohne

Mehlwürmer) reicht. Man thut sehr gut, wenn man
die ersten frischen Ameisenpuppen, welche man reicht,

unter das Kubenfutter hineinhechelt, dann einige darunter

mischt und so immer mehr und mehr.
Wenn der Vogel 3—4 Jahre im Käfige durch-

lebt hat, bekommt er häutig an den Läufen (Füssen)

eine hornartige Ueberhaut, welche ihm die Elastizität

seiner Bewegungen benimmt. Diese Ueberhaut muss
beseitiget werden, was am besten zu der Zeit ge-

schieht, zu welcher der Vogel vollkommen aufgehört

hat zu singen. Man bade die Füsse des Vogels circa

10—15 Jlinuten in lauwarmem Seifenwasser und löse

diese Ueberhaut von unten nach oben ab; hieraufreibe

man die Beine mit Glycerin ein. Für den unangeneh-
men Fall, dass hiebei die Füsse zu bluten begännen,
halte man stark mit Wasser verdünnte Arnica in Be-
reitschaft, in welcher man die Beine solange badet, bis

die Blutung vollktmimen gestillt ist, trockne dann die

Beine behutsam mittelst eines Leinenlappens ab und
bestreiche sie dann mittelst einer weichen Feder mit

Glycerin.

Ein derart gepflegter Spottvogel wird stets schön,

munter und ein tieissiger Sänger sein und gewiss die

Mühe Seines Pflegers reichlich lohnen. Da ich aus

eigener Ueberzeugung weiss, dass bei entsprechender

pflege sich dieser Vogel vollkommen gesund 10 Jahre

und manchmal sogar darüber im Käfige erhalten lässt,

andererseits leider auch weiss, wie viele von den für

die Stube eingefangenen Vögeln dieser Gattung ein-

gehen, theils weil sie zur unrichtigen Zeit gefangen
worden, theils weil sie in die Hände leichtfertiger,

oder weil sie in die Hände wohl sehr aufmerksamer,
aber nicht genug kundiger Liebhaber gerathen sind,

habe ich als wirklicher Freund der Vogelwelt und
Liebhaber der Stubenvögel es für meine Pflicht er-

achtet jeden Liebhaber auf diese meine Erfahrungen
über einen der am schwersten zu haltenden Edelsänger
aufmerksam zu machen.

III. Section. Geflüg^el- und Taubenzucht.

Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
(Fortsetzung.)

Aus dieser Sachlage geht hervoi-, dass, wenn man
das Ei bewegungslos eine gewisse Zahl von Tagen
hindurch sich selbst Uberlässt, der Dotter schliesslich

an die Oberfläche des Eiweisses emporsteigt, bis er

endlich dem Häutchen anhaftet, welches die Schalen-
hülle auskleidet. Die Folge davon ist, dass der Embryo
aus seiner natürlichen Lage gebracht wird, nicht mehr
gleichmässig die Brutwärmc empfängt, oder sogar an
den Wänden der Schale klebt, wo er in seinen Be-
wegungen behindert wird. Daher rühren so häutig die

regelwidrigen und schwierigen Ausschlüpfungen, die

verkrüppelten oder kranken, ja selbst im Inneren der
Schale abgestorbenen Küchlein.

Es ist demnach angezeigt, die zur Bebrütung be-

stimmten Eier einmal des Tages umzuwenden, und nur

bei Anwendung dieser Vorsiehtsmassregel, die sich auf

die Vorgänge in der Natur gründet, kann man erwar-

ten, dass die Eier im günstigsten Falle etwa "20 Tage
auf die Bebrütung warten können; die allgemeine Regel

aber ist die, je frischer gelegt die Eier sind, um so

mehr erscheint das Ausschlüpfen gesichert.

Kann ein mit einen kleinen Sprung behaftetes

Ei, trotz diesem kleinen Gebrechen der Bebrütung
unterzogen werden und ein Resultat liefern? — Ja,

in den meisten Fällen, besonders wenn das die Schale

auskleidende Häutchen nicht zerrissen wurde. Ich habe
während meiner Laufbahn als Züchter recht schöne

Beispiele von Erfolg mit derartig zersprungenen Eiern

erlebt, die ich nachträglich mit Hilfe eines Stückchens

gummirten Papieres, das ich an der zerbrochenen Stelle

anbrachte, restaurirt hatte. Aber das Gelingen ist kein

unfehlbares, und ich habe auch einige Misserfolge zu

verzeichnen.

Es erübrigt nunmehr die Eierfrage von einem

letzten Gesichtspunkte aus zu beleuchten, von dem
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der Verpackung uud des Transportes nämlich, dann
werden wir auf die Bebrütung übergehen.

Viele glauben, es habe seine grossen Schwierig-

keiten mit der Versendung von Bruteiern und mit der

Reise müsse nothwendiger Weise eine derartige Er-

schütterung der Keime verbunden sein, dass der Erfolg

der Bebiütung ein fraglicher werden müsse. Es ist

dies ein durch die tägliche Erfahrung widerlegter

IiTthum. Die Bruteier können ohne Nachtheil ver-

schickt werden, unter der einzigen Bedingung, die ich

schon in der ersten Auflage des Aviculteur (1872) an-

führte, dass man sie bei ihrer Ankunft 24 Stunden
ruhen lässt, bevor man sie der Bruthenne anvertraut.

Diese Ruhe von 2-tStunden ist nothwendig,
um die Keime sich erholen zu lassen, und
sie ist auch vollkommen ausreichend.

Die einzige Bemerkung, die ich diesem Rath-

schlage beizufügen habe, ist die, dass je mehr der
zur Versendung bestimmten Eier frisch gelegt sind,

desto gesicherter das Ausschlüpfen ist.

Die Verpackung der Eier geschieht in Schachteln

oder kleinen Kisten aus Holz und nicht in Körben
oder Behältern aus Weidengeflecht, deren Elasticität

Alles verderben könnte. Die Hauptsache, die beachtet

werden muss, ist die, dass jedes Ei isolirt sei, und
weder mit den Wänden der Schachtel noch mit den
anderen Eiern in Berührung komme. Die Nicht-

beachtung dieser Regel hat eine Eierspeise zur Folge.

Der Kleie ist bei der Verpackung der Eier der
Vorzug vor den Sägespähnen zu geben, da sie elasti-

scher ist. Die Eier werden in die Schachtel horizontal

oder aufrecht, mit dem dicken Ende nach oben, ein-

gepackt, je nach den Raumverhältnissen ihres Behälters,

auf eine Unterlage von Kleie, eines von dem anderen
durch einen grösseren oder kleineren Zwischenraum
getrennt, hierauf werden sie mit einer zweiten Schichte

leicht aufgehäufter Kleie zugedeckt, so dass

weder ein ümherrutschen noch eine Berührung mög-
lich ist. Eine Schachtel kann auch mehrere Lagen
Eier enthalten, deren oberste durch eine letzte Kleien-

schichte geschützt wird, auf welche man, ihn leicht

aufdrückend, den Deckel befestigt, entweder mit feinen

Stiften, oder noch besser mit Schrauben. Die Elasti-

cität der Kleie macht die Einwirkung der Reise und
selbst möglicher Stösse unschädlich.

Bei der Ankunft der die Bruteier enthaltenden
Schachtel, handelt es sich darum den Deckel mit Vor-
sicht abzuheben, was, wenn der Deckel angenagelt
ist, in der Weise geschieht, dass man die Klinge eines

Messers oder eines Hartmeissels in die Ecken der
Schachtel einführt und mehrmals nach einander einen

Druck ausübt. Vor Allem muss man Sorge tragen,
dass das Instrument nur auf die Wände der Schachtel
drücke und nicht in das Innere eindringe.

Sobald die Schachtel geöffnet ist, muss man die

Eier lüften, indem man sie an einen frischen, trockenen
und dunklen Ort legt, an welchem man sie 24 Stunden
hindurch ruhen lässt.

Diese Frist ist erforderlich, um den Keimen Zeit
zu lassen ihre Gleichgewichtslage und ihre natürliche
Stellung wieder einzunehmen.

Eine Studie Dareste's, erschienen in der
Jänner-Nummer 187G des Bulletin de la Societe
d'Acclimatation und betitelt : R e c h e r c h e s s u r

1 e s e u f s c l a i r s , bestätiget meine Anempfehlung,
und ich glaube ihr folgende Zeilen entnehmen zu

sollen, in der Ueberzeugung, dass dieselben mit
Interesse werden gelesen werden:

,Am 1. Juni dieses Jahres (1875)," — sagt der
Autor — „ging ich nach dem Jardin d'Acclimatation
um mir Eier zu holen. Der Director hatte für mich
25 zurückgelegt. Ich kehrte mit der Gürtelbahn
zurück, von der Avenue du bois de Boulogne bis zur
Gare Montparnasse; es ist das eine Reise von einer
halben Stunde. Ich legte noch denselben Abend die
Hälfte dieser Eier in einem meiner Apparate ein und
öffnete sie am Dritten Morgens, also nach 35 Stunden
Bebrütung. Fast alle diese Eier zeigten mir den Miss-
erfolg, auf den ich soeben aufmerksam machte: näm-
lich den eines Beginnes der Entwickelung mit gleich-

zeitigem Tode des Embryos. Ein einziger von 13 war
noch lebendig und entwickelte sich in normaler Weise."

,Ich hatte dem Director versprochen ihm das
vollständige Resultat des Versuches mitzutheilen. So
unterzog ich, trotz diesem ersten Misserfolg, die

12 Eier, die mir noch geblieben waren, am Abend des
4. Juni der Bebrütung. Ich öffnete sie am 7. Juni des
Morgens, und constatirte zu meiner grossen Ueber-
raschung, dass alle diese Eier vollkommen lebensfähige
Embryonen enthielten."

„Wie kann man sich diese Thatsachen erklären?
— Offenbar hatten alle diese Eier dieselbe Herkunft,
und ich konnte nicht annehmen, dass sich die

12 Eier der zweiten Serie in einem anderen Zustande
befunden hätten als die der ersten. Die Verschieden-
heit der Resultate müsste demnach in den verschiedenen
Zeiträumen, in welcher sie der Bebrütung unterzogen
wurden, ihren Grund haben."

„Ich erinnerte mich an eine unter den Besitzern
von Hühnerhöfen weit verbreitete Ansicht, nämlich
dass die Stösse der Wägen und die Erschütterungen
der Eisenbahnen einen merklichen Einfluss auf die

Entwicklung der Keime haben sollten."

„Diese Ansicht ist eine sehr alte; dennoch hatte
ich sie oft angezweifelt. In der vor 13 Jahren von
Rufs über die Bedingungen, welche sich der Entwicke-
lung der Eier entgegenstellen, angestellten Unter-
suchung findet man über diesen Gegenstand einander
widersprechende Angaben."

„Thatsächlich ergaben Eier, welche eine halbe
Stunde lang den Erschütterungen einer Eisenbahn
ausgesetzt waren und dann der Bebrütung unterzogen
wurden, nach Verlauf einiger Stunden nur unvollständige

Entwickelung, mit Ausnahme eines einzigen."

(Fortsetzung folgt.)

Wo bleiben die Preisrichter!

Eine Frage, die von Jahr zu Jahr sich häufiger
in den Ausstellungs - Comite's hören lässt und sich

Geltung verschaff't, ist die Frage nach den Preisrichtern.

Obgleich dieselbe keine neue mehr ist, scheint sie eine

immer dringendere zu werden. Es hat nämlich den An-
schein, dass mit der Zunahme der Ausstellungen die

Zahl verlässlicher Preisrichter nicht in einem ent-

sprechenden Verhältnisse sich vermehrt und wenn sich

dies bestätigen sollte, befinden wir uns thatsächlich in

einer ungünstigeren Lage als vor 15 Jahren, als auf
eine gewisse Anzahl von Ausstellungen und Ausstellern

viel mehr Richter kamen als heutzutage. Manche der

bestbekannten Namen sind von unseren Listen ver-

schwunden — der Tod hat sie hinweggeraft't — und



86

andere sind alte Jlänner geworden, ohne dass jüngere

Nachfolger an ihre Stelle getreten wiiren, geschweige,

dass eine solche Vermehrung stattgefunden hätte, wie

sie für die Aufrechthaltung des richtigen Verhältnisses

nöthig ist. Dies gilt sowohl für die Hühner, wie für

die Tauben. Für erstere ist es jedoch von noch grösserer

Bedeutung. Als Beispiel hiefür können wir anführen,

dass von den acht Preisrichtern für Hühner bei der

letzten Ausstellung im Krystallpalast, unseres Wissens,

fünf über 6ü Jahre zählen, und zwei in den Fünfzigern

sich betinden. Dies ist ein sehr ernster Stand der

Dinge, welcher eingehende Erwägung verdient. Man
ptlegt zwar zu sagen, dass mit der Zeit auch die rich-

tigen Männer für dieselbe kommen, aber es wäre sehr

schlimm, wenn durch irgend welche äussere Umstände
unsere Auswahl an Richtern sicli mehr verringern

würde, als es jetzt der Fall ist, oder wenn man als

solche Neulinge wählen müsste.

Thatsäclilich ist die gegenwärtige Zeit der Ent-

wicklung einer neuen Generation von Preisrichtern,

die der alten ebenbürtig wäre, nicht günstig. In der

Zeit, da man die Geflügelzucht aus Liebhaberei zu

betreiben anfing, hielt die practische Kenntniss der

HUlinerra^en gleichen Schritt mit der Anzaiil derselben,

denn man konnte sich noch alle damals gezogenen
\' arietäten von Hühnern oder Tauben halten. Sobald
eine neue Abart eingeführt wurde, konnte man sie

seinem Geflügelhofe einverleiben und so den An-
forderungen der Zeit gerecht werden und innerhalb

weniger Jahre alle Sorten aus eigener Anschauung
kennen. Aber heute ist dies, bei den Hühnern wenigstens,

einfach unmöglich. Es würden ein sehr voller Beutel

und eine unbegrenzte Zeit nöthig sein, um einen Mann
in die Lage zu versetzen, sich 40 bis 5" Varietäten

zu halten, wenn dies überhaupt durchführbar ist. Mit
Tauben ist die Sache weniger schwierig. Ein Einzelner

kann sich ein Dutzend Ra^en zugleich in einem Dach-
raurae halten, und, indem er dieselben wechselt, nach
und nach fast alle moderneu .Sorten beobachten, wenn
ihm dies Vergnügen bereitet. Das mag eine Erklärung
dafür abgeben, dass sich mehr jüngere Preisrichter für

Tauben, als tür Hühner rinden.

Vor einer Generation war die Zeit für die Aus-
bildung von Richtern eine viel günstigere, denn viele

unserer verlUsslichsten Preisrichter waren JLinner, durch
deren Umsicht und Kenntnisse die Charactere mancher
Spielarten festgestellt wurden. Ihre Worte gelten als

entscheidend, ihr Wille als Gesetz.

Wenn man gesagt hat: „ein Preisrichter müsse
als solchf-r geboren werden," so ist dies vollkommen
richtig. Es mag viele Leute geben, die Preise zuer-

kennen, aber doch keine Richter sind; sie haben nicht

das Zeug dazu. Selbst manche von denen, die bei

unseren Ausstellungen tliätig sind, muss man in diese

Categorie rechnen. Für einen Preisrichter ist ein

kritischer Scharfblick nöthig, er muss die unterschei-

denden Merkmale schnell herausfinden, die Fehler
gleich zu entdecken in der Lage sein, muss da die

Mängel, dort die Uebertriebenheiten rasch erkennen und
bei alledem ein bestimmtes Ideal vor Augen haben, mit

welchem er die vorhandenen Sorten vergleicht, denn
die Thiere können nicht nach dem Ellenmasse beur-

tlieilt werden.

Es gibt manche Charactere, die sich nicht be-

schreiben imd nicht abbilden lassen, die aber der

Kenner sofort sieht. Diese mannigfachen Eigenschaften

machen den Richter aus: sie können lange verborgen

bleiben, bis sie zum Vorseheine kommen und der Richter

entpuppt sich oft erst nach lange fortgesetztem Ver-
gleichen durch den Kampf mit verschiedenen Meinungen,
aber durch das Bekritteln allein wird keiner ein wahrer
Richter werden, wenn er die Anlage nicht in sich hat.

Das Ideal eines Preisrichters wäre ein solcher,

dessen einziges Streben darauf gerichtet ist, die ihm
vorliegenden Objecte untereinander abzuwägen. Er
sollte weder Freund noch Feind kennen. Einige unserer

Richter haben dies auch zur Wahrung ihrer Unpartei-

lichkeit für so nothwendig gehalten, dass sie es ganz
aufgegeben haben selbst irgendwelche Hühner zu
halten, wie schwer ihnen auch diese Entsagung
gefallen sein mag. Aber das Selbstbewusstsein, wel-

ches durch eine derartige Handlung erzeugt wird,

ist des Opfers werth und es würde uns mit grosser

Befriedigung erfüllen, wenn andere sich auch hiezu

herbeilassen wollten. Es ist sehr schwer in vielen

Fällen die Aussteller von den Richtern fernzuhalten und,

da der Richter in den meisten Fällen von dem Züchter

und Aussteller Aufklärungen braucht, so ist Gele;;en-

heit genug zur Beeinflussung des Urtheiles geboten.

Wenn man in Folge irgendwelcher Verordnung zu

Beginn jeder Ausstellungszeit eine bestimmte Anzahl
von Fachleuten zu Richtern wählen und sie verhalten

könnte, währk;nd dieser Zeit weder auszustellen noch
irgend welchen Handel mit Hühnern zu treiben, würde
uns aus einer grossen Verlegenheit geholfen sein.

Namentlich wäre es ein bedeutender Vortheil, wenn
man verhindern könnte, dass Leute als Preisrichter

wirken, die zugleich Aussteller und Händler sind, denn
w-er nach einem Richteramte strebt, sollte trachten

sich von jeder Beeinflussung fernzuhalten. Aber wel-

cher Richter wird ganz unparteiisch zu bleiben vei'-

mögen, wenn er beispielweise ein Thier vor sich sieht,

das ihn etwa vor einer Woche um einen Preis ge-

bracht hat, oder ein anderes, das er selbst kürzlich

theuer verkauft hat, oder ein drittes, das er zu kaufen
wünschte und dessen Preis durch sein Urtheil steigen

oder fallen gemacht wird. Es mag solche Männer geben,

die über derartige Gedanken erhaben sind, aber es

w'erden deren gewiss nicht viele sein.

iI.iTe stock Journal.

Neu errichtete Hülinerziiclitstation.

Am 28. Juni d. J. wurde im Hause 209 zu Feld-

berg im V. U. M. B. eine Zuchtstation für 1.4 Ply-

mouth-Rock-Hühner durch die III. Section des orni-

thologischen Vereines activirt. Die Uebernehmerin,

Baumeistersgattin Frau Georgine Schulz, verpflichtet

sich, diese ihr gratis überlassene moderne Geflügel-

Race sorgfältig zu pflegen, behufs Race- Reinheit

separat zu züchten ;
— Erhebungen über ihre Ertrags-

fähigkeit anzustellen und Bruteier im Austausch gegen

gewöhnliche mit oder ohne Aufzahlung oder im Ver-

kaufswege zu billigem Preise abzugeben, sowie dem
ornithologischen Vereine in Wien zu bestimmten

Preisen junge Exemplare der Nachzuchten zu dessen

weiteren Zwecken zu überlassen ; insbesondere aber

die Ausstellungen desselben mit ihren Zuchtproducten

zu beschicken und schliesslich über die entfaltete

Thätigkeit imd die erzielten Resultate unter Anschluss

der ausgefertigten Eier-Tabelle und über sonstige Er-

fahrungen am Jahresschlüsse eine ausfährlichen Bericht

zu erstatten.
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IV. Section. BrieftaubenTvesen.
Wir veröffentlichen nachfolgendes, detaillirtes Pro-

gramm, um unseren Lesern ein lehrreiches Beispiel

von der Art und Weise zu geben, auf welche in

Belgien, dem Lande, in dem das Brieftaubenwesen in

unerreichter Weise gepflegt wird, Wettflüge veranstaltet

werden. (Die Redaction.)

I§ t a (1 1 Brüssel.
Gesellschaft le Grand Colombier ä l'ange, rue Haute, 26.

National-Wettfliegen,

Bayonne,

Samstag, den 18. Juli 1885.

1365 Frcs. Ehrenpreis Frcs. 1365.

ohne Abzug für die Einsätze, nämlich :

1. Königspreis: Eine prachtvolle Kamin-Garnitur,
Werth 200 Frcs. (oder baar).

2. Preis des Grafen von Flandern : Eine pracht-

volle Kamin-Gnrnitur, Werth 100 Frcs. (oder

baar).

3. Rest vom Wettfliegen von Morceux, 65 Frcs.

4. Preis der Stadt Brüssel : 20 Preise von 50 Frcs
,

zu verleihen vom 4. bis zum 23. Preis.

Beliebige Sätze, nämlich

:

Eile National -ADtlielMg: Eiie Proracial-AtitMlMg

:

Erreichbar für alle Tauben- Erreichbar für Taubenzüch-
züchter des Landes. ter aus der Provinz Brabant.

Die Preise werden in folgenden Verhältnissen fest-

gestellt:

Zu 1 Frcs., Gesammtwerth 20 Frcs. — Zu 2 Frcs.,

Gesammtwerth 40 Frcs. — Zu 5 Frcs., Gesammtwerth
100 Frcs. — Zu 10 Frcs., Gesammtwerth 200 Frcs. —

Zu 25 Frcs., Gesammtwerth 500 Frcs.

Allgemeine Anordnungen:
Art. L Das Wettfliegen ist jenen Liebhabern zugäng-

lich, deren Taubenschlag auf belgischem Ge-
biete steht.

Art. 2. Der obligatorische Einsatz von 7 Frcs. für die

Taube, wird, nach Abzug der Kosten, zur
Bildung von Preisen zu 40 Frcs. dienen, die

sich an die oben angeführten Ehrenpreise an-

schliessen; der facultative Einsatz, zu 8 Frcs.
normirt, wird ohne Abzug zur Bildung von
Preisen zu 80 Frcs. verwendet.

Art. 3. Die Einsätze müssen bei der Einschreibung
gezahlt werden; sie bleiben dem Wettfliegen
zu Gebote stehen.

Art. 4. Die Einschreibung ist obligatorisch. Sie findet

statt im Locale der Gesellschaft: Sonntag, den
12. Juli, von 2 Uhr Nachmittags bis 10 Uhr
Abends, und Montag, den 13. Juli, von 6 bis

10 Uhr Abends. Nur der obligatorische Einsatz
wird an den Tagen der Einschreibung gezahlt.

Die Liebhaber aus der Provinz müssen
ihre Vorausbezahlungen durch recommandirte,
mit den nöthigen Summen beschwerte Briefe

machen. Letztere müssen spätestens Montag,
den 13. Juli, an den Herrn Präsidenten der
Gesellschaft le Grand Colombier, rue Haute, 26,

einlangen.

Die Quittungen über die Einsätze werden
im Circus, nie d'Or, 16, abgeliefert werden,
an dem Tage der Einlage.

Art. 5. Der Betrag der Einnahmen wird bei der Union
du Credit auf Zinsen angelegt. Während der

Dauer des Depots ist weder die Gesellschaft

noch der Schatzmeister für die Wettfliegen-

Fonds verantwortlich. (ScWuss folgt.)

'=*iOO^-

S p r e c li s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaction- keine Verantwortlichkeit!

Zweck des Sprechsaales ist „die sachliche Dis-
cussion" wichtiger und interessanter Fragen aus den
verschiedenen Gebieten der Ornithologie.

Anonym eingehende Fragen und Antworten werden
nicht aufgenommen, die Namen der Einsender können
indess auf Wunsch verschwiegen werden.

Fragen.

Nr. 1. Sind Loris angenehme Stubengenossen ; ist

deren Haltung und Pflege umständlich, sind Breit- oder

Keilschwanz-Loris vorzuziehen; und sind in Europa

gezüchtete Loris von den blauen Bergen (Keilschwänze)

angenehme und dauerhafte Vögel?

Welche Loris verdienen überhaupt den Vorzug

unter den Gattungsgenossen?

-itC^m

Vereiiisaiigelegenlieiten.

Neu beigetretene Mitglieder.

Herr Alfred Hanel, Accessist des Steueramtes
der Stadt Wien, Währing, Johannesgasse 1. (Durch
Herrn Leopold Planta.)

Herr Theodor Rohn, in Wien, IL Bezirk, Treu-
strasse 2. (Durch Herrn Leopold Planta.)

Zuwachs zur Büchersammlung.

Taubenpost. Erstes Organ deutscher

taubenliebhaber- Vereine.

Brief-

Gustav P r ü t z Illustrirtes Mustertaubenbuch

17. Lieferung. (Recensions-Exemplar.

Der praktische
"

Hannover'sche Zeitschrift für

Vögelzucht.

Dr. Leo E. Pribyl. Die Geflügelzucht. (Ge-

schenk des Verfassers.)

Bolletino del Naturalista Colletore
A 11 e V a t r e, C o 1 1 i v a t o r e V. Jahrgang; Nr. 1—6.

(Geschenk des Herrn A. Senoner.)

G e f 1 ü g e 1 - Z ü c h t e r.

Geflügel- und Sing-

iga
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Collectiv -Anzeiger.
Jede darin niifueiiomnKue Aiinouou, welche den

Raum von f. Pclilzeilen (dreifach gt-palten) uicbl

(Iheiscbieiict, kostet für jede Einrilcknng iO kr.,

für den Raum l)U zu 10 Pclit/.eilen ist 10 kr. zu

entncblen. Inserate gvusseier .\u.«delnuins unler-

liefen dem allgemeinen Inscrtionslnrife.

Florian Ratschka,
Wien, I., Laurenzerberg,

liat st'lir zaliine und gut .^preclieiule

Pai»a|;;eicil zu massigen Preisen

abzugreben. r.

Inka Hakailii. pr.iclitvoll ti. 10 — ein nchiiges

l^i.ir kleine .Haloii-Knkartll zahm. l>ralUi<llg fl. 40 —
WeUsslirn-Aiiia/.oiie besonders zu Kindern zaimi

»=, _ ^v«•i8<>lllr^itticll Paar li 10. — I.ttcll-

niöve. Kainprtialiii. ^^asserhuliii, Slraiid-

läiilrr. >>cliHarzaiii.sel, per Sillck il. 1.
—

\ViiMlolii>|>l' tl -' — i'iä li- 3- — Sunilifrolir-

«iüllKPr li. "i. — liefert unter Garantie leljender

.\nkuuft die Aqnarienhandlung von

F. M. Findeis, Wien. 111 , Hauptstrasse 21.,

und viele-l .\ndore. (1)

s

l

ti6^1lIZ-l)3lil9F(l, zeiclniet, vorzüglicher

billiger, ijülirig, mit neuem Metallkälig

zu verk.niifen. — 6 fl.

—

iTi

WilUriBj, .NiiLaiine«i.'a>.«e 1. :!. .Slork, Tliüi- <-

Hahn Iiegfhorn
dunkel l'O "ii'l zu k.nu.-u ..'e<uolit.

(,„ Offerte: I., Petersplatz 12.

wei junge Störche ve,.,e,.

zu U.iufen gesuelit.

OlVerte: Hl. Seotioii, r^'fi-s'pint- 12.

TPaar zahme Wildenten
siiul zu verk.iuleii. l'reis '> 11.

(9) Zecha, Vn'ey-D'Mimj. Herrngasse 23.

1 Stamm Langshans glattbeinig

zu kauten gesucht, mit He.liiiL'unu' reiner

Ra(,'e keine Cocliinkreuzunp;. Antrüge mit

Preisang.ibo Ill.Section: Petersplatz 12. i"

Feuerküiiliiie» ( iinsaii-clic« »

Goldhähnchen
Ij. Planta,, 1.. Tiet'er Graben 30,

Manuellen 2mal ver-

mansert abzugeben,

T^reLs -.O fl.

Nachfragen schriftlich .m II, Section des ornith,
(u;t Vereines, I„ Petersplatz 12.

lebend, mit Spuren vnn Albi-

nismus weiikn gekault.

Offerte .in Fritz Zeller, Untere

Donaustrasse 13, u

Zaunkönig

fipl
Grössere Minichreiter-Käüge

(übertragen) werden gekauft. lö

Oft'erte an ; L. Planta. T., Tiefer Giaben 3ß.

E
riwiiier

Oller

,i,it ileiu Ulf.' „Knknk" ^vir.l u'i'iiaut!.

.\n die II. Secliou lies oiiiillioloüisclieii Vereines,

I. i'etersplalz iL'. m)

bezüglich derer man sich gelälligst an Herrn Fritz Zeller. II., Untere

Douaiistrasse 13. wenden wolle, erhalten durch diese Faclizeitschrift

aussergenöhnlicli gros.se Verbreitung im In- und Auslände,

iliji

De

Noef ioii

Geflügelzucht und Brieftaubenwesen,

I. Petersplatz 12,

hat abzuirelten:

1.2 gelbe Cochin lsS4 fl 15

1.1 Brahma licht 1SS4 15

—.4 Brahma dunkel 18S4 , . , . ä r i

3.— blaue Oreve-coeur 1884 . . .ä „ -t

3.— Houdan 1>^1 „15
2.— Ptymouth-Rock 1884 . . . . a , 5

12 Langshans l'^>i4 ,30
3.— Peking-Enten ä . 5

Peking-Enten 1885 3 Woch. alt ä

.i,— Rouen-Enten ä

1.2 Rouen-Enten
1.1 blaue Pfauen in Pracht . , ,

1. — Truthahn bronce

^Vll«- CrattUllgt?!!

2

5

15
20
15

Metall Vogelkäfige

1
.^..ni.l.-i,. s.^lclie ganz eigener zwecküi.t- -ij-

.r-t*^ Conslniclion un i AussiÄttung,

/i^i:;^^ in Terscliiedencn Grassrn. ,,< ''-,

^lacicirt ocler Idank. für Stuben- / ;

Vögel aller Art.

Käflgtiscbflien, rapaeeien-
"'^

sliinder, Badehüuschen. Erker idr Xlstkürliclicn,

Xistküstilien, Tr.nisiiorlkiisten, Futter- und Wasser-
liosohirro 't.-.

g:;«^ BllUgate Preise. "^33
Auszug aus dem Atteste des Ornithologisclien Ver-

eines iu >Yien.
Wien, 27. April 1977.

..Ucrrit \f. Scb m «r h ofik V'« Ww«,Kücken v.n Langshans rauhbeinig
4 W.. eilen .ill .'i ."-tiici; . , , tl. I.ÖO

Kücken vun Langshans glattbeinig fl. 2 50

Porto hat der Käufer zu tragen.

lallte Biiclier.
einächliigig in das Gebiet der Ge-

tliigel- und Taubenzucht, besonders - , , ,

wenn streng wissenscliaftlich ge- Ht Ausscbiiss des llniillmlofivcben Vereines in Wien."

lialten, in deutscher, französischer
;

Iff- Schmerhofsky's Wwe.,

oder englischer Sprache kauft um ± wi.,,. vi.
.
:.nai..,-.- i.

massige Preise aus zweiter Hand ein
| Bl'llt'Eid*
Vom 1. Juni ab gelie ich wegen vorge-

rückter Brutsaison Bruteier zu herabge-

r« g^reiekt unt tu frrosscm Vargnligcn Ihnen KU
beililtipcn. dei* wir die Mctallkliti^e für SliibeuvüK*-'!, welche
i^la in gftiiz botooderer Form und AuBat»ttiitiR aiifcrtigeo,

«eit Jahren al" im Uebreuchc der uftinlinfleiten Vogel-
ne.l!z..r und .PHexer Wleca itebend, i.l.r wold keimen,
deee wir Ihre KXdge, Stilnder und aoattlgen dergleichen
Ke()tiii,iten auf Ihren (Vunach neuerlich einer norgfülti^^n

rrllfuug unterzogen haben, und da«« letztere abrrmaU gezeigt

bat, dae* Ihre in Rede Ute b enden Krzeugnieee
in jeder Beziehung eanz verzUglieh aind.

Wir haben in«be"ondere gefunden :
^

ffolct die auafilhrlicbe Begründung obigen Vrtliede« )

Liebhaber. Adressen und Titel der

Bücher an die Redaction. uj.,)

TT—;
; TT". "IT setzten Preisen ab luid zwar von:

Hans Maier in Ulm a.D., Heuen Brahmas, ii.sDntzena zu. iom
' Gelben Cochins, das Dutzend zu . . 10 M.

Blauen Creve-coeurs, das Dutzend zu 1-2 M.
Goldhalsigen Phönix - Hühnern, das

Stück zu 2 >I.

.las Dutzend zu 20 M.
Schwarzen Phönix-Hühnern, das Stück

zu 3 M.
das Dutzend zu 30 M.

"
1 cn

Säinmtliche Zuchtst.irrMrie bestellen nur aus

,, 1.60 Thieren von Hochprima-Qualität,

2_ j

Sorgfältigste Verpackung gratis, Zusendung
' n fraiico.

liiitcler liuporl ilaliciiisclier ProtluLle,

liefert

lialbgewachsene

italienische Hühner und Hahnen

:

toteüüEkeltiissler aö Ulm M. 1.20. IraDco M, 1.40

sclwane ., „ ., „ 1.20, „ „ 1.40

Mille SelMüssler „ „ „ 1.40,

reliie liiiEte ßelDf. „ ., „ 1,75,

reine sclw.LaiDOlta 1.75,
, .,

Rlesrasäuse, Eulen, TrnlMtiiier billigst.

Hnndertweise Mlliier. .m^i Preisliste nostfrei
., ,j_4,

Dr. A. Maar
in Cieilt (Belgien)

r,ne dWkkergem 17

Für Sammler!

per Stück M. 3.

—

bei EiitiKiliiue von iiiiiidesteiis -i Stück fraiicrt Ziiseuduiiü' nach

Deutschland und Oesterreich (,)

offeriren

Reese «fc Wicliiiiaiiu. Hainhui*^
Tierausseber :"Der Ornithologische Verein in Wien. Druck von J. B. Wallishausser,

'"Commissionsverleger : Die k. k. Hofbuchh.indlung Wilhelm FriCk (vormals Faesy & Frick) in Wien. Graben 27.



9. Jahrg Nr. 9.

BfA Her für "Ifoaflßnntu?, ^O0c( = ^jftiili unit =lflfgf.
Redacteur: ür. Oastav von Hayek-

19. Ml.

iiie „MittUeiluiisen des Ornitliolo^isohen Vereines in Wien" erächeinen wücbentlich einmal. Abonnements aG fl.. samint

Frauco - Zustelliui» 6 fl. 50 kr. = 13 Mark jährlich, werden in der k. k. Hofbuchhandlung Wilhelm Fricii in Wien, I.. Graben
Nr. 27, entgegenjenominen, und einzelne Nummern a .iO kr. = I Mark daselbst abgeKeben. Inserate zu ö kr. = 12 Pfennige

für die 3faiii acspalteno Nonpareille-Zeile oder deren Raum berechnet, nimmt Herr Fritz Zeller, II.. Untere Don.^u3trasse 13,

entsegen. — llittlieilnnzen an das Präsidium sind an Herrn Adolf Bacliofen v. Eclit in Nussdorf bei Wien, .llittheilnngen

an die ]!,, III. ll. IV, Seftion au diese. I.. Peter-platz 12, alle übrigen Coiresnondenzen an den I. Sekretär Herrn Resiernngs-

rath Dr. tiastaT von Hayek, HI ,
Marokkanergasse 3, zu richten. Vcreiiisinitglleder lieziehen das Blatt gratis.

Inhalt: I, Section. E, Hartert, Reise nach Neiiwerk, (Fortsetzung,)— .Sitzungsprotokolle des ersten intern. Ornithologen-Congresses. (Fortsetzung.)— II. Section,

P, W. Schulze. Über den Muth der Raubvögel. — III. .Section, Stefan Freih. v. Washingt o.n. Über einen Transport japanischer Hüjinei-. —
IV. Section. Wettfliegeu in Bayonne. — Sprechsaal, — Vereinsangelegenbeiten, — Collecliv-.Anzeiger. — Inserate.

I. Section. Wissenschaftliche Ornitholog^ie.

Reise nach Neuwerk.

Von Ernst Hartert.

(Fortsetzung,)

Nun aber glänzte schon ganz nahe das Leucht-

feuer des Thurmes — vor uns ward eine dunkle

Linie sichtbar — es niuss der Steindamni und die Pfahl-

wand sein — o nein, eine Muschelbank ! Es ist noch

eine Viertelstunde bis zur Insel. Bald aber treten wir

direct hinein in die Strahlen der von Hohlspiegeln re-

tlectirten Lampen, und sind so geblendet, dass wir

zuerst nichts, gar nichts sehen können ! Ohne das Ge-

ringste zu erblicken, laufen wir auf den Steindamni

und gegen die Pfahlwand an, wie mit Blindheit ge-

schlagen. Nach wenigen Schritten sind wir aus dem
Strahlenglanze heraus und vor uns liegt herrlich er-

leuchtet die Insel. In Kurzem sind wir am Leuchtthurm

angelangt ; eben wollen wir eintreten, da klingt aus

der Höhe ein schriller Ton, ein dumpfer Stoss —
weisse Gestalten schiessen am Thurm vorüber, natürlich

Vögel. Natürlich musste noch beobachtet werden und es

möge mir hier gestattet sein, über das Anfliegen der

Vögel an Leuehtthürme Einiges zu erwähnen.

Die wandernden Vögel namentlich, aber auch

solche, welche Nachts nach Nahrung umherstreifen'-'),

gerathen auf ihrem meist in bestimmter, gerader Rich-

tung ziehenden Fluge nur allzuoft in den Lichtkreis

hinein, sind dann mit einem Male vollständig geblendet

(s, o.), halten den dunklen Thurm für den schwarzen

Nachthimrael, und indem sie dem glühenden Lieht-

meere auszuweichen glauben, schmettern sie mit voller

Gewalt gegen die Kuppel oder die iMauern, gegen die

Brustwehr und das Geländer an, sind auch bisweilen

so verwirrt , dass sie das drohende Licht wie gebannt

anstarrend umflattern, bis sie ermattet in die traulich,

dunklen niederen Regionen gerettet herabschwanken.

*) Es ist mir nicht erkläilicli, wie es kommen kann, dass

Möven, welche meines Wissens weder zur Nachtzeit wandern,

noch auf Nahrungserwerb ausgehen, nächtlich an den Leucht-

thurm kommen; doch habe ich raehrf,%ch hierüber bestimmte

Aussagen erhalten und sah einmal Vögel am Thurm, die ich für

Möven halten musste.
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oder bis sie den Flügel an einem nicht gesehenen nach
vorn springenden Gegenstande verletzen, oder sie stür-

men zuweilen t'assungslos gegen die Lampen au. Dass die

Wandervögel absichtlich dem Lichte zufliegen, glaube

ich bestreiten zu müssen. Es spricht auch ausser an-

deren der Umstand dagegen, dass ich die Vögel nur

aus der Zugrichtung, aus Norden und Osten her gegen
den Thurm herankommen sah. Würden die Vögel
von dem Lichte j,angezogen'', so müssten sie vor allem

in Schwärmen herankommen, und solche Bilder, wie

sie von phantasiereichen Leuten vorgeführt werden,
würden zur Wahrheit : in Schwärmen müssten die

Vögel — meinetwegen auch Möven, Störche und Adler,

von ihren Schlafplätzen hergekommen — den Thurm
umflattern, und massenhaft ihren Tod finden. Nun, so

fürchterlich ist es nicht und ich war herzlich froh,

dass der Thurm mir hier und da Wandervögel lieferte.

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, was mir aus-

führlich von den AVärtern des Thurmes zu Swinemünde
im Frühjahre berichtet wurde auf Grund langjähriger

Erfahrungen. Die Angaben, welche grossen Theiles

mit meinen Beobachtungen und den Mittheilungen der

Neuwerker übereinstimmen, lassen sich in Folgendem
zusammenfassen.

,Es fliegen jetzt viel weniger Vögel an, als in

früheren Jahren, der Grund wird in der Abnahme der

Vögel im Allgemeinen gesucht. Wald.schnepfen, welche

früher sich öfter stiessen, kommen schon seit Jahren

nicht mehr vor. Lerchen und Enten stellen das Haupt-
Contingent. Die Gewalt des Anpralls muss furchtbar

sein; durchbrochene Eisenstangen, emgebeulte Kupfer-

platten geben Beweise davon. Es sind nur auf dem
Zuge begriffene Vögel, die sich stossen, denn nächt-

lich lebende Vögel streichen niedriger und nicht in

der Vorstadt von Swinemünde herum. Nur bei

mächtigem Winde oder Windstille, nie bei hellem

Mondschein, nur einmal bei dichtem Nebel, niemals

bei Sturm, stossen sich Vögel — sie wandern eben

nicht bei Sturm und dichtem Nebel, imd erkennen bei

Mondschein die Gefahr. Durchaus irrthümlich ist es,

zu glauben, dass die Vögel dem Lichte zufliegen. Sie

fliegen ohne Absicht in den Lichtkreis hinein, glauben
dem Lichte auszuweichen und finden an dem zum
Schutze angebrachten Drahtnetz ihren Tod, welches

sie in trüber Nacht nicht sehen."

Auch Vogt Butt in Neuwerk constatirte, dass

sich früher mehr Vögel am Thurm gestossen hätten,

wollte aber von allgemeiner Abnahme nicht recht

wissen, sondern meinte, die Vögel lernten mit der

Zeit die Gefahr kennen, hier und da töne aus den
wandernden Schaaren der warnende Pfift' eines alten

Vogels und seitwärts vorbei höre man ihre Stimmen
verklingen. In Neuwerk beobachtete und erfuhr ich

ebenfalls, dass in hellen Nächten sich Vögel niemals
stossen, obgleich man ihre Stimmen zahlreich ver-

nimmt, wohl aber dass dies gerade auch bei dichten

Nebeln am meisten der Fall war. Dass die Vö^rel auch
im Nebel wandern, habe ich auch anderweitig erfahren.

Im Frühlinge sind es meistens die feuchtwarmen Nächte
mit Südwestwinden, in denen viele wandern und um-
kommen , im Herbste der Nordostwind , der die Vögel
bringt. Hierüber sind nicht nur die Leuchtthurmwärter
zu Neuwerk und Pittau einig, sondern jeder Schnepfen-
jäger kennt diese naturgemässe Thatsache, welche un-

begreiflicherweise immer noch von einigen — freilieh

nicht von allzu vielen — Schriftstellern geleugnet wird.

(Fortsetzung folgt.)

Sitzuiigs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(Fortsetzung.)

Dr. R u s s : Ich bitte den hochverehrten Vorstand,

sobald sich kein Redner insbesondere zu Anträgen ge-

meldet hat, gütigst erst abstimmen zu lassen über
den Antrag des Dr. Blasius und dann auch über
meinen Antrag.

Vorsitzender: Ich werde meine Ansicht über
den Vogelschutz später aussprechen. Vorläufig ertheile

ich dem Herrn Baron Dunay das Wort.

Baron Dunay: Ich glaube dem praktischen

Zwecke förderlich zu sein, indem ich, ohne viel

Worte zu verlieren, um eine Entscheidung seitens des

hohen Congresses ersuche, ob überhaupt und inwie-

weit wir uns den Principien des bestehenden und in

Wien existirenden Thierschutzvereins in den Principien

des Vogelschutzes anzuschliessen hätten.

Vorsitzender: Liegen die gedruckten Statuten

des Thierschutzvereins vor? (Wird verneint.) Dann
mUsste man solche zuvor beschaffen und unter die

Mitglieder vertheilen.

Herr v. Tschusi: Ich erlaube mir, mich dem
Vorschlage meines verehrten Freundes Dr. Blasius
anschliessend, vorzuschlagen, die Wahl des internatio-

nalen (Jomites vorzunehmen, damit wir uns in einem

engeren Comitö der Aufgabe unterziehen, die betref-

fende Frage auszuarbeiten.

Vorsitzender Baron Homeyer: Mit diesem An-
trage bin ich für meine Person sehr einverstanden.

Einen endgiltigen Bcschlussantrag möchte ich heute

nicht für die Versammlung angemessen halten. Ich

glaube, dass wir noch mehrere Versammlungen haben
werden, und halte es für angemessen, dass vielleicht

eine Sub-Commission gewählt werde, die später ihre

Ansichten unterbreiten könnte.

Dr. Russ: Dann ziehe ich meinen Antrag vor-

läufig zurück.

Vorsitzender: Ich hatte vergessen, meine

Herren, und werde soeben darauf aufmerksam gemacht,

die Anfrage an die hohe Versammlung zu richten,

ob dieselbe den Antrag, eine Commission zur Vorbe-

rathung des Gegenstandes zu wählen, annimmt. Hat
Jemand der Herren gegen diesen Vorschlag etwas

einzuwenden? (Niemand meldet sich.) Nachdem kein

Widerspruch gegen diesen Antrag erhoben wird,

betrachte ich denselben als angenommen. Zum Behuf
der Wahl dieses Sub-Comites wird es vielleicht ange-

zeigt sein, die Sitzung auf zehn Minuten zu unter-

brechen. (Zustimmung.) Ich unterbreche hiemit die

Sitzung auf zehn Minuten.

Präsident: Meine Herren! Es wird Ihnen der

Vorschlag über die Wahl der I\Iitglieder der Com-
mission gemacht werden. Ich habe versäumt, Sie zu

fi-agen, ob Sie die Zahl der Mitglieder bestimmen wollen.

Indess glaube ich, dass die Zahl nicht so wichtig ist, als

der Umstand, dass alle Länder, die hier Abgesandte

haben, vertreten sein müssen. Herr v. Tschusi wird

die Güte haben, Ihnen die Namen der zu wählenden

Herren zu verlesen. (Fortsetzung folgt

)
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II. Section. Populäre Ornitholog'ie.

Der II. Section für populäre Ornithologie fallen

folgende Aufgaben zu:

1. Für Verbreitung der Vogelkunde durch po-

puläre Mittheilungen im Vereinsorgane zu sorgen.

2. Den Vogelschutz nach jeder Richtung zu
handhaben und zwar:

a) Durch Ausarbeitung und Vorlage eines Ent-
wurfes zu einem allgemeinen Reichsvogelschutzgesetze.

b) Durch Hinwirkung auf rationelle Pflege aller

gefangenen Vögel, um so das vorzeitige Eingehen und
sohin den Mehrbedarf an Vögeln für die Stube hintan

-

zuhalten,

3. Billige und reelle Bezugsquellen für Sing- und
Ziei'vögel, zweckmässig construirte Käfige und sonstige

Erfordernisse für Vogelpflege, so wie guter Futter-

mittel für die Stubenvögel zu beschafl'en.

4. Acclimatisations- und Zuchtversuche mit wenig
gekannten exotischen Vögeln, namentlich mit reinen,

bisher hier völlig ungekannten Rage-Kanarien zu ver-

anstalten und selbe einzubürgern.

5. Oeffentliche Volieren zu ei-ricbten und zu unter-

halten.
Jjeoiiolll Planta, Scliriftführer.

Ueber den Miitli der Raubvögel.

Den zahlreichen Lesern des Blattes, welche ge-

legentlich eine Reise auf See gemacht haben, wird es

gewiss nicht unbekannt sein, dass während der Wander-
zeit der Zugvögel ganze Schaaren der reiselustigen Vogel-

welt auf vorbeifahrenden Schiffen Gastrollen geben

;

indess wohl mehi", weil die befiederten , Segler der

Lüfte" einer, wenn auch nur kurzen Rast bedürfen,

als zur Belustigung des verehrlichen SchifFs-Publicums.

Solche beschwingte Besuche an Bord von See-

Schiffen pflegen oft aus sehr „gemischter Gesellschaft"

zu bestehen ; vom plebejischen Fliegenschnäpper bis

zum aristokratischen Könige des Zaunes, dem Edel-

falken oder dem philosophischen Vogel Pallas Athene's

:

bunt zusammengewürfelt, wie ein Hamburger Härings-

salat. —
Aus den derartigen Erinnerungen meines vielbe-

wegten, mehr als viertelhundertjährigen Seelebens greife

ich die folgende kurze Episode heraus, in der Hoff-

nung, däss sie Freunden des Vogellebens von einigem

Interesse sein möge, weil sie ein Streiflicht auf die

eine oder andere Gewohnheit, vielleicht auch auf den
vorausgesetzten Muth mancher Raubvögel oder

wenigstens einer Art derselben wirft.

Vor mehreren Jahren hatte ich als Capitain eines

englischen Dampfschiffes Gelegenheit, unfern der chine-

sischen Küste eine grosse Anzahl von Vögeln stunden-

lang an Bord meines Dampfers beobachten zu können.

Die meisten waren Insectenjäger oder Körnerfresser

von der Grösse eines Goldhähnchens bis zu fettem

Dompfaffen -Format. Sie schienen auf der Reise von
den Philippinischen Inseln (wo der Pfeffer wächst) nach
der Mongolei, der Tartarei oder anderen schönen Ge-
genden, „weit hinter der Türkei," begriffen zu sein.

Ein Geselle war dazwischen , der mir wie ein

derber Thüringer Neuntödter vorkam und der sich

bald ein Vögelchen fing, kaum grösser als ein Colibri

und dasselbe mit grosser, selbstbeschaulicher Ruhe und
noch viel grösserem, ungeheucheltem Appetit verzehrte.

und zwar roh — ohne Salz und Friedrichstädter Senf.
Hunger wird wohl sein „bester Koch" gewesen sein.

Doch mit ornithologischen Mächten ist kein Neun-
tödter-Bund zu flechten und ein Habicht fliegt oft schnell!

Wenigstens ein solcher fliegender Raubritter ver-

fehlte nicht, sich in diesem Falle zur durchaus nicht

angenehmen Ueberraschung des zahlreichen Audito-
riums aus dem Reich der Federhelden, ,wo König ist

der Weih," einzustellen und suchte sich den fettesten

geflügelten Bissen aus, der seiner wahrscheinlich durch-
aus massgeblichen Meinung nach der wohlgenährte
Neuntödter zu sein schien.

Als sich der letztere von den Krallen seines Feindes
erfasst fühlte, hob er mit doppelter Lungenkraft ein

mordmässiges Zettergeschrei an. Wenn es nicht eine

ornithologische Häresie wäre, würde ich dreist zu be-
haupten wagen, dass er gebrüllt hatte, wie ein

Löwe in der Wüste SaLara; jedenfalls war es , solch'

ein Lied, das Stein' erweichen, Habichte bange
machen kann," denn es hatte den für den Gefangenen
sehr wünschenswerthen Erfolg, dass der grössere Räuber
seinen kleinern Spiessgesellen losliess; wahrscheinlich
nicht aus Courtoisie des gemeinsamen Handwerks,
sondern offenbar, weil ihm sein Herz (oder sein Sui'rogat

für ein solches) in die befiederten Kniekehlen gefallen

war, wegen des Neuntödter-Geheuls.
Dieser Habicht hatte offenbar versäumt, in seiner

Jugend das elfte Gebot „Bangemachen gilt nicht," sich

einzuprägen ; ein abschreckendes Beispiel der Folgen,

wenn Schulbildung und gute Erziehung vernachlässigt

werden !
—

Ein paar Minuten später hatte er

Art Drossel ergattert und entführte sie

Widerstreben, kein Pfeifen und auch kein Schnabel-
spitzen) nach der Takellage des Gross-Mastes.

Die spröde Drossel declamirte zwar in lebhafter

Weise „bin weder fett sehr, weder schön,
kann ungeleit't nach China geh'n" (oder viel-

mehr fliegen) ; indess der rauhe Ritter vom Reife des

Steges war nicht geneigt sich der sonst vielleicht ganz
schätzbaren Meinung „der geehrten Vorred-
nerin" anzuschliessen, und fing an in aller Gemäch-
lichkeit sein armes Schlachtopfer bei lebendigem
Leibe zu rupfen!

Diese unzeitige Mauserung der unglücklichen

Drossel ging indess nicht ohne Unterbrechungen von
statten; jedesmal, wenn sich der asiatische Liebhaber
von Krammetsvögeln bückte, um der Gefangenen ein

paar Federn auszuraufen, pickte das geängstigte und
gequälte Thier mit dem Schnabel nach seinem gierigen

Peiniger, jedoch ohne denselben erreichen oder ihm
Schaden thun zu können, da er durch des letzteren

starke Krallen gehalten wurde, wie „fest gemauert in

der Erden." Trotzdem jedoch fuhr der Kopf des

Habichts jedesmal scheu zurück, wenn der gefangene

Vogel mit seinem winzigen Schnabel vertheidigungs-

weise nach dem Raubvogel hackte.

Dieser ungleiche , unerquickliche Zweikampf
konnte von der Commandobrücke des Dampfers deutlich

beobachtet werden. Ein paar Pistolenschüsse vertrieben

den augenscheinlich sehr hungrigen Räuber nicht, ob-

Kugeln nicht weit von der Stelle, wo
Treffen konnte

ich den Burschen nicht mit Pistolenkugeln, da seine

indessen eine

(da half kein

wohl emige
er sass, an den eisernen Blast klatschten
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Entfernung von mir ungefähr eben so gross war, als

diejenige, auf welche manche Pariser Journalisten sich

zu duelliren lieben sollen.

Bis dahin iiatte ich immer geglaubt, dass Raub-
vögel mit einem starken Griff' der Klauen, oder mit

einem Hieb des wuchtigen Sclinabels, ihrer lebenden
Beute den Garaus machen würden ; in den von mir
im Vorstehenden kurz erzahlten Vorfällen ist dies nicht

der Fall gewesen. Auch ist mein früherer Glaube an
den vorausgesetzten Muth der Raubvögel stark er-

schüttert woi'den durch das \'eriialten des grössern,

ungeschlachten Raubvogels gegenüber dem sturm-
läutenden Neuntödter, dem er erschreckt die

stürmisch vorgetragene Bitte , .geben Sie Fliejxe-Fi'eiiieit,

Sire ! !
!'• gewährte. Auch das feige Zurückschrecken

des Habichts vor den angst- und verzweitlungsvollen,

j

aber entschieden wirkungslosen Selbstvertheidigungs-

I

versuchen der erwischten Drossel ist nicht geeignet,
das Ansehen des Raubvogelmuthes zu erhöhen.

Mir scheint, dass z. ß. Hühner oder Gänse mehr
i\I u t h beweisen bei Vertheidigung ihrer geschätzten
Xachkomraenschaft, als der vorstellend erwähnte Habicht
seiner Widerstand zeigenden Beute gegenüber; der
classischen Gänse gar nicht zu gedenken, welche durch
tapferes Geschnatter im Alterthum eine Stadt
gerettet haben sollen, die verbürgten Nachrichten zu-

folge, „nicht in einem Tage erbaut worden
ist" und nach welcher, wie behauptet wird, .viele
Wege f ü hr en", und zwar nicht etwa bloss aus Jlecklen-
burg, sondern auch bei Canossa vorbei ; für heraldische

Adler soll indess der letztere Weg kein empfehlens-
AVerther sein. Von, Schiffscapltän f. W. Sclmlze in forea.)

III. Section. Geflügfel- und Taubenzucht.
Wirksamkeit der Section für Geflügelzucht des orni-

thologischen Vereines in Wien.

Aufgabe der Section für Geflügelzucht ist die

Ergreifung aller derjenigen Massnahmen, welche die

Förderung und Pflege der Sport- und Nutz-Geflügelzucht
bezwecken; insbesondere hat die .Section die laufenden
Geschiifte, welche in den Bereich ihres Ressorts fallen,

in zweckdienlicher Weise zu erledigen. Die Grundsätze,
welche die Section bei der Verfolgung ihres Zieles

leiten, sind folgende:

a) Das Interesse für Geflügelzucht in immer weiteren
Kreisen, insbesondere auch bei der Landbe-
völkerung zu wecken und zu erhöhen;

h) alle Geflügel -Arten und Ra9en, welciie wegen
ihrer äusseren Erscheinung oder wegen anderer
Eigenschaften schätzenswerth sind, in reiner Ra9e
zu züchten und womöglich zu veredeln;

c) etwa vorhandene, einheimische, gute (Land-) Huhn-
schläge zu erhalten und dieselben, sowie überhaupt
das kleine entartete Landhuhn zu veredeln

;

d) die Heranzüchtung eines Huhnes anzustreben,
welches alle diejenigen Antorderungen, die der
Landwirth an ein Huhn stellen muss, d. i. fleissiges

Legen grosser Eier, leichte Aufzucht und schnelles
Wachsthum, Anspruchslosigkeit in Bezug auf
Nahrung und Pflege, Unemptindlichkeit gegen
Witterungseinflüsse, vieles und gutes Fleisch,

leichte Mästbarkeit, sowie ein richtiges Mass von
Brütlust, in möglichster Vollkommenheit in sich

vereinigt.

Um ihr Ziel zu erreiclien. wird die Section
alle ihr hiezu geeignet erscheinenden Mittel anwenden:
zunächst und in erster Linie ersclieinen ihr als solche

:

1. Die Creirung von Zuchtstationen, auf welchen
sowohl die Zucht und Veredlung reiner Rainen gepflegt
wird, als auch rationelle Kreuzungsversuche unter-
nommen werden;

2. der Nachweis guter Bezugsquellen von Zucht-
thieren und Bruteiern, tauschweise Abgabe von Brut-
eiern, Gratisabgabe von Zuchthähnen:

3. die Anbahnung von Beziehungen zu den land-
wirthschaftlichen Vereinen und Lehranstalten, und
Anregung derselben zu lebhafter Unterstützung der
Geflügelzucht;

4. die Pflege von Beziehungen zu andern Vereinen,
welche ähnliche Ziele verfolgen

;

5. die Veranstaltung von Geflügelausstellungen.

Über einen Transj)ort japanisclier Hüliner.

\'oii Stefan Freiherrn von Washington.

Ende Mai 1. J. erfuhr unsere Geflügelzuchtan-

stalt zu Schloss Pols durch einen grosseren Transport
japanischer Hüiiner, welche wir der ausserordentlichen

Liebenswürdigkeit des k a i s e r 1. Japan. Consuls
Herrn Georg Hütterott in Tri est zu ver-

danken haben, eine ebenso interessante als schätzens-

werthe Bereicherung, nachdem sich in der aus

15 Köpfen bestehenden Sendung u. A. zwei Stämme
befinden, welche Ra^en angehören, die, soviel bekannt,

noch niemals nach Europa importirt worden waren.

Die Hühner machten die Ueberfahrt in sieben äusserst

sauber gearbeiteten, unseren Vogelbauern ähnlichen

Holzkäfigen von entsprechender Grösse und langten,

trotz der Beschwerden der langwierigen Seereise und
Dank der ihnen zu Theil gewordenen sorgfältigen

X'erpflegung, in allerbestem Wohlbefinden bei uns an.

Die Sendung setzt sich aus folgenden Stämmen zu-

sammen: LI Phönixhühner, \.2 weisse Zwerghühner,
l.'d schwarze Zwerghühner, LI weisse Schopfiiüimei',

endlich LI weisse Seidenbühner und sind es die bei-

den letzgenannten Ragen, welche als neue Erscheinungen
zu bezeichnen sind.

Das Phönixpaar gehört der silberhalsigen ^'arie-

tät der in Japan unter den Namen „Chon-vi-kei",

,Shinowara-dori" und „Ruro-sasa-Oski- bekannten,

aber selbst dort sehr wenig verbreiteten Hühnerracje

an, welche seit ihrem ersten Auftauchen am Continente

im Jahre 1878 bis zum heutigen Tage das Interesse

der Zücliterwelt in einer Weise in Anspruch genommen
hat, wie dies seit Einführung der Cochins wohl keiner

anderen Ra^e in ähnlicherem Grade gelungen ist.

Da ich die Bekanntschaft mit dem Phönixhuhne,
dessen Merkmale und Eigenthümlichkeiten auch in diesen

Blättern wiederholt besprochen wurden, bei den geneigten

Lesern voraussetzen muss, so beschränke ich mich
darauf, um Wiederholungen zu vermeiden, einige

characteristische Kennzeichen dieser Ra(;e, welche in

verschiedenen Fachzeitschriften zu mehrfachen Dis-

cussionen Anlass gaben, in Erörterung zu ziehen, da

mir die Besprechung jener betreft'enden Merkmale nach

Originalthieren von einigeiu Interesse zu sein scheint.

Der Kamm des Hahnes sowohl als der Henne ist

einfach tief gesägt und bei Ersterem am Stirntheile nur
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wenig niedriger als am rückwärtigen Theile, in der Mitte

am höchsten. Die Kopfzierde der Henne ist verhältniss-

mässig bedeutend schwächer entwickelt als die des

Hahnes und zeigt einige Neigung seitlich überzufallen.

Den vollkommenen Maugel an Federn im Gesichte

der Phönix hat man schon früher als ein Rafe-Kenn-
zeichen derselben aufzufassen sich berechtigt gefunden,

und besitzt auch unser Hahn nicht die geringste Spur
von Federu oder Haaren an den Wangen und der

Augengegend. Trotzdem möchte ich in dieser Nackt-
heit des Gesichtes weniger ein gerade den Phönix-

hühnern eigenthümliches Merkmal, als vielmehr ein

gemeinsames Kennzeichen des grössten Theiles der uns

bisher bekannt gewordenen asiatischen Ra^en erblicken;

man erinnere sich an die Malayen, Chabo's, Cochins

und viele andere.

Die Färbung der Ohrlappen , bezüglich welcher

man ebenfalls verschiedene Ansichten geltend gemacht
hat, ist bei unseren Exemplaren vorherrschend weiss,

nur der Rand derselben ist röthlich überlaufen. Dass
ein grosses Auge zu den Eigenheiten der Ra9e gehöre,

scheint namentlich durcli den Hahn unseres Paares Be-

stätigung zu linden, da die Grösse der röthlich-gelben

Iris eine geradezu auffallende ist. Die Färbung des

durch schönen Glanz ausgezeichneten Gefieders steht

beim männlichen Thiere etwa in der Mitte zwischen
der eines dunklen und silberhalsigen Dorkinghahnes'),

namentlich ist der bis zum Sattel reichende Hals-

beliang weniger licht, als es beim regelrechten Silber-

halshahne der Fall ist. Die äusserst zahlreichen Sattel-

federn erscheinen dagegen viel heller und zeichnen
sich durch ihre ungewöhnliche Länge aus. Die Gestalt

der Tragfedern des Schwanzes ist sehr charakteristisch

und fällt an denselben neben der bedeutenden Länge
die sehr starke Krümmung nach unten auf. Die läng-

sten Paare spitzen sich gegen ihr Ende hin zu und
die vier oberen Tragfedern sind von den echten

Sicheln nur durch ihre geringere Länge zu unterschei-

den. Leider verlor der Hahn während der Reise

einen grossen Theil seiner Sichelfedern, welche dierespec-

table Länge von über 2 Metern erreichten, so dass seine

Schleppe augenblicklich nicht sehr voll erscheint. Ob-
gleich der Schwanz des Hahnes während der Ueber-
fahrt eingerollt worden war, so glaube ich doch, dass

die oft besprochene Neigung der Federschleppe sich

zu „ringeln' eine natürliche und nicht bloss künstlich

hervorgerufene Eigenthümlichkeit derselben bildet, da
auch einige der nachwachsenden Sattelfedern eine ganz
ausgesprochene Neigung zur „Ringelung'- erkennen
lassen. Was die Haltung der Tragfedern anbelangt,

so werden dieselben unter der Horizontallinie getragen,

die Sicheln selbstverständlich noch tiefer. Der Hahn
ist gross, kräftig gebaut und etwas hochbeinig. Sehr
phlegmatischen Temperamentes, verlässt er eine in einer

ihm zugewiesenen Abtheilung angebrachte Sitzstange

nur selten. Herr Consul H ü 1 1 e r o t t theilte uns mit,

dass die Japaner über dem auf einer hohen Sitz-

stange befindlichen Hahne einen nach unten hin offenen

Käfig, in welchem Futter- und Trinkgeschirr sich be-
finden, anbringen, während unter seinen Sitzplatz eine

nach oben hin offene, in ihrem Innern dunkel aus-
sehende Kiste gestellt wird, welche Vorrichtungen den
Hahn verhindern sollen , sich auf den Boden zu
begeben, damit die Federschleppe, deren Wachsthum
übrigens durch das ruhige Sitzen gefördert werden

') „Mediumcoloured'- der englischen Dorkingt'ancier

soll, nicht durch das Nachschleifen auf der Erde be-
schmutzt oder anderweitig beschädigt werde.

Die Phönixhenne ist sehr schlank gebaut und
erinnert die Form des Kopfes und des Halses einiger-

massen an die einer Kämpferhenne. Die Steuerfedern
sind auffallend lang und stark nach abwärts gebogen.
In der Regel trägt die Henne den Schwanz horizontal

oder doch nur wenig erhoben , stets aber etwas aus-
gebreitet. In der Färbung kommt sie einer silber-

grauen Dorkinghenne gleich, mit dem einzigen Uuter-
schiede, dass der Grundton der Rückenfärbe mehi-
bräunlicligrau als blaugrau erscheint. Im Gegensatze
zum Hahn ist die Henne sehr lebendigen und munteren
Temperamentes.

Unter den japanischen Zwerghühnern findet sich

die rein weisse Varietät — Ma shiro Chabo — und die

schwarze Spielart — Shin buro Chabo — vertreten.

Diese beiden Stämme , deren Individuen in Japan aus
einer grossen Anzahl minder guter Exemplare, als die

besten ihrer Art, ausgewählt wurden (was mehrere
Monate in Ansj^ruch nahm) , sind die weitaus liervor-

ragendsten Repräsentanten dieser originellen Zwergrace,
welche ich bisher zu sehen Gelegenheit hatte.

Ausserordentlich klein und figurant sind Hähne
wie Hennen, so kui'z gebaut, dass die Schwanzfedern
an den Kopfseiten der Thiere anliegen ; besonders

gut nimmt sich dies bei den beiden kleinen Hähnen
aus, deren lange, schwertförmig gebogene Sicheln noch
hoch über den unverhältnissmässig stark entwickelten

Kamm emporragen. Die ungemein kurzen Beine und
Zehen werden, wenn von seitwärts betrachtet, durch
die gerade nach unten gerichteten Flügel, deren Spitzen

sich auf dem Boden abschleifen, vollkommen verdeckt.

Die straffen, tief ausgezackten Kämme der Hähne
reichen vorne bis zur Schnabelspitze , und geben, was
Länge und Höhe anbelangt, denen der Italienerhähne

nichts nach.

Die Shin buro Chabo's, welche erst in wenigen
typischen Exemplaren nach Europa gelangten-) und
in ihrem Vaterlande unter allen Zwerghühnern am
höchsten geschätzt werden, zeigen auf ihrem glänzend
schwarzen Gefieder einen prächtigen, sehr intensiven

grün en Schiller. Da nun Baronin Ulm-Erbach, welche
die ersten Shin buro Chabo im Jahre 1881 aus

Japan erhielt, an ihren Thieren den prachtvollen

blauen Glanz des tiefschwarzen Gefieders und den
dadurch hervorgerufenen Contrast mit der Röthe des

Kammes und der KeLIIappen rühmt, so brachte mich
dies auf den Gedanken, dass man (wie in England
bei den schwarzen Hambuigern) in Japan einen Unter-

schied zwischen blau- und grünschillernden Shin buro
Chabo's machen würde, was durch eine Rlittheilung

Herrn Consuls Hütterott auch wirklich bestätigt wurde.

2) Die japani.sclien Zwerjlüilmer odei- Chabos sind bisher
in folgenden Varietäten nach Europa gelangt : Zuerst wurde die

weisse Spielart mit schwarzem Schwänze (Shiro-Chabo), dann die

houdanfärbige und gesperberte Varietät (Butclii-Cliabo) in Eng-
land, etwas später auch am Continente bekannt. In den letzten

zehn Jahren fanden Importe der gold- und silberhalsigen (bunten),

der reinweissen und schwarzen Ziverghühner (Aka-Chabo, Ma-
shiro Chabo und Shin buro Chabo) statt, zu welchen dann noch
in neuester Zeit eine seidenfedrige Varietät (Katsuraito no Chabo)
kam, welche, wie die meisten übrigen Spielarten, zuerst von
Baronin Ulm-Erbach in Deutschland eingeführt worden sind. Mit
den Chabo's nicht zu verwechseln ist eine „Hozowo" genannte japa-
nische Zwergra(;e, welche sich von den Chabo's durch einen

sehr langen fast horizontal getragenen Schwanz und etwas kleine-

ren, weniger tiefgezackten Kamm unterscheiden soll ; soviel mir
bekannt, ist jedocli diese Ra(;e nach Deutschland oder Oesterreich

noch niclit importirt worden.
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Ich gelie nun zur Besprecliiing der von mir als

neue Erscheinungen bezeichneten weissen SchopfhUhner

und Seidenhühner über.

Erstere haben ungefähr die Grösse gesprenkelter

Hamburger, durchaus rein weisses Gefieder, fleisch-

röthliche Schnäbel und Beine, sowie eine lebhaft roth-

gelbe Iris. Als ich diese Hühner zum ersten Male sah,

glaubte ich eine Zuchtform der Sultanshühner vor mir

zu haben, bis nähere IJetrachtung mir die Unterschiede

(Mangel des Kehl- und Backenbartes, der Geierfersen

und der Fussbetiederung überhaupt, das Fehlen einer

fünften Zehe u. A.) vor Augen führte.

Die fraglichen Schopfhühner können daher viel-

leicht eher mit unseren Holländern verglichen werden,

von welchen sie jedoch (ganz abgesehen von der

Färbung) durch den Besitz eines starkentwickelten,

einfachen, d. li. unverzweigten Hörnerkammes und

weiters dadurch unterschieden sind, dass der übrigens

sehr dichte, nach rückwärts fallende Schopf eben in

Folge starker Kammhildung, bloss als Halb- und nicht

wie bei den Holländern als Vollhaube auftritt. Be-

merkenswerth ist noch, dass sich der Hahn durch die

Fülle und Länge der aufrecht getragenen Sichelfedern

welche er sich während der Reise abstiess, auszeichnen

soll, Ueber den Ursprung der Ra(,-e danke icli

Herrn Consul Hütterott die Mittheilung, dass dieselbe

in Japan seit längerer Zeit, aber nur vereinzelt, ge-

züchtet wird und ursprünglich aus Nordchina stammen
soll. Die Hühner, welche seit dem Import nach Japan

etwas an Grösse verloren zu haben scheinen, werden

mit keinem besonderen Namen bezeichnet, sondern

einfach „chinesische" Hühner genannt.

Sehr typisch sind die neu eingeführten Seiden-

hühner. In ihren Körperformen mit den gew'öhnlichen

japanischen Seidenhühnern übereinstimmend, über-

treften sie die letzteren nicht unbedeutend an Höhe

und Stärke. Der Kamm, welcher wie die Ohrlappen

glänzend roth (nicht blauviolett, wie bei der gewöhn-
lichen Rai/e) gefärbt ist, stellt sich als ein sehr stark

entwickelter Rosenkamm dar, welcher vorne bis über

die Schnabelspitze hinausreicht, die Kopfseiten rechts

und links gleichmässig überragt und rückwärts, in drei

Spitzen, unter welchen die mittlere die längste ist,

ausläuft. Die Grösse des Kammes soll in Japan, wo-

selbst die Raye „Okekko" genannt wird, als besondere

Schönheit dieser Hühner gelten. Am Hinterhaupte be-

findet sich ein kleiner, schmal zulaufender Büschel

langer Federn, welcher auf dem reichen Halsbehange

aufliegt. Kehllappen besitzen die Hühner nicht; dafür

ziert sie ein dichter Federbart, welcher sich über die

Gurgel, Kehle und Wangen ausdehnt. Dieser aus haar-

artigen, zerschlissenen Federn gebildete Bart verleiht

den Thieren ein ganz eigenartiges Ansehen.

Die Iris ist röthlich gelb, die mit fünf Zehen

versehenen, am Tarsus schwach befiederten Beine be-

sitzen, ebenso wie der kurze^ kräftige Schnabel eine

gelbe Färbung. Die Rai,e soll , wie ich von Herrn

Consul Hütterott erfahre, am häufigsten in grauer,

brauner und überhaupt bunter, selten dagegen in weisser

Färbung zu finden sein.

Sämmtliche Stämme zeichnen sich durch die ausser-

ordentliche Zahmheit und Zutraulichkeit ihres Wesens
aus, welche den japanischen Hühnern eigen ist. Nament-

lich besitzen die Zwerghühner diese Eigenschaften in

hohem Grade und ergötzen den Beschauer ausserdem

noch durch ihre possirlichen Bewegungen und kecke,

herausfordernde Haltung. Da die meisten Hennen sehr

fleissig legten, so steht schon demnächst Nachzucht zu

erwarten, über deren Resultate ich mit Erlaubniss der

verehrlichen Redaction seiner Zeit in diesen Blättern

Bericht ei-statten werde.

Schloss Pols, im Juli 1885.

IV. Section. Brieftaubenwesen.
Thätigkeit der Section für Brieftaubenwesen des

ornithologischen Vereines in Wien.
In richtiger Erkenntniss des Werthes, welchen das

Brieftaubenwesen unter gewissen Umständen für den

Staat haben kann, hat der ornithologische Verein in Wien
eine eigene Section für Brieftaubenwesen bestellt. Ihre

Bestrebungen gehen dahin, alle Vorgänge auf dem Ge-
biete des Brieftaubenwesens zu beobachten, und darüber

Berichte zu erstatten, Abhandlungen über Zucht und
Pflege sowie über die Dressur der Brieftauben in den

Mittheilungen des ornithologischen Vereines zu veröffent-

lichen, Wettfliegen zu veranstalten, deren Resultate be-

kannt zu geben, BrieftaubenZuchtstationen zu errichten,

kurz über Alles IMittheilungen zu machen, was dem
Brieftaubenzüchter zu wissen nützlich und geeignet ist,

dem hochwichtigen Brieftaubenwesen auch in Oester-

reich-Unn-arn immer neue Freunde zuzuführen.

S f a «1 1 Brüssel.
Ge.sellschaft le Grand Colombier a l'ange. nie Haute, 26.

National- WettÜiegen^

Bayonne,

(Schlnss.)

Art. 6. Die Tauben werden Dienstag, den 14. Juli,

von 7 Uhr bis Mittag und von 1 Uhr bis 4 Uhr
Nachmittags abgestempelt. Sie müssen von den

Interessenten zugleich mit den Eiaschreibe-

Docuinenten präsentirt werden.

Die Tauben dürfen nicht der ausführen-

den Commission eingeschickt werden.

Art. 7. Die einem besonderen Geleitsmanne anver-

trauten Tauben müssen ihm auf den Bahnhof

von Bayonne zugeschickt werden ; das Ab-

fliegen findet Samstag, den 18. Juli, zwischen

4 und 6 Uhr Morgens statt ; im Falle schlechten

Wetters können die Tauben zurückgehalten

werden, um im günstigsten Momente in Freiheit

gesetzt zu werden. Ein Telegramm wird der

Gesellschaft die Stunde des Abfliegens und die

Umstände, unter welchen dasselbe stattgefunden,

bekannt geben.

Art. 8. Allen Theilnehmern ist es gestattet die Rück-

kunft ihrer Tauben durch ein Dringlich-
keits-Telegramm anzukündigen, in welchem

das Signalement der Tauben, die Ordnungs-

nummer und der alphabetische Buchstabe ent-

halten sind ; diese Depeschen sind zu adres-

siren an : Herrn V a n d e r s c h r i c k , r u e

Haute, 26, Brüssel.
Die Stunde der Hinterlegung wird die

der urkundlichen Bescheinigung sein; die Be-

werber aus Brüssel und den Vorstädten müssen

sich an die mit Apparaten versehenen Tele-

graphen-Bureaus wenden ; sie haben ihre Tauben
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in das Locale zu schicken, sobald die De-
pesche abgegangen ist; die Bewerber aus der

Provinz haben ihre Tauben mit dem ersten

Zuge, der nach Abschickung des Telegrammes
nach Brüssel abgeht, abzusenden.

Alt. 9. Wenn eine Taube mit einem Personenzuge ab-

geschickt werden sollte, so dass das Tele-

graphen-Bureau nicht geöffnet sein sollte, so

wird die Stunde des Abganges dieses Zuges
für die urkundliche Bescheinigung giltig sein.

Art. 10. Die Berichte über den Verlauf des Wett-
fliegens werden jenen Liebhabern, welche sie

verlangen, und 75 Centimes für ein einfaches

und 1 Fr. 25 für ein Dringlichkeits-Telegramm
einsenden, übersendet werden.

Art. 11. Die Tauben werden am ersten Tage nach der

absoluten Geschwindigkeit classificirt werden;
die folgenden Tage werden die Berechnungen
nach dem Gewinn oder Verlust einer Minute
per Kilometer gemacht werden.

N.B. — Die Entfernungen werden durch
mathematische Vermessung nach Metern (Nicola)

berechnet werden ; in Streitfällen, in denen es

sich um Preise von 200 Francs und darüber
handelt, dürfen die Interessenten auf ihre

Kosten die Anwendung der Vermessung bis

zum Taubenschlage verlangen.

Art. 12. Es wird ein Abzug von einer Minute für 300
Meter bewilligt; der Weg ist zu Fuss, auf der

kürzesten Strecke zurückzulegen. Jeder Be-
trug hat die Nichtigkeitserklärung der Preise

und die Ausschliessung von allen folgenden
Wettflügen zur Folge.

Art. 13. Die Bewerbung wird den 2. August um 8 Uhr
Abends abgeschlossen. Die Preise, welche an

diesem Tage nicht behoben sind, werden
durch Verlosung an die niclit prämiirten

Tauben vertheilt.

Art. 14. Der Rechnungsabschluss über Empfänge und
Auslagen, bescheinigt von den Präsidenten der

Bundesfeier, wird im Locale augeschlagen
werden; die Beweisurkunden stehen den Be-
werbern gegen schriftliches Ansuchen zur

Verfügung.
Art. 15. Alle Reclamationen müssen, wenn sie nicht für

null und nichtig erklärt werden sollen, noch
vor dem 2. August an den Herrn Präsidenten

der Gesellschaft le Grand Colombier gerichtet

werden.

Art. IG. Das Datum der Preisvertheilung wird durch
die Brieftauben-Zeitungen veröffentlicht werden.

Art. 17. Es werden folgende Abzüge gemacht werden :

1. 1 Frc. per Preis für Diplome und Grati-

ficationen an den Gerichtsdiener. 2. 1 Frc. per
Preis bei den abwesenden oder bei der Preis-

vertheilung nicht vertretenen Gewinnern; dieser

Abzug wird an die Society Protectrice des

Pigeons Voyageurs abgeführt werden. 3. 5 cent'''

per Taube zu Gunsten der Armen der Stadt
Brüssel.

Art. 18. Die Tauben müssen Eigenthum des Liebhabers
sein, in dessen Namen sie eingeschrieben
werden; sie müssen in dem angegebenen
Wohnorte aufgezogen sein , die Entfernung
zwischen dem Orte des Abfliegens und ihren

respectiven Taubenschlägen im Fluge zurück-
gelegt haben und lebend der organisirenden

Gesellschaft abgeliefert werden.
Art. 19. Die Theilnahme an dem Wettfliegen wird den

Colebeurs, sowie allen jenen Personen ver-

weigert, die einer Gesellschaft angehören,
welche einen dieser Industriellen in ihren

Kreis aufnehmen. Im Falle, dass es einem
derselben gelingen sollte, seine Tauben in die

Bewerbung einzuschmuggeln, kann er niemals

einen Preis erlangen.

Art. 20. Die Gesellschaft ist jeder Verantwortlichkeit

von dem Augenblicke an enthoben, an welchem
sie die Absendung der Eisenbahnverwaltung
anvertraut haben wird.

Art. 21. Unvorgesehene Streitfälle entscheidet ohne
Berufung der A u s s c h u s s der Präsi-
denten, der auch mit der Auslegung jeuer

Artikel betraut ist, welche zu Streitigkeiten

Veranlassung geben könnten.

Art. 22. Die Bewerber verpflichten sich, sich diesem
vorliegenden Reglement zu fügen, und sich in

keinem Falle, wegen sich etwa ergebender
Streitfälle an die Gerichte zu wenden.

Brüssel, den 10. Mai 1885.

Der Präsident:

J. Vanderschrick,
Präsident des „Grand Colombier."

Der Secretair: Der Schatzmeister:

J. van Eekhoiidt Jh. de Gendt,
Präsident der ^Colombc Fidclc." Präsident des nCoq d'Or.'

=ä-|^Z>Qi^-

Für den Inhalt dieser Rubril

Redaction keine Verantwortlichkeit!

S |) r e c h s a a 1.

übernimmt die

Zweck des Sprechsaales ist „die sachliche Dis-
cussion" wichtiger und interessanter Fragen aus den
verschied'enen Gebieten der Ornithologie.

Anonym eingehende Fragen und Antworten werden
nicht aufgenommen, die Namen der Einsender können
indess auf Wunsch verschwiegen werden.

Fragen.

Nr. 1. Sind Loris angenehme Stubengenossen; ist

deren Haltung und Pflege umständlich, sind Breit- oder

Keilschwanz Loris vorzuziehen ; und sind in Europa
gezüchtete Loris von den blauen Bergen (Keilschwänze)

angenehme und dauerhafte Vögel?

Welche Loris verdienen überhaupt den Vorzug
unter den Gattungsgenossen?

•=-:i^3«>«6=-

Vereiiisaiigelegeiiheit.

Zuwachs zur Büchersammlung.

Karl Trag a u. Die Geflügelzucht. (Geschenk des

Verfassers.)
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CoUectiv -Anzeiger.
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überjchreiiet, kostet filr joilo Eiiirückuug SO kr.,

für den Kaum l.H zu 10 l'i>tilzeili-u ist 10 kr. /.u

entr'ictiteii. lu-^urfttfi grö-fsenr An-idclinun^' unter-

ließen dem allgenieinen Inseitiouxtarife.

Florian Ratschka,
Wien, 1., Laiirenzerberg,

liat sehr zahme nnd gut sprechende

PnilH^cit'II zu iuüssi>>en Preisen

abzugeben. (j

Kl. Saloil-Kilkailu, ein rielilife« Paar, l.rullnst;!.'. /.ilini

tl. 1»; WcissolirsillicU i'aar H. lu; ('•»"««r Alcxiiii-

dcvsilticli zaliui II. lu; Welleiisiiiicli ^ Woeliou

alt, eigene Zucl.i Paar II. 7; rciiiMi'isse .MüvcUcii,

eiKcn« Zuelii Paar II. lu; Tlgoillnkpii, .Muskatünkeii.

.Ilalaliarfasiliiclien, SohHai-zkapr-Xoniieii a Paar tl. :);

Indigo , iraiisllliik) per Stüokll.i;; IHaiiiaiilllnk fl l<;

liefert unter (larantie lebender .Ankunft die .-\«|iiarien

lian llung von

F. Ifl. Fiiitifliii.
"\Vi.-ii, III., I r;iul)t«lr:l«K.- Vil. (17|

beziijjlich derer iiiaii sich geliilligsl an Herrn Fritz Zeller. II., Untere

Donaustrasse 13, wenden wolle, erhalten durch diese Fachzeitschrift

aussergewöhulich grosse Verbreitung im In- und Auslande.

D.

Stiß|litz-Bastarö

zu verliJii

«älii'iii". Joliaiino

,
zeicliiiel, vorzüglicliur

??;iii""ei', "Jinliri^, mit neuem Metallitälip

zu verliJiuleti. — 6 fl.

—

|7)

AViiLi'iiij;, Joliaiineiipisse 1. .1. Slork, Tlilir .s

Hahn Leg^horn
dunkel 10 wiid zu UautVn [;rsuilit.

(11) Offerte: I., Petersplatz 12.

l

wei junge Störche v
.

i ,,

OlVerle: III. Secliou, P''ftr^phuz 12.

I Paar zahme Wildenten
sind zu verkaufeu. I'l'pis a 11.

(nl Zecha, Vtllcr-lVihUnu. Jl<rrluiMst 'J3.

1 Stamm Langshans glattbeinig

zu kauten iresuclit. mit HeiliuRUMg leilier

}{ave keiuo (.•..clünkreuzun^'. Anträge mit

Preisangabe' Ul.Seitiuu: Petersplatz 12. (in)

l«!U<Tkii|)lij;f. (iniKaiiscIie^)

Croldhähuchen
(12) wir.l zu kaufen gfsudit. ,

I.. Planta, 1.. Tiefer Graben 36.

Zaunkönig

!|el

MUiini'lieii 2iual vot-

mausert .ibzugebeu.

Nachfragen sein ifilii li an II. Section des omith.
(IS) Vereines, I., Petersplatz 12.

lebend, mit Spuren vun Albi-

nisinu.s weiden gekauft.

Offerte an Fritz Zeller, Untere

Donaustrasse 13. ii

Grössere Minichreiter-Käfige

^l,bcrtragen'l werden gekaut*. ^l;))

Offerte an: L. Planta, I.. Tiefer Graben 36.

E
idfi-

eii' dem Rnf" ..Knknk" wird sekaufl.

\\\ lue II. Spclion lies ornitliologiselien Vereines.

1. I'etcrsplalz 12. []>'•)

Stück

tl.
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Redacteur: Dr. Gnsrav von Uayek.

26. Jlli.

fne ..Mittlieihin^en des Ornitlioloirisrtien Vereines in Wien" erscheinen wöciientlich einmal. .Abonnements ä6 fl., sammt
Fraiico - Zustellnug 6 fl. dO kr, ^13 Mark jährlich, werden in der k. k. Hofbuchhamilung Wilhelm Frick in Wien, I,. Graben
Nr. 27, enigegengennmmen. und einzelne Nuramern ä .'>0 kr. ^= 1 Mark daselbst abgeg'eben. Inserate z'i t' kr. = 12 Pfennige

für die 3fach g:e<:paUeni- N<^npaieille-Zeile oder deren Raum berechnet, nimmt Herr FritZ Zeller, II., Untr-re Donaustrasse 13,

entgegen ~ Mittlieilnn^en au da^ Präsidium sind an Herrn Adolf Baeliofen v. Eclit in Nussdorf bei Wien, Mittheünngen
an die II.. III. n. IV. Sectinu an diese. I-, Peter-platz 12. alle übrigen Torrespondenzon an den I Sekrerär Herrn Uesiemngs-

rath Dr. Gostav von Hayek, III , Maronkanergasse 3. zu richten. Vereinsiiiitglieder liczicheift das Ulatt gratis.

Inhalt: I. Section. Eine oraithologische Localsammlnng auf Schloss Fernstem in Mähren. Aufgenommen von Josef Talsky. (Fortsetzung.) — Ornitliologi.sche

Notizen aus Datscbitz. — Sitzungsprotokolle des ersten intern. Ornithologen • Coogresses. (Fortsetzung.) — II. Section. Breitschwanzloris und Keil-

schwanzloris als Stubenvogel. Von J. Abrahams. — III. Section. Vom Eierlegen. Mittel dasselbe zu befördern. (Fortsetzung.) — IV. Section. Socidte

Frotectrice du Pigeon voyageur. — Sprechsaal. — Colleeiiv-Anzeiger. — Inserate.

I. Section. Wissenschaftliche Ornithologfie.

Eine oniitliologisclie Localsamniliiiig- auf

Schloss Penisteiii in Mälireii.

Aufgenommeil von JoSef Talsky.

(Fortsetzung.)

Pleeti'oi»liaiies, jfleyer.
89. nivalis, L i n n. S c li n e e s p o r n a m in e r.

Ein jüngeres JMännclien.

Passer, Pall.
90. montan US, Linn. Feldsperling. Ein (^'.

91. d o m e s t i c u s , L. H an s s p er 1 i n g. Zwei
Ausartungen dieses häufigen Vogels. Das
Gefieder des einen Exemplars ist auf der Ober-
seite semmelgelb, auf der Unterseite rein weiss

;

das andere hat Kehle und Brust grau, den

Bauch etwas lichter; sein Nacken ist weiss und
grau gefleckt, der Rücken und die Aehselfedern

normal, die Schwung- und Schwanzfedern weiss.

Fringilla, liinii.

92. coelebs, L. Buchfink. Ein </.

Cocootliraiistes, Bceli.«it.

93. vulgaris, Pall. Ki rs ch k e r n be i s s er.

Ein ^.

tAgnvinitSi Hoeli.
94. c h 1 r 1 s , Linn. G r ü n 1 i n g. Drei Exemplare.

Clirywoiiiifi'iüi^ Boic.
95. spinn s, Linn. Erlenzeisig. Ein ^.

CarducÜ!!!, C'iiv.
96. elegans, S t ep h. Stieglitz. Zwei Exemplare.

Pyri'liiila, CUiv.
97. europaea, Vieill. (var. m i n o r). M i t t e 1-

e u r (> p ii i s c h e r G i m p e 1. P^in Pärchen.

lioxia, liiiiit.

98. curvirostra, Linn. Fichtenkreuzschnabel.
Zwei rotlm und ein gelbes Exemplar.

IX. Ordnung: Columbae. Tauben.

Coluiiilia., liiiiii.

99. p a 1 u ni b u s, L. Ringeltaube. Ein Männchen,

Rozinka 1803.
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100. oenas, Linn. II o li 1 t a üb e.Ein Miinnchen,

erlegtauf de

März 1863.

erlegtauf der HeiTscliaftllozinka, Revier Karasein,

X. Ordnung: Rasores. Scharrvögel.

Tetrao. liiiiii.

101. tetrix, L. Birkliulin. Die Sammlung be-

wahrt eine Birklienne, welche am 2[K Miirz

1873 unterhalb der Telegraphenleitung auf der,

durch das Kovnaer Revier, Gut Rozinka, nach
Neustadtl führenden Strasse, todt aufgefunden

wurde. Offenbar hatte sich das arme Geschöpf
an dem Drahte erstossen.

PliaMaiiiis, Ijiiin.

102. colchicus, L. G emein er Fas an. In welch'

anselmlicher Menge dieses edle Federwild die

lierrschaftlichen Jagdgebiete bevölkert, kann aus

der Zahl der jahrlich erlegten Stücke ermessen
werden.

So weiset die Schussliste vom Jagdjahre 1883/4*)

980 Stücke Fa.sanen auf, von welclien auf die

Herrscliaft Sokolnitz allein 8tji) Stücke entfallen. Von
hier stammen auch die vier Fasanenpraparate, welche

die Collection enthält, und zwar eine Henne i m n o r-

malen Gefieder und drei Ausartungen. Die
erste derselben ist ein ausgesprochener Albino. —
Bei der zweiten ist der Ko])f braun gefleckt , Kehle
und Hals schwarzblau , metallisch glänzend, die B^ust

rostbraun , der Unterleib von derselben Farbe , nur

etwas lichter. Die übrigen Körpcrtheile sind mit dem
normalen Gefieder der Henne ausgestattet, Grösse und
Farbe des Spieles wie bei einem Hahne.

Das dritte Exemi)lar hat dunkelblauen Kopf und
Hals, lichtrostgelbe Brust und eben solchen Unterleib,

jede einzelne Feder mit einem schwarzen SchaftHecke
und schmalem Saume von derselben Farbe. Die Ober-
seite nähert sich der normalen Färbung, ist jedoch
bedeutend lichter, das Spiel von normaler Länge und
Farbe des Hahnes. Dieses letztere Präparat trägt die

Bezeichnung: Siwitz, 1883.

Erwähnen will ich noch , dass jeder abnorm
gefärbte Fasan von den herrschaftlichen Jäo;ern scherz-

weise mit dem böhmischen Namen : ,K a b f n ä k"
bezeichnet wird, was im Deutschen etwa mit: „Stutzer
oder fescher Bursche' übersetzt werden könnte.

Stariia. Bfi.

103. cinerea, L i n n. Rebhuhn. In 8 Exemplaren
beiderlei Geschlechtes vertreten. Im Jagdjahre

1883/4 wurden auf den herrschaftlichen Gütern
Pernstein, Rozinka und Sokolnitz 10.776 Stück
Rebhühner erlegt, wovon auf der letzteren

Herrschaft allein 5334.

CotiirniiL. Hleiu.
104. d actylisonans, Meyer. Wachtel. Ein

Männeben. Nach der Schussliste vom Jagdjahre
1883/4 beträgt die Zahl der auf der Herrschaft

Sokolnitz erbeuteten Wachteln 102 Stücke.

*) Mittheilungen des mähr. Jagd- und Vogelscbutzvereins,
III. Jahrs. Nr. 2.

Die beiden anderen oben genannten Guter haben

in der Liste keine Wachtel aufzuweisen, was
wohl seinen Grund in der für dieses Federwild

minder günstigen Lage der Jagdgebiete haben
mag.

Syi'i'liapfe!». Teiu.
105. paradox US, Fall. Fausthuhn. Das in

dieser reichhaltigen Privatsammlung aufbewahrte

Weibchen des Fausthuhns dürfte wohl das

einzige Exemplar sein, das aus der letzten

Invasion dieses asiatischen Steppenvogels nach
Europa, welche im Jahre 1863 stattgefunden,

stammt, und in Mähren erlegt worden war.

Bogreiflicherweise verursachte das Erscheinen so

seltener Gäste aus der Vogelwelt unter den Jägern

und Ornithologen gerechtes Aufsehen und veranlasste

manchen derselben, über das ornithologische Ereigniss

Aufzeichnungen zu machen. So findet sich denn auch
über die Erbeutung des hier angeführten Exemplares
eine Notiz in den ,Ver ha n d 1 u nge n des natur-
forschenden Vereines in Brünu, 1864." Selbe

liat Se. Hochwürden den Capucüner- Ordenspriester,

Herrn P. V i c t o r i n H e i n z e l, damaligen Erzieher

im Hause Sr. Exe. des Herrn Grafen Mittrowsky,
zum Verfasser, und glaube ich nichts Besseres thun

zu können, als den Inhalt derselben auf dieser Stelle

wortgetreu folgen zu lassen. Der hochw. Herr,

welcher in der Sitzung des erwähnten Vereines vom
10. Juni 1863 persönlich erschienen war, berichtete

folgendermassen

:

„Ich habe die Ehre, Ihnen heute ein sehr seltenes

Exemplar aus der Gruppe der hühnerartigen Vögel
vorzustellen, welches am 15. Mai d. J. auf den Lehnen
hinter Oujezd bei Sokolnitz dui-ch den dortigen

Heger aus einem Fluge von 4 .Stück, die mit unglaub-

licher Schnelligkeit ziemlich hoch vorüberzogen, geschos-

sen wurde. So überraschend es für unsere Gegend sein

muss, so überzeugte ich mich bald, dass ich es mit einem

Fremdling zu thun hatte, der aus grosser Ferne hierher

verschlagen worden war, und der Character des Vogels :

zwar Hühnerschnabel , aber klein, wenig zusammen-
gedrückt; Nasenlöcher durch eine dicht befiederte

Haut halb verdeckt; Flügel lang, sehr spitzig, die

äusserste Schwungfeder auffallend die andern über-

ragend; nagelförmige Füsse kurz; Lj^ufe bis an das

Nagelglied kurz befiedert; die Vorderzelien verwach-

sen, die Hinterzehe fehlend; unterhalb der Zehen eine

grosse Schwiele; Schwanz keilförmig, mittlere Steuer-

federn sehr verlängert, Hess mich ohne Zweifel, dass

er zur Familie der S y r r hap t i d e e n — Flug- oder

Sandhühner — gehöi-e. Die bei Sokolnitz geschossene

Art ist jedoch Syrrhaptes paradoxus, P a 1 1.

(Pterocles syrrhaptes, Buff.) — das Faust-
li u h n, der S a n d s c h a — eine bis zum Jahre 1863

in Europa nicht mit Sicherheit beobachtete Species,

die jedoch im Monate Mai auch in Böhmen, sowie in

Hannover geschossen wurde. Das ^'aterland derselben

sind die Steppen Mittelasiens.

Das Gefieder ist isabellengelb mit abwechselnd

schwarzen und grauen Querstreifen , über die Brust

zieht sich ein schwarzes Querband , eben ein solches

steht unter der Kehle. Das Weibchen ist etwas kleiner

und bleichgelber , und hat auf der Brust statt einer

breiteren Binde nur einen schmalen Streifen. Gegen-

wärtiges Exemplar ist eben e i n W e i b c h e n, es hatte

den Eierstock ziemlich entwickelt und man konnte
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Eier von Erbseiigrösse unterscheiden. Der IMagen barg

Gerstenkörner und unbekannte Sämereien."

Diesem Berichte erlaube ich mir noch beizufügen,

dass das besprochene Präparat , bis auf die Zehen,

welche vom Mottenfrasse etwas gelitten haben
,

sonst

in gutem Zustande sich befindet. Sein Schnabel

hat, vom Mundwinkel gemessen, eine Länge von 1-4 Cm.,

der Flügel vom Bug zur Spitze 22*7 Cm. und der

Tarsus 22 Cm., der Schwanz misst ohne die Mittel-

federn 10 Cm., letztere 16 Cm.

XI. Ordnung: Grallae. Stelzvögel.

Otis, liiuu.

106. tarda, Linn. Gross trappe. Ein junger

Vogel, erlegt auf der Herrschaft Pernstein, im

Reviere Hodunka, — leider ohne Angabe der

Zeit. Wie mir mitgetheilt wurde, soll dieser

seltene Gast aus einer Gesellschaft von drei

Stücken herrühren, welche sämmtlich auf Einen

Schuss erlegt worden waren.

Oeilieiieiiiiis, Teni.

107. crepitans, Linn. Triel. Ein Stück, erlegt

auf der Herrschaft Sokolnitz im April 1861.

Cliaradriiis, liinn.

108. p 1 u v i a 1 i s , L. G o 1 d r e g e n p f e i f e r. Ein

Männchen im Herbstkleide, Sokolnitz, 1862.

Eiidroiiiia!!». Boie.
109. m o r i n e 1 1 u s, Linn. M o r n e 1 1. Ein Weibchen

im Sommerkleide.

Vaiiellii!>i, iVI. iiu«l \W,

110. er i Status, Linn. Kiebitz. Ein (^.

XII. Ordnung: Grallatores. Reiherartige Vögel.

Cieouia. Ilriss.

111. alba, Bechst. Weisser Storch. Ein Stück.

112. nigra, Linn. Schwarzer Storch. Ein

jüngerer Vogel, ohne weitere Bezeichnung.

Ardeai, liinii.

113. purp Urea, Linn. P ur p ur re ihe r. Zwei
männliche Vögel; ein junges auf der Herrschaft

Pernstein im August 1863 erlegtes Exemplar
und ein vollkommen ausgefärbtes aus früherer

Zeit.

jVyeticorax. Stepli.

114. griseus, S t r i c k 1. Nachtreiher. Zwei
Exemplare, nämlich ein altes, schön ausgefärbtes

Männchen vom Jahre 1854 und ein junges.

RalliiN, liiiiii.

115. aquaticus, Bechst. Wasserralle. Ein

Exemplar.

Crex. Bechst.
116. pratensis, Bechst. Wiesenralle. Ein

Paai".

CiSalliiiula, Bri>«s.

117. porzana, Linn. Getüpfeltes Sumpf-
h u h n. Zwei Exemplare.

118. chloropus, L. Grünfüssiges Teichhuhn.
Zwei Stücke.

Fiiliea^ liinn.

119. atra, L. Schwarzes Wasserhuhn. Zwei
Exemplare.

(Schluss folgt.)

Oriiitliologisclie Notizen aus Datsclütz.

Gütigen briefliehen Mittheilungen des Herrn

BaroE Friedrich von Dalberg aus Datschitz in Mähren

vom 14. und 25. Juni dieses Jahres entnehmen wir

folgende Daten

:

Gestern hat mein Oberförster einen Schreiadler

zum Präpariren eingeschickt, der auf meiner Jagd ge-

schossen wurde. Der Aquila naevia ist das erste

Exemplar, das seit dem Jahre 1830 hier geschossen

wurde.

Der Adler war auf einer sumpfigen Waldwiese,

wie der Jäger behauptet, nach Fröschen suchend, flog

er auf, sehr weit und ungünstig, so dass er zweimal

gefehlt wurde. In diesem Revier wurde er nicht mehr

gesehen und einen Tag oder zwei Tage darnach schoss

ihn der Adjunct des angrenzenden Reviers auf einer

Waldwiese im Schilfe eines kleinen Teiches, wo der

Adler wohl auch nach Fröschen suchen mochte.

Heuer haben hier im Schlosspark mehrere Paare

Wachholderdrosseln genistet. Die Jungen sind schon

wie die Alten und sehr flugbar. Alt und Jung befindet

sich häufig auf den Wiesen, wo auch die Amseln und

Staare sich erlustigen. Die Wachholderdrosseln haben

nun schon hier die zweite Brut. Die Staare füttern

bereits ihre zweite Bi'ut so sehr sie nur können. Die ersten

Brüten stehen schon auf Flügen von 20 bis 30 Stück

beisammen und fallen des Abends zur Nachtruhe auf

alten Weiden und Pappeln ein, wo sie ausgebrütet

wurden. Ein Staarnest befindet sich am Eingang des

Gartens, gerade vor dem Schloss auf einem alten

Kastanienbaum, unter welchem eine Bank sich befindet

und man kann da sehen, was das junge Staarenvolk

für Vielfresser sind, denn die Alten haben den ganzen

Tao- von aller Früh bis Abends nichts Anderes zu

thun als den jungen Schreihälsen Nahrung zuzuführen.

Ich begreife nicht, wo sie Zeit finden, sich selbst

zu nähren. Meistens holen sie auf den Wiesen das

Futter für die Brut.

Bisher habe ich an Brutvögeln zusammengestellt

48 Species, welche hier im Garten beständig brüten

und in einzelnen Jahren brütend vorkamen.

(Fortsetzung folgt.)

Sitzungs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithoiogen - Congresses.

(Fortsctznug.)

Herr v. Tschusi: Die Namen lauten: Herr

V. Homeyer, Dr. Baldamus, Dr. Russ, Professor Borg-

greve, Dr. A. B. Jleyer (Deutschland) ; Dr. v. Hayek,
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Dr. Schier, Dr. Lentner (Oesterrelcli) ; Dr. Scliiavuzzi,

Professor Fatio, Dr. Girtanner (Hcliweiz) ; Giglioli

(Italien); Dr. v. Scliienck (Kusslaiid); Uustalet (Frank-

reich); Dr. Pollen (Niederlande); Dr. Collett, Graf
Thott (^Schweden und Norwegen); Baron lierg (Elsass)

;

Professor Brasilia (für die croatische Landesregierung).

Prilsideut. Zunächst erlaube ich mir, meine
Herren, Sie zu fragen, ob Sie mit der Wahl dieser

Uerren einverstanden sind oder ob Jemand noch etwas

zu bemerken hat?

Herr Uustalet (in französischer Sprache) fragt,

warum Herr von Tscliusi sich nicht in der Liste

belinde.

Herr v. Tschusi: Ich wollte der Liste nicht

eine allzu grosse Ausdehnung geben ; und übrigens

sind berufenere Kräfte da, die die Sache mehr zu

fordern im Stande sind.

Herr Uustalet (in französischer Sprache) bittet

um Nennung der Staaten, die in der vorgeschlagenen

Couimission vertreten sind.

Herr v. Tschusi (liest): Oesterreich, croatische

Landesregierung, Deutschland^ Schweiz, Italien, Kuss-

land, Frankreich, Niederlande, Schweden und Norwegen.

Dr. Altum. Ich möchte mir erlauben, nur noch
ein paar A\'orte vorzubringen betreffs des Anti'ages,

der sich bereits von mii' in Ihren Händen befindet.

Dieser ist von unserem allvereluten Hei-rn Präsidenten,

offen gestanden, missverslanden worden. Wie schon

vorhin gesagt, glaubte ich zu Hause, vor ein grösseres,

nicht allein aus Fachleuten bestehendes Auditorium
treten zu müssen. Darnach ist die ganze Einleitung

gehalten. Zweitens bemerke ich, dass ich jetzt Vögel,

z. B. Trauerriiegenfänger und Spechte, als zu schützende

empfehle, wo ich doch früher dieselben als nicht oder

nur sehr wenig nützlich dargestellt habe.

Um diesen \'orwurf, den man mir machen kann,

zu beseitigen und ihm zuvorzukommen, musste ich die

ästhetische Bedeutung stark betonen, gegenüber der

praktischen und wirthschaftlichen Bedeutung. Und
was ich gesagt habe, ist mir aus ganzer Ueberzeugung
gekommen. Ich möchte, dass wir einig werden, und
möchte so gerne, dass wir Alle einen Standpunkt ein-

nehmen, der uns

schaftlichen Seite etwas entfernt.

Ich komme vielleicht etwas in Lebendigkeit, wenn
ish diesen Punkt berühre, aber eine Auseinandersetzung
betreffs Differenzen sollte es nicht sein. Es war nur
ein einleitender Vortrag über die Bedeutung des Vogels
in der freien Natur. Dieses Alles möge zur Erklärung
dessen dienen, was ich im ersten Vortrag gesagt habe
(Bravo! Bravo!), und es riel mir gar nicht ein, irgend

Jemandem zu nahe zu treten. Wenn beim Suchen nach
Wahrheit die Ansichten verschieden sind, so können
sie sich ausgleichen, also noch einmal sei es gesagt,

beleidigen wollte ich Niemanden.

Vorsitzender v. H o m e y e r

:

Ich habe auch nicht angenommen, dass eine Be-
leidigung mit Absicht geschehen wäre, aber der ge-

ehrte Herr Vorredner hat nur Dinge augeführt, die

unter uns schrittlich hinlänglich behandelt waren, und
ich glaubte nicht, dass sie, streng genommen, hieher

gehören. Nach diesen Auseinandersetzungen fühle ich

mich befriedigt und danke dem Herrn Vorredner, dass

er dieses aut diese Weise noch einmal zur Anregung
gebracht hat. (Bravo!)

von der Einseiligkeit der rein wirth-

Herr E. v. Eynard: Hochgeelirter Herr Prä-
sident! Hochgeehrte Herren! Nachdem soviel Interes-

santes und Wichtiges über die internationale Vogel-
schutzfrage von hochverehrten Vorrednern gesagt worden,
nehme ich mir die Freiheit, als Vertreter und Präsi-

dent des Schweizerischen Jäger- und Wildschutzvereius
in wenig Worten nur die dringende Nothwendigkeit
hervorzuheben, die in Aussicht genommenen interna-

tionalen Vügelschutzbestinimungen jedenfalls auch auf
die verschiedenen sehr werthvoUen Gattungen der
jagdbaren Zugvögel auszudehnen.

Wenn die kleine Vogelwelt wuhrendihrer Lebens-
zeit einen allgemein anerkannen, mächtigen, wenn auch
kürzlich zu widerlegen gesuchten Nutzen der Land-
und Forstwirthscliaft erweist, so hat nicht minder das

verschiedene wandernde Federwild, deren Gattungen
meistens im lebenden Zustande als neutral auftreten,

nach seiner Erlegung einen unbestreitbar eminenten
Werth und muss als wichtiges internationales Capita

angesehen, bewirthschaftet und (auch als Jagd-Objeet)
geschont werden.

Alle richtigen WaidmUnner sehen mit dem grössten

Bedauern die schnelle und colossale Abnahme dieser

Wildarten, und ein Jeder erkennt die absolute Noth-
wendigkeit, denselben sobald als möglich einen inter-

nationalen Schutz angedeihen zu lassen.

Sie kennen Alle, hochgeehrte Herren, die Haupt-
ursachen dieser alarmircndcn Verminderung der werth-

vollsten Gattungen der Zugvögel, welche nicht nur als

Jagdwild einen bedeutenden internationalen Reichthum
vorstellen können, sondern auch noch der Wissenschaft

wegen wohl verdienen, nicht gänzlich ausgerottet zu
werden.

Neben der immer intensiveren Bodencultur und
fortschreitenden Civilisation und so vielen dadurch
herbeigeführten, kaum zu ändernden schlimmen Ein-

flüssen, wie zum Beispiel verhängnissvolle Klimaver-
hältnisse, Trockenlegen der Sümpfe, Lichtung und
Ausrodung der Wälder, Hecken imd Gebüsche und
dadurch Mangel an Deckung und Nahrung, erleichterter

Transport per Dampf für Jäger und Wildpret, Tele-

graphen- und Telephonnetze, an denen viele Zugvögel
Nachts anprallen und umkommen u. s. w. — ist der

Massenfang und Massenmord dieser Jagdvögel die

Hauptursache ihres allmäligen Verschwindens.

Das fiappanteste Beispiel des Vogel-Massenfanges

ist unstreitbar der an den Mittelländischen Meeresküsten

seit Jahren übliche Massenfang der Wachtel mit

Netzen.

Es bricht jedem echten Waidmann das Herz,

wenn er von dem alljährlichen Transport aus dem
Süden im Frühjahr von Hunderttausenden von leben-

digen AVachteln hört, welche unter unmenschlichen

Leiden den verschiedenen Grosshändlern mehrerer

Länder zugesendet und während des Sommers als

elende Lecker- oder vielmehr Modebissen verspeist

werden, und also, zum Schaden des mittleren und

nördlichen Europas, ihre verschiedenen Brutplätze

nicht erreichen können.

Ueber diesen schändlichen Massenfang der Wachtel

ist schon viel gesprochen und geschrieben, aber bis

dato noch keinerseits etwas Praktisches vorgeschlagen

worden, um demselben Einhalt zu gebieten.

Ich erlaube mir daher, diese specielle, wichtige

Angelegenheit den hochverehrten Herren Mitgliedern
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des Congresses, welche, eine Commission bildend , zum
möglieben Ausarbeiten eines internationalen Vogei-

schutzgesetzes gewählt wurden, recht warm zu

empfehlen.

Wenn auch nicht im gleichen Jlaasse wie die

Wachtel, weil die natürliche Vermehrung geringer,

wird die kostbare Waldschnepfe ebenfalls auf ver-

schiedenen nördlichen Inseln und in Gegenden des

Nordens, so auch in südlichen Ländern, successive fast

das ganze Jahr hindurch in Menge erlegt.

Das massenhafte Einfallen der Waldschnepfe im

Winter (Januar, Februar) in Griechenland zum Beispiel

zieht jetzt alljährlich wohlhabende und passionu-te

Jager des Nordens an, welche sich dieser berühmten
Jagd mit Freuden hingeben.

Ausserdem wird in ganz Mittel-Europa, ausge-

nommen in der Schweiz, dies edle Wild im Früh-
jahr, während der Zugzeit, mit Passion gejagt. Mittelst

Millionen von Haarschlingen wird die Schnepfe,
zumal in Frankreich, während ihres Hin- und Herzuges
weggefangen, was factisch einem Jlassenfang gleich-

kommt. Jlan hört sogar vom Aufsuchen der Eier der

Waldschnepfe, gleichwie derjenigen der Kibitze, als

Delicatesse, und kann man sich daher nicht wundern,
dass die starke Verminderung dieser werthvollen

Species die Pi-eise derselben immer höher treibt, was
natürlich immer mehr zur Vertilgung anspornt.

Mit den Wildenten ist es ungefähr das Gleiche.

Dieselben werden im Norden mittelst grossartiger

Apparate in Massen eingefangen und im Süden während
der Zugzeit haufenweise erlegt. Becassinen und andere
Sumpfvögel unterliegen ebenfalls einer übertriebenen
Verfolgung.

In Bezug auf die Jagdinteressen überhaupt unter-

stütze ich schliesslich nach Kräften die durch den
Herrn Delegirten der Schweiz gemachten Vorschläge,
nämlich:

1. Allgemeines Verbot jeder Jagd auf Zugvögel
in der zweiten Hälfte des Winters und im Frühjahr;

2. Verbot des Handels und Verkaufes der leben-

digen oder erlegten Jagd-Zugvögel und ihrer Eier im
Frühjahr;

3. Unterdrückung zu jeder Zeit des Massen-
fanges dieser Vogelgattungen.

Dr. B r g g r e V e : Ich glaube, dass ein Theil

der Versammlung dieselbe bald zu verlassen beab-

sichtigt und halte es für wünschenswerth, dass vorher
bestimmt werde, wo und wann morgen Sections- und
Plenarsitzung stattfinden solle.

Vice-Pi'äsident v. Schrenck: Ich möchte den
Herren, die in die Commission gewählt wurden, einen

praktischen Antrag über die Zeit der Zusammenkunft
machen. Die Zeit ist kurz, und es ist bereits darüber

verfügt worden, so dass, wie mir scheint, die einzige

Zeit, die für unsere Zusammenkunft übrig bliebe, morgen
Nachmittag wäre. Morgen Vormittags findet Sitzung der

j

dritten Section statt, Nachmittags dagegen die zweite.

Ich glaube daher, dass wir morgen Nachmittags zu-

! sammentreten sollen, dann könnten wir, nachdem wir

übermorgen wieder eine Sitzung dieser Section haben,

in dieselbe schon etwas mitbringen. Das würde auch

sehr förderlich sein. Also, ist es den Herren genehm
und finden Sie es praktisch, so werden wir morgen in

der Sub-Commission berathen.

Dr. Blasius: Erlauben Sie, meine Herren,

dass ich einen Antrag stelle. Ich möchte zunächst den

Präsidenten von der Commission gewählt wissen.

(Rufe : Das ist ja Herr v. H o m e y e r.)

Ich habe meinen Antrag dahin aufgefasst, dass

sofort nach dieser Sitzung die Commission zusammen-
trete. Ich halte es für passend, dass diese für morgen
um 3 Uhr Nachmittags anberaumt werde. (Zu-

stimmung.)

V r s i t z e n d e r : Ich proponire, dass morgen
um 10 Uhr Vormittags die dritte Section ihre Be-

rathungen über Beobachtungsstationen in diesem Locale

abhalte, und erkläre die S i t z u n g für geschlossen.
(Fortsetzung folgt.)

II. Section. Populäre Ornitholog'ie.

Breitscliwaiizloris und Keilschwaiizloris

als StubenvügeL

Vou J, Abrahams.

London, am 11. Juli 1885.

Die Literatur über Breitschwanz- und Keilschwanz-
loris in der Gefangenschaft ist eine ziemlich reich-
haltige. In Deutscliland haben sich besondei-s die
Herren Dr. Russ und v. Scheuba durch ihre natur-
getreuen Schilderungen der Eigenthümlichkeiten und
Bedürfnisse dieser reizenden Geschöpfe bedeutende
Verdienste erworben

, und eine grosse Anzahl von
Vogelliebhabern und Züchtern aller europäischen Länder
haben ihre Erfahrungen bezüglich dieser Vögel in den
Fachzeitschriften deponirt. Dennoch müssen die Aus-
sprüche von Vogelliebhabern, welchen doch immer
nur ein oder wenige Exemplare einer Vogelart zur
Verfügung steht, mit grösster Vorsicht aufgenommen
werden, denn wenn man von den Eigenthümlichkeiten
eines Vogels auf den Character der Species schliessen
wollte, so verfiele man leicht in den Irrthum des

Franzosen, der auf einer Reise durch Deutschland

von einem rothhaarigen Kellner bedient wurde, und
flugs in sein Reiseiournal schrieb : Die deutschen Kellner

haben alle rothe Haare. Die Vögel wie die Menschen

haben eben ihren individuellen Character. Innerhalb

derselben Species finden wir talentvolle und dumme,
muntere und langweilige, zutrauliche und störrische

Individuen. Ohne die Gelegenheit, eine grosse Anzahl

von Vögeln derselben Art zu beobachten, ist es des-

halb nicht möghch, sich ein Urtheil über die allgemei-

nen characteristischen Eigenthümlichkeiten einer Species

anzueignen. In meiner Eigenschaft als Importeur exoti-

scher Vögel (und speciell australischer N'ögel) darf ich

mir vielleicht ein solches Urtheil anmassen und es

geht dahin, dass, wo von einer grossen Sprachbegabung

abgesehen wird, wo vielmehr auf Farbenpracht, Schön-

heit des Körperbaues, Eleganz der Bewegungen, Drollig-

keit im Spiel und Zutraulichkeit gegen den Besitzer

grösseres Gewicht gelegt wird, man wohl keinen

passenderen Stubenfreund wählen kann als einen Lori.

Sobald der Vogel angeschaft't ist, beginnt die Ver-

antwortlichkeit des Besitzers. Niemand sollte doch je

unternehmen einen Vogel zu halten, ohne sich vorher
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über die Eigenthiimliclikeiten und Bedurfnisse des- I

selben genau unterrichtet zu liaben. Dies gilt be- ,

sonders für die Loris, denn diese sind noch in jüngster

Zeit durch unrichtige Verpflegung massenhaft hinge-

mordet worden. Noch vor einigen Jahren meinte man,

dass es ein unsinniges Unternehmen sei, einen Lori

ohne Honig, süssen Reis u. s. w. am Leben zu erhalten.

Ja, es ist nur 2 Jahre her, dass ein englischer Vogellieb-

haber in einer Streitfrage, die sich über die Verpflegung

gefangener Loris in einem hiesigen Fachblatte entspann,

mir entgegnete, dass es ebenso leicht sein würde, ein i

Eennpferd mit eisernen Fassreifen oder einen Esel mit

Nägeln zu erniiiiren als einen Lori mit Sämereien.

Erfahrung hat freilich dem hochgelehrten Herrn Doctor

bald gezeigt, dass eine stricte Samendiät das einzige

Mittel ist, um Loris in der Gefangenschaft in guter

Gesundheit zu erhalten. Heutzutage, wo diese Thatsache

zur Genüge bekannt ist, werden die Loris gewöhnlieh

schon vor Einschiftung in den überseeischen Häfen an

Sämereien gewöhnt. Dennoch kommen zuweilen Loris

(besonders Breitschwanzloris von den australasiatischen

Inseln) auf den europäischen Jlarkt, die seit ihrer

Gefangennehmung mit gesottenem Reis und anderem

Weichfutter ernährt worden sind. Ein erfahrenes Auge
sieht das den Vögeln sofort an. Sie sind ruppig und

schmutzig im Geiieder, die Augen sind matt und was

das Schlimmste ist, die Vögel leiden an chronischem

Katarrh der Verdauungswerkzeuge und Eingeweide und

schleudern die wässerigen Excremente mehrere Fuss

weit von sich. Dass ein solcher Vogel für das Zimmer
eine Unmöglichkeit ist, liegt auf der Hand, wenn der

Eigenthümer eines solchen nicht sofort Anstalten macht,

den Vogel langsam an trockene Sämereien zu gewöhnen,

so stellen sich nach kurzer Zeit Krämpfe ein, die dem
elenden Leben des Thieres ein plötzliches Ziel setzen.

Loris sollten ganz in derselben Weise verpflegt werden

wie die riattschweifsittiche, dann sind sie ausdauernd

und machen ebensowenig Unbequemlichkeit als ein

Kanarienvogel.
Ob Breitschwanzloris oder Keilschwanzloris vor-

zuziehen seien, ist eine Frage, die sich nur dann mit

einiger Unparteilichkeit entscheiden lässt, wenn man
solche Extreme wie den von Herrn von Scheuba
beschriebenen Lorius ruber ausser Acht lässt und sein

Augenmerk vielmehr auf den durchschnittlichen Familien-

character lenkt und die beiden Gruppen so mit einander

vergleicht. Wir dürfen dann mit Hecht sagen, dass die

Breitschwanzloris im allgemeinen sprachlich höher be-

gabt sind und mehr Anhänglichkeit an ihren Pfleger

zeigen als die Keilschwanzloris, dass die letzteren dagegen

sich leichter acclimatisiren und mit geringerer Mühe
an Körnerfutter zu gewöhnen sind als die ersteren.

Unter den vielen Arten von Breitschwanzloris

würde ich einen Schwarzkappenlori (Lorius atricapillus)

als Stubengenossen vorziehen, denn im Allgemeinen

kann diese Art als die begabteste und ausdauerndste

angesehen werden. Unter den Keilschwanzloris jedoch

würde ich ohne Bedenken dem Schwalbenlori ( Latliamus

discolon die Palme zuerkennen. Ein Lori von den

blauen Bergen (Trichoglossus Swainsoni) ist ja seiner

Farbenpracht und anderer ansprechenden Cliaracter-

eigenthümlichkeiten wegen wohl wünschenswerth, wenn
nur das lästige Quieken nicht wäre. Dagegen ist der

Schwalbenlori doch aucii ein recht niedlicher Vogel,

wird dabei sehr schnell zahm, ist sehr genügsam,
immer fröhlich, ausdauernd und was das Beste ist,

seine musikalischen Vorträge können auch dem
nervösesten Menschen kaum lästig fallen.

Ueber in Europa gezüchtete Loris von den
blauen Bergen kann ich mir kein Urtheil anmassen,

da hier zu Lande die Züchtung dieser Vogelart nur

I

erst in sehr vereinzelten Fällen geglückt ist.

III. Sectioii. Geflügfel- und Taubenzucht.

Vom Eieiie2;eii.

Mittel dasselbe zu befördern.
(rortsetznng )

„Im Gegensatze hiezu entwickelten sich Eier,

die deiselben Quelle entstammten und dieselbe Zeit

hindurch derselben Erschütterung ausgesetzt wai-en,

welche jedoch 3 Tage lang geruht hatten, in voll-

kommen regelrechter Weise. Ich dachte daher, dass

die Ursache meines Misserfolges in dem Einflüsse der

Erschütterung liege, dass dieser Einfluss jedoch keine

dauernde Wirkung auf den Keim ausübe, und durch

die Ruhe vollständig aufgehoben werden könne."

,Von diesem Augenblicke an trug ich stets Sorge
dafür, so oft ich Eier zur Bebrütung erhielt, d i e-

selben wenigstens 24 Stunden lang ruhen
zu lassen, und gewöhnlich sogar 2 oder 3 Tage
lang; und beinahe niemals wieder begegnete mir ein

Misserfolg."

„Ich gelange daher zu dem Schlüsse, dass die

Erschütterungen, welche die Eier durch die Stösse

der Wägen oder das Schütteln auf den Eisenbahnen
erleiden, schädlichen Einfluss auf die embryo-
nale Entwickelung ausüben, welche sie sehr bald

hemmen; dass aber dieser Einfluss nur ein
vorübergehender sei und nach der Ruhe
vollkommen aufhöre."

Wie man sieht, bestätigte Dareste im Jahre 1875

die Beobachtung, welche ich bereits im Jahre 1872

veröflfentlichte (Seite 70 der ersten Ausgabe der Avi-

culture). Der gelehrte Experimentator empfiehlt eine

Ruhe von wenigstens 24 Stunden. Eine fort-

dauernde, mehrjährige Praxis belehrte mich 1. dass
diese Frist not

h

wendig ist, 2. dass diese
Frist hinreichend ist. Nach meiner Ansicht

also hat jede über 24 Stunden verlängerte Ruhe
keine andere Wirkung, als die Eier unnöthiger Weise

älter werden zu lassen.

Diese Regel findet ihre Anwendung, wie lange

auch immer die Reise gedauert haben möge, mögen
nun die Eier aus Turin oder aus der nächsten Station

ankommen. Das heisst, von dem Augenblicke an, in

welchem eine Erschütterung des Keimes stattfand, —
mag nun diese Erschütterung eine vorübergehende

oder eine länger andauernde sein, — ist die diesem

Keime erforderliche Frist um seine natürliche Lage

vrieder einzunehmen, unwandelbar dieselbe.

Brutmaschinen. — Natürliche Brutmaschinen.

Es gibt natürliche Brutmaschinen verschiedener

Art. Die einfachste ist die Truthenne, welche man mit

Erfolg in gewissen Gegenden anwendet, namentlich zu

Houdan, dessen Haupterwerb in der Geflügelzucht im

Grossen besteht.
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In diesen Gegenden ist es gelungen, aus der

Truthenne eine wahre Brutmaschine zu machen, deren

Gelehrigkeit und Gehorsam Nichts zu wünschen übrig-

lassen.

Man verwendet die Truthenne folgendermassen

zu forcirten Bebrütungen.

Um zu erzielen, dass die Truthennen brüten, bevor

sie die Natur dazu antreibt, ja noch bevor sie selbst

gelegt haben (viele derselben, welche man mehrere Jahre

hindurch dieser Lebensweise unterzog, blieben unfrucht-

bar), bedient man sich eines sehr einfachen Mittels.

Man bedient sich einer Truthenne, welche man
bis dahin in Freiheit auf dem Hühnerhofe zog, ohne
irgend eine Vorbereitung auf die Rolle, welche man
ihr zutheilen will.

Man setzt sie in eine Kiste oder in einen Korb, die

mit einem Deckel versehen sind. Das Nest aus Stroh

ist darin genug erhöht, dass der Deckel, wenn er ein-

mal über ihren Rücken gelegt ist, sie verhindert auf ihren

Beinen zu stehen. Der Verschluss ist entweder ein solid

befestigter, oder wird einfach durch Beschweren mit

grossen Steinen bewerkstelligt.

Alle Morgen lässt man den Truthühnern eine

Viertelstunde Freiheit zum Fressen, hierauf steckt man
sie wieder in ihr enges Gefängniss. Nach Verlauf
weniger Tage beginnen sie sich in ihre neue Rolle

zu finden, und mehrere Truthühner, in ein und demselben
Räume zum Brüten abgerichtet, finden ein

jedes sein Nest ohne sich zu irren^ in Folge der Macht
der Gewohnheit. (Fortseuung folgt.)

In einer Abtheilung meines Taubenschlages halte

ich 8 Paar Kröpfer, und zwar 2 Paar weisse, 2 Paar
schwarze, 1 Paar rothe, 1 Paar Isabellen, 1 Paar roth-

gefleckte, 1 Paar schwarzgefleckte.

Von diesen zog das eine Paar Isabellen 1 Paar
Junge und als diese flügge waren, machte es Anstalt

zum weiteren Nisten ; ich beaufsichtige täglich streng

meine Tauben und so kann ich Folgendes constatiren:

Die Täubin legte ein Ei; am 3. und 4 Tage war immer
noch nicht das zweite gelegt, so dass ich glaubte, es sei

irgend wo verunglückt; endlich am fünften Tage legte sie

ein zweites und am zweiten Tage darauf ein drittes und
blieb erst von da an fest sitzen. Ich glaubte, dass das eine

ein Windei sein würde, doch gefehlt; am zwanzigsten

und einundzwanzigsten Tage kamen alle drei Junge
zur Welt, wurden von den beiden Alten sorgsam ge-

füttert und dies auch dann, nachdem ich selbe in meiner
Wohnung in einen Käfige steckt, um dies meinen Be-
kannten zu zeigen; jetzt fliegen alle drei bereits herum,
z^^ei tragen genau die Färbung des Vaters (einen

dunkleren Stich), das dritte die der Blutter (lichter). Eine
Verwechslung konnte nicht geschehen, dass vielleicht

eine andere Taube hingelegt hätte, da alle Anderen
anders gefärbt und auch die Gelege bei andern regel-

mässig waren. h. Jenikorsky, Presslmrg.

IV. Section. Brieftaubeiuxresen.
Societe Protectrice du Pigeon voyageur. Der

Ausschuss der Societe Protectrice trat JMontag,
den 6. d. M, zusammen; anwesend waren die Herren
Alardin, Brunin und Stock, Herr Claissen entschuldigte
brieflich seine Abwesenheit.

Es wurde beschlossen zwei Gensdarmen der Bri-

gade Mouscron einen Preis von 20 Francs zuzuerkennen,
welche ein Individuum den Gerichten überlieferten,

d&s wegen Tödtung von 6 Brieftauben verurtheilt wurde.
Die Prämie wird den Bezugsberechtigten durch

den Schatzmeister zugestellt werden.
Der Herr Präsident richtet an die Brieftauben-

Zeitungen die Bitte, an die Liebhaber einen Aufruf zu
Gunsten der Gasse der Societe Protectrice er-

gehen zu lassen.

Der Schatzmeister
in Stellvertretung des Secretärs: Der Präsident:

A. Brunin. Alardin.
(L'Epervier.)

Einer unserer Abonnenten aus Blankenberghe
schreibt uns, dass er häufig Tauben in Freiheit setzte,

welche sich in seinen Taubenschlag flüchteten ; er

erhielt diesbezüglich zwei Dankschreiben, in welchen
ihm die Besitzer ankündigten, dass die Vögel in ihre

Taubenschläge zurückgekehrt seien.

Unser Correspondent constatirt mit grossem Be-
dauern, dass die Taubenfreunde nicht immer dieses

Verfahren beobachten, denn thatsächlich fehlen viele

Tauben bei dem Appell in Folge des schlechten Wetters,

welches wir in letzterer Zeit hatten ; ohne Zweifel wer-
den dieselben in den Taubenschlägen zurückgehalten

;

es ist sehr zu bedauern, dass man ihnen nicht die

Freiheit schenkt, mindestens wäre es wünschenswerth
die Eigenthümer durch die Brieftauben - Zeitungen
davon zu verständigen.

(L'Epervier.)

=cfOOfi=>

S p r e c Ii s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die
Redaction keine Verantwortlichkeit

!

Zweck des Sprechsaales ist „die sachliche Dis-
cussion" wichtiger und interessanter Fragen aus den
verschiedenen Gebieten der Ornithologie."

Anonym eingehende Fragen und Antworten werden
nicht aufgenommen, die Namen der Einsender können
indess auf Wunsch verschwiegen werden.

Fragen.

Nr. 1. Sind Loris angenehme Stubengenossen; ist

deren Haltung und Pflege umständlich, sind Breit- oder

Keilschwanz Loris vorzuziehen; und sind in Europa
gezüchtete Loris von den blauen Bergen (Keilschwänze)

angenehme und dauerhafte Vögel?
Welche Loris verdienen überhaupt den ^'orzug

unter den Gattungsgenossen?

Antwort.

Siehe Seite 101 dieses Blattes.
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Collectiv -Anzeiger.
.Tpile darin aiif^ct'nrimuu'in- Aun'>m-i*, \V('lcli'' Uoii

U.iuiii voll ;" reiii/A-il«-!! (ilreifacli K«>palt.ni nirlil

iiberachroitet, kostd filr JO'U: EinrÜPkuiiR -'0 kr.,

für den Uamn hi^ zu 10 I'eliUi-Mlcn ist '10 kr. zti

4*ntKchicii. IiiHerati; giüsseriT Anadoliming mitor-

lißl^on dem alli,'»'iiU'iiioii Inseriionsiarifi-.

Iiozüfilicli (lerer mau sieh jielalli^rst an Herrn Fritz Zi-ller. II., l'iitere

Düiiaiistrasse IIJ. ueiuleii «olle, erhalten durch diese Faclizeitsrhrift

aussergeivöhulioii grosse Verbreituu;; im In- und Auslande.

Florian Ratschka,
Wien, 1., Liunx'iizL'rbi'r^',

ii;it sehr zaiime inid gut sprechende

l*a|ia$CCicil zu inüssigen Preisen

aljzum'bcn.

Grössere Minichreiter-Käfige

(Cbortrageii) wi'rdoii gekauft. (lii

OiVerIc .in: L. Planta, I-, TielVr fiial.pn M.

AVfnjcn .\ufl.Tss»ii'j lU'i- Kniiierfiesser Stieg-
litz, Bastard, liesniiclorsscliön gczeklnut,

viirzü,;]. S.-iiijjei Sjiilci'ig. zii verli.'iiil'en.

l'riis: .sainint neiiiMU Metallkiifi;; — G tl. —
Hiibrins. Joli.iniiesg.isse 1. :{. Slork, Tliiir 8. (19)

Edelfink mit Schlag "

mit Alxatz igiob) zu Uavifeii gesucht. (L'ü)

Offerte unter Pi-eisnngnbe an

J. Schmidseder, \'I1I . riiiiiaiiiß.i-sse V2.

1.2 junge Silber-Fasanen
werdoii /.u UanU-u gesnelit Offerte "-it l'reis-

angalie an III. Section: |., Petersplatz I2.(l'i)

kann aligi'Lfelieii winden,

Prt'iM «; n.

NarlilV.iu"n seliiiltlii-li au II. Section,

!.. Petersplatz 12. (-22)

Ein ;::ro*ii»!>er 14älij8; i<> weni<;'

stens lt> Abtheiliingen getlieilt, wovon
je eine wenigstens 14 Zoll lang und
10 Zoll liocii sein inuss, Uüeken- und
.Seitenwiuule von Holz und \'oi-dcr-

seite mit starlceui üialit eingezogen

(ä ) sein soll, wird geUauft.
OtTeite an If. Seetiou. I.. Petor^platz 12.

(18) Df

(Orptieiissrasiniicke)

nocli nie im Kiiü^ veiinausert, aber iiocli

singend wird gekauft oder auf Wunsch auch

gegen einen sehr z.ahmen 2 mal im Kä6ge

rein vernianserten, nocli singenden

Zaunkönig eingetauscht. (23)

C.. fiilliie Otr.Mif an L. Pianta, I.. Tiefer Graben SiV

Braut- Elite, Erpel,
wird zu hauf»n gesucht.

Offerte unter An^ralie des Alters und Prei-

ses an iViv III. iSccIioil, Pelenjilat- 12. (j4)

Grössere Nachtigallen-Käfige
igebrauclit) werden gekauft.

OtTorte muor Ma^s-ii. Piei-i.'nij:r.ibe .in die llf. Section,

I.. Petprsplalz IJ. (:; v

von gelben Cocliin werden
zu kaufen gesucht.

OlVeit« unter Preisang.ibe au die III. .SoctiOll,

I., I'otersiilatz r>. (-'•;)

iiiniiMi

N 4' t* < i 4» II

Geflügelzucht und Brieftaubenwesen,

I. Petersplatz 12,

liat .alizuireben

;

a Siilck

Kücken brauner Leghorns
H bis 10 Woehen alt . fl '^.

junge weisse Truthühner . H. ö.

junge Rouen-Enten ) Woelien
alt tl ;;

1-0 l.S64er Brut lichte Brah-
ma fl" tl !."'.

1 (» lS'^4er Brut blaue Creve-
coeur IV II. !•'.

1-0 l><84er Brut Plymouth-
Rock tr tl :?.).

12 18S4er Brut Cochln,

rebhuhnfarbig ii. . . . tl. '.V\

l-iite Biic'lier.
einscliliigig in das lieblet der (Je-

flügel- und Taubenzucht, besonders
w-enn streng wissenschaftlich ge-

lialten, in deutscher^ französischer

oder englischer Sprache • kauft um
massige Preise aus zweiter Hand ein

Liebhaber. Adressen und Titel der
Büeher an die Redaetion. ,v|o,

Hans Maier in Ulm a./D.,

tlircclcr liiiporl ilalieiiisfliiT l'niJiikk',

liefert

halbgewachsene
italleiii.sche Hühner und Halmen :

öDnle Diinkelliissler aö Ulm M, 1.20. Iranco M. 1.40

sclwane 1.20 140

tiüiile GelbfiisslEr „ ., ., 1.4Ö, „ ., 1.60

reine tiüiile GelM 1.75, „ .. 2.-

reloe scöw. Lamotta , 1.75 2.-

Rlesengänse, Eaten. TrnMtiüer billigst.

Hundertwelse Mlliger. (213.1 Preisliste posifrel.

-Ml., liatlun;

Metall Vogelkäfige
II. .1 ...i! i. I.- *o!oln^ (,'»117. »'iiener /wcckmässigstcr
^ -^ Constriiclion !nid Ansalailiinc.

in Tersrlileilenen Hrüssen.
i.tckirt nd.-r Iti.-iiik. für Stuben, ir..:

llj
vSgel sMer Art. W^-

KüO^lisrkclicn. rn|>a|:eleii-

st^inder. li.icIeliäiis('biMi. Erker fiir Xistkörhelien

,

Nisikiisirhcn. Tr.insiHirikitsten. h'ulter- uud Wasser
(icscliirre .t.'.

S^^ BilUgste Preise, "a^ä
Aii<izng nvis dem Ati»>«ic il»*« Orniihologisclien Ver-

eiiiCB in >VicD.
Wien. 27. April 1877.

^Ilerro Ip- S e Ii m crhof«k j-'s Ww«.

K" gereicht un« xii RrosMem VcrRnUßen Ihnen in
beatlttigen. <!• ivir die Mt-titllkUtlgc für Sttibenvögel. welche
Sie [ii Rsnr, betonilorer Porin und AumitattiinK «nTcrtigcn,
cit Jahren «U im Urbrauche iler nainhitfteiitcit VorcI-
Krsiizrr und -Pfleeer Wicc« atuhcnd, s-lir wobl kennen,
d«t« vf'xT Ihre Kirt^4', Stüitdcr und Montitigen derKleichun
KiTiluiBiten anf Ihren tVim*ch neuerlich einer ti<>rt:nL1tif;'n

I'rOfunK' unterxogen haben, und dais letztere nbermnU ^«^«^ipt
hat, dnas 'hre in Kode atehcndcn KrzcuKniane
in jrdcr Iteziehung icans vcrzUgüch nintl.

Wir haben in«bc"ondere i;efnnden: "

(Tolet die ausfUhrliohc HrgrllndniiF^ obigen IVtheilea )

hf*r \u<sclin«-i d*"; Ornilliolo?isrli)^n Veroines in Wien."

Ig;. Schmerhofsky's Wwe.,

Brut-Eier
Vom 1. Juni ab gebe ich wegen vorge-

rückter Brnt*aisün Uruteier zu herabge-
setzten Preisen ab und zwar von:

Hellen Brahmas, das Dutzend zu . 10 M.
Gelben Cochins. das Dutzend zu . .10 M.
Blauen Creve-coeurs, das Dutzend zu 12 M.
Goldhalsigen Phönix - Hühnern, das

.^tili-k zu 2 M.
das Dutzend zn 20 M.

Schwarzen Phönix-Hühnern, d.is Stück
zu .SM.
das Dutzend zu 30 M.

Sämmtliche Zuchtstämine bestellen nur aus

Thieren von Hochprima-Qualltät.
Sorgfältigste Verpackung gratis, Zusendung

franco.

Dr. A. Maar
in Gent (^Belgien)

3 (4—1 Rue d'Akkergem 17.

Flei$>$clizi^i ieback für Hühner,

Fasanen ii. s. \v.

Unübertrefflich zur Aufzucht und Mast. Cent. Mk. 20,50.

Probe 5 Kg. M. 3 postfrei.

Berliner H u n deku chen- F a bri k, J. Kayser
in Tenipellior liei Rerlin. ^v»

I .;. .;.y .;-y .,-.yy

Ilprans''eber : Der Ornithologisclie Verein in Wien.

Coiumissioiisverlesor : Die k. k. llofbuchhandlun

Druck von J. 15. Wallishausser.

Wilhelm Fricit (vormals Faesy & Frick) in Wien. Gr.aben 27.
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I. Section. Wissenschaftliche Ornithologfie.

Reise nach Neuwerk.

Von Ernst Hartert.

(Fortsetzung.)

des 23. OctobersDer Morgen des 23. Octobers zeigte, dass

in der noch trüber gewordenen Nacht wohl Vögel
gewandert waren ; 1 Stummschnepfe (Scolopax galli-

uago), 1 Staar und 18 Feldlerchen lagen auf der
Gallerie des Thurmes. Der Wind war zwar nicht der
günstigste, er wehte aber nur flau aus S. 0., von
Nachmittag an ausO. Gestern Nachmittags gegen
Abend war plötzlich ein grosser Staarenflug in Butt's

Garten eingefallen und hatte sich heisshungrig auf die in

den Dohnen hängenden Sorbus - Beeren gestürzt ; die

Folge war, dass alle Schlingen voll Staaren hingen,

von denen der thierfreundliche Strandvogt vielen noch
lebenden die Freiheit schenkte. Ob diese Staare bei

Tage gewandert?
Heute sah man viele Feldlerchen auf der Insel,

wir erlegten und beobachteten Scolopax gallinula,

4 Grünschenkel (Totanus glottis), Brachvögel (Numenius

arquatus), Kiebitz regenpfeiifer (Squatarola helvetica).

Im Allgemeinen nach Südwesten, manchmal mehr nach

Süden oder etwas mehr nach Westen hin, wanderten

den ganzen Tag über, besonders gegen Abend,
Krähen, Dohlen, Lerchen, Buch- und Bergfinken

(Fringilla coelebs et montifringilla) und viele Hänflinge

(Cannabina linota).

Im Garten bemerkte ich 2 Goldammern und eine

Schaar Goldhähnchen , lauter R. flavicapillus, Nau-

mann.
An der zahmen Hauskatze beobachtete ich heute

und wiederholt noch die schätzen swerthe Eigenschaft,

dass sie mit Geschick und Eifer die gefangenen Vögel

aus den Dohnen reisst und frisst.

24. October. Reiner Ostwind. Morgens 7 Uhr

+ 4" R. Mittags + 6" R. Viele, sehr viele Feld-

ierchen sieht man überall. Die wunderhübsche Alpen-

lerche (Otocoris alpestris) zeigt sich heute zuerst in

Schaaren von 12 und 20 Stück. Wachholder- und

Rothdrossel (Turdus pilaris et iliacus) ziemlich zahl-

reicli. Grosse Massen von Rottgänsen (Bernicla tor-

quata), sowie von Tauchenten zeigten sich draussen im
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Watt, ohne dass eine Möglichkeit vorhanden gewesen

wäre, ihnen schussrecht anzukommen. Mit Sicherheit

konnte ich unter den verschiedenartigen Tauchenten

nur C 1 a n g u 1 a g 1 a u c i o n erkennen.

25. October. Morgens Ostwind, Vormittags in

Süd übergehend. Morgens G','.^ Uhr -f- 4'* R. Mittags

-j- 6" R. Am Leuchtthurm hatten sich wieder in der

Nacht 15 Feldlerchen, 1 Staar, eine Rothdrossel ge-

stossen.

Vormittags bis Mittags zogen in dem hellen

Sonnenschein niedrig über Insel und Wasser in locke-

ren Trupps Feldlerchen von Südwesten, auch Morgens
eine Schaar Ringeltauben (Columba palumbus). Nachts

(Ostwind!) schien ein ziemlich bedeutender Vogelzug

stattgefunden zu haben. Auffallend viele Zaunkönige
(Troglodytes parvulus) sah man überall auf der Insel,

in dem kleinen Garten Schaaren vom gelbköpfigen

Goldhiihnchen (Regulus flavicapillus); in den Dohnen
hatten sich verschiedene Drosseln, 1 Turdus torquatus,

iliacus, 2 musicus, 3 merula gefangen, ausser diesen

sah man noch viele pilaris. Staare in kleineren Trupps,

einige Bergfinken (Fringilia montifringilla), trieben sich

auf der Insel herum, am Boden Nahrung suchend.

Auch 2 Waldschnepfen (Scolopax rusti(.ola) einige

Becassinen (Scolopax galiinago), 1 Thurmfalken (Faico

tinnunculus) fanden wir. Auf den Siisswasseigräben

sahen wir viele Entenfedern, die ich als Anas boschas

gehörig ansprach.

In dem Nachmittags sehr heftig gewordenen
Winde trieb sich eine Rauchschwalbe (Hirundo rustica),

einsam längs der Deiche hin Insecten haschend, herum.
Hinter der Sanddünc, auf den todten, sandigen, nur
mit kleinen harten Gräsern bewachsenen Flächen trieben

sich die mich höchlichst interessirenden Berghänflinge

(Cannabina flavi-rostris) in kleinen Gesellschaften her-

um. Sie strichen nach einem Schusse nicht weit,

Hessen sich gern auf dem todten Buschwerk der Dünen
nieder, schienen überhaupt grosse V'orliebe für die

kahlen Oertlichkeiten zu haben. Ihre Geselligkeit, ihr

ruhiges, verträgliches Wesen und ihre Vertrautheit

machten es möglich, dass ich in einem Schusse Frin-
gilia montifringilla und flavirostris, sowie
flavirostris und Alauda alpestris erlegte.

26. October. Morgens -f- 4» R. Mittags + 6»

R. Sturm aus Südost mit starken Regenböen; im
Laufe des Tages ging der Sturm nach W. und WNW.
herum. Abends von 7 bis 11 furchtbarer StuiTu mit
mehreren heftigen Gewittern. Hagelschauer gingen
dabei herunter, in denen Körner bis zur Dicke einer

grossen Wallnuss vorkamen.
Hinter der schützenden Insel lagen Schaaren von

Rottgänsen und Tauchenten; Austernfischer sassen
dichtgedrängt an geschützten Uferstellen, Sturmmöven
(Larus canus) und grosse Brachvögel zu Tausenden,
Kibitzregenpfeifer und Alpenstrandläufer sah man auf
den Feldern und an Gräben Nahrung suchen.

2 Cannabina flavirostris, Berg- und Buch-
finken, Staare, Sclineeammern wurden beobachtet.

Das Wasser lief durch den Sturm so hoch auf,

dass die ganzen Aussendeiche unter Wasser standen.
Mit dem Festlande bildete das Kabel (welches von
Cuxhaven nach Helgoland über Neuwerk geht) die

einzige Verbindung , denn weder trat binnen fast

4 Tagen völlige Ebbe ein, noch konnte man mit dem
Boot hinüberfahren. —

Das Gewitter am späten Abend gewährte ein

grossartiges Schauspiel. In das unaufhörliche Pfeifen

und Heulen des Sturmes und das Tosen der Wogen
schmetterten furchtbare Donnerschläge hinein. Schim-
mernde Strahlen warf das Leuchtfeuer in der Höhe in

die rabenschwarze Nacht — in der Weite undurch-
dringliche Finsterniss — da erhellt ein Blitz blendend
die Nacht — in der Ferne sieht man Momente ein

endlos scheinendes Meer von sich bäumenden, schäu-

menden Wogen. Als der Donner mehr und mehr gegen
Osten hin verhallte, ward rothe Glutli am Himmel
sichtbar — an der schleswigschen Küste drüben fand
ein nicht unbeträchtlicher Brand statt, durch den
Sturm furchtbar angefacht.

27. October. Wetter fast wie gestern. Heftiger,

mit starken Regen- und Hagelböen wechselnder Nord-
weststurm tobte den ganzen Tag über. Abends beim
Beginn der Dämmerung einige Meeresstrand läufer ge-

sehen (Tringa maritima), welche so vertraut waren,

dass sie bis auf 3 Schritte an sich herankommen
Hessen.

Ein Lanius excubitor hatte sich in einer Dohne
gefangen, in der kein Vogel hing. Er sass ganz durch-

nässt, noch lebend im Bügel.

28. October. Sturm, stellenweise zum Orcan ge-

steigert. Morgens S., Vormittags SW., von Mittags ab

W. mit Regen. Mächtig schüttelt der Sturm das Laub
von den Bäumen, so dass in kürzester Zeit eben noch

dichtbelaubte Bäume ihre Aeste kahl von sich strecken.

(ForUelzung folgt

)

Sitzungs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(Fortaelrung.)

Präsident Dr. v. Radde: Ich erkläre die heutige

Sitzung der dritten Section für eröffnet. Bevor wir

zum Gegenstande, über den diese Section zu berathen

hat, übergehen, habe ich einige allgemeine geschäftliche

Mittheilungen zu machen. Zunächst theiie ich den
geehrten Herren, die dies zum Theil vielleicht schon

wissen werden, mit, dass die Debatten der gestrigen

Nachmittags-Sitzung bereits in den heutigen Morgen-
blättern in ausführlichen Berichten enthalten sind.

Es sind ferner Telegramme eingelaufen, die ich

hiemit zur Verlesung bringe.

Ein Telegramm des Herrn Thienemann,
lautend

:

„Für herzliche Begrüssung sage ich dem Con-

gress inriigsten Dank."
Ein Telegramm des Herrn Baron S e 1 y s - L o n g-

c h a m p s , lautend :

,Profondement touche de l'honneur que me fait

le congres je fais des voeux ardents pour le succes

de ses travaux et je lui renouvelle mes vifs regrets

que des devoirs civiques k remplir ici m'ayent prive

du bonheur d'y assister. Lettre suivra demain".

Aus Paris ist noch keine Antwort von Professor

Milne-Edwards eingetroffen, dagegen ist aus Braun-

sclnveig vom Bruder des Herrn Präsidenten der Sec-

tionssitzung, Herrn Blasius, folgender Brief einge-

troffen :

Braunschweig, den 5. April 1884.

An den verehrlichen Ersten internationalen Ornithologen-

Congress in Wien.

Zu meinem lebhaften Bedauern bin ich durch

eine dienstliche Studienreise nach Russland, welche
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anzutreten ich im Begriffe stehe, verliindert, an den

Arbeiten des Congresses theilzunehmen. Mit lebhaftem

Interesse werde ich die VerhandUingen verfolgen, und

wünsche dem Congresse in wissenschaftlicher und prac-

tischer Hinsicht recht gedeihliche Resultate.

Mit vorzüglicher Hochachtung

gehorsamst

Wilh. Blasius."

Es ist ferner, bevor wir wissenschaftlich debattiren.

Folgendes in Anregung zu bringen. Da die Charwoche
ausserordentlich für kirchliche Zwecke in Anspruch

genommen ist, finde ich es in Ordnung, am Donnerstag

Abend, wenn es ii-gendwie möglich ist, die officiellen

Sitzungen des Congresses zu schliessen, damit der

heilige Charfreitag, an dem ja die ganze Christenheit

an Anderes, als an die Wissenschaft denkt, auch durch

den Congress geheiligt sei. Sollten die Fragen, die uns

beschäftigen, bis dahin nicht in extenso ei'örtert werden
können, so können wir uns in der Nachmittags-Sitzung

von Donnerstag besprechen, wann wir vielleicht in einer

Art kleinem Privatcirkel weiter darüber sprechen

können. Dieses, glaube ich, wäre wohl im Interesse

der Anwesenden gesprochen.

Ich bitte nun den Herrn Dr. Blasius, den

Vorsitz zu übernehmen.
(Dr. Blasius übernimmt den Vorsitz.)

Vorsitzender Dr. Blasius: Meine Herren! Ehe
wir in die Discussion unseres heutigen Thema's ein-

treten, gestatten Sie mir, sowohl im Namen meines

Freundes, des Herrn v. Tsc husi , als in meinem Namen,
Ihnen für die Wahl in das Präsidium der III. Section

unseren gehorsamsten Dank abzustatten. Ich bitte zu-

gleich, uns nachsichtig zu behandeln, da ich wenigstens

für meine Person keine Uebungen im Präsidiren der-

artiger grosser Versammlungen habe und bitte Jeden,

seinerseits das Präsidium gütigst unterstützen zu wollen.

Was die Geschäftsleitung anbetrifft, so werde ich, wenn
die Herren einverstanden sind, bitten, dass alle Anträge,

die eventuell gestellt werden, dem Präsidium schriftlich

eingereicht werden, da nur dann ein üeberblick für

das PräsidiiUB überhaupt möglich ist. Da ich nicht

weiss, ob alle Herren des Italienischen und Französischen

mächtig sind, so habe ich mehrere Herren gebeten,

wenn in anderer als deutscher Sprache gesprochen
wird, ein kurzes Resume des französisch und italienisch

Gesprochenen zu geben. Wenn die Hei'ren damit ein-

verstanden sind, so würde in dieser Weise die Sitzung

geschäftlich geleitet werden. (Zustimmung.)
Meine Herren ! Unser heutiges Thema handelt

über die Einrichtung von ornithologischen Beobach-
tungsstationen womöglich in allen Ländern der

Erde, also internationale Beobachtungsstationen. Da
ich nicht weiss, ob alle Herren sich mit dieser

Frage eingehend beschäftigt haben, so will ich nur

erwähnen, dass wir uns nicht unter Beobachtungs-
stationen solche Stationen vorstellen müssen, wie sie

zum Beispiel jetzt seitens einer Reihe von Regierungen
am Nordpol, resp. am Südpol, errichtet worden sind,

das heisst also Stationen mit grossem Beobaclitungs-

material, mit einer Reihe von wissenschaftlich gebildeten

Männern, mit grossartigen Instrumenten u. s. w,, sondern

dass es sich nur darum handelt, in den einzelnen

Ländern passende Persönlichkeiten zu finden, die diese

ornithologischen Beobachtungen anstellen, fernerpassende

Persönlichkeiten zu finden, die diese ornithologischen

Beobachtungen einsammeln und wissenschaftlich ver-

arbeiten, also verhältnissmässig eine einfache Frage,

wenigstens durchaus nicht so complicirt, wie die Ein-

richtung von anderen wissenschaftlichen Stationen. Ich

erwähne das, damit von vorneherein kein Missver-

ständniss entstehe. (Foitseuung folgt.)

Ornitliologisclie Notizen aus Datscliitz.

(Fortsetzung.)

Verzeichniss der im Schlosspark zu Datschitz

in Mähren brütenden Vogelarten.

1. Ulnla aliico. Waldkauz, brütete einmal in

einer hohlen Kastanie.

2. Suniia noctna. Steinkauz, alljährlich auf dem
Schlossthurm.

3 Jnnx torqnilla. Wendehals, alljährlich 1 bis

2 Paare.

4. Picus major. Grosser Buntspecht, brütete zwei-

mal in holilen Bäumen.
5. Alauda arveiisis. Feldlerche, einmal ein Nest

auf einer der Wiesen gefunden.

6. Embei'iza citriiiella. Goldammer, alljährlich

häufig.

7. Passer montanns. Feldsperling, alljährlich in

hohlen Bäumen.
8. Passer domesticus. Haussperling, alljährlich

häufig.

9. Pyrrhula serinus. (Girlitz-Gimpel,) sonst sehr

häufig, jetzt schon selten 2— 3 Paare.

10. Friiigilla carduelis. Distelzeisig, alljährlich

häufig.

11. Fringilla caunabiiia. Bluthänfling, alljährlich

ziemlich häufig.

12. Fl'iugilla chloris. Grünfink, alljährlich ziem-

lich häufig.

13. Fringilla coelebs. Buchfink, alljährlich häufig.

14. Coccothraustes vulgaris. Kiisclikernbeisser,

nicht alle Jalire, nun schon mehrere Jahre nicht mehr.

15. Parxis coernleiis. Blaumeise, alljährlich ziem-

lich häufig in hohlen Bäumen und den Brutkästchen.

IG. Farns major. Kohlmeise, alljährlich, wie

coeruleus.

17. Parus ater. Tannenmeise, hielten sich in ver-

schiedenen Jahren mehrere Paare den Sommer über im

Garten auf, doch war kein Nest zu finden.

18. Farns jtalnstris. Sumpfmeise, alljährlich, wie

coeruleus.

19. Sitta europaea. Spechtmeise, alljährlich 1 bis

2 Paare.

20. Pica candata. Gemeine Elster, brütete öfters,

doch wurden die Nester zerstört, oder die ausgeflogenen

Jungen geschossen.

21. Corvus coruix. Nebelkrähe, hier und da werden

von einem oder dem andern Paare Brutvei-suche ge-

macht, doch die Nester zerstört oder die Brut.

22. Stnrnus vulgaris. Gemeiner Staar. Seit meh-

reren Jahren in hohlen Bäumen oder den Nistkästchen,

ziemlich häufig, einzelne Paare bringen 2 Brüten aus.

23. Certliia familiaris. Gemeiner Baumläufer,

nicht alle Jahre, auch öfters zwei Paare.

24. Motacilla alba. Weisse Bachstelze, alljährlich

im Entenhause, auch in hohlen Bäumen.

25. Oriolus galbula. Pirol, alljährlich ein Paar,

auch schon 2— 3 Paare.
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2G. Tiirdiis iiinsicus. Singdrossel, nicht jälirlich,

hie und da ein oder das andere Paar.

27. Tlirdlis ])ilaris. Wachholderdrossel. Seit einigen

Jahren 2, 3, auch ä Paare. Einzelne Paare mit zwei

Brüten.

28. Tlll'dus niei'ula. Schwarzdrossel (Amsel), meist

jährlich ein Paar, docii auch .Jahre, wo sie nicht brütet.

(Betreffs der Rohrsanger Calaiiiohi'i'pe, bin ich nicht im

Stande Auskunft zu geben, vermuthe jedoch dem Ge-

sänge nach, dass hie und da ein oder das andere

Pärchen von fluvialilis und arniidiiiacca in den über-

hängenden Büschen am Teich nistet. Für meine schlechten

Augen sind solche kleine \'ogeiarten, die meist sehr

versteckt leben und sich bewegen, leider nicht zu be-

obachten.)

29. llej^iiliis ilavicapillu.s. Gelbköpfiges Gold-

hähnchen, in einzelnen Jahren den ganzen Sommer zu

beobachten, doch kein Kest zu finden.

30. Jlypolais vulgaris. Gemeiner Spottvogel, brütet

häuficr, 10— 20 Paare und vielleicht in einzelnen Jahren

auch noch mehr.

31. Pli3ilo|»ii('U.st«' sihilafrix. Waldlaubvogel. In

einzelnen Jalacn hie und da ein Pärchen.

32. Sylvia niriiiea. Klappergrasmücke. In früheren

Jahren alljiihrlicher Brutvogel, nur selten brütend.

33. Sylvia atricapilla. Schwarzplättchen, alljähr-

lich häufiger Brutvogel, 10—20 Paare.

34. Sylvia ciiii'l't'a. Graue Grasmücke, alljährlicher

Briitvogel, nicht so häufig wie atricapilia.

'ob. Sylvia horteiisis. Garten-Grasmücke, alljähr-

licher Brutvogel, auch nicht so häufig wie atricapilia.

3G. Kilticilla phocilicunis. Garten - Rothschwänz-

chen, alljälirlicher Brutvogel in mehreren Paaren.

37. Ruticilla lifliys. Haus-Rothschwänzchen, all-

jährlicher Brutvogol.

38. Luscinia philoiuela. Gemeine Nachtigall, hat

ein Paar vielleicht m 2U Jahren zweimal gebrütet.

39. Muscicajta giisola. Gefleckter Fliegenfänger,

alljiihrlicher 15rutvo^^el in mehreren Paaren.

40. Lantus collurio. Rothrückiger Würger (Dorn-

dreher), alijährlicher Brutvogel, wird sehr verfolgt, seit

ich einen traf, der einen jungen ganz ausgefiederten

Spottvogel an einem spitzen Aestchen gespiesst hatte.

Auch sind die alten Spottvogel ganz ausser sich, wenn
ein solcher Würger in ihre Nähe kommt.

41. Hii'Hiido urbica. Ilausschwalbe. An den Ge-
bäuden, welche am Garten oder im Garten liegen.

42. Columba oenas. Ilohltaube, brütete das eine

Jahr ein Paar auf einer Weymeuthskief'er.

43. Steiiia cinerea. Feldhuhn. Brüten fast jähr

lieh ein oder zwei Paare, doch werden die Brüten gar

oft von Raubzeug zerstört. Heuer kam von einem
Paar die zweite Brut aus, nachdem das erste Gelege
zerstört wurde.

44. Stagnicola cliloropus. Kamm-Blasshuhn. Brü-

tete einmal, hatte das Nest an einem in das Wasser
hängenden Zweig befestigt, dass man von der einen

Brücke in's Nest sehen konnte. Das Gelege wurde
von den Wasserratten zerstört.

45. Anas boschas. Stockente. Einzelne Paare, an-

gezogen von den zahm gehaltenen Stockenten, oder

auch von denen auf dem Teich aufgewachsenen, die

nicht geflügelt werden konnten, dann im Herbste mit

andern Wildenten fortzogen.

Datschitz, den 9. Juli 1885.
Fr. T. Dalberg.

Züge aus dem Vogellebeii.
Von Victor Ritter von Tschusi zu SchmidhofTen.

Herr Graf Heinrich Thun, Präsident des , Salz-

burger Schutz- Vereines für Jagd und Fischerei" theilt

mir folgende interessante Beobachtung mit:

Im Revier Grödig des Herrn Dr. Ludwig Hof-
mann wurde eine Wiese gemäht, als plötzlich eine

Wachtel aufflog und im nahen Kornfelde einfiel. Die
Leute sahen an der betreffenden Stelle nach und fanden
daselbst ein Nest mit 9 Eiern. Statt wie sonst, einen

derartigen Fund als gute Beute zu betrachten, blieb

[ das Gelege unberührt und liessen die Mäher ausser-

dem noch das Gras um das Nest herum stehen. Als

selbe nach dem Frühstücke wieder hinkamen, befand
sich nur mehr ein Ei in dem Neste. Kaum hatten sich

I

nun die Leute und der eben anwesende Jäger Schweitzer

i

zurückgezogen, bemerkten sie, wie die alte Wachtel
aus dem Kornfelde herbeilief, mit den Zehen das letzte

Ei ergriff und damit in das Kornfeld flog, wo sie, vor
I Störungen sicher, wohl auch die übrigen Eier in-

' zwischen hingetragen hatte.

I Infolge dieser Episode fällt mir ein, dass wir vor
' 2 Jahren frische Rebliühnergelege fanden, die einige

Tage darauf verschwunden waren. Nach vorstehender

Beobachtung wäre eine gleiche Sicherung der Eier

durch die Rebhühner nicht ausgeschlossen.

Eine ähnliche Beobachtung bei Stockenten ver-

danke ich gleichfalls Herrn Grafen Thun. Eine Stock-

ente hatte auf einem Schlossteiche Junge ausgebracht.

Die öftere Besichtigung derselben mochte jedoch der Ente
! gefährlich erscheinen, und um die noch kleinen Jungen
zu sichern, ergriff' sie diese mit dem Löffel (Schnabel)

und trug sie einzeln einem benachbarten Weiher zu.

Ueber das Wegtragen junger Vögel — besonders

bei- Waldschnepfen — verzeichnet die Literatur ver-

schiedene Fälle, doch divergiren die Beobachtungen
vielfach bezüglich der Art und Weise, wie selbe ge-

schieht. Vielleicht regen diese Zeilen Andere zur Wit-

theilung ähnlicher interessanter Vorkommnisse an.

Kürzlich hatte ich in meinem Garten Gelegen-

heit zu beobachten, wie eine Kohlmeise (P. major) ihre

Jungen der ihnen vermeintlich drohenden Gefahr zu

entziehen wusste.

Eine Gesellschaft der genannten Meisen, welche

erst wenige Tage vorher das Nest verlassen haben
mochten, erschien in meinem Garten und zog eifrig

lockend, langsam von Baum zu Baum. Ich befand mich
in der Nähe und ahmte den Ruf der jungen Dorn-

drehers (L. collurio) nach, worauf die Meisen aus Neu-
gierde herbeikamen, und da ich mich ruhig verhielt,

sich mir ganz näherten. Als mich jedoch eine der

alten Meisen gewahrte, stiess sie ihren Warnungsruf aus,

worauf die Jungen bis auf zwei sich flüchteten. Letztere

hüpften nur wenige Schritte von mir entfernt herum und

kümmerten sich nicht um das Warnungsgeschrei der

Alten. Dieser mochte meine Nähe denn doch bedenklich

erscheinen, und da das Rufen ohne Erfolg blieb, so griff

eine der Alten zu einem energischeren Mittel, die vor-

witzigen Jungen zu retten : sie stiess einfach, an die

beiden Jungen heranfliegend, diese von ihrem Sitze

herunter und brachte sie so ausser meinen Bereich.

Ueber zwei ganz analoge Fälle bei Ligurin us

chloris und Lanius collurio habe ich früher in Caba-

nis Joiirn. für Ornith. (XV. 1867, p. 142 und XVIIL
1870 p. 275) berichtet.

Villa Tännenhof bei Hallein, im Juli 1885.
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II. Section. Populäre Ornithologfie.

Die Züchtung der Nachtigall.

Von Narcisse Masson.

So manche der hervorragendsten Schriftsteller

haben über die Nachtigall nahezu Alles gesagt und
geschrieben, was gesagt und geschrieben werden kann,

wie ich glaube, hat sich jedoch keiner hinreichend

über ihre Züchtung in der Gefangenschaft und über
die ihr zuzuwendende Sorgfalt ausgesprochen, und jene

Liebhaber, Avelche diesen liebenswürdigen Vogel zu

besitzen wünschten, sahen ihn gar häufig zu Grunde
gehen und sterben, ohne ihm helfen zu können, da
sie die Krankheiten nicht verhüten konnten, welche
stets eine Folge der Art und Weise sind, in der man
ihn aufzieiit, und auch weil man ihm in der Gefangen-
schaft nicht alles unentbehrliciie Futter gibt, und die

zu seiner Erhaltung nötliige hygienische Sorgfalt

widmet.
Selbstverständlich rufe ich nur aus diesem Grunde

in Vorliegendem die Herkunft und die Eigenschaften
dieses ausgezeichneten Virtuosen ins Gedächtniss
zurück, und will es nach meinen eigenen Erfahrungen
versuchen, nicht ihn neuerdings zu beschreiben, wohl
aber die Liebhaber und Züchter aus einigen Ver-
haltungsmassregeln Nutzen schöpfen zu lassen, die ich

meinen praktischen und täglichen Studien entnehme.

Ich werde mir nur an einigen Stellen erlauben,

einige Auszüge aus den \A''erken der vorzüglichsten

Autoren wieder zu geben, um meine Argumente zu
bestätigen, und um jene Liebhaber besser zu belehi-en,

die ihre reizenden Zöglinge erhalten wollen. Die Nachti-

gall ist ein kleiner Vogel mit röthlichem, braunem
und graulichem Gefieder, und mit einem hinreissenden

Gesang, der mit seiner weithin schallenden Stimme
die lauschigen Plätzchen des nächtlichen Thaies und
die hochstämmigen Wälder belebt.

Sie stellt alle anderen Sänger des Feldes und
des Waldes in den Schatten, durch die vollendete

Harmonie ihrer verschiedenen Talente, durch die

reiche Mannigfaltigkeit ihrer Melodien und durch den
Umfang ihrer Stimme.

Die Nachtigall bezaubert stets und wiederholt

sich niemals in pedantischer Weise : wenn sie einige

Läufe wiederholt, so ist diese Wiederholung stets

belebt durch neue Aceentirungen, wie nur sie solche

zu geben vermag, verschönt durch neue Zusätze, wie

solche nur ihr eigen sind.

Sie beherrscht alle Gesangsweisen
;

gibt alle

Eindrücke wieder; sie bemächtigt sich aller Charactere,

und weiss überdies deren Wirkung durch ebenso
glücklich gewählte als abwechselnde Contraste zu
verstärken.

In Buffon's Werk liest man Folgendes:

„Dieses bezaubernde Geschöpf schickt sich in

den ersten Frühlingstagen an, den Lobgesang der

Natur zu singen ; es beginnt mit einem schüchternen
Präludium, mit schwachen, fast unentschiedenen Tönen,
gleichsam als wollte es die Kraft seiner Stimme erst

erproben, imd die, welche ihm zuhören, erst interessiren;

bald jedoch nimmt sich dieser Meister, dieser unüber-
troffene Künstler, zusammen, begeistert sich allmählich,

erwärmt sich und zögert nicht länger die unerschöpf-

lichen Hilfsquellen seines unvergleichlichen Organes
in ihrer ganzen Vollkommenheit zur Geltung zu

bringen: glänzende Kehllaute; lebhafte und leicht

hinfliessende Läufe mit Gesang verschmolzen, ebenso
rein als wohlklingend; ein aus dem Inneren hervor-

kommendes, gedämpftes Gemurmel, für das Ohr nicht

wahrnehmbar, aber dazu angethan die Wirkung der

hörbaren Töne zu verstärken, hastige, brillante und
reissende Rouladen, mit Kraft und selbst wohlklingen-

der Härte gegliedert; klagende, mit Weichheit caden-

cirte Accente ; scheinbar kunstlos gezogene, jedoch
seelenvoll gehaltene Töne ; bezaubernde und durch-

dringende Laute ; wahre Liebes- und Wohllustseufzer,

die aus innerster Seele zu kommen und zu beweisen

scheinen, wie heftig das kleine Herzchen schlägt, und
welche bei empfindsamen Personen eine süsse Heiter-

keit, gemischt mit rührender Träumerei und grenzen-

loser Bewunderung hervorbringen.'^

Diese Vollendung kommt jedoch nicht allen Indi-

viduen zu, denn es gibt auch solche mit mittelmässigem

Gesang. So z. B. beherrscht ein schlechter Sänger
nur eine geringe Partie der grossen Menge von
Motiven, welche einer guten Nachtigall geläutig sein

müssen, und wiederholt dieselben beständig, ja, ich

möchte sagen, bis zum Ueberdruss.

Dieser Unterschied in der Qualität zwischen dem
einen und dem anderen beruht wahrscheinlich auf

den verschiedenen Verhältnissen, unter denen das

Leben der Vögel verläuft ; denn die hygienischen

Bedingungen scheinen bei ihrer Ausbildung die erste

Rolle zu spielen.

(Fortsetzung folgt.)

III. Section. Geflüg'el- und Taubenzucht.

Vom Eierlegen.

mittel dasselbe zu befördern.
(Fortsetzung,)

Hierauf legt man ihnen, versuchsweise, einige

künstliche Eier unter ; sie nehmen allmählig die Hal-
tung von Bruthennen an und endlich entschliessen sie

sich ganz ordentlich zum Brüten. Der Deckel der
Kiste wird dann bei Seite geschafft; sie bekommen
etwa 20 Eier und selbst mehr, je nach ihrer Grösse.

Alle diese Vorbereitungen erfordern 8—14 Tage.

Einige Thiere weigern sich indessen hartnäckig die

gezwungene Mutterrolle zu übernehmen ; diese muss
man dann für die Küche mästen.

Es ist bemerkenswerth, dass die Nachkommen-
schaft einer Truthenne, welche eine gute Mutter und
eine gute Brüterin ist, stets von deren Tauglichkeit

etwas erbt. Wenn sich in gewissen Ländern die Trut-

hühner dem forcirten Brüten widersetzen, so liegt dies

darin, dass man sie nicht gehörig mit Berücksichtigung

des ins Auge gefassten Zweckes ausgewählt hat.
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Die Truthühner, welche sich schliessiicli ent-

schlossen haben, dies ist der gebräuchliche Aus-

druck , können ohne Unterbrechung 4 — 5 Brüten

machen. Man hat selbst solche gesehen, die bis auf 8

stiegen.

Bei jedem Ausschlüpfen führt eine einzige Jlutter

alle Küchlein, und die übrigen setzen ihr Geschäft als

Brutmaschinen fort.

Die Truthenne gibt sich gern zur Erziehung von

Vögeln, welche einer anderen Art angehören, her, von

Küchlein und selbst von Fasanen. Ich kenne grosse

Fasanerien, in welchen man sich die Fähigkeiten dieses

gelehrigen Vogels zu Nutzen macht.

Um sich gute Brut-Truthennen zu verschaffen,

welche auf dem Meierhofe iür die Aufzucht grosser

Mengen von Küchlein so gute Dienste leisten, thut man
am besten sich nach Houdan (Seine-et Oise) zu wen-

den, wo die Zucht und Verwerthung dieser nützlichen

Bundesgenossen eine wahre Specialität bildet.

Der Kapaun, dieser Oheim der Küchlein, ist

im Stande gelegentlich — nur in geringerem Masse, —
dieselben Dienste zu leisten, wie die Truthenne. Um
sich seines guten Willens zu versichern, beginnt man
damit, ihn zu berauschen, indem man ihn ein volles

Glas Bordeaux-Wein saufen liisst, hierauf steckt man
ihm den Kopf unter den Flügel, nimmt ihn sachte in

beide Hände, hebt ihn auf, und setzt ihn in sanfte,

rotirende Bewegung, bis er fest eingeschlafen ist. Hierauf

setzt man ihn vorsichtig auf ein im Vorhinein vorbe-

reitetes, und mit einigen Eiern belegtes Nest nieder.

Bei seinem Aufwachen weckt die Berührung dieser

Eier, die von der Hitze, die er ihnen mittheilte ganz

warm sind, in ihm Brutinstincte, und er setzt, wie dies

eine Henne thun würde, die mütterliche Arbeit bis

zur Beendigung fort. Hierauf übernimmt er die

Führung der Kleinen, nachdem sie ausgeschlüpft sind,

ganz so wie es eine echte Mutter thun würde.

Auf dieselbe Weise liisst man den Kapaun
Küchlein an Kindes-Statt annehmen, welche er nicht

ausschlüpfen machte, indem man ihm, sobald er ein-

geschläfert ist, vorsichtig eines der Kleinen nach dem
anderen unter die Flügel schiebt, mit deren Aufzucht

und Führung man ihn betrauen will. Bei seinem Auf-

wachen entlockt ihm die Berührung der Küchlein

schwache Freudenrufe und mit der grössten Bereit-

willigkeit in der Welt unterzieht er sich ihrer Auf-

zucht. (Fortseuung folgt.)

Die Geflügelausstellung; in Kopenhagen.

(Kacli dem englischt ii Berichte.)

Die erste internationale Geflügelausstellung in

Kopenhagen wurde Freilag, den 3. Juli d. J., eröffnet

und Montag, den 6. Juli, geschlossen, nachdem am
2. Juli bereits die Preisrichter ihres Amtes gewaltet

hatten. Es war im Kosenberg-Sclilossgarten ein Raum
für die Ausstellung dem Comite zur Verfügung gestellt

und ihm von der Regierung eine Subvention von
4000 Kronen bewilligt worden. Der Garten, dessen

Hauptwege von hohen Bäumen beschattet und mit

Statuen geziert sind, war überdiess reich mit Fahnen

und Bannern beflaggt und bot einen angenehmen Auf-

enthalt, sowohl für die Ausstelhuigsobjecte, wie für

die Besucher. Das Unternehmen war von schönem
Wetter begünstigt und am Tage der Eröffnung hatte

sich eine festlich gekleidete Menge von Damen und
Herren eingefunden, um den König und die Königin

von Dänemark mit deren Hofstaat zu erwarten, welche
mehrere Stunden des Voimittags der Ausstellung wid-

meten. Das Comite hatte einen der Garten - Pavillons

zum Empfange der Allerhöchsten Herrschaften aufs
Geschmackvollste ausgestattet und als dieselben ein-

traten, sang ein schöner Chor einige nationale Lieder,

worauf nach den üblichen Ansprachen die Ausstellung

für eröffnet erklärt wurde. Die Preisrichter waren ins-

gesammt den Mitgliedern des Hofes vorgestellt worden,

um diesen dann als Führer in den einzelnen Sectionen

der Ausstellung zu dienen. Dem englischen Juror

(Mr. A. Comyns) ward die Ehre zu Theil, das Königs-

paar, dem sieh die Kronprinzessin anschloss, durch

die Hühnerabtheilung zu geleiten und demselben die

erwünschten Auf kläruiigen zu geben, während Herr
Polvliet atis Holland den Kronprinzen durch die Abthei-

lung für Tauben führte, für welche Seine königliche

Hoheit grosses Interesse an den Tag legten.

Die Ausstellung wurde, da sie eine internationale

war, auch vom Auslande reichlich beschickt, doch war
England nur schwach vertreten. Es waren zwar von

dieser Seite zahlreiche Anmeldungen erfolgt, die jedoch,

namentlich was die Hühner betrifft, nicht eintrafen.

Es ist dies umsomehr zu bedauern, als trotz der Ein-

wände, die man gegen die Länge der Reise erhob, die

Vögel innerhalb 40 Stunden dieselbe hätten zurücklegen

können und wir Zeugen davon waren, mit welcher

Sorgfalt die Tiiiere behandelt wurden. Gleich bei ihrer

Ankunft wurden dieselben auf's Sorgfältigste thier-

ärztlich untersuclit und alle, welche ein Anzeichen von

Krankheit boten, von den gesunden getrennt und in

besondere Käfige eingetheilt. Für eine gesunde Unter-

bringung aller Vögel war in der besten Weise Sorge

getragen, indem jeder Auslauf reichlich mit Sand und

Kies bestreut war, die Nahrung nicht zu reichlich und

Grünzeug nach Bedürfniss gereicht wurde. In dieser

Hinsicht war die Wartung eine ausgezeichnete und

das Comite war bestrebt, allen Wünschen der Aus-

steller gerecht zu werden. Wir bedauern nur, dass

England nicht in einer diesen Bemühungen entspre-

chenden Weise vertreten war. Nicht nur, dass die

Beschickung eine geringe war, aber aucli die vor-

handenen Exemplare waren durchaus keine würdigen

Vertreter der Geflügelzucht Englands und wenn unsere

Aussteller nicht die volle Zahl der für sie bestimmten

Preise erhielt, so ist dies nur ihre eigene Schuld. Wenn
sich unsere Aussteller ohne Rückhalt betheiligt und

gutes Materiale geschickt hätten, so wäre es ihnen

wahrscheinlich nicht schwer gefallen, den Sieg über

alle anderen davon zu tragen. Wir hoffen, dass, wenn

das Comite sich ein nächstes Mal zur Veranstaltung

einer internationalen Ausstellung entschliesst, es von

unserer Seite bessere Unterstützung finden wird. Um
sich dessen zu versichern, möchten wir aber ein anderes

Arrangement und bestimmte Preise für jede Classe

als wünschenswerth hinstellen. Dies würde dann alle

Interessenten mehr befriedigen, denn die Unsicherheit

in dieser Beziehung mag in vielen Fällen das Nicht-

erscheinen der angemeldeten Objecte veranlasst haben.

(Fortsetzung folgt.)
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IV. Section. Brieftaubeniv-esen.

, Die in Brüssel erscheinende Brieftaubenzeitung

,L'Epervier" bringt in ihrer letzten Nummer folgende

nicht uninteressante Auslassung

:

In einer der letzten Sitzungen der Repräsentanten-

Kammer, kam ein Vorfall zur Sprache, der sich in

Spa ereignete, wo „Leute aus den besseren Ständen'

überrascht wurden, als sie sich gerade den Freuden

der Roulette und des Trente-et-quarante hingaben.

Man hatte den Justizminister, Herrn D e v o 1 d e r

um Aufklärungen gebeten, und dieser billigte voll-

ständig die Art und Weise, in welcher der Gerichts-

hof gegen die angeklagte Gesellschaft in Spa vorge-

gegangen war.

Der Moniteur erzählt den Vorfall folgender-

massen :

Justizminister Herr Devolder: — Man
kann das Vorgehen des Gerichtshofes nicht tadeln,

der des Nachts seines Amtes handelte , indem er

Gensdarmen einschreiten liess ; um die Ueberlretung

des verbotenen Spieles zu constatiren, musste man sich

natürlich in die Spielhölle zu der Stunde begeben, zu

welcher gespielt wurde.

Das Verhalten des Gerichtshofes war demnach
ein correctes und natürliches.

Herr D'Andrimont: — So behandelt man
Leute aus den besseren Ständen nicht. (Heiterkeit).

Herr de Caraman: — Man kann keinen Unter-

schied machen.

Herr Devolder: — Machen wir doch diese

Unterscheidungen nicht ! Der Gerichtshof hat zwischen

Leuten aus den besseren Ständen und Leuten aus dem
Volke keinen Unterschied zu kennen. (Sehr gut

!

Rechts.) Er hat nur zu untersuchen, ob eine Ueber-
tretung stattgefunden habe und von der gesellchaftlichen

Stellung Jener, welche sie begehen, abzusehen.

Wenn dem anders wäre, würde das ehrenwerthe

Mitglied der erste sein, der protestiren würde.

Herr D'A n drimont: — Wenn ich von Leuten
aus den besseren Ständen spreche, so geschieht dies

nur im Gegensatze zu den Gaunern ; ich habe stets

die Leute aus dem Volke ebenso respectirt wie irgend

Jemand.
Dieser Vorfall schien uns auch für die Brief-

taubenfreunde seine Wichtigkeit zu haben, darum wir

die Worte des ehrenwerthen Justizministers hervor-

heben : Leute aus den besseren Ständen und

Leute aus dem Volke sind vor dem Gesetze

gleich ; sobald ein Vergehen begangen wird, müssen
die Schuldigen bestraft werden, was immer für eine

gesellschaftliche Stellung sie auch einnehmen.

Wir erlauben uns den Herrn Minister darauf

aufmerksam zu machen, dass die Leute aus den
besseren Ständen, indem sie dem Taubenschiessen

huldigen, Uebertretungen begehen, gegen welche das

Gesetz vorgebaut hat

!

Auch da muss der Gerechtigkeit freier Lauf ge-

lassen werden !

Vereiiisangelegenlieiteii.

Neu beigetretene Mitglieder.

Herr Moriz Widhalm in Simmering, Haupt-

strasse 73. (Durch Herrn Josef Kub elka.)

Herr Carl Dauscher, Amtsvorstand des Post-

amtes Simmering. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)
Herr Loüis Täuber, Fabriks-Gesellschafter in

Simmering. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Todes-Anzeige.

Den 12. Juli starb zu Windsheim bei Neu-
stadt am Aisch

Johannes Andreas Jaeckel,
kÖDiglicher Pfarrer und Kamerar, vieler gelehrter Gesellschaften ordent-

liches, correspondirendea und Ehren-Mitglied,

nach längerem Leiden, im 64. Lebensjahre.

Zahlreiche gründliche Arbeiten auf dem
Gebiete der Vogel-, Säugethier- und Fischkunde
sichern dem Verstorbenen ein ehrendes Gedächtniss.

Von Tsohnsi zu St^liniidhofTon.

Zuwachs zur Büchersammiung.

Josef Tal sky. Die Raubvögel Mährens,

schenk des Verfassers.)

(Ge-

L. Taczanowski et Comte H. v. Berlepsch.

Troisieme liste des Oiseaux recueiilis par M. Stolz-

mann dans r Ecuadeur. (Geschenk des Freiherrn von

Berlepsch.)

Hans von Berlepsch. Descriptions of three

new Species of Birds from South America. (Geschenk

des Verfassers.)

Hans V. Berlepsch und Dr. Hermann v.

Ihering. Die Vögel der Umgegend von Taquara

do mvmdo novo, Prov. Rio Grande do Sul. (Geschenk

des Freiherrn von Berlepsch.)

-=ä-f<3«:>^

S p 1" e c h s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik

Redaction keine Verantwortlichkeit!

übernimmt die

Zweck des Sprechsaales ist „die sachliche Dis-

cussion" wichtiger und interessanter Fragen aus den

verschiedenen Gebieten der Ornithologie.

Anonym eingehende Fragen und Antworten werden

nicht aufgenommen, die Namen der Einsender können

indess auf Wunsch verschwiegen werden.
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Collectiv-Anzeiger.
Jede darin aort^'-noninifiit' Aiiii'>ii.-i>, \v.-li-li'( ilen

Ifatim von ü I'eülzeil«*» (dreifatli ye ipaltt-n) niclit

überschreitet, koi^tet für jerto Einrückuug 20 kr.,

für liei) Kaum l'i-* zu 10 Peliizeik*n ist -10 kr. zu
eutrichlon. Jini^rato grosse ror AusdelmuiiK uulor-

liefen dem allgfiui-iiien Inserlioiihtarife.

Florian Ratschka,
Wien, I., Laurenzerbor^,

hat sehr zaliiue und gut spreelicudo

Pn|ia^cieil zu milssigen Preisen

abzuireben. ,;;

Tjdelfink mit Schlag i"

mit Ali^at/. I|IM>1>) zii liautVii gesiiclit.

Offerte unter Preisangabe an (20)

J. Schmldseder, Vllt.. Floiiani^a^sc 12.

i:iir<-n|iri-ls Krrliii ISS4.

Insectenmehl
von crfttt'ii Aiit"iit;i.U'ii uiiil l'.niL^flii ii'ien als bo»ti-<

vmtl billii,"^tes l-'nlter annkaunl zur Anfziioht vcii

l'asaiini u. TreieN läelirifccl ; No^vie zur Fdticniug
üunimtlicher iitNccteiilresHeiiiler V&rel.

öKilo incl. Bt-'ulel franco Mk. 5.— per Centn. Mk. 37,öO.

Alleinige Fabrikation und Verkauf bei

Oeoric IVlnereker,
Thierh.indluiit:.

Iteiliu f , \v.^ll'ti:.,^.> :-;. 1 1;;

1.2 junge Silber-Fasanen
werden /.u kaufen gesiielit. Offerte "'it l'rei-^-

angalie an HI. Section: |.. Petersplatz 12. ji

Pri'ii« H fl.

Kachfragen scliriftüili an ||, Section,

I., Petersplatz 12. cjä)

Kill ^ErOüt^tei* I4äli;;' in wenig-

stens U) Abtlieilungen getlieilt, wovon
je eine wenigstens 14 Zoll lang und
10 Zoll lioeh sein niuss, Kücken- und
Seitenwande von Holz und Vorder-

seite mit starkem Draht eingezogen

(2 ) sein soll, wird gekauft.
Offerte an II. Sectio», I., Petersplatz 12.

lOlSiBFSillipr (Orpliensirasilicke)

noch nie im Katig; verniansert, aber noch

singend wird gekanft oder auf Wunsch auch

gegen einen sehr zahmen Snial im Käfige

rein vermanserten, noch singenden

Zaunkönige eingetauscht. (23)

Gefällige Offerte an L. Planta, I., Tiefer Graben M.

Braut- Ente, Erpel,
wird zu kaufen gesuclit.

OÖ'erte unter Angabe des Alters und Prei-

ses an die III. Sectioil, Petersplatz 12. (24)

Kl. Salon-Kakadu, ein richtiges Paar, brntlustip. zabm

fl. 40; Weissolirsilticli Paar fl. 10; grosser Ale.xan-

dersittich zahm fl. 10; Wellensittich s Wochen
alt, eigene Zucht, Paar ö. 7 ; reinweisse Müvclien.

eigene Zucht, Paar fl. IG; Tigerünkcu, Jluskatlluken,

^lalabarfasänclien, Scliwarzko|)f-Nonnen, a Paar fl i ;

Indigo- (Papstlink), per Stück fl i\\ Diamantflnk fl. lO;

liefert unter Garantie lebender .Ankunft ilie Afiuarien-

handlung von

F. IVI. Findeis.
"Wien, III., I-Iaujitstraöse Sl. (17)

bezliglicli derer mau .sich <,'enilligst au Hcrrii Fritz Zeller, II., Untere

Douaiistrasse 13, Aveudeu «olle, erhalteu durch diese Fachzeitschrift

aussergewöhulich grosse Verbreitiiug im lu- uud Auslaude.

Z— . Xs.t:ex]3.a.ti3rL3ae

(ieflügel-Äiisstelluiig
in LINZ a. D.

vom 6. bis 13. September 1885.
Preise: SOU fl. in .Silber, grosse um! kleine silberne
Medaillen mit prachtvollen Diplomen. — Einen

Khrenpreis mit 20 fl.

(roüiirr .4l)Hatz In Kace- u. Luxus-Veliagel.
.4llllirlilllllKCII an ilaa VulkBfcsl - Coiuile bis
30. .Vugust. — Kein Standgeld. — Freie Rdck-

Sendung.

Llll/, am IS. Jtini l-'S',.

(44) Pas Volksfesl-Coniile.

ii^) I).

OrniiloptiiViirmliiWM,
^i e c 1 1 o II

fii I-

Geflügelzucht und Brieftaubenwesen,

I., Petersplatz 12,
hat abzugeben:

:l Stück

Kücken brauner Leghorns
s bis II) Wochen alt . tl. 3.

junge weisse Truthühner . fl. 5.

junge Rouen-Enten 3 Wochen
alt fl. 3.

Ml lss4cr Brut lichte Brah-
ma 11'

tl. 15.

10 is^4er Hrut blaue Creve-
coeur ff. tl. 1(1.

1-0 IS84er Brut Plymouth-
Rock ff ti. 2J.

12 lS84er Brut Cochln,

rebhuhnfarbig it'. . . . fl. 30.

Hans Maier in Ulm a./D..

iliiecler liuporl ilalieiiischer ProduLlc,

liefert

halbgewachsene
italienische Hühner und Hahnen :

Mnle DonkeKfissler ati ülni M. 1.20. Iraüco M. 1,40

scliwarze „ „ „ „ 1.20. ,, „ 1.40

tiüBte Gelbfüssler „ „ „ 1.4Ö, „. „ 1.60

relüE tiüiite Gelbf, „ „ „ 1.75, „ ., 2,--

reiüeschw.Lamotla 1.75, „ „ 2.-

Rlesengäiise, Ealen, Trütlfitiier billigst.

HüDderlwelse Mlliger. (243, Preisliste postfrei.

Metall Vogelkäfige
iii^ii,-^'iiiil,Mf Nulcli'^ ganz. ci,iener /.weckmüssigstei

t/onitlruction und Au'.stattuiig,

in rersi'kirdeiien flriissen. rjf.M'^-^
[lackirt oder blank, für Stuben-), ' "

vögel aller Art.

KliOgliscIiclirn. rapacoien-
sUnder, Badeliliusilion. Erker tili .Nistkürbcbcn

,

Mslküslckon. Transiinrlkiisten, Futter- und Wasscr-
(iesiliirre etc.

S::^ BilUg^Bte Preise. -^giS
Auszug aus deuj Atte-.to des OrnitbologiBcbeo Ver-

eiues in Wien.
Wieu, 27. April 1877.

,ntlerru Ig. Scb m er b ofik y'a Wwe.
K« ger«lc)it uns zu Rroinem Vergnii);*:» Ihnen RU

beitittigeu, daaa wir <lie Mctnllkätlgo fUr Ötubenvuiiiel, welobe
bii* in ganz boaondorer Form und AuaütattunR «iirertigent
aeit Jftbrcn al" im Qebreucbe der uambHfleBtcii VogaU
Ktftitzi-T tind -Pdeiter Wlcc« tlvhend, arlir wohl kennen,
daa« » ir Ihr« Kiltige, StUnder und aooktigen dergteichun
1C).-i)uiiiitvn ftiiT Ilireii Wunaoli itcuerlicb einer Hi<rgf!Lltig'n

rrllt'iing uDtcrzu)^cn hat>en, tiud d«aa letztere abcrmaiv goxcigt
lifti, d n • a I b r <• in Rede » t e h e n d e n K r z e ti g n i • e
iu jidrr llezicbtiiig eiinz verzüglicb aind.

Wir haben inKbC"on<lcro gefunden: .**

I folgt die auafUbrIicbe DcgrUuduug obigen Urtbeilet.)

Uor ,\tisscliiiss lies (Iniillioloiiischcii Vereines in Wien."

Ig:. Schmerhofsky's Wwe.,

Briit-Eicr
Vom 1. Juni ab gebe ich wegen vorge-

rückter Hrntsaison Uruteier zu herabge-
setzten Preisen ab und zwar von:

Hellen Brahmas, das Dutzend zu . . 10 M.
Gelben Cochins. das Dutzend zu . .10 M.
Blauen Creve-coeurs, das Dutzend zu 12 M.
Goldhalsigen Phönix - Hühnern, das

.<tüek zu 2 M.
das I)ut/.i-iid zu 20 M.

Schwarzen Phönix-Hühnern, das Stück
zu 3 M.
das Dutzend zu 30 M.

Siiinintliche Zuchtstämme bestehen nur aus

Tiiieren von Hochprima-Qualität.
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I. Section. Wissenschaftliche Ornitholog'ie.

Eine ornithologische Localsammlung auf

Schloss Pernstein in Mähren.
Aufgenommen von Josef Talsky.

(Schluss.)

XIII. Ordnung: Scolopaces. Schnepfen.

IViiineniiis, Cu\.
120. arquatus, C u v. Grosser Brachvogel.

Zwei Exemplare, eines davon mit der Etiquette:

»Sokolnitz, 1855.

l§eolo|iax, Jjiuii.
121. rusticola, L. Waldschnepfe. Ein Stück.

Von Waldschnepfen wurden, nach der Sclmssliste

des Jaofdjahres 1883/4, auf sämmtlichen gräfl.

Herrschaften 60 Stücke erlegt.

Gallinago, IJeacIi.
122. scolopacina, Bp. Becassine. Fünf Stücke.
123. gallinula, Linn. Kleine Sumpfschnepfe

Zwei Exemplare, wovon eines am 9. De-

cember 1882 bei Blazowitz, Herrschaft Sokolnitz,

auf einer Feldjagd erlegt.

Totaiiiis, Beeilst.
124. ochropus, Linn. Punktirter Wasser-

läufer. Ein Weibchen, erlegt im April 1867

am Iviner Teiche, Herrschaft Rozinka.

AeUfls, 111.

125. hypoleucus, Linn. Flu s suf er 1 auf er.

Ein Exemplar.

XiV. Ordnung : Anseres. Gänseartige Vögel.

Aii!^ei> Briss.
126. cinereus, Meyer. Graugans. Ein Exemplar.

127. s e g e t u m , Meyer. Saatgans. Ein Exemplar,

erlegt bei Unter -Rosicka, Herrschaft Rozinka,

1874.

Anais^ liian.
128. boschas, L. Stockente. Zwei Erpel.

129. acuta, L. Spiessente. Ein Weibchen und

zwei Männchen. Eines der letzteren wurde auf
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der Herrschaft Sokolnitz 1860, das andere auf

dem Gute Rozinka, Jviner Teich, 1SG5 erlegt.

130. querquedula, L. Knäckente. 2 ,^, 1 9-
1.31. crecca, L. Krickente. 2 </, 1 9-

Fiiligiila, ^^lepli.

132. nyroca, Güldenst. Moorente, 2 r/'.

1 33. c r i s t a t a, L e a c li. R e i h e r e n t e. Zwei Erpel,

einer von der Herrschaft Rozinka, 1863.

Claujt:iila, Boie.
131. glaucion, L i n n. Schellente. Ein ausge-

wachsenes Miinnchen.

jflerji^ii.s^ liiiiii.

1 35. m e r g a n s e r, L. Grosser Säger. Zwei ,^.

XV. Ordnung: Columbidae. Taucher.

Potlireii.oi. l.ani.

136. cristatus, Linn. Haubentaucher. Zwei
Exemplare.

137. rubricollis, Giu. R o th li al sige r Steiss-
fuss. Drei Stücke.

138. minor, Gm. Zwergst eissfuss. Ein Stück.

Carito. Ijarep.
139. cormoranus, II. et W. Kor m o r a nscharbe.

Zwei Exemplare, ein älterer und ein jüngerer

Vogel. Beide wurden auf dem oben erwähnten

Tümpel bei derSokolnitzcr Zuckerfabrik erbeutet.

XVI. Ordnung : Laridae. Mövenartige Vögel.

liCstris, 111.

140. Buffoni, Boie. Kleine Raubm üve. Erlegt

auf der Herrscliaft Rozinka, in der Kähe des

Roznaberges, vom derzeitigen gräflichen Forst-

meister Herrn Wl. Wejpustek, am 13. Sep-

tember 1882. — Dieses Präparat stimmt mit

der von mir in der „Zeitschrift für ge-

sammte Ornithologie", Heft I., pag. 14,

beschriebenen und zur selben Zeit in Tirol

erbeuteten kleinen Raubniove in Grösse und
Fai-be des Gefieders auftallend überein. Sein

Vorkommen im westlichen Mähren liefert

zugleich einen weiteren Beweis für den all-

gemeinen Zug der Raubmöven im Herbste des

Jahres 1882, über den auch der italienische

Ornithologe Dr. B. Schiavuzzi*) seinerzeit

eine übersichtliche Darstellung geliefert hat.

Fasst man nun zum Schlüsse alle hier aufgeführ-

ten Arten und die Anzahl ihrer Vertreter zusammen,
so erhält man folgende

allgemeine Ueber sieht:

I. Ordnung: Raubvögel ... 23 Art. 46 Exempl.
n. „ Spaltschnäbler . 2 , 2 ,

ni. „ Sitzfüssler ... 4 „ 16 „

IV. , Krähen .... 7 , 16 ,

V. , Klettervögel . . 6 , 14 ,

VI. , Fänger .... 14 , 25 „

VII. , Sänger . . . . 28 , 55 ,

Ffirtrag . 84 Art. 1 74 Exempl.

*) Zeitschrift für die gesammte Ornithologie, Heft II.

pag. 100. Herausgeber: Dr. Jul. v. Madaräsz. Budapest, 1884.

Uebertrag . 84 Art. 174 Exempl.
VIII. Ordnung: Dickschnäbler . 14 , 22 .

IX. , Tauben .... 2 . 2 ,

X. , Scharrvögel . . 5 , 15
XI. . Stelzvögei . . . 5 , 5
XII. „ Reiherart. Vögel 9 „ 15
XIII. , Schnepfen ... 6 . 12
XIV. , Gänseart. Vögel 10 , 20 ,

XV. , Taucher .... 3 , 8 ,

XVI. . Mövenart. Vögel 1
,.

1 ,

Summa . . 140 Art. 274 Exempl.

Da nun weiters meinen Nachforschungen gemäss
die Zahl der bisher in Mähren erwiesener-
m a s s e n beobachteten Vögel etwa 247 Arten
betragen dürfte und zu den obigen 140 Arten der
Pernsteiner Sammlung , nach meinem Dafürhalten 33
dermalen noch fehlende, ohne besondere Miilie auf den-
selben Herischaften, wie alle übrigen, aufgebracht wer-
den könnten , so würde die vielbesprochene Collection

binnen kurzer Zeit bis auf 173 Arten anwachsen
können. Hierbei bleibt die Wahrscheinlichkeit keines-

wegs ausgeschlossen , dass aus der Jlitto der in Mäh-
ren seltener vorkommenden, von mir nicht in Be-
tracht gezogenen Vogelarten, immerliin noch manche
neue Species zufällig erbeutet werden dürfte. Auf
diese Art wäre es möglich, bei fortgesetzter, sach-
gemässer Beobachtung der auf den herrschaft-

lichen Gütern vorkommenden V^igel und fleissigem
Sammeln derselben, die rationell angelegte Samm-
lung in einer ^Veise zu vervollständigen, dass dieselbe

nicht allein als anziehende Sehenswürdigkeit der viel-

besuchten Burg zur Zierde gereichen, sondern als

locale Mustersammlung für das Studium der
vaterländischen Vogel weit eine der ergie-

bigsten Quellen bilden würde. Und das wünsche ich

von ganzem Herzen.

Sitzuiigs-Protükolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(ForUeizuug.)

Ich werde mir nun erlauben, einen kurzen Ueber-
blick zu geben über das, was in dieser Frage bisher

wissenschaftlich und literarisch geleistet worden ist.

Meine Herren ! Sie finden fast in allen Ornitho-

logien eine Reihe von Beobachtungen über den Vogel-

zug und über Brutverhältnisse der Vögel, Sie finden

das aber — ich erwähne nur Naumann, Brehm u. s. w.

— für ganz bestimmte Länder unter Umständen nur

für die betreffenden Gegenden, in welcher der Orni-

thologe lebte. Die Idee, ornithologische Beobachtungen
methodisch über einen grossen Länderkreis zu machen,
stammt, soweit ich in der Literatur bekannt bin, von

demjenigen Herrn, von dem wir soeben das Telegramm
erhalten haben, von Herrn Baron de Selys-Long-
champs. Dieser Herr hat auf Anregung der Aca-

demie royale de Beige zuerst versucht, derartige Beob-

achtungen nicht bloss für die Ornithologie, sondern auch

für andere Gruppen des Thierreichs, für Insecten,

Reptilien, für Säugethiere, Winterschläfer etc. und im

Gebiete der Botanik zusammenzustellen, und die könig-

liche Academie der Wissenschaften in Belgien bat un-

bedingt das Verdienst, dieses Thema auf Anregung des

Baron de S e 1 y s - L o n g c h a m p s behandelt zu haben.
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Da ich wieder nicht weiss, ob den Herren die

Schrifstücke bekannt sind, so erlaube ich mir, die

betreffenden Abhandhingen und wissenschsf'thchen Ver-

arbeitungen umherzureichen.

Ich will erwähnen, dass Herr Baron de Selys-
Longchauips mit seinen Bestrebungen schon sehr

weit gekommen ist; er hatte wohl nur eine kleine An-
zahl von Beobachtungsstationen in Belgien selbst, in

den Niederlanden, in England, Frankreich, in der

Schweiz und in Italien, und zwar mit zum Theil noch

unvollkommenen Resultaten, aber er hat dennoch eine

Reihe höchst interessanter wissenschaftlicher Resultate

aus diesen Beobachtungen gezogen. Die betreffenden

Schriftstücke werde ich mir ebenfalls erlauben, herum-

zureichen, damit Diejenigen, welche über diese Frage

nicht orientirt sind, sichüber den Inhalt unseres Thema's
instruiren können.

In den Fünfziger-Jahren hat Middendorf in Russ-

land diese Idee weiter verfolgt und sein bekanntes Werk
„Isepiptesen" publicirt. Ich bedaure unendlich^ dass ich

vergessen habe, dieses Werk aus Braunschweig mitzu-

bringen ; doch hat Seine Excellenz Herr Staatsrath von
Schrenck ein Exemplar hier und war so gütig, mir

zu versprechen, dass er dasselbe in einer der nächsten

Sitzungen mitbringen werde.

Dann, meine Herren, kommt Deutschland in der

Geschichte der Beobachtungsstationen ; auf der orni-

thologischen Versammlung der Deutschen Ornitliologen-

Gesellschaft im Jahre 1874 in Braunschweig wurde
auf Antrag des leider nicht hier anwesenden, von uns

Allen gewiss hochverehrten Dr. Alfred Brehm ein

Comite für Beobachtiingsstationen gewählt, dem ich die

Ehre hatte, von Anfang an anzugehören. Dieses Comite
hat vom Jahre 1876 an, also bisher durch sieben Jahre
hindurch, Berichte publicirt im „Journal für Ornithologie"

von Cabanis. Ich erlaube mir, Ihnen hier diese Be-
richte zur Kenntniss herumzureichen.

Selbstständig von diesen Bestrebungen sind in

England in methodischer Beziehung ornitbologische

Beobachtungen angestellt worden, und zwar auf Ver-

anlassung der englischen Ornithologen-Gesellschaft unter

dem Protectorate der berühmtesten englischen Orni-

thologen, wie Newton, Sclater u. s. w. Der
Redacteur dieser Berichte ist Mr. John Harvey
Brown. Er hat zunächst über Schottland Berichte

geliefert, und dann sind in den letzten Jahren, vom
Jahre 1880 an, Berichte über ornitbologische Beob-
achtungsstationen in England erschienen, und ich er-

laube mir, Ihnen auch zur Kenntniss hier die schottischen

und englischen Berichte herumzureichen.
Wie Ihnen Allen bekannt sein wird, hat der hohe

Protcctor des Wiener Ornithologen-Vereins. Seine
kaiserliche und königliche Hoheit Kronprinz
Rudolf, diese Frage in Oesterreich-Ungarn angeregt,

und den meisten von Ihnen ist ja der erste Jahresbericht

pro 1882, welcher eine ausserordentliche Fülle von
ornithologischem IMaterial enthält, bekannt.

In der allerneuesten Zeit sind nun diese Bestre-

bungen auch in Amerika zu Tage getreten, und es

haben sich dort, soweit mir bekannt ist, bisher zwei
Gesellschaften, resp. zwei Comite's gebildet. Das eine

Comite, W. W. Cooke und Otto Widmann, hat es

sich zur Aufgabe gestellt, speciell die Vogelwanderung
im Mississippithale zu erforschen, durch Beobachtungen
dieselbe klarzustellen ; die andere Gesellschaft unter

Fr. C. Hart M e r r i a m soll sich auf ganz Nordamerika
und Canada erstrecken. Es ist ein grossartiges Unter-

nehmen, welches durch Correspondenz mit an vier-

tausend bis fünftausend Herren bereits, wie es scheint,

mit einer ähnlichen Energie, wie das österreichische

Unternehmen in Angriff genommen ist.

Meine Herren! Das wäre ein kurzer historischer

Ueberblick. Ich glaube nun, dass wir in die Discussion

der Fragen eintreten können, ob wir seitens des Inter-

nationalen OrnithologenGongresses uns für eine Er-

richtung derartiger Beobachtungsstationen in möglichst

vielen, in möglichst allen Ländern der Erde aussprechen

wollen, und ich erlaube mir, diejenigen Herren, die

zu diesem Thema sprechen wollen, zu bitten, sich zum
Worte zu melden. (Fortsetzung folgt.)

Notiz.
Am 8. März d. J. wurden zu Eger eine Menge

„Goiser" erlegt und wanderten auf den Wiener Wild-

pretmarkt. Zu meiner Freude entdeckte ich unter ihnen

ein wunderbarerweise sehr schön erhaltenes (^ von

Numenius tenuirostris (dünnschnäbliger Brachvogel),

diese Art ist auch für die südlichsten Theile unserer

Monarchie selten und dürfte in Böhmen wohl kaum
noch beobachtet worden sein. Im Thorax fand sich

ein altes Schrotkorn eingekapselt. Der Vogel war
gut genährt und lieferte einen vorzüglichen Braten.

Otkmar Reiser.

Literarisches.

Die Sumpfschnepfen oder Becassinen von J. J. von

Tschudi. In der jüngst erschienenen Juni-Juli-Nummer

der Mittheilungen des nieder-österreichischen Jagdschutz-

Vereines findet sich ein höchst beachtenswerther Auf-

satz über die drei europäischen Vertreter der Gattung

Gallinago von Tschudi. Es sind dies die Mittelschnepfe

(weil sie an der Grösse zwischen der Waldschnepfe

und der folgenden steht), die gemeine Becassine oder

Herdschnepfe und die kleine Becassine oder Haar-

schnepfe. Insbesondere ist die Arbeit für den Jagd-

freund von hohem Interesse, welcher in seinem Reviere

Oertlichkeiten hat, welche diesen Thieren besonders

zusagen.

Jedoch wäre in ornithologischer Hinsicht besonders

mit Bezug auf das Fortpflanzungsgeschäft Einiges

richtig zu stellen.

Die kleine Becassine oder Haarschnepfe (Gal-

linago gallinula) brütet nämlich niemals bei uns, son-

dern gehört dein hohen Norden als Brutvogel an.

Selbst im nördlichsten Deutschland gehören sichere

Beobachtungen von brütenden Paaren zu den grossen

Seltenheiten, wie von Bolsmann bei Niederstift im

Münsterlande, von Stöter in Westphahlen und E. von

Homeyer in Pommern.
Der im ersten Jahresberichte des Comites für

Beobachtungsstationen in Oesterreich und Ungarn irr-

thümlich aufgeführte Fall einer brütenden Haarschnepfe

auf dem Leithagebirge beruht auf einer Verwechselung

mit Gallinago scolopacina. Die Eier der G. gallinula

können, abgesehen von der bedeutend geringeren

Grösse, nur mit einer seltenen, sehr dunklen Varietät,

von G. scolopacina verwechselt werden.

Alle drei Becassinenarten legen nur 4, in sehr

seltenen Fällen 3, niemals 5 Eier.

Uebrigens erwarten wir mit Spannung den Schluss

des besonders für den Jagdbelrieb so wichtigen Auf-

satzes. 0. R.
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J. Talsky, die Raubvögel Mährens. (Zeitschrift für

die gesainnite (Jniitlioiogie 1885, Heft 2.) Anschliessend

an G. von Madanlsz Schrift über die Raubvögel
Ungarns, behandelt der Verfasser die Raubvögel
Miilirens in ähnlicher Weise.

Nach einem Rückblick auf das Vorkommen der
einzelnen Arten in vergangener Zeit, bespricht Ver-
fasser säninitliche, aus dem genannten Kronland be-

kannt gewordenen Species auf das Gründlichste, ge-

stützt auf ausgebreitete und genaue, eigene Beobach-
tungen und sorgfältige Durchforschung der vorhandenen'
Sanunlungen. Wir erlialten dadurch ein vollständiges

und lebendiges Bild der Raubvogelfauna Jlährens und
es wäre in hohem Grade wünschenswerth, wenn For-
scher in den übrigen Kronländcrn dem Beispiel der
Herren von Madanisz und Talsky folgen und ähnliche

üebersichten aus ihren Gebieten liefern würden. I'.

Graf Hans von Berlepsch und Dr. Hermann von
Ihering. Die Vögel der Umgegend von Taynara do
Jlundü novo, Provinz Rio grande do tsul, mit 5 coio-

rirten Tafeln (Zeitschrift für die gesammte Ornitholo-
gie II. Jahrgang, Heft II, 18«5, Seite 97).

Diese vortreffliche Abhandlung bespricht die

Vogelwelt von Rio grande do Sul, der südlichsten
Provinz Brasiliens, welche noch sehr wenig zoologisch
erforscht ist. Die Ornis dieses Gebietes ist von beson-
derem Interesse, weil, wie Graf Berlepsch in licht-

voller Weise auseinandersetzt, hier die Grenze zwi-

schen der südostbrasilischen und der Fauna der Pampas
von Uruguay und Argentinien sich findet. Da die Be-
arbeitung mit grosser Sachkenntniss und Gründlichkeit
vorgenommen wurde, ist bei einem so vorzüglichen
Kenner der neotropischen Ornithologie wie Graf Ber-
lepsch selbstverständlich. Die topographische Schil-

derung des Gebietes und die schönen und genauen
Beobachtungen Dr. von Ilierings sind gleichfalls von
grossem Werthe. Abgebildet sind: Pyrrhocoma rufi-

ceps M. und W. Taf. VI, Spermophila superciliaris

Taf. VII, Haplospiza unicolor U. und W. Taf. Vlll,

Picumnus Iheringi Berlepsch sp. n. Taf. IX, Fig. ],

P. Temmincki ebenda Fig. 2. p.

II. Sectiou. Populäre Ornithologfie.

Die Züclitimg- der Nachtigall.

^'un Narcisse Masson.

(Foi-tsetzung.)

Wenn eine Nachtigall eine ruhige Localität
bewohnt, an welcher sie mit Leichtigkeit die ihr
unentbehrliche Nahrung findet und vollkommen unge-
stört ist, so ist es einleuchtend, dass sie den ganzen
Reichthum ihrer Kehle wird entfalten können, und
dass sie mit Erfolg alle ihre Stimmniittel entwickeln wird.

Nur unter diesen Verhältnissen wird sie ihr ganzes
Talent und alle ihre musikalischen Fähigkeiten zur
Geltung bringen. Zur Brutzeit wird sie die Erziehung
ihrer Kleinen leicht vollenden, welche durch das
beständige Zuhören angeregt, sie nachahmen und ihren
Gesang wiederholen werden, und gleich ihr Töne der
vollendetsten Harmonie werden vernehmen lassen; sie

werden ebenso gute Musiker werden wie ihr Vater,
und bezaubernde Geschöpfe sein, welche Jedermann
stets gern hören wird.

Wenn sich hingegen die Nachtigall in eine zu
lärmende Umgebung versetzt rindet, beraubt aller der
zu ihrem Wohlbefinden unentbehrlichen Nahrungs-
mittel, so werden sich auch ihre Lebensweise und ihr

Betragen in Folge des Wechsels des Aufenthaltsortes
und der klimatischen Verhältnisse ändern.

Daher kommt die Veränderung ihres Gesanges
durch die allzu grosse Zerstreuung und die sich zu
oft wiederholenden Störungen.

Wie jeder Vogel, dem es an Ruhe gebricht,
wird sie ihre Weisen gar viele Male anfangen, ohne
sie jemals zu Ende zu führen.

Befinden sich die Amsel, der Fink und so viele
andere in Gefangenschaft lebende Singvögel nicht in
demselben Falle wie die mittelmässige Nachtigall?

Man begegnet täglich Finkenliebhabern, welche,
um dieselben ihren natürlichen Gesang in vollständiger
und vollendeter Weise wiedergeben zu hören, ihnen
die Augen ausstechen , auf dass sie nichts von der
Vollkommenheit ihres Schlages einbüssen.

Es ist dies ein sehr grausames Mittel, welches

ich auf das Tiefste verdamme, zu dem man aber

noch heutzutage greift. Der so geblendete Vogel ist

sich nach Verlauf einiger Tage seiner Lage nicht

mehr bewusst, ebenso wenig des Verlustes seiner Frei-

heit, und in der ihn umhüllenden absoluten Finsterniss

singt er demnach so, als lebte er im Zustande der

Freiheit, jedoch nur unter der Bedingung, dass der

von ihm bewohnte Käfig stets dieselbe Stellung ein-

nimmt, und dass die Näpfchen, in welche man das

Futter und Getränk hineingibt, niemals von der Stelle

gerückt werden.

Die Nachtigall singt mehr, wenn sie sich in

Gefangenschaft befindet, es sei denn, dass sie seit dem
Verlassen des Nestes in Gefangenschaft aufgezogen

wäre; es ist wahr, dass sie im Käfig mehr, besser

und länger singt, als in Freiheit, besonders wenn sie

erwachsen eingelängen wurde; ohne Zweifelist es der

Kummer sich eingeschlossen zu sehen, der sie derart

peinigt und schwächt, dass sie sich gezwungen sieht,

unaufliürlich zu singen.

In gewissen von Wald, Gesträuch, Gehauen,
Dickicht u. s. w. entblössten Gegenden gibt es nur

sehr wenige Nachtigallen, sie singen da minder schön,

minder häufig und minder lang.

Wenn im Gegentheile der Ort, den sie bewohnen,

geräumig, die Gesträuche recht dicht, die Wälder und

Gärten ruhig sind, und vor Allem die nöthigen Insecten

und das zu ihrer Ernährung unentbehrliche Futter

häufig sind, so ist es gewiss, dass, sobald sie nur ein-

mal eingewöhnt sind, sich die Brüten in diesen Gegen-

den von Generation zu Generation beständig fortsetzen

werden, denn es muss bemerkt werden, dass, sobald

einmal ein Vogel sein Nest an einem Orte gebaut hat,

der ihm zusagt, und sobald er an demselben seine

Nachkommenschaft ohne Unfall aufgezogen hat, er

alljährlich wiederkommt, um die Stätte zu bewohnen,

welche er im vorigen Jahre inne hatte.

Auch muss man, wenn man das Glück hat diese

lieben Vögel zu Nachbarn zu haben, und wenn sie so

liebenswürdig sind in unseren Gärten oder in der
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Umgebung zu brüten, sie vorsichtig zu erhalten wissen,

und es vermeiden sie durch beständiges Hin- und
Hergehen um ihre Wohnstiitten zu sturen, endlich

sich wohl hüten die Nester zu untersuchen.

Ist es doch angenehm, wenn man die Einsamkeit

liebt, von den ersten Frühlingstagen an den Gesang
dieser interessanten, entzückenden Wesen zu hören.

„Die Stimme der Nachtigall," sagt Buffon,
„macht das Herz heftiger sclilagen, und man hört

ihre rhytmischen Seufzer mit einer fieberhaften Auf-

regung, mit einer um so innigeren Freude, als dieselbe

durch keine anderen Empfindungen gestört Mird."

„Bald hört man mit neuem Herzklopfen einen

neuen Gesang; man hofft es werde derjenige sein, der

uns so gefällt; wenn man sieh getäuscht hat, so

gestattet die Schönheit des Stückes, das man vernimmt,
kein Bedauern über das, welches nur aufgeschoben
ist, und man bewahrt das Interesse der Hoftnung für

die Weisen, welche folgen werden."

„Eine der Ursachen, aus welchen der Gesang der

Nachtigall helltönender und wirkungsvoller ist, besteht,

wie das sehr richtig Barrington sagt, darin, dass

ihre Stimme, weil sie während der Ruhe der Nacht
und allein singt, alle ihre Kraft zur Geltung bringt

und durch kein anderes Gezwitscher gestört wird."

„Sie stellt übrigens alle anderen Vögel, nach
demselben Barrington, durch ihre markigen und
flötenden Töne und durch die ununterbrochene Dauer
ihres Gesanges in den Schatten, der manchmal
20 Secunden lang anhält. Es gibt in ihrem Gesänge
16 verschiedene Weisen, genau durch ihre ersten und
letzten Noten gekennzeichnet, sagt derselbe Beobachter,

der sie gezählt hat, und deren Zwischentön©- der Vogel
kunstvoll zu variiren versteht."

„Die Stimme der Nachtigall," sagt Buffon
weiters, „hat, wenn die Luft ruhig ist, dieselbe Stärke
wie die menschliche Stimme, und wenn man sie hört,

ist man verblüfft darüber, dass ein so kleiner Vogel,
der nicht eine halbe Unze wiegt, so viele Kraft in

seinen Stimmorganen besitzen könne."
Auch Hunter hat beobachtet, dass bei der Nachti-

gall die Äluskeln des Singmuskel-Apparates verhält-

mässig stärker seien, als bei irgend einer anderen Art,

und auch bei dem I\Iännchen stärker als bei dem
Weibchen.

Aristoteles und Piinius sagen: „Der Gesang der
Nachtigall bewahre 14 Tage und 14 Nächte lang ohne
Unterbrechung seine volle Stärke, zu der Zeit, zu welcher
sich die Bäume belauben;" ich spreche hier von den frei

lebenden Nachtigallen, wohl verstanden, auch darf dies

nicht wörtlich genommen werden, denn diese Vögel
sind im Zustande der Freiheit nicht minder laut, als

in dem der Gefangenschaft, weder vor noch nach dem
von Aristoteles festgestellten Zeitpunkte.

„Die Nachtigall beginnt gewöhnlich im Jlonate

April zu singen und hört unabänderlich gegen Ende
Juni, zur Zeit des Solstitiums auf; der wahre Zeit-

raum jedoch, in welchem sie ihren Gesang sehr selten

werden lässt, ist der, in welchem ihre Jungen aus-

schlüpfen; denn dann beschäftigt sie die Sorge um deren
Ernährung, und in dem Wettstreit der Instincte hat

die Natur demjenigen das Uebergewicht verliehen,

welcher auf die Erhaltung der Art hinzielt."

„Die gefangenen Nachtigallen singen neun oder
zehn Monate lang in Einem fort, und ihr Gesang ist nicht

nur andauernd, soiidern selbst vollkommener und wohl-

klingender; während der Dauer der zweiten Brut
singen sie im Zustande der Freiheit nicht; die Liebe,

und vor Allem die erste Zeit der Liebe, begeistert

sie zu ihrem Gesänge." Büff'on fügt dann noch bei:

„Im Frühlinge fühlen sie das Bedürfniss zu lie-

ben und zu singen, und sie singen den grössten Theil

des Jahres hindurch, wenn man es versteht um sie

herum einen ewigen Frühling zu schaffen, welcher
ihren Eifer unaufhörlich anspornt, ohne ihnen Gelegenheit

zu bieten denselben erkalten zu lassen. Es geschieht

dies bei Nachtigallen, welche man im Käfige hält, und
selbst bei solchen, welche man im erwachsenen Zustande
fängt. Ich habe solche gesehen," sagt Buffon, „welche
einige Stunden nach ihrer Gefangennahme aus allen

Kräften zu singen begannen."

„Es geschieht jedoch nur selten, dass sie gegen
den Verlust ihrer Freiheit, vorziiglich im Anfange, so

gleichgiltig sind", fügt Buffon bei. „Sie würden sich

die ersten acht Tage ihrer Gefangenschaft den Tod
durch Hunger geben, wenn man sie nicht atzen würde,
sie würden sich den Kopf gegen die Decke ihres

Käfiges einstossen, wenn man ihnen nicht die Flügel

bände; mit der Zeit aber trägt die Leidenschaft zu

singen den Sieg davon , weil sie durch eine noch
tiefere Leidenschaft unterhalten wird." (Scuiuss folgt.)

III. Section. Creflügfel- und Taubenzucht.

Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu beföi'dern.
(Fortsetzung

}

Ich kannte einen Bastard-Fasan, den ich aus
der Kreuzung eines böhmischen Fasanhahnes mit einer
kleinen englischen Henne erzielte, der von dem Mo-
mente an, als er erwachsen war, ganz von selbst, ohne
dazu angereizt worden zu sein, in den Hühnernestern
zu brüten anfing. Ich schenkte ihn einem Freunde, bei
welchem er Wunderdinge leistete, er brütete, zog die
Küchlein auf, brütete neuerdings, hierauf brütete er
noch ein Mal, so viel und so gut, dass das arme Tliier
am Schlüsse der Saison an Erschöpfung starb.

Als natürliche Brüterinnen zählen zu den besten,
den fügsamsten Hennen die Brahma, die Cochinchina,
die Langshan und vor allen die Negerhenne. Nur ver-

möchte die letztere, in Folge ihrer Grösse, welche

unter dem Mittelmasse steht, nicht mehr als 6 bis

7 Eier einer grossen Henne zu bebrüten.

Die gemeine Henne oder Hofhenne oder Land-

henne bildet die Zuflucht gewisser Liebhaber, welche,

nur während der schönen Jahreszeit auf dem Lande
wohnend, oder nicht dazu zu bewegen eine Herde

Bruthühner zu halten, sich damit begnügen die erste

beste Henne für die Bebrütung anzuwerben, wenn sie nur

überhaupt brüten will. Die von Privatpersonen, welche

nur eine kleine Schaar besitzen , bezogenen Brut-

hennen sind stets vorzuziehen, da sie weniger wild sind.

Die ausgeliehenen Hennen sind erst dann ganz

verlässlich, wenn sie, auf dem Neste sitzend, geduldig

und ohne aufzufliegen, schwache Schläge auf den

Rücken vertragen. Unbeweglich, ganz an das Nest

angedrückt, stossen sie nur klagende Laute aus, die
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wie eine Bitte erseheinen, und theilen nur, ohne sich

stören zu lassen, Schnabelliiebe auf die Finger aus.

Solche Hennen sind die rechten. Jlan kann sie in

einem dunklen mit einigen Versuchseiern oder einigen

künstlichen Eiern versehenen Korbe wegtragen. Diese

Operation geschieht, der grösseren Sicherheit wegen, des

Abends. Die Bruthenne wird so sanft als möglich, mit

ihren Versuchseiern auf das Nest gesetzt, welches sie

einnnehmen soll, und erst zwei oder drei Tage später,

wenn man sicli von ihren guten Anlagen überzeugt

haben wird, wird man ihr das Gelege, das ihr be-

stimmt ist, anvertrauen können.

Eine von dem Bruttieber ordentlich befallene

Henne kann des Abends unter denselben Verhältnissen

des dunklen mit einigen Versuchseiern versehenen

Korbes, mittelst der Eisenbahn verschickt werden.

Nur müssen solche Hennen, bevor sie die zur

Bebrütung bestimmten Eier erhalten, versuchsweise

zwei oder drei Tage lang in einen halbdunklen Raum
gebracht werden, aus dem man sie einmal in 24 Stun-

den herausnimmt, um sie fressen zu lassen; denn es

kann geschehen, dass die Uebersiedelung, die Eindrücke

während der Heise, der Wechsel der Personen, welche

sie betreuen, sie dazu veranlassen, die Flucht zu er-

greifen, und keine ausgeliehene Henne sollte zur Be-

brütung werthvoller Eier verwendet werden, ausser

unter der Rechtswohlthat des Inventars und nachdem
man sich genau von dem Fortbestehen der guten An-
lagen überzeugt hat, welche sie zu Hause entfaltete.

Wenn man die eigenen Hennen zu Brüten zu ver-

wenden gedenkt, hat man keinen Unfall zu befürchten,

da man nur den Korb oder die Kiste, die ihnen als

Nest zum Legen diente, dorthin zu bringen braucht,

wo man sie brütend angetroffen hat, jenen Korb oder

jene Kiste, an die sie bereits durch die Macht der

Gewohnheit gebunden sind.

Künstliche Brutmaschinen.

Die künstliciie Brutmaschine besteht aus einer

würfelförmigen Kiste, die auf einer Unterlage ruht, und
enthält

:

1. Den Kern oder Kessel, einen Behälter für

warmes Wasser.
2. Eine oder mehrere Schubladen, die bebrüteten

Eier enthaltend.

Die Geräumigkeit des Kessels, im Vereine mit

einer Polsterung von Sägespänen, welche ihn von seiner

äuseren Hülle isolirt, sichert die unbegrenzte Erhaltung
der Wärme.

Bei der Mehi-zahl der Apparate, namentlich bei

dem von Roullier et Arnoult und bei dem von La-
grange, ist der Behälter für warmes Wasser ober der

Schublade mit Eiern gelegen, welche daher, wie im
natürlichen Zustande, die Wärme von oben erhalten.

(Fortsetznng folgt.)

Die (ieflügelausstellung in Kopenhagen.
(Nach dem englischen Berichte.)

(Schluss.)

Unser Interesse war in hohem Grade der Jury
zugewendet, denn das angenommene System war nicht

nur ein eigenartiges und der Umstand, dass für die

Hühner neun Preisrichter — nämlich ein Engländer,
ein Franzose, zwei Deutsche und fünf Dänen — be-

stimmt waren, eröffnete keine gute Aussicht auf die

rasche Erledigung ihrer Aufgabe, welche Befürchtung
dann auch thatsächlich eintraf. Die Beurtheilung der

einzelnen Classen und die Zuerkennung der Preise
nahm nämlich nicht weniger als 14 Stunden — von
U Uhr Früh bis 11 Uhr Nachts — in Anspruch. Was
sagen da wohl unsere Preisrichter dazu, die sich so

sehr wegen Ueberbürdung in England beklagen? Vier-

zehn Stunden bei 550 Käfigen beschäftigt, wird ihnen

kaum vorgekommen sein. Es war dies eine harte

Arbeit, aber auch sie ging vorüber.

Am Abende vor Beurtheilung des Ausstellungs-

materiales fand eine Versammlung der Preisrichter statt,

bei welcher die Classen bestimmt wurden, und die

neun Richter sich zu je dreien in drei Sectionen theilten.

Jeder Preisrichter besah für sich allein die Objecte,

seiner Section und trug in einem besonderen Kataloge,

in dem absichtlich Namen nicht eingetragen waren, die

Punkte von bis 6 ein, deren er die Thiere für würdig
hielt. So konnte man sich bei der Beurtheilung gar
nicht beeinflussen und erst, nachdem Jeder einzeln sein

Werk vollendet, traten die Richter zusammen und
addirten die Punkte. Allerdings stellte sich hiebei

heraus, dass die Classification weniger nach dem rela-

tiven Werthe der Vögel, als nach der Strenge, mit der

sie beurtheilt wurden, sehr verschieden ausgefallen war.

Wenn hiemit die Arbeit der Preisrichter ihr Ende
eri'eicht hätte, wäre sie keine so schwierige gewesen,

aber es war, nachdem man die Punkte addirt hatte,

erst die Hälfte geschehen. Es sei bemerkt, dass für

die zwei Geflügelsectionen zusammen zwei grosse

Ehrenpreise, zwei grosse Medaillen, 7 kleine Ehrengaben,
15 Medaillen erster Classe, 15 zweiter und 68 Medaillen

dritter Classe ausgesetzt waren. Der englische Preis-

richter bemühte sich es durchzusetzen, dass für jede

Section im Voraus eine bestimmte Anzahl von Preisen

bestimmt werde, was zur Vereinfachung des ganzen
Verfahrens von grossem Vortheile gewesen wäre, doch
seine Anträge wurden nicht angenommen. Deshalb
mussten, nachdem die Punktirung vorüber war, alle

neun Richter zusammentreten, um die Preise zu ver-

theilen. Da aber viel mehr Hühner die volle Anzahl
Punkte hatten, als Preise vorhanden waren, musste

man erst wieder unter diesen eine Auswahl treffen.

Jede Section machte da Anfangs ihre Ansprüche im

vollen Masse geltend, bis man schliesslich eine andere

Politik verfolgte und sich durch gegenseitige Zuge-
ständnisse ausglich und die Jury ihre Meinungsver-
schiedenheiten in einem Eierpunsch ertränkte, zu dem
eine wichtiire Zuthat durch die vereinigte Hühnerschaft

im Laufe des Tages zusammengelegt worden war.

Wie ein Blick auf unsere Listen zeigt, waren einige

Classen ganz ohne Preise geblieben, während in anderen

oft mehr als ein Preis denselben zufiel. Thatsächlich

entfielen, wie die Verzeichnisse erweisen, auf die Classe

der Hühner HO Preise; auf die Classe Truthühner

Fasanen etc. 9 Preise; auf Enten und Gänse 11 Preise;

auf die Classe der Tauben 56 Preise u. s. w. Wenn
man, wie gesagt, zuerst für jede Classe die Zahl der

Preise bestimmt, und dann erst die Prämiirung vor-

genommen hätte, statt des factisch eingeschlagenen

umgekehrten Verfahrens, wäre die Mühe bedeutend

verringert gewesen. So viel wir übrigens wahrnehmen
konnten, gab die Prämiirung wenig Anlass zu Klagen.

Wir möchten es auch nicht unterlassen, hiemit

das beste Zeugniss auszustellen für die bei dem
ganzen Vorgange beobachtete Gewissenhaftigkeit, welche

keine Bevorzugung zuliess, indem jedes Urtheil von

allen Richtern überprüft, und wenn irgend Jemand eine

Protection zu üben versucht hätte, seine grössere Punkt-
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zabl durch die der anderen Preisrichter ausgeglichen

wurde. Dies ist der grosse, wenn nicht einzige Vorzug
des hier bei der Präuiiirung beobachteten Verfahrens,

das, so viel wir zu beobachten Gelegenheit hatten,

unparteiisch durchgeführt wurde. Wenn die Dänen
sehen, dass sehr viele ihrer Preise ausser Land gegangen
sind, so können sie versichert sein, dass dies verdienter-

massen geschah. Dem ganzen Coniite möchten wir aber
hier unsere vollste Anerkennung über die Höflichkeit
und Gefälligkeit, mit der es uns entgegen gekommen,
im Allgemeinen, und dessen Secretär, Herrn C. H o 1 m,
dem wir sehr viel Unterhaltung und Belehrung bei

unserem Besuche verdanken, im Besonderen unsere
vollste Anerkennung dankend aussprechen. (Live stock Jour.)

IV. Sectioii. Brieftaubeiuxresen.

Societe le Grand Colombier. Grosses natio-
nales Wettfliegen von Bayonne. Laut tele-

graphischer Depesche an die Gesellschaft kamen die

Tauben wohlbehalten Donnerstag, den 16. Juli um
5 Uhr Morgens auf dem Bahnhofe zu Bayonne au. Da
gegen Morgen des 18. zu Bayonne ein Gewitter los-

brach, konnten die Tauben erst Sonntag, den 19. ab-

gelassen werden; ein Telegramm meldete, dass dies

um 6 Uhr Morgens geschah ; die ersten Tauben
kamen Montag, den 20., bei Tagesanbruch zurück.

Das Wettfliegen bereitete Herrn Dardenne aus
Hodimont - lez -Verviers einen wahren Triumph ;

vier

concurrirende Tauben trugen ihm 3 Preise, darunter

zwei erste ein!

Hätte das Ablassen der Tauben um 4 Uhr Mor-
gens bewerkstelligt werden können, so hätte eine

grosse Zahl Tauben ihren Schlag an demselben Tage
erreicht, und wir könnten das wunderbare Resultat

constatiren, dass des Morgens an der spanischen Grenze
abgelassene Tauben ganz Frankreich überflogen hätten,

um am Abende desselben Tages in Belgien einzu-

ti-eflfen, und ihren Taubenschlag zu erreichen.

(li'EperTier.)

Zur gegenwärtigen Zeit des Jahres geht die

Mauser der ersten Schwungfedern bei den jungen

Tauben schwierig vor sich, und die Taubenzüchter

werden bemerken, dass viele derselben merklich ab-

fallen und in Gefahr sind einzugehen.

Zahlreiche Liebhaber wenden in diesem Falle die

Co lomb op h il in e Moreau mit gutem Erfolge an.

=-MOOS:-=

Vereiiisangelegeiilieiteii.

Neu beigetretene Mitglieder.

Herr Willibald Fuchs, Hausbesitzer, Simme-
ring. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Fräulein Leopoldine Gabitzer in Rannersdorf.
(Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Herr Johann Geishofe r, Kaufmann, Wien,
I., Wallfischgasse 3. (Durch Hen-n Moriz W i d h a I m.)

Herr Josef G e y , Dampfsägewerksbesitzer, Sim-
mering. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Herr Anton H a i n d 1 , Stadtbaumeister. Simmering.
(Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Herr Arnold H e s s e r , Apotheker, Simmering.
(Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Herr Franz He unlieb, Thierarzt, Simmering.
(Durch Herrn Moriz W i d h a I m.)

Herr Eduard HIavathy, k. k. Polizei Commissär,
Simmering. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Herr Dr. Josef Ritter von H o h e n b 1 u m , Wien,
in., Ungargasse 59. (Durch Herrn Josef K u b e 1 k a.)

Herr Leopold Klein, Kaufmann, Wien, HI.,

Geologengasse 9. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)
Herr J. Logar, Hotelier, Simmering. (Durch

Herrn Moriz Widhalm.)
Herr Josef Marinitsch, Lehrer, Simmering.

(Durch Herrn Moriz Widhalm.)
Herr Michael Mar ts chitz , Holzhänder, Sim-

mering. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)
Herr Johann Mizera, Restaurateur, Simmering.

(Durch Herrn Moriz Widhalm.)
Herr Heinrich Ruschowy, Eisenhändler, Sim-

mering. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)
Herr Fritz Sau der, Hausbesitzer, Simmering.

(Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Herr Franz S c hm i d , Vorstand - Stellvertreter

der Effecten - Vorschuss - Abtheilung der L Oester-

reichischen Spar-Casse, Hausbesitzer, Wien, H., rothe

Kreuzgasse Nr. 8. (Durch Herrn Julius Z e c h a.)

Herr Victor Schmidt senior, Besitzer landes-

befugter Fabriken, Simmering. (Durch Herrn Moriz

Widhalm.)
Herr Bernhard Simon, Realitätenbesitzer, Sim-

mering. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)
Herr Franz TouSek, Apotheker, Simmering.

(Durch Herrn Moriz Widhalm.)
Herr Michael W a n k o , Hausbesitzer, Simmering.

(Durch HeiTU Moriz Widhalm.)
Herr Gustav Weber^ Director der k. k. a. p.

Apollokerzenfabrik, Simmering. (Durch Hei-rn Moriz

Widhalm.)
Herr Dr. F. Widhalm, Mödling, Neusiedler-

strasse Nr. 24. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)

S p r e c II s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaction keine Verantwortlichkeit ! Zweck des Sprech-

saales ist „die sachliche Discussion" wichtiger und

interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten

der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-

worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-

sendei- können indess aufWunsch verschwiegen werden.

Frage. Nr. 2. Kann man bei gelben Spottvögeln^

welche zur normalen Zeit nicht zu mausern beginnen,

künstlich einwirken, um die zur Gesundheit des Vogels

nöthige Mauser zu bewerkstelligen, und auf welche

Art und Weise ?
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1(J 18S4er Brut lichte Brah-

ma fl'. fl. 15.

10 18.S4er Brut blaue Creve-

coeur ff" fl. 10.

l() l.s>.i4er Brut Plymouth-
Rock rt fl. 25.

junge Pfauen, o Wochen alt fl. 3.

11 blaue Pfauen, Prachtge-

fiedrr fl. 20.

Zur gefälligen Beachtung!
Eingetretener l-"aniilienveili;ilttii.<se und

dadureli veranlassten, baldigst bevorstehen-
den Umzugs halber sehe ich mich genothigt,
meine GeHügelcollection zu vermindern und
daher einen grossen Thell meines Geflügels
baldmöglichst abzugeben. Ich erlaube mir
daher zu oßeriren in Slnililll«>ll, sowie
in einzelnen IlUliiien und llennfii.

f.cllie ('oeiiiimi, issiii-r u. l.S84er-

II«'lle KrniiiiiUH, 1 «83 u. 1884er.
liltttK* <°r<^vecoeura, 1884er.

(•olilliulsiife und seimnrze
PIlöiiixiiüliiK-r ISSSer und 1884er.

Von siinimllirlien Racen die.sjährige,

hijchfeine Nachzucht.

Meine gelben CocIlllIM und hellen

Britlliltns sind zum Tlieil aii.s England
iniii.prtirt, zum Theil eigene Zucht, gewonnen
von den impüttirten Stämmen, sämmtliche
E.iemplare sind hinsichtlich Körperbau,
Farbe und Fnssbefiederung hochfeiu.

G.1UZ besonders mache ich auf meine
wnnderscliönen, ausgezeichneten Zucllt-
lliiline von gelben Coellins und hellen

BrnliniRB aufiuerksam.

Meine blauen Creveeoeurs
sind direct aus Frankreich importirt, von
hochfeiner Qualität.

Meine Pllüllixlliiliner feinster

Qualität, stammen von den berühmtesten
Züchtern dieser Raee, wie den Herren de
Roi, Premierlieutenant von Campe, Wich-
mann, Jardin d'Acclimatation in Paris etc.

Preise im Verhältniss zu der hoch-
feinen Qualität sämmtlicher Thieae sehr

massig.

Dr. A. Maar

(49)

in Cient i'Helgien)

Rue d'Akkergem 17.
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I. Section. Wissenschaftliche Ornithologfie.

G e s II c li t.

Ein wissenschaftlich gebildeter Zoologe, der mit den erforderlichen Präparirungs- und Con-

servirungs-Arbeiten vertraut ist, als erster Präparator, bezw. technischer Assistent des Vorstandes, für

ein öffentliches Museum. — Remuneration anfangs 1500 M.

Braunschweig. Prof. Dr. Wilh. Blasius.

dern, ist der, dass die Herren Butt auf Betragen, ob

die Wasserralle hier häufig vorkomme , erwiderten

:

lebend hatten sie dieselbe noch nicht gesehen, wohl

aber am Thurm gestossene gefunden, sowie auch ein

ebenso gebautes Thier mit kurzem Schnabel, feinen,

weissen Punkten und Flecken, welches in Holstein

Grashühnchen genannt werde.*)

2 Waldschnepfen, eine Schaar Wachholderdrosseln,

8 Haidelerchen (Alauda arborea), auch mehrere einzelne

Haidelerchen, Squatarola, Numenius, sehr viele Feld-

lerchen wurden beobachtet.

Die Krone des Tages aber bildete ein Sturm-
vogel, Thalassidroma pelagica, welcher todt im Wasser

Reise nach Neuwerk.
Von Ernst Hartert.

(Fortsetzung.)

29. October. Wetter, wie gestern. + 7 bis 7Vo°R.
Heftiger W., kleine Regenschauer und Sonnenblicke

wechselten. Unerklärlich bleibt es mir, wie in solcher

Nacht Vögel auf die Insel gekommen sind und doch

fanden wir Vögel, die gestern aller Wahrscheinlichkeit

nach nicht da gewesen sind. In dem unmittelbar vor

der Thiir gelegenen kleinen Schilfteich waren 2 Wassei'-

rallen (Hallus aquaticus).

Wiederum ein — kaum mehr nöthiger — Beleg

dafür, dass die Rallen und Verwandten fliegend wan- *) Das gesprenkelte Sumpfhuhn (Porzana tnaruetta).
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eines kleinen Grabens lag, aber erst am Morgen oder

in der Nacht sein Ende gefunden haben konnte ; die

Augen waren noch ganz klar. An der Sandbank Schar-

hörn war ein Schiff gestrandet, dessen wenige Mann
Bemannung verschwunden waren und dessen noch
brauchbare Tiieile eitrigst geborgen wurden.

30. October. Morgens 7 Uhr + ö" R., Mittags
4- 1" K. SW'., seiir massig, Morgens S., sehr massig.

In der Nacht viele Stimmen, wohl meistens von
Numenius gehört. Abends auf dem Einfall an einem
kahlen kleinen Teiche Anas boschas erlegt. 1 Becassine
(gallinago), Turdus pilaris, Cannabina linota beobachtet.

Abends 4'/., stand eine Waldschnepfe zwischen den
Steinen hinter der Pfuhlwand auf, stiich langsam erst

nach S., dann um den Leuchtthurm herum und schliess-

lich in schnurgerader Richtung nach Südwest in einer

Höhe von circa 15 Metern von dannen.

31. October. Wind mittel, gegen Abend etwas
stärker, aus S. ]\Iorgens 6 Uhr -)- 5" R., Morgen 8 Uhr
+ 6'.,. Mit Sicherheit erkannte ich heute mehrere
Larus tridaetylus, denen ich mich trotz aller Jäger-
schliche nicht bis auf Schussweite zu niihern vermochte.
Ich notirte: Squatarola helvetica, Anthus rupestris,

Nils, Ascalopax gallinago, Alauda arvensis et arborea,

Turdus pilaris, merula, Pleetrojthanes nivalis, Fringilla

coelebs, Cannabina linota. — Ueberaus helle ^Mondnacht.

1. November. SW., seiir flau, Nachmittags kaum
nierklicli. Unbewölkt, Morgens und Nachmittags traten

dichte Seenebel auf. Den ganzen Vormittag fand ein

enormer Zug von Dohlen und Nebelkrähen nach SW.
in einer Nähe von meistens circa ÜO Fuss statt. Alauda
alpestris wanderte den ganzen Vormittag niedrig über
den Boden nach W. hin. Von Dohlen noch einen Zug
in der Abenddämmerung bemerkt. In der Nacht war
starker Zuzug von sehr vielen Troglodytes parvulus
und Alauda arborea gekommen. Otus sylvestris, Brehm,
die Waldohreule, im ü arten ein Stück getroffen, eben-
so eine Accentor modularis, Heckenbraunelle.

2. November. Vormittag SO., Nachmittag S.,

flau, fast windstill. 2 Lachmöven, Larus ridibundus, im
Winterkleid. Viele Alauda alpestris. Corvus cornix,

einige frugilegus, Regulus flavicapillus, 1 Ascalopax
gallinago, 1 A. gailinula. Tringa alj)ina sehr abgenommen.
Einen früher krankgeschossenen Chaiadrius auratus er-

legt. Turdus musicus, jülaris, merula, 7 Alauda arborea,
in See eine Menge Rottgänse.

3. November. Flauer SO., warmes Wetter. Alauda
alpestris nicht selten. Tringa alpina nur noch wenige
gesehen, aber viele Calidris arenaria. Zahlreiche Larus
ridibundus.

4. November. Abreise von der stillen Insel, Ab-
schied von der weiten Nordsee. Kalte Wagenfahrt iiber's

Watt, interessant dadurch, dass die Vögel den Wagen
nicht fürchteten und man sie oft sehr nahe beobachten
konnte. Viele ]\Iöven, marinus, ridibundus, canus, argen-
tatus, fuscus.

Itn Hafen von Cuxhaven viele Lachmöven, junge
und alte im Winterkleid, welche nahe an dem Be-
schauer vorüberstrichen und sich von den Abfällen der
Schifte nährten.

Mittags langweilige Eisenbahnfahrt nach Hamburg,
der lieben, alten Vateistadt.

In Hamburg blieb ich 8 Tage und darf wohl er-

wähnen der interessanten Stunden bei den Gebrüdern
Wiebke, deren Sammlung sehr reich an Albino-Bildungen
und Bastardformen, sowie an Drosseln und Wald-
hühnern ist.

Nicht minder genussreich waren die Stunden bei
Herrn Dörries , dessen wundervolle Schmetterlings-
sammlung namentlich an sibirischen Arten unendlich
reich ist. Auch von den reichen ornithologischen Samm-
lungen seiner Söhne aus dem Amurland und der Insel

Ascold hatte er noch manch' Interessantes zu zeigen
und zu erzählen.

Dann ging es nun wieder mit der Bahn zurück,
zum Vater Rhein; wie hatte sich das Bild geändert!
\'or 4 Wochen noch prangten die Wälder in der schönen
Herbstfärbung des Laubes, jetzt standen sie entlaubt,

ein Bild der Oede, da. (Pori«izung folgt.)

Sitzuiigs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(Foruetzuog.)

Professor Dr. Giglioli (Uebersetzung aus dem
Französischen) : Ich glaube, Sie werden es verzeihen,

wenn ich statt in italienischer in französischer Sprache
einen Vortrag halten werde, da ja diese allgemein ver-

ständlicher ist.

Unser verehrter Herr Präsident hat mehrere
Pimkte im AUgemeitien besprochen, worüber icii meine
Meinung äussern will. Ich glaube, es wäre für den
Augenblick das Beste, wenn wir über die Frage des

internationalen Schutzes der Vögel sprächen, und um
sicheier zu sein, diesen auf einen geringen Kreis, auf
Europa, beschränken. Unser Problem bezieht sich auf
alle Länder, welche von Vögeln bewohnt werden. Es
wäre aber schwer, Stationen herzustellen in Afrika, in

den Wüsteneien Asiens und selbst in Amerika. Ich
glaube, es wäre für unser europäisches Interesse vor-

tiieilhafter , verschiedene Beobachtungsstationen in

Europa aufzustellen, an welche sich mehrere Stationen

an der nördlichen Küste von Afrika anreihen müssten.

Ich glaube ferner, dass in KleinAsien, in Tiflis und
Kaukasien solche Stationen von Wichtigkeit wären

;

ferner an verschiedenen Punkten in Sibirien, so am
Jenissei, welcher grosse Fluss für 7nehrere unserer

Vogelarten von grösster Wichtigkeit und grossem
Inteiesse ist. Wir haben in unserer Mitte mehrere
Ornithologen, die in dieser Beziehung uns vortrefflich

rathen könnten, der Herr Staatsrath v. Schrenck
imd unser verehrter Präsident. Ich will deshalb nicht

in die Details eingehen. Ich bedauere, dass wir nicht

tinter uns Vertreter der Ornithologen England's sehen.

Diese könnten uns sehr wichtige Dienste bei unseren

Arbeiten leisten. Ich komme nun zunächst und speciell

auf den Antheil jenes Landes zusprechen, welches mich

hieher entsendet hat, ich meine Italien. Ich habe die

Ehre Ihnen zu sagen, dass ich genaue Instructionen

von meiner Regierung habe, dahingehend, dass sie

erfreut sein würde, an der Errichtung solcher ornitho-

logischer Stationen theilzunehmen, und wohl bereit ist,

Alles zu machen, was eine Regierung machen kann,

um dieselben zu begünstigen. Natürlich muss sich die

italienische Regierung insoweit Reserve auferlegen,

als die Mittel reichen würden, über welche sie ver-

fügen kann. Meinerseits glaube ich, dass es für uns

wichtig wäre, Stationen zu errichten in Rom und
Pantellaria. Ich muss auch Labbedusa, Elba, Girgenti,

Jlessina, Palermo erwähnen, um diese Liste zu ver-

vollständigen.

Man muss auch die Hilfe der Engländer in An-
spruch nehmen auf Malta, die der Franzosen auf Cor-
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sica, die der unorarlschen Regierung auf Pelagosa und
die der österreichischen auf den dalmatinischen Inseln.

Pelagosa wäre eine sehr wichtige Station. Auf der
Halbinsel Italien von speciellera Interesse sind : Taranto,

Lege, Baribucona, Rom, Florenz, Pisa, Neapel. Im
Norden : Bologna, Venedig, Cremona und Genua. Man
raüsste diese Stationen vervollständigen im Norden
Italiens durch internationale Stationen in den Alpen
und bei den Alpen. Man müsste dieses natürlich durch
ein Arrangement mit Frankreich, der Schweiz und
Oesterreich - Ungarn thun. Des weiteren in der Um-
gebung von Nizza, im Tessiner Canton und in Tirol.

Man müsste auch an den italienischen Küsten diese

Alpenstationen vervollstänigen in Como, Domodossolo,
Sondrio und in Udine, dann in Belluno. Ich glaube,
wir könnten dein Beispiele Üesterreich-Ungarns folgen,

um practische Resultate in den Arbeiten zu erzielen.

Ich beabsichtigte, die Listen der in Italien vorkom-
menden Aufstellungen in italienischer Sprache und in

allen Dialecten für jede Vogelart zu verfassen. Die
italienische Regierung hat schon etwas in dieser Rich-
tung gethan und es sind jetzt drei Jahre her, dass

ich beauftragt war, derartige Listen aufzustellen, die

ich die Ehre habe, in einer Copie hier vorzulegen. Ich

schliesse mit dem Wunsche, dass die Worte des Vor-

sitzenden, des Herrn Dr. Blasius, ein Echo in ganz
Europa finden mögen und ich möchte wünschen, in

kurzer Zeit auf allen Orten unseres Continentes Beob-
achtungsstationen regelmässig functioniren zu sehen.

Präsident Dr. R a d d e : Der Herr Vorsitzende

dieser Section hat mich ersucht, obzwar viele der

Herren der französischen Sprache mächtig sein dürften,

das soeben Vorgetragene in einem kurzen Resume in

deutscher Sprache zu wiederholen. Dasselbe wird bei

den Vorti'ägen in italienischer Sprache geschehen.

Der Herr Vorredner bemerkte ganz richtig, dass

es sich bei Besprechung der Zugfrage auch wesentlich

um die erste Frage handle, weil, wenn man die Zugzeit

und Richtung kennt, man auch Schutz schaffen kann.

Der Redner beschränkt sich auschliesslich auf Europa,
da man in anderen Ländern, die oft dicht bevölkert

sind , doch keine wissenschaftlichen Beobachtungen
liefern kann, weil dort die Kenntnisse in den exacten
Wissenschaften fehlen.

Gleichzeitig fügte er hinzu, dass die italienische

Regierung bereit sei, diesbezüglich alles Mögliche zu
thun, um die Sache zu fördern. Er macht namhaft die

wichtigsten Punkte der nordafrikanischen Küste, die

verschiedenen Inseln des Mittelmeeres und erwähnt,

dass von den fremden Regierungen, die Besitzungen
im Mittelmeer haben, nämlich : England, Frankreich
und theilweise auch Oesterreich, durch Unterhandlungen
Beihilfe erlangt werden solle, damit auch sie solche

Beobachtungen machen. Er geht dann mit diesen

Beobachtungstationen durch ganz Italien und meint,
dass, was Italien anbelangt, sich dies in leichter Weise
einrichten lasse. Zum Schlüsse hält er es noch für

wünschenswerth, dass die schon durch den Präsidenten
an den Tag gelegten Gesichtspunkte zum allgemeinen
Ausdruck kämen.

(Herr Dr. Russ meldet sich zum Wort.)

(Fortsetzung folgt.)

Eiiiiore Worte
über die

ornithologischen Beobachtungen in Oesterreich

und Ungarn

von Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre als Redacteur der Jahresberichte.

Es war im April 1882, als sich das Comite für
ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich
und Ungarn constituirte und schon kurze Zeit darauf
erschien eine Instruction für die Mitglieder der orni-
thologischen Beobachtungsstationen in Oesterreich und
Ungarn , sowie ein Verzeichniss der in Oesterreich-
Ungarn vorkommenden Vogelarten zur Erzielung einer
einheitlichen Nomenclatur für die Beobachter. Das
Resultat dieser höchst löblichen Bewegungen und An-
regungen, die Se. kais. und kgl. Höh. den durchlauch-
tigsten Erzh. Kronprinzen Rudolf zum geistigen Schöpfer
und Schützer haben, war ein stattlicher Band von
200 Seiten, in welchem die einzelnen Beobachtungen
systematisch zusammengetragen sind, der erste Jahres-
bericht (1882) obigen Comites, welcher bereits über
338 einheimische Arten des Verzeichnisses Notizen
bringt und 5 neue Arten dem Gebiete zufügte, so dass
die Artenzahl von 394 auf 399 steigt*). Es ist nur
Wenigen gegönnt, einen Blick hinter die Coulissen zu
werfen, um zu ersehen, w i e dieser Bericht zu Stande
gekommen oder besser gesagt , druckfertig gelegt
worden ist und was für Schreibübungen die auf Seite 5
und G erwähnten Herren vorgenommen hatten: ein
Blick aber genügte auch, die Prophezeiung auszuspre-
chen, dass dieser Modus für die Folge unhaltbar ist.

Mitte Juni des vorigen Jahres erhielt ich von
Herrn R. v. Tschusi in Hallein ein Schreiben, in

welchem mich derselbe ersuchte, ich möchte als Man-
datar der Beobachtungsstationen Tirols die faunistische
Bearbeitung des pro 1883 eingelaufenen Materials für

Tirol, Kärnthen und Steiermark übernehmen ; Dr.
Schier habe bereits Böhmen, Prof. Dr. A. v. Mojsisovic
Ungarn^ er selbst Salzburg und beide Oesterreich
bearbeitet u. s. w.

Unwillkürlich fragte ich mich nun nach dem Zwecke
der Unternehmung und ich konnte und kann mir nicht

verhehlen, der Zweck ist in erster Linie durch zahl-

reiche, lang fortgesetzte, vielen Stationen entnommene
Beobachtungen des Zuges schliesslich auf gewisse
Grundgesetze zu kommen, welche der Zug-Richtung,
-Art, -Zeit u. s. w. zu Grunde liegen — und wohl nur
im Hinblick auf diesen Zweck wird den Beobachtun-
gen die Localbeschreibung vorausgeschickt. In zwei-
ter Linie kann und soll dieses Materiale allerdings

dann auch zur Erforschung der Fauna der einzelnen
Länder beitragen. Gerade für diesen ersteren Zweck
aber eignet sich die Anordnung von Arten nach Pro-
vinzen ganz und gar nicht, da sie wohl ein faunisti-

sches Bild des Landes, nicht aber einen Ueberblick
über die Zugseigenthümlichkeiten einer Vogelart in

verschiedenen Territorien gibt und rasch entschlossen

wandte ich mich daher an meinen werthen Freund
R. V. Tschusi mit der Erklärung : wenn die neue An-
ordnung nicht principiell gewählt würde, so wäre ich

im Interesse der wissenschaftlichen Forschung in der

*) Das Vorkommen von Oedemia perspicillata in Tirol, be-

reits vonTschusi als fraglich hingestellt, wurde von Baron Lazarini,

als auf einer Verwechslung beruhend, widerrufen.
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Frage des Vogelzuges bereit, die eingelaufenen Be-
obachtungen conform dem ersten Jaiiresbericlite (also

systematisch, nicht fauuistisch) zu ordnen, und druck-

reif zu machen — eine Erklärung, auf welche Herr
V. Tschüs i um so-lieber einging, als er selbst diesen

neuen Weg nur gewählt hatte, um die Arbeitstheilung

leichter vorzunehmen, nicht aber, weil er in diesem

neuen Modus einen V'ortheil erblickt hatte ! Lieber

Kurzes kamen die Packete provinzenweise geordnet in

meine Hand und — aus dem einstigen Mandatare für

Tirol war ein Redacteur des ornithologischen Jahres-

berichtes für Oesterreich und Ungarn geworden ! . . .

Doch wozu diese Einleitung, die wohl kaum für die

Geschichte der Beobaclitungsstationen von Belang ist?

In erster Linie, um mich den Lesern dieser Mitthei-

lungen, sowie den Beobachtern als neuer Redacteur
vorzustellen, dann aber auch (und dies ist die Haupt-
sache), um denselben eine Bitte vorzutragen, deren
Erfüllung mir die Stellung in dieser neuen Eigenschaft

ungemein erleichtern würde, geht dahin, dass die
Beobachter ihre Beobachtungen möglichst
g 1 e i c h m ä s s i g a d j u s t i r e n, um damit die manuelle

Arbeit, die immer noch eine grosse bleibt, mir thun-

lichst abzukürzen ! — Nun wie ?

Soeben habe ich den Jahresbericht für 1884 fertig

zusammengestellt und erlaube mir, aus den gemachten
Erfahrungen auf die JLangel hinzuweisen, welche den
Manuscripten desselben anhaften mit der Bemerkung,
dass einer oder der andere fast Jedem anhing.

Die übelste Ausstattung haben jene Beobachtun-
gen, welche (horrible auditu!) Frage für Frage der

Instruction beantworten, denn diese müssen, wie sie

sind, höchst mühevoll copirt und zweckdienlich geordnet
werden ! Da steht der Reihe nach

:

II. 1. Ein Verzeichniss aller vorkommenden Arten,
eine Liste ohne weitere Notiz

;

2. eine Liste der Standvögel (aus der ersten);

3. eine Liste der Strichvögel (aus der ersten)

;

4. eine Liste der Zugvögel (aus der ersten)

;

5. eine Liste der Raritäten (aus der ersten)

;

6. eine Liste der seltenen, sparsamen, häufigen
Vögel (aus der ersten)

;

7. eine Liste der Vögel der Ebenen, der Gebirge
(aus der ersten);

8. einige Notizen über Zu- oder Abnahme der
Individuenzahl u. s. w.

III. 1. Das erste Erscheinen;

2. das Eintreffen der Hauptmasse;
3. das Eintreffen der Nachzügler;

4. der Beginn des Abzuges;
5. der Abzug der Hauptmasse;
6. der Abzug der Nachzügler;
7. die Arten mit beobachtetem Rückzuge u. s. w.

IV. 1. Die Zalü der Brüten bei jeder Art;

2. die Zeit der Gelege und die Zahl der Eier bei

jeder Art

;

3. die Zwischenräume der Eierlage u. s. w. u. s. w.,

so dass z. B. die Rauchschal be 20 Mal oder noch
öfter erscheint, nämlich unter H. 1.^ 4., (ev. 5.), 6., 1.,

8. u. s. w., weiters unter 111. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. u. s. w.,

weiters unter IV. 1., 2., 3. u. s. w und alle

diese Daten müssen zusammengesuclit und mit ent-

sprechenden Worten eingeleitet, auf einem einzigen

Zettel zusammengeschrieben werden. Das ist eine Art.

Fleissige Beobachter senden deren 20—50 ein, und
Dank dem allseitigen Eifer laufen jährlich 10— 15 solche

(erschreckende) Berichte von den Beobachtungssta-
tionen ein !

!

(Schiass folgt.)

II. Section. Populäre Ornithologfie.

Die Züchtung der Aaclitigall.

Von Narcisse Masson.

(Fortsetzung.)

,Ist einmal der Monat Juni vorüber, so singt die

Nachtigall im Zustande der Freiheit nicht mehr, und
es bleibt ihr Nichts mehr als ein rauher Schrei, eine

Art Zischen, an welchem man die gewöhnliche Melodie
dieses bewunderungswürdigen Sängers nicht wieder
erkennt."

„Manchmal geschieht es, dass das Weibehen singt,

doch besitzt es nur zuf;illio;er Weise diese Fähigkeit
und sein Gesang, obgleich so ziemlich dem des Männ-
chensgleichend, ist weder so stark, noch so mannigfaltig.'

„Die Nachtigall baut ihr Nest gegen Ende April

oder zu Anfang des Mai und duldet nicht, dass eine

andere Nachtigall auf 100 Sehritte in der Runde
neben ihr wohne."

,Sie baut es immer fast in gleicher Höhe mit dem
Boden, roh gewebt, aber sorgfältig in dem dichten
Grün versteckt, oder auf dem niedrigen Zweigen der
Gesträuche und den Strahlen der ]\Iittagsonne aus-
gesetzt.'-

,Das Männchen zerstreut durch seinen Gesang
das Weibchen, während dasselbe brütet.'-

,In der Freiheit legt sie fünf Eier von gleich-

massig grünlich-brauner Farbe, an dem dicken Ende
herrscht das Braune vor, an dem schmalen das Grün-

liche ; die Bebrütung dauert 18—20 Tage, hierauf be-

ginnen die Jungen auszuschlüpfen."

„Das Weibchen brütet allein, und verlässt das

Nest nur durch den Hunger getrieben, und dies nur

für einen Augenblick, gerade so lange es bi-aucht, um
zu trinken und zu essen."

Das Männchen brütet niemals, wenn aber die

Zeit des Ausschlüpfens kommt, hält es sich während
der Abwesenheit seines Weibchens als Schildwache auf

dem dem Neste zunächst gelegenen Zweige auf, und
scheint dasselbe zu bewachen und stets zu dessen

Vertheidigung bereit zu sein; in diesem Augenblicke

hört es zu singen auf, als wollte es verhüten, dass

man seinen Schlupfwinkel entdecke, und führt unauf-

hörlich einen erbitterten Kampf gegen fremde Vögel,

ohne selbst die der eigenen Art zu schonen, welchem
Geschlechte sie auch angehören mögen.

Sobald die erste Brut beendet ist, beginnt das

Weibchen , beiläufig einen Monat nach dem Aus-

schlüpfen, die zweite Brut, und hierauf folgt in gleichem

Zwischenräume nach der zweiten, eine dritte und
diese dritte schliesst die Saison der Fortpflanzung ab;

sie hat auch noch Erfolg, wenn die Fröste nicht zu

frühzeitig eintreten; gewöhnlich jedoch ist die dritte

Brut die mindest gute.

Jede Brut erzeugt, in den meisten Fällen, stets

mehr als die Hälfte an Jlännchen als an Weibchen,

der intelligente Liebhaber muss es verstehen die
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Männchen auszuwählen, welche er aufziehen will, und
muss hiezu iuiiner die stärksten auswählen.

In einer aus 5 Jungen bestehenden Brut gibt es

gewöhnlich, ja fast immer, 3 Männchen und U Weibchen;
das zuletzt ausgeschlüpfte, im Volksmunde Nest-
küchlein genannt, ist immer ein Männchen.
Zuletzt ausgeschlüpft, ist es natürlich kleiner als seine

Brüder und Schwestern, es ist aber darum nicht

minder stark, noch minder gut gebaut, und immer
ist es der intelligenteste und der beste
Sänger, und diese Thatsache zeigt sich unabänder-
lich bei allen Vogelbruten , was immer für einer

Familie sie angehören mögen.
Das N e stk ü c h 1 ei n ist stets gesucht, und wird

von den hervori-agenden Liebhabern und von den

Special-Züchtern als seinen Mitschülern überlegen aner-

kannt.

,Um die Männchen von den Weibchen zu unter-

scheiden,'^ sagt gleichfalls Buffon, „gibt es mehrere
unterscheidende Merkmale: Die Männchen haben ein

grösseres Auge, einen runderen Kopf, einen längeren,

an seiner Basis, besonders von unten betrachtet, brei-

teren Schnabel; ihr Gefieder ist schöner gefärbt, der

Bauch weniger weiss, der Schwanz dichter und wenn
sie ihn auseinanderfalten, breiter; sie fangen früher zu
zwitschern an und ihr Gezwitscher ist gehaltener ; sie

verweilen lange an einem Platze, auf einem Beine
stehend, während das Weibchen im Käfige hin und
herläuft."

„Uebrigens hat das Weibchen dieselben Schwanz-
bewegungen wie das Männchen, und wenn es freudig

erregt ist^ hüpft es wie dieses, anstatt zu gehen."
Die jungen Nachtigallen sind im Alter von einem

Monat schon vollständig befiedert.

Zu dieser Zeit müssen sie ausgenommen werden,
wenn man sie im Käfige halten will, um sie zähmen
und abrichten zu können, denn zu dieser Zeit muss
ihre Erziehung beginnen, wenn man dieselbe gut zu
Ende führen will.

.Die Nachtigall gewöhnt sich mit der Zeit leicht

an die Person, welche sie betraut,- fügt Buffon bei,

und es ist dies auch die Meinung Lemoine's, „und ist

einmal die Bekanntschaft gemacht, erkennt sie deren

Tritt noch bevor sie dieselbe sieht, und begrüsst sie

im Voraus durch einen Freudenschrei. ,VVenn sie ihre

Wohlthäterin verliert, stirbt sie manchmal aus Kummer
und Schmerz, und wenn sie zufälliger Weise am Leben
bleibt, braucht sie lange Zeit, bevor sie sich an eine
andere gewöhnt; sie fasst eine heftige Zuneigung, weil

sie nur schwer Vertrauen fasst, Avie alle furchtsamen
und wilden Charactere."

Ich kann daher nicht genug empfehlen, die Be-
trauung dieser liebenswürdigen Vögel stets nur ein

und derselben Person anzuvertrauen.

Die alten, in Gefangenschaft gehaltenen Nachti-
gallen haben zwei Gesangsperioden, den Monat Mai
und den December.

„Das Gefieder dieses Vogels," sagt ebenfalls

Buffon, „ist weit davon entfernt seinem Gesänge zu
entsprechen : Die ganze Oberseite des Körpers hat ein

juehr oder minder röthliches Braun ; die Kehle, die

Brust und der Bauch sind grau-weiss, die Vorderseite

des Halses dunkler grau ; die unteren Deckfedern des
Schwanzes und der Flügel sind röthlich-weiss, mehr
roth bei den Männchen als bei den Weibchen ; die

Schwungfedern braungrau mit einem Stich ins Rothe;
der Schwanz ist mehr rothbraun, der Schnabel braun,

die Füsse ebenfalls, aber fleischfarben angehaucht,
der Grund der Federn dunkel aschgrau."

Ein anderer Autor, dessen Namen mir nicht mehr
erinnerlich ist, sagt: „Die Nachtigall lebt einsam. Sie

bedarf des Schattens vmd der Kühle wegen ihres

heissen Blutes. Nachdem sie gesungen hat, badet sie^

und jeden Morgen trinkt sie den Thau, um sich die

Kehle anzufeuchten und ihrer Stimme mehr Kraft zu
geben."

„Wenn man sie in irgend einer Falle gefangen
hat, muss man sie mit unendlicher Behutsamkeit an
den Käfig gewöhnen; denn sie ist scheu und über
den Verlust der Freiheit so verzweifelt, dass sie sich

gegen die Stäbe ihres Käfiges erstösst."

„Um diese Unfälle zu vermeiden, setzt man sie

in einen zarten Weidenkäfig, der mit Moos ganz aus-

gepolstert und mit einem grünen Tuche bedeckt ist,

damit sie sich vorstellen könne, sie sei noch im
Schatten eines Gebüsches." (Scbluss folgt.)

III. Section. Geflügfel- und Taubenzucht.

Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
(Fortsetzung.)

Bei der Brutmaschine von Voitellier besteht der
Behälter für das warme Wasser aus einem cylinder-

förmigen Schlauch mit doppelten Wänden, der zwischen
.seiner doppelten Wand das lieisse, zur Erhaltung der
Wärme bestimmte Wasser einschliesst. Dieser Schlauch
besteht aus Zink, und hat, wie dies schon sein Name
andeutet, weder Oben noch Unten. Er ruht in einer

würfelförmigen Kiste, und der freie Raum zwischen
seinen äusseren Wänden und der inneren Fläche der
Kiste ist mit Sägespänen ausgefüllt, welche als Isola-

toren dienen, um den Wärmeverlust hintan zu halten.

Im Kreise, an der Basis des Schlauches, auf
einem Boden von Holz ruhend, befindet sich ein Reifen
aus Holz von 5 bis 6 Centimeter Höhe, welcher be-
zweckt die unmittelbare Berührung der Eier mit dem
Zink zu verhüten.

Diese Vertheilung des heissen Wassers, obgleich

sie nicht die von der Natur angezeigte ist, ergibt gar

keinen Uebelstand für die Resultate der Bebrütung,
und der beste Beweis dafür ist wohl der, dass die Brut-
maschine Voitellier eine der am vortheilhaftesten be-

kannten ist. Odile Martin hat an dieser Jlaschine nütz-

liche Verbesserungen angebracht, von welchen sich Jeder-

mann durch einen Besuch des von Martin im Jardin

d'acclimatation bezogenen Pavillons überzeugen kann.

Die an dem künstlichen Brutapparate von La-
grange angebrachten Verbesserungen bestehen darin, dass

die mit einem Thermometer versehene und unter dem
Warmwasserbecken angebrachte Eier-Schublade, mit-

telst eines eigenthümlichen Mechanismus, von diesem

Becken nach Belieben entfernt, oder demselben ge-

nähert werden kann, so dass man im Stande ist ganz

genau den Wärmegrad zu reguliren, dem die Eier aus-

gesetzt werden sollen.

Indem ich die Namen Roullier, Voitellier und
Lagrange nenne, führe ich nur einige der bekanntesten
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Erfinder an; die Brutmaschine liat in letzter Zeit

solche Fortschritte f>;emacht, dass sich die Zalil der

Erfinder und die Verbesserungen an ihr ins Unendliche

vermehrt haben.

Wenn man mich fragen würde, welche die beste

dieser Maschinen sei, und an welchen dieser Herren

man sich vor Allem zur Zeit der Einschaffiingen wen-

den soll, mlisste ich unumwunden gestehen, dass man
mich dadurch in grosse Verlegenheit bringen würde.

Der Erfolg, es kann dies nicht oft genug wieder-

holt werden, hängt nicht von der Maschine, sondern

nur von der mehr oder weniger hervortretenden Ge-
schicklichkeit Desjenigen ab, der von ihr Gebrauch
macht. So wird die IMaschine Roullier in den Händen
des Herin X sehr gute Erfolge erzielen und wird

in den Händen des Herrn Z Fiasco machen ; und

dasselbe gilt von den anderen, von dem Apjjarat Voi-

tellier's, wie von jenem Lagrange's; von der Brul-

maschine Hearson's wie von jener Bouchereaux's.

Der einzige Ratli, den zu geben ich mir gestatten

würde, wäre der, Anschaffungen von Brutmaschinen

nur bei wohlbekannten Firmen zu bewerkstelligen,

deren Allbekanntheit eine Garantie bietet, die der

Kampf gegen die Concurrenz dazu zwingt die Bestand-

theile ihrer Apparate beständig zu verbessern, so dass

sich dieselben auf dem Niveau der letzten Vervoll-

kommnung erhalten.

Bebrütung. — Das Local, in welchem die

Bebrütung vor sich gehen soll, muss ein Gemacii im

Erdgeschoss sein, ruhig, geschützt gegen Erschütterungen

oder Lärm von aussen, gut gelüftet und im Halb-

dunkel gehalten.

Eine Bodenkammer z. B. würde nicht passen,

weil die Temperatur daselbst zu sehr schwanken
würde ; die unmittelbare Nachbarschaft gewisser

Fabriksgebäude wurde ebenfalls unpassend sein.

Die Zuträglichkeit der Luft in dem Brutraume

muss streng im Auge behalten werden, gemäss den

Gesetzen der Hygiene, welche für Alles was athmet,

— imd die Embryonen befinden sich in dieser Lage
— die möglichst reinste Lutt erheischen.

Manclie treiben die Beobachtung dieser Grund-

sätze selbst bis ins Unglaubliche.

E. Bellecroix erwähnt über diesen Gegen-

stand in seinem ausgezeichneten Buche, la Chasse
pratique, gelegentlich der Aufzucht des Feder-

wildes: „Eine bei vielen Fasanenwärtern weit ver

breitete Ansicht geht dahin, dass die Frauen während

der ganzen Brutperiode aus den Bruträumen ver-

bannt sein sollten.'^

,lch erinnere mich in dieser Beziehung, dass

ein alter Wärter an Damen meiner Bekanntschaft,

bevor er denselben gestattete, eine solche berühmte
Fasanerie zu besuchen, unter allerlei Ausflüchten und
wiederholten s a u f v o f r e s p e c t , eine sehr unver-

schämte Frage über ihren Gesundheitszustand richtete.

Bekanntlich ist man noch strenger an der Thüre von
Champignonbeeten, durch welche in der Regel niemals

eine fremde Besucherin eintreten darf."

„Obgleich ich mich schon seit lange her als Lieb-

haber mit der Aufzucht von Fasanen beschäftige,habe

ich aus eigener Erfahrung nicht constatu-en können "

Bellecroix stimmt diesbezüglich vollkommen
mit Roullier undArnoult überein. Das Etablisse-

ment dieser Herren wird beständig von den Bauern-

weibern der Umgegend besucht, und es erwächst kein

.Schaden daraus; ebenso wenig wie auf den Maier-

höfen, wo die Sorge für die Bruthennen gewöhnlich
den Frauen überlassen bleibt.

Die zu vermeidenden Einflüsse sind anderer

Natur: wie die Ausdünstungen in Folge Tabakrauchens,
alkoholischer Flüssigkeiten, von in den Nestern ver-

derbenden Eiern, des allstes der Bruthennen u. s. w.

u. s. w. . .
.

, durchwegs ausserordentlich schädliche Dinge.

Ein anderer Einfluss, auf dessen Rechnung man
gewöhnlich zahlreiche Unfälle stellt, ist der von
Gewittern herrührende.

Um denselben unschädlich zu machen, vertheilen

gewisse Züchter Eisenstücke unter das Stroh der

Nester. Die Pächterinnen legen diese Eisenstücke in

Form eines Kreuzes. Roullier und Arnoult
schreiben den Gewittern einen nur sehr zweifelhaften

Einfluss auf die Embryonen und auf die Eier zu.

„In unseren Brutapparaten, — sagen diese grossen

Practiker, — übt niemals ein Gewitter einen Einfluss

auf die Brüten aus, und wir können behaupten, dass

die Elektricität auf ausgeschlüpfte Küchlein keine

Wirkung hat." (Fortsetzung folgt.)

Darre mit (liphtheriscliem Character.

Vun Lewis Wright.

Einige in S ew e 1 l's ,post-mortems" kürzlich mit-

getheilte Fälle geben berechtigten Anlass zu der Be-
fürchtung, dass diese schreckliche Krankheit uns mög-
licherweise auch in diesem Jahre wieder ziemlich hart

mitnehmen wird, und es mag daher passend sein, in

gemeinverständlicher Weise hier unsere neuesten Kennt-

nisse über diesen Gegenstand, die wir hauptsächlich

einem zusammenfassenden Berichte, welchen Professor

Walley in der „Lincolnshire Veterinary Medical

Society" gegeben hat, entnehmen, mitzutheilen.

Alle, welche einmal von diesem Uebel heimgesucht

worden sind, werden nicht leicht in Folge einiger von
gewissen Seiten abgegebenen Versicherungen, von der

Ansicht abzubringen sein, dass diese Krankheit „nicht

contagiös" sei. Jedermann, der jedoch Verständniss für

die Sache hat, wird sich leicht von dem Gegentheile

überzeugen.

Nach Professor Walley war die Seuche unter

den verschiedenen Namen der Darre, des Stickhustens

und der Diphtheritis ebenso bekannt, wie unter dem
modernen, ihr neuestens beigelegten Namen der ,Gre-

garinosis", welcher mit der Ansicht, dass sie durch

Psorospennien veranlasst sei, zusammenhängt. Professor

Walley selbst wendet den Namen „diphteritic aphtha"

an, da sie ihm Charactere beider dieser Krankheiten zu

vereinigen scheint, und weil er bei ihr mikroskopische

Pilze entdeckte, welche der Gestalt nach sehr ähnlich

jenen sind, die von Küchenmeister bei manchen
Formen von Stomatitis (bei Pferden) beobachtet wurden.

Auch M a g n i n wendet den letztgenannten Namen an,

Andere bezeichneten die Krankheit als Tuberculose,

da sie in gewisser Beziehung damit Aehnlichkeit hat.

Meines Wissens war ich selbst der Erste, welcher den

Ausdruck Diphtheritis und diphtherische Darre (diphte-

ritic Croup) in Anwendung brachte, worauf man dann

die Krankheit allgemein auch als die Neue Krankheit

(new disease) bezeichnete; auch habe ich bereits vor

Jahren daraufhingewiesen (siehe das ,Book of Poultry",

.Live Stock Journal" u. A.), dass der Krankheitsstoff

oder Vii-us möglicherweise mit dem der Darre überein-

stimmend sei. wenn auch von heftigerer Wirkung. Ich



wies auch durch Versuche nach, dass die Darre von
den Hühnern auf Tauben übertragbar sei, was aber

von \'ielen bezweifelt wurde.

Es überrascht mich daher, dass Professor Walley
seine Entdeckungen bei dieser Krankheit für Hühner
auf das Jahr 18(55 und für Tauben auf 1871 datirt,

und dass er diese mit Darre identisch hält. Die Darre
ist so lange bekannt, als man Hühner hält, aber unserer

Erfahrung nach trat die „Neue Krankheit'' ganz plötz-

lich als etwas thatsilcblich Neues auf, es sei denn, dass

es Darre in einer ganz neuen Form, von grösserer,

bisher ungekannter Heftigkeit war, welche neue Symp-
tome auftreten liess. Die Darre wurde oft durch die

Ausstellungen weiter verbreitet, aber meines Wissens
nie in dieser schrecklichen Form. Und ich glaube, dass

Professor Walley noch keine vollständige Diagnose
für diese eigenthümliche, plötzliche und furchtbare

Verschlimmerung aller alten Symptome unter Hinzu-

treten von neuen gegeben hat.
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Sei dem wie immer, seine Beschreibung der Natur
und der Merkmale dieser Seuche ist die vorzüglichste,
die wir bisher kennen. Sobald die Kränkelt einmal
auftritt, verbreitet sie sich mit grosser Raschheit, nimmt
dann einen langwierigen Cliaracter an und ist in hohem
Grade ,cuntagiös", wobei ihre Verbreitung durch Feuch-
tigkeit, Schmutz und andere gesundheitswidrige Be-
dingungen gefördert wird. Ihre Folgen sind Erschöpfung
und Kraftlosigkeit, die oft durch Diarrhöen und Mangel
an Appetit vermehrt wird, wozu sich dann oft noch
ein Zerfall gewisser, bisher gesunder Gewebe gesellt.
Die Ansteckung ist eine locale und kann durch den
Mund, die Nase, die Augen und Ohren erfolgen. Herr
Professor Walley hat hiebei die überraschende Beob-
achtung gemacht, dass die Symptome mehr localisirt

bleiben, wenn die Ansteckung durch die Augen oder
Ohren erfolgte, während sonst eine Verbreitung über
die ganzen respiratorischen- und Ernährungsvvege statt-

"'^*^^^'
(Fortsetzuuff folgt.)

IV. Section. Brieftaubeiivreseii.

Tauben-Fliegen in Deutschland. — Einige interes-

sante Versuche wurden am 12. Juli zwischen Stettin

und Kopenhagen mit Brieftauben angestellt, welche
vordem noch niemals das Meer überflogen hatten.

Zehn Vögel von der Antwerpener Rage wurden von
Stettin nach der Dänischen Hauptstadt geschickt, und
flogen von letzterem Platze am 12. um 6 Uhr Morgens
aus. Die erste Brieftaube kam wohlbehalten in ihrem
Schlage in Stettin Nachmittags, drei Minuten nach
5 Uhr an, drei andere kamen um 6 Uhr Abends an,

die fünfte erreichte Stettin erst am ISten, die übi'igen

dürften als verloren betrachtet werden. Die ausser-

ordentliche, von einigen Tauben erreichte Geschwindig-

keit wurde bei dem Wettfliegen der Brieftauben-Ge-
sellschaft , Pfeil» zwischen Cöln und Berlin am 19. Juli
constatirt. Um 7 Uhr 30 Minuten Vormittags (Berliner
Zeit) liess Director Lenzen der militärischen Brief-
tauben-Station 32 Tauben der Berliner-Gesellschaft
fliegen. Die Luftlinie zwischen Cöln und Berlin be-
trägt .09 Meilen. Das Wetter war ungünstig, und der
Wind blies aus N. 0. Um 4 Uhr 11 Minuten Nach-
mittags, oder 8 Stunden 41 Minuten nach dem Ab-
fliegen, kam die erste Brieftaube in Berlin an ; fünf
andere folgten um 7 Uhr Abends. Die Geschwindig-
keit des Siegers betrug daher mehr als ü'/., Meilen in
der Stunde.

(The Field.)

<K2*c>f.==-

Vereiiisangelegeiiheiteii.

Herr F. Fr a s s 1, Handelsagent, Währing, Cottage-
Verein : Carl Ludwigstrasse 30. (Durch Herrn Moriz
Widhalm.)

Herr Hans Frosch 1, Privatbeamter, Wien,
I., Schellinggasse 3. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Herr Ignaz Hof er, Lehrer, Ober-Markersdorf
pr. Retz N.-Oe. (Durch Herrn Josef Marin it seh.)

Herr Alfons Kr at och will, Kaufmann, Wien,
L, Göttweihergasse 1. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)

L e i p n i k - L u n d e n b ur g er, Zuckerfabriks-
Aktien-Gesellschaft, Wien, 1., Schellinggasse 3. (Durch
Herrn Moriz W i d h a 1 m.)

Herr Rudolf P e n u i n g e r, Bau-Ingenieur, Sim-
mering. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Herr Johann Z u 1 e g e r, Kaufmann, Simmerlng.
(Durch Herrn Moriz W i d h a 1 m.)

Das Mitglied tinseres Vereines

Constantln Graf Branickl

zu Paris.

<fOOSs=.

S p r e c li s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaction keine Verantwortlichkeit ! Zweck des Spreeh-
saales ist „die sachliche Discussion" wichtiger und
interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten
der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-
worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-
sender können indess auf Wunsch verschwiegen werden.

Frage. Nr. 2. Kann man bei gelben Spottvögeln,

welche zur normalen Zeit nicht zu mausern beginnen,

künstlich einwirken, um die zur Gesundheit des Vogels

nöthige Mauser zu bewerkstelligen, und auf welche

Art und Weise ?
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Collectiv -Anzeiger.
Jede darin atitV'-liniiiliifin- Aniiom-i-, w.-kli" 'l.-ii

It.uim von :> IVliueikn (clreifndi gopall.ni iiiiht

ülicrschieiiel, kostet für jodu EinrilckunK 'M kr.,

für den Uaum lii< zu 10 I'elilzcilen ist 40 kr. zu

entrictiten. IntiTate (fiü-tnen-r Au-deluutii(r mitcr-

Heijen di-lii allijeineiiien Insertion st ante.

Oftorire einen grossen

Doppelgelbkopf - Papagei,

2 ^tück tili.' (Jakos). Grau - Papa-

geien, 2 Amazonen Pagageien.

Liebhabern theile mit, was ilie Paiia'^'eieii

lei&teii.

(52)

A. Heikens.
Iti iiml ii.'ivrii.

1.2 junge Silber-Fasanen
werden 7.11 kaufen pesuelit. Offerte niit Preis-

angabe an III. Seetion: I., Petersplatz I2.'l'I)

iiiiii aligi'yi.-bfii wiTili-ii,

PreiM « n.

Narhiragi-ii schiil'tlirb an II. SectlOD,

I.. Petersplatz 12. ,•.')

Braut-Ente, Erpel,
wirtl /.ii Itaulcn ^t-öili-ht.

Offerte iintt-r Angabe iles Alters iiml Preises

an III. SfCtioil, /.. l'eli'rtp'alz 12. (.-ii

KlircniireN llcriill IHS4.

Insectenmehl
von ersten .Vllt"i il.i'rti und F.irii>clirit"t'Ml aU l••^t.^

und billit^Htert Fiill-T am-rkainit zur Aufquellt von

Fasanen u. frolc« lirfliiffel: sowie zur Filiiemog

siiniiiitliclier iiisccIciilrcMüeiider Vttf^el.
.'> Kilo incd. Houlel tVaneo .\tk. ö.— per Cent». Mk. al.öO.

Alleini(;e Fabrikation und Verkauf bei

CirorK Mnereker,
Tbierlianillung.

Tlerlin C. \Vall«lr«K.sc l'T. ilOJ

Kl. SillOM-Kakadu, ein rieliliscs Paar, brullustik'. zalnn

U. -10; «uissolirsitlicU Paar fl. 10; Wellensiltich

eigene Zueht, l'aar ft. 7; rclnweissc Jlövolieii, eigene

Zucht, Paar B. 10; detlo (iolljblinte. Paar Ii C ; ein

riclitiges Paar Indipilinkeii fl 10: Dianiantilnk fl. 10;

Ilartlaiibzeisij; li O; Axeloti'lii jung. Paar fl. i; und

vieles Andere liefert uuter Garantie lebender .\nkuuft

die Aquarienbandlung von F. .M. Findcis, Wien,

III., Il.iupKtrasse 21. (,''l)

Nach Wien rcisciiile Liebhaber, wenn anch nicht

Kiiufer. «erden tun lütiiron Besnoh pobctfn.

1 Paar diesjälirige Giosstriippen

bat noch abzugeben.
M. Grosse, TaueUa bei I.cipris:. löO)

Drosselfutter
zum trocken F'iittern. .iuri-liaus haltt>ar und reinlicb.

für alle grösseren luseclenvüj;el als schwarze und
grane Drosseln, Staarc, Pirole, Kibilze etc. per

Pfund. CO Pfg. — 30 kr. Präp. Futier zum trocken

Füttern für kleinere Insectenv.jgel, SchwarZJllitttrken,

Meistersänger, Koth- und lilaukeblclien. Zaunkönig
etc. per Stück M. 1.— ^^ .*>0 kr. sowie alle Futter-

RÜmereien für jede Art .Samen und Inseelenvügel

aller Liinder eniptielilt die Ornitbolo;;isclie Hand-
lung von Gclir. Jansen in )l.-(iladbacll, Ubeinland

(in Drut-chlandi. i l'ij

Versandt in Post-Coili unter Nachnahme.

Bruteier und Kücken
(liv. jirima Hülmer-Kageii u. Gar. gnter

resp. leb. Ankunft. Präm. m. bronc. und
silbernen St.-Med. Preisliste frauco geg.

10 Pfemiing-Post marke.

Hugo Rütter,

RnreliiiliiK'i— Xiieliterei,

(45) GeUlern, Kbeinpreusseu.

IriLsera-te beziijrlioli ilei-or mau sich jrefälli^st au Herrn
Fritz Zeller. 1!., lutcri' l>onausti'av.s(' Vi, wenden

wolle, erhalten tlurch diese Fachzeifsehrilt aii.s.sei'j:ewöhnlich j:ros.se

Verbi-eitiiug im In- und Auslände. ..Dieselben müssen länfrstens Douners-

tajr bei Herrn Fritz Zeller eintrellen. wenn sie Sonntau; erscheiueu sollen."'

Alle Galttiiiieoii

u_^^-M
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Irtttcr für ^oaclßunttf, 5c0fl = ^tftu6 unb =lf(c0c.
Redacteur : Dr. Gustav von Hayek.

23. Aiiist

Die „Mittheilunseii des Oriiithologisclieu Vereines in Wien" erscheinen wöchentlich einmal. Abonnements ä 6 fl., sammt
Kranco- Zustellung 6 fl. 50 kr. = 13 Mark jährlich, werden in der k. k. Hofbuchhaodlung Wilhelm Frick in Wien, I.. Graben
Nr. 27. enteegengeDoramen, und einzelne Niiminern ä .^0 kr. = 1 Mark daselbst abgegeben. Inserate zu 6 kr. ^ 12 Pfennige
für die Sfacli gespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum berechnet, nimmt Herr Pl'itZ Zeller, II., Untere Donanstrasse 13,

entgegen. — Uittlieiinngen an das Präsidium sind an Herrn Adolf BacUofen von Eclit in Nussdorf bei Wien, Mlttlieilnngen

an die II., III. und IV. Sectioil an diese, I., Pelersplatz 12, alle übrigen ('orrcs|iondeil7.en an den I. Sekretär Herrn Regierungs-

ratb Dr. (instar »on Hayek, III , Marokkanergasae 3, zu richten. Tereinsinitglieder licziekeii «las Blatt gratis.

lulialt: I. Section. E. Hartert. Reise nach Nemvork. (Fortsetzung,) — Prof. Dr. K. W. v. Dalla Torre. Einige Worte über die ornithologischen

Beob.iclitungen in Oesterreich und Uugarn. (Sohluss.) — .Silzungsprotokolle do'i ersten intern. Ornithologen Congresses. (Fortsetzung.) — Literarisches.

II. Section. Narcisse Massen. Die Züchtung der Nachtigall. {Schluss.l — III. Section. Vom Eierlegen. Mittel dasselbe zu befördern. (Fortsetzung.)
— Lew i s Wright. Darre mit diphtherischem Charakter. (.Schluss ) —IV. Section. Die Brieftaube. — Spreehsaal, — Collecliv-Anzeiger. — Inserate.

I. Section. Wissenschaftliche Ornithologfie.

Reise nach Neuwerk.
Von Ernst Hartert.

(Fortsetzung.)

Ueber einige der auf Neuwerk beobachteten
Vogelarten habe ich noch besondere Bemerkungen zu
machen.

Lanius excubitor. Unter den erlegten Exempla-
ren befanden sich einige, welche weder scharf zu
major, noch zu excubitor gehören. Dass diese beiden
Formen nicht artlich getrennt werden können, ist ja
nun endlich durch Meves und Andere zur Genüge er-

wiesen. Im Magen fand ich: a) Beeren von Sambucus
nigra, Fleisch und Federn eines Vogels; b) eine glatte

Raupe; c) Federn, Knochen und Fleisch eines kleinen

Vogels, Im Magen sonst erlegter Stücke fand ich fast

immer Vogel- und Mäusereste.

Turdus wandern zahlreich durch ; wirre Beschrei-

bungen von grossen bunten Drosseln veranlassen mich
zu glauben, dass hier schon manche werthvolle Art

zur Küche gewandert ist.

Troylodytes parvulus wandert oft sehr zahlreich

durch. Seine Wanderungen finden zur Nachtzeit statt.

Die ich gesehen habe, glichen den in Deutschland

nistenden,

Anthus rupestris, Nils. (== obscurus) war vom
Anfang bis zum Ende meines Aufenthaltes zu be-

merken. Ausserdem sah ich einmal eine ganze Schaar

von eigenthümlich rostbraun gefärbten Piepern; ich

schoss aus ziemlich grosser Entfernung auf einen der-

selben, weil es mir nicht gelang, an die auffallend

flüchtigen Thierchen näher heranzukommen — schwer

angeschossen entkam er sammt den Uebrigen über

den Deich — nie sah ich etwas von ihm wieder. —
Anthus pratensis mehrfach beobachtet.

Alauda arvensis wanderte in grossen Massen

durch. Da diese Wanderer aus sehr nördlichen Ländern

kommen mussten, so war es mir sehr erwünscht, durch

die am Leuchtthurra umgekommenen Exemplare eine

beträchthche Anzahl in die Hände zu bekommen;

trotzdem fand ich unter allen nur 6 Stück heraus, die

ich der Praeparation würdig erachtete. Bei der Ver-

ffleichung mit anderen Lerchen fand ich etwa Fol-

gendes.



130

Nr. 655. d" 27. October. long. lU, lat. 3G cm.

Füsse schwarzbraun. Sporn 20 mm. Uuterrücken und
Bürzel stark in's Aschgraue ziehend. In der Rücken-

|

uiitte viel Schwarz. Unterseite etwas gelblicher Anflug.*)
t

Nr. 635. $ 22. October. long. 18.5, lat. .34.6 cm. '

Füsse licllbraun mit schwärzlichen Gelenken. Sporn
IGnim. Die hellen Federsiiume in der Kückenmitte

kleiner. Flügel mehr braun. Unterseite schön schwefel-

gelb.

Nr. 634. 5 22. October. long. 17.3, lat. 33 cm.

Füsse hellbraun mit schwärzlich braunen Gelenken. I

Sporn 14 mm. Oberrücken sehr dunkel. Schwanz
kürzer. Unterseite schwefelgelb, etwas weniger intensiv

als Nr. 635. (Schiu« folgt.)

*) Ich muss bemerken, «lass die Inten.-iitiit des Gelb auf der

Unterseite an den trockenen Bälgen sehr nachgelassen hat.

E. H.

Einige )\'oite

über die

ornithologischen Beobachtungen in Oesterreich

und Ungarn

von Prof. Dr. K. W. V. Dalla Torre al.^ Ufilacteur der Jahresberichte.

(.Scbluat.)

Ein grösserer Theil der Beobachter sandte seine

Beobachtungen genau nach dem auf der ersten Seite

der Instructionen gegebenen Wunsciie ein, der da lautet:

4. alles was auf eine Art Bezug hat, unter dem Namen
der.selben zu vereinigen und mit welcher Liebe zur

Sache, mit welchem Interesse diese Berichte vielfaeh

abgefasst wui'den, davon gibt nicht nur der reiche und
werthvoUe Inhalt, sondern auch das geradezu be-

strickende Exterieur Aufschluss genug : es liegen mir

geradezu kalligraphisch geschriebene Manuskripte in

Rond und Fractur tmd in den schönsten Barockschriften

auf Titeln und Köpfen vor — aber auch da gibt's zu

mäkeln. — Einige schreiben auf Vorderseite und
Hinterseite des Bogens — und da ich nur eine Seite

verwertheu kann, muss die andere Wort für Wort ab-

geschrieben werden, was bei einem Manuscripte von

z. B. 26 eng geschriebenen Folioseiteu 13 Seiten, d. i.

mehr als 3 Bogen macht. Laufen nun aber 1 —3-5
bis 10 solcher Manuscripte ein, ist das eine ganz horrende

Arbeit, für die mir Niemand Dank sagt, auch jener

nicht, der sie verschuldet hat, weil ihm keine Arbeit

erspart blieb ! — IManche schreiben einseitig — aber

so, dass jede Art drang unter die andere gesetzt wird

und kaum die feinste Stahlklinge im Stande ist, die

Grenzlinien zu ziehen. Abgesehen davon, dass das

Manuscript nicht leserlicher wird, wenn von unten alle

Unterlinien, von oben alle Oberlinien getilgt werden,

geht auch der weitere Vortlieil verloren, dass über jede

Art der Beobachtungsort und der Beobachter einge-

schrieben oder auf lithographirten Zetteln eingeklebt

werden kann : da muss man dann den betreibenden

beschriebenen Zettel auf einen zweiten kleben, auf

welchem bereits diese Daten ersichtlich gemacht wur-

den und erst dieser Zettel kann dann auf dem Bogen
des Manuscriptes bei'estigt werden. Somit ist also

zwischen einer Art und der anderen ein 1— 2, mindestens

aber ein 1 cm. breiter freier Raum zu lassen. Bezüglich

der Reihenfolge der Arten beobachte ich eine merk-
würdige Uebereinstimmung ; diese wird genau nach
dem Verzeichnisse gehalten. Ueberflüssig ist es, den

Gattungsnamen zu schreiben, sowie die deutschen Namen
des Verzeichnisses ; nur die Provincial- oder Trivial-

namen sollen Aufnahme finden, also z. B. nicht: Vultur

Linn.

1. Vultur monachus, Linn, Grauer Geier. In Ge-
birgsgegenden gemein etc., sondern einfach: 1. Vultur

monachus Linn. In Gebirgsgegenden gemein.

Es ist dies für den Beobachter ein bedeutender
Gewinn an Zeit und Arbeit. Eine fortlaufende
Nummeriruug, wie es die Meisten thun. ist ganz zwecklos,

denn dass im Manuscripte auf die fünfte beobachtete

Art die sechste folgte, ist seli)stverstandlich. Bezüglich

des Formates wiire gleichfalls Einheit zu wünschen
und der Kanzleifoliobogen vorzuschlagen, nicht grösser,

nicht kleiner ; dieser aber auf einer Seite in der ganzen
Breite beschrieben, nicht zur Hälfte, wie es im Kanzlei-

style usuell ist. Endlich wäre es noch sehr wünschens-
wertli, dass der Beobachter seinen vollen Namen und
Stand beisetzt, da die Liste der Beobachter voraus-

geht und manche Angaben eine weitere Correspondenz
erheischen, ein Schnörkel an Stelle der Namensfertigung

mag in Amtskreisen z. B. bei Postrecepissen hinreichend

sein, für unsere Zwecke langt es nicht aus und wenig-

stens ein Dutzend Correspondenzkarten irren in diesem

Augenblick in Oesterreich— Ungarn umher, mit meiner
Bitte um Angabe des Vnrnamens oder des Standes

oder des kalligraphisch geschriebenen Schreibnamens.

Möge auch die Postverwaltung in Güte ihres Amtes
walten

!

Schliesslich will ich mir erlauben, ein Beispiel

vorzufühi-en, wie ich die Adjustirung der Berichte

wünschen würde und die Hoft'iiung aussprechen, dass

im nächsten Jahre viele, im darauffolgenden sehr viele

und endlich alle nach diesem Mustei' angefertigt wer-

den, denn nur durch eine möglichste Vereinfachung
der schwierigen Redactionsarbeiten kann das Unter-

nehmen bestehen, von welchem der Laie wie die

Wissenschaft über kürzer oder länger sich gewiss

werthvoUe Resultate versprechen und erwarten darf.

Formulare: a) Aussen am Umschlage: Oi'nitho-

logische Beobachtungen ans dem Jahre 1884. Station:

Pikern am Bachergebirge in Steiermark. Beobachter:
Othmar Reiser oder

Ornithologisclie Beobachtungen aus Liebenau bei

Reichenbeig in Böhmen im Jahre 1884. Beobachter:

Emil Semdner, Lehrer.

b) Im Texte.

Motacilla sulphurea. 2. Jänner Q, c/, 16- 3 Stück,

r^ gesungen ; 20. und 24. November je 1 Stück

;

27. 2 Stücke, ebenso den 24. December; 25. die letzte.

Budvtes flavus. 3. April 1 Stück, ebenso den 29.,

2. Mai; 2"5., 28. und 2. Juni; 2. August 2 Stück, 28.

bis 29. mehrere; 1. September 10 Stück, 16.—22. mehr-

fach; 23. 1 Stück; 27., 28. mehrere; 29. einzelne,

2., 7., 8. October je 1 Stück.

Anthus aquaticus. Ueberwinterte sehr zahlreich.

18. Jänner viele mit Turdus viscivorus; 28. 40 bis

50 Stück; 31. 30—40 Stück; 1. Februar mehrere;

26.-29. Februar je 1 Stück; 14. April 2 Stück;

19. November nach Schneegestöber 4—5 Stück ; mehrere

bis Ende December am Bache.

Anthus pratensis. 2. und 13 März je 1 Stück;

5. April mehrere; 16. September mehrere bis 11. Oc-

tober 12—23 in Flügen; einzeln bis 4. November;
per letzte am 20.

Anthus arboreus, 11. April 1 Stück; 28, 9 </.
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Agrodroma eampestris. 9. Mai 1 Stück ; 29 .August

(/ 9 ad. ; 1. September, 27. einzeln; 30. 1 Stück u. s. w.

Anmerkuuf;. Den voiausgeliendeu Zeilen Heim Prof. Dr.

C. von Dalla-Torre's kann ich nur ans voller Ueberzengung bei-

stimmen nnil füge zngleieli die Bitte an unsere Herren Beobachter

in Oesterreich-Ungarn hinzu, uns durch Befolgung der hier em-

pfohlenen Methode die immerhin höchst mühevolle Zusammen-
stellung der Bericlite zu erleichtern und zu vereinfachen.

Die Herausgabe des II. (1883) ornith. Jahresberichtes, welche

leider eine unliebsame Verzögerung erlitt, dürfte im Laufe des

Spätheibsles erfolgen. Von Tschusi za Sclimidlioffen.

Sitziiiigs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornitliologen -Congresses.

(Fortsetzung.)

Vorsitzender Dr. Blasius: Herr Dr. Russ hat

das Wort.
Dr. Russ: Es ist gestern beschlossen worden, dass

die eingebrachten Anträge gedruckt vorgelegt werden.

Da nun mein kurzer, aus sieben Punkten bestehender,

gestern eingebrachter Antrag irrthüniliclier Weise nicht

gebracht worden ist, so möchte ich bitten, dass dieses

bis zur heutigen Nachmittagssitzung gemäss dem ge-

strigen Beschlusse geschehe.

Vorsitzender Dr. Blasius: Ich kann dies nur

zur Kenntniss nehmen, da dieser Gegenstand nicht zu

den Gegenständen der heutigen Sectionssitzung gehört.

Ich ertheile nun das Wort dem Herrn Professor

V. Hayek.
Professor v. Hayek: Meine Herren ! Ich erlaube

mir darauf aufmerksam zu machen, dass sich die Beob-
achtungsstationen in den entferntesten Gegenden leicht

durch Hilfe des Jesuiten-Ordens erreiclien Hessen. Der-

selbe ist in Folge seiner Einrichtungen über die ganze

Erde verbreitet, hat Missionen in Gegenden, in welche

keine anderen Menschen kommen und die Mitglieder

dieses Ordens sind meistens froh, wenn sie sich mit einer

wissenschaftliclien Aufgabe befassen können und haben

der grossen Mehrzahl nach auch wirklich eine solche

wissenschaftliche Bildung, dass sie dem nachkommen
können. Wir haben einen der ausgezeichnetsten Be-

obachter in jeder zoologischen Richtung vor Kurzem
noch in Kalksburg gehabt. Er wurde plötzlich nach

Böhmen versetzt, hätte aber eben so gut nach Pata-

gonien kommen können und würde sich mit Vergnügen
stets dem Zweck der Beobachtungsstationen gewidmet
haben. Ich zweifle nicht, dass, wenn der Congress sich

an den General des Ordens in Rom wendet, derselbe

mit Vergnügen bereit sein wird, in diesem Sinne zu

wirken. Zweitens erlaube ich mir, auf die Consulate

der verschiedenen Staaten aufmerksam zu machen, Wir
müssen die Regierungen ersuchen, speciell die Consular-

Agentien aufzumuntern, sich an den Beobachtungen
insofern zu betheiligen, dass sie entweder selbst der-

artige Leute bei den Agentien anstellen, wo sie dazu

im Stande sind, oder dass sie die betreffenden Per-

sönlichkeiten aus ihrer Umgebung heraussuchen.

Wenn die Regierungen nun, meine Herren, einiger-

massen eine Belohnung der betreffenden Bemühungen
in irgend einer Form in Aussicht stellten, so werden
sich die Herren sehr gerne dazu bereit finden und so

würden wir gleich eine Basis für dieses Netz bekommen,
welche eine ungeahnte Ausdehnung hätte. Es hat schon

Oesterreich, das kein Colonialstaat ist, Consular-Agen-

tien in Gegenden, wo sie der gewöhnliche Mann nicht

vermuthen würde. Wenn man nun England und die

Vereinigten Staaten mit in Betracht zieht, so würden
sich durch diese Consular-Agentien und Consulate eine

ganze Reihe von Punkten ergeben, die thatsächlich die

ganze Erde umziehen.

Das sind die kurzen Bemerkungen, die ich zu
machen habe. (Ponsetzuns folgt.)

Literarisches.

Der Artikel Sr. kaiserl. und königl. Hoheit
des durchlauchtigsten Kronprinzen Erzherzog
R u d o 1 f, .,Jagd in der Fru5|(a-Gora", in welchem Höchst-
derselbe seinen zweiten Ausflug in dieses Gebirge be-

schreibt und der ungarisch im „Magyar Salon" ver-

öffentlicht wurde, erschien jüngst aucli in serbischer
üebersetzung in der Sarajevoer Wochenschrift ,Pro-

svjeta" (Bildung) in den Nrn. 15, 16, 17 und 18 des

Jahrg. 1885.

Dr. A. B. Meyer. Abbildungen von Vogelskele-

ten. Herausgegeben mit Unterstütznnff der General

-

direction der königl. Sammlungen für Kunst und Wissen-
Schaft in Dresden. VIII. und IX. Lieferung. Dresden.
Gr. 4. 1885.

Von diesem ausgezeichneten, in unseren Blättern

bereits früher besprochenen Werke sind nunmehr die

achte und neunte Lieferung erschienen, welche 19 Tafeln

— LXXI bis XC — mit dem entsprechenden Texte

enthalten. Dargestellt sind Taf LXXI Sula leuco-

gastra, LXXII Sterna Bergii, LXXIII Ardea purpurea,

LXXIV Aramides cayennensis , LXXV Cariama cri-

stata, LXXVI Psopliia crepitans , LXXVII Uranornis

rubra, LXXVIII Fig 1 Tachyphonus coronatus, Fig. 2

Schlegelia respublica, LXXIX Gymnorhina leuconota,

LXXX Fig. 1 Pomatorhinus GeoftVoyi , Fig. 2 Eury-

stomus afer, LXXXI Fig. 1 Macruropsar magnus, Fig. 2

Cissa thalassina, LXXXII Fig. 1 Rhectes decipiens,

Fig. 2 R. holerythrus, LXXXIII Chasmorhynchus nudi-

collis, LXXXIV Fig. 1 Merops angolensis, Fig. 2

Criniger simplex, LXXXV Rollulus roulroul, LXXXVI
Menura superba , LXXXVII Pteroglossus Wiedii,

LXXXVI] I Tockus fasciatus, LXXXIX Ketupa java-

nensis, XC Columba livia.

Wie aus diesem Inhaltsverzeichniss zu ersehen

ist, umfassen diese Lieferimgen wieder eine reiche Aus-

wahl seltener und interessanter Species aus den ver-

schiedensten Ordnungen und Familien der Vögel , ein

grosser Theil der Arten ist nach Exemplaren abgebil-

det, welche vom Verfasser selbst auf seinen Reisen

nach Celebes und Papuasien gesammelt worden sind.

Die Ausführung der Tafeln ist ausgezeichnet schön

und der Text enthält nebst vielen genauen Notizen über

die Herkunft der Individuen, interessante osteologische

Bemerkungen und eingehende Messungen der Skelete.

Es ist sehr erfreulich, dass die Generaldirection der

königl. Sammlungen zu Dresden durch ihre Unter-

stützung dieses , für die Wissenschaft so werthvoUe

Unternehmen fordert^ welches bei der ausserordentlichen

Wichtigkeit der Osteologie für die Systematik von

jedem Örnithologen freudig begrUsst werden muss.

p.
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II. Section. Populäre Ornitholog'ie.

Die Züchtung der Kaclitigall.

Von Narcisse Masson.

(Scbluas.)

Die Naclitigall ist ein Insectenfresser , dennoch
aber füttert man sie in der Gefangenscliaft mit Oclisen-

lierz, rohem Kalbfleisch, Seiiweinefleisch oder Hanimei-
fieiscii, das selir fein zerliackt werden muss, mit

Mehlwürmern, Ameiseniarven, harten Eiern, gekochten,
zerquetschten Kichererbsen, geschälten Runkelrüben
und Eintagsfliegen, die man sicli überall leicht ver-

schaften kann : wenn es die Jahreszeit erlaubt, fügt

man ein Aestchen Brunnkresse hinzu.

\'om Beginn des Jlonates April an inuss man
sie alle 14 Tage purgiren, indem man ihr eine leben-

dige Spinne, oder einige Fliegen, von letzteren aber
nur wenige, reicht ; zwei bis drei lebendige
Fliegen sind genug, und die Dosis der
Spinnen betrügt sechs, d. h. sechs Purgationen
wiiiirend dreiiu- Monate im Jahre, sind ebenfalls ge-

nügend. Das Futter, welches ich immer verabreichte,

und welches mir stets entsprach, ebensowohl für

Nachtigallen, als für die Grasmücken und Pfriemen-
schnäbler, besteht aus Folgendem: Hoher Kohl in ge-

ringer Menge, Ochsenherz oder Hammellierz, eben-
falls roh, zerquetschter Hanf, Krumen von altem
Weissbrod , zerrieben (aber nicht befeuchtet),
einige Molinkörner, ein Zweig Petersilie, das Ganze
sehr fein gehackt, noch besser pulverisirt; ohne an
den Fingern zu kleben, nocii auch zu feucht, muss
dieses Präparat wie Sand fliessen, wenn man es hand-
habt, ohne Klüniijchen zu bilden, sonst müsste man es

durch allinähliclien Zusatz von Maismehl trocken
machen ; wurde es aber mit Sorgfalt bereitet, ist es

durchaus nicht nothwendig diese Vorsichtsmassregel
anzuwenden, welche nach meiner Ansicht nichts taugt.

Dieses Gemengsei, alle Morgen frisch bereitet, gibt

ein ausgezeichnetes Futter, wenn man nebenbei zur
passenden Zeit, die oben erwähnten Insecten und
Spinnen verabreicht.

Frische Feigen, Beeren, wie Stachelbeeren, schwarze
Johannisbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, u. s. w., u. s. w.,

sind ebenfalls ausgezeichnet, nur darf man ihnen davon
nur geringe IMengen und nicht oft verabreichen.

Im Winter eine gute, ganze Birne, vollkommen
reif, ungeschält, an dem Stiel im Käfige aufgehängt,
sehr leicht aufgeritzt, auf dass der Vogel anfangen
könne sie zu fressen. Sobald die Nachtigall sie erkannt
hat, fällt sie sie sofort an, und lässt nichts als die

Schale übrig; ohne die Birne zu verunstalten, frisst

sie dieselbe bis zur Schale derart aus, dass man
leiclit das Licht durch sie hindurch scheinen sieht.

Unter der Bedingung, ich wiederhole es, dass die

Birne vollständig reif ist, kann man ihr dieselbe lassen,
bis sie sie ausgefressen hat.

Die Aepfel sind ihnen schädlich, sie würden
unfehlbar crepiren, wenn man ihnen dieselben verab-
folgen würde, man muss es daher um jeden Preis ver-
meiden dies zu thun.

Die Nachtigall, wenngleich ein Insectenfresser,
begnügt sich in der Gefangenschaft auch mit einem
künstlichen Futter^ wie solches verschiedene Präpara-

toren zusammengestellt haben, und das den Pfriemen-
schnäblern sehr wohl zu bekommen scheint. Die
Nachtigallen, welciie nie im Zustande der Freiheit

gelebt haben, gewöhnen sich sehr leicht an dasselbe,

wenn man diesem besonderen Futter noch einige Mehl-
wüiiner beigibt, die sparsam von Zeit zu Zeit verab-
reicht werden müssen, oder auch andere kleine Insecten,

welclie ihnen eine erquickende Nahrung sind.

Am Schlüsse dieser Abhandlung führe ich einen

Specialisten an, der seit langer Zeit diese künstliche

Nahrung mit Erfolg fabricirt.

Der Boden des Käfiges muss mit etwas sehr feinem
Flusssande bestreut und jeden Morgen gereinigt werden.

„In der Gefangenschaft," _sagt Buffon, „ist

die Nachtigall zahlreichen Krankheiten unterworfen,

und hört sofort zu singen auf, wenn sie an ihnen leidet.

„Die Krätze, die Vogelläuse, die Blattern, die Fall-

sucht, befallen sie, sowie die anderen Vögel. \'orzüg-

lich aber ist sie zur Schwindsucht und zur Gicht

geneigt." Sie wird in Folge zu vielen Singens schwind-

süchtig, indem sie sich in musikalischer Raserei ver-

zehrt, dass sie bis zum Skelete abmagert; und da es

gegen diese Ei-schöpfung kein anderes Mittel gibt als

ein substantielles Futter, nämlich Fleisch, so bekommt
sie davon wieder die Gicht, gegen welche man sie

durch einen sehr warmen Käfig schützen muss, in

welchem man ihr nichts destoweniger ein Bad von
sehr frischem Wasser, das täglich erneueit wird, bereit

halten muss.

Eisenhaltiges Wasser ist jedem anderen vorzu-

ziehen, und es lässt sich dasselbe sehr leicht herstellen,

indem man in einem geräumigen Gefässe reines Wasser
bei Seite stellt, in welches man einige Stücke alten

Eisens, oder einige rostige Nägel wirft ; wenn das

Wasser verbraucht ist, braucht man es nur durch
neues zu ersetzen, das man beständig über dem alten

Eisen oder den rostigen Nägeln stehen lässt.

Nach Buffon „sind alle Schlingen zum Fangen
der Nachtigallen brauchbar; diese letzteren sind",

sagt er, .wenig misstrauisch, obgleich sehr furchtsam.'"

Wenn man sie an einem Orte aufstellt, an welchem
es andere Vögel in Käfigen gibt, fliegen sie ihnen

unmittelbar zu, und es ist dies nur ein Jlittel, neben
vielen anderen, um sie anzulocken.

„Der Gesang ihrer Kameraden, der Ton musi-

kalischer Instrumente, der Klang einer schönen Stimme,

wie wir oben gesehen haben, und selbst -widerliche

Laute, wie die einer am Fusse eines Baumes ange-

bundenen Katze, die man zu diesem Zwecke neckt,

alles dies lockt sie ebenfalls an.

„Sie sind neugierig, bewundern Alles und lassen

sich durch Alles berücken.'" Man fängt sie mit Leim-

ruthen, mit Schnellfallen, in Schlingen, welche man
in frisch aufgeworfener Erde aufrichtet, auf welche

man Ameisenpuppen, Mehlwürmer, oder auch Etwas,

das solchen ähnlich sieht (wie z. B. gekochte
Reiskörner), oder kleine Stückchen gekochten

Eiweisses u. s. w. ausgestreut hat; man muss darauf

achten diese Schlingen und andere derartige Fang-

apparate, mit Taifet und nicht mit Garn herzustellen,

in welchem sich ilire Federn verwickeln und in welchem
sie einige derselben verlieren könnten, was ihren
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Gesang verzögern würde; man muss im Gegentheile,

um denselben zu beschleunigen, ihnen zur Zeit der

Mauser die Schwanzfedern ausreissen, auf dass die

neuen früher hervorspriessen, denn, während die Natur
thätig ist, um diese Federn wieder zu erzeugen, ver-

bietet sie ihnen den Gesang."

Künstliches Futter (nur um Auskunft zu geben).

Um zu vermeiden, dass Personen, welche mit

der Pflege dieser reizenden Vögel betraut sind, die-

selben Hungers sterben lassen, häufig, weil sie es nicht

verstehen, ilmen das Futter zu bereiten, welches ich

verwende, und in dieser Abhandlung anempfeiile, ver-

weise ich hier auf ein künstliches Präparat, welches
dasselbe im Nothfalle ersetzen kann, und ihnen viel

Mühe und weitläufige Erkundigungen ersparen wird.

Dieses Futter lässt sich sehr lang in einem
hermetisch verschlossenen Gefässe aufbewahren, und
enthält so ziemlich alle nothwendigen Bestandttheile.

Man verabreicht es in sehr kleinen Mengen, nichts

destoweniger muss es täglich erneuert und vor Allem
frisch fabricirt beschafft werden.

Dieses Gemenge, für Insectenfresser, wie Nachti-

gallen, Grasmücken und überhaupt alle Pfriemen-
schnäbler zusammengestellt, bezieht man bei Dellebeke,
zu Mans, Sarthe. (L'Acclimatalion illustree.)

III. Section. Geflüg^el- und Taubenzucht.

A^om Eierlegen.

Mittel dasselbe zu beföi*deru.

(Fortsetzung.)

„Man schreibt gewöhnlich die Verluste bei den
Brüten den Gewittern zu. Es kann etwas Wahres in

dieser Anschauung liegen, denn die Elektricität ver-

dirbt in gewissen Fällen das frischeste Fleisch, und in

analoger Weise kann sie auch schwache und kümmer-
liche Embryonen verderben, für solche von guter

Constitution jedoch glauben wir an keine Gefahr."

„Um uns schliesslich zusammenzufassen, wir

fürchten das Gewitter für die Eier vor der Bebrütung,
nicht aber für jene, deren Keime entwickelt sind, das

heisst, nach 3 oder 4 Tagen nach der Bebrütung.

„Baron Peers, in seinem Werke betitelt:

P oul es etc., empfiehlt Halbdunkel, um die Wirkungen
der Elektricität abzuschwächen. Wir wären gar sehr

seiner Ansicht."

Wie man sieht, ist die gegebene Lösung nicht

absolut beweisend. Ich für meinen Theil bin geneigt

zu glauben, dass von dem Augenblicke an, in welchem
man zugesteht, dass jeder schlechte Geruch im Brut-

räume den Embryonen schädlich sei, weil sie durch
die Poren ihrer Öclialenhülle hindurch athmen, man
mit noch mehr Recht annehmen müsse, dass die

.Schwankungen des Luftdruckes für diese kleinen,

werdenden Geschöpfe verderblich seien; und dass,

wenn bei Gewittern die Embryonen in der Schale

absterben, dies vielmehr in Folge von Erstickung oder

Asphyxie, als in Folge des elektrischen Fluidums
geschehe.

Demnach ist die Folgerung der Herren Roullier
undArnoult eine natürliche, dass die kümmer-
lichen und kränklichen die Opfer sein müssen,
lind dass die, welche den Einwirkungen widerstehen,
die starken und wohl organisirten sind.

Diese Lösung hat, in Ermangelung anderer Vorzüge
wenigstens den, uns über unsere aus der Sterblichkeit

innerhalb der Schale erwachsenden Verluste zu trösten.

Die Sterblichkeit innerhalb der Eischale hat aber
noch eine andere Ursache.

Nach Dareste (Nummer des Bulletin de la

Societe d'acclimatation vom Jänner 1884), gibt es in

einer sehr grossen Anzahl von Eiern, bevor man die-

selben der Bebrütung unterzieht, Schimmel-Sporen oder
Mikrobien-Keime. Diese Sporen und diese Keime
sammeln sich in der grössten Mehrzahl der Fälle in

dem Eileiter der Henne in dem Augenblicke der

Eibildung an. Sie werden durch die Bildung der

Schale in dem Ei eingekerkert.

Der gelehrte Forscher ist der Ansicht, dass, wenn
die Luft in den Bruträumen erneuert wird, sich die

Infectionskeime nicht entwickeln, eine Thatsache,

welche seine Versuche klar dargelegt haben. Diese

Keime entwickeln sich, wie er behauptet, nur in einer

niemals erneuerten Luft, und ihre Entwickelung macht
dann früher oder später, zu was immer für einer

Epoche der Bebrütung den Embryo absterben. Die

Hauptaufgabe der Ventilation bei der künstlichen

Bebrütung besteht daher in der Verhütung der Ent-

wickelung aller Ansteckungskeime. (Fortsetzung folgt.)

Darre mit diphtlieriscliem Character.

Von Lewis Wright.

(Scliluss.)

Das sicherste primäre Symptom ist ein gelbliches

Secret, das zuerst in kleinen Giengen auftritt, sich

aber bald stark vermehrt. Dasselbe haftet ziemlich

fest an der Schleimhaut und lässt sich von dieser

schwer loslösen, wobei dann eine rothe oder selbst

blutige Stelle sichtbar wird. Dazu kommt oft ein

klebriger Schleim oder Speichel, der die verschiedenen

Körperwege verlegt. An den Augen speciell entstehen

häufig harte, sphärische Gebilde, die in der Grösse
zwischen einem Stecknadelkopfe und einer Pferdebohne
variiren. Wenn aber der Krankheitsstoff einmal sich

weiter im Körper verbreitet hat, treten secundäre Er-

scheinungen auf und man findet die Krankheitsproducte

in der Form von Knötchen unter der Haut an den

Fussohlen, an den Kopflappen, am Kamme und sonst

überall unter der Haut, insbesondere an der Brust;

dies wird offenbar durch leichte Hautreize, wie Picken
auf den Kopf, Andrücken der Brust an die Sitzstange

und Reibung an den Füssen hervorgerufen. In den

Gedärmen, der Leber und Lunge können sich auch

die Krankheitsproducte ablagern ; aber bei genauerer

Betrachtung sind diese Knoten stets von jenen der

Tuberculose zu unterscheiden. Man hat die Krankheit

mit Erfolg durch Impfung auf Hühner, Tauben und
Kaninchen übertragen und Professor Walley gelang

dies auch bei Schafen.

Ziehen wir nun das eigentliche Wesen der Krank-

heit in Betracht. Schon vor längerer Zeit sprach Prof.

Walley die Vermuthung aus, dass dieselbe durch einen

Microorganismus veranlasst werde und sein Assistent,

Mr. Grey, Demonstrator für practische Pathologie an
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dem jDick" College, hatte sich einige Jalire mit diesem
Gegenstände befasst, docli ist man erst in neuester

Zeit zu einigen sicheren Resultaten gekommen. Man
fand nämlich zunächst an einer Hautstelle eines ver-

endeten Canarienvogels, bei dem eine krankhafte Neu-
bildung am Augapfel entstanden war, bei der mikro-

skopischen Untersuchung eine Pilzwuclierung, von der

es sich später herausstellte, dass sie wahrscheinlicli

mit der von Klein entdeckten Clathodrix dicho-
1 m a identisch sei.

Diese war in einem stehenden Gewässer, das

verwesende thierische Substanzen enthielt, beobachtet

worden. Andererseits war es Prof Walley wiederholt

gelungen, den Ausbruch der diphtherisclien Darre zu
unterdrücken, indem er das iür die Hühner bestimmte
Trinkwasser desinticirte.

Wenn man auf diese Thatsachen liin, es auch
nicht für sicher erwiesen ansehen kann, dass die Krank-
heit mit der Einwanderung der Clathodrix im Zusam-
menhange stehe, so ergibt sicii aus denselben doch
eine grosse Wahrscheinlichkeit für diese Annahme,
welche sowohl für das gelegentlich plötzliche Aus-
brechen der Seuche, sowie deren contagiöse Natur eine

Erklärung zu geben geeignet ist. Durch sie wird es

auch begreiflich, warum die Ansteckung in der Regel
durch den Jlund erfolgt, während in Nase und Augen
vielleicht nur die Sporen des Pilzes einzudringen
pflegen.

Die durch Prof. Walley empfohlene Behandlung
ist eine sehr eingreifende. Wie die Leser dieses Blattes

wissen, veranlasste mich meine Erfahrung, die von
anderen angerathene Behandlung mit Silbernitrat

(Höllenstein) schon vor langem aufzugeben, nur Car-
bolsäure und Eisenchlorid anzuwenden. Aber Prof.

Walley em])fiehlt nur sehr wenig verdünnte Carbolsäure.

Er sagt: ,IMan kann die Mundhöhle mit einer starken

Lösung von Carbolsäure ausspülen und auch den
Schlund, ohne dass der Vogel Schaden leidet"' und
iügt weiters hinzu, dass „eine starke Lösung mit viel

grösserer Beruhigung angewendet werden könne, als

eine sehr verdünnte. Der Vogel wird unmittelbar nach
der Behandlung wohl etwas augegrifli'en sein infolge des
Schmerzes; dann wird eine Speichelabsonderung ein-

treten und sich der Vogel bald darauf so frisch fühlen,

wie vorher." Wenn die Nase erkrankt ist, steckt man
am besten dem Vogel den Finger in den Mund und
presst durch einen Druck auf den Gaumen den Schleim

aus. Dann spritzt man die Nasenlöcher mit einer

dünneren Lösung von Carbol oder Carbol mit Jod aus.

Mit dieser Methode hat Walley gute Erfolge erzielt

und erwähnt einen Fall, in welchem ein Huhn , nachdem
es bei einer solchen Behandlung genesen war, mehrere
Preise errang und schliesslich für 20 Guineen verkauft
wurde. Denjenigen aber, welche an der unsinnigen
Ansicht festhalten, dass die Krankheit nicht ansteckend
sei, mag der Rath zur Erwägung empfohlen werden :

.Man verbrenne entweder die Ställe oder desinficire

dieselben aufs Sorgfältigste, nachdem man die kranken
Hühner daraus entfernt hat." Ausserdem ist es gut,

das Gras auf dem Auslauf mit ungelöschtem Kalk zu
bestreuen und schwefelsaures Natrium und Eisen in's

VVasser zu geben.

Schliesslich wollen wir aus der in Rede stehen-

den Arbeit noch folgende erwälinenswerthe Punkte an-

führen : Prof. Walley ist der Ansicht, dass die Seuche
auch durch Eier und Kücken verbreitet werden könne.
Dieselbe Dame, welche den vorerwähnten angesteckten
Canarienvogel zur Untersuchung einsandte, in dem zu-

erst Pilze nachgewiesen wurden, kaufte ein Gelege
von Eiern aus einer Gegend, in der die Krankheit gerade
herrschend war. Bei ihr war dieselbe vorher noch nie

aufgetreten und die den Eiern entstammenden Kücken
schienen anfangs auch vollkommen gesund ; als sie

aber bei zwei Monate alt geworden, starben sie alle

und auch andere erbten die Krankheit von ihnen.

Dies zeigt, wie der ganze Körper von den Pilzen er-

füllt sein muss, wenn die Krankheit überhand nimmt,
so dass die Sporen selbst in die Eier gelangen, wenn
dieselben durch den Eileiter gehen; einen Beweis, wie
die Ansteckung den Körper durchdringe, mag die An-
gabe von Capitain Russell liefern, der bei den von
ihm untersuchten Vögeln die Leber so vergrüssert

fand, dass sie G bis 10 Unzen wog. Es ist mehr als

wahrscheinlich, dass manche der letzteren Fälle bis-

weilen mit der gewöhnlichen scrophulosen Erkrankung
der Leber verwechselt wurden und den Glauben ver-

anlasst haben, dass diese Letztere contagiös sei. Capitain

Russell theilt mit, dass er drei Fälle in Behandlung
hatte, von denen alle vollkommen genasen und er ist

der Jleinung, dass die Mehrzahl bei rechtzeitiger Be-
handlung davon kommen würde. So scheint es, dass

auch anderen, ausser Quacksalbern, die Geheimmittel
verkaufen, eine erfolgreiche Behandlung, selbst bei

dieser schrecklichen Seuche gelingen kann.

(Live stock Jonrnal.)

IV. Sectiou. Brieftauben-wesen.

Die Brieftaube.
A'on ,Old Belgian".

Wie in dieser Zeitschrift („Poultry") schon früher
einmal mitgetheilt worden , besuchte der Schreiber
dieser Zeilen kürzlich Antwerpen und traf daselbst mit
einem Bekannten zusammen , der bereits einige Tage
früher hingekommen war, und zwar mit der alleinigen

Absicht, die persönliche Bekanntschaft mehrerer Leute
in Antwerpen zu machen, von denen er die als , bel-

gische Brieflauben" bezeichneten Vögel zu beziehen
pflegte. Mein Bekannter war nämlich selbst eiu Händ-
ler in England.

Gleich bei unserer ersten Begegnung fiel mir ein

Ausdruck des Missmuthes in seineu Mienen auf und er

theilte mir auch alsbald mit, dass er sich in seinen

Erwartungen getäuscht sehe und noch diesen Abend
nach England zurückzukehren beabsichtige, obwohl er

meines Wissens von dort mit dem Vorsatze, zwölf

Tage lang auszubleiben, weggegangen war.

Nachdem wir uns in einem der zahlreichen Cafe's

mit einem Glase Bier gestärkt hatten , erzählte mir

mein Freund , dass er von der behäbigen Dame , die

uns eben bediente, schon manches Dutzend Tauben
gekauft habe. Ich wollte — selbst ein grosser Lieb-

haber, sofort mir deren Taubenschlag zeigen lassen,

wurde jedoch bald aufmerksam gemacht, dass sie jetzt

im Besitze nicht Eines Vogels sei , und dies war
der Grund der tiefen Verstimmung meines Freundes.

Derselbe hatte nämlich vor meiner Ankunft einen
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Rundgang bei allen ihm bekannten Händlern gemacht
und bei den meisten von ihnen nicht Eine Taube zu

sehen bekommen. Es war nämlich in seiner Absicht

gelegen gewesen, einige Vögel zu Ausstellungszwecken

zu kaufen, da er mit einem ihm entsprechenden INIate-

riale dann bei allen grösseren Ausstellungen in England
prämiirt zu werden hoffte. Anfangs glaubte ich, mein

Freund wäre da in einem Irrthume befangen , aber

nach längerem Verweilen in Antwerpen erkannte ich,

dass er ganz richtig urtheile.

Diese Händler sind es, welche in den englischen

Zeitungen Tauben von angeblich den besten Böden
Belgiens zu 14 bis 16 Shilling (= Mark) das Dutzend
ankündigen. Es wäre aber erst festzustellen, was mit

diesen Vögeln für Erfolge erzielt werden. Ich glaube,

jeder Käufer wird besser daran thun, wenn er 15 Shil-

ling für E i n Paar junger englischer Tauben zahlt und
dieselben von einem unserer verlässlichen Züchter kauft.

Dies zu hören wird wohl für jene Leute nicht ange-

nehm sein, welche mit ihren sogenannten belgischen

Brieftauben ein Geschäft machen möchten
;

jedoch
ich schreibe hier im Interesse der Liebhaber , ob ich

Jenen damit einen Gefallen erweise oder nicht. —
Es mag der Fall sein , dass die Tauben , welche
wir von Belgien beziehen, für die Taubenschiessen oft

recht gut sind , und ich möchte , wenn man sie für

diesen Zweck ankündigen würde, gegen sie dann weiter
keine Worte verlieren. Aber ich möchte auch eine

W^ette eingehen , dass man nicht von einem einzigen
Vogel unter den Dutzenden, wie sie in Antwerpen für

9 Shilling (per Dutzend) angekauft und dann nach
England gebracht werden, den Züchter kennt. Es gibt

ja gewiss manchen hübschen Vogel unter ihnen , und
viele tragen Merkmale an den Schwingen, die auf ge-

machte Wettflüge zu deuten scheinen, und niclit wenige
unter ihnen haben bekanntermassen bei Ausstellungen
Preise erhalten , aber ich frage die zahlreichen Leser
dieser Zeilen, ob sie ernstlich glauben, dass mit diesen

Vögeln Brieftauben gezüchtet werden können , die für

das englische Klima passen ? (Fortsetzung folgt.)

-^fOC>fi=

S p r e c li s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaction keine Verantwortlichkeit! Zweck des Sprech-

saales ist „die sachliche Discussion" wichtiger und
interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten

der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-

worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-

sende)- können indess aufWunsch verschwiegen werden.

Frage. Nr. 2. Kann man bei gelben Spottvögeln,

welche zur normalen Zeit nicht zu mausern beginnen,

künstlich einwirken, um die zur Gesundheit des Vogels

nüthige Mauser zu bewerkstelligen,

Art und Weise?
und auf welche

Vereiiisaiigelegenlieiten.

Neu beigetretene Mitglieder.

Josef S c h ö n t h on er , Vorstand- Stellver-

Effecten- und Vorschuss-Abtheilung der I.

österr. Sparcasse, Wien, VIII., Laudongasse 47. (Durch
Herrn Julius Zeclia.)

Herr Hermann Pohl, Wien, VI., Wallgasse 40.

(Durch Herrn Fritz Zell er.)

Herr
treter der

Gollectiv- Anzeiger.
Jede d.iiin .auf-enommene Annonce, welche den Raum von 5 Petitzeilen (dieifacli gespalt»n) iiiclit übersehreitet, kostet fiir jede Eiurückung 20 kr., für den Raum

bis zu 10 Petitzeilen ist 40 kr. zu entricliten. Inserate grösserer Ausdehnung unlcrhegen dem allgemeinen Insertionstarife.

1 Paar diesjährige Grosstrappen

hat noch abzugeben.

M. Grosse, Lantlia lici Leipzig (50)

1.2 junge Silber-Fasanen
werden zu kaufen ge.suclit. Offerte mit Preis-

angabe ,in III. Section: |., Petersplatz 12.(21)

kann abgegeben werden,

Preise 6 fl.

N.itlitVagen scliriftllcli an II. Sectiotl,

I., Petersplatz 12. (22)

Braut-Ente, Erpel,
wird zn kaufen gesucht.

Offerte unter Angabe de.s AIter.s und Preises

an III. Section, I, Peter.^platz 12. (24)

Ehrenpreis Kcrliii I8§4.

Insecteiiniehl
von ersten Autoritiilen und Fachschriften als bestes
und billigstes Futter anerkannt zur Aufzucht von
Fasanen u. fcincmOellügel ; sowie zur Fütterung

sämmtlicher iiisectenf'ressender Vögel,
5 Kilo incl. Beutel franco Mk. 5.— per Centn. Mk. 37.50.

AUeiuige Fabrikation und Verkauf bei

Geore lVIaei-cU«i-,
Tliierhandlnng,

Berlin C, Wallstrasse 97. (-13)

Drosselfutter
zum trocken Fiittern, durchaus haltb.ar und reinlich.

Ihr alle grösseren Insecteiivügel als schwarze und

gi'.ine Drosseln, Staarc, Pirole, Kibitze etc. per

Pfund, CO Pfg. == .SO kr. Präp. Füller zum trocken

Fiittern fiir kleinere Insectenvbgel, Scliwarzpliittolien,

Meistcrsiingcr, KotU- und Blaukehlcbeii. Zaunkönig
etc. per Slück M. 1.— = 50 kr. .sowie alle Fulter-

sämereien für jede Art Samen und Insectenvögel

aller Länder ciupflehlt die Ornitholosische Hand-
lung von Gchr. Jansen in M.-ülailliaoli, Rheiulaud

(in Ueut^chla^d). iW)

Versandt in Post-Colli unter Nachnahme.

Bruteier und Kücken
div. prinia Hüliiier-Ka^en n. Gar. guter

resp. leb. Ankunft. Präin. m. bronc. und

silbernen St.-Mcd. Preisliste franco geg.

10 Pfenning-Postmarke.

Hugo Rütter,

Rn^eliiiliiier-KUclitorci,

(-15) Geldern, Rlieinpreussen.

Prachtvoller ^""^^uiSS"''^^'
]Vlolul4keii-K.akRdiifürMark 150.—
und 1 junger scliijnor vielsprechendor Do|l-
|iel-OelllUo|»f fiir Mark 125.— , beide

selten begabt und lernbegierig, zu haben bei

L. Teichgräber,
Dortmund, (Westfalen) Königswall.

NB. Refourmarke erbefen. (53)

Hermann Pohl,

Harzer Kaiiarjeiizicllersi
Wien, VI., Wallgasse 40,

empfieblt seine selbst gezücliteten Hohl-
roller, sowie Käfige in jeder Grösse,

priimürt in Wien und Berlin.

lE'reisliste fra-nco. (50)

Mehrere

zahme Wildgänse
ä Stück 7 Mark zu verkaufen bei

Crummenhagen bei Steinhagen

in Poniniern. (58)

Wellensiltlclie 3 Jlonat alt rt. 5; Uoldfasanen
,S4er ii Paar 11. IS; SilbeiTasanen. Hahnen H. C;

Anilter-'t a Paar fl .=.0; IViniiifen i Paar fl. 8;

junge 3 Ü .00 a Stück; rolIlK Kardinäle a Paar
fl. 10: Hanarien Männriieii a tl. 2.50; Brief-
taulirii ä Paar fl. I.^O; Itosakakadu fl. li.SO

;

fi^rosNC Alexaiidersittlcll Fingerzahm fl, 10;

Krclinis-Tliirrlcltcii L'. Au«. 10 Bd. fl. 50;

Kii-is frenidliindisclie i^tiilicnvügel mit
citlorirten Ahliildungen uocli neu statt "."> Jlk.

nur fl. 30 ; auch wurde mein Haus eammt 5 gut ein-

eericbteten Volieren an einen Liebhaber, der das

Landleben liebt, billig verkaufen. Näheres brieflich.

Teltscb »Uhren. C. A. Schäfer. (54)
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IriLsera^te bezüglich derer man sich <:onilli<;.st an Herrn Fi ifz Zcller. II., Untere Donanstrasse 13,
wenden wolle, erlialteu dnrch diese FadizeitscIiriCt aussergewölinlich grosse

VerbreitniiK im In- nud Auslande. ..Dieselben müssen längstens Donnerstag bei Herrn Fritz Zeiler eintreffen,
wenn sie Sonntag erscheinen sollen.''

.Zoologisch- etlmogTafisclios Export- Geschäft'

Carl V. Binder
Cairo Egypten. Poste Boite Nr. 8. ,,,,

Alle Cäit tili 11 !(;<'•

Metall Vogelkäfige
insbesondcru (iult-liu ijiiii/, eiitener zwi-ckiiiii-isiLr-iUT

ronsinicüon »nni AiissiatnuiLr, in verürliiptlenoii
Grösstn.liu'kirt odi^r IjIniik.flirStubenvögel aller Arl.
KüQgtisrIii'lien. r.ipa<;eieiiii:in(li'i'. liailcliäti'irlipii,

Erker f.li- XlstküHulicii-XisIkaslilioii. TrinsiMiit-
kästcii, Kiiltcr- iin I WasfcrliosiliiriT 1 1.

.

K*- BilUgste Preise, "lö)
AtlestO iIl's Orri lM-t,rn Vf

(tJ)

Imi iiiir zur \iisirlit ;nir

Ig:. Schmerhofsky'fl Wwe.,

Hans Maier in Ulm a.D.,

(lirccler liii|ior[ ilalieiiisclier ProJiiLle,

liefert

halbgewachsene

italienische Iliilmer niid Halmen :

önnteDonkelliissleral) Ulm M. 1.20, Iranco M. 1.40

scliwarze „ , 1,20. ., ., 140

Mle GelWössler 1.40, ., „ 1.60

reliie tieiile Gelöf. ., ., „ 1.75, „ ., 2.-
reloe scliw. Lauifllla , 1.75, „ „ 2.-

Rieseiiiäiise, Euten, TrotliiiliDer billigst.

BundertWElse Mlliier. ^vs, Preisliste postfrei.

Zur gefälligen Beachtung!
Eingetretener FamilienverhiiltnisüH unil

il.iflnrcli ver.iiilasstcn, baldigst bevorstelien-

ilcn Umzug» halber sehe ich mich [lenöthigt,

meine Gelliigclcollection zu verinindeiu niul

ilalier einen grossen Theil meines Gellügeis

baldiniiglichst abzugeben. Ich erlaube mir
d.ilier zu oH'eriicn in Ktiillllllfai, snwie
in einzelnen Iläliiipii und Heiinvii.

Ct-liic CofliiiiM. 18S3er u. lS84er-

lli-llf KrtiiiiiiaH. 18.S3 n. 18.S4er.

Illiiiie l'i'i*! eroeiirH. issler.

(•olilliulnilCt' und Mpiitvnrxe
Pliöiiixliüliiier 1883er und 1881er.

Wm s.'imnitliehen R.acon die.sjährige,

hochfeine Nachzucht.

Meine gelben Coclllnii und hellen

Kmliiiinai .'<ind zum Theil aus Kn^'land
im|inrtii t, zum Theil eigene Zucht, gewonnen
von den importirten .Stämmen, sämmtliche
Kxemplare sind hinsichtlich Körperbau,
Farbe und P'ussbefiederung hochfein.

Ganz besonders mache ich auf meine
u nndcrsclißnen, ausgezeichneten Xliellt-
iliilliie von gelben CoelliilM und hellen

UrnlllliMH .-lut'merksani.

Meine lilaiiFK C're%'eeoeiirM
sind dircct .'uk Fr.'inUreich importirt, von
hochreiner (^n.ilität.

Meine l'liüiiixiiiilliier feinster

Qualität, stammen von den berühmtesten
Züchtern dieser Race, wie den Herren du
Iviii, Premierlientenant von Campe, Wich-
niann, Jardin d'Acclimatation in Paris etc.

Preise im Verhältniss zu der hoch-

feinen Qualität sämmtlicher Thiere sehr

massig.

Dr. A. Maar
in Gent (Belgien)

di» Riie fl'Akkereem 17.

\i') Der

S e o t i o II

Geflügelzucht und Brieftaubenwesen,

I.. Petersplatz 12,
bat abzui'ebi

Kücken brauner Leghorns

9 bis 1 l Wochen alt .

junge weisse Truthühner .

junge Rouen-Enten 4 UDcben

a Stack

fl.

fl.

3.

5.

alt



9. Jahrg Nr. 15.

' / ' 'Sl'lk. \
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Redacteur: Dr. Gustav von Hayek.

30. Allist

Di« ^ittlteilunee» des Ornitliolofischen Vereines in Wien" erscheinen wöchentlich einmal. Abonnements a 6 fl. sammt

Franco - Zustellung 6 fl. 30 kr. = 13 Mark jährlich, werden in der k. k. Hofbuchhandlung Wlllielm Prick in Wien. I.. Graben

Nr. 27, entgegengenommen, und einzelne Nummern a nO kr. = 1 Mark daselbst abgegeben. Inserate zu 6 kr. = 1. Pfennige

fiir die 3fach gespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum berechnet, nimmt Herr Fritz Zeller, II.. Untere Donatistrasse 13,

entgegen. — MittUeilnnaen an das Präsidium sind an Herrn Adolf Bacliofen Ton Echt in Nussdorf bei Wien, .Mittlieilnngen

an die II., III. und IV. Section an diese, I., Polersplatz 12, alle übrigen Korrespondenzen an nen I. Sekretär Herrn Regienings-

rath Dr. Gnstav Ton Hayek, HI , Marokkauergasse 3, zu richten. Vereinsmitglieder liezielien das Blatt gratis.

Inhalt: I. Section. E. Hartert. Reise nach Neuwerk. (SchluRs.) — Karl M. Heller. Eine für .Syrien neue Vogelspecies. - Sitzungsprotokolle des ersten

intern. Ornilhologen Congresses. (Fortsetzung.) — Literarisches. (Aus Paderborn.) — II. Section. M. Rosmanith. Der Dorndreher. — 111. Section.

Vom Eierlegen. Mittel dasselbe zu befordern. (Fortsetz'ing.) — Hübnerhaltung in engbegrenzten Räumen. — IV. Section. Die Brieftaube. (Fortsetzung.)

— Vereinsangelegenheiten. — Sprechsaal (mit beiliegender Antwort). — CoUectiv-Anzeiger. Inserate.

I. Section. Wissenschaftliche Ornithologfie.

Reise nach Neuwerk.
Von Ernst Hartert.

(Schluss.)

Nr. 637. d^ 25. October. long. 18.9, lat. 37 cm.
Fiisse braun mit schwärzlichen Gelenken. Sporn 15 mm.
Unterseite nur schwach schwefelgelb.

Nr. 638. r^ 25. October. long. 20, lat. 37 cm.
Fiisse ziemlich dunkelbraun mit schwarzen Gelenken.
Unterrücken auffallend viel Grau, mehr noch als Nr.
655. Unterseite weiss, Sporn 16 mm.

Nr. 636. rf" 23 October. long. 19, lat. 37.2 cm.
Fiisse braun mit schwarzen Gelenken. Sporn 23 cm.
Kropf sehr dicht pfeilförmig gefleckt.

Auch die in Deutschland nistenden Lerchen sind

sehr verschieden. Bekannt ist die schwarzbeinige
Lerchenform, welche schon Naumann kannte, und die

jetzt namentlich von Wiepken in Oldenburg gefunden
wird. E. von Homeyer und Baron Loebenstein fanden
auf Halbinseln in der Ostsee die sehr abweichende
Alauda bugiensis. Sehr grosse und dunkle Lerchen

beherbergt das Zehlau-Bruch, ein grosses Hochmoor in

Ostpreussen; von dieser Lerche sah ich nur zwei

schlechte Bälge und habe die mir versprochenen Exem-

plare leider noch nicht bekommen. Eine auf einem

Torfbruch bei Königsberg, i. Pr. erlegte Lerche hatte

einen sehr hellen Kropf, dunkelbraune Fiisse mit

schwarzen Gelenken, ziemlich stark in's Aschgraue

ziehende Flügel: long. 19. lat, 37 cm. Männchen.

Herr Schmidt schreibt mir, er habe „höchst auf-

fallende Varietäten" von den Sandschotten der trocke-

nen Kieternhaiden Westpreussens gesammelt.
_
Feld-

lerchen brüten auch auf Neuwerk ; soeben schreibt mir

Herr Butt, dass gleich nach Eintritt des Tbauwetters,

nach mehreren Tagen mit warmen südöstlichen und

südlichen Winden, vom 30. Januar ab die Lerchen

zahlreich angekommen sind und fröhlich singend in

die Lüfte steigen.

Otocoris (Alauda) alpestris war sehr häufig an

einigen Tagen. Sie bleiben oft bis spät in den Winter

dort. Sie waren sehr vertraut und ihr angenehmer

Lockton leicht kenntlich. Sie hielten sich immer auf

dem kahlen, offenen Terrain der Aussendeiche oder

am sandigen Strande auf.
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Plectrophanes nivalis. Häufig bis in den Winter.
Meist ausserordentlicli scheu, besonders die etwas
älteren Vögel.

Cannabinaflavirostris= montium.Meistin kleineren

Trupps bemerkt. Zuerst am 18. October gesehen.

Scheu waren sie auf Neuwerk nicht im blindesten.

Wohl strichen sie unstät hin und her, waren aber so

vertraut, dass man bis auf wenige .Sehritte heran-

gehen konnte. Sie Hessen viel seltener, als Canuabina
linota ihre Stimmen hören.

Charadrius morinellus und auratus waren viel-

fach durclit;(!\van(li'rt , ehe ich nach Neuwerk kam.
Scolopax rusticola. Wandert im Herbste ziemlich

lange durch. Interessant war mir , dass aus dem
Garten aufgejagte ^^'aldschnepfen häutig zwischen das
Gestein der Molen einfielen, auch in langes Gras am
Rande der Gräben oder an die kahlen Böschungen der
Deiche.

Auch an der (Jstsee fanden wir zuweilen Wald-
schnepfen in ganz kleinem W^eidengestrüpp auf dem
Dünensand >md sah ich einmal drei Stück in der
Morgendämmerung augenscheinlich sehr ermattet über
die Ostsee kommen und in das nächstgelegene ganz
kleine Buschwerk einfallen. Mehrfach trafen Fischer
in der Ostsee schwimmende Waldschnepfen, die augen-
scheinlich vor Müdigkeit ausser Stande waren, zu fliegen,

so dass sie mit dem Ruder todtgeschlagen wurden.
HaematopuS OStralegus war der am zahlreichsten

vorhandene Strandvogel während des ganzen Octobers.
Sie lebten viel von Schaalthieren. Manche verschluck-
ten sie mit den Schalen, sogar zuweilen die stein-

harten Cardium edule ; sie verstanden aber auch
kleinere Arten zu öffnen und sich des Inhaltes zu be-
mächtigen. Auch Krabben fand ich in einigen Mägen.
Sie waren sehr scheu, aber doch nicht so vorsichtig,

als die grossen Brachvögel, welche die höchste Jäger-
list verlangten. Die Schnäbel sind nur bei den alten

Vögeln rotli, bei den jüngeren schmutzig graubraun
und röthlich, die Füsse in der Jugend fleischfarben,

später dunkel rosenroth; diese Farbe bildet sich all-

niälig; bei ganz jungen Vögeln ist keine Spur von dem
weissen Halsband, das sie im Winter tragen, zu sehen.

Numenius arquatus. Zahlreich im ganzen October.
Im Magen fand ich oft lauter Wattvvürmer, Arenicola
lumbricoides, auch Regenwürmer, Rosskäfer, Laufkäfer,
Larven, Raupen; einzelne Fragmente von Muschel-
schalen waren wohl nur der Verdauung halber mit
verschluckt. In der Grösse variirten sie ausserordent-
lich ; namentlich sind die Schnäbel bei den Alten viel

länger.

$ 3. November, long. 5(5, lat. 100 cm, rostr. 15 cm.

$ IG. October, long. 58, lat. 106, rostr. iS'/jCm;
stark in der Mauser juv. ^ 17. October. long. 52, lat.

96 cm, stark in der Mauser.
0=" 18. October, long. 56, lat. 101, rostr. 11.2 cm.

9 21. October, long. 62, lat. 107, rostr. 19.2 cm.
ö^ 30. October, long. 55, lat. lOl, rostr. 13 cm.
Ungemein weitschallend und laut ist die Stimme

des grossen Brachvogels, die der Jungen etwas höher
und leiser.

Tringa maritima. Nach brieflicher Mittheilung von
Herrn Butt hat derselbe noch im December und Januar
einzelne gesehen. Ich fand im Magen von 4 Exem-
plaren keine Spur von Schalthieren, welche sie sonst
besonders lieben sollen, sondern Larven, Insecten und
Würmer. Ein Magen enthielt: 5 Raupen der schädlichen
Agrotis segetum, 1 Elater segetis, 1 Amara communis.

Calidris arenaria wurde erst gegen Ende meines
Aufenthaltes häufiger. Die meisten waren in verschie-
denen Stadien des Uebergangskleides. Auch reine

Winterkleider fanden sich schon.

Larus waren, wie mehrfach angeführt, in den
verschiedenen Arten recht zahlreich vertreten. Die
grossen Möven und namentlich die Silbermöven werden
häufig als sehr arge Fischräuber betrachtet; Herr Butt
jun. und andere Neuwerker versicherten mir indessen,

dass sie insgemein, besonders im grauen Jugendkleid,
da die jüngeren Thiere vertrauter und daher leichter

zu beobachten sind, nur von Taschenkrebsen und
ausgeworfenen todten Fischen leben. Ich benutzte nun
jede Gelegenheit zu beobachten und fand diese An-
gaben völlig bestätigt. Auch in den Mägen vieler unter-

suchter Möven (argentatus und marinus juv.) fand ich

fast nur Taschenkrebse, ganze Thiere bis zu 3 cm
Länge, Scheeren bis zu 4 cm Länge. Auch todte

Quallen verschmähten sie zu meinem Erstaunen nicht.

Ich hatte kürzlich Gelegenheit in Nr. 5 der „gefiedei--

ten Welt" mit Bezug auf einen Artikel dieses Blattes,

in dem die Silbermöven sehr verurtheilt wurden, mich
über die Nahrung der Möven etwas näher auszu-

sprechen, wohin ich den sich etwa dafür Interessirenden

der Kürze halber verweisen möchte.

Zum Schluss sei es mir noch gestattet, über das

interessante Fremdenbuch der Insel Neuwerk, dessen

Leetüre mich einen langen Abend fesselte, einige

Worte zu sagen. Dasselbe ist seit 1790 im grossen

Leuchtthiirm aufbewahrt und von den meisten anderen
Fremdenbüchern, wie man sie z. B. auf hohen Bergen
findet, dadurch verschieden, dass es viele nicht unin-

teressante Nachrichten, manche, aus denen Schmerz
und Trauer so deutlich sprechen, als es überhaupt in

todten Buchstaben geschehen kann. Da ist ein junger

Mann beim Schift'bruch gerettet und sah beide Brüder
in den Wellen versinken. Die kurzen abgerissenen

paar Worte zeigen den Schmerz des Mannes. — Im
Jahre 1792 ,beEhrte'' die „hochlöbliche Stadtdeputa-

tion' Hamburgs mit „Ihro Magnificenz dem Sindicus

M. und etlichen „Hochweisheiten, Senatoren" u. a.

an der Spitze die Insel mit ihrem Besuche, und wurden

, Ihnen zur Ehre' 63 Kanonenschüsse gethaii.

Da sind auch 1848 die Führer des dänischen

Geschwaders, welches bald darauf bei Eckernförde von

den Schleswig-Holsteinern vernichtet wurde, da ge-

wesen und haben in dänischer Sprache ihren Bericht

niedergelegt. Nicht nur dänisch, englisch, spanisch,

holländisch, französisch , norwegisch u. a , nein

,

sogar in türkischer Schrift findet man eine Notiz;

letztere rührt wie die meisten anderen von einem ge-

retteten Schiff"brüchigen her.

Der deutsche Dichter Justinus Kerner schreibt:

,,Sei mir gegrüsst Du Thurm, Nachbar vom Meer,

O wenn ich doch wie Du gewesen war!

Du stundest fest in Stiirm und wilden Wogen,
Indessen mich ein leichter Wind gebojen.

Erneut strahlt Dir das Auge lichtvoll immer.
Während mein Auge bleibt iu trübem Schimmer."

Am 4. Februar 1848. jusnous Keroer.

Zu erwähnen wäre wohl noch von den vielen

z. B. aus der Zeit der Befreiungskriege oft sehr in-

teressanten Notizen, eine botanischen Inhalts :

30. Juli 1879.

„Die Flora der Insel Neuwerk ist nur arm. Es
fehlen der Insel ganz die langen Dünen und Dünen-
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thäler, deren Pflanzen den Floren der ostfriesischen

Inseln einen so grossen Reiz verleihen. Das Cultur-

land scheint kaum Bemerkenswerthes zu bieten, aber

auch das Aussendeichsland bietet fast nur die an der

Küste allgemein verbreiteten Salzpflanzen dar. Be-

achtenswerfh ist das ungemein häufige Vorkommen von
Lepturus filiformis (incurvatus) an nicht zu feuchten

Stellen des Aussendeichslandes, sowie Obione portu-

lacoides längs des Wellenbrechers der Südseite und
Triticum acutum DC. fjunceum X repens). — Coch-
learia-Arten wurden trotz sorgfältiger Beachtung nicht

bemerkt. — Die Angabe, dass Juncus balticus auf

Neviwerk vorkomme, dürfte sehr zu bezweifeln sein.

„Prof. Dr. Buchenau axis Bremen."

Eine für Syrien neue Vogelspecies.

Von Karl M. Heller.

In Bezug auf Ornithologie bietet Syrien ziemlich
wenig Interessantes, daher hatten wir auch zum Haupt-
zweck unserer Reise die Erforschung der Insectenwelt
gemacht und zogen im Süden beginnend mit der vor-

rückenden Jahreszeit aufwärts entlang der Küste Syriens
bis nach Alexandrette. Jene bemerkenswerthe Beob-
achtung, von der ich berichten will, machte ich in

Lattaquie, einer kleinen, in einer Ebene gelegenen
Küstenstadt. Die Stadt ist reich an Olivenhainen, die

sich namentlich gegen Süden hin bis in die Nähe des
Meeres erstrecken.

In den hohlen Olivenbäumen nistet hier in grosser

Menge Athene noctua, Retz., während in den Zweigen
Oriolus galbula, L., Corvus cornix L., Pica caudata,

Ray. u. s. w., seltener Acridotheres roseus, Tem. anzu-
treffen ist. Im Osten der Stadt dehnt sich eine wohl-
bebaute Ebene aus und öfter hat man hier Gelegenheit
Araber auf eigene Weise Wachteln jagen zu sehen.

In der linken Hand trägt er nämlich einen durch Hunger-
cur in einen Jagdvogel umgewandelten Sperber (Astur
nisus, L.) derartig, dass er mit der Hand Läufe, Steuer-

federn und Handschwingen umspannt und den Kopf
des Vogels gegen sich kehrt, um ihm den freien Aus-
blick zu nehmen. Ausserdeui ist der Sperber mit

einer 3 Spannen langen Schnur an den Fusswurzeln
gefesselt und eine grosse Schelle, die an der Unter-
seite der Schwanzfedern befestigt ist, dient dazu, sofort

den Aufenthalt des Vogels zu verrathen, im Falle er

sich den Blicken seines Herrn entziehen sollte. Dieser
führt nun mit der Rechten, die eine lange Gerte hält,

fortwährend Stieiche gegen die Sträuche und Gräser,

die an den Feldrainen stehen. Wird auf diese Weise
eine Wachtel aufgescheucht, so lässt der Jäger den
Sperber frei, der sich gierig auf sein Opfer stürzt;

aber nicht lange ergötzt er sich an seiner Freiheit

denn der Araber nähert sich langsam und drückt mit
der Gerte die Schnur, die der Vogel nachschleift, auf
den Boden, wodurch es ihm leicht gelingt den Vogel
sammt seiner Beute wieder in Gewalt zu bekommen.

Aber alles das ist alltäglich und nichts Auf-
fallendes für jene Gegend, selbst wenn ein Merops
apiaster, L. oder einNeophron percnopterus über unsern
Kopf hinweg streicht, so beachten wir ihn kaum und
man thut besser die Vogelflinte daheim zu lassen, als

sein Pulver an so gewöhnlichen Thieren zu verschwenden.
Nur einmal dachte ich daran einen Nachmittag am
Nahr-el-kebir der Jaj!;d zu widmen und nahm die

Flinte mit. Dieser Fluss entspringt am Djebel Akra
und mündet nach einem ungefähr 60 Kilometer langen
Lauf 6 Kilometer östlich von Lattaquie. Sein Unter-
lauf ist träge, das Flussbett ist tief in den lehmigen
Boden eingegraben, seine Mündung morastig.

(Schluss folgt.)

Sitzungs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(Fort.setzuug.)

Vorsitzender Dr. B 1 a s i u s : Herr Dr. Schier
hat das Wort.

Dr. Schier: Als besonderer Vogelfreund habe
ich schon vor vielen Jahren darüber nachgedacht, auf
welche Art es möglich wäre, die Zugstrassen der Vögel,
wenigstens in Böhmen zu ermitteln. Unter meinen Be-
kannten fand sich jedoch Niemand, der mich in Beob-
achtungen und Mittheilungen unterstützt hätte.

Erst im August 1877 habe ich Gelegenheit ge-

habt, in einer Ausschusssitzung des Prager Vogel-
schutzvereines in dieser Richtung einen Antrag zu stellen,

welcher auch angenommen wurde. Sofort Hess ich

einige Tausend grosse Tabellen drucken, an welchen
nebst einer genauen Beschreibung des Beobachtungs-
gebietes in besonderen Rubriken noch folgende Fragen
zu beantworten waren: Name des Vogels? — Unter
welchem Namen ist er noch hier bekannt? — Nistet

er hier? — An welchem Orte und wie? — Woraus
lässt sich schliessen, dass ei- hier nistet? — Bleibt er

das ganze Jahr? — Wann kommt er und wann zieht

er fort? — In welcher Anzahl ist er hier? — Wird
er geschont oder verfolgt? — Ist zu sehen, dass er

Nutzen oder Schaden bringt und wodurch? — Jeder
Tabelle wurde ein Extrabogen mit kurzer Anleitung

und einem Verzeichnisse aller in Böhmen vorkommenden
Vogelarten beigegeben.

Diese Tabellen sollten nun an alle Schulen in

Böhmen versendet und von Schullehrern im Einver-

ständisse mit Ornithologen, Förstern, Oeconomen, Vogel-

kennern und Vogelliebhabern ausgefüllt werden.
Ich wusste wohl, dass meine Bitte und selbst

die Bitte des Vogelschutzvereines wenig beachtet wird,

wusste auch, dass die Schullehrer sogleich mit Liebe

arbeiten werden, wenn sie selbst den leisesten Wunsch
ihrer vorgesetzten Behörden darin finden werden; des-

halb wendete ich mich an die hohe k. k. Statthalterei

und den löblichen k. k. Landesschulrath. Mein Unter-

nehmen fand dort Anklang und es wurden sogar die

Tabellen an alle Bezirksschuldirectionen ex offo ver-

sendet, wodurch dem Vereine sehr viel Geld an Post-

porto erspart wurde. Und das Resultat war, dass ich

in kurzer Zeit 3491 Berichte bekam, auf welchen

4370 Beobachter mit ihren Unterschriften für die Wahr-
heit und Treue der Berichte bürgten.

Ich habe dieses vorausgeschickt, weil ich glaube,

dass auf diesem Wege auch in anderen Ländern eine

Mehrzahl Beobachter gewonnen werden könnte, die,

wenn auch nicht Ornithologen, so doch Vogelliebhaber

sind und so manche Notizen aufbewahren, ohne sich

damit zu berühmen. So notirt z. B. ein Pfarrer im

Budweiser Kreise schon viele Jahre hindurch bloss die

Ankunft und den Abzug der Störche, die im Pfarrhause

nisten ; ein Fabrikant im Leitmeritzer Kreise die An-

kunft und den Tag des Abzuges seiner Hausschwalben
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Solche Notizen sind immer willkommen, selbst

wenn sie nur eine Vogelart betreffen. Wir werden froh

sein, wenn wir zuerst den Zug einiger der bekanntesten

Arten werden genauer bestimmen können ; das Weitere

wird sich nach und nach geben.

Das Beste wäre jedenfalls, wenn das Ganze in

den Händen der Naturforscher und bewährter Orni-

thologen läge. Wie viele gibt es aber? Die Wenigen,
die da sind, leben in verschiedenen Ländern, weit von

einander und die Entfernung ist so gross, dass man
eine genauere Richtung des Zuges der Vögel — wenn
auch richtig der Tag und selbst die Stunde ihrer An-
kunft und Abreise angegeben wäre — nicht angeben
könnte.

(Fortsetzung folgt.)

Literarisches.

Wie man uns mittheilt, wird demnächst ein inte-

ressantes Werk, die Vogel weit Westfalens behan-
delnd, von der zoologischen Section für Westfalen
und Lippe unter Leitung ihres Vorsitzenden Prof.
W. L a n d o i s herausgegeben, und im Verlage von
Ferdinand Schüningh in Paderborn und
Munster erscheinen. Dasselbe wird in gediegener
Ausstattung mit Tafeln und Text-Illustrationen ver-

sehen in Lieferungen ausgegeben und eine Fortsetzung
zu dem im gleichen \' erläge erschienenen Werke

:

.Westfalens Thierleben" (Siiugetliiere) bilden. Alle
Interessenten möchten wir sclion heute auf dieses ver-

dienstliche Unternehmen aufmerksam machen.

II. Section. Populäre Ornithologfie.

Der Doriidrelier (Würger) Laiiius colliirio,

auch Xeuntödter. als Fallensteller.

Von M. Rosmanith.

Der unter dem Namen Neuntödter vielbekannte

und weit verbreitete kleine Würger, welcher die allge-

mein bekannte sonderbare Eigenschaft besitzt, allerlei

Insecten, besonders Harttiügler, ja selbst kleine Säuge-
thiere, wie Mäuse etc. an Dornen aufzuspiessen, ohne
jedoch dieselben zu verzehren, obschon er Fleisch-

respective Insectenfresser ist, wovon er wühl den
Namen Neuntödter erhielt, da die Sage allgemein ver-

breitet ist, dass er stets 9 Käfer an einen Dorn spiesse,

hat mich schon in meiner Jugendzeit interessirt und
wollte ich damals schon immer wissen, warum und
wozu er das Spiessen so quasi als Handwerk treibt.

Allein ich konnte weder damals trotz vielem wissbe-

gierigen Fragen einen Aufschluss hierüber erlangen,

wie ich auch bis vor einigen Jahren als mir des etwas
behäbigen Gesellen Treiben wieder einmal in den
Sinn kam und ich in einem oder dem anderen ein-

schlägigen Werke hierüber Aufschluss suchte, immer
bloss die Tliatsache constatirt fand, dass er Insecten
aufspiesst, aber nicht warum "? — Dass die selbst-

ständigen Handlungen aller Thiere aus dem Erhaltungs-
oder Fortpflanzungstriebe entspringen, wusste ich

;

jedoch in welcher Beziehung das Aufspiessen von
Insecten zu dem einen oder dem anderen oder zu
beiden zugleich steht, blieb mir immer unklar.

Da war es wieder, wie am häufigsten im Leben,
der Zufall, der mir eines wirklich schönen Tages mit
einem Male die Aufklärung brachte. — Der schöne
Tag war eben die Ursache einer kleinen Bummel-
partie über Feld, es war so Anfangs Juni, zur allge-

meinen ßrütezeit der Vögel, als ich auf einem mit
Gestrüppe überwachsenen Feldraine dahin schlenderte,

um Nichts und alles Mögliche zu suchen; da fiel mir
an einem Schlehdornaste der Cadaver einer Maus auf,

welche an einem Dorne ganz kunstgerecht aufgespiesst
war und zwar so, dass der Dorn durch die Haut am
Nacken knapp hinterhalb des Kopfes getrieben war.
Bei näherer Betrachtung dachte ich das Werk eines

ßauernjungen, der etwa mit der Maus Henker gespielt,

vor mir zu haben, da, utn das Fell einer Maus mit

dem Dorne zu durchstechen, schon eine ziemliche

Kraft erforderlich ist. Als ich aber in einiger Entfer-

nung eine zweite Maus, etwas kleiner als die erstere

und schon theilweise verfault auf ganz gleiche Weise
aufgehängt fand und zwar an einem Aste in einer

Lage, wie er von einem Jungen nicht erreicht zu werden
vermochte, fiel mir sofort mein alter Geselle, der

Neuntödter, ein, und richtig, in ganz geringer Entfer-

nung sehe ich ihn auch gleich bei der Arbeit, alle

Augenblicke in kurzen Stössen nach Insecten haschend,

um sofort wieder seinen Sitzplatz einzunehmen. Das
Spiel gefiel ihm aber jedenfalls nicht so lange, als ich

CS betrachten wollte, da er sich von mir so scharf

beobachtet sah und deshalb verschwand.

Jetzt war ich doch neugierig den Platz näher zu

betrachten, den er kurz vorher, und wie es schien zu

seinem Behagen inne hatte. Das Plätzchen war mit

Excrementen des Vogels stärkt bedeckt und ich ge-

wahrte zu meinem Erstaunen circa '/o Meter von
seinem Sitzplatze entfernt die dritte Maus, ebenso auf-

gespiesst wie die beiden andern und an einem nächsten

Dorne 2 schon ziemlich zerstörte Käfer, die wie auch
diese Jlaus schon sehr stark verfault waren. — Nun war
mir die Sache mit einem Male klar! Der Bursche
spiesst die Käfer und kleinen Thier-Cadaver als Lock-
speise für seinen Nahrungsbedarf an Insecten an, die

angelockt durch den schnell eintretenden Fäulniss-

geruch sich an solchen Stellen massenhaft ansammeln;
auch mag er noch eine ganz ergiebige Nachlese daran

haben, dass die von den Insecten an diese Thierreste

angesetzten Eier sich sehr rasch zu Leckerbissen für

ihn und seine Nachkommen entwickeln. Ich habe in

der Folge diese Stelle wiederholt besucht und hatte in

kurzer Zeit darauf das Vergnügen das Pärchen mit

der ganzen Nachkommenschaft beobachten zu können,
ganz an denselben Stellen, wo die Mäuse noch immer
hingen, zwar schon etwas defect, aber als Köder umso
tauglicher. Es lohnt dem Naturfreund wirklich die

Mühe, wenn er Augen und Sinn für die gefiederten

Zigeuner oflfen hält und eine gelungene Beobachtung,

nämlich eine solche, dass er sie, von ilinen unbemerkt,
in ihrem Thun und Treiben belauschen und ihre Eigen -

Schäften in Handlungen beobachten kann und gewährt

ihm ein wirklich befriedigendes Vergnügen.
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III. Sectiou. Geflügfel- und Taubenzucht.
Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
(Fortsetzung,)

Es ist sehr angezeigt, die zur Bebrütung
bestimmten Eier mit übersclilagenem Wasser abzu-

waschen. Die Herren R ou llie r und Arnoult waren
so freundlich mir diesbezüglich das Resultat ihrer

Beobachtungen mitzutheilen, und diese Beobachtungen
haben einen hohen Werth, wenn man bedenkt, dass

sie von Practikern herrühren, welche es täglich mit

Tausenden von Eiern zu thun haben
,Was das Befeuchten der Eier anbelangt,

schrieben mir diese HeiTen, nehmen wir dasselbe vor,

bevor wir dieselben in den Apparat einlegen, und diese

Methode liefert uns gute Resultate. Aber im V e r-

laufe der Bebrütung und unmittelbar vor
dem Ausschlüpfen, verwerfen wir dieses
Verfahren unter allen Umständen. Bei

unseren Versuchen hat es uns stets sehr schlechte

Resultate geliefert."

Es scheint, dass in der Normandie diese Methode
des Befeuchtens der Eier vor dem Bebrüten allgemein

im Gebrauche sei. Das Verfahren besteht darin, dass

man die Eier in nahezu lauwarmes, in überschlagenes
Wasser taucht, sie hierauf abtrocknet und unmittelbar
der Bebrütung unterzieht. Diese Vorbereitung bewirkt,

dass die schmutzigen und fetten Tlieile von der

Schale weggenommen werden, und dadurch, dass die

Poren von ihnen befreit werden, die Uebertragung und
gleichmässige Vertheilung der Wärme nach Innen
leichter vor sich geht.

Ich kenne geAvisse Liebhaber, welche das Ein-

legen in den Apparat derart einrichten zu müssen
glauben, dass das Ausschlüpfen mit gewissen Mondes-
phasen zusammenfällt; sie glauben, dass die im Ver-

laufe des ersten Mondesviertels, zur Zeit des auf-
nehmenden Mondes geborenen Küchlein sich

leichter aufziehen lassen und rascher gross werden.
Wenn diese Bedenken der auf den Mond

Schwörenden ein Lächeln auf den Lippen des Unein-
geweihten hervorrufen, werden sie erwidern, dass es, da
die Mondphasen einen von der Mehrzahl der Gärtner
anerkannten Einfluss auf die Entwicklung der Saaten
ausüben, niclits Befremdendes habe, wenn sich dieser

Einfluss auf die Keime der Vogeleier, diese anderen so

eindrucksfähigen und empfindlichen Saaten geltend mache.
Wir wollen ein wenig nachsehen, was darüber

die Herren Roullier und Ainoult denken. Ich ent-

lehne Folgendes aus ihrem Briefe vom 18. Jänner 1877,
der eine gewissenhafte Antwort auf eine Frage bildet,

welche ich an diese hochverdienten Züchter richtete.

, Gehen wir jetzt auf den Einfluss des
Mondes auf die der Bebrütung unterzogenen Eier über.

Bezüglich dieses Punktes bleibt noch Vieles zweifel-

haft. Dennoch neigen wir der Ansicht zu, dass die bei

aufnehmendem Monde zum Ausschlüpfen gelangenden
Eier mehr Geburten liefern werden. Wir wollen
aber bezüglich dieses Gegenstandes durch-
aus keine feste Behauptung aufstellen,
denn, am 15. April 1S7G lieferte uns eine
Brutmaschine 172 Küchlein aus 185 Eiern,
einer jener Erfolge, die man für unmöglich halten

Hüliiieiiialtiins: in engbegrenztenij5 ... V..J5«

ßäunien.

sollte, und dies geschah z u
M o n de s V ier t eis.'"

Beginn des letzten
(Fortsetzung folgt.)

Leser zu
auf einen

ihm den

Wenn der eine oder andere unserer
der Ansicht hinneigen sollte, dass wir uns
ausgetretenen Pfad begeben, möchten wir
Ausspruch eines berühmten amerikanischen Schrift-

stellers anführen: .Es gehört zu den besonderen
Pflichten eines Lehrers, seinen Schülern Vieles, das
sie bereits wissen, wieder ins Gedächtniss zurückzu-
rufen und sie zu einer besseren Verwerthung ilirer

Kenntnisse anzuleiten." Dies mag auch uns zur Ent-
schuldigung dienen , dass wir eine alte Geschichte
wiederholen. Es gibt zahlreiche Racen von Hühnern,
die sich zur Haltung in engbegrenzten Räumen besser
eignen als andere, und daher soll man, wenn man
seinen Hühnern keine weiten Ausläufe bieten kann,
eine Wahl unter den ersteren treffen. Diese wird sich

dann natürlich nach den jeweiligen Anforderungen
richten und den vorhandenen Verhältnissen anpassen
müssen.

Man kann annehmen , dass man sich Hühner in

engen Räumen hauptsächlich nur der frischen Eier
wegen hält und man hiebei von der Erzieiiung von
Tafelgeflügel mehr oder weniger abzusehen pflegt und
es kann auch wohl kaum ein Zweifel herrschen, dass
es viel besser ist, nur das Erstere zu erstreben, da man
ja schon für das Brüten Platz braucht und ein Ver-
such zur Aufzucht gar nicht gemacht werden sollte,

wenn nicht reichlich Raum dazu vorhanden ist. Wir
werden im Folgenden unsere Bemerkungen daher nur
auf jene Hühnerstämme beschränken, welche zwar
fleissig legen, aber dafür in der Regel nicht gerne
brüten.

Zu den HUhnersoi-ten, welche gute Leger und
zugleich für die Haltung in begrenzten Räumen am
angemessensten sind, gehören unter den reineu Racen,
die H u d a n s , Leghorns und M i n o r c a s oder,

wenn man Kreuzungen vorzieht, solche zwischen Minor-
cas und einer der beiden anderen genannten Ragen.
Die Houdans sind unstreitig zu unseren nützlichsten

Racen zu zählen und besonders zur Haltung auf einem
nicht zu trockenen und warmen Boden geeignet, auch
ertragen sie einen Aufenthalt auf einem verliältniss-

mässig kalten Untergrunde sehr gut. An einem feuchten

Orte allerdings soll man Huhner nie auf der Erde selbst

halten, sondern rauss in einem solchen Falle dem von
Natur gegebenen Uebelstande durch entsprechende Vor-
kehrungen abhelfen.

Das Houdanhuhn legt reichlich und sehr grosse

weisse Eier und hat einen entschiedenen Vorzug vor

vielen anderen Legern, indem es zugleich ein ganz

gutes Tafelhidin ist ; sein Fleisch ist sehr weiss und
zart, ausserdem von gefälliger Form, so dass es bei

Tisch stets viel Anwerth findet. Es ist zwar kein besonders

schönes Geflügel, doch kommt es in dieser Hinsicht

mancher anderen Rage gleich. Die Houdans werden
vielfach gezüchtet und können für massige Preise,

besonders zu Anfang des Sommers erhalten werden,

durch das Live Stock Journal und auf anderen ähn-

lichen Wegen.
(Fortsetzung folgt.)
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IV. Section. Brieftaubenixresen.

Die Brieftaube,

deren Geschichte. Zucht, Pflege und Dressur nach
eigenen Erfahrungen für militärische, touristische und

allgemeine Zwecke gesammelt.

Von Moriz Widhalm.

I. Geschichte.

In der Urzeit lebten die Menschen in einzelnen Sierl-

Jungen, sei es nun wie die Troglodyten in unterirdi-

schen Höhlen, sei es wie die ältesten Bewohner deut-

scher Forste in Pfahlbauten. Erst mit der stetig wach-

senden Ausbieitung des Jlenschengeschlechtes kam
dasselbe zur Erkenntniss, dass es Noth thue, sich der

eigenen Sicherheit und anderweitiger Vortheile halber

niihcr aneinander zu schliessen. So entstanden Block-

hütten, später Weiler und endlich die mit Wall und

Graben umgebenen Niederlassungen der ältesten Cultur-

völker. Zugleich stellte sich bei dem fortwährenden

Wachsen des Verkehrs das Bedürl'niss ein, sich gegen-

seitig auf Entfeinungen zu vei-ständigen und wie uns

das älteste der Bücher^ die Bibel, berichtet, genügten

schon nicht mehr die Jlittheilungen von Stund zu

Mund, sondern man machte sich schon in den Zeiten

vor Moses an die Aufführung des grandiosen Thurmes
von Babel, von dessen höchsten Stockwerken man die

äussersten Grenzen der Erde sehen zu müssen glaubte.

Noch mehr aber haben die Menschen zu allen Zeiten

und in allen Erdstrichen den thierischen Instinct ihren

Zwecken unterzuordnen gesucht.

Sehen wir ganz ab von der Menge jener Thiere

die man unter dem Namen „Hauslhiere" zusaromenfasst

und die ihrem lieute dienenden Zwecke erst durch den

Menschen zugeführt worden sind, so kennen wir noch

eine Reihe der verschiedensten Thiergattungen, die

sich dcrJIensch zu besonderen Zwecken, wie bei.tpiel-

weise den Falken zur Jagd, unterordnete. Die weit-

gehendste Aufmerksamkeit jedoch und das besondere
Wohlwollen von Seite der Regierungen und aller patrioti-

schen Corporationen verdient unzweifelhaft die Brieftaube,

die vielleicht noch zu dem Ruhme gelangen dürfte,

gleich den berühmten Gänsen des Capitols „Retter

des Vaterlandes" genannt zu werden. Und nicht nur

in der neuesten Zeit haben wir Beweise von der Vor-

trelflichkeit und, sagen wir es rund heraus, der Un-
enlbehrlichkeit der Brieftaube, die in kritischen Zeiten

eine recht fühlbare Lücke im Postwesen auszufüllen

bestimmt scheint. Die Belagerung der Stadt Paris

durch die Deutschen in den Jahren 1870— 1871 hat

diese unschätzbare Eigenschaft mit nicht zu verwischen-

der Deutlichkeit io ziemlich allgemein zur An-
schauung gebracht. Uebrigens hat sich dieser Vogel
nicht erst damals seine Sporen verdient, sondern, wie

uns die Geschichte des Abfalls der Niedeilande lehrt, hat

die Brieftaube mehrere befestigte Städte, wie Harlem
und Leyden, die von den grausamen spanischen Söldner-

schaaren arg bedrängt waren, vor schmählicher Ueber-
gabe gerettet, indem dieselbe durch die dem Prinzen

von Oranien überbrachten Botschaften deren Entsatz

bewerkstelligte. Es scheint auch dem Dankbarkeits-
gefühle der Niederländer entsprungen zu sein, dass die

Zucht und Pflege der Brieftaube bis auf den heutigen

Tag vornemlich in den belgischen Provinzen mit

liebevollem Eifer betrieben wird. Doch ist mit gutem

Grund anzunehmen, dass sich bei wachsendem Ver-
ständniss des Brieftaubenwesens dasselbe in nicht zu
ferner Zeit den europäischen Continent erobern wird.

Schon die alten Römer und noch vorher die Aegypter
hatten förmliche Luftpostdienste durch Brieftauben

eingerichtet.

Bei den Ersteren wurde, wie so vieles Andere,
die Brieftaube bald Modesache und man bezahlte zur
Zeit des Burgerkrieges ein Paar mit 1.30— 140 ü.

ö. W., ein für die damaligen Verhältnisse ganz colos-

saler Preis; ja in Aegyptcn sollen sogar 100 Gold-

I

stücke für ein Paar gegeben worden sein. Mehrere
Kalifen organisirten die Brieftaubenpost . für

,
ganz

Aegypten und dehnten sie auch auf Syrien und Arabien

\

aus. Leider wurden durch den Einfall der Mongolen-
horden sämmtliclie Taubenstationen zerstört; die in

Persien eingebrochenen Tartaren bedienten sich jedoch
' der daselbst auf ziemlich hoher Stufe befindlichen

Brieftaubenpost noch zur Beförderung ihrer Depeschen.
Man weiss ja, dass heute noch in Persien (wie auch in

Aegypten) diese Liebhaberei besteht; in Alexandrien

und Kairo wird die Brieftaube noch immer zu Boten-

diensten verwendet. Der Jlahdi mag allerdings auch
hierin Veränderungen hervorgerufen haben. — Hol-

ländische Seefahrer sollen die ersten orientalischen

Tauben (Bagdetten, von der Stadt Bagdad so ge-

nannt) nach Europa gebracht haben und scheinen

diese die Stammeltern der belgischen Brieftaube zu

sein. — Als Curiosum verdient Erwähnung, dass die

Nachricht von der Niederlage Napoleons bei Waterloo
durch Brieftauben an die Londoner Filiale Rothschild's

um 3 Tage früher gebracht wurde, als auf dem ge-

wöhnlichen Postwege , wodurch das Welt-Bankhaus
enorme Gewinne erzielt haben soll. Eben so ein ge-

suchter Artikel waren diese geflügelten Postboten, als

zu Ende der Zwanzigerjahre in Folge der Carlistischen

Wirren in Spanien die ungeheuren Schwankungen der

spanischen Staatspapiere durch Brieftauben an die

Pariser Börse berichtet wurden. Schliesslich kann als

bekannt vorausgesetzt werden der durch Brieftauben

vermittelte Verkehr der im Jahre 1849 von den
Oesterreichern belagerten Stadt ^^enedig, so wie der

schon oben erwähnten im Jahre 1870— 1871 belager-

ten Stadt Paris. (Fortsetzung folgt.)

Die Brieftaube.
Von „Old Belgian'.

(Fortsetzang.)

Die Mehrzahl der Vögel , die wir angekündigt

sehen, sind nicht einmal in Belgien gezüchtet, sondern

durch die Antwerpener Händler in Deutschland zu-

sammengekauft , und wenn Jemand an dieser Behaup-

tung zweifelt, so möchte ich ihm rathen ,
die billige

Ueberfahrt benützend, nach Antwerpen zu kommen,
wo Tausende solcher Tauben jeden Sonntag auf dem
Markte feilgeboten worden.

Wir brachten den ganzen Samstag damit zu,

dass wir die Taubenschläge der wahren Liebhaber

besuchten, wobei ich gelegentlich erfuhr, dass es in

dieser Stadt allein ungefähr 150 Clubs gibt, welche

Wettflüge veranstalten. Wenn man in Erwägung zieht,

dass dort selten Flüge stattfinden, an denen weniger
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als Tausend Bewerber sicli betlieiligen, kann man sich

den herrlichen Anblick vorstellen, den es gewähren
muss, an einem schönen Sonntag Vormittag alle die

Vögel heimkehren zu sehen. Da bemächtijjt sich der
Erwartenden eine grosse Aufregung, die selbst den
frommen Engländer, wenn er Interesse für Tauben
hat, erfassen und ihn den Feiertag vergessen inaclien

würde. Ein lebhaftes Gedränge herrscht am Eingange
in's Clubhaus, wenn die Ankunft des ersten Vogel's

bevorsteht, bis plötzlicii der Schnelläufer mit diesem

erscheint und in der Eile Alle, die ihm im Wege stehen,
über den Haufen werfen würde, um ja keinen Anderen
zuvorkommen zu lassen. Denn da entscheidet oft eine
einzige Secunde den Sieg und es wurde sich keiner
überlegen denjenigen, der ihn in seinem Laufe auf-
hält, umzurennen. Bei den grossen Wettflugen sind oft

bis 150 Preise ausgesetzt, und ich habs gehört, dass
diese einmal alle innerhalb 35 Minuten erobert waren.

(Fortsetzung folgt.)

=3iOOf5=-

Sprechsaal.
Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaction keine Verantwortlichkeit ! Zweck des Sprech-
saales ist „die sachliche Discussion" wichtiger und
interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten
der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-
worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-

sender können indess aufWunsch verschwiegen werden.

Antwort auf Frage Nr. 2.

Die Frage, ob man beim gelben Spottvogel (Hypo-
lais) künstlich auf die Mauser einwirken kann, bejahe

ich , und zwar kann man ihn normal (gelb) oder
schmutzig weiss verraausern lassen, dieses hängt theil-

weise von der Nahrung und theilweise von der Tempe-
ratur des Zimmers ab, in welchem er gehalten wird.

Man bewirthe den Vogel von Anfang December
mit Mehlwürmern und gebe ihm bis Ende des Monats
so viele als er aufnimmt, 60— 70 und setze dieses fort,

bis die Mauser vorüber ist, dann setze man ihn auf
20 Stück Mehlwürmer, sollte er aber Ende Jänner nicht

in die Mauser gehen, dann fülle man seinen Wasser-
behälter mit Vs Glycerin und '/, Wasser, er badet
gerne, diese Bäder befördern seine Mauser. Ich habe
diese Bäder nie ohne Erfolg angewendet und habe
Unzählige so gepflegt, z. B. im Jahre 1872 : 24 Stück
und alle haben schön vermausert.

Lebt der Spottvogel in einem sehr warmen Zimmer
und bekömmt er wenig Ameisenpuppen oder Weiss-

wUrmer, so vermausert er nicht normal, sondern schmutzig-
weiss; überhaupt muss er, um gesund zu sein, viel

Luft und Licht haben und nicht, wie ich es schon gesehen,
in einem verschlossenen Glaskasten gehalten werden.

Das Weitere zu seiner Erhaltung noch Nöthige,
habe ich in meiner Brochüre klargelegt. T. RoUn.

Simmering,

Vereinsangelegeiiheiten.

Neu beigetretene Mitglieder:

Johann Ehrmann, Thierhändler, Wien, III.,

Rochusgasse 25. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)
Anton Hartmann, Hausbesitzer,

Hirschengasse. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)
Max Hoffmann, Kaufmann, Wien, III., Löwen-

gasse 53 A. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)
Karl Klein

, Anstreichermeister, Simmering.
(Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Johann Kr i 1 1, Kaufmann, Wien, IV., Paniglgasse 2.

(Durch Herrn Moriz Widhalm.)
Josef Schmidt, Kaufmann, Wien, III., Renn-

weg 37. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)
CarlTeubner, Grosshändler, Wien, I., Kruger-

strasse 16. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Zuwachs zur Büchersammlung.

Leon Olphe-Galliard Contributions a la

Faune ürnithologique de l'Europe Occidentale. Fascicule

I. V. et. XXIII. (Geschenk c^es Verfassers.)

Collectiv -Anzeiger.
Jede darin aufgenommene Annonce, welche den Raum von 5 Petitzeilen (dreifach gespalten) nicht überschreitet, kostet für jede Einrückung 20 kr., für den Raum

bis zu 10 Pelitzeilen ist 40 kr. zu entricliten. Inserate grosserer Ausdehnung unterliegen dem allgemeinen Insertionstarife.

Uli» selinell zu räumen, verkaufe ich

gegen vorherige Einsendung des Betrages:

15 Dtzd. verzinnte Kanarienkäfige mit

Schub ä Stück 1 Mk.
45 Stück verzinnte Wellensittich- und Kar-

dinalkäfige u. s. w. ä 3 Mk.
Käfige für Schwarzblatteln, Sprosser u. s.w.

ä a— 8 Mk.

F. Scliorsdi in Sdiweidiiitz in Schlesien.

Ehrenpreis Kerliii tHH-l.

Insectenmehl
von ersten Autoritäten und Facliscbriften als bestes
und billigstes Futter anerkannt zur Aufzucht von
Fasanen u. reineni6eflü{;el, sowie zur Fütterung

fiämmtlicher insecteiifressender Vöf^el,
ö Kilo incl. Beutel franco Mk. 5.— per Centn. Mk. 37.50.

Alleinige Fabrikation und Verkauf bei

Georg IVIaereker^
Thicrhandlang.

Berlin O-, Wallstrasse 1*7. (13)

Drosselfutter
zum trocken Füttern, durchaus haltbar und reinlich,

für alle grösseren Insectenvögel als schwarze und
graue Drosseln, Staare, Pirole, Kibitze ete. per
Pfund, )50 Pfg. ^ 30 kr. Präp. Fuirer zum trocken
Füttern für kleinere Insectenvögel, Scliwarzplättchen,
Meistersänger, Kotli- und Blaukelilclien, Zaunkönig
etc. per Siück M. 1.— = 50 kr. sowie alle Futter-
sämereien für jede Art Samen und Insectenvögel
aller Länder empfiehlt die Ornithologiscbe Hand-
lung von Gebr. Jansen in M.-Uladbacli, Rheinland

liu Deutschland). (4i;}

Versandt in Post-Colli unier Nachnahme.

I

Verkaufe von meinen mehrfach
preisgekrönten Musterthieren Früh-
brut-KUcken preiswürdig.

Postvorwalter Seyfert,
(Gl) Wechselburg (Sachsen).

Hermann Pohl,

Harzer KaMrieizlicIiterBl
Wien, VI., Wallgasse 40,

empfieliU seine selbst gezüchteten Hohl-
roller, sowie Käfige in jeder Grösse,

(irämiirt in Wien und Berlin.

Preisliste fraxLOO. (56)

Sprosser, ';r/e';.1'','-

Orpheumgrasmncke,
Nachtigallen,
Nachtigallgrasraücke
(Spotten Sprachmeister, .Ä ^S:

scIic, Rukowinaer, Siebeo-
emanterl ti S fl-

(^Mwistersiinser J

ä 3 £1.
sehr Acbüiic atnrke Vti^el, ii S fL.

« £1. 2.50.

er Siiick 2 S-

«I

3 £1.
iin^ariiche, «ir

.2.SO-3-- empfiehlt

F. W. Siicliy, Jun^bunzlau, Böhmen,

Schwarzblatteln, -t:
-^-=-»'« «'"^-•»«

l'reisblütter gratis.
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_. ^^-^-^ lieziij:li(li derer mau sieh «refälli^st an Herrn Fritz Zeller, II., Untere Donaustrasse 13,

i3r^S©3rS<X© wenden wolle, erhalten dnrch diese Faciizeitschrilt anssergewölmlich jjrosse

Verhreitiing im In- nnd Anslande. ..Oiesellten müssen längstens Donnerstag bei Herrn Fritz Zeller eintrellen,

wenn sie Sdnnia;; erseheinen sollen."

.Zooloüiseli- etlinoamfisclios Export- Gescliüfl-

Carl V. Binder
Cairo Egypten. Poste Boite Nr. 8. ,,:,)

SCS^ ACHTUBIG. 2^
5 Stück .-jirechenile Jakos, iuisgezeic-linete

echer unter voller Garantie. Am' Wiinscli sende

achverzeiclmiss und Preis.

Nur auf Einsendung von Freimarke folgt Antwort.

JB. Häuser. Kestaur.. Gera,

Fürstentluim Reuss j. L.

'

mmm^ '

l-y^

F. ^\. iij.

•VO<3-E]XjX3:ufi^3>TIDI_i"Cr2Sr(3-,
Jungbunzlau, Böhmen.

empfiehlt JakOS von 30—100 fl., Amazonen von 20-40 a., sehr sehr.ne

Surinarapapagai, spricht 10 Worte und pfnit l r.i<>d. r.." fl. Tigerhnken,

Astrilde Bandfinken, u. s. w. cr.uantirt Nestpärchen, Tauben, Huhner,

Aquarien, Vogelfutter, alle Feld- und Waldvögel zu den billigsten

Preisen (Prfislij.te kustenlos .

Export feiner Harzer Canarienvögel, Hohlroller.

All« GnlliiiijEoii

Metall Vogelkäfige
.j-b'->0lid''ir «lolohn ganz eigener zwokma' ^ll;^Il.r

fon«triiciion und Aus^tattunc. in versrliiedenen

*iröss*n.lackirt orlor blank, fiirSlubenvögel aller Art.

KüQ^liMliclien. rnpaireienstiindei'. It.iileliäiisi'hen

,

Erker Uli .Vistkürlulion-Xislkäslflieii. Transport-

liästen, Kiiller- und Wasser-Iiescbirre iif.

VZjs' Billigste Preise. 1^
Atte-le 'i'-^ OruithoUt„'i*rli.n Vei' in.--^ in "Wien liegen

'i.-i i.iir /nr Aii^iftit nuf

Ig:. Schmerhofsky's IKTwe.,
.-. Wien. VI., raiinKM-— I.

Hans Maier in Ulm a.|D.,

Jirccler linporl ilalii'iiisclier Produkle,

liefert

halbgewachsene

italienische Hühner nnd Hahnen

:

liünte Dnnkellössler all ülni M. 1.20, Iraoco M. UO
schwarze ,. „ „ ., 1.20,. .., „ 1.40

Düüte Geltifflssler „ „ „ 1.40, .., „ 1.60

reine tinnte Gelöf. ., ., „ 1.75, „ „ 2.-

reinescliw.Laiotta., .. ., 1,75, ,. ., 2.-

Rleseniäiise, EBten, tmtliiiliner billigst.

HüDdertweise Mlliger. (s.s) Preisliste poslfrei.

* p^- F. » p r o li I e n KM V e r « n e I» e II bei H ü li ii e rn , Tauben ele. "^aj
<f

I Gicht, Rheuma und Nervenleiden
sind weit verbreitete und schmerzliche Leiden, und wird es deshalb allen derartig Kranken gewiss nicht unlieb sein, auf

ein Pränarat aufmerksam gemacht zu werden, das nach langjähriger Erfahrung nicht nur momentan schmerzstillend,

sondern bei längerem Gebrauch auch dauernd heilend wirkt, (ks^ Es ist das vom k. k. Hoflieferanten und Kreisapotheker

Franz Johann Kwizda in Korneuburg erzeugte "apä

Gichtiluid
und ist dieses Präparat nicht nur von vielen an dem erwähnten Uebel Leidenden mit Erfolg angewendet worden,

sonders es wird auch mit Vorliebe von Aerzten ordinirt. Dasselbe liewahrt sioh .-xuch v.ntretriifli hei Verrenkungen,

Steifheit der Muskeln und Sehnen. Blutunterlaufungen. Quetschungen. Unempfindlichkeit der Haut, ferner bei

localen Krämpfen (Wadenkrampf), Nervenschmerz, Anschwellungen, die nach lange aufgelegenen Verbanden ent-

stehen, hauptsächlich auch zur Stärkung vor und Wiederkräftigung nach grossen Strapazen, langen Marschen etc.

so «ie im vorgerückten Alter ui;.l iii eintretender Schwäche.

Kwizda's Qichtfluid
ist echt zu beziel.en durch fast sänimtliche Apotheken, .n ..'r..ä .lurch alle grösseren Droguenhandlungen, welche zeitweise

durch die ProTinz-J.mrn,ile veröffentlicht werden. - Um Verwechslungen vorzubeugen, bitten wir das P. T. Publicum, beim

Ankauf dieses Präparates stets Kwizda's Gichtfluid zu verlangen und darauf zu achten, dass sowohl jede Flascne,

als auch der Carton mit obiger Schutzmarke versehen ist. Preln 1 ri««elie 1 11. o. »».

X3Ca-u.ptcLepot: ICreisapotlieiie irt KlsrrLe-a.'e-J.rg'. (57)

4 (P;«- flittlieiluiiKeii n» fleti Erzeuger freund liehst erbeten. "^33

t
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I. Section. Wissenschaftliche Ornitholog-ie.

B i 1 1 e.

Auf der Ausstellung zu Antwerpen befindet sich in der ,.Congo-' -Abtheilung (im Pavillon) eine

Vogelsammlung der Association Africaine in Brüssel (coli. Woutermans). welche, wie wir aus verlässlicher

Quelle erfahren, manches Neue, in Bocage's „Angola'' nicht Enthaltene aufweist. Da diese Sammlung nicht

katalogisirt ist, richten wir an jene Ornithologen. welche dieselbe zu sehen Gelegenheit haben, im Interesse

der Wissenschaft die Bitte, sie zu beschreiben. Wir öffnen der Beschreibung freudigst die Spalten unseres

Blattes. Die Redaction.

Skizzen aus dem bosnischen Vogelleben.

Vortrag, gehalten in der MonatsVersammlung
des Vereines am 9. Jänner 1885

von Ernst von Dabrowski.

Bevor ich mir erlaube dem Thema meines Vor-
trages entsprechend, in flüchtigen Zügen die Vogelwelt
Bosniens zu characterisiren und aus der reiclien Fülle

derselben einige Partien, die specielles Interesse bieten,

einer näheren Betrachtung zu unterziehen, sei es mir
verstattet, vorerst ein wenn auch nur in Umrissen
entworfenes Gesammtbild des Landes vorzuführen.

Gleichwie wir in den Geist eines Volkes erst

dann einzudringen vermögen, wenn wir mit seiner

Geschichte und seinem Vaterlande vertraut geworden,

gleichwie wir das Wesen der Pflanze erst dann ei--

fassen können, wenn wir sie nicht einzeln, sondern

vereint zum wogenden Getreidefeld, zum schwanken

Ried, zum ernsten Wald oder zur blumigen Wiese

betrachten — ebenso vermögen wir auch das Wesen
des Vogels erst zu begreifen, wenn wir das Leben der

Gesaramtheit kennen und diese tritt uns nur dann in

markanten Zügen entgegen, wenn wir für das zu er-

fassende Bild jene Gegend zum Hintergrunde wählen,

der es entnommen ist.
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Das Land, welches unsere braven Krieger vor

einigen Jabren erst mit ilirem Herzblut erkämpften,

das seine tausendjährigen Wälder der Cultur erst cr-

schloss, als diese durch den ehernen Mund der üe-
scliütze Einlass begehrt, ist ein Paradies, so wild und

rauh es auch dem flüchtigen Beschauer erscheinen mag
;

kein Paradies nach modernen Begriffen mit blühenden

Aeekern und Wiesen, mit weissgetünchten Häusern und
sorgsam gepflegten Gärten, durchtünt vom Klange
der Kirchenglocken, die ringsum Frieden verkünden
— wohl aber ein Paradies lielirer, unentweihter Natur,

ein Paradies voll gewaltiger, grossartiger ycenerien,

wie sie nur jene Orte kennen, die dem Hauche der

Cultur bisher verschlossen waren, die ihre Jung-

fräulichkeit bewahrt und sich unseren Blicken so

zeigen, wie sie vor tausend Jahren waren und wie sie

wohl noch in weiteren tausend Jahren sein wurden —
ohne Zuthun der Menschen.

Das nördliche Bosnien, welches uns speciell be-

schäftigen wird, ist ein unabsehbares Waldmeer, nur
hie und da von reissenden Flüssen durchzogen ; erst

dort, wo die Perle Bosniens, das reizend gelegene

Banjaluka mit seinen blendend weissen , schlanken

Minarets mitten aus dem Grün der Forste hervortaucht,

von diesen nur die grünen Fluthen der Vrbas ge-

treimt, wird die Landschaft flacher, die steilen Berge
senken sich zu niederen Hügelreihen und an diese

schliesst sich eine Ebene, die erst bei der türkischen

Stadt Kozarac einerseits und in den Grenzdistricten

bei Kostajnica andererseits neuerdings zu schroftem

Gebirge emporsteigt.

Diese ebenen Partien sind theils von Ortschaften

und Culturflächen, bebaut mit Mais und Tabak, be-

deckt, theils liegen sie als Steinhalden und Hutweiden,

stellenweise mit dichtem Gestrüpp bewachsen, brach.

Alles Andere ist Wald — und welch' ein Wald!
Von tiefeingerissenen Schluchten gefurcht, gekrönt von

stolzen bizarr geformten Felsenhäuptern, ziehen end-

lose Reihen massiger Bergkuppen hin, bedeckt von
den Riesenstämmen tausendjähriger Eichen, um die

der Epheu seine tiefgrünen Ranken schlingt, deren

Aeste die geschmeidigen Arme der Waldrebe um-
klammern, zu deren Füssen der nachgedrängende Un-
terwuchs wuchert, die Farne ihre zartgefiederten

Blätter breiten und hin und wieder die Brombeere
ihre schneeigen Blüthen, ihre blauen Früchte durch-

schimmern lässt.

In den Schluchten murmelt und plätschert ein

silberheller Quell, gesäumt von duftigem Waldmeister
oder schwellendem Moosteppisch — oder ein Wildbach
schiesst mit brausender Gewalt durch sein enges
felsiges Bett. Ueber seinen Flutheu ruhen, die

Schlucht überbrückend, modernde Stämme gestürzter

Baumriesen, aus deren letzten Säften das Volk der

Parasiten neues Leben schöpft.

Oben auf der Höhe, wo selbst den stolzen Eichen
ihre Kraft zu schwach dünkt, um den wilden Spielen

der Stürme zu trotzen, haben sich niedere Sträucher

angesiedelt, immer noch gefolgt von den Adlerfarnen

und den Ranken der Brombeere — endlich bietet der

kahle Fels auch diesen genügsamen Miethern kein

Obdach mehr, und dräuend, Sturm und Wetter trotzend,

starrt die schwarze Klippe empor zum Firmament.
Und über all' dem, über diesem Schauplatz der

zerstörenden und schaö'enden Gewalten der Natur ruht

ein hehrer Geist, ein tiefes, ergreifendes Schweigen,
eine Ruhe, die die Ruhe aus unserer Brust scheucht,

die unsere Seele ängstigt und uns klein erscheinen

lässt, eine Ruhe, wie sie auf Erden nur drei Orte
kennen — das Weltmeer, die eisgekrönten Häupter
des Hochgebirges und der Urwald !

Die Einsamkeit rings umher, die geheimnissvollen

Laute, die unablässig in leisem Rascheln, in sanftem

Rauschen, in flüsternden und murmelnden Tönen
an unser Ohr klingen und dennoch die Ruhe nicht

stören, die trotz ihres Formenreichthuras im Ganzen
genommen stets gleiche Landschaft, die gewaltigen

Mächte die hier schlummernd ruhen, dort mit elemen-

tarer Kraft schaft'en oder zersöreu — all' dies übt

selbst auf das nüchternste Gemüth einen überwältigen-

den und nachhaltigen Eindruck aus und wer je die

Hallen eines solchen Waldes betreten — der begreift

wohl den Geist jener Zeiten, wo die wilden, stolzen

Kriegsvölker ihren starken Nacken vor der Natur
beugten und aus den Kräften derselben sich Götter

schufen.

Die bosnischen Wälder sind herrlich, wenn im
Lenz durch ihre stolzgewölbten Säulenhallen die Lie-

derklänge der Drossel und Nachtigall ziehen, der ent-

fesselte, neubelebte Bach zum erstenmale im Jahre
murmelnd die Kunde zu Thal trägt, dass es Zeit sei

zu erwachen — sie sind herrlich wenn sie in tiefem

Schweigen ruhen zur Sommerzeit, wo die glühenden

Strahlen der südlichen Sonne zwischen den Laub-
kronen hindurch bis in die Tiefen der Schlucht dringen
•— sie sind herrlich im Herbst, wo der Sturm die

bunten Blätter niederfegt und durch die Schluchten

heult, als wolle er mit diesem wilden Ruf den Waid-
mann zur fröhlichen Jagd laden — und herrlich sind

sie im Winter, wo Alles ruht, an Halm und Zweig
die Eiskrystalle des Rauhreifs glitzern und ihre ver-

ödeten Hallen kein FrUhlingslied, nur ein klagender,

zitternder Ton durchzieht, als trauere die Natur ob

ihrer heimgegangenen Kinder , der Knospen und
Blüthen ! (Forlsctmng rolgL)

Eine für Syrien neue Vogelspecies.

Vun Karl M. Heller.

l (Schluas.)

Entlang des Meeresstrandes der Flussmündung
zu schreitend, suchte ich vergebens nach etwas

Jagdbarem.
Einige Charadrius entgingen mir, da sie meiner

schon vom Weiten am flachen Strande ansichtig wurden.
AVeniger scheu schienen mir fünf weisse Watvögel, die

ich schon lan^e am Meeresstrande im AVasser fischend

bemerkt hatte; trotzdem zweifelte ich, mich auf Schuss-

weite nähern zu können. Jetzt war ich so nahe, um
sehen zu können, dass der Vogel ein Storch en

miniature mit schwarzem Schnabel war. Obwohl ich die

Sonne im Rücken hatte und ich mich ohne die geringste

Deckung nähern musste, hielten die Vögel aus, so dass

ich einen erlegen konnte. Er stürzte in's Wasser und
die Wellen warfen mir ihn zu Füssen auf den Strand.

Aber meine Verlegenheit war gross, als ich in's Reine

kommen wollte, was meine Jagdbeute eigentlich sei —
ich kannte sie nicht. Erst in Wien wurde ich belehrt,

dass es Dromas ardeola, Payk. war, ein Vogel, der in

Nord-Afrika und Indien zu Hause ist.

(Vergleiche: The genera of birds by George
Robert Gray, F. L. S. London 1849.) Das Vorkommen



147

dieses Vogels in Syrien ist um so interessanter, da

Lattaquie ziemlich weit nördlich liegt und er auf dem
südliclieren Cypern, das auf seiner Südostseite fast

gleiche Verhältnisse bietet, bisher nicht beobachtet

wurde. Wahrscheinlich kam der Vogel von der Land-

seite und es liegt die Vermuthung nahe, dass er sich

in den grossen versumpften Districten des Orontes ober-

halb Hama ebenfalls vorfinde, was erst spätere For-

schungen bestätigen können.

Sitziings-Protokolle

des Ersten internationalen Ornitliologen - Congresses.

(Fortsetzung.)

Ich habe im Jahre 1878 die Zugstrassen der

Störche in Böhmen auf Grundlage der 3491 mir zuge-

schickten Berichte in verschiedenen Windungen und
Verzweigungen gezeichnet, indem ich die einzelnen,

gewöhnlich nicht weit von einander entfernten Zugs-

und Nistorte mit einem Strich vereinigte. Was an

meinen provisorischen Zeichnungen Wahres ist, werden

später die Beobachtungen der neu gegründeten orni-

thologischen Stationen — in welchen jedenfalls genauer

die Ankunfts- und Abzugstage angegeben werden —
nachweisen können.

Ich habe mich schon heuer auf die ornithologischen

Berichte aus Böhmen gefreut, habe jedoch nichts Be-

stimmtes erfahren, weil z. B. beim Storche bloss sechs

Beobachter den Tag der Ankunft angegeben haben und
die Angaben so differiren, dass man auf einige, auf

verschiedenen Wegen ziehende kleinere Gesellschaften

schliessen kann.

Schon aus den früheren Berichten habe ich sicher

stellen können, dass die Störche aus Mähren nach

Böhmen kommen und zwar an zwei offenen Stellen,

bei Landskron und bei Polna. Von Landskron ziehen

die Störche nach Schlesien, von Polna einige geradeaus

nach Preussen, die anderen lenken vom Wege west-

lich in den Budweiser Kreis ein, woselbst auch die

meisten niiiten.

Die zahlreichen und grossen Teiche im Budweiser
Kreise sind überhaupt der einzige Sammelplatz aller

Sumpf- und Wasservögel, die in Böhmen vorkommen.
Von hier aus ziehen die meisten in dem ringsherum

vom Gebirge umgebenen Kessel Böhmens von einem

Teiche zum anderen. Die Teiche werden aber je weiter

gegen Norden immei- seltener und da wird der trockene

Boden entweder Uberilogen oder Flüsse und von Bächen
bewässerte Wiesen zur Weiterreise benützt. Dies ist

besonders im Frühjahre zu beobachten, zu welcher

Zeit die Weiterreise gegen Norden oft durch Fröste

und hochliegenden Schnee verzögert wird. Ich habe
z. B. bei Gitschin die Störche durch viele Jahre beob-

achtet, im Fiülijalir habe ich sie immer an den um-
liegenden bewässerten Wiesen gesehen ; sie hielten sich

in dem am Vorgebirge gelegenen Kessel stets einen oder

mehrere Tage auf; dafür habe ich sie am Rückzuge
nie gesehen.

Sowie die Sumpf-Wasservögel von Sümpfen und
vom Wasser abhängen und nach diesen ihren V/eg
richten, ebenso hängen auch die Landvögel von ge-

wissen, den Lebensunterhalt ihnen versichernden Orten

ab, welche sie aufsuchen und welche alsdann auch

ihrem Wege eine gewisse Richtung verleihen oder die

Zugslinie bestimmen. Wie die Wasservögel, so scheinen

auch die Landvögel bald in grösseren, bald in kleineren

Gesellschaften auf einzelnen und verschiedenen Wegen
durch Böhmen zu ziehen. So zieht z. B. der Wende-
hals durch den Egerer Kreis, jedoch spärlich und
nistet daselbst nur an einigen Orten einzeln, da er

dort in den gebirgigen, an Obstanlagen armen Ge-
genden weder hinreichende Bequemlichkeit, noch hin-

reichend genug Nahrung findet. V^on der südlichen

Grenze des Czaslauer und Chrudimer Kreises schräg

durch die Mitte Böhmens, wo in den Ebenen eine Menge
Obstgärten sind, wo der Wendehals in hohlen Bäumen
nicht nur beliebte Wohnungen, sondern auch in der

fruchtbaren Umgebung genug Nahrung findet, führen

seine Strassen nicht weit von einander. In dieser Rich-

tung und auf diesem breiten Wege findet man auch

die meisten anderen Singvögel am Zuge.

Nur die grosse nach Tausenden zählende Menge
der Berichte hat es mir früher möglich gemacht, die

Zuglinien etwas genauer zeichnen zu können, da ich

fast von einem Gemeindegebiete zum anderen habe die

Spur der einzelnen Vögel verfolgen können.

Um eine Uebersicht über die Zugstrassen zu er-

halten, müssen nothwendigerweise Landkarten gezeich-

net werden, und zwar wäre es am besten, für jeden

Zugvogel ein Extrablatt zu nehmen oder eine Extra-

karte zu machen. Die Arbeit ist nicht so gross als man
denken sollte; mit Hilfe eines Copirapparates kann man
in wenigen Stunden eine Menge Landkarten verfer-

tigen. Auch kann man auf folgende Art vorgehen

:

Jeder Mandatar zeichnet sich eine Mappe des

Landes, in welchem er lebt, und schreibt auf dieselbe

bloss die Namen der Beobaehtungsstationen. Auf diese

Grundkarte legt er nun ein Blatt von Copirleinwand

oder Seidenpapier, an welchem er mit Bleistift oder

Feder bloss die Grenzen andeutet. Die Ortsnamen
schimmern durch und er braucht nur an den betref-

fenden Punkten den Tag der Ankunft und des Ab-
zuges zu notiren , sowie auch durch verschiedene

Zeichen und Abkürzungen die Tageszeit, Zugsrieh-

tungen, Witterung u. s. w. anzudeuten. Anderweitige

Bemerkungen finden genug Platz an den Seitenrändern

der Karte.

Nun seht die Arbeit rasch voi'wärts.

Ich nehme z. B. die Grundkarte von Böhmen,

lege auf dieselbe ein Blatt Seidenpapier, zeichne die

Contour der Grenzen und schreibe oben den Namen
„Storch" dazu. Nun schlage ich in den Berichten nach,

was über den Storch verzeichnet ist und notire bei

Nepomuk : Ankunft am 2.3. April 1 Paar, bei Teno-

witz 17. April, bei Pfibram : „bloss am Rückzuge beob-

achtet," mache einen Pfeilstrich mit der Spitze gegen

Süden; Loun : , bloss am Zuge', mache einen einfachen

Strich, so auch bei Schlossenreuth; bei Kunnersdorf

10. April bis 4. August u. s. w. Bald bin ich mit dem
Storche fertig und habe vor mir die wichtigsten Daten,

die ich zur Beurtheilung des Zuges dieses Vogels

brauche, in der besten Uebersicht beisammen.

Nun nehme ich ein anderes Seidenpapier und

bearbeite auf dieselbe Art den Staar, am dritten Blatt

die Schwalbe, auf dem vierten den Kukuk u. s. w.

Um 2.9 Kreuzer bekommt man 50 Bogen Seiden-

papier, und die werden vorläufig hinreichen. Copirlein-

wand ist jedenfalls besser, fester und dauerhafter.

(Fort3etzung folgt.)
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II. Section. Populäre Oruitholog'ie.

Die Tanneiiineise (Paius ater).

V..M w. T. Greene.

Dieser kleine unscheinbare Vogel eignet sich wohl
unter allen Meisenarten am Besten für die Gefangen-
schaft, womit übrigens nicht behauptet werden soll,

dass er ein besonders liebenswürdiger Stubengenosse
ist, denn er neigt, wie alle seine Gattungsverwandten
zu Gewaltthiitigkeiten und macht sich oft wenig Ge-
wissen daraus, einen seiner Kameraden im Käfig um's
Leben zu biingen, wenn er kann. Aber die Meisen
sind alle niedliche und muntere (leschöpfe und man
hält sie gerne im Käfig, um sich an iliren lebhaften
Farben zu erfreuen und ihre aumuthigen Bewegungen
näher beobachten zu können, als man dies bei den
Wildlingen im Freien thun kann, welche, wenn auch in

mancher Beziehung zutraulich, sich nicht allzu nahe
kommen lassen.

Die Tannenmeise dürfte zu den selteneren unserer
brittischen Arten gehören und ist, was ihr Gefieder
betrifft, wie bereits angedeutet, die am wenigten an-
ziehende, doch würde man ihr ünreclit thun, wenn
man sie als unschön bezeichnen wollte. Sie ist ziemlich
allgemein im Lande verbreitet und gerade in der
Nachbarschaft von London kann man sie, wenn man
darauf Acht hat, ziemlich liäufig beobachten. Sie nährt
sich wie die anderen Arten ihrer Gattung im Freileben
vorwiegend von Insecten und kann durch eine ver-
ständnissvoll angewandte Fütterung mit Mehlwürmern
sehr zahm gemacht werden. Für eine Voliere mit ver-

schiedenen Gattungen möchte ich sie aber durchaus
nicht empfehlen, denn sie ist da ein grosser Stören-
fried und ich schreibe es ihrem Treiben zu, dass aus
vielen meiner Eier nichts geworden ist. ob mit Keclit

oder Unrecht, mag dahingestellt sein ; mein Verdacht
fällt halb auf die Tannenmeise, halb auf ein Kothkropf-
männchen, aber dem scliwarzköpfigen Burschen, der
eben ein Ilanfkorn so zierlich zwischen den Zehen
hält und daraus, ohne die Schale zu zerbrechen, so

geschickt und Hink den Kern herauszubringen versteht,

dürite ich mit meinem Argwohn weniger Unrecht thun.
Man sagt, dass dieser Vogel in Gartenvolieren

auch brüte, doch konnte ich von jenen, die ich je
gehalten und die ich noch habe, niemals Vorbereitungen
zum Nestbaue treffen sehen, dagegen wohl, dass sie

die Nester anderer Vögel für sich als Schlafstellen

gewaltsam in Anspruch nahmen. Sie sind gleich den
anderen Pariden Höhlenbrüter , die eine zahlreiche

Nachkommenschaft zwei- bis dreimal in einem Sommer
in j\Iauer- und noch lieber in Baumlöchern aufziehen.

In meinem Vogelhause leben sie sowohl von
solchen Insecten, die sich zwischen Gras und Sträuchern,

welche in demselben wachsen, fangen, als auch von
Hanf, in Milch geweichtem Brote und verschiedenen
Leckerbissen, die bei ihnen und ihren gleich genäschigen
Genossen beliebt sind.

llire Färbung ist, wie es Leyden in naturgetreuer

Abbildung darstellt, am Scheitel blauschwarz, mit

weissen Wangen, einem weissen Flecke am Nacken,
einem solchen Streifen quer über den im üebrigen
schwarzen Schwingen ; die Brust und Bauch sind

graulich weiss und der Rücken braungrau. Das Weib-
chen gleicht in der Färbung so sehr dem ]\Iiinnchen,

dass man bei einem einzelnen Vogel schwer sagen
kann, welchem Geschlechte er angehört. Doch, wenn
man ein Pärchen beisammen hat, wird man beim Ver-
gleiche wahrnehmen, dass das Schwarz am Kopfe des

Weibchens matt ist, während es beim Männchen einen

stahlblauen Schimmer besitzt; das Weisse der Brust
hat einen etwas mehr grauen Anflug und das Grau des

Rückens einen Stich in's Grünliche. Schnabel, Läufe
und Zehen sind tiefblauschwarz. Die Jungen sind matter

gefärbt, als die Eltern, mehr der Mutter als dem \'ater

ähnlich, aber nach der ersten Mauser kann man sie

von den Alten nicht mehr unterscheiden.

Die Stimme der Tannenmeise ist etwas rauh —
Morris nennt sie .unmusikalisch'' — und laut und auf

ziemliche Entfernung vernehmbar. Es ist eine Eigen-

tlmmlichkeit dieser Meise, dass sie zur Brutzeit sich

sehr schweigsam verhält, während ihre Geschwätzigkeit

im Frühjahre und Herbst ziemlich gross ist.

Die alten und jungen Vögel leben während des

Herbstes und Winters in Gemeinschaft imd zerstreuen

sich erst im Frühlinge paarweise. Ihr bei den gemein-

samen Mahlzeiten ununterbrochen ertönendes Zit ! Zit

!

mag als Zeichen für das Beisammenbleiben dienen.

Ich möchte hier dem verehrten Leser rathen, die

Tannenraeise nicht mit anderen Vögeln in einem Käfig zu

halten, denn sie benimmt sich recht unkameradschaftlich

gegen andere kleine und mehr hilflose Vögel; in einem
eigenen Hause jedoch ist sie ein sehr netter Stubenvogel.

(Poultry.)

III. Section. Geflügfel- und Taubenzucht.

Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
tFortsetzuiig.)

„Aber wenn man den Einfluss dieses Gestirnes
auf die Saaten und die Pflanzen zugibt, kann man ihn
auch für die Embryonen gelten lassen. Nun wäre es
möghch, dass das Ei, welches während des auf-
nehmenden Mondes befruchtet und gelegt
wurde für die Fortpflanzung viel geeigneter sei,

selbst wenn es bei abnehmendem bebrütet worden
oder ausgeschlüpft wäre. Wir können uns daher nicht
mit Bestimmtheit aussprechen. Wir können nur sagen,
dass wir mehr oder minder gute Brüten mit wohl
befruchteten Eiern erzielten. Wenn wir aber auch be-

züglich der MondeseinflUsse unentschieden sind, können
wir doch mit fester Ueberzeugung über jene der

Jahreszeiten sprechen. So werden von Februar bis

Juni fast sämmtliche befruchtete Eier zum Aus-

schlüpfen kommen; vom Juni bis September bleibt

ein Drittheil werthlos ; und vom September bis zum
Februar, d. h. also während des Winters, haben wir

oft Mühe 60"/o der befruchteten Eier herauszu-

schlagen, und dies nur mit den besten künstlichen und
natürlichen Brutmaschinen."

„Diese Ziffern beruhen übrigens nur auf einer

Durchschnittsschätzung, denn heute (18. Jänner) haben

wir eine Ausbrütung, welche uns SO"/,, liefert und vor

8 Tagen lieferte uns eine andere bloss 50*/,, • Sehen Sie

nach dem Monde." Indem ich den Kalender zu Rathe
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zog, fand ich, dass die Ausscliiüpfung, welche SO'/o

ergab, mit dem vierten Tage des Neumondes zusam-
menfiel und dass jene, welche 507o heferte, auf den

fünften Tag des letzten Viertels, d. h. auf den voll-

kommen abnehmenden Älond fiel.

Wie dem nun auch sei und ohne den Einfluss

des Jlondes auf die Keime der Eier frischweg zu

leugnen, scheint bezüglich dieser Frage viel Dunkel zu

herrschen und bis sich nicht die Wissenschaft vor

Allem über diesen Einfluss, an zweiter Stelle über die

Frage, ob er sich im Augenblicke der Befruchtung,

oder wahrend des Legens, oder zur Zeit des Aus-
schlüpfens geltend mache, ausgesprochen haben wird,

wird es, so glaube ich, gut sein, den besagten Einfluss

als eine reine Hypothese zu betrachten, welcher man,
bis zum heutigen Tage wenigstens, nicht mehr Glauben
beimessen sollte, als folgender:

.Bei uns (zu Gambais, bei Houdan) lassen die

Landleute ihre Eier mit Vorliebe am Freitag bebrüten,

um nur Hähne zu bekommen und behaupten, dass

ihnen dies gelinge; es kommt nur darauf an es zu

glauben.'

Anstatt demnach durch das Abwarten der Mondes-
phasen, deren Einwirkung problematisch bleibt, Zeit

zu verlieren, wird man, wie ich glaube, sehr gut daran

thun, die Eier so rasch als möglich der Bi-utmaschine

anzuvertrauen, denn wir haben gesehen, je frischer
sie sind, desto gesicherter ist der Erfolg.

Da nun die Frage der Bebrütung über die vor-

bereitenden Einleitungen gediehen ist, lassen Sie uns
auf unsern Hammel zurückkommen.

Wir wollen untersuchen, wie man die natürliche

Brufmaschine, die Henne oder Truthenne behandelt.

Hierauf wollen wir die verschiedenen Phasen der Be-
brütung verfolgen, welche dieselben bleiben für die

der Brutmaschine, wie für die den Hennen oder Trut-

hennen anvertrauten Eier.

Die natürlichen Fähigkeiten unserer befiederten

Hilfstrappen lassen sich durch die ihnen gewidmete
Sorgfalt vermehren, durch welche sie auf eine gewisse

Stufe der Zahmheit und Vertraulichkeit gebracht werden
können. Ihre natürliche Leckerhaftigkeit kommt uns
in dieser Beziehung zu Hilfe und einige Brodkrumen,
einige Insecten, Ueberreste von der Mahlzeit, kleine

Früchte u. s. w. von Zeit zu Zeit verabreicht, werden
bald zwischen ihnen und der sie betrauenden Person
einen gewissen Grad von Vertrautheit hervorrufen.

(Fortsetzung folgt.)

Hüliiierlialtuiig in engbegreiizten

Räumen.
(Schluss

)

Die Leghorns sind eine Rage , die erst seit ver-

hältnissmässig kurzer Zeit bei uns eingeführt ist, jedoch
wegen ihrer reichlichen Eierproduction und geringen
Empfindlichkeit rasch beliebt wurde und jetzt als zu

den besten Legern gehörig angesehen wird. Sie kam
nach England aus Amerika, wohin sie wieder von den
Küsten des Mittelmeeres gebracht worden war, und
Reisende berichten, dass man sie in Italien stellenweise

in grosser Zahl findet.

Die weisse Spielart ist etwas grösser als die

braune und legt auch grössere Eier, aber beide sind

gleich abgehärtet und vertragen beinahe jeden Boden.
Sie gedeihen in der Gefangenschaft ausgezeichnet und

da sie jetzt sehr zahlreich gehalten werden, sind sie

zur richtigen Jahreszeit auch für billige Preise zu haben.

Alles was zu Gunsten der Leghorns gesagt wurde,

kann auch für die Minorcas gelten, welche als Eier-

leger nicht leicht übertroffen werden können und gleich-

falls sehr abgehärtet sind. Sie bilden einen Zweig des

grossen spanischen Familienstammes und waren lange

Zeit hindurch auch als Fleischhühner im südwestlichen

England beliebt, woher man noch immer die besten

Stämme beziehen kann. Es gibt davon zwei Spielarten,

die schwarzen und die weissen, aber die letztgenannten

sind sehr selten und wenn man im Allgemeinen von

Minorcas spricht, meint man hiemit stets die schwarzen.

Sie legen grosse weisse Eier und man kann sie

vor allen anderen für die Haltung in kleinen Ausläufen

empfehlen. Den Minorcas am nächsten stehen die An-

dalusier, gleichfalls spanischer Abkunft. Diese haben

aber aus unbekannten Ursachen nie eine so ausgedehnte

Verbreitung erfahren, wie die Leghorns und Minorcas,

obwohl sie eine sehr dankbare Rage und eines Ver-

suches werth sind. Für Jemanden, der irgend welche

schwerere Hühner vorzieht, würden wir Langshans,

Plymouth Rocks, helle Brahmas oder die neuerlich

eingeführten Wyandottes empfehlen, die alle gute Brüter

sind und daher niclit so viel legen, als die früher ge-

nannten schlechten Brüter, wie die Minorcas, Leghorns,

Houdans und Andalusier.

Eier, welche in kleinen Ausläufen in den Städten

gelegt werden, sollten niemals zum Ausbrüten ver-

wendet werden, da sie sich selten gut entwickeln und

die daraus entstehenden Kücken gewöhnlich Schwäch-

linge sind. Es ist durchaus niclit nöthig einen Hahn
zu halten, wo man es bloss auf die Eier abgesehen hat

und die Vortheile, die ein Hahn bietet, wiegen nicht

die Auslagen auf, die er verursacht. Allerdings werden

die Eier ohne Hahn nicht entwicklungsfähig sein, aber

man wird es stets vortheilhafter finden, wenn man auch

einen Hahn hält, die nöthigen Eier zu kaufen, falls

man solche ausbrüten wollte. Das von grossen Züch-

tern oft geübte Verfahren, Bruthühner in sehr enge

Räume zu sperren, ist eine häufige Ursache für unfrucht-

bare Eier, da der Mangel an Bewegung innerliche Fett-

bildung veranlasst und die Zeugungsfähigkeit beein-

trächtigt, infolge dessen die Eier oft unbefruchtet bleiben

oder die Jungen Schwächlinge werden. Auf diese Ursache

mag der Misserfolsc mit vielen Bruteiern zurückzu-

führen sein.

Ein anderer Fehler, den man oft begeht, ist, dass

man die Hühner zu lange behält. Es ist eine \viclilige

Regel, die von allen, welche auf eine grosse Eierpro-

duction ausgehen, befolgt werden sollte, die Hühner,

sobald sie 2^1^ Jahr alt sind, zu schlachten. Blanche

ziehen es vor, dies schon nach 1
'/., Jahren zu thun,

und in grossen Wirthschaften ist dies auch jedenfalls

einträglicher, aber wenn man die Hennen sich kaufen

rauss, ist es unnöthig, sie vor 2V2 Jahren wegzugeben.

Wenn man sich 10 Hühner hält, kann man jeden Herbst

die 5 ältesten tödten und 5 halbjährige dafür kaufen

und dies so alljährlich wiederholen. So kann ein be-

stimmter gleichmässiger Vorrath an Eiern stets erhalten

werden, was nicht möglich ist, wenn man die Hühner

älter werden lässt. Für diese Eintheilung spricht noch

der Umstand, dass 2'/2 Jahr alte Hennen gewöhnlich

noch ganz gut zu essen sind^ was man von älteren

nicht mehr behaupten könnte und es wird daher der

von uns angerathene Vorgang der vortheilhafteste sein.

(Live Stock Journal).
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IV. Section. Brieftaubenivesen.

Die Brieftaube,

deren Geschichte, Zucht, Pflege und Dressur nach
eigenen Erfahrungen für miMtärische, touristische und

allgemeine Zwecke gesammelt.

^°ull Moriz Widhalm.

(Fortsetxuig.)

DieTaiibeii näliren sicli ausscliliesslich von Getreide-

sorten. Hie besitzen eine erstaunliche Flugkraft, die durch

rationelle Zucht ins Unglaubliclie vermehrt werden kann.

So erzäiilcn schon die alten Ilistoi'iker von einer Taube,
die den bedeutenden Wej; von ]iabylon nach Aleppo in

2 Tagen zurücklegte, eine Entfernung, deren Bewältigung

einem rüstigen Fussgeher kaum in einem Jlonat möglich

wäre. Dabei ist sie ausdauernd und langlebig. Man
nimmt bei den meisten Thicrclassen an, dass sie sechs-

mal so lange leben, als sie zur Ausbildung ihres Kiirpers

bedürfen, d. h. bis sie ausgewachsen sind. Da nun die

Taube zu ihrem Waclislhum circa o Jahre beniithigt,

so kann man im Allgemeinen die Lebensdauer dieses

Vogels auf 1>! Jahre annehmen. Die Tauben leben

paarweise. Neben dem scharf ausgeprägten Orien-

lirungssinne hat die Taube noch eine andere unschätz-

bare Eigenschaft: ihr Gesicht. Dasselbe ist derart

construirt, dass sie sowohl in nächster Niihe , wie auf

die weitesten Entfernungen mit derselben Klarheit Alles

wahrnehmen kann. Es liegt dies hauptsäclilich in dem
Bau des Augapfels, der nicht nur durch zwei Augen-
lider, sondern noch ausserdem durch ein drittes, die

sogenannte Nickhaut, geschützt ist. Erstere sind in

senkrechter Kichtung beliebig zu öffnen und zu schlies-

sen , letzteres wird von einem Augenwinkel über das

ganze Auge zum Schutze gegen das Hineinfallen von
Sand, Staub u. dgl. gezogen. — Da die heute bekann-
ten Arten der Brieftaube unzweifelhaft auf dem Wege
der Kreuzung und, sagen wir, gestützt auf die histori-

schen Kückblicke, auf dem Wege von tausenden von
Kreuzungen entstanden sind, so gehört es wohl zu den
luiüberwindlichsten Schwierigkeiten, den Ursprung der-

selben nachzuweisen. Daher gehen wir kurz auf die

Iieute geltenden Hauplunterscheidungen über.

In den ehemals mit den österr. Ländern verbun-

denen Niederlanden , dem Hauptsitz der Brieftauben-

zucht, sind jene Orte massgebend für die Bezeichnung
der Arten geworden, die auf der höchsten Stufe stan-

den und durch eine ansehnliche Zahl von Exemplaren
Weltruf erlangten. Es sind dies Brüssel , Antwerpen
und Lüttich. Die daselbst gezüchteten Brieftauben

tragen wohl zumeist den Stempel derselben Race, sind

aber doch durch zuweilen markante Unterschiede leicht

von einander zu erkennen.

1. Die Lütticher Brieftaube, eine Kreu-
zung von Tümmler und Jlövchen, ist die kleinste der

drei Varietäten und fesselt das Auge durch das Ele-

gante, Gi'aciöse ihrer Gestalt, Zuweilen tragen sie auf

der Brust emporstrebende , krause Federn , die einen,

nach Art der von den Damen heute getragenen Weste
a la Woiiere, zierlichen Schmuck bilden. Ein kleiner,

kurzer Schnabel, dessen Wurzel die weissliche Nasen-
haut deckt, ein kurzer Hals und feurige grosse Augen
bilden ihre hauptsächlichsten Merkmale. Die Form
des Kopfes soll zwar ganz dem des Gimpels gleichen,

doch kommen nicht selten schwache Eindrücke und

Enden vor, wie sie das Mövchen besitzt. Der Flug-
apparat besteht aus den mit den äusserstcn Spitzen

aufstehenden Flügeln und dem aus 12 übereinander

gefalteten Federn bestehenden Schwänze.
2. Die Antwerpner Brieftaube hat einen

gedrungenen Körperbau und ist überhaupt grösser und
stärker als die vorige. Auch der Schnabel ist stärker,

der Kopf dadurch schmäler, aber länger, die Nasen-
haut ist weit entwickelter und fleischiger. Zeichnet

sich die Lütticher Race durch eine weisse oder gelb-

liche nackte Haut um die Augen herum aus, so unter-

scheidet sich die Antwerpner vorzüglich dadurch, dass

diese Augenhautringe i-iel dicker, breiter sind und flach

am Kopfe anliegen. Es gilt als feststehend, dass die

letztere von dem engl. Carrier herstammt, was schon

aus den gewaltigen Gliedmassen, der breiten Brust,

den kräftigen Flügeln , dem bis zur Erde reichenden

Schwanz und der strammen Haltung iiervorgeht. Zu
erwähnen wäre noch der von der Brust bedeutend

abstehende Brustbeinkamm, der, je weiter er abspringt,

desto mehr das Fliegen erleichtert.

3. Die Brüsseler B ri ef taube hat zum Gegen-
satze der Antwerpner statt des convex runden Kopfes,

denselben regelmässig convex gewölbt. Der Mund-
winkel steht vom Auge weit mehr ab, als bei den bei-

den anderen Racen. Der Schnabel ist kürzer, die

Nasenhaut fleischiger, entwickelter, die Augen von vor-

herrschend gleichmässiger Färbung, das Gefieder in

allen möglichen Farben ; doch bevorzugt man com-
petentenorts, obwohl man auf die Farbe, wenn sie nur

gesättigt und rein erscheint, sonst kein bedeutendes

Gewicht legt, blau, blaugehämmert, roth und rothge-

häinmert, sowie schwarz. Die Brüsseler Brieftaube

ähnelt überhaupt beiden vorbesprochenen Racen ; in

der Eleganz der Lütticher und in der Grösse und Kraft

der Antwerpner; nur sind die Füsse kürzer, ebenso

der Körper, aber gedrungener, jedoch die Flügel

reichen oft über das Schwanzende liinaiis. Der Haut-

rand um das Auge ist gleich dem der vorigen , doch

kommen viele Exemplare, bei denen er roth gefärbt

ist, vor. Diese werden jedoch durchaus nicht geschätzt,

bei belg. Ausstellungen sogar nicht einmal zugelassen.

Interessant sind die gleiclimässig gefärbten Ringe, die

unmittelbar um die Piijulle liegen. Mit Beziehung auf

die Farbe der Augen unterscheidet man schwarze (bei

ganz weissen Tauben), hell- und röthlichgelbe, orange-

farbene , Brand- und Perlenaugen. Lebhaft rollende

Augen und ein durchdringender flüchtiger Blick beim

Anfassen des Thieres lassen auf einen stark entwickel-

ten Orientirungssinn schliessen. {Fortsetzung folgt.)

Die Brieftaube.
Von „Old Belgian\

(Fortsetzung.)

Sonntag fuhren wir dann zeitlich Früh nach Brüssel,

wo wir kurz nach 8 Uhr anlangten. Ich begleitete da

meinen Freund, welcher auf der Suche nach Brief-

tauben zu Ausstellungszwecken war, auf den grossen

Jlarktplatz, wo Hunderte von Landleuten alle mög-
lichen Arten von Vögeln zum Kaufe ausboten. Tauben,

welche laut Stempel nach den verschiedensten Rieh-
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tungen Flüge unternommen hatten, waren da für einen

Laiben Franc zu haben. Wir schätzten deren mehrere
Dutzende ab, kauften aber keine, da mein Freund als

Händler sich damit begnügte, sich die üeberzeugung
zu verschaffen, dass sie ganz so waren, wie jene

Vögel, die er gewöhnlich von Antwerpen bezog,

nicht besser und nicht schlechter. Ich muss gestehen,

dass ich über das Gesehene selbst unbefriedigt war,

umsomehr als ich meinen Gefährten überredet hatte,

noch den Sonntag zu bleiben, indem ich hoffte, er würde
ihm zusagendes Materiale auf dem Brüsseler Markte
linden.

Einer Einladung meines verehrten Freundes
Herrn E. Grooter, den Sonntag bei ihm zu verbringen,

folgend, fuhren wir hierauf nach Laeken. Nachdem
wir dort der Frau des Hauses uns vorgestellt hatten,

wurden wir sogleich von ihr zu dem Taubenschlag
auf das Hausdach geführt, wo wir Herrn Grooter eine

Pfeife rauchend und dabei scharf nach der Richtung

von Chateauduu auslugend antrafen, denn er erwartete

eben die Rückkehr seiner Wettflieger. Da der Himmel
heiter und der Wind günstig waren, konnten diese

Früh zurück sein, und in der That tauchten um
11 Uhr 45 Minuten drei Tauben in der Ferne auf,

die pfeilgerade herankamen und ohne eine Wendung
zu machen auf der Sitzstange sich niederliessen ; eine

von ihnen spazierte auch sofort durch eines der

viereckigen Löcher in den Schlag hinein. Die meisten

englischen Sportsmen würden zweifelsohne auch noch
gewartet haben, bis die beiden anderen Vögel herein-

kamen, um dann alle drei zusammen in den Club zu

senden, aber Herr Grooter war viel zu erfahren, als

dass er sich einer solchen Gefahr Zeit zu verlieren

ausgesetzt hätte und fing sofort den einen Vogel
mit einem Netze, während Frau Grooter bereits eine

offene Tasche zu dessen Aufnahme bereit hielt. Ich
musste wahrlich die Gewandtheit der Frau bewundern;
sie lief sofort mit der Tasche fort, befestigte einen
Haken daran und händigte sie einem Manne ein, der
bereits vor dem Hause wartete. Dieser vei'lor keine
Secunde Zeit, nahm die Tasche zwischen die Zähne
und eilte so schnell als ihn seine Füsse tragen konnten,
davon. Herr Grooter bewahrte die ganze Zeit über
seine stoische Ruhe. Ein zweiter Vogel traf ein und
war wieder alsbald eingesackt. Da landeten jetzt auch
eben die Vögel anderer benachbarter Liebhaber und
nach kurzer Zeit sah man zwanzig bis dreissig Männei-,
jeden mit einer Tasche im Munde, nach dem Club-
hause davoneilen. In einer Stunde war der Wettflug
beendet, und um 1 Uhr 20 Minuten erhielt Herr
Grooter vom Präsidenten die schriftliche Mittheilung,

dass er neun Preise mit den zwölf von ihm ausge-
schickten Tauben unter 1375 Concurrenten gewonnen
habe.

Die Vögel waren zu Chateauduu um 7 Uhr Früh
bei gutem Wetter ausgesetzt worden und Herrn Groo-
ters erste Taube , zugleich Gewinnerin des ersten

Preises, wurde im Clubhause um 1 1 Uhr 48 '/., Minuten
angemeldet; sie hatte demnach 300 englische Meilen
in 4 Stunden und ÖO'/.^ Minuten, mit einer Geschwindig-
keit von mehr als einer Meile in der Minute, zurück-
gelegt. Sein zweiter Vogel wurde um zwei Minuten
später angemeldet und gewann auch den zweiten Preis.

Der dritte Vogel um 12 Uhr 8 Minuten angemeldet,
erhielt den achtundvierzigsten Preis u. s. w. Man würde
zu vermulhen geneigt sein, dass Herrn Grooters beste
Taube den ersten Preis erhielt, doch dies war nicht
der Fall, sondern der Vogel, auf den er das meiste
Vertrauen gehabt hatte, erhielt nur den dreiund-
neunzigsten Preis. (Fortsetzung folgt.)

-•=iiOOfi=-

S p r e c h s a a I.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-
Redaction keine Verantwortlichkeit! Zweck des Sprech- Worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-
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interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten !
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Drosselfutter
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Verkaufe von meinen mehrfach
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per Slück 2 fl.
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Verbreit 1111"; im In- iiiitl Aiisliuide

beziixlicli derer mau sich gcnUligst an Herrn Fritz Zeller, II., Untere Donnustrasse 13,
wolle, erhalten dnrch diese Faciizeitschrilt anssei'fjewithnlicli irrosse

..Dieselben müssen läii;xstens Donnerstag; bei Herrn Fiitz Zeiler eintrellen,

wenn sie Sonntag erseheinen sollen."

±

±
f

Ck^ * K iii |> I' o li I <• 11 7. II V « r H ai <• li e li e I II ii li ii e rn , T n ii I» <> ii et v. ''^^

Gicht, Riheunia und Nervenleiden
sind weit verbreitete und schmerzliche Leiden, und wird es deshalb allen derartig Kranken gewiss nicht unlieb sein, auf
ein Präparat aufmerksam gemacht zu werden, das nach langjähriger Erfahrung nicht nur momentan schmerzstillend,

sondern bei längerem Gebrauch auch dauernd heilend wirkt. (Cs ' Es ist das vom k. k. Hoflieferanten und Kreisapotheker
Franz Johann Kwizda in Korneuburg erzeugte "är^J

Gichtfluid
und ist dieses Präparat nicht nur von vielen an dem erwähnten Uebel Leidenden mit Erfolg angewendet worden,
sonders es wird auch mit Vorliebe von Aerzten ordinirt. D.issrilie ijcwäint »ith .•uuii v.mr.iiliili i..-i Verrenkungen.
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stehen, hauptsächlich auch zur Stärkung vor und Wiederkräftigung nach grossen Strapazen, langen Märschen etc.

so wie im vorgeriickten Alter uml Lei eintretender Schwäche.

Kmrizda's Gichtfluid
711 bczlelidi (liirrli fast s:ininitliclu'

l'i()viir/.-,Iiiurii;ili- viTi'IVi'iilliclit \vi

Apotheken, .n ^r..s .lui.li allr er.; -s.mu Droguenhandlungen , wi-Iflic zeitweise

nl.ii. _ Um Verwechslungen vorzubeugen, bitten wir das P. T. Publicum, beim
' e Flasche,dieses Präparates stets Kwizda's Gichtfluid zu verlangen und darauf zu achten, dass sowohl jede

als auch der Carton mit obiger Schutzmarke versehen ist. Proin I ''InMi'li«" I il. ü. IV.
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Der Mahn wird eventuell auch einzeln oder nur
mit einer ll'rue abgegeben.
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I. Section. Wissenschaftliche Ornitholog^ie.

Skizzen aus dem bosnisclieii Vogellebeii.

"Vortrag, gehalten in der Monatsversammlung
des Vereines am 9. Jänner 1885

von Ernst von Dabrowski.

(Fortsetzung.)

Das Volk, welches das Land dieser iirwüclisigen

Waldberge bewohnt, ist urwüchsig wie sie. Die Bos-
niaken sind ein kühnes und tapferes, dabei trotz aller

Rohheit hochbegabtes, gutmüthiges und gastfreies Volk
— wenn man sie richtig zu behandeln weiss.

Es fehlt ihnen keineswegs an guten Anlagen,
auch nicht am Willen, sie zu vervollkommnen und dies

an sich ist schon ein gewichtiges Moment^ wenn man
bedenkt, dass dieser slavische Stamm seit dem Unter-
gange der Könige von Rama, an deren Herrschaft nur
mehr die Trümmer ihrer Stammburg Studenac erinnern,
unter türkischer Oberhoheit geschmachtet. Seit vier-

hundert Jahren wurden die Bosniaken als Werkzeuge
betrachtet, als Mittel um den Säckel der Türken zu
füllen, seit vierhundert Jahren gehörte ihnen vom Er-

trage ihrer Arbeit nichts als das Wenige, was sie eben

zum Fristen ihres elenden Daseins dringendst bedurften,

sie kannten keine Freilieit, keinen Wohlstand — sie

waren im vollsten Sinne des Wortes die Sclaven ihrer

Besieger.

Und trotzdem ist ihr Nationalgefühl nicht erloschen,

trotzdem haben sie den allen Slaven eigenen Stolz

bewahrt und selbst edleren Regungen sind sie nicht

entfremdet, wenn diese auch nur als Keim tief und

verborgen ruhen — seit Jahrhunderten des erweckenden

Strahles harrend.

Zu einer so günstigen Beurtheilung Bosniens,

wie ich sie in meinen früheren Worten gab, vermag

man sich freilich nicht am ersten Tage eines dortigen

Aufenthaltes aufzuschwingen. Das Innere einer bosnischen

Kuca (Hütte), die Gestalten ihrer Bewohner, die zwar

recht malerisch aussehen, denen man aber aus dringenden

Ursachen gleich von vorne herein ein ganz entschiedenes

„noli me tangere" zurufen mag, die in ihrer Art unüber-

troffene Beschaffenheit der Wege und das Fahren in

einem landesüblichen Fuhrwerke, welches vor unseren

verfeinerten Wägen den grossen Vortheil hat, dass man
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darin nicht ruliij; sitzt, sondern mehr als zur Genüge
Bewegung macht, endlich auch der nichts weniger als

balsamische Dunstkreis, der jeden Angehörigen der

bosnischen Nation umgibt — all' dies sind Dinge, die

man entweder nach Art grosser Geister ignoriren, oder

aber mit der Zeit eben erst gewöhnen muss. Ist man
aber einmal so weit gekommen und mithin auch einer

objectiven Beurtheilung fähig, dann wird trotz all' der

ungunstig einwirkenden Jlomente die ursprünglich ge-

fasste Antipathie gegen Land und Leute bald dem ent-

gegengesetzten Gefühle weichen müssen.

Und nun nach dieser vielleicht etwas langath-

migen Introduction, wegen welcher ich meine verehrten

Zuhörer um geneigte Vergebung bitte, sei es mir ge-

stattet, getreu meinem Programme, aus dem Vogelleben

dieses eigenthümiichen , in jeder Beziehung hoch-

interessanten Landes einige Bilder herauszufassen.

Selbstverständlich werde ich mich auf eine partielle

Schilderung der bosnischen Vogehvelt beschränken

müssen luid will daher der Reihe nach erst den Gi-

ganten der europäischen Ornis, den Geiern und

A dlern, dann dem wenig gekannten, kühnen Würg-
falke n und endlich dem Heer der kleinen ge-

fiederten Sänger eine genauere Betrachtung

widmen.

Die beiden erstgenannten Familien gehören zu

den characteristischen Gliedern der Avitauna Bosniens

und werden es wohl auch bleiben, solange eben Bos-

nien nicht unter den nivellirenden Einflüssen der C'ultur

seinen gegenwärtigen Character verloren hat.

Von den Geiern finden wir eigentlich nur mehr
zwei Gattungen — die dritte, der ägyptische Aas-
oder S c h m u t z ge i e r, der Charactervogel des Islam,

hat sich gleich diesem nach dem Süden zurückgezogen,

kommt im nördlichen Bosnien nur sporadisch vor und
tritt erst im Karstgebiet der Hercegovina als regel-

mässiger Brutvogel auf. Auch der gewaltige Kutten-
geier ist seltener geworden, als er früher war — die

Cultur, seine ärgste Feindin, ist ihm zu plötzlich, zu

mächtig eingedrungen. Wohl gibt es in den Waldmeeren
Bosniens noch manchen Ort, der dem Kuttengeier ein

ruhiges und völlig abgeschiedenes Asyl bietet und
dort findet man ihn auch noch in derselben Zahl, wie

einst — aus vielen Gegenden aber, wo er vor Kurzem
noch ständige Horst- und Schlafstatten besessen, ist er

entweder durch Pulver und Blei eines Gliedes der in

Bosnien ziemlich reich vertretenen und oft recht ge-

fährlichen Sippe unberufener Jagdfreunde, oder aber

einfach durch den Umstand vertrieben worden, dass

die Schienenstränge und das brausende Dampfross mit

Allem, was sie dem Lande nach und nach mit eiserner

Beharrlichkeit einführen und octroyiren, nun einmal

absolut nicht mit den Lebens-Gewohnheiten des dem
Urwalde angehörigen Kuttengeiers vereinbar sind.

Der weissköpfige Geier, viel weniger an-

spruchsvoll und menschenfeindlich, gehört noch zu den

ständigen und häufigen Erscheinungen. Gleich am ersten

Tage meiner Anwesenheit in Banjaluka sah ich eine

Scbaar von 37 dieser Geier hoch in den Lüften vom
Gebirge her über die Stadt den erwähnten Hutweiden
zuziehen und jeden Tag, die Horstzeit ausgenommen*),
konnte ich fortan dieses herrliche Schauspiel beob-

achten. (Fortsetzung folgt.)

lieber Scolopax rusticola.

Von A. Baron Kotz.

Wohl kein anderer jagdbarer Vogel verhüllt sein

Dasein ausser der Schusszeit so sorgfältig, als die

Waldschnepfe. Es gibt gewiss viele Jäger, die Scolopax
rusticola in vielen Exemjjlaren erlegt, die vielleicht

Jlenschenalter hindurch diesen Vogel im Frühjahr und
Herbst verfolgt haben, ohne dass sie ihn je brüten oder

seine Familie gross ziehen sahen.

Auch der Ornithologe hat diesen Vogel noch lange

nicht absolvirt. Brehm erwähnt in seinem hervorragenden
Fachwerke leichthin, es solle zwei Arten geben, die

sich durch ihre Grösse unterscheiden.

Leider war ich erst Nirarod, ehe ich Ornitholog

wurde. Indem ich im Nachstehenden meine über diesen

Vogel gesammelten Erfahrungen in der Absicht ver-

öffentliche, um die Discussion anzuregen, bitte ich all-

seits um nachsichtige Beurtheilung, wenn ich meine An-
gaben nicht diu'ch wissenschaftlich unanfechtbare Daten
erhärten kann und überhaupt hiebci der Jäger mehr
zur Sprache gelangt, als es dem Fachmanne lieb

sein mag.
Zuerst auf das angebliche Vorhandensein zweier

Arten zurückkommend, gebe ich meiner Ansicht Raum,
dass ein stichhaltiger Unterschied nicht vorhanden sei

und frage, wer bei einem vorhandenen Exemplare seine

Zugehörigkeit feststellen kann. Ein grosser Theil der

Schnepfenjäger hat wohl die Antwort bereit, dass der

Eulenkopf grösser, schwerer im Körper, dunkler in der

Befiederung, reicher an aschgrauer Schattirung, land-

läufig gesagt brauner sei als die kleine ^Valdschnepfe,

die heller gefärbt, mehr rothbraun, kurz röther wäre.

Dem widerspricht meine Beobachtung. Ich habe durch

15 Jahre mit Erfolg Sclinepfen gejagt und alle Jahre

einige besonders dunkle Exemplare geschossen, die ich

anfänglich für Eulenkopfe hielt, die aber ganz gut als

vollkommen ausgefärbte und ausgewachsene Exemplare
betrachtet werden konnten. Ebenso schiesst man anfäng-

lich der Herbst-Saison recht schwache, helle Schnepfen,

die ich für junge, noch nicht vollgefarbte Vögel halle.

Dass zwischen diesen Extremen ein merkbarer Unter-

schied vorliegt, ist ebenso natürlich, als man ein Rebhuhn
im September nach Wochen ausfärben und wachsen

sieht.

Der Beginn der Brutzeit der Schnepfe hat ähnlich

jener des Rebhuhnes unter für den Jäger normalen

Verhältnissen einen vierzehntägigen Spielraum, warum
sollte sich nicht aus diesem Umstände eine verschiedene

Schattirung und Grösse herleiten lassen? Nur folge-

richtig ist daher die allgemein verbreitete Wahrnehmung,
dass die Eulenkopf genannte Schnepfe später zieht und

das Erscheinen derselben den Schluss der Saison vor-

bereitet.

Einen merklichen Unterschied in der Stärke der

Exemplare mag auch die Gegend herbeiführen, in der

die Schnepfe ihre specielle Heimat hat.

Ich berufe mich auf den Grössenunterschied eines

böhmischen Fasanes, eines Rebhuhns aus der besten

Weizengegend im Vergleich zum Au-Fasan, zum Reb-

huhn, das in rauher Gebirgsluft geboren, dem Weizen

kaum einen Platz in seiner Botanik einräumt. Dieses

läuft auch ganz anders, bringt den Vorstehund zu

Pflichtverletzung und ist einmal gehoben, sobald nicht

wieder zu finden. (Fortsetzung folgt.)

*) Vultur fulvtis horstet bei Banjaluka nicht ; der nächste
Horstplatz befindet sich meines Wissens bei Jaice.
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Sitziiiigs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(Fortsetzung.)

Auf die angegebene Art wäre meiner Ansicht

nach die Arbeit nicht nur den einzelnen Mandataren,

sondern auch demjenigen erleichtert, der zuletzt das

ganze Material zu bearbeiten hatte, besonders wenn
ihm die Mappen von den einzelnen Mandataren in einer

bestimmten Grösse zugeschickt würden. Dies könnte

auf folgende Art geschehen:

Ich nehme eine grosse Landkarte von Oester-

reich-Ungarn, zeichne auf Seidenpapier z. B. die

Grenzen von Mähren und schicke dieses Muster dem
Mandatar nach Mähren, welcher seine Grundmappe in

dieser Grösse mit den Beobachtungsstationen verfer-

tigen müsste. Aehnliche, die Grösse der Kronländer

bestimmende Muster bekommen auch die anderen

Mandatare.

Will nun der Bearbeiter des ganzen Materials die

Zugrichtung eines Vogels, z. B. des Storches, durch-

forschen, so nimmt er die einzelnen, mit dem Namen
„Storch" bezeichneten Mappen, schneidet sie zu und
klebt sie an den Rändern so zusammen, dass sie ein

Ganzes — nämlich die Landkarte von dem Kaiser-

reiche Oesterreich-Ungarn — bilden. Dadurch gewinnt

er sofort einen Ueberblick und weiss z. B. nach dem
eben erschienenen ersten Jahresberichte der ornitho-

logischen Stationen, dass die Störche in Spalato öfters

im März erscheinen, dass sie im Jahre 1882 in Mauthen
(Kärnten) und Pols (Steiermark) am 3. März, in Nagy-
Szent-Miklös (Ungarn) und Nagy-Enyed (Siebenbürgen)

am 21. März erschienen sind und erst am 22. April

in Dzingelau (Schlesien) angekommen waren.

Hier fühlt man aber deutlich den Mangel an
zahlreicheren Beobachtungsstationen. Dass die Störche,

wenn sie von Afrika ziehen, früher nach Dalmatien
und Ungarn kommen müssen, bevor sie nach Schlesien

gelangen, das weiss Jeder. Waren es aber dieselben

Störche von Mauthen und Pols, oder jene von Nagy-
Szent-Miklös und Nagy-Enyed, die nach Dzingelau ge-

kommen, iukI auf welchem Wege sie gezogen sind, das

kann nicht ermittelt werden, da die Entfernung sehr

gross ist.

In meiner Einleitung zu den Zugstrassen der

Vögel in Böhmen habe ich in der ersten Nummer
unserer Vereinszeitung schon im Jahre 1880 geschrieben,

dass man die Zugstrassen der Vögel in ganz Europa
beleuchten könnte durch eine Zusammenstellung genauer
Beobachtungen aus den einzelnen Ländern.

Umso freudiger begrüsste ich den Impuls zur Er-
richtung eines sich über die ganze Erde ausdehnenden
Netzes von ornithologischen Beobachtungsstationen.

Es wäre nun eine Aufgabe des löblichen Wiener
Ornithologen-Vereines, einen laut Beschluss des Con-
gresses verfassten Aufruf nebst zugehöriger Instruction

in allen nothwendigen Sprachen drucken zu lassen und
selben an alle Ornithologen-Gesellschaften, im weiteren

Falle an Consulate, Missionäre und einzelne bekannte,

in entfernten Ländern wohnende Ornithologen zu
schicken, mit der Bitte, dass sie in ihrem Lande diesen

Aufruf in allen möglichen Zeitschriften publiciren und
an alle befugte Orte versenden möchten. Dabei erlaube

ich mir zu bemerken, dass der Aufruf, sowie auch
die Instruction für die Mitglieder der ornithologischen

Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn bereits

gedruckt waren, und dass man dieselben mit ganz
geringen Abänderungen benutzen könnte. Jedenfalls

würde ich rathen, auch zum Muster eine rubricirte

Tabelle beizulegen, denn ich habe mich überzeugt,

dass trotz der gut und deutlich angegebenen Instruction

die Berichte auf die verschiedenste Art geschrieben

und verfasst uns zugeschickt wurden, was die Bear-

beitung des gesammten Materials ungemein erschwert.

Um Einheit zu erzielen , müsste überall die

Gründung von ornithologischen Beobachtungsstationen

auf die Art eingeführt werden , wie es z. B. in

Oesterreich - Ungarn geschah, und müsste selbstver-

ständlich immer von einem Centrum ausgehen, wie

z. B. hier von Wien, so in Deutschland von Berlin,

in Frankreich von Paris u. s. w. Natürlich müsste man
die Beobachtungen stets von einem und demselben

Jahre nehmen, indem die Ankunft und der Abzug der

Vögel, wie bekannt, nicht jedes Jahr gleich ist und
auf einen und denselben Tag fällt.

Nun hätten wir einen deutschen, französischen,

russischen, spanischen, englischen, italienischen Jahres-

bericht und die vielen anderen, selbst aus Afrika und
Asien stammenden beisammen, und jetzt wäre nur

darum zu thun, das Alles zu einem Ganzen zusam-
menzuschmelzen, besonders bei jedem Zugvogel die

Strasse — woran uns am meisten gelegen ist — zu

ergründen, wobei für uns von besonderer Wichtigkeit

die Berichte aus Afrika und Asien wären, wohin viele

Vögel aus Europa über den Winter ziehen.

Uebersetzungen einzelner fremdländischer Jahres-

berichte würden jedenfalls nothwendig sein; die auf

früher angegebene Art verfertigten Landkarten würden
aber die Arbeit bedeutend erleichtei'n.

Das ganze Thema unterliegt natürlich einer

genaueren IBesprechung und Berathung von Seite der

hochgeehrten Herren Theilnehmer des Congresses.

Es ist jedenfalls ein kühnes Unternehmen, welches

aber durchgeführt wird, und zwar deshalb, weil an der

Spitze dieses Unternehmens Seine kaiserliche und
königliche Hoheit der durchlauchtigste Kronprinz Erz-

herzog Rudolf steht. Ein jeder Ornitholog, ein jeder

Vogelkenner, selbst in den entferntesten Regionen der

Erde, wird mit Freude die Feder ergreifen, seine Beob-

achtungen niederschreiben und zur Lösung der höchst

interessanten, bis jetzt mysteriösen Frage über den

Vogelzug ein Scherflein beitragen.

Hofrath Meyer: Ich erlaube mir, den Antrag

zu stellen, dass jeder Redner nur zehn Minuten spre-

chen darf, nur länger, falls es mit Bewilligung der

Versammlung in Folge einer Abstimmung geschieht.

Ich glaube, dass innerhalb zehn Minuten ein Redner

seine Ideen vollständig klarlegen kann.

Wenn wir den einzelnen Rednern gestatten, länger

zu sprechen, so kommen wir mit unserer Zeit absolut

nicht aus. Sechs Redner oder mehr sind bereits zum
Worte gemeldet, und wenn Jeder derselben bloss eine

Viertelstunde spricht, ist der grösste Theil unserer

Zeit vergangen. Ich empfehle Ihnen daher meinen

Antrag zur Annahme. (Beifall.)

Vorsitzender: Herr Hofrath Meyer stellt

den Antrag, die hohe Versammlung wolle beschliessen,
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es dürfe jeder Redner bloss durch zehn ^linuten

sprechen, ausgenommen den Fall, dass die Versamm-
lunj; den Bescliluss f'asst, diese Frist zu verlänj;ern.

Wünscht Jemand zu diesem Autrage das Wort?
(Niemand meldet sich.) Es ist nicht der Fall ; ich

ersuche demnach jene Herren, die diesen Antrag an-

nehmen wollen, die Hände zu erheben. (Geschieht.)

Derselbe ist angenommen.
(Fortsctzuug folgt.)

Literarisches.

Leon Oiphe-Galliard. Contribu tions h la

Faune r n i t o 1 o g i q u e de 1' E u r o p a c c i d e n-

tale. (Berlin. R. Friedländer und Sohn.)
Unter diesem Titel erscheint eine Sammlung wahrhaft

classiseber Monographien der Ordnungen der West-
Europäischen Vögel. In dem Erscheinen der Hefte,

deren Zahl 4tJ betragen soll, wird auf die systematische

Reihenfolge nicht Rücksicht genommen; bisher liegen

vor Heft I. Brevipennes, Heft XXXHI. Ploceidae und
Heft V. Cygnidae. Die Vollständigkeit und bis ins

kleinste Detail eingehende Gewissenhaftigkeit, deren

sich der berühmte Verfasser bei Beschreibung jeder
Art befleisst, macht das Werk für jeden Ornithologen
unentbehrlich. Sehr verdienstlich, und im Hinblicke
auf das gemeinsame Werk, das durch Vermittlung des
Internationalen Ornithologischen Comitcs die ürnitho-
logen der ganzen Welt in Angriff genommen haben,
gei-adezu unentbehrlich ist die Beigabe sämmtlicher
Vulgärnamen in norwegischer schwedischer, dänischer,

deutscher, holländischer, englischer, französischer,

spanischer, portugiesischer und italienischer Sprache,
wo thunlich mit Ableitung und Erklärung der Bedeu-
tung des Namens und besonderer Anfuhrung der Vul-
gärnamen in den Provinzen. Alles durch Citate belegt.

Dass der Verfasser nach einem solchen Beweise
fabelhaften Fleisses, bei der Beschreibung des Vogels
allen Varietäten, den Geschlechts- und Altersunter-

schieden, den Kleidern der verschiedenen Jahreszeiten

gewissenhaft Rechnung trägt, dass er das Vorkommen,
die Lebensweise, die Nahrung, den Nutzen und die

Schädlichkeit, das Fortpflanzungsgeschäft, die Eier,

ja sogar die Jagd in gleich erschöpfender Weise
behandelt, ist selbstverständlich.

Der Preis des Werkes ist ein sehr billiger.

Heft I. 116 Seiten stark, Mark 2.50, Heft XXXHI.
34 Seiten, Mark 1, Heft V. 21 Seiten, 80 Pfennige.

II. Section. Populäre Ornithologfie.

Eine Fasaiieii-Jagd an der Peisiscii-

Kussisclien (iienze.

Die grossen Wälder, welche die, den südlichen

Kaukasus von Persien trennende Hügelkette bedecken,
sind voll von Schnepfen und Fasanen, letztere brüten
daselbst, und erstere kommen im Herbste an. Ueber-
dies giebt es da Wildsehweine in Massen und hin und
wieder findet man auch Leoparden. Da ich mich
zufällig eine Jleile von der Grenze, in dem russischen

Dorfe Andregeoka aufhielt, beschloss ich eines Tages
im October, der Jagd einen Tag zu widmen. Als

Antwort auf meine Nachfragen erfuhr ich, dass es

jetzt Fasanen in Menge gebe, dass aber nur sehr

wenige der Dorfbewohner Flinten oder Jagdhunde
besitzen, da sie viel zu sehr beschäftigt seien, um sich

um die Jagd zu kümmern. In Russland ist es leicht,

irgend einen Jagdfreund in beinahe jedem Dorfe zu
finden. Hier war das Volk nicht orthodox, sondern
bestand aus Ketzern der griechischen Kirche gegen-
über, w'elche man ihres Glaubens wegen aus Russland
vertrieben, und weiter und immer weiter gejagt hatte,

bis sie die Grenze erreicht hatten , worauf man
beschloss, sie in Ruhe zu lassen. In diesem wilden
Grenzlande hatten sie Anfanajs mit unzählijren Schwierig-
keifen zu kämpfen, deren hauptsächlichste das Fieber
war, welches viele Opfer forderte ; dann die Angriffe
wilder Reiter, welche eben jetzt gelegentlich die Dörfer
ausplündern, und Reisende in der Entfernung weniger
Meilen von Baku ermorden; endlich nächtliche Besuche
von Wildkatzen, Füchsen und Schakalen auf ihren

Getiügelhöfen. Nach und nach besiegten die Verbannten
alle diese Schwierigkeiten. Das Fällen der Bäume
scheint das Fieber vermindert zu haben, und so wie
der Wald gelichtet wurde, wurden auch der wilden
Thiere weniger, so dass gegenwärtig dieses ehrliehe

Volk anständige Häuser besitzt, und in Frieden säen

und ernten kann, während die grossen schwarzen
Büffel, welche seine Heerden bilden, ihm die dickste

Milch liefern, die ich jemals gekostet habe. Die armen
Unterthanen des Schah's von Pcrsien kommen über
die Grenze, und arbeiten als Taglöhner für ein paar
Kopeken täglich. Diese guten Leute sind strenge Thee-
und Wassertrinker.

Alle diese Tugenden halfen aber einem Manne
wenig, der für sein Leben gern auf die Jagd ging

und es verging eine gute Weile mit Fragen, und ich

musste mich tüchtig in den langen Strassen aus

hölzernen Häusern abhetzen, welche die zerstreute

Ortschaft bilden, bevor ich einen echten Jäger aus

dem Boden stampfte. Wie dies nur zu oft der Fall

zu sein pflegt, erwies er sich als das einzige schwarze
Schaf in dieser rein weissen Heerde, ein starker, schön

gebauter Bursche, gute 6 Fuss hoch, etwa 50 Jahre

alt, und mit dem grauen Auge des Schützen. Früher
hatte er niemals geistige Getränke berührt, aber das

lustige Leben einiger orthodoxer Russen, welche im
nächsten Dorfe lebten, hatte ihn angelockt und von
dem Pfade der Tugend abgebracht, und jetzt fand

man ihn gewöhnlieh, wenn man seiner benöthigte, in

der Kneipe , oder irgendwo ausserhalb derselben

betrunken hingestreckt. Es war Jammerschade, denn

der Mann war intelligent und ein guter Jäger. Durch
irgend einen merkwürdigen Zufall war er nüchtern,

als ich sein Haus auffand, und ich wurde höflich ein-

geladen, einzutreten. Sein grosses, aber verfallenes

Wohnhaus stand in einem geräumigen Hofe und unter

der Veranda, welche es umgab, sass ein ängstlich

blickendes, zart aussehendes Weib, seine Frau. Einige

schmutzige Kinder spielten im Staube, und ein kranker

Mann, in ein Leintuch eingehüllt, das ihn im Vereine

mit dem weissen Gesichte und den eingesunkenen

Augen mehr einem Leichnam als einem Menschen
gleichen Hess, lag ausgestreckt in der Sonne. Der
Kranke war der Bruder meines Wirthes, einst ein
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kühner Jäger, und nun am Fieber darniederliegend.

Er schien gegen Alles und Jedes gleichgiltig, obgleich

sein Auge hin und wieder aufblitzte, wenn wir von

der Jagd sprachen. Ich erhielt durcii den gesunden

Bruder — der sich Nikita nannte — die Gewissheit,

dass es innerhalb weniger Werste eine Menge Fasanen

gebe, und ein Hund für mich aufzutreiben sei. Ich

sollte für Pferde und Wagen, Speise und Trank sorgen

und um Mitternacht bereit sein — eine unbequeme
Stunde für den Aufbruch, wenn man die Wege nicht

kennt und die Nacht finster ist, aber Nikita versicherte

mich, dass wir, wenn wir nicht vor Tagesgrauen zur

Stelle wären, eben so gut hätten zu Hause bleiben

können. (Fortsetzung folgt.)

III. Section. G-eflügfel- und Taubenzucht.

Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
(Fortsetzung.)

Gewisse Liebhaber werden sogar Folgendes be-

haupten :

,Ich habe meine Vögel zu einem solchen Grade
von Gelehrigkeit gebracht, dass ich zu einer meiner
Hennen nur zu sagen brauche : Brüte ! und diese Henne
wird zu brüten anfangen."

"Wenn ich diesen Ausspruch anführe, so geschieht

es, weil ich ihn jeden Augenblick höre, weil ich ihn

in Specialwerken gelesen habe.

Nun wohl ! Das ist Uebertreibung. Untersuchen
wir die Sache ein wenig. Eine Henne, so gelehrig sie

auch sein mag, wird sich zum Brüten nicht verstehen,

so lange ihr Gelege nicht beendet ist. Das ist ein

Grundgesetz. Es ist einleuchtend, dass, wenn eine

Henne ihr Gelege beendet hat (welches gewöhnlich
aus einem Dutzend von Eiern besteht) und sich in der

Periode der Ermattung befindet, welche auf jedes

Gelege folgt, die Antriebe ihrer eigenthümlichen Orga-
nisation sie früher oder später veranlassen werden, im
Neste sitzen zu bleiben.

Wenn man sie nun gerade m diesem Augenblicke
ergreift und sie in einem dunklen Räume, an einem
lauschigen und vollkommen ruhigen Platze, auf ein

mit Eiern belegtes Nest legt, oh ! dann ist Aussicht

vorhanden, dass sich die Henne unseren Wünschen
fügt und ernstlich zu brüten anfängt.

Im entgegengesetzten Falle, was wird da ge-

schehen? Ich nehme an, die Henne habe sechs Eier

gelegt, man verfügt über ein ganz hermetisch geschlos-

senes Nest und der gelehrige, daran gewöhnte Vogel
wird sich nicht widersetzen. Morgen zählt man sieben

Eier, übermorgen oder den folgenden Tag zählt man
ihrer acht und so fort.. Zu gewissen Stunden des Tages
hört man, wie sie durch Gackern ihr Eierlegen an-

kündigt.

Unter solchen Umständen verbleibt die Henne
im Zustande eines eingesperrten Thieres, sie brütet

aber nicht. Berühren wir ihre Eier: sind dieselben

brühwarm? — Nein^ sie sind einfach lau, wenn sie

nicht ganz und gar kalt sind.

Es ist daher nicht richtig, wenn man behauptet,

eine Henne werde auf einfaches Commando brüten.

Damit sie sich dazu entschliesse , ist unumgänglich
erforderlich: 1. dass ihr Gelege vollständig beendigt
sei; 2. dass ihr das Brutfieber von selbst komme.

Dieses Fieber kann, wenn es sich zu zeigen zögern
sollte, durch folgende Mittel hervorgerufen werden

:

Eine reizende Nahrung — Buchweizen, Hanf —
wird oft genügen, es hervorzurufen.

Schlupfwinkel, versteckte Nester, mit Sorgfalt da
und dort hergerichtet, wo die Hennen ein gewisses
Halbdunkel antreffen, sind die besten Mittel, die man

anwenden kann. Man lasse sie in diese Nester legen,

ohne dass man sie zu überwachen scheint, ohne sie

zu überraschen und ohne ihnen ihre Eier wegzunehmen.

Nachdem sie zehn oder zwölf Eier gelegt haben
wird, welche die Menge repräsentiren, welche eine

Henne zuzudecken vermag, wird sie die Berührung
dieses Geleges von Eiern, die Sicherheit, das Halb-

dunkel beinahe unfehlbar veranlassen, das Brüten zu

beginnen. (Fortsetzung folgt.)

Wie kann man die Hühneiiialtimg in

Städten einträgiieh niaciien?

Wenn wir auf diese Frage Jemandem, der sich

bereits Hühner hält, antworten sollten, müssten wir

ihm vor Allem den Rath ertheilen, alle jene Hühner
zu schlachten, welche bis zum 21. August noch nicht

in die Mauser getreten sind und zu legen aufgehört

haben. Da manche noch fortlegen werden, wenn
einige der heurigen Hühner bereits damit be-

gonnen haben, wird das ganze Jahr hindurch für

den nöthigen Bedarf an Eiern gesorgt sein. Als weitere

Regel soll man beachten, dass man überhaupt kein

Huhn, das über zwei Jahre alt ist, in seinem Hofe hat

und jedes, sobald es dieses Alter erreicht, der Küche
überliefert.

Alte Hennen und solche, die spät mausern, legen

selten im Winter, zu welcher Zeit man gerade trachten

soll, die beste Losung zu machen und ständige Kunden
für seine Erzeugnisse zu gewinnen. Wenn man viele

Hühner hat, wird man gerne welche davon abgeben
wollen, um aber einen guten Pi-eis zu erzielen, muss
man nur die Jungen verkaufen, denn sonst wird Nie-

mand zu einem ein zweites Mal kommen.
Jene jungen Hühner, die frühzeitig ausgemausert

haben, werden bei guter Pflege bereits wieder im

November, zu einer Zeit, da die frischen Eier noch

selten sind, zu legen beginnen und damit fortfahren

— mit kurzen Unterbrechungen — den ganzen Winter

hindurch und im folgenden Jahre sehr frühzeitig brütig

werden, wo man sie dann als Bruthennen auch gut

anbringen kann bei Leuten, welche in der Lage sind,

in der Stadt Hühnchen aufzuziehen. Ich glaube, dass

acht Hühnehen gerade die richtige Zahl sind, welche

eine Henne frühzeitig im Jahre aufziehen kann, wenn
man Hühnchen auszubrüten beabsichtigt, die Winter-

leger werden sollen. Um aber acht Hühnchen zu be-

kommen, wird man durchschnittlich zwölf Eier, die

mindestens einen Werth von 1 fl. haben, unterlegen

müssen. Die Auslagen für das Futter der Henne auf die

3 Wochen, während derer sie sitzt und auf weitere

6 Wochen, während welcher sie die Küchlein führt,

kann man auf 5 kr. per Woche, also für die ganze

Zeit auf 45 kr. veranschlagen.
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Wenn man dann die Henne in eine Steige sperrt,

ihr wciciics Futter nebst viel Grünem gibt imd iiir

Wasser mit Bittersalz verabreicht, wird sie in wenigen

Tagen nicht mehr brütig sein und dann noch durch

weitere fünf Wochen wenigstens zwanzig Eier legen,

weiche in den ersten Monaten des Jahres 1 ü. 60 kr.

werth sind. Das Futter für die Kücken, bis sie sechs

Monate alt sind, wird 5 kr. per Stück und Woche
gerechnet; sich auf 10 fi. belaufen. Der Werth der acht,

sechs Monate alten Hühner wird aber im besten Falle

1 fl. 50 kr. betragen. Die jungen Hiihne kann man mit drei

oder vier Jlonaten bereits verkaufen. Aus diesen ein-

zelnen Angaben ergibt sich einerseits eine Gesammt-
auslage von 13 fl. 13 kr., der der Werth der Hühn-
chen von nur 12 fl. gegenübersteht, so dass sich ein

Verlust von 1 fl. 13 lir. ergibt.

Iliebei ist noch zu bemerken, dass die Wartung,

der Werth des für die Aufzucht nöthigen Raumes und

andere Kleinigkeiten gar nicht in Rechnung gestellt

wurden.
Man kauft am besten im August oder September

bereits gut ausgewaclisene junge Hühner vom Lande,
welche abgehärtet sind, zu 1 fl. 50 kr. das Stück, und zwar
wähle man grosse, starke Thiere mit dichtem reichen

Gefieder und glatten Beinen. So geartete Hühner
eignen sich für die Haltung in der Stadt am besten,

denn sie beginnen , wenn sie gut gepflegt und gefüt-

tert werden , bereits mit Ende November zu legen,

setzen dies mit kurzen Unterbrechungen den ganzen

Winter hindurch fort, und können am Ende des folgen-

den Sommers für 2 fl. 50 kr. das Paar verkauft werden,

wenn man den früher angegebenen Vorschlag befolgt,

und sie nicht weiter hält, wobei man auch noch Gefahr

läuft, dass sie in Folge des üppigen Futters, das man
ihnen zur Steigerung der Eiererzeugung gibt, leicht an

Leberentartung zu Grunde gehen.

Alte Hühner kommen Einem auf jeden Fall

theuer zu stehen. Ein Freund schenkte mir beispiels-

weise einen Hahn und drei Hennen von einer sehr

guten Ra^e, 18 Monate alt, zu Ende des Jahres im
Zustande der Mauser. Ich hielt sie den ganzen Winter
hinduruh und den folgenden Frühling , bis sich die

Ausgaben dafür auf 7 Ü. 50 kr. beliefen, und ich es für

an der Zeit hielt, damit ein Ende zu machen.

Meiner Ansicht nach geht nichts über eine genaue

Buchführung , und als ein Freund , der meine Rech-

nungen sah, die Bemerkung machte, dass ich jeden

Heller einfrage , konnte ich ihm nur antworten , dass

ich jeden halben Heller aufschreiben würde , den ich

ausgeben muss.
(FortsetinDg folgt.)

IV. Section. Brieftauben-wesen.

Die Brieftaube,

deren Geschichte, Zucht, Pflege und Dressur nach

eigenen Erfahrungen für militärische, touristische und

allgemeine Zwecke gesammelt.

Von Moriz Widhalm.

(Fortsetzung.)

II. D a s T a u b e n h a u 8.

Um mit Erfolg die Brieftaubenzucht betreiben zu

können , ist das Hauptaugenmerk des Liebhabers auf

die Behandlung der Tauben zu richten. Ein geräumi-

ger, trockener, nach Süden zu gelegener Schlag ist

der beste Bürge des Erfolges. Am zweckmässigsten

legt man diesen unter dem Dache des Hauses , auch
über den Stallungen an, weil derlei Taubenwohnungen
am bequemsten zu erreichen sind und man sozusagen das

ganze Material jederzeit in seiner Gewalt hat. Der
Ausflug resp. Einflug, dessen Beschaffenheit wir später

genauer beschreiben, soll an der Südseite, wenn thun-

lich im Giebel, angebracht werden, weil hier unsere

Lieblinge vor dem Eindringen von Raubzeug am besten

und sichersten geschützt sind. Der von den Feldtauben
gern bewohnte Radkobel, wie überhaupt alle imter die

Bezeichnung „Höhienschläge" fallenden Taubenhäuser
sind unbedingt zu verwerfen, weil durch die Unzugäng-
lichkeit des Schlages die Reinigung desselben und das

Einfangen der Tauben zur Dressur und zu den Wett-

flügen ungemein erschwert wird. Es sind daher jedem
Züchter die sogenannten Kammerschläge zu empfehlen.

Für 30—40 Tauben rechnet man einen Raum von
8 Meter Länge, 2 Meter Tiefe und 2 Meter Höhe. Die
Höhe soll eben aus dem Grunde 2 Meter nicht über-

steigen , damit die Tiiiere leicht eingefangen werden
können.

Was das Material anbelangt, aus welchem der

Taubenschlag angefertigt wird, so ist unbedingt Mauer-

werk vorzuziehen. Da dies jedoch in den seltensten

Fällen die Verhältnisse gestatten , wird man gut thun,

den .aus Holz erbauten Schlag, nachdem alle Fugen
sorgfaltig verkittet und der Fussboden mit einer dün-

nen, circa 1 Centimeter dicken Cementscliichte belegt

worden ist , Alles , namentlich Holz
,

gut mit Kalk zu

bestreichen.

Ferner wird der Fussboden noch mit einer 1 Cen-

timeter hohen Schichte Flugsand bestreut, welcher

täglich mit einem engzähnigen Rechen gereiniget wird.

So wie man für gute Ventilation des Schlages sorgen

muss , so muss hinwieder jeder starke Luftzug ver-

mieden werden. Hat man nun derart das Locale her-

gerichtet, so gehe man an die innere Einrichtung des

Schlages, so wie an die zweckmässige Errichtung von

Nistkästen im Taubenhause , welche man am vortheil-

haftesten an den Seitenwänden in Form einer Stellage

anbringt und die Eintheilung derart trifft, dass die

Fächer, respective die Nistkästen , eine Länge von 50

bis 55 Centimeter, die Höhe 35—40 Centimeter, die

Tiefe 35—40 Centimeter erhalten.

Die Vorderwand muss der Reinigung wegen

beweglich sein, und wir wiederholen, dass auch die

Nistkästen von Allen Seiten gut mit Kalk bestrichen

werden müssen. Vor allem ist darauf Bedacht zu

nehmen, möglichst viele Sitzstangen nebeneinander

treppenförmig, ja nicht übereinander anzubringen, da

sich im letzteren Falle die Thiere gegenseitig

beschmutzen würden. Wer die Mühe nicht scheut,

bringt die Sitzstangen derart an, dass sie in Einker-

bungen ruhen, so dass sie von Zeit zu Zeit der

Reinigung wegen leicht herausgenommen werden

können. Manche Züchter versichern, dass die Bestreu-

ung des ganzen Fussbodens des Schlages sowie des

Inneren der Nistkästen mit Sägespänen ein sicheres
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Präventiv-Mittel gegen Ungeziefer sei. Es ist jedoch

nicht festgestellt, ob nicht gerade die kleinen Insecten

und besonders deren verschwindend kleine Larven,

eine Hauptplage der Tauben, darin gedeihen. Daher
ist unter allen Umständen die Verwendung einer

Mischung von Sand und Asche, etwa auch verwitterter

trockener Kalk zum Einstreuen in die Nester, dem
Taubenfreunde zu empfehlen.

Für je ein paar Tauben rechnet man zwei

Nistkästchen.

Die Ausflug- respective Kriechlöcher der Nist-

kästen sollen mit einem Anflugbrett und mit einer

circa 5 Centimeter hohen Leiste vor dem Ausfluge,

um das Herausfallen der noch nicht flügge gewordenen
Jungen zu verhindern, versehen sein.

(Fortsetzung folgt.)

Die Brieftaube.
Von „Old Belgian".

(Fortsetzung.)

Als die Vögel wieder heimgebracht worden waren,

zeigte sich auch der Grund des Misserfolges des Favo-
riten. Es stellte sich nämlich heraus , dass eine

Schwungfeder blutig war, was Herr Grooter vorher

nicht bemerkt hatte, denn sonst würde er den Vogel

gar nicht haben diesmal ausfliegen lassen , weil dieser

Zustand ein sehr schmerzhafter ist.

Es wäre allen Liebhabern von Taubenwettflügen

zu rathen , sich öfter auch aus einem anderen Grunde
die Ueberzeugung zu verschaffen , ob die Schwung-
federn in Ordnung sind , namentlich bevor sie einen

Vogel an einem Wettfluge theilnehmen lassen , da sie

nämlich sonst in ihren Erwartungen unangenehm ge-

täuscht werden können.

Die meisten englischen Sportsmen leben der

Meinung, dass die Belgier bessere Vögel haben als sie

selbst, doch ich möchte dies in Zweifel ziehen ; ich

glaube nämlich, dass, wenn ihr Land bergiger wäre
und dort auch so viele Nebel vorkämen, mit denen
wir es in England zu thun haben, ihre Verluste weit

grössere sein würden. Das ist auch die Ursache, warum
man die Wettflüge auf sehr weite Entfernungen und
unter schwierigen Verhältnissen, welche für die Tauben
in Belgien sehr unheilvoll ausfielen, aufgegeben hat.

Vor einigen Jahren bat man beispielsweise gegen 150
der besten Tauben nach Madrid gesendet. Sie kamen
nicht zur erwarteten Zeit an und man hielt sie allgemein

für verloren, als eines Tages unvermuthet ein einzelner

Vogel eintraf, dem in weiten Zwischenräumen noch

fünf bis sechs andere später folgten. Die ausgesetzten

Preise gelangten nicht zur Vertheilung. Aehniiche
Misserfolge begleiteten die von Rom aus veranstalteten

Wettflüge. Aber nicht die Entfernungen waren es,

welche die Vögel aufhielten, sondern die hohen Gebirgs-
ketten der Pyrenäen einer- und der Alpen andererseits.

Unter gewissen Umständen mag die Terraingestaltung

auch die belgischen Flüge besonders begünstigen, wenn
dieselben nämlich von Südwest - Frankreich ausgehen.

Sobald die Tauben in's Freie gesetzt werden, erheben

sie sich gewöhnlich hoch in die Lüfte und beschreiben

in geschlossenen Schwärmen weite Kreise, um gleichsam

zur Orientirung den Horizont zu beobachten. Einzelne

kranke oder durch Eierlegen geschwächte Vögel trennen

sich dann von dem Schwärme und fliegen zu dem
Orte, von dem sie sich erhoben, zurück, um sich auf

einem Hausdache auszuruhen. Herr Grooter theilt mir

folgende von ihm oft beobachtete Thatsache mit:

Während des Transportes pflegt man die Tauben
von den Täubinnen zu trennen, um Kreuzungen zu

vermeiden. Wenn nun ein Tauber gerade zur Zeit des

Einfangens eine Taube treibt und sie dann, sobald sie

wieder in Freiheit gesetzt sind, wiedererkennt, wied er

sehr hitzig und nöthigt sie, auf einem Dache zur

Paarung sich niederzulassen. Unterdessen sind aber die

Reisegenossen verschwunden, bevor das Pärchen noch

erkannt hat, dass es sich auf fremdem Gebiete befindet.

Die Brieftaube ist ganz besonders empfindlich, erinnert

sich sehr wohl an eine gute oder schlechte Behandlung
und ist in Folge dessen ihrem Herrn anhänglicli. Sie

beansprucht als Entgegnung für die grossen Dienste,

die sie uns leistet und für das ausserordentliche Ver-

gnügen, das sie uns gewährt, nichts als aufmerksame
Wartung. Die physischen und geistigen Eigenschaften,

mit denen sie in hohem Grade ausgestattet ist, machen
sie zu einem der merkwürdigsten Vertreter der Vogel-

welt. Sie hat, wie kein anderes Thier, scharf ausge-

bildete Sinne und ist von grosser Leidenschaftlichkeit.

Das Auge ist vor Allem am vollkommensten ausge-

bildet; ihm zunächst das Ohr, welches so scharf ist,

dass es im Schlafe den geringsten Lärm vernimmt.

Auch der Geschmacks- und Geruchssinn sind voll-

kommen entwickelt. Ihre Fruchtbarkeit ist eine ausser-

ordentliche, das Gedächtniss staunenswertb, ihre Treue
sprichwörtlich, die Liebe zu ihren Jungen bewunde-
rungswürdig. Kurz, die Brieftaube ist zweifelsohne das

nützlichste unsei'er gefiederten Hausthiere und man
kann sie als das Ideal eines Vogels bezeichnen, mit

Rücksicht auf ihren ausserordentlichen Instinct und
ihr Flugvermögen hinsichtlieh welcher Eigenschaften

sie unstreitig alle anderen Vögel übertrift't.

(Fortsetzung folgt.)

Vereiiisangelegeiilieiten.

Zur BeüacliriclitigiiDi ai Dieiiie Herren CorrespiiäenteL

Wegen Domicilwechsels bitte ich alle für mich
bestimmten Zusendungen nach Linz a, D., Walter-
gasse 24, adressiren zu wollen.

Vict. Ritter v. Tschusi zu Schmidhoffen.

Zuwachs zur Büchersammlung.

A. Reischek. Notes on New - Zealand Ornithology.

(Geschenk des Verfassers.)

S p r e c li s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaction keine VerantwortHchkeit! Zweck des Sprech-

saales ist „die sachliche Discussion" wichtiger und

interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten

der Ornithologie, Anonym eingehende Fragen und Ant-

worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-

sender können indess aufWunsch verschwiegen werden.
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CoUectiv- Anzeiger.
Jede darin aufgenommene Annonce, wulcho den Uanni von ä Pelilzeilen (dreifacli gfspalt^n) niclit «berschreilot, kostet für jode Einrückung äO kr., für den Raum

bis 7.U 10 Pelitzeilen ist 10 kr. zu eniriclilen. Inserate grüssercr Ausdehnung unterliegen dem allgemeinen Inscrtionslarife.

Drosselfutter
um trocken Füttern. diULli.'ui.* li;i!lliar und reinlieli.

ir alle Kri'S'Pren Insecteiivogel aln KellWarze und
„fauc llrosseln, Staarc, I'irole, Kibilze tti. [><'

l'fund, liO Pfg. ^ 30 kr. Präp. Kurier zn.u Irorken
rutlern für kleinere In.secliinvr.i'el, Srku'aiv,|>lältcliell,

MeistcrsäiiKcr, Kolli- unil lllaiikelilrlien, Zaunkünit;
etc. per .SUick M. 1.— = itU kr. «(.wie alle Kuiter-

fämereien für jede Art Sninen und In'*pctcn%'ögel

aller Länder etnptlelilt die Orniihfilo^iisclie Hand-
lung von lpel>r. JailHell in -ll.-lilaübacll, Klieininnd

^iii u,'ui-i'iji.iii<i>. I !>;,

Versand! ii Post-Colli unter Nachnahme.

Verkaufe von meinen iiielnfach

preis<];eki(inten Jlustertliieren Früli-

brut Klicken preiswüidig.

Postverwalter Seyfert,

(Gl) Wechselburg (Sachsenj.

l'ill .si-liiiell zu läiimen, verkaufe ich

gageii vorlieiige Einseiitlung de.s Betrages:

lö Dtzd. verzinnte Kanarienkäfige mit

Scliiib ii Stück 1 Mk.
4ö Stiitk v.Mziiiiite Wellensittich- und Kar-

dinalkäfige 11. s. w. ;\ :t -Mk.

Käfige für Schwarzblatteln. Sprosser ". s. w.

i ,-5-8 Mk.

F. Scilorscil in Siiiwridiiilz iii Srlili'sii'ii.

llelleii*<ittiHie.~
gut beli,*dert uu.l iuolittUlji;:. ; .».ir <'. Mk. '>') PI.:. .

lu Paar liO Mk., empileblt

J. Ganser,
.; 1 lir'KI^IN'. K ...l.-Mi--. ^.'..

Mehrere zahme Wildgänse
ä Stück 7 Mark zu verkaufen bei

C. Hriiltlie. I i'iiiiiiiiriilia;;)'!! >>ei Stein-

lia;:eii, l'üiiiiiioni. {'<s\

Hermann Pohl,

Harzer Imieiizüctiterei
Wii-ii, \1., W.iUgasso 4IJ,

empfiehlt seine selbst gezüciiteteii Hohl-
roUer, sowie Käflg'e in jeder Grösse,

|ir:imiirt in Wien und Berlin.

lE'reisliste fraxLCO. (56)

Ctni*ACC£k1* L'iiKwrl-e'.e. IEiii"'ifiPhi:.nukowin«er, SlMben-
OpiUootjl, l.ürK-cr. K.tt -ii-geniti'i-i'rt li e £.-

Orpheumgrasmücke, ("'-'-"».•«">

Nachtigallen,
* '

"

"""",

Nachtigallgrasmücke ,.„ s uci. = s..

Spotten Sprachmeister, .^."L';,'; iZ.,

Schwarzblatteln, ri'rks'öia.'': ."!,?;;'Ä

F. W. Siichy, Jungbunzlau, Böhmen.
rrclbbliillcr gmtls.

tarl«.- Vr.jcol, ii 2 fl.,

. 2.S50.

li('zii;:licli dcier iii:in sicli frefälllirst an Herrn Fritz Zellcr. II., l'nfere Doiiausfras,se 13,

Verbreituu"; im lu- und Auslände.
wenden w(»lle . erlialten durcli diese Faelizeitselirilt aussersewölinlicli firosse

..Dieselben müssen länj^slens Donnerstag bei Herrn Fritz Zeller eintretfeu,

wenn sie Sonntag erscheinen sollen."

•

Canarien

sehr billig zu verkaufen. Feine

Harxci* Roller aus meiner eige-

nen Zueilt versende ich unter Nacli-

naliiiie von 5— 9 Mark per 8tiick
;

bei Abnahme von 4 Stück 3 Mark

billiger.

Carl Rese,
(CO) Hasserode >'--'i Wernigerode n n.

Oirerire
einen schönen sprechenden Graapapagei,

fingerz.ilini 100 M. ; iueii viel spi Liljoii'lon

lind sln^end> II Amazonen - Papagei 85 H.

;

einen Salon - Kakadu mir gellrer H.-iul.e,

langt an zu sprtchuii 25 H.; einen Amazonen-

Papagei der einige Worte spricht und tinger-

zahin Ist, 35 M. — Niiliere-' liri-tllcli.

(66)

A. Heikens,
Bremerhaven.

„Zoologisch- etlinogralisclies Export - Geschürt'

Carl V. Binder
Cairo Egypten. Poste Boite Nr. 8. (ö.-.)

Zur gefälligen Beachtung!
Atif meine in den vorherjjelienden Xnmmerti dieser Blätter verOffenl lichte Annonce bezngnebmend,

erlaube ich mir unter Audorcm zunächst folgendes GefiÜgel zu offorireii

:

I,L* hello Bralima, Hahn 33er, Hennen S4er, Hoch-
prima-Znclji stamm, durch schLine i'imir. .sehr

schal fti lialszeichiiung:, vorzüßliche Fuss- und
MiileUehenhefiederunsr und aiisgezeiclineie Pro-
diictivitäi sich auszeichueiid CO Mark.
Der Hahn wird eventuell auch einzeln oder nur
mit einer Hi^nne abgegeben.

0.2 belle Brahma, Sl^r, Prima, per Stück . 15 M.
,2 helle Brahma, S.^er Apiilbrut, hochfein, mit

prachtvoller Ktiss- u. Miitelzohenbefied*;riiDg 30 M.
1,2 gelbe Gochiu, Hahn und eine Henne 81er,

andere Henne ti3er. hochft'in, mit vorzüglicher
Fnas- nnd Mitlelzehenbefiederung .... 55 M.
Der Halm wird eventuell auch einzeln oder nur
mit einer Henne, ebeu-so werden die Hennen
einzeln abgegeben.

1,2 blaue Creve - coeur, Hahn Sner Aprilbrut,

Hennen ^4t-r 35 M.
1,2 goldhaUige Fhönizhühner, Habn und eine

Henne S3er. andere Henne Sler. hochfein 100 M.
Der Habn, hellgoldfarben. im vorigen Jahre vom
Herrn Commercienrath du lloi in Braunschwei-
bezogen, ist wunderschün, gleicht vollkommen
der seinerzeit den Dresdener Blättern für Ge-
flügelzucht beigegebenen Abbildung du Roi'scher
heIlgoldt'arlii;,'''r Phünixiiiihuer.

1.2 schwarze Phönixhühner, S-ler, hochfein 100 M.
1,1 schwarze Fhönizhühner, Söer Märibrut, rein

schwarz 30 M.

Verpackung gratis.

Porto zu Lasten des Käsfers.

IDr. .A.. ^v^aar in 0-e3n.t (Belgien)
Rue d'Akkergrem 17. (65)

Alle OatliiiijKron

Metall Vogelkäfige
insbesondere solcbe ganz, eigener zivi-ekniü^siu^ier

Constniciion und Ausstatiuni;. in verücliicilenen

rirössen.laekirt oder blank. fürStubenvögel aller Art.

Kaiii:iisrhclien, rapaseienständer. Kadrliüiisrlien,

Erker f'ir Mslkörbchcn-Nistkästelicn. Transport-
kästen, Falter- und Wasser-doscliirre etc.

Kif BilUgste Preise. 'äSJ
Atteste des Oriiilli*>loi,'isclien Vereines in Wien liegen

hei mir /.iir .Ansielit auf.

Ig. Sclunerhofsky's Wwe.,
(6) Wien, VI., Canalga'ise 4.

Hans Maier in Ulm a./D.,

ilirccler liiiporl ilalienisclier ProJuklc,

liefert

halbgewachsene

italienische Hühner und Hahnen :

iiBBle Dünkelliissler all Uli M. 1.20, Iraiico M. 1,40

scliwarze „ „ ., „ 1.20, ,, „ 1,40

Dünte GelWössler „ „ „ 1.40, „ „ 1,60

reine Honte Geiof, „ ,, ., 1.75, ,, ., 2.-

reinescliw.LaMtta., „ ., 1.75, „ „ 2.-

Rieseniäuse, Enten, Trntliiiliiier billigst.

Bündertweise Mlliger, (213) Preisliste postfrei.

lleraaS'Ceber : Der Ornltliologisclie Verein in Wien. Druck von J. B. Wallishausser.

Comniissionsverleger: Die k. k. HofbuchUandlung Wilhelm Frick tvormals Fae.sy & Fr ick) in Wien, Graben 27.
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Die ,.)Iittlieilunsen des Oriiitlialo>:iaclien Vereines in Wien" erscheinen wöchentlich einmal. Alianneiuents ä. 6 fl., sanjmt
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I. Section. Wissenschaftliche Ornitholog'ie.

Skizzen aus dem bosnischen Vogelleben.

Vortrag, gehalten in der Monatsversammlung
des Vereines am 9. Jänner 1885

von Ernst von Dabrowski.

(Fortsetzung.)

In seinen Flugbewegungen unterscheidet sich der
weissköptige Geier sofort von seinem dunklen Vetter, auch
auf Entfernungen, aufweiche man die Farbe nur schwer,
oder in Folge ungünstiger Beleuchtung gar nicht unter-

scheiden kann. Vultur fulvus, der erstere, hält die

Schwingen leicht gekrümmt, Vultur cinereus dagegen
gerade, hie und da selbst mit vorgebogenem Schulter-

gelenk, wobei er die Armschwingen, den Fingern einer

Hand ähnlich, ausgespreitzt hält. *j

*) Ich hatte während meines Aufenthaltes in Bosnien mein
specielles Augenmerk auf dieses Moment gerichtet und glaubte

meiner Sache ziemlich sicher zu .sein, weshalb ich das genannte
Kriterium in meinem Vortrage mit Entschiedenheit hervorhob.

Leider sehe ich mich genothigt, im Interesse der Sache einer

gegeiitheiligen Anschauung Kaum zu gewähren und die .Stich-

haltigkeit meiner eigenen Angabe in Frage zu stellen. Herr Eduard

Auch sind die Bewegungen bei Ersterem viel

freier und leichter als bei Jenem, dessen Flug nur

dann schön und majestätisch zu nennen ist, wenn er

vollends ruhiii-, ohne Flügelschlag über die Wälder

hinschwebt. Sein Temperament ist eben unter allen

Verhältnissen ruhig und gelassen, jenes des weiss-

köpfigen Geiers dagegen, wenn er nicht vollgekröptt

ist, im Gegentheile unruhig und heftig.

Von der Sippe der grossen Edeladler ist wohl

nur der Steinadler vertreten *) und auch dieser

Hodek, mit welchem ich hierüber Rücksprache nahm, stellt das

Vorhandensein eines anatomischen Unterschiedes im Flügelbau

beider Arten, der die verschiedene Haltung der Schwingen bedingen

würde, in Abrede und führt letztere auf zufäUige Einwirkungen

verschiedener Luftstri3mungen zurück, so dass das einzige, selbst-

verständlich nicht immer und nur einem scharfen Beobachter

bemerkbare Kriterium in der verschiedenen Gestalt des Stosses

liegt, D. V.

*) Den Kaiseradler lasse ich unerwähnt, da ich sein Vor-

kommen nicht mit Bestimmtheit constatiren konnte ; ich habe in

Banjaluka, abgesehen von den in der Freiheit beobachteten Exem-

plaren einen gefangen gehaltenen, einen ausgestopften und zwei

frisch erlegte Steinadler gesehen ; es waren durchgehends junge

Vögel (B^ilva-Typus) mit viel Weiss auf dem Stosse. U. V.
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gehört dem in Rede stehenden Gebiete nur als zufällige,

wenngleich nicht seltene Erscheinung an.

Weit häufiger, ja in überrascliender Jlenge, ist

der gewaltige S e e a d I e r vertreten; täglich kann man
ihn an der Vrbas und Sana beobachten, namentlich

aber an kalten Wintertagen, an welchen ich ihn wieder-

holt auf einem Punkte in 5—G Exemplaren vereint sah.

Die reissenden, fischreichen Flüsse Bosniens frieren

eben niemals zu und so mögen sich den bosnischen

Seeadlern bei anhaltender Kälte auch jene der Save
und Donau beigesellen, wenn diese Ströme mit Eis

bedeckt sind.

Diese kurzen Andeutungen über das Vorkommen
dei grossen Raubvögel mögen vorläufig genügen und
ich will es nun versuchen, das Benehmen derselben

beim Aase wiederzugeben. Dieses Bild mag wohl an

und für sich keineswegs besondere Reize besitzen, doch
ist es dem Waidmann sowohl, wie dem Ornithologen

stets willküinmen, da eine Geiermahlzeit jenem leichte

Beute, diesem aber reiche Gelegenheit bietet, die Natur
der gewaltigen Räuber zu studiren. Mir war Gelegen-
heit zu Beidem wiederholt geboten und wo sie nicht

vorhanden war, machte ich mir sie selbst. Aus diesem
Grunde und weil ich mehr als einmal der Büchse
Schweigen gebot, wenn es galt , dieses oder jenes

interessante Moment zu beobachten
,

glaube ich im
Stande zu sein, das Verhalten der b o suis eh e n Geier
und Adler ziemlich geti-eu wiedergeben zu können.
Ich betone dieses Wort mit Absicht; es ist gegen-
wärtig, trotzdem die Wissenschaft, in deren Diensten
wir ja fast alle mehr oder weniger stehen, im letzten

Jahrhunderte einen nie geahnten Aufschwung genommen
und ihre Angehörigen nach Tausenden zählt, dennoch
kaum möglich, ein für alle Verhältnisse, für alle Länder,
alle Jahreszeiten giltiges und zutreffendes Bild über
das Verhalten eines Vogels zu entwerfen, der ein so

ausserordentlich weitgedehntes Verbreitungsgebiet be-

sitzt, wie unsere beiden europäischen Geier und mehr
noch der Seeadler. Die culturelle Entwickelung des

Landes, seine tellurisch-klimatischen Verhältnisse, seine

Fauna und eine Fülle anderer Momente äussern einen
gewichtigen Einfluss auf die Lebensweise des Vogels
und so wenig der Lappländer oder Eskimo dem Orien-
talen gleicht, so wenig ähnlich ist der Seeadler des

hohen Nordens jenem des Orients, der weissköpfigc
Geier unserer Alpen jenem Kleinasiens oder Aegyptens.

Ich werde mir aus den erwähnten Gründen er-

lauben, meine diesbezügliche Schilderung etwas detail-

lirter zu halten und richte an alle Jene, die das Ver-
halten der grossen Raubvögel beim Aase zu beobachten
Gelegenheit hatten, die Bitte, in anderen Ländern gesam-
melte Erfahrungen der Oefi'entlichkeit zu übergeben,
insoferne sie mit den folgenden Angaben in theilweisem
Widerspruche stehen.

Der K u 1 1 e n g e i e r, allzeit träge, mürrisch, gleich-
sam verdrossen und langsam, dabei aber trotz seiner

scheinbaren Apathie stets aufmerksam und vorsichtig,

verleugnet diese typischen Eigenschaften fast niemals,
und trägt sie selbst in seinem Verhalten beim Aase
zur Schau, ohne je der Fressgier die Oberhand ge-
winnen zu lassen. Älit schweren Flügelschlägen durch-
zieht er spähend sein Jagdgebiet und erblickt er bei
diesen Zügen einen Cadaver, so lässt er sich bei diesem
nieder, einerlei ob er im freien Felde, in einer Mulde
oder im geschlossenen Walde liegt; er thut dies ohne
viele Umstände, aber auch ohne je eine scharfe Um-
schau zu unterlassen und beginnt dann, wie alle Geier,

seine Mahlzeit mit den Eingeweiden des Thieres. Ist

er allein, so lässt er sich Zeit und nimmt in aller Ruhe
solche Quantitäten Fleisch zu sich, dass er sich oft

kaum, oder doch nur mit grösster Anstrengung vom
Boden erheben kann; ich sah einen Kuttengeier, den
ein bosnischer Waldläufer in solchem Zustande an-

getroÖ'en und mit einem Knüttel erschlagen hatte.

Anders der weissköpfigc Geier, dessen
Temperament aus einem seltsamen Cunglomerat von
beispielloser Gier und Frechheit, Zanksucht und Neid,

Angst und Mistrauen besteht. In weitem Bogen^ noch
hoch in den Lüften umkreist er die Stelle, wo ihm die

ersehnte Sättigung seines Heisshungers winkt, nur lang-

sam, gleichsam zögernd und oft auf Umwegen senkt
er sich herab und blockt endlich, noch in ziemlicher

Entfernung vom Cadaver, auf der Erde, einem Baum-
strunk oder Steinblock auf. Bald darauf lässt er einen

eigenthümlich keckernden Schrei ertönen, dann nähert

er sich hüpfend, oft innehaltend und sichernd ; hat er

aber einmal den Frass erreicht, so gibt er sich vollends

lucullischen Genüssen hin und Misstrauen und Furcht
sind vergessen. So benimmt er sich, wenn das Aas
frei liegt und unbesetzt ist ; finden sich schon mehrere
Gäste vor, dann verkürzt er seine Recognoscirungen
oder untcrlässt sie ganz ; ist aber das Aas so gelegen,

dass von diesem Punkte aus keine freie Aussicht er-

möglicht ist, also z. B. im Walde, in einer Schlucht

oder unter einem öchaarufer— dann, vei-mag selbst die

höchste Noth den weissköpfigen Geier nicht zu be-

wegen, sich an einer solchen, sein Jlissirauen weckenden
Stelle niederzulassen. Trifft er mit anderen Geiern oder

mit Adlern zusammen, dann tritt seine Gier und sein

zu Streit und Zank geneigtes Temjjerament lebhaft zu

Tage. Mit aufgesträubtem Rücivengefieder und starrender

Halskrause, unter beständigem Schreien und Keckern,
nehmen die nun keineswegs majestätischen Vögel ihr

Mahl ein und manch' scharfer Schnabelhieb, manch'
eiserner Griff mit den kräftigen Fängen facht zu noch
höherer Gier an, weckt den Neid oder die Furcht.

Ebenfalls vollkommen verschieden ist das Be-

nehmen des dritten ständigen Gastes, des Seeadlers
— es zeugt von dem Vollbewusstsein seiner Kraft und
seiner vortrefflichen Sinnesorgane. Vor Allem sei er-

wähnt, dass der Seeadler in Bosnien neben Fischen zu

allen Jahreszeiten, also selbst im Hochsommer, vor-

herrschend vom Aase lebt und nur aus Noth auch

lebende Thiere schlägt.

Er stüsst, einerlei ob das Aas hoch oder tief,

verdeckt oder frei liegt, sofort auf dasselbe herab, ohne

scheinbar zu sichern oder Umschau zu halten. Ich habe

dies oft und regelmässig beobachtet und konnte nur

einmal eine Ausnahme constatiren.

An einer Stelle der \'^rbas, wo das Ufer in einer

Höhe von etwa lU Metern fast senkrecht abfiel, lag

ein frisch angeschwemmtes Pferd und obwohl ich in

Folge dieser Position kaum darauf rechnen konnte,

hier einen Geier anzutrefl'en, wollte ich dennoch einen

Versuch machen und begab mich, da das ganze um-
liegende Terrain frei und deckungslos war, in eine etwa

300 Meter stromabwärts gelegene Mühle. Kaum war
ich dort angelangt, als ober der Vrbas in ziemlich be-

deutender Höhe ein Seeadler gestrichen kam und sich

in weitem Halbkreise berabschiessend, auf den Rand
des Schaarufers niederliess. Alle Augenblicke erwartete

ich den Seeadler hinter dem Rand verschwinden zu

sehen, um mich dann schussgerecht anschleichen zu

können, doch umsonst ; er streckte wiederholt den Kopf
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hinab, schüttelte sein Gefieder, blickte sichernd umher,
aber das Pferd schien ihn nicht genügend zu reizen,

um sich in der Nähe einer menschlichen Niederlassung

an einen so gefährlichen Platz zu wagen. Nach einiger

Zeit kamen hoch in den Lüften zwei weissköpfige Geier

gezogen, schwebten kreisend ober dem Aase und strichen

dann unbekümmert stromaufwärts weiter. Wieder ver-

rannen mehrere Minuten und noch immer war der

Adler unschlüssig. Endlich bemerkte ich , wie auf

einem der hohen Randbäume des gegenüberliegenden

Waldes ein Kolkrabe aufhackte.

Mit heiserem Schrei verliess er nach kurzer Rast

seinen Ruhepunkt und kam zu dem Pferde herüber,

von welchem er sofort zu kröpfen begann. Aber auch
durch diesen Umstand, der bei einem weissköpfigen

Geier gewiss das Misstrauen beschwichtigt und Brodneid
erweckt hätte, liess sich der jedenfalls gewitzigte

Seeadler nicht reizen, sondern breitete nach kurzem
Verweilen seine mächtigen Schwingen und zog über
die Verbas hin dem Gebirge zu, hinter dessen Gipfeln

er bald meinen Blicken entschwand. (Fortsetzung folgt.)

Ueber Scolopax rusticola.

Von A. Baron Kotz.

(Fortsetzung.)

In den Bergwäldern Siebenbürgens brütet scolopax
rusticola häufig, in den Thalgegenden ist sie selten,

wenigstens dort, wo Grund und Boden nicht aus-

schliesslich mit Wald und Weide bedeckt ist. Als ich

in Kronstadt in Garnison lag, habe ich wie alle dortigen

Jäger beobachtet, dass mit dem ersten Schneefall , der
sich im Gebirge etwa zwischen dem 26. September
und .3. October einstellt, die Schnepfe in die Lisieren

der Bergwälder, in die Flusswälder des Alt, überhaupt
in die wärmeren Lagen bin unterrückt. Sobald die Berge
ihre Haube haben, ist die dort heimische Schnepfe
imten, mehr oder minder zahlreich, je nachdem die

Temperaturverhältnisse des Frühjahres ihre Ansiedlung
begünstigt hatten. Zu dieser Zeit schoss ich fast aus-

schliesslich kleine, lichte Schnepfen, ohne dass mir ein

sogenannter Eulenkopf auffiel und ich habe diese

Schnepfen so deutlich in meiner Erinnerung, dass ich

sie entschieden für schwächer halte, als andei'swo zur

Zugzeit geschossene.

Fatalerweise habe ich keine Gewichts Vormerkung
geführt.

Dank der grossen Vorliebe der Kronstädter für

Schnepfensport und Wildpret, war diese Schnepfe in

einigen Tagen nach ihrem Erscheinen im Lande so

verlässlich ausgeschossen , dass man sich vom neuen
auf den Schnepfenzug freuen konnte. Ungefähr am
8. oder 10. October kam unsere Schnepfe vom Norden
her an, wie ich sie in Oesterreich allenthalben gefunden.
Es waren Eulenköpfe und kleine, ich will sagen,

stärkere und schwächere Exemplare durcheinander,
mitunter so zahlreich, dass sich mein Jägerherz vor
Freude hob. Alltäglich jagte, wer Zeit hatte. Wagen
und Pferde waren zu dieser Zeit vei'grifFen, wie bei

grossen Wahlfesten oder Jahrmärkten. Ich lag in

Czarda's, deren Reinlichkeit keine Sennhütte beschämt,
auf den Dielen über Nacht und war bei voller Dunkel-
heit schon am Posten, um mir Niemand bei der ersten

Suche zuvorkommen zu lassen.

Der Herbst 1879 war besonders gesegnet. Viel-

wöchentliche Dürre hatte die Schnepfen auf entschieden

nasse Orte gedrängt. In Sümpfen, in den Auen der
Alt und ihrer Nebenwässer, im Rohr und Kukuruz, ja

selbst auf nasser Brache war die Schnepfe zu finden.

Vom Morgen bis zum Abend wurde gejagt und
gekracht, bis der letzte Ankömmling der Nacht todt

war. Des Morgens dachte man, es wären alle Schnepfen
des Vortages wieder lebendig geworden. Dies dauerte
länger als eine Woche.

Diesmal jagte ich mit einem Begleiter in dem für

andere Jäger gesperrten Reviere eines ungarischen

Magnaten an der Alt, wo ich zwei Monate vorher auf
Enten und anderes Sumpfgeflügel gepürscht. Bei sehr

ungünstigen localen Terrainverhältnissen (grosse Weiden-
dickungen) schössen wir bei zweistündiger Suche vor
meinem Hunde 42 Schnepfen und hätten gewiss erst

recht unter den an die Waldsäume gerückten Lang-
schnäbeln autgeräumt, wenn nicht in Folge eines jMiss-

verständnisses vom Personale die .lagd unterbrochen

worden wäre.

Nach dieser Siebenbürgen passirenden Schnepfe
sah ich dort noch eine Spielart, die ich nirgends andei-s

getroff"en, die mir auch in Istrien und Dalmatien nicht

vorgekommen war. Sie war dunkler als unsere Schnepfe,

die Rücken- und Flügelzeichnung fast nur schwarzbraun
mit aschgrau, die rostrothe Färbung sehr reducirt,

dabei viel schwerer und ganz characteristisch vor dem
Hunde.

Ich traf sie vorwiegend im dichtesten Holze, in

dornigen Dickungen, im Rohre, an Stellen, die der

Hund oft kaum durchsuchen konnte. Sehr gern liess

die sich von diesem übergehen und hielt meist so, dass

mich stets die Lust beschlich, sie zu fangen. Wo sie,

einmal gehoben, einfiel, war sie sicher wieder zu finden,

denn sie hatte die für den Schnepfenjäger schätzens-

werthe Eigenheit, nicht zu laufen. Es war ein besonderes

Vergnügen, diese Schnepfe zu jagen — man brauchte

sie nur zu finden, denn fehlen konnte man sie schlechter-

dings nicht. Dann schlug sie geschossen mit wahi-em

Lärm am Boden auf, (schinss Mgt.)

Sitziiiigs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen -Congresses.

(Fortsetzung.)

Ich ertheile nunmehr das Wort Herrn Dr.

F a t i o,

Enfin, Messieurs, la troisieme et derniere question

soumise au Congres, en faveur de l'etablissement d'un

reseau de stations d'observations ornithologiques sur

toute la terre, a pour moi, ä la fois, un immense
interet scientifique et une grande portee pratique ; et

je felicite tres sincerement la Society ornithologique de

Vienne d'avoir porte cet interessant sujet ä l'ordre du
jour de nos deliberations.

A cöte du profit incontestable que la science

pourra certainement retirer des donnees comparees

d'observations serieuses sur les stations et les passages

des divers oiseaux, en egard aux questions d'instinct,

d'influences directrices , de distribution geographique

et de variabilite de ces animaux, je vois encore, quant

au premier but du present Congres, une grande im-

portance dans cette precieuse proposition.

En effet: en connaissant toujours mieux les allures,

les modes et directions de migration, les dates de

depart et de passage en diverses contrees, l'abondance

relative des diverses especes dans differentes conditions,
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les lienx de Station et de reproduction principales, les

(•lements de nutrition en diverses circonstances etc.

etc., on pourra toujours mieux aussi prcciser, dans une

legislation jirotectiice, soit les espi-ces ä protcger ou ä

poursuivre, soit les causes naturelles de diminution oii

de döveloppement de teile ou teile d'entr'elles, soit

encore les meilleurs moyens de ic^pression efficace et

les lieux ainsi qiie les epoques ou les Autorites peu-

vent le plus utilenient intervenir.

Etant donn<5 que la Suisse, grace ä sa position

gt'ograpliique et ä la presence de la cliaine des hautes

Alpes tout au travers de son territoire, peut apporter,

au double point de vue de la scienee et de la prati-

que, un trös prucieux conconrs dans la question, je

suis cliargö de vous communiquer, Messieurs que

l'Atitorite federale Suisse est disposee h faire recueillir

et coordonner les observations faites jusqu'ici en

Suisse, dans ce doniaine, et h prendre en mains

roraranisation de stations d'observation.

A ce propos encore, il serait utile qu'une com-

niission d'^tude soit nommde, pour diriger et lecueillir

les observations en general et pour fournir, en parti-

culier aux diverses stations im programme precis des

remarques et annotations ä fajre sur les difFürents

points di'terniini's dans ehaque Etat.

Präsident Dr. Rad de: Ich werde wiederum in

Kürze die Hede des Professors Fatio wiederholen.

Derselbe theilt mit, dass er die Frage über die

Stationen nicht allein aus rein wissenschaftlichem In-

teresse, sondern auch aus praktischem Interesse für

hochwichtig halt. Er wünsclit, dass die Beobachtungs-

Stationen namentlich die bedingende Ursache der

Zugsrichtung beobachten, wodurch, wie er glaubt, es

auch möglich sein wird, die nöthigen Massnahmen zum
Schutze der Vögel zu treffen. Zweitens glaubt er, dass

dadurch die Bestimmung der geographischen Verbrei-

tung der Vögel, und drittens die Verschiedenheit der-

selben in Bezug auf äusseren Bau, Färbung u. s. w.

gefördert werden könnte. Er schlägt vor, dass aus

diesem Congress eine beständig tagende Commission

sich bilden möge, die unter einem bestimmten Auf-
sich tsrath Alles, was an den verschiedenen Loca-

iitäten auf der ganzen Erde beobachtet wird, inspiciren

und revidiren und im Falle von Nachlässigkeit die

nöthigen Massnahmen treffen solle, und die auch das

gesammte Material zu redigiren und zu ediren hätte.

Was die Schweiz speciell anbelangt, so erklärt Pro-

fessor Fatio im Namen der dortigen Regierung, dass

dieselbe gern bereit ist, über alles in dieser Richtung

Wünschenswerthe Aufschluss und Unterstützung zu

gewähren, besonders aber die Eigenthümlichkeiten des

Durchzuges über die mächtige Alpenkette in das Beob-
achtungsgebiet zu ziehen.

Vorsitzender Dr. Blasius: Ehe ich dem nächst-

folgenden Redner das Wort ertheile, möchte ich kurz
bemerken, dass Herr Dr. Schier fünfzehn Minuten
gesprochen hat, und dass seine Mittheilungen, wenn sie

auch sein- specieller Natur waren, doch für den Con-
gress sehr interessantes Jlaterial enthalten haben. Wir
haben angenommen, jeden Herrn nur zehn Minuten
sprechen zu lassen, und für die Folge werde ich danach
die Verhandlungen leiten.

Herr Professor Borggreve hat das Wort.

(Fortsetzung folgt.)

Allgemeine Deutsclie Oniitliologische

Gesellschaft.

Sitzung vom 7. September. Vorsitzender:

Herr Prof. Cabanis. — In dieser Sitzung, der ersten

nach den Ferien, gelangte durch den Vorsitzenden

wie durch die Herren Matschie und Schalow
eine grosse Anzahl an eingegangenen Arbeiten, Veröffent-

licliungen und Büchern zur Vorlage und Besprechung. —
Herr Prof. Cabanis legt einen von Major v. Mechow
in Angola gesammelten kleinen Finken vor, welchen
er zuerst geneigt war als eine unbeschriebene Art zti

l)etrachten, der aber wahrscheinlich als ein jüngeres

Weibchen von Habropyga melpoda, Vieill.,

welches, entgegen den Angaben in der Literatur, vom
Kleide des allen Männchens wesentlich abweicht,

bezeichnet werden muss. Als Analo^on in der Färbung
wurden Exemplare von Habropyga Duffresnii,
Vieill. vorgelegt. — Herr Matschie spricht über die

Frankolinengattung Pternistes, Wagl., sowie über

die dieser Gattung zugehörigen Arten. Im Auftrage

des abwesenden Herrn Dr. Reichenow weist der

\'ortragende nach, dass der westafrikanischen Art,

welche Barboza du Bocage als P. Lucani be-

schrieben iiat, der ältere Name P. Cranchi, Bach,
der stets irrthümlich auf den ostafrikanischen Vogel
angewendet worden ist, gebühre, der ostafrikanische

^"oa:el aber neu zu benennen sei. Für denselben wird

der Name Pternistes Böhmii in Vorschlag

gebracht. Zur Demonstration wurden ein Exemplar
von P. Chranciii (gesammelt von Schutt in Angola)
und ein solches von P. Böhmii (gesammelt von
Dr. Böhm in Gonda, Ostafrika) vorgelegt. — Herr
Jlatschie zeigt eine vicariirende Form von Presbys
(C i n n i c e r t h i a) u n i b r u n e u s, Sei., aus Bogota vor,

welche sich durch stärkere Grösse wie durch Färbungs-
differenzen unterscheidet, und die er als P. bogoten-
sis und subsp. absondert. — Anknüpfend an eine

interessante Beobachtung W. Fewkls in Mainz spricht

Herr Schalow über die Verbreitung von SUsswasser-

mollusken durch Schwimmvögel, speciell durch Enten.

Ferner berichtet derselbe nach den Mittheilungen

W. Davison's und C. Bingham's über das Brüten
mehrerer indischer Spechtarten, wie z. B. von
Micropternus gularis und phaeoeeps, und
einzelner Eisvögel (Halcyon occipitalis von den

Nicobaren und H. chloris aus Indien) in Ameisen-
nestern. Die Spechte nehmen von bewohnten Nestern

Besitz. Interessant ist die Beobachtung, dass sich

Kopf, Rücken, Steuei'federn und Schwingen des brüten-

den Vogels mit einer dicken klebrigen Masse bedecken,

an der die Ameisen haften bleiben. Herr Hartwig
theilt aus einer grösseren, demnächst zur Veröffentlichung

gelangenden Arbeit über den Zug der Vögel Einzelnes

mit. Der Vortragende hat seit mehreren Decennien
das Material für diese Veröffentlichung gesammelt. In

kurzer Uebersicht gibt er die Methode seiner Unter-

suchungen und die gewonnenen Resultate. Eingehender
wendet er sich gegen die von Palmen aufgestellten und
vertheidigten Zugstrassen der Vögel, sowie gegen die

von Homeyer ausgesprochene Ansicht, dass dieVögel dem
Licht entgegen zögen, eine Ansicht, deren Wichtigkeit

der Vortragende aus geophysikalischen Gründen nachzu-

weisen sucht. Dem Vortrage folgte eine lebhafte Debatte.

Kleinere JMittheilungen beschliessen die Sitzung.

Berlin. nermaim Sclialow.
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II. Section. Populäre Ornithologfie.

Eine Fasanen-Jagd an der Persisch-

Russischen Grenze.
(Fortsetzung.)

Um Mitternacht war ich bereit, und eine halbe

Stunde später erschien mein Mann und ein Freund,
mit Vorderladern bewaffnet und von einem i-iesigen,

schwarzen Hunde, halb Bullenbeisser, halb Wachtel-
hund, begleitet. Da sich aber seine Leistungen als

besser erwiesen, als seine Gestalt, will ich bei seinem
elenden Aussehen nicht verweilen. Nach zweistündigem
Marsche machten wir beiläufig um 3 Uhr Morgens
an der Grenze einer grossen Waldstreckc Halt, von
der zu dieser frühen Stunde sehr wenig zu sehen war.

Noch eine halbe Stunde Weges, und wir standen bei

einigen grossen Bäumen still, und warteten darauf,

dass die Hähne zu balzen begännen und uns zeigten,

wo die Vögel aufgebäumt wären. Im Finsteren mit

gespitzten Ohren zu warten, um den leisesten Ton
aufzufangen, ist eine langweilige Sache, die Minuten
kamen mir wie Stunden vor. Endlich wurde ein leises

Balzen , weit zur Linken — gerade bevor die

Dämmerung anbrach — durch ein anderes zu unserer

Rechten beantwortet, und bald schien der ganze Wald
von Hähnen zu wimmeln. Das Balzen dauerte einige

zwanzig Jlinuten und dann kam der Laut des Flügel-

schlages, wie irjrend ein Vocrel abfloa;, um zu äsen.

Als es licht wurde, fand ich mich inmitten der

schönsten Scenerie, welche ich jemals erblickt hatte,

viel zu grossartig, als dass meine Feder sie beschreiben

könnte, denn die Farbentöne des Frühherbstes auf den

bewaldeten HUo-eiabhäns;en könnten nur durch einen

grossen Künstler richtig wiedergegeben werden. Die
Landschaft hatte für meine zwei Gefährten keinen
Reiz und so drangen wir, als es nun ganz hell geworden
war, hinab, in das hohe Unterholz im Thale, und da
die Blätter mit schwerem Thau beladen waren, wurden
wir in kürzester Frist durch und durch nass. Wenn
irgend etwas vor mir aufgeflogen wäre, es wäre in

diesem dichten Versteck vollkommen sicher gewesen,
und selbst Nikita (von dem behauptet wurde, dass er

niemals einen Fasan gefehlt habe) eröffnete die Jagd
mit einem Fehlschuss auf eine Henne, welche sein

Hund dicht neben ihm aufgestöbert hatte. Bald wurde
das Dickicht lichter, und der dritte Mann — der wie

ich beifügen will, wie ein geriebener Schurke aussah,

und, so glaube ich, auch ein solcher war — schoss

den ersten Vogel, eine Henne. Es war dies lange

bevor ich zum ersten Schusse kam, und es kostete

drei Schüsse, bevor ich endlich etwas traf, denn das

Gehen war schwierig, denn man glitt entweder
beständig an dem HUgelabhange aus, unter hängenden
Zweigen pürschend, oder lugte nach dem Hund und
den Schüssen der Anderen, wenn gerade ein Vogel
aufgestöbert war. Vögel gab es in Menge, und nach-

dem ich eine zweite Henne geschossen, gelang es mir

durch grosse Behendigkeit gerade eine Minute vor

den beiden anderen Männern zu dem schwarzen Hunde
hinauf zu laufen, der sehr fest stand. Indem ich ihn

vorwärts trieb, brach er ein, und auf flog ein hübscher

Hahn, seine Federn glänzten wie Gold, als sie die

Sonne traf Ich schoss ihn flügellahm, und der Hund
trieb ihn sehr geschickt zurück, obwohl ich, um der

Wahrheit die Ehre zu geben, beifügen muss, dass er

mir in den Schuss lief, auf welches Betragen mich
sein Herr mit grosser Genugthuung aufmerksam machte.

Ich beschloss ein wenig auszuruhen und Hess die

anderen Beiden allein weiter jagen, und so zogen sie,

nachdem sie mir die Grenzen der Gegend, welche sie

abzusuchen gesonnen waren, bezeichnet hatten, von
dannen. Ich zog meine nassen Stiefel aus, und nach-

dem ich mich eine halbe Stunde lang gesonnt und
einen kleinen Imbiss eingenommen hatte, fühlte ich

mich wieder behaglich und glücklich. Der Tag war
lieblich, und ich würde noch länger geruht haben,

wenn mich nicht drei aufeinanderfolgende Schüsse dazu
veranlasst hätten, meine Stiefel anzuziehen, und eilends

dem Knalle nachzueilen. Ich konnte den Hund nicht

wieder erreichen, und bis 1 Uhr hatte ich nur eine

einzige Henne meiner geringen Jagdbeute zugefügt.

Die Anderen hatten drei Vögel erlegt, lauter Hennen.
Wir beschlossen zu frühstücken, und ich schlug vor

zu einem kleinen, weissen, steinernen Hause empor-
zuklimmen, welches ich etwa in einer Entfernung von

einer Meile vor uns erblickte — ein Vorschlag, wel-

chen die Anderen missbilligten, da sie im Walde Halt

zu machen wünschten ; aber ich liebe es die Bewohner
eines jeden Landes, in dem ich mich gerade befinde,

kennen zu lernen, und so mussten mir, da ich die

Schnäpse mit mir führte, die Anderen wider Willen

folgen. (Fortsetzung folgt.)

III. Section. Gellüg'el- und Taubenzucht.

Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
(Fortsetzung.)

Wenn eine Henne brüten will, wird man auf ihre

Brutlust durch folgende Symptome aufmerksam ge-
macht; sie gluckst, pickt hier und da, ohne viel Nalu-ung
zu sich zu nehmen, lässt den Hahn nicht mehr zu;
ihr Bauch wird brennend heiss und verliert die Federn;
hierauf endlich bleibt sie im Neste sitzen.

Keine Henne darf zur Bebrütung mehr als ein

Dutzend ihrer eigenen Eier erhalten. Die Brahma's,
die Cochinchina's und die Langshan's machen in Folge
ihrer Grösse eine Ausnahme von dieser Regel und

können ihrer 15 bekommen. Man kann ihnen weniger

unterlegen, darf aber diese Zahlen nicht überschreiten.

Man muss ihnen eine Aufgabe stellen, aber keine über-

triebene, auf die Gefahr hin, erstens, unseren Bundes-

genossen eine übertriebene Plage zu bereiten, welche

alle erdenkliche Blühe haben werden, ihr zu zahlreiches

Gelege zu umfassen und an zweiter Stelle, auf die

Gefahr hin, unseren eigenen Zweck zu verfehlen, in

Folge dessen, dass die Eier, welche die Durchschnitts-

zahl unserer Bruthenne überschreiten, zu lange Zeit

die nothwendige Wärme entbehren müssen.

In Wirklichkeit wird Folgendes geschehen

:

Flach auf ihre Eier niedergedrückt, welche unter

ihrem von Federn entblössten und brennend heissen

Bauche, in Berührung mit ihrem nackten Fleische
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kommen^ wird unsere Lieblingshenne denselben, ihrem

theuersten Schatze, ihre mütterliche Wärme mittheilen.

Durch die vereinigte Thiitigkeit ihrer Flügel,

ihrer Füsse und ihres Schnabels bemüht sie sieh

allniiihlich, um eines nach dem andern der Eier in

die Mitte zu bringen, welche sich an der Peripherie

befinden, so dass auf jedes derselben, so wie es die

Reihe trifft, dieselbe Jlenge von Wiirme vertheilt werde.

Diese Arbeit vollzieht sich mit einer RegelmUssig-

keit, welche ihre ganze Hühner- Aufmerksamkeit in

Anspruch nimmt und man wird einsehen, dass sie mit

ihrem besten Willen, wenn man ihr zu viele Eier

untergeschoben hat, nicht im Stande sein wird, alle

Eier gleichzeitig mit ihrem Körper in Berührung zu

bringen ; der Ueberschuss wird sich von dem Wärme-
herd entfernen und unter die Flügel gleiten, wo er

sich mehr oder weniger abkühlen muss.

Die Ueberladung ist die Quelle zahlreicher

Misserfolge: Verunglückte Brüten, Tod innerhalb der

Eischale, mühseliges Ausschlüpfen, unregelmiissige Ge-
burten, durch Intervalle von zwei bis drei Tagen von
einander getrennt; schwache Körperbeschaffenheit der
Küchlein u. s. w.

Wir haben gesehen, wie sicii unser Bundesgenosse
beträgt, nachdem er mit den Eiern verseilen wurde,

die er zum Ausschlüpfen bringen soll. — Wir werden
uns nunmehr von einem anderen Gesichtspunkte aus

mit diesem braven Thiere beschäftigen: von dem der

Sorgfalt, welche man ihm während des Brütens zuzu-

wenden hat.

Man muss ihn nach besten Kräften bei seiner

Arbeit unterstützen, sichrere Züchter haben die Ge-
pflogenheit, ihre Bruthennen zwei Jlal des Tages weg-
zunehmen und ihnen jedes Jlal 10 bis 12 ^Minuten

Erholung zu gönnen. Andere nehmen sie nur ein Mal
weg und gewähren ihnen 20 bis 25 Minuten.

Beide Systeme haben ihr Gutes. Ivichts desto

weniger ziehe ich das Zweite vor und bringe es in

Anwendung, da es mir einen doppelten Vortheil zu

gewähren scheint. Vor allem vereinfacht es die Mühe-
waltung des Züchters. An zweiter Stelle gestattet es

der Bruthenne, die durch lange Einsperrung erschöpft

ist, sich vollständiger zu erholen. Es geschieht manch-
mal, dass die Bruthenne, sobald sie einmal das Nest ver-

lassen hat, einige Augenblicke lang wie todt daliegt.

Diese Zeit geht gänzlich verloren. Die Zeit, die man
ihr gönnt, soll dazu verwendet werden, ein Staubbad
zu nehmen, zu fressen und zu saufen, dann etwas

Bewegung zu machen. Kann dies Alles in 10 bis

12 Älinuten geschehen?
Ich gestatte nichts desto weniger ausnahmsweise

das doppelte Aufstehen täglich allen jenen Hennen, die

ich, sei es nun in Folge eines zu sehr verlängerten

Brütens, sei es aus irgend einer anderen Ursache er-

schöpft finde. (Fortsetzung folet.)

Wie kann man die Hühiierhaltuiig- in

Städten einträgiicli machen?
(Fortsetzung.)

Wenn man sich heurige Hühner einschafft, ist es

gut auch einen jungen Hahn zu kaufen und ihn so

lange bei den Hennen zu lassen, bis sie zu legen

beginnen, denn meiner Ansicht nach beginnen sie da-

mit dann etwas früher. Sobald dies eingetreten ist.

kann der Hahn als überflüssig entfernt werden. Wenn
man den Hahn behält, ist es auch schwerer die Hennen
vom Brüten abzubringen und bereitet man auch seiner

Nachbarschaft keine Freude, die durch das Krähen
belästigt wird.

Bezüglich der Fütterung mag Folgendes bemerkt
werden: Vor Allem ist ein Topf unentbehrlich, der an

einem passenden Platze, wohin keine Sonne kommt,
aufgestellt sein soll, um die Abfälle der Küche und
des Mittagmahles — wie Stückchen von Fleisch, Fett

xmd Brod, Kartoft'elschalen u. dgl. — aufzunehmen,
welche dann nur in der sogleich zu beschreibenden
Weise verabreicht werden sollen. In den Topf soll

man nichts Grünes ausser den Spitzen der Zwiebel
werfen, und es ist besser auch diese, welche die beste

grüne Nahrung ausmachen, mit dem übrigen Grünzeug
zusammen zu geben.

DerTopf soll jeden Morgen mit nur so viel Wasser,
als gerade nöthicj ist den Inhalt zu kochen und das

Futter abzubrühen, auf den Herd gestellt und nur so

viel Salz, wie man zu einer Suppe nimmt, in denselben

gethan werden, denn mehr wäre von Uebel. Wenn
das Ganze gekocht ist, leert man es in einen Kübel
oder dergl. und giesst alles Wasser ab, das man dann
dazu benützt, um das Frühstück möglichst trocken an-

zumachen, wozu man Gerstenschrot oder Gerstenmehl
nehmen soll. Um etwas Abwechslung hineinzubringen

mag man zweimal die Woche ein wenig von Thorleys

Gewürz dem Futter beimengen und zwei andere Male
etwas Cayennepfeffer mit dem Gerstenscbrot mitkochen,
was viel besser ist, als ihn mit dem weichen Futter zu

mischen.

Eine Hand voll Gerste oder Weizen soll man
öfter mit dem Mehl oder Schrot zusanimenkochen,
nachdem man sie über Nacjit hat in Wasser anschwel-

len lassen. Kartoffel und Reis sind wenig zu empfehlen,

da sie hauptsächlich aus Wasser und Stärke bestehen,

was nur die Fettbildung fördert.

Fleischmehl kann man für 10 kr. das Pfund (viel

billiger im Grossem kaufen, wovon man gut thut, für

jedes Huhn eine viertel Unze täglich dem Gerstenschrot

oder dem weichen Futter zuzusetzen. Von diesem soll

man ihnen gerade so viel geben, als sie mit Begierde,

\
ohne etwas überzulassen, aufzehren.

' Complicierte künstliche Futtermittel mag man
[
Leuten überlassen, die sich ihre Hühner etwas kosten

I lassen können, aber unser Zweck ist es durch die

Hühner einen Reinertrag herauszuschlagen.

Die besten FutterschUsseln kann man sich selbst

aus den unteren Theilen von Käseschachteln machen,
wobei einem eine Schüssel auf ungefähr (3 kr. zu

stehen kommt. Man schneidet die Schachtel ab, so

dass nur ein 2 Zoll hoher Rand bleibt, den man durch

einige Nägel an den Boden und an seinen Enden fest-

macht. Jlan kann dann noch zwei Holzleisten kreuz-

weise an den Boden nageln, damit er fester wird und

nicht unmittelbar auf der Erde aufliegt. Diese Schüsseln

lassen sich mit einer gewöhnlichen Strohbürste scheuern,

und man soll sie immer gleich aus dem Hühnerstall

herausnehmen, sobald die Hühner mit ihrer Mahlzeit

fertig sind.

Mittags sollte man nur Grünes füttern, das aus

Blättern von Zwiebeln, Salat, Kohl , Rüben, Gras etc.

bestehen kann, die man klein zerschnitten ihnen in die

Futterschüsseln gibt. Man thut gut, stets zwei von diesen
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in Gebrauch zu haben, welche von einander entfernt

aufgestellt sind, so dass, wenn sich ein Störenfried

unter der Hülmerschaar befindet, die Friedfertigen auch
Aussicht haben , zu ihrer Futterration zu kommen.
Dies gibt ausserdem den Hühnern Anlass, mehr Be-
wegung zu machen, indem sie von einer Schüssel zur

anderen hin und her laufen.

In den Wintermonaten, wenn das Grüne selten

ist, empfiehlt es sich dem Mittagmahl, etwas gehackte
Zwiebel beizugeben, was stimulirend und zugleich

erwärmend wirkt. Wer einen Grasplatz zur Verfügung
hat, soll die Hühner täglich für kurze Zeit auf denselben
lassen, oder, was noch besser ist, das Gras abmähen
und es so den Hühnern geben. Es verursacht weniger
Mühe imd bietet mehr Vortheil, wenn man die Hüliner,

d. h. die Legehennen, nicht zu weit herumlaufen lässt.

Ich wenigstens wollte, wenn ich auf dem Lande die

Hühnerzucht betreiben würde, meine Legehennen mehr
eingeschlossen halten und sie nur täglich für kurze Zeit

auslaufen lassen. Dagegen würde ich die Bruthennen

mit anderem Futter versehen und ihnen auch mehr
Freiheit gewähren.

Zum Abendmahl gebe man, ungefähr eine Stunde
vor dem Schlafengehen, so viel Körnerfutter, als mit
Lust, ohne dass etwas übrig bleibt, verzehrt wird.

Unter diesem gebe ich vor Allem der Gerste d^n
Vorzug, denn sie besitzt ein gutes Quantum an fleisch-

bildenden Bestandtheilen und wenig fettbildende Eigen-
schaften , wesshalb sie auch zu allen Jahreszeiten von
gleieli guter Wirkung ist. Man muss stets darauf sehen,
dass sie süss und schwer sei. Wenn der Weizen süss

und nicht zu tlieuer ist, so bildet auch er ein vor-

zügliches Futter, das man mit der Gerste abwechseln
lassen kann. Man soll den Weizen vor dem Kaufen
auch beriechen, um zu erkennen, ob er nicht, wenn er

über See kam, mit Salzwasser getränkt wurde. Buch-
weizen ist im Winter, bei kaltem und feuchtem Wetter
mindestens zweimal die Woche zu empfehlen, denn
keine Körnerfrucht befördert, wie dieser die Eier-

production und ist verhältnissmässig so billig.

(Fortsetzung folgt.)

Vereiiisaiigelegeiilieiteii.

Herr Hanns von Kadich, von seiner Reise

in das Occupationsgebiet zurückgekehrt, wird an den
nächsten Vereins-Abenden eine Reihe von Vorträgen,

die mit Demonstrationen verbunden sein werden, über
die auf seiner Reise angestellten Ornithologischen Beob-
achtungen halten.

Vorläufig sind folgende Vorträge in Aussicht
genommen

:

I. Vortrag. (9. October 1885.) Allgemeiner Reise-

bericht mit speeieller Berücksichtigung der Umgebung
von Mostar.

II. Vortrag. (13. November 1885.) Das Utowo-
Blato und seine Ornis.

III. Vortrag. (11. December 1885.) Das Mostarsko-
Blato.

IV. Vortrag. (8. Jänner 1886.) Die Gebirgs-Ornis

der Herzegowina und Uebersicht der Reise.

Neu beigetretene Mitglieder.

Herr Albin Hirsch, Tischlermeister, Siramering.

(Durch Herrn Moriz W i d h a 1 m.)

Herr Ferdinand K a i n d 1 , Baumeister, Simmering
(Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Herr Anton He nneb erger, Magister der
Pharmacie, Simmering. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)

Herr MaxHochstötter, Hausbesitzer, Geisel berg-

strasse, Siramering. (Durch Herrn Josef Marinitsch.)
Herr L. Stein, Grosshändler, Wien, III., Diana-

gasse. (Durch Herrn Moriz Widhalm.)

S p r e c li s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaetion keine Verantwortlichkeit! Zweck des Sprech-

saales ist „die sachliche Discussion" wichtiger und
interessanter Fi-agen aus den verschiedenen Gebieten

der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-

worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-

sender können indess aufWunsch verschwiegen werden.

Gollectiv -Anzeiger.
Jede darin aufgenommene Annonce, welche den Raum von 5 Petitzeilen (dreifacli gespalten) nicht überschreitet, kostet für jede Einrückung 20 kr., für den Raum

bis zu 10 Petitzeilen ist -ili kr. zu eutricliten. Inserate grösserer Ausdehnung unterliegen dem allgemeiueu Insertionstarife.

1000 Stück schöne Reisfinkeu ä Paar 1 fl.

20 kl-., .scliwarzk. N'jiiueu ;V Paar 1 fl.,

Steinröthel, Jlännclieu ä 5 fl., Blaudrossel
a 10 fl., sehr viel deutlich siirechende und
singende Grau- und Grünpapageien, orien-

talische Tauben etc.

In Tausch nehme Raubvögel und RauMliiere
grosser Gattung.

F. Ziwsa, Thierhäudler in Troppau.

Kl. Salon-Kakadu, ein richtiges Paar, brutlustig, zahm
fl. 40; Weissrohrsitticli Paar a. 10; AVellcnsittich

eigene Zucht, Paar fl. 7 ; reinweisse .Mövclieii, eigene

Zucht, Paar fl. 10; detto Gellihuilte, Paar fl. G; ein

richtiges Paar liidigoünkeii fl. 10; Diamaiitliiik fl. 10

;

Harllanhzeisig fl. 0; Axelotelli jung. Paar fl. 2; und
vieles Andere liefert unter Garantie lebender Ankunft
die Aquarieuhandluug von F. M. Filideis, Wien,

HI., H.auptstrasse 21. föl)

Nach Wien reisende Lieljlialier, wenn ancU nicUt

Kiiiifer, werden um gütigen Besuch geheten.

Ameiseneier 188oer getrocknet per
lUO Kilo fl. 150.—

Reis in Hülsen ital. per 100 Kilo

fl. 15.—

Mohair- Hirse per 100 Kilo fl. 7.—

Prima süssen Sommerrübsen, vor-

zügl. Qualität per lOO Kilo fl. 18.—

sowie alle übrigen Futter - Artikel

für in- und ausländ. Vügel, liefert

.1oseri9Iatii>
Cilli, Steiermark. ,c7)

llelleiisitticlie,"
gut befledert und zuclitfahig. Paar G Mk. ÖO Pfg.

,

10 Paar 60 Mk., empflehlt

J. Ganser,
(Gl) BEKLIN, Ivoclistrasse 33.

Hermann Pohl,

Harzer KaMriiiiizicIltBrEl
Wien, VI., Wallgasse 40,

empfiehlt seine selbst gezüchteten Hohl-
roUei-, sowie Käfige in jeder Grösse,

prämiirt in Wien und Berlin.

IFreisliste fra.ri.co. (öG)

Qm-nCCOr L'i.g«ii.che,r...8.i.cl.c,I)ultoiviTiae.-,SH-ben-

OpiU9od| bürger, gat BU-igemaiisert a E xi.

Orpheusgrasmücke,
Nachtigallen,

"

'

Nachtigallgrasmücke per s.ück 2 n.

(Spotter) Sprachraeister, .^.iL'e' Cf/ei

Schwarzblattein,' lT^:'i%'lt^ »Äat
F. W. Suchy, Jungbunzlau, Böhmen.

rreisbltitler prntis.

(Moifltersilnger^

3 fl.
cbüne atiirke V'jgel, k 2 fl.

£L- 2.SO.
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, bezüglich derer man sich getlillif^st au Herrn Fritz Zeller, 11., Uutere Douanstrasse 13,

i!3r^S©!]23rfX© wenden wolle, erhalten durch diese Fachzeitschrift aussergewöhulich >?rosse

Verbreituuf? im In- und Auslande. ..Dieselben müssen läuj^sfens Donnerstag bei Herrn Fritz Zeller eintreffen,

weun sie Sonnta;; erscheinen sollen."

F. \l. Sueliy,
-\7-oc3-:E:i--xa:ufi^3sriD3Lj"cr:^T C3-,

Jungbunzlau, Böhmen.
emiitlclilt JakOS von SU— lUD Ü., AmaZOnen von 2U-40 ri., sehr sclii-.ne

Surinampapagei, spriclit 10 Worte und i)t.itt i Lied, 3.^ fl. Tigerfinken,

Astrilde, Bandfinken, u. s. w. ir^iantiit, Nestpärchen, Tauben, Hühner,

Aquarien, Vogelfutter, alle Feld- und Waldvögel zu .i.u billigsten

Preisen (Preisliste kostenlos).

Export feiner Harzer Canarienvögel, HohlroUer.

„Zoologiseli- etlmografisches Export - Gesc'luU't"

Carl V. Binder
Cairo Egypten. Poste Boite Ni\ 8. ,,,,

All« (niHtliiiiieeii

Zur gefälligen Beachtung!
Auf meine in den vorhergel.endcn Nnniniern die«er BllilK-r verütfentliclilc Annonce bezugnehmend,

erlaube ich mir unter Anderem luniichst folgende» Getlügel zu offeriren:

Hahn S.ier Aprilbrut,
1,:; helln Brahma, llahu S3er, Hennen K-ler, Uoch-

priiiia-Znebtstaiiiiu, durch scliüne Ficnr, «ehr

Mchart'e Ilalszeiohiiung, vorzUdliche Fiihh- und
Mittel/ehenbettederuiii? und ausgezeichnete Pro-

ductivitjil sich auszeichnend CO Mark.

Der Hahn wird eventuell auch einzeln oder nur

mit einer Henne abpegebeu.
0.2 hello Brabma, Sl^r. Prima, per Stflck . 15 M.

1,2 helle Brahma, SOer .\prilbiut, hochfein, mit

prachtv. liier 1'hhs- u. Mittelzehcubefiederung 30 M.

1,2 gelbe Cochin, Hahn und eine Henne 81er,

andere Henne s;ier, hoclifnin, mit vorzüglicher

Fuss- uud Mittelzelienbetiederung .... .^.^ >I.

Der Hahn wird eventuell auch einzeln odt^r nur

mit einer Henne, ebenso werden die Hennen
einzeln abgegeben.

1,2 blaue CrAve - coeuT,
Hennen »lir 3.i M.

1,2 golilhal-ige Fhönlzhühner, llahu un.l omo
Henne 83er. andere Henne S4er. hochfein 100 M.

Der Hahn, hellgoldrirben, im vorigen .lahre voin

Herrn Comniercieurath du Uoi in Braunschweiic

bezogen, ist wunderschön, gleicht vollkommen

der seinei-zelt den Dresdener HlUtteru für (je-

tldgelzucht beicegelipnen Abbildung du Roi'«cher

bellgoldlnrlii-'"r Ph.mixliühnor.

1,S schwatze Fhönlxhähner, SJer, hochfein luo M.

1,1 schwarze Phönlxhühner, . ».ior Märzbrul, rein

schwarz 30 M.

Verpackung gratis.

Porto zu Lasten des Käufers.

3Dr. -A.. 3S/£aa,r in Grent (Belgien)
Rue d'Akkergem 17.

n«n, J

Metall Vogelkäfige
insbfKOinlerc solclie iiaiiz ui«[eiier /.\v.'i'kmrt'>iu'-t4T

ConMiniction iiiifi AusKtattiincr. in veiNchieilenon

fii'öss^n.lnckirt orlor (»hink, filr SlubenvÖgel aller Art.

KÜQfTli'iCbclieu. P.-ipa^eienstiindor. niiiloliaiisrbpii

,

Erker tir NUtkürbchen- N'islkästchon. Transport-
kiisteD. Fulter- uuri Wasser-Üestbirre »'ic.

K^"^ Billigste Preise. *'^^
Altf-ilf tlt^s Ornilh..ln^'isv'lirM) Ver.-iii«--: in Wien liegen

t...-i mir zur Aii^^iulit ;uif.

Ig. Schmerhofsky's Wwe.,
kW Wit'u, VI., Caiialgasso l.

Canarien

sehr billig zu verkaufen. Feine

Hsürzer Roller aus meiner eige-

nen Zueilt versende ich unter Nach-

nahme von 5— 9 Mark per Stück;

bei Abnahme von 4 Stück 3 Mark

billiger.

Carl Rese,
(«:•) (cu) Hasserode l'Oi Woroigerode a,il.

^ g^^ K iii it lo li 1 e n iB H V e r B u c li e 11 bei II ü li ii e r ii , X i» u I« e n ete, -1^33 f
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Gicht, Rheuma und Nervenleiden
sind weit verbreitete und schmerzliche Leiden, und wird es deshalb allen derartig Kranken gewiss nicht unlieb sein auf

ein Präparat aufmerksam gemacht zu werden, das nach langjähriger Erfahrung nicht nur momentan schmerzstillend,

sondern bei längerem Gebrauch auch dauernd heilend wirkt. CR«' Es ist das vom k. k. Hoflieferanten und Kreisapotheker

Franz Johann Kwizda in Korneuburg erzeugte 'lä^

Gichtfluid
und Ist dieses Präparat nicht nur von vielen an dem erwähnten Uebel Leidenden mit Erfolg angewendet worden,

sonders es wird auch mit Vorliebe von Aerzten ordinirt. D.tssell.e bewahrt skli n.iti. vo.tr^iri.cli b^i Verrenkungen,

Steifheit der Muskeln und Sehnen, Blutunteriaufungen. Quetschungen, Unempfindlichkeit der Haut terner bei

localen Krämpfen (Wadenkrampf), Nervenschmerz, Anschwellungen, die nach lange aufgelegenen Verbanden ent-

stehen, hauptsächlich auch zur Stärkung vor und Wiederkräftigung nach grossen Strapazen, langen Marschen etc.

SU wie im vorgerückten Alter mul iiei eintretender Schwäche.

Kwizda's GichtfLuid
ist echt zu beziehen durch fast siimmtliehe Apotheken, en cios diiicli alle gWi-serei. Droguenhandlungen, welche zeitvveise

durch die Pioviuz-J.mn.ale veröffentlicht weiden. — Um Verwechslungen vorzubeugen, bitten wir das P. T. Publicum, beim

Ankauf dieses Präparates stets Kwizda's Gichtfluid zu verlangen und darauf zu achten, dass sowohl jede Flasche,

als auch der Carton mit obiger Schutzmarke versehen ist. Prel« • Flwselie I fl. o. *1

.

XIa,-a.ptd.epst: ICreisapotlie^se in. ICorn.e-u.To-o.rs'. \->-)

(f:^ ITIit«lieiliiii|K«n nii «len Erzeuger ffre«n«Illel«8t erbe«eii. 'a^J
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I. Section. Wissenschaftliche Ornithologfie.

Skizzen aus dem bosiiisclieii Vogellebeii.

Vortrag, gehalten in der Monatsversammlung
des Vereines am 9. Jänner 1885

von Ernst von Dabrowski.

(Fortsetzung.)

Nun sei noch eines vierten, fast niemals fehlenden

Gastes bei den eklen Geievmahlzeiten Erwähnung ge-

than — des Kolkraben.
Der Kolkrabe , in Folge seiner merkwürdigen

Sinnesschiirfe eine höchst interessante Erscheinung,

nimmt bei diesen eine ganz eigenthümliche Stellung

ein — ich möchte ihn gleichsam den Wächter der

Geier nennen. Er ist der Erste beim Aase, er zögert

niemals sich ihm zu nähern^ denn ein einziger Blick

auf das umliegende Terrain gibt ihm Gewissheit darüber,

ob Gefahr vorhanden ist oder nicht. Stösst er hierauf

herunter, dann lassen auch die Geier nicht lange auf

sich warten, ohne Verweilen schiessen sie sausenden

Fluges herab — ihr Misstrauen ist vollends geschwunden
In ihrer Fressgier werden sie unzurechnungsfähig —

nur auf ein Moment achten sie stets — auf das Be-

nehmen des Kolkraben. Der leiseste verdächtige Ton,

der Anblick eines Menschen auf eine Entfernung von

200 Schritten oder darüber — dies genügt, um die

Fressgier des Letzteren sofort zu hemmen und ihn' zu

bewegen, lautlos das Weite zu suchen; nun recken

auch die Geier ihre von Blut besudelten Hälse, breiten

die Schwingen und streichen schwerfällig ab ; dann

steigen sie in Spiralen höher und höher und umkreisen

deu° Platz ohne Unterbrechung, stets so hoch, dass

selbst ein Kugelschuss riskirt erschiene.

Der Kolkrabe hat inzwischen in der Umgegend

auf einem dominirenden Punkte Posto gefasst, orientirt

sich rasch über die Lage der Verhältnisse und kehrt,

wenn diese ihm günstig erscheinen, unverzüglich zu-

rück — mit ihm die Geier. War aber das Misstrauen

begründet, dann bleibt er ferne und ebenso jene;

stundenlang schweben sie hoch in den Lüften ober dem

ersehnten Frasse, aber am selben Tage wenigstens

kehren sie nicht wieder.

Wollen wir nun aus diesen flüchtigen Schilderungen

ein Schlussresume ziehen, so ergeben sich uns in Be-
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zug auf das IJeneliinen der einzelnen Arten etwa folgende

Ursachen.
Der Kuttengeier hat scharf entwickelte Sinne und

vertraut ilinen^ er behält sie rege und thätig, in der

Regel selbst dann, wenn er vollends in den Genuss
seines Stahles vertieft erseheint.

Der weissköpfige Geier ist im Besitze eben so

vortrefflicher Sinnesorgane , aber sie verlieren ihre

Scharfe, sobald einmal die Fressgier geweckt ist. Wie
der Auerliahn \m Liebcstauniel Sehen und Hören ver-

lernt und, dieses Unistandcs sich wohl bewusst, in den
nicht vom Paroxismus beherrschten Momenten seine

Aut'merksanikeit verzehnfacht, ebenso ist es hier der

Fall. Der weisskoptige Geier kennt seine Schwache
— darum die Vorsicht und die sorgfältige Umschau,
darum die Scheu, sich in coupirtf^ni Terrain nieder-

zulassen, darum die Anhänglichkeit und das Vertrauen

zu dem Kolkraben — seinem allzeit sorgsamen AVächter.

Der Seeadler zeigt, wie schon früher erwähnt
iind erläutert , im A'ollbewusstsein seiner Kraft und
seiner Sinnesschärfe, nur in höchst vereinzelten Fällen

eine merkliche \'orsicht — er ist eben ein Adler, kühn
und luuthig, scheu und dennoch unbedaehtsam — er

theilt weder die Freciiheit, noch die Angst der Geier.

Ueber den Kolki-abcn -habe ich noch zu wenig
eingehend gesprochen, um im Stande zu sein, im Hin-

weis auf das Gesagte Schlüsse über seine geistigen

und instinctiven Fähigkeiten ziehen zu können und es

möge mir daher gestattet sein, ihm noch einige kuize
Betrachtungen zu widmen und speeiell charakterisirende

Momente hervorzuheben.

Die unabsehbaren Urwälder, die sich nördlich

von dem Orte lladauz über den grössten Theil der

Bukowina erstrecken, beherbergen neben dem Bären,
dem diäuenden Sehwein, dem Wolf \md Luchs auch
einen herrlichen Edelwiidstand und neben dem Kutten-

geier auch den Kolkraben in beträchtlicher Anzahl.
Das ganze Jahr hindurch betritt kaum eines Menschen
Fuss diese unwegsamen, im vollsten Urzustände be-

findlichen Waldreviere; nur wenn sich im Herbst die

Blätter zu färben beginnen und der Brunttschrei der
gewaltigen Edelhirsches in Berg und Thal und in der

Brust des Rivalen einen dröhnenden Wiederhall findet

— dann sammelt sich alljährlich in den hin und wieder
zu diesen Zwecken errichteten Blockhäusern eine kleine

Jagdgesellschaft und in den trotzigen Liebesruf des

hochgeweiheten Freiers mischt sich dann nicht selten

der todtbringende scharfe Knall bewährter Büchsen.
Alles erlegte Wild wird dort an Ort und Stelle auf-

gebrochen und diese Sitte sowohl als die Bedeutung,
den der Schall des Schusses besitzt, sind dem Kolk-
raben gar wohl bekannt. Kaum dass das Echo des
Letzteren verhallt ist, ertönt hoch in den Lüften ein

heiserer, krächzender Ruf — und weite Kreise ziehend
harrt der schwarze Räuber des IMomentes, wo es ihm
vei'gönnt ist, seinen Antheil an der Jagdbeute ungestört

zu geniessen. Jlein Vater der zur Zeit der Hirschbrunft
wiederholt in jenen Gebieten jagte, hatte mehr als ein-

mal Gelegenheit, diesen merkwürdigen, ans Unglaub-
liche streifenden Instinet zu beobachten und mir ward
dieselbe Gelegenheit in Bosnien in reichstem Maasse
geboten.

Auf diese Eigenschaft stützt sich indess eine zwar
wenig bekannte , aber allzeit mit voller Sicherheit
wirkende Fangmethode, die, wenn sie richtig inscenirt

wird, gar manchem Kolkraben rascher und gewisser
sein Diebshandwerk legt, als es Pulver und Blei ver-

mögen, denen es, die Uorstjagd ausgenommen, nur
selten möglich wird, an dem Kolkraben ihre Schuldig-
keit zu thun.

Auf eine Waldwiese , eine durch Windbruch ge-
lichtete Stelle und ähnliche freie Plätze legt man
einen todten Hasen oder ein Gescheide, daneben mit
Rücksicht auf das Terrain und die Form des Köders
zwei bis vier fängisch gestellte Tritteisen und feuert,

wenn diese Vorbereitungen getroffen sind, einen Sehuss
ab. Wenn sich überhaupt ein Kolkrabe in der Nähe
befindet, dann wird es nicht lange dauern, bis man
ober sich sein heiseres Krächzen vernimmt ; nun macht
man sich noch einige Zeit bei dem Köder zu schaffen

und entfernt sich dann, ohne dem Kolkraben Beachtung
gewidmet zu haben, pfeifend oder trällernd ; dass dieses

Weggehen keineswegs nur ein scheinbares sein darf,

ist selbstverständlich, denn seine Kreise verlängernd
beobachtet der Kolkrabe das Benehmen dessen, der
ihm kurz vorher, wie er wohl meinen mag, zu leichter

Beute verhelfen, seiir genau und das leiseste Misstrauen,
welches ihm durch eine Unvorsichtigkeit eingeflösst

wird, kann den Erfolg vollends verderben, oder zum
mindesten auf Stunden hinausschieben. Geht aber Alles
vor sieh, wie es soll, dann wird der Kolkrabe, nachdem
man einige hundert Schritte zurückgelegt, ebenso
plötzlich verschwinden, als er gekommen und bei der
Rückkehr zum Köder sicher in einem der Eisen seine

Lüsternheit bereuen , falls diese zweckentsprechend
angebracht und mit Laub oder Moos wohl verdeckt
waren.

Air dies, selbst das Benehmen des Kolkraben
in dem letztgeschilderten Falle, gibt ein sprechendes

Zeugniss für dessen ganz vortreftlieh entwickelte Sinnes-

organe und ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich

ihm unter den beschriebenen vier Vogelarten in dieser

Beziehung die Palme zuerkenne. Nach ihm rangirt der
See'adler und dann erst kommen die beiden Geier.

Wenden wir uns nun einem anderen hochinteres-

santen Gliede der bosnischen Ornis zu — dem Würg-
falken. Dieser edle, einst als Beizvogel hochge-

schätzte Raubvogel gehört in die Reihe jener Gattungen,

die in Folge ihres beschränkten Verbreitungsgebietes

und ihrer Seltenheit in weiteren Kreisen fast gar
nicht und auch unter den Fachmännern nur wenigen
genau bekannt sind, weshalb ich mir erlauben will,

hier eine eingehendere Schilderung seines, in der

Regel falsch beschriebenen Federkleides einzuschalten.

Gleich nach dem Ausfallen aus dem Ei erscheint

der junge Vogel, der etwa die Grösse einer Lerche
hat, durch den grossen Schnabel und die unverhält-

nissmässig stark entwickelten Fänge äusserst possierlich

;

ersterer erscheint schwarz, letztere sowie die Augen-
liderränder schmutzig bleigrau, die Iris sehr dunkel-

braun, fast schwarz; der Körper ist mit dichtem weissen,

an den Spitzen grauen Flaume bedeckt. Nach etwa
14 Tagen, wenn der Vogel die Grösse einer Wachtel
erreicht hat, beginnt das Gefieder zu schössen und ent-

wickelt sich mit ziemlicher Rascbheit, so dass der

junge Falke im Alter von 5 Wochen nur noch am
Kopfe und unter den Flügeln einige Dunenflocken

trägt und nach 6—7 Wochen als vollends ausgefiedert

und fiugbar zu betrachten ist, wenn auch selbstver-

ständlich die Federn noch nicht ihren vollen Reifegrad

erreicht haben. Die Färbung ist nun folgende: Die

Haupttärbe des Gefieders erscheint auf der Oberseite

dunkel uussbraun, beim Weibchen stets etwas heller

als beim Männchen, bei welch' letzterem auch die
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Zeichnung schärfer markirte Contouren trägt. Der Kopf
ist fahlbraun, hier und da mit weissen, rostbraunen

Flecken; die Federn des Rückens zeigen etwa 2 Mm.
breite bellbraune Federränder. (Portsetzung folgt.)

lieber Scolopax rusticola.

Vou A. Baron Kotz.

(Schluss.)

Dieser Vogel kam immer erst in der letzten

Octoberwoche und blieb bis zum Eintritt rauher Zeit,

oft bis in die ersten Novembertage.
Man entschuldige meine auf Vorstehendes basirende

Hypothese, dass diese Schnepfe in den polnischen und
russischen Sumpfen im Dünagebiet zu Hause sei,

welches ich mir als das Schnepfeneldorado vorstelle,

wo Terrain, Nährverhältnisse, Ungestörtlieit durch Cultur

und deren Träger, continentales Klima diesen Vogel

ganz besonders gedeihen lässt.

Interessant müsste es sein , in Ostgalizien Beob-
achtungen anzustellen, dort muss diese Schnepfe durch-

ziehen.

Sehr variabel ist das Erscheinen unserer Schnepfe
der Menge nach in der jährlichen Reihenfolge. Obwohl
mit Recht behauptet werden kann, dass ihre Zahl sich

in den letzten 3U Jahren auf etwa ein Dritttheil reducirt

hat, lassen sich doch gegendweise grosse Unterschiede

in der Ergiebigkeit der Saison feststellen.

Ich will mir dies insofern erklären, dass, abgesehen
von den nicht gleichbleibenden Verlusten, die Scolopax
rusticola in ihren Winterquartieren und am Zuge er-

leidet, von dem Einflüsse, den das Wetter auf das Ge-
deihen der Brut nimmt, der Character des Frühjahres

ihr Wanderprogramm sehr moditicirt. Ist das Frühjahr
mild, dann bleibt die Schnepfe in Gegenden, die sie

im Gegenfalle meiden muss. So erfuhr ich es in Sieben-

bürgen, im Böhmerwalde. Waren die Berge und Wälder
bis Mitte April schneefrei, so war der Frühjahr- und
Herbstzug gut und waren weit mehr Schnepfen zur

Brutzeit auszustossen, als wenn, wie dies in solchen

Beigen nicht ungewöhnlich, der Boden noch durch Frost

geschlossen war.

Ende April beginnt die Schnepfe ihr Brutgeschäft.

Viel klüger als die Scharrvögel weiss sie ihren Nist-

platz zu sichern und mehrmals dort beunruhigt, noch
ehe sie Eier trägt, verschwindet sie von diesem Orte.

Mit Vorliebe wählt Scolopax nicht allzu dichtes

Holz zum Brutorte. Erlen-Parcellen zieht sie, falls der

Grund nicht nass ist, dem Nadelholze vor. Im Herbste
rückt sie, nur durch das Wetter gedrängt, nach Süden.

Ist dies anhaltend schön, so verweilt sie oft recht

lange an einem Einfallsorte, der ihr convenirt. Ich habe
an günstig situirten Plätzen die Wahrnehmung gemacht,
während der ganzen Zugzeit Schnepfen zu haben und
habe sie nicht geschossen. Andere Jahre schoss ich an
diesem Orte die Schnepfen bald nach ihrem Erscheinen
ab, suchte aber bis zum Eintritt des schlechten Wetters
meist vergeblich nach neuen Ankömmlingen. Mag dies

letzt Gesagte im Widerspruche stehen mit meinen früher

erwähnten Notizen über den Zug in Siebenbürgen, so

liegt die Erklärung wohl in der speciell günstigen Lage
mancher Terrainstrecken, wo zu überwältigende grosse

Bergketten, die bereits Schnee tragen, jede Schnepfe
bestimmen mögen, vor diesen zu rasten. Ist diese An-
sicht nicht stichhältig, sicher ist es doch, dass eine

Wetterkatastrophe viele Schnepfen vor und noch mehr
nach bringt.

Noch will ich anlässlich der in Aussicht stehenden
Jagd-Campagne mich hieniit an alle Vogelfreunde wenden
und sie bitten, allorts, soweit der einzelne Machtkreis
reicht, dem Schnepfenfang mit Laufdohnen, den ja

selbst das Gesetz ahndet, nach Kräften zu steuern.

Diese Erbeutungsart ist weder jagdgemäss, noch honett
— sie fordert doch mehr Opfer als die waidmännische
Jagd und wird diesen edlen Voeel schliesslich ausrotten.

Auch sind Laufdohnen eine gefährliche Klippe für

alle im Wald passirenden Schai-rvögel , namentlich
Birkhennen fangen sich oft, der Rebhühner nicht zu, er-

wähnen, die ganz blind gegen Schlingen sind.

Jäger und Ornitliologen mögen Hand in Hand
gehen, um Scolopax rusticola für unsere Nachwelt zu
erhalten.

Sitzuiigs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen -Congresses,

(Fortsolznng.)

Professor Borggreve: Ich glaube, wir müssen
die Sache heute und hier vorzugsweise von der ganz

direct praktischen Seite auffassen.

Or/. ävaSöv TirjX'yAni^jy.vi-q, sl? xoipavo? eatw heisst es

bekanntermassen schon bei Homer. Bei den Wissen-

schaften gilt die aristokratische Verfassung. Wir müssen
hier Einen haben, der die ganze Sache in die Hand
nimmt. Zunächst haben wir jetzt ins Auge zu fassen:

Wer soll Obmann sein, der die ganzen Beobachtungen
sammelt? In welcher Sprache sollen die Beobachtungen
gesammelt und redigirt werden? Für Deutschland ist

ein Obmann bereits gegeben in der Person unseres

jetzigen Präsidenten, Herrn Blasius, der ja fürDeutsch-

land bereits Beobachtungen sammelt. In welcher

Sprache? Da wäre offenbar die französische, welche

in der Tliat eine AVeltsprache ist, geeignet. Anderer-

seits haben wir aber gerade in Oesterreich einen aller-

höchsten Protector gefunden, welcher es wünschens-
werth macht, dass Wien der Sammelpunkt sei, dass

hier Alles organisirt werde. Ich würde nun bean-

tragen, dass zunächst darüber abgestimmt werde, ob
der Obmann ein Franzose sein soll, und dass die ein-

zelnen Beobachtungen aus den einzelnen Ländern in

die französische Sprache übersetzt und dort redigirt,

oder ob der Obmann in Wien seinen Sitz haben soll

und die Beobachtungen in deutscher Sprache publicirt

werden sollen.

Die Frage muss ferner entschieden werden, wie

weit das Netz ausgedehnt werden soll. Herr Professor

Hayek scheint mir in dieser Beziehung etwas san-

guinisch zu sein. Es ist richtig, dass durch die Jesuiten

und die Consulate die Beobachtungen sehr weit aus-

gedehnt werden. Aber, meine Herren, genaue Beobach-

tungen , wie sie für diesen Zweck hinreichen , dürften

wir bei den Consulaten und Jesuiten nicht überall

finden. Wenn wir sie finden, können wir sie dankbar

benützen. Aber zunächst interessirt uns der Continent

und insbesondere die nördliche Hälfte der alten Welt.

Beobachtungsstationen verfolgen in erster Linie wissen-

schaftliche Zwecke und in zweiter Linie Aufklärung

über Zugsverhältnisse. Für diese ZugsVerhältnisse kommt
doch zunächst nur die nördliche Hälfte der alten Welt

in Betracht. Ueber den Aequator hinaus gehen nur

wenige Arten und zufällig. Aber ich möchte auch
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nicht gerne, dass die Beobaclitungsstationen principali-

ter in erster Reilie nur auf Europa ausgedehnt würden,

wie ein Herr vorhin sagte. Sibirien müsste und könnte,

als unter russischer Regierung stehend, sehr leicht

hinzugezogen werden. Bekanntermassen stammt ein

grosser Theil der Wandervögel, die bei uns durchziehen

und in Afrika überwintern, aus Sibirien.

Weiterhin möchte ich einige Punkte noch be-

rühren, die sozusagen nur eine Anregung für das zu bil-

dende Comite geben sollten.

Ich schlage daher, damit etwas mehr als bisher

geschehen ist, geschehe, Experimente zu diesem Beliufe

vor. Wenn ich noch nicht zu weit mit meiner Zeit

vorgeschritten bin , will ich als Beispiele zu diesem

Behufe ganz nahe verwandte anführen. Die Dohle
bewohnt den ganzen nordwestlichen Theil unseres alten

Continents und ist ein ausgeprochener Zugvogel. Es
scheint nun zweifellos, dass die Dohle nicht weit weg
nach Süden zieht. Ganz nahe verwandte Vögel sind

die Raben, und die Nebelkräben zeigen ein ganz anderes

Verhältniss. Bei diesen Vögeln muss man aus den
bisherigen Beobachtungen schliessen, dass sie weit süd-

licher ziehen. Ich bitte daher, dass in dieser Bezie-

hung Experimente gemacht werden, welche man wohl
nicht Thierquälerei nennen kann. Es dürfte wohl keine

Schwierigkeiten haben, dass zum Beispiele in einzelnen

Landestheilen, nehmen wir Steiermark als Beispiel,

einzelnen Vögeln die Jlittelzehe abgeschnitten würde.
Wenn ein solcher Vogel dann geschossen würde , so

würde man wissen, welchen Weg dieser Vogel genom-
men habe. Das dürfte wolil keine Vivisection im böse-

sten Sinne genannt werden.
Staatsrath Kadde: Meine Herren! Mit Bezug

auf das Arrangement von weit ausgedehnten Beobach-
tungsstationen , die dem Vogelzuge gelten, scheint es

mir am allerpraktisehesten zu sein, wenn wir die mete-
orologischen Beobachtungsstationen, welche bereits in

vielen Ländern der Erde in grosser Anzahl existiren,

mit dazu verwenden würden, um Persönlichkeiten,

welche dort ansässig sind und welche auch immer
wissenschaftlich gebildet sein müssen, dafür zu interes-

siren, oder an besonders wichtige Plätze junge Leute,

welche Eifer für die Wissenschaft haben , welche,

wenn auch nicht reich , unterstützt werden , an solche

schon bestehende Institute hinschicken würden.
Es ist das um so praktischer, da gerade sämmt-

liche physikalischen Beobachtungen eben in solchen

Localitäten gemacht werden , namentlich Temperatur,
Windrichtung, was für den Zug der Vögel von grossem
Einflüsse ist.

Was Russland anbelangt, so gibt es ja für Russ-
land, vom hohen Norden bis in die entferntesten asiati-

schen Besitzungen, verhältnissmässig eine grosse Anzahl
von solchen meteorologischen Stationen , und ich bin

davon überzeugt, dass, wenn wir uns bloss auf ein

ganz kleines, Jedermann bekanntes Beobachtungsfeld
beschränken — ich lege darauf ganz besonderes Ge-
wicht — wir in der That auf diese Art auch wirklich

gut begründete und genaue Facta erreichen. Ich
habe seit mehr als fünfzehn Jahren mir die grösste

Mühe gegeben, an verschiedenen Localitäten des Kau-
kasus Beobachter zu finden an dem dort lebenden
lehrenden Pei-sonal, und habe die allertraurigsten Er-
fahrungen in diesei' Hinsicht gemacht. Es ist nämlich
in TiHis die Idee aufgekommen, eine kleine Natur-
forscher-Gesellschalt zu bilden. Ich will den guten
Willen der betreffenden Gründer der Gesellschaft, zu

der ich nicht gehört habe, gar nicht ableugnen; aber
eine Gesellschaft braucht geistige Fonds und braucht
materielle Mittel. Wenn aber dieser geistige Fonds
und diese materiellen Jlittel fehlen , dann ist das zur

Welt gebrachte Kind ein todtgeborenes, ein im besten

Falle hectisches. So ist es auch in dieser Gesellschaft

gegangen. Diese Gesellschaft hat auch ein Büchlein

in Druck gelegt.

In diesem waren Fragen gestellt, z. B. wann das

Eis aufgeht, wann Schnee fällt, wann Gewitter beginnt,

wann Erdbeben vorkommen, wann die Bäume aus-

schlagen , wann sie blühen u. s. w., und dann Vogel-

und Thiernaraen in lateinischer, russischer, tatarischer

etc. Sprache. Diese Büchlein wurden an mehr als

zweihundert Lehrer entsendet. Achtzehn davon kamen
in meine Hände. Viele sind von A bis Z ausgefüllt

Da kommen Dinge vor, die unser grüsstes Erstaunen
wachrufen müssen, so z. B., dass der Haussperling

in einem Orte am 13. März ankam, am 15. Mai Junge
hatte und am 18. September wieder fortflog.

Wir sollten uns auf gewöhnliche Beobachtungen
beschränken, die für uns eine Richtschnur bilden kön-

nen , auf die Beobachtungen , welche sich auf den

Storch , auf den Kranich , auf die Wachtel namentlich

beziehen. Die Wachtel ist ein ausgezeichnetes Object

zur Beobachtung, welches in der Küche eine so bedeu-

tende Rolle spielt und deshalb viel gesucht und beob-
achtet wird. Wir sind leicht im Irrthume , wenn wir

alle Vögel beobachten würden, und im Vortheile, wenn
wir uns begnügen , an existirenden meteorologischen

Beobachtungsstationen die gewöhnlichen Species zu

beobachten.
(Bravo ! Bravo !) (Fortsetzung folgt

)

II. Sectiou. Populäre Ornithologfie.

Eine Fasaiien-Jagd an der Persisch-

Russischen (irenze.

(Fortsetzung und .Scblusa.)

Wir fanden den Besitzer des Hauses — einen
Perser — und drei seiner Weiber atif einem Teppiche
vor dem Eingange des Hauses sitzen. Der Mann war
ein kleiner Pächter, und da gerade Feiertag war, hatte
er Nichts zu thun. Nikita, der ein wenig Persisch
sprach, erzählte ihm, dass ich Tausende von Meilen
hergereist sei, um ein paar Vögel zu schiessen, was
die ganze Gesellschaft höchlichst zu ergötzen schien,

und in kürzester Zeit waren wir alle sehr heiter, vor-

züglich Dank der Brandy-Flasche, welche ich meinen
beiden Gefährten überlassen hatte. Die Perser ver-

schmähten den Branntwein, und baten um ein bischen

Thee, denn ich ihnen sofort gab. Die Frauen rochen

an ihm, hatten viel über ihn zu sagen, und da wir

siedendes Wasser beischafi'ten, hatten wir bald ein

wohlschmeckendes Gebräu fertig, und Ueberfluss an

fetter Büft'elmilch, um sie demselben zuzugiessen. Es
wurden frische Teppiche herausgebracht, auf dass ich

mich niedersetzen könne, und diese armen Leute er-

wiesen mir jede mögliche Freundlichkeit, und waren

über mein Abschiedsgeschenk von einen Rubel hoch
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erfreut. Die Weiber waren entschieden hübsch und
hatten unverhüilte Gesichter; sie zeigten grosses

Interesse für meine Flasche, mein Messer u. s. w. und
erkundigten sich durch den Dolmetsch nach deren Ver-

wendung.
Erquickt brachen wir wieder auf, und der erste

Vogel, den wir erlegten, war eine Ralle, die wir auf
einer kleinen Lichtung im Walde aufstöberten. Hierauf
fügten wir zwei weitere Hennen unserer Jagdbeute bei,

und nachher jagten wir einen geflügelten Hahn durch
volle 20 Minuten, und verloren ihn endlich in sehr

dichtem Gestrüppe. Wildschweinfährten sah man überall

;

Rehe waren ofl'enbar in Menge vorhanden, aber ausser
den Fasanen und gelegentlichen, sehr scheuen Holz-
tauben, sah ich keine Vögel, obgleich ich scharf aus-

lugte. Um 6 Uhr waren wir alle sehr müde, und so

begaben wir uns nach dem AVagen. Auf dem Wege
lenkte Nikita nach einem, einige 20 Ellen vom Pfade
abliegenden Dorngebüsch ab, und als er es erreicht

hatte, flog ein Paar Vögel auf, das er durch einen

geschickten Schuss aus beiden Läufen herabholte. Er
erzählte mir, dass er die letzten fünf Jahre hindurch
stets an diesem eigenthümlichen Orte, der nicht mehr
als 20 Quadratellen messen konnte, Vögel angetroffen

habe. Unsere Gesammtbeute betrug 8 Paare, von denen
7 Hennen waren. Viele geflügelte Vögel gingen uns
verloren, theils weil wir nur einen Hund hatten, theils

wegen der Undurchdringlichkeit des Dickichtes. Dass
so wenige Hähne aufgestöbert wurden, befremdete
mich, da wir des Morgens so viele balzen hörten. Wir
waren entsetzlich durstig und hatten nichts zu trinken,

bis ein Wagen knarrend durch den Wald daher kam, von
zwei geduldigen Ochsen gezogen, deren Treiber mir
für einige Kupfermünzen zwei riesige Wassermelonen
verkaufte. Die kühle Frucht stärkte uns dermassen,
dass ich den Vorschlag machte, die Nacht im Walde
zuzubringen, und ein Wildschwein aufzutreiben. Der
Jäger ging sehr bereitwillig auf meinen Vorschlag ein,

zu grossem Verdrusse des dritten Mannes, der lahm
und verdriesslich war, und sich nach Hause sehnte.

Wir machten ein grosses Feuer an und Hessen ihn

neben demselben schlafen, und um 7 Uhr Abends be-

gaben sich Nikita und ich nach einem frisch gepflüg-

ten Felde am Waldrande, auf welchem wir zahlreiche

frische Spuren von Wildschweinen bemerkt hatten.

Daselbst angelangt nahm jeder von uns seinen Stand
hinter zwei Bäumen, etwa 200 Ellen von einander

entfernt; mein Genosse stiess ein zerhacktes Stück

Blei in den Lauf seines alten Vorderladers, und ich

lud meine Pürschbüchse mit zwei Hackblei-Patronen.
Die Nacht war schön. Der Mond Hess, sowie er

herauf kam, die Schatten phantastische Gestalten an-
nehmen; wilde Katzen oder irgend ein Leopard heulten
fürchterlich, die Schakale bellten und erhielten von ihren

sympathisirenden Freunden von Meilen weit her Antwort,
so dass ich um das Wachbleiben keine Sorge zu haben
brauchte. Wildschweine kamen krachend durch den
Wald, aber obgleich ich viele hörte, sah ich doch Nichts,

ausser einem listigen, kleinen Schakal, der so leise hinter

mich heranschlich, dass ich ihn erst in einer Entfer-

nung von 10 Ellen hörte, obgleich mein Ohr wohl daran
gewöhnt ist, den geringsten Laut aufzufangen. Wir
beobachteten einander ein oder zwei Minuten lang und
dann durchblitzte den kleinen Bettler plötzlich der

Gedanke, dass nicht Alles geheuer sei und er schoss

davon, ein geisterhaftes Geheul ausstossend. ich hätte

ihn leicht erlegen können, aber da mein Sinn nach
einem Wildschwein stand, schenkte ich ihm das Leben.
Um 11 Uhr wurde mir das Ding zu langweilig und
ich gab das Signal zum Aufbrache. Aber ich erhielt

keine Antwort; so setzte ich meine steif gewordenen
Beine in Bewegung und ging auf die Suche nach
Nikita; ich fand ihn fest schlafend unter seinem Baume.
Er schwor, er habe bis jetzt gewacht und 7 Wild-
schweine auf einige Ellen Entfernung gesehen, bevor
er jedoch nur seine Augen ordentlich öffnen und seine

Flinte aufnehmen konnte, seien sie im Walde ver-

schwunden. Langsam lenkten wir unsere müden Schritte

nach dem Wagen, schirrten die Pferde an und wurden
bald über die Gebirgswege heimwärts geschüttelt. Ich

schlief während der ganzen Fahrt und wurde erst

wach, als wir vor meiner Behausung anhielten. Sechzehn
Fasanen auf drei Flinten, nach 24stündiger, wirklich

mühseliirer Jagd, wird einem englischen Jäger als eine

armselige Beute erscheinen, der seine Vögel beinahe

zu Hunderten zu zählen gewöhnt ist; aber diese Vögel
sind schwerer zu erlangen, als die zu Hause und ich

glaube, man wird einen Schuss auf einen Fasan, wenn
derselbe nach einer Stunde geduldigen Jagens endlich

aufgestöbert wurde , höher veranschlagen, als einen

nach einer halben Stunde in einem behaglichen Winkel
daheim, in wohl gedecktem Stande abgegebenen.

Ausser einem angenehmen Jagdtage lernte ich

noch, dass eine schwere Pürschbüchse nicht die beste

Waffe zum Fasanenschiessen in dichtem Gestrüpp sei.

(Tlie Field.)

III. Section. G-eflügfel- und Taubenzucht.

Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
(Fortsetzung.)

Das Hinwegnehmen aus dem Neste muss stets sehr

präcise zur selben Stunde stattfinden. Wenn auch
unser Bundesgenosse über keinen Chronometer verfügt,

ist er darum nicht minder an die Zeiteintheilung ge-

bunden , und ist einmal seine Stunde gekommen , so

veranlassen der Hunger, das Bedürfniss, ein Staubbad
zu nehmen , und andere, noch unwiderstehlichere Be-

dürfnisse, die man errathen mag, dass er sich hin und
her wirft und das Nest zu verlassen trachtet, zum
Schaden der Eier , welche man zerbrochen oder be-

schmutzt vorfindet.

Man trage daiier Sorge dafür, die Bruthenne
täglich zur selben Stunde vom Neste zu nehmen. Vor
Allem wollen wir die nöthigen Vorkehrungen treffen.

Dieselben bestehen hier aus Folgendem : Zuerst

einem gedeckten Platze oder Winkel, gehörig mit

trockenem Sande, Asche oder Staub für das Bad ver-

sehen, eines der gebieterischesten Bedürfnisse der

Hühnervögel.
Ferner: 1. aus einem kleinen, mit folgendem

Futter gefüllten Troge : Gerste während der heissen

Jahreszeit, Korn, Buchweizen, Hafer, Brodkruraen zu

kühler Jahreszeit; 2. aus einem tiefen Teller, der

einen aus in Milch geweichtem Brod, Kleie und gehack-
tem Salat verfertigten Teig enthält. Als Getränk
frisches Wasser, wenn man will, mit einer kleinen Zu-
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gäbe von Wein oder Aepfelwcin; den feinen Kiessand

nicht zu vergessen , der den Hühnervögeln zur Ver-

dauung so nöthig ist.

Wenn die Henne , deren man sich bedient , eine

ausgeiieiiene oder wilde Henne ist, wird es gut sein,

dieses Futter in einem Miistestall oder an einem ge-

schlossenen, in Halbdunkel gehaltenen Orte zu verab-

reichen.

Sind diese Vorkehrungen getroffen, so machen
wir uns daran, unsere Bruthenne, oder unsere Brut-

hennen, wenn wir die Züchtung in grossem Massstabe

betreiben, wie dies auf einem Meierhofe geschieht, von

den Eiern Avegzunehmen. Es ist eine gute Vorsichts-

raassregel , wenn num mit ihnen spricht, sobald man
den Brutraum betritt, und behutsam vorgeht, um zu

vermeiden , dass sie erschrecken oder aus Ueber-
raschung aufspringen , was den Eiern verhängnissvoll

werden könnte.

Aber bei unserer Lieblingshenne sind diese Vor-

sicht smassregeln überflüssig.

Horch! „Kottl kott! kott!" Sie spricht zu ihren

Eiern — so leise , dass man es kaum hört , aber —
sie spricht zu ihnen, das gute Tliier, in ihrer süssesten

Hühnersprache, als ob sie sie anhören und ihr ant-

worten könnten. Es ist darauf zu wetten, dass sie sie

befragt und ihnen antwortet. Wie sehr liebt sie sie

bereits

!

,Komm', meine gute Henne , du musst Hunger
haben; komm', mein Kind, ich werde deine Eier be-

hüten; gleich sollst du sie wieder bekommen."

Und sorgfilltig heben wir unseren Bundesgenossen
hinweg , indem wir ihn zugleich bei den Flügeln und
den Füssen packen , um uns zu versichern, dass sie

keine Eier mit sich fortträgt, was gute Bruthennen
oft thun.

Ein kleines Eiderdunenkissen , im Bereiche des

Nestes hinterlegt, dient uns zum Zudecken der Eier

während der 20 bis 25 zum Ausruhen bewilligten

Minuten , im Falle , dass es kalt geworden sein sollte.

Wenn die umgebende Lult lau ist, lasse man das

Nest unbedeckt
,
jedes Ei braucht solche , um seinen

Luftvorrath zu erneuern.

Unterdessen nehmen unsere Bruthennen , welche

man, wenn sie zahm sind, zusammen auf einen Rasen-
platz setzen kann , ihr Staubbad , essen , trinken und
raufen sogar manchmal miteinander, besonders während
der ersten Tage.

Einige bleiben träge auf dem Platze, auf welchen
man sie niedergesetzt hat. Diese muss man anfeuern

und sie zwingen, ihie Schläfrigkeit abzuschütteln. So
ist es unerlässlich , dass unsere Hiltstruppen wähi-end

der ganzen Zeit ihrer Erholung unter Autsicht bleiben.

Man rauss vermeiden, dass sie zum Neste zurück-
kehren , bevor sie gemistet haben, nachsehen, ob ihr

Kamm nicht blass sei und ihi-e Excremente über-

wachen.
Gewisse Individuen haben Mühe, der Versuchung

der Wegnahme von den Eiern zu widerstehen, es wird
daher gut sein, stets eine Ersatzbruthenne, die man auf
Probeeiern sitzen lässt , für

vorräthig zu halten.

Wenn eine unserer Bruthennen schmollen sollte

und die Eier nicht mehr annälime oder erkrankte,

ersetzen wir sie sofort durch die überzählige Henne
und suchen in unserem Hühnerhofe einen Ersatz für

diese.

unvorhergesehene Fälle

Wir sagten , man müsse die Excremente über-

wachen. — Hat diese Henne den Durchfall V Wir las-

sen sie ein wenig in Wein oder Aepfelwcin geweichte
Brodkrume verschlingen und ersetzen den weichen
Teig durch Körner, dann nehmen wir sie zweimal täg-

lich von den Eiern weg, bis sie geheilt ist. Im ent-

gegengesetzten Falle könnte sie nicht 24 Stunden lang

an sich halten; ihre Eier wären beschmutzt und das

Nest verpestet.

Wenn dieser kleine Unfall sich ereignen sollte,

darf man nicht zögern, das Nest zu wechseln und mit-

telst eines mit lauem Wasser befeuchteten Schwammes
die beschmutzten Eier sorgfältig zu reinigen. — Diese
Vorsichtsmassregel vernachlässigen, hiesse sich der
Gefahr aussetzen, dass der Embryo durch Verpestung
zu Grunde gehe oder mindestens seine regelmässige

Entwickelung gefährdet und er zum Krüppel werde.

Denn es wurde nachgewiesen , dass ein localer,

auf einen Theil der Schalenoberfläche beschränkter Ein-

fluss, zur Ursache einer partiellen Missbildung bei dem
Embryo werden könne, indem er die Entwickelung der,

der beschmutzten oder verstopften Partie des Eies

entsprechenden Organe stört. Es entstellt dann eine

Hemmung der Entwickelung auf einer Seite und ein

Uebermass derselben auf der anderen.

(Fortsotzung folgt.)

Wie kann man die Hühiieilialtiuig in

Städten einträglich niaclien?

(Fortsetzung.)

Die Hühner fressen ihn für den Anfang oft nicht

gerne, gewinnen ihm aber bald Geschmack ab. Mau
kaufe womöglich stets die beste französische Sorte.

Man soll nie gemischtes Köi-nerfutter nehmen,
denn die käuflichen Mischungen sind in der Regel sehr

theuer und enthalten von Gerste und Hafer mehr Spren
als Körner, sowie verschiedene andere Samen, von

geringem Werthe, die sonst kaum gekauft werden
würden. Besonders pflegt auch viel Jlais dabei zu

sein, welcher für Hühner in der Gefangenschaft nicht

zuträglieh ist. Streut man die Körner zwischen Stroh,

so gibt man den Hühnern willkommene Gelegenheit,

Bewegung zu machen und sie werden im Winter schon

Früh Morgens nach den verstreuten Körnern suchen,

statt frierend am Gitter zu stehen, um ihr Frühstück

zu erwarten. Die Körner und das Mehl muss man im

Grossen kaufen, denn beim Kaufen im Kleinen lässt

man nur dem Kornhändler einen Theil des Rein-

gewinnes. Wenn eine Mühle in der Nähe ist, bezieht

man am besten das Mehl direct aus dieser, wenn dies

aber nicht der Fall, so wird der Bäcker einem wohl

gerne den benöthigten Vorrath mit seinem Mehle vom
Müller kommen lassen und wenn man zu einem reellen

Kornhändler geht und ihm zu verstehen gibt, was man
für Korn braucht, so wird er gewiss zum möglichst

billigen Preise eine gute Waare liefern. Dass diese

schwer und süss sei, sind die Bedingungen, auf welche

man zu achten hat. Wer nach der angeführten Weise
füttert, dem werden seine Hühner wohl gedeihen. Wem
aber zwölf Hühner in der Woche, den Durchschnitt

vom ganzen Jahre genommen, auf mehr als 74 kr.

zu stehen kommen, dessen Wirthschaft ist keine gute,

denn er füttert dann zu theuer.
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Kohlensaurer Kalk und Steinchen
sind wichtige Zuthaten zum Futter der Hühner. —
Austernschalen, die man für eine Kleini<;keit oder auch
gesclienkt leicht bekommen kann, behandelt man in

der Weise, dass man ein bestimmtes Quantum dersel-

ben mit einer gleichen Menge ungelöschten Kalk um-
gibt und diesen mit so viel Wasser besprengt , als

nöthig ist, um ihn zu löschen; dann bedeckt man das

Ganze mit reiner Erde oder mit gesiebtem Strassen-

kehricht, der möglichst viel Kies enthält. Durch das

Löschen des Kalkes wird alle den Austernschalen
anhaftende organische Substanz zerstört, ohne dass

jene etwas von den in ihnen enthaltenen chemischen
Bestandtheilen verlieren , wie dies beim Rösten noth-

wendig der Fall ist. Nachdem man die Austernschalen
so zwei bis drei Standen hat stehen lassen , entfernt

man sorgfältig die Erde , denn sie sind nun geeignet,

in der alsbald anzugebenden Weise den Hühnern ver-

abreicht zu werden. Der übrig bleibende Kalk kann,

so weit er rein ist, zum Tünchen und Reinigen des

Stalles und Auslaufs , zur Bereitung von Kalkwasser
u. s. w. verwendet werden.

Um Kalkwasser zu bereiten, wirft man eine Hand
voll Kalk in ein irdenes Geschirr, iüllt dieses mit
Wasser, rührt es auf und stellt es dann bei Seite, bis

sich die festen Bestandtheile zu Boden gesetzt haben
imd giesst dann das klare Kalkwasser zum Gebrauche
auf, wäiirend man das Geschirr neuerdings mit Wasser
auffüllen kann, so lange noch ungelöster Kalk darinnen
bleibt. Man kann bei der Bereitung des Kalkwassers
nicht fehlen, da 800 Theile des gewöhnlichen Wassers
nur einen Theil Kalk auflösen. Wenn man dem W^asser
Zucker zusetzt , so wird die Lösung von giftiger Wir-
kung, da der Zucker bewirkt, dass eine viel grössere
Menge von Kalk sich löst.

Die Austernschalen zerschlägt "man hernach in

kleine Stückchen mittelst eines Hammers auf einer Eisen-

oder Steinplatte , die auf eine untergebreitete Sack-
leinwand gelegt werden, um die kleineren Stückchen
nicht verloren gehen zu lassen, welche man gelegentlich

dem Mittagmahle beimengen kann.

Die Eierschalen kann man auch fast umsonst von
den Zuckerbäckern erhalten, die sie gewöhnlich weg-
werfen. Es ist am besten, sie in den Kochtopf für

das weiche Futter zu geben, und sie, indem man dieses

durcheinander mengt, zu zerbrechen.

Alter Mörtel und Kalkschutt soll immer , wenn
möglich, im Auslaufe aufgestreut werden. Man be-
kommt sie leicht durch die Maurer , welche oft froh
sind, den Schutt irgend wo ablagern zu können. Auch
soll man zerbrochene Töpferwaaren nicht wegwerfen,
sondern sie in kleine Stückchen zerschlagen, damit sie

von den Hühnern wie Kieselsteine zur Beförderung
der Verdauung verschluckt werden können.

Knochen werden von den Hühnern sehr be-
gierig verzehrt^ ein Zeichen, dass sie ihnen wohl
bekommen müssen. Sie enthalten phosphorsauren Kalk
und phosphorsaure Magnesia, kohlensaueren Kalk,
Eisenoxyd u. s. w., lauter für den Aufbau des Körpers
wichtige Substanzen. Man soll die Knochen auch
nicht brennen , sondern sie in kleine Stückchen zer-

brechen , und sie so, möglichst frisch, den Hühnern
geben.

Weichschalige Eier sind nicht die alleinige Folge
davon, dass man der Nahrung zu wenig Kalk zusetzt.

Sondern auch, wenn die Hühner zu fett werden, legen
sie Eier mit weichen Schalen. Diese Ursache ist leicht

daran zu erkennen , dass der Bauch fest und hart ist,

und man hilft diesem Zustande am besten ab, indem
man die Menge der Nahrung Verringert und dem Trink-
wasser Bittersalz zusetzt. Ein anderer häutiger Grund
für den genannten Uebelstand ist die Ueberreizung
durch Gewürze. Cayennepfeffer insbesondere bewirkt
ein vorzeitiges Eierlegen, und ist daher, namentlich
bei heissem Wetter , mit Vorsicht anzuwenden. Eine
regelmässige Fütterung ist von grosser Wichtigkeit
und die Hühner gewöhnen sich, wenn sie zu bestimm-
ten Zeiten gefüttert werden, an diese, und verlangen
in der Zwischenzeit keine Aveitere Nahrune:.

{Fortsetzung folgt.

Vereiiisaiigelegeiilieit.

Neu beigetretenes Mitglied.

Herr Siegfried Höpfner Edler v. Brendt,

Oeconom^ in Wien, III., Salesianergasse 22. (Durch

Dr. G. V. Hayek.)

S p r e c li s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaction keine Verantwortlichkeit ! Zweck des Sprech-
saales ist „die sachliche Discussion" wichtiger und
interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten
der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-
worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-
sendei- können indess aufWunsch verschwiegen werden.

Gollectiv- Anzeiger.
Jede darin aufgenommene Annonce, welche den Raum von 5 Petitzeilen (dreifach gespalten) niclit überschreilet, kostet ftir jede Einrücl<ung 20 Itr., für den Raum

bis zu 10 Petitzeilen ist 40 kr. zu entrieüten. Inserate grösserer .\usdelinung unterliegen dem allgemeinen Insertionstarife.

Amelseneler 1885er getrocknet per

100 Kilo fl. 150.—

Reis in Hülsen ital. per 100 Kilo

fl. 15.—

Mohair- Hirse per 100 Kilo fl. 7.—

Prima süssen Sommerrübsen, vor-

zügl. Qualität per 100 Kilo fl. 18.—

sowie alle übrigen Futter - Artikel

für in- imd ausländ. Vögel, liefert

•loi^er IVIatiiv
Cilli, Steiermark. (g7)

Welleiisittielie,
gut betiedert und zucbtfähig, P.aar C Mk. 50 Ptg.,
10 Paar 60 Mk., empfieblt

J. Gauser,
(i;4) BBKLIlSr, lilc.L-listrasse 123.

Kl. .Salon-Kakadu, ein richtiges Paar, brullu;;tig. zahm

fl. 40; WeissrolirsitticU Paar H. :0; Wellensittich

eigene Zucht, P.aar fl. 7; reinweisse Müvclien, eigene

Zucht, Paar fl. 10; detto (ielllbunte, Paar fl. C; ein

richtiges Paar Indigoünken fl. 10; Diamantfink fl. 10

;

Harllauhzeisig fl. O; Axeloteln jung. Paar fl. 2; und

vieles Andere liefert unter Garantie lebender Ankunft

die Aquarienhandiung von F. M. Fjudeis, Wien,

III., H.-luptslrasse 21. (51)

Nach Wien reisende Liebliatier, wenn auch nicht

Käufer, werden nm gütigen Ecsuch gebeten.
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1000 Stiiclt siliöne Reisfillkeil a Paar 1 (1.

20 lu-, stli«nrzk. Noniun a Pa.u- 1 ll .

Steinröthel, Mäninlion a 5 iL, Blandrossel

ä 10 tl., sehr viel lU-utlicli ^preilit-Mulc uml

sinpciule Grau- >iih1 Grünpapageien, orien-

talische Tauben iti.

In Taiiscii lu lime Raubvögel inul RaubtWere

grosser Gfttlung.

F. Ziwsa, Thicrliiindler in Troppau.

Hermann Pohl,

Mm KattariBEZüClterei
Wien, VI., W,illgasse 4ii.

.mi.ficlilt seine selbst iri/Jicliteteii Hob.1-

roller, sowie Käfige in jeiier Grlisse,

liriimürt in Wien und Berlin.

Preisliste frarics. ,;..,,

trr»iingcr>
h 3 ^.

tHrk,- Vi.;.'el, i 2 f^
£.. E.SO.

CfirACCPT* VnB«ri«che,niiB«iic>ic,Tlukowinaer, sieben-OpiUdoCif bürger, Kill H»gein«ii«ert & S &.

Orpheusgrasmücke,
Nachtigallen, -•"""";:.

Nachtigallgrasmticke ,,„ s.uck = -.

Spotten Sprachmei^ster, .Ä vS'Ii

Schwarzblatteln, ^ks^'ä^ ;i;^;Ä

F. W. SiU'hy, Jungbunzlau, Böhmen.
I'ieitiblüttcr grnlii

, bozüslifli derer mau sich gefälligst au Herr« Fritz Zeller. II., Untere Douau,strasse 13,

i3r^S©3r3-X3 ^veutleu wolle, erhalten durcli diese Faclizeitschrilt aussergewöhulicii grosse

Verbreitiiu" im In- und Auslände. ..Dieselben miisseu liiiigsteus Donnerstag bei Herrn Fritz Zeller eintretfen,

wenn sie Sounlag ersclieinen sollen."

^Zoologisch- etlmografisclies Export- GesdiälV

Carl V. Binder
Cairo Egypten. Poste Boite Nr. 8.

Zur gefälligen Beachtung
Auf „.ein« in Jon vorhor..el,on,l.„ Nunnnern .l.e.er BU.u.r ver,.,Teotlicl.te .Annonce be,ugnehmeD.l,

erlaube irli mir unter Anderem zunKcbst folgen. les GeflOgcl xu ollenren:

1,2 blaue Orive-ooeur, llabn S.ier Aprilbrvit
1,2 h^lle Brahma, Hahn S3er, Hennen S4er, llocli-

primil-Zuchl.tauim, durch scbi'.ne Ficur, »ehr

acbnife Ilulaieichnung, vonflulicbe Fun»- nnJ
MillelzebenhellederunK und ausgezeicbnele Pro-

ductivilÄt sich auszeichnend 60 Mark.

Der Hahn wird eventuell auch einzeln oder nur

mit einer Herne abpepeben.

0,2 helle Brahma, sler, Prima, per .Stflck . 15 M.

1,2 belle Brahma, s'>er .\prilbiut, hochfein, mit

prachtvoller l'u»«- u. Mittelzehcnbttiederung 30 M.

1 2 gelbe Oochln, llabn und eine Henne 81er,
'

andere Henne >3er, hochfein, mit vorzüglicher

Fuss- und Mittelzchenbeficdemng . . . . .^5 M.

Der Hahn wird eventuell auch einzeln oder nur

mit einer Henne, ebenso werden die Hennen
einzeln abgegeben.

ür. -A-.

Hennen »1er ,..• ,^' .'

1 2 goldbaMge Phönlxhühnor, Hahn und eine

Henne iMcr, ander.. Henne sler, hochfein 100 M.

Der Hahn, bellgoblfarben, im vorigen Jahre vom

Herrn Commercienralh du Roi in Draunschweii

bezogen, ist wunderschön, gleicht vollkommen

der »einerzeit den Dresdener Blättern fllr Oc-

liügelzuchi bolgcgebenen Abbildung da Roi'acber

hell60ldfarbij:er Phllnixbilbnor.

1 2 acbwaiz.. Phönixhühner, Sler, hochfein 100 .M

1,1 >cbwar/e Phönixhühner, S.'icr Jliirzbrui, rem
schwarz 30 M.

Verpackung gratis.

Porto zu Lasten des Riiufers.

I^v^laar in O-ent (Belgien)
Rne d'Akkergem 17. " •'

Alle CialliiiiKf»

Metall Vogelkäfige
in^be.'iondere solche gnnz eigener zwpckniässif^sier
Consiniciion und Aus.-^intniiicr, in verschiedenen
firüssen. Lickirt odor lil.mk.filrStubonvogel aller Art.
Küll^thchcben. Pnpa^eienstünder. Hndfliäuächen»
Erker fiir Mstk'trtjL-lien - Nislkiislt-bon . Tr^iusport-

käuten. FiiKer- uini Wasser-iiescbirre ftc.

S^^ Billig;ste Preise. ''£:S
Alleste des Orniibologi.sclien Ven-iiu-s in Wien Hegeo

bi-i mir zur An>irht auf.

Ig. Schmerhofsky's Wwe.,

®^K-^t^i^l^>K-->l^>r^K->t^K-->r5.'>l^-?U^M<->K-->l>-^t^>K-^^t«t^l^K-^K^t^^
¥

±
/l's
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±
±
±

±
±

t
t
±

S::^^ K I» r o ll I e 11 y. II V e r « II «• ll o 11 I» « I II ii li ii c r ii . T n ii It i- ii .' I c. '^33

Gicht, Rheuma und Nervenleiden
sind weit verbreitete und schmerzliche Leiden, und wird es deshalb allen derartig Kranken gewiss nicht unlieb sein, auf

ein Präparat aufmerksam gemacht zu werden, das nach langjähriger Erfahrung nicht nur momentan schmerzstillend,

sondern bei längerem Gebrauch auch dauernd heilend wirkt, ii:^' Es ist das vom k. k. Hoflieferanten und Kreisapotheker

Franz Johann Kwizda in Korneuburg erzeugte "a^^ä

Gichtfluid
und ist dieses Präparat nicht nur von vielen an dem erwähnten Uebel Leidenden mit Erfolg angewendet worden,

sonders es wird auch mit Vorliebe von Aerzten ordinirt. Dassell.e bewälnt »ich auch vortretri.cli i.ei Verrenkungen,

Steifheit der Muskeln und Sehnen. Blutunterlaufungen, Quetschungen. Unempfindlichkeit der Haut, ferner bei

localen Krämpfen (Wadenkrampf), Nervenschmerz, Anschwellungen, die nach lange aufgelegenen Verbanden ent-

stehen, hauptsächlich auch zur Stärkung vor und Wiederkräftigung nach grossen Strapazen, langen Marschen etc.

so wie im vorgerückten Alter und bei eintretender Schwäche.

Kwizda's Gichtfluid

±
\v

I

f

\v

Ut echt 2U beziehen durch fast sämintliclie Apotheken, e.. .-ins durch alle srii-seren Droguenhandlungen, «eiche zeitweise

/.. (Inrch die Provinz-Journ,ile veröffentlicht werden. — Um Verwechslungen vorzubeugen, bitten wir das P, T. Publicum, beim

t Ankauf dieses Präparates stets Kwizda's Gichtfluid zu verlangen und darauf zu achten, dass sowohl jede Flasche,

^ als auch der Carton mit obiger Schutzmarke versehen ist. I»r«'l« I Flasclie t 11. o. \\.

Ha-u-ptd-epct: I^reisapctlie^e ixi I2:=rrie-j.T=-crs-. :^^

±
% (K«" Itl I I t ll e I I u n )B e ii n ii den E r z e ii s •• r f r e « n «1 1 i e Ii s t erbeten. '^^ÜHS
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I. Section. Wissenschaftliche Ornithologfie.

Skizzen aus dem bosiiisclieii Vogellebeii.

Vortrag, gehalten in der Monatsversammlung
des Vereines am 9. Jänner 1885

von Ernst von Dabrowski.

(Fortsetzung.)

Die Schwungfedern erster Ordnung sind dunkel
schwarzbraun, an der inneren Fahne bis zur Jlitte mit
9 weissen, heil rostgelb überflogenen, iialbniondförniigen
Binden, von da ab mit 5 erbsengrossen, runden, dunkel
rostfarbigen Flecken gezeichnet ; die ziemlich stark ge-
bogenen, mit drei Binden und einem Flecke von
der vor angegebenen Färbung versehenen Schwung-
federn zweiter Ordnung sind in der Grundfarbe stets

etwas lichter; die Flügeldecken sind einfarbig braun,
hell gekantet, ebenso das obere Schwanzdeckgefieder.
Die Steuerfedern sind auf fahlbraunem Grunde an der
ausseien Fahne mit 9, auf der inneren mit 9 bis

10 grossen rostgelben, ovalen Flecken versehen , diese
Flecken erscheinen oft zu zwei oder drei zusammen-
geflossen, ja man findet Federn, die eigentlich keine

Flecken, sondern nur zwei die ganze Länge ein-

nehmende, unregelraässig wellenförmig begrenzte Strei-

fen tragen; dies kommt jedoch nur bei auffallend

schwachen weiblichen Individuen, sogenannten Nest-

hockern vor, die sich gerade bei den grossen Falken

ziemlich häufig vorfinden. Die Kehle ist rostgelb,

schwarz gefleckt, der ganze übrige Unterleib weiss und

rostgelb gemengt und mit grossen, unregelmässigen,

dunkelbraunen Flecken versehen, welche an manchen

Stellen, namentlich am Schenkelgefieder so grosse

Dimensionen annehmen, dass man fast geneigt wäre,

sie für die Grundfarbe zu halten ; das Steissgefieder

ist einfarbig lebhaft rostgelb. Die Unterseite der Flügel

ist ganz licht weissbräiinlich mit lichteren Flecken. Der

Schnabel ist schwarz, nur an der Wurzel und um die

Nasenlöcher bläulich, die Waclishaut schmutzig blau,

Fänge bleigrau, die Iris dunkelbraun.

Dies ist das Jugendkleid des Falco laniarius. Ich

unterlasse es absichtlich, hier eine detaillirtcre Be-

schreibung der stufenweisen Farben-Veränderung von

Mauser zu Mauser zu geben, und beschränke mich

bloss auf die Schilderung des Federkleides beider Ge-
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selilecliter im mittleren und Iiohcn Alter, trotzdem ich

Gelegonlieit hatte, diese Entwickelung an vier aus dem
Ilorbte genommenen Vögeln in allen ihren Stadien durch

naiiezu 5 Jahre zu beobachten. Ich tliue dies deslialb,

weil einerseits in der Ersclieinung eines freien und
eines Jahre hindurcii gefangen gehaltenen Vogels von

gleichem Alter selbst bei riclitiger Pflege des letzteren

stets namhafte DifJerenzen vorhanden sind, und an-

dererseits, weil mehr oder weniger alle Kaubvögel

theils durch den Einfluss des Standortes, theils durch

jenen der Indvidualpotenz sowohl in ihrer Färbung
überhaupt, als namentlich auch in der Zeit ihrer Ent-

wickelung sehr wesentlich variiren.

Beim ]\Iännchen des Mittelalters ist der Kopf
rostbraun, dunkel gestrichelt, der Nacken graubraun,

das Rückengelieder braun, dunkel aschfarbig gewölkt.

Die Färbung der Schwungfedern ist ähnlich wie beim
jungen Vogel, doch fehlt der rostgeibe Anflug auf

den weissen Querbinden und ebenso sind auch die

viel kleiner gewordenen runden Flecken lieiiter als

früher. Der Stoss ist fahlbraun ; von den ovalen rost-

gelben Flecken zeigen nur mehr die beiden an der Spitze

liegenden die frühere Ausdehnung, die übrigen sind

successive kleiner geworden und an der Wurzel oft

ganz verschwunden. Die Kehle ist weiss, schwaiz ge-

strichelt, der übrige Unterleib erscheint, mit Ausnahme
des reinweisscn Steissgefieders, schmutzig gelblichweiss

mit schmalen, spiirlich vertheilten, dunkelbraunen Längs-
Hecken ; auch auf den Hosen zeigen sich nur einige

sciimale dimkle Streifen. Die Unterseite der Flügel

erscheint fast weiss.

Das Weibchen mittleren Alters ist am Kopfe
braun, stark mit Hostgolb und Weiss untermischt,

welcir letztere Faibc am Halse und Kacken vorherrscht.

Das Rücken- und Flügeldeck-Gefieder ist fahlbraun,

hell gekantet, iihnlich wie beim alten Seeadler. Die
Steiierfedern sind im Ganzen genommen wenig ver-

ändert, doch sind die Flecken derselben lichter und
nie mehr verschwommen. Kehle, Brust und Bauch sind

rostgelb, letztere mit länglichrunden, dunkelbraunen
Flecken gezeichnet, die Hosen fast ganz dunkelbraun,

das Steissgefieder einfarbig rostgelb. Bei beiden Ge-
schleciitern ist die Iris kastanienbraun, der Schnabel
nur an der Spitze und am Zahne schwärzlich, sonst

hornblau; Wachshaut, Schnabehvinkel, Augenliderränder
und Fänge sind blau.

Im höchsten Alter ist beim Männchen der Kopf
licht rostbraun, das Rückengefieder graubraun, hell-

grau gewölkt; die Schwungfedern zeigen nur die

weissen Binden, die rostgelben Flecken sind verschwun-
den. Die Steuerfedern sind fahl braungrau, ohne jed-

wede Flecken, an der Innenfahne gegen die Wurzel
zu rostgrau überflogen. Die Kehle und die Unterseite

der Flügel ist reinweiss; dieselbe Färbung trägt auch
der übrige Unterleib, nur auf der Brust stehen einige

kleine, fahlbraune Flecken. Dieses Federkleid, welches
wohl W^ 1 f und M e y e r verleitet haben mag, den
Würgfalken mit Falco gyrfalco, respective mit dem
jungen Falco islandicus zu identifieiren, dürfte wohl
nur uralten Individuen eigen sein. Ich sah ein einziges

so gefärbtes Exemplar, welches im August 1882 am
Orlovac unweit Banjaluka erlegt worden war. Unter
den 14 Würgfalken, welche des k. k. zoologische Hof-
cabinet zu Wien in präparirtem Zustande besitzt, be-
findet sich keines, das die geschilderte Färbung in aus-
gesprochener Weise fragen würde. (Fonseuung folgt.

Beitrag zur Fortpflanzuiigsgescliichte

des Kukiiks.

Von Hermann Fournes.

Ueber dieses interessante Capitel, welches schon
so manchen Naturforscher beschäftigt und zu sorgfäl-

tigen Beobachtungen veranlasst hat , ist auch in dem
ornithologischen Centralblatt , herausgegeben von Pro-
fessor Dr. C a b a n i s und Dr. Ant. R e i c h e n o w,
die Rede gewesen.

Es ist dies um so erfreulicher, als im Volks-
munde darüber so manche Jlythe gangundgebe gewor-
den ist , dass es umsomehr Aufgabe der Ornithologen
wird, durch genaue und gewissenhafte Beobachtungen
das Wahre an der Sache festzustellen.

Wie leicht aber auch Männer vom Fache , wenn
sie nicht gänzlich unbefangen sind , sich täuschen las-

sen, iiat uns Herr Walter in einem, im October 1877
in genanntem Blatte enthaltenen , höchst schätzbaren

analogen Artikel erzählt.

Wün.schenswerth ist es daher, dass diese Beobach-
tungen auch ferner rege fortgesetzt werden , um so

manche , noch angezweifelte Thatsache endgiltig dar-

zulegen.

Ich schenke schon seit längeren Jahren diesem
merkwürdigen Vogel mit seiner eigenthümlichen Fort-

pflanzungsgeschichte die grösste Theilnahme, und ge-

statte mir nun, Einiges von meinen Beobachtungen hier

mitzutheilen.

Zunächst muss ich an eine Bemerkung anknüpfen,
welche Herr Walter in dem erwähnten Aufsatze in

Nr. 20 vom Jahre 1877, Seite 54, macht, und nach
welcher es dem geehrten Herrn Verfasser zweifelhaft

scheint, dass der Neuntödter (Lanius coUurio) bei seinem
wilden Temperament es sich gefallen lassen würde,
dass der Kukuk sein Nest mit einem Ei belege.

Ich kann nur bestätigen, dass echte Kukuk-Eier
in den Nestern des rothrückigen Würgers, — ich gebe
zu — sehr selten, gefunden werden.

Am 30. Mai 1875, Vormittags, fand ich in der

Umgebung Korneuburg's an einem mit vielem Gebüsch
und vereinzelten Eichenbäumen bewachsenen Berg-
abhange, in einem niedrigen Busche, ein Nest mit vier

Eiern des Lanius collurio, worin sich ausserdem zu

meiner Ueberrac-chung ein Ei des Cuculus canorus

befand.

Das Nest war nicht verlassen, denn die Eier

waren warm anzufühlen und das .Würgerweibchen sass

in nächser Nähe auf dem unteren Aste eines Eichen-

bäumchens.
In dem nämlichen Augenblicke, als ich an den

Busch kam, in welchem sich das Nest befand, flog

ein Kukuk nur wenige Jleter über meinem Kopfe hin-

weg, dem Thalgrunde zu; es war dies jedenfalls der-

selbe Vogel , welcher erst kurz zuvor sein Ei in dem
Würgerneste abgesetzt hatte.

Die in dem Neste des Würgers vorgefundeneu

Eier hatten gelblichen Grund, aschgraue Schalen und
grössere rothbraune Flecke und waren ziemlich klein,

da ihre Länge nur 20 Millimetei', die Breite 16 Milli-

meter beträgt.

Das Kukuk-Ei mass: 23 Millimeter Länge,

18 Millimeter Breite,

war auf grauem Grunde mit gelbbraunen Flecken und
Punkten gezeichnet und sonach mit den Eiern des Nest:

vogels nicht zu verwechseln. (Schiuss folgt.)



179

Sitziings-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(FortselzAing.)

Hofiatli A.B. Jl e y e r : Meine Herren ! Sie haben
den geehrten HerrnVorredner mit Beifall belohnt. Nichts-

destoweniger bedauere ich , mich seiner Ansicht nicht

anschliessen zu können. Ich habe mich mit der geogra-

phischen Verbreitung der Vögel, mit dem Zuge, der damit

zusammenhängt, eingehend beschäftigt. Ich habe im
zoologischen Museum in Dresden , dem ich vorzuste-

hen die Ehre habe, Einrichtungen getroffen, welche, wie

ich glaube, nur noch im Museum zu Brüssel vorhanden
sind. Wenn ich die Verbreitung der meisten Vögel,

besonders der Zugvögel, welche uns verlassen, auf einer

Karte darstelle, mit rother oder blauer Farbe, mit

rother, wann sie uns im Sommer verlassen, mit blauer,

wann sie uns im Winter verlassen , stosse ich auf die

allergrössten Schwierigkeiten. Ich sehe nicht so eine

grosse Schwierigkeit in dem Ausdehnen der Netze
über die ganze Erde , wie sie Herr G i g 1 i o 1 i und
Dr. F a t i o gesehen hat ; ich sehe auf der anderen
Seite keine Leichtigkeit darin, wie es der Herr Pro-

fessor v. H a y e k darzustellen suchte ; ich halte es

aber doch für angezeigt, eine Reihe von grösseren

Stationen zu errichten, von denen uns regelmässige

Beobachtungen zuo-iins-lich sind.

Der geehrte Vorredner hat vorgeschlagen , die

meteorologischen Stationen dazu zu benützen. Ich halte

dies nicht für praktisch. Wer sollte denn an diesen

Stationen im Stande sein, die Vögel, die beobachtet

werden, zu bestimmen? Die Vögel müssten also ge-

sammelt und nach Europa geschickt werden , wo sie

bestimmt werden könnten. Wir könnten also die meteoro-

logischen Institute höchstens dazu benützen , dass sie

Sammlungen, die geordnet und etiquettirt sind, an eine

Centralstelle einsenden.

Ich will hier ganz kurz ein paar Punkte der Erde
nennen, wo wir jedoch dergleichen mit Leichtigkeit

erreichen könnten. In Ost-Asien zunäclist Japan, wo

mehrere Professoren der Zoologie deutscher und anderer
Nationalität sich befinden; in China findet man sicher-

lich einen der Engländer , welche ja schon so viel

da.selbst in der Ornithologie geleistet haben
, der ein

solches Amt übernehmen könnte. In Slam ist, so viel

ich weiss, eine solche Persönlichkeit ebenfalls vorhan-
den, auf Java haben wir Herrn Dr. Vorder man,
welcher eine Reihe von ornithologischen Abhandlungen
veröffentlicht hat, in Australien Herrn Ramsay, in

Neuseeland Herrn B u 1 1 e r und Andere. Wir haben
also auf diesem Theile der Erde eine Reihe von Leuten,
die zubereitetes Material einsenden könnten, denn nur
dieses ist für uns von Bedeutung. In Capstadt wür-
den wir natürlich auch solche Persönliclikeiten finden,

für Amerika werden die Amerikaner soi-gen. Ich sehe
also nicht ein , warum wir uns bloss auf Europa und
einen Theil von Afrika beschränken sollten ; wir kön-

nen das Netz über die ganze Erde ausbreiten. Herr
Piofessor v. Hayek hat auch die Benützung der

Mithilfe der Jesuiten vorgeschlagen. Dies Hesse sich

gewiss gut durchführen. In Manila zum Beispiel

befindet sich eine vortreffliche meteorologische Station

dieses Ordens mit einem selbstregistrirenden Instru-

ment. Der Jesuiten -(Jrden wird uns also, allerdings

nur hie und da, unterstützen können. Wir werden auch
möglicherweise bei irgend einer meteorologischen Station

der Erde Unterstützung finden.

Im Grossen und Ganzen können wir uns jedoch
auf solche Institute nicht stützen. Ich fordere Sie

also auf, unsere Aufgabe nicht zu beschränken, son-

dern dieselbe so weit als möglich zu ziehen. Wir
werden mehr Material bekommen, ohne grössere Mühe
aufzuwenden. Die Schwierigkeit der Sache liegt in

der Sichtung und Beurtheilung des Materials , und da
handelt es sich darum

,
praktische Vorschläge zu

machen, wie eine Central-Commission einzurichten wäre.

Herr Dr. F a t i o hat eine ständige internationale

Commission vorgeschlagen. Dies ist eine ausserordent-

lich schwierifre Sache und ist dieser Vorschlag kaum
ausführbar. (Fovt^eizuiig folgt.)

II. Section. Populäre Ornithologfie.

Die auf der vorjälirigen OmithOlogiSChen Ausstellung in Wien seitens unsere.s Vereines

exponirteu englischen Farben-Kanarien, welche durch ihre Färbungen so berechtigtes Aufsehen

erregten, sind nun aus diesjähriger Brut in züchtungsfälligen Exemplaren zu nachfolgenden
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Die Pelikane.

Von E. Oustalet.

Mit ilirciu massigen Körper, ihren kurzen, mit

breiten Scliwiinnihiliiten versehenen Füssen, ihrem bieg-
i

saraen Halse, ilirem kleinen Kopfe, der gewohnlieh mit

einer Holle geschniüekt ist und nackte Wangen besitzt,

mit ihrem abgeplatteten, unverhältnissmassig langge-

streckten und unten mit einer, an dem Unterkiefer

aufgehängten, weiten Tasche versehenen Schnabel,

bieten die Pelikane einen ebenso seltsamen Anblick
wie die Schlangenhalsvögel. Uebrigens sind diese beiden

ornithoiogischen Gruppen mit einander verwandt. In

der That haben die Pelikane, wie die Schlangenhals-

vögel die vier Zehen durch Schwimmhaute verbunden
und gehören folglich zu der Abtheilung der Ruder-
füssler, welche auch die Tölpel und Scharben umfasst.

Während aber die Schlangenhalsvögel ausschliesslich

die neue Welt, Australien und die warmen oder

gemässigten Theile Asiens und Afrikas bewohnen, ver-

breiten sich die Pelikane bis über den Osten und
Süden Eui'opas, wo sie durch zwei besondere Arten
vertreten sind. Man wird daher auch nicht überrascht

sein in den Werken Plinius, Aristoteles und anderer

alter Naturforscher einige Stellen zu linden, welche
sicherlich auf diese, sowohl durch ihre bedeutenden
Dimensionen, als durch ihre äusseren Merkmale auf-

fallendeu Vögel Bezug haben.

Später, im Mittelalter, wurde der Pelikan als das
Sinnbild der Jlutterliebe aufgestellt, und wurde als

solches bald volksthümlich ; man begnügte sich nicht

damit auf den Aushängeschildern das Bild des
grossen, weissen Pelikans, der sich die
Seiten zerfleischt, um seine Jungen
zu nähren, darzustellen, sondern man legte dem
Vogel die rührendsten Tugenden bei und machte ihn

zum Helden einer Menge von Legenden, welche bis

auf uns überliefert wurden und deren Entstehung zu
ermitteln sehr schwer fällt. Bution behauptet, dass
diese Fabeln bei den alten Egyptern enistanden seien,

dass sie sich aber ursprünglich auf den Geier bezogen
haben, und durch zwei Kirchenväter, den heil. Augustin
uud den heil. Hyeronimus, auf den Pelikan übertragen
worden seien. Indessen scheint mir diese Erklärung
nicht sehr stichhältig, da der Geier durchaus nicht die

Gewohnheiten hat, welche man dem Pelikan zuschreibt
und ich würde lieber geneigt sein anzunehmen, dass
der Volksglaube auf einer irrigen Beobachtung beruhe.
Der Pelikan nimmt thatsächlich oft folgende Stellung
ein : er streckt seinen Hals aus und biegt den Kopf
stark herab, um mit dem Schnabel die Federn seiner
Brust reinigen zu können, hierauf hebt er den Kopf
wieder empor und scheint Schlingbewegungen auszu-
führen. Andererseits muss er, wenn er Junge hat, vor
denselben die Nahrung, welche er in seinem Kehlsacke

herbeigeschleppt hat, hervorwürgen. Konnte nun nicht

ein obertiächlicher Beobachter, der diese beiden Arten
der Bewegung, die mit einander nichts gemein haben,

combinirte, glauben, dass der Vogel, nachdem er mit

dem Haken seines Kiefers Stücke seines Fleisches

abgerissen hatte, dieselben in seinem Kehlsacke ver-

schwinden liess und sie hierauf noch zuckend der

Fressgier seiner Brut preisgab '?

An dieser ganzen Legende scheint übrigens nur

Eines wahr zu sein, nämlich die Liebe des Pelikans

zu seinen Jungen. Er begnügt sich nicht damit, ihnen

reichliches Futter zu bringen, sondern er bewacht sie

auch voll Zärtlichkeit und bedeckt sie bei Gefahr mit

seinem Körper, sich muthig den Hieben des Jägers

aussetzend. Diese Jungen sind übrigens nichts weniger

als schön : sie haben einen unverhältnissmassig grossen

Kopf, kurzen Schnabel, einen sehr kleinen, röthlich-

gelb gefärbten Kehlsack, einen nackten, wie blutig

aussehenden rothen Hals, einen kahlen, mit Flaum be-

deckten Scheitel von schmutzigweisser, graulicher oder

bräunlicher Färbung, den Körper mit einem ebenso

gefärbten Flaum bedeckt, der aber länger und in

Reihen angeordnet ist, die genügend weit von einander

abstehen, um die Haut sehen zu lassen; die Flügel

sind zu zwei Stummeln reducirt und die Füsse ange-

schwollen und blassroth gefärbt. Nach Verlauf einer

gewissen Zeit nehmen sie ein graues, auf dem Kopfe,

dem Halse und dem Vorderkörper in's Weisse, auf

der Rüekengegend in's Braune ziehendes Kleid an,

ihr Kehlsack entwickelt sich und ihre Füsse werden
schlanker und bekommen eine graue oder bräunliche

Färbung. Endlich, noch später, tragen die Jungen das

für ihre Art charakteristische Kleid, ein Kleid, bei

welchem im Allgemeinen das Weiss vorherrscht, wel-

ches aber in gewissen Fällen eine angenehme Mischung
von Weiss , Schwarz und Silbergrau zeigt. Dieses

letzte Kleid ist eine Eigenthümlichkeit einer amerika-

nischen Art, die unter dem Namen Molina's Pelikan

(P e 1 e c a n u 8 M o 1 i n a e) bekannt ist und die in Ciiile

und Peru lebt. Andere Pelikane, wie der röthlicbe

Pelikan (Pelecanus rufescens), der zugleich auf

den Philippinischen Inseln, auf dem continentalen

Indien und im tropischen Afrika vorkommt, und der

braune Pelikan, der Californien und die Küsten des

Mexikanischen Meerbusens bewohnt, haben die oberen

Partien des Körpers mehr oder weniger braun schattirt

und die unteren Partien weiss oder auf brauneui Grunde
weiss gestreift j die Mehrzahl der Arten jedoch, welche

man in zoologischen Gärten sieht, haben einfachere

imd mehr gleichartige Färbungen, So sind der gemeine

Pelikan (P e 1 e c a n u s o n o c r o t a 1 u s) und der Zwerg-
Pelikan (Pelecanus minor), welche sich von ein-

ander nur durch die Grösse imterscheiden und welche

nach der Meinung vieler Autoren nur einfach zwei

Spielarten ein und derselben Art bilden, mit weissen

Federn bedeckt, welche im Frühjahre dem Auge sehr

angenehme rosenfarbe Reflexe annehmen ; ein weisses
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Kleid, aber mit glänzenden und auf dem Rücken leicht

silberfarbigen Reflexen und mit gelber Sehattirung auf

der Brust, kommt aucii bei dem krausköptigen Pelikan

(Pelecanus erispus) vor; dasselbe Kleid endlich,

aber stärker mit Gelb versetzt oder durch schwarze

Flecken mehr auffallend gemacht, findet man bei dem
rothschnäbeligen Pelikan (Pelecanus ery t h ro r hyn-
chus) Nordamerikas und bei dem Brillen-Pelikan

(Pel e can u s p er sp i c illa t us) Neu-Hollands wieder.

(Fortsetzung folgt.)

III. Section. Geflügfel- und Taubenzucht.

Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
(Fortsetzung.)

,Zu der Zahl der Ursachen, welche ähnliche

Monstrositäten erzeugen, rechnet man einem Theile der

Schale anhängenden Schmutz, getrockneten Koth, von
einem zerbrochenen Eie herrührendes Eiweiss, einen

leichten Eindruck, einen Sprung, kurz Alles, was die

Einwirkung der mitgetheilten Wärme modificiren oder

irgend eine Störung im Kreislaufe der Flüssigkeiten

herbeiführen und die Communication des Inneren des

Eies mit der Aussenwelt unterbrechen könnte."

,Um sich über die Wirkung dieser scheinbar so

unbedeutenden Einflüsse Rechenschaft zu geben, über-

zog Stefan Geo ffro y Saint-Hilaire eine ziem-

lich grosse Anzahl von Eiern einer und derselben
Henne mit Firniss, wobei er Sorge trug, beiläufig zwei

Dritttheile ihrer Oberfläche unberührt zu lassen , und
unterschob dieselben einer Bruthenne^ zusammen mit

Eiern derselben Mutter, welche nicht präparirt worden
waren."

„Nach einigen Tagen wurde eines dieser Eier

von S e r r e s, der das Vorhaben seines Collegen nicht

kannte und auf das Vorhandensein des Firnisses auf

der Schale nicht achtete, geöffnet und untersucht. Er
bemerkte, dass dieses Ei einen Embryo enthielt, dessen

Rückenmark mehr angeschwollen, dessen Wirbelsäule
stärker und dessen Verknöcherungspunkte der Hals-

wirbel so von einander entfernt waren , dass diesel-

ben gänzlich den Charakter einer Spina bifida
zeigten."

„Drei andere aus diesen gefirnissten Eiern aus-

geschlüpfte Küchlein zeigten — im Vergleiche mit den
anderen Küchlein derselben Mutter — auffallende Ver-
änderungen der Oberkieferknochen.

"

Dieses Citat, welches ich anführen zu müssen
glaubte , um meinem Rathe eine Stütze zu geben,
dürfte den Beweis liefern , wie wichtig es für die der

Bebrütung unterzogenen Eier sei, dass ihre Schalen-

hülle stets im Zustande der vollkommensten Reinheit

und Sauberkeit erhalten bleibe.

Ich will noch von einem anderen Uebelstande,
dem die brütenden Hennen ausgesetzt sind , und dem
gegenüber die armen Thiere wehrlos sind, sprechen, von
dem Ungeziefer.

Die unter den Namen Federlinge, Milben, Hühner-
flöhe bekannten Thierchen sind eine der fürchterlich-

sten Plagen des Brutraumes, und ihr Auftreten sollte

mit der peinlichsten Sorgfalt überwacht werden. Jede
gemiethete Henne sollte vor ihrer Einführung in dieser
Beziehung den Gegenstand der strengsten Untersuchung
bilden.

Das Auftreten von Milben in einem Neste genügt,
um die Bruthenne zum Verlassen ihrer Eier zu be-
wegen

, manchmal auch , um sie auf dem Neste zu
Grunde gehen zu lassen. — Beim Beginne der Aus-

schlUpfungen muss die Aufmerksamkeit auf diesen

Gegenstand verdoppelt und bedacht werden, dass jede
einmal inficirte Schaar Küchlein so gut wie verloren

ist. In den Ländern , in welchen die Hühnerzucht
florirt , bezeichnet man die mit Ungeziefer behafteten
Küchlein als vergiftete Küchlein.

Leider ist „vergiftet" die richtige Bezeichnung.
Es wird daher immer gut sein, ein oder mehrere

Nester zum Ersätze vollkommen in Bereitschaft zu
halten, und vor Allem auch einen kleinen Vorrath von
Insectenpulver. (Fortseuung folgt.)

Wie kann man die Hühnerhaltung in

Städten einträglich machen?
(Fortsetzung.)

Wasser soll immer in reichlichem Masse vor-

handen sein und Morgens und Abends erneuert werden.
Man stelle es an einen schattigen Ort und so, dass

weder Regen noch Schnee hineinfallen können. Für
Tränken mit fliessendem Wasser bin ich dagegen ganz
und gar nicht eingenommen.

Das Trinkgeschirr soll so geformt sein, dass man
ihm auf den Grund sehen und dass man es mit der
Hand und einer Bürste vollkommen reinigen kann.
Geschirre mit fast senkrechten Wandungen sind beson-
ders passend.

Ein Theelöffel voll von der bei der Behandlung
der Krankheiten zu beschreibenden antiseptischen

Lösung mag jederzeit in's Wasser gegeben werden. Zur
Zeit, wo die Hühner am fleissigsten legen , ist es gut,

einmal in der Woche dem Trinkwasser ein Viertel

seines Quantums Kalkwasser beizumengen.
Man hat so vielfach Hühnerhiiuser von den ein-

fachsten Formen eines Schweinestalles bis zu förm-

lichen Prachtbauten beschrieben, dass es überflüssig

erscheint, darüber noch etwas sagen zu wollen und
es bedarf daher einer Rechtfertigung, wenn ich mein
Hühnerhaus schildere.

Nichts ist für die Ertragsfähigkeit der Hühner-
haltung von grösserer Bedeutung, als ihre Behausung
und es ist daher sehr unklug auf dieselbe zu wenig
Sorgfalt zu verwenden. Unzulängliche, enge Stallungen

werden der Herd verschiedener Krankheiten des

Geflügels, das im Naturzustande unter freiem Himmel
zu leben pflegt. Der Raum, den etwa ein Schweinestall

einnimmt, ist auch vollkommen hinreichend zur Auf-

stellung eines zweckmässigen Hühnerstalles, wie ich

ihn zu beschreiben gedenke, dessen Anschaft'ungs-

kosten, bei Befolgung der von mir für die Pflege etc.

angegebenen Regeln , in weniger als einem Jahre
zugleich mit den Auslagen für den Auslauf und die

Hühner selbst, durch den Ertrag von sechs legenden
Hennen zurüekbezahlt sein werden.

Ich will unseren Lesern daher manche Vortheile

verrathen, welche mir viel Zeit und Geld hätten

ersparen geholfen, wenn ich sie zu der Zeit, als ich
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Huhner zu lialten begann, gekannt hätte. Denn nach

dem, was icli darüber vorher gelesen liatte, wiisste ich

wolil, wie das Haus für meine Verhältnisse beschaffen

sein musste, aber nicht, wie ich mir das Jlateriale

besorgen könnte, um billig zu bauen.

]n den meisten Städten gibt es Leute, die ein

Geschäft daraus machen alte Häuser zusammen zu
kaufen, um sie niederzureissen und dann das Materiale

zu verwerthen. Bei diesen wird man sehr wichtige

Bestandtheile zum Stallbaue rinden, wie eine Thüre
von entsprechender Breite und genügender Festigkeit,

ein Fenster von massiger Grösse, damit im Winter
das Haus nicht zu kalt werde, etwa mit zwei Glas-
scheiben von je 14 Zoll Breite und Ü Zoll Höhe. Aus
einer Planke von etwa 10 Fuss Lange, 12 Zoll Breite
znd 1 '/j Zoll Dicke können die Hauptbalken und der
Thürstock geschnitten werden u. s. w. Für die Wiinde
nimmt man alte Zimmerbodenbretter oder noch besser

ist es für diesen Zweck in einer Fensterglashandlung
oder bei einem Kahmenhilndler sich grosse, flache

Kisten zu kaufen, welche für die Wände verwendet
werden können. (Fortsetzung folgt.)

VI. Section. Brieftaubenixresen.

Die IJricftaube,

deren Geschichte, Zucht . Pflege und Dressur nach
eigenen Erfahrungen für militärische, touristische und

allgemeine Zwecke gesammelt.

Von Moriz Widhalm.

(roiiseizuug.)

Wir beschreiben nun näher den eigentlichen Ein-
und Ausflug des Taubenhauses. Dieser Ein- imd Aus-
gang ist eine Art Kärig aus gutem Holz gebaut, in

der Länge von circa 100 Centimeter, Höhe 40 Centi-

meter und in der Breite 50—öO Centimeter. Die Seiten-

wände bilden Gitter aus starkem Eisendraht in einer

Entfernung von 2 Centimeter konstruirt. An der vor-

deren Seite hängen an einer einfachen Drahtweile Holz-
stäbe in der Breite von circa 1 bis 1'

,, Centimeter.

Diese einfache Vorrichtung, die lür den Laien umständ-
lich erscheinen mag, und Hn die sich die Tauben sehr

bald und leicht gewöhnen, bietet den grossen Vortheii

bei Wettflügen, dass die Taube nach ihrer Ankunft
sofort in Empfang genommen werden kann. Um den
freiwilligen Ausgang den Tauben bei Wettfliegen zu
verhindern, wird an der Aussenseite am Boden des

Ausfluges eine Leiste angebracht, so dass sich die an
der Welle senkrecht hängenden Holzstäbe nur nach
Innen bewegen können. Um nun auch das Taubenhaus
vor Katzen und anderen Raubgesindel zu schützen,

empflehlt es sich, das Anflugbrett dreitheilig an
Chanierbändern zu befestigen. Jeder Theil wird an der
unteren Seite durch eine Spiralfeder in wagrechter
Richtung gehalten. Diese Spiralfedern müssen in solcher

Stärke konstruirt sein, dass jedes einzelne Anflugbrett

dem Gewichte zweier Tauben leicht Widerstand leistet.

Sobald eine Katze oder anderes Raubzeug eines dieser

Anflugbi'etter betritt, so neii::t sich dasselbe in Folge
der bedeutenderen Schwere beinahe senkrecht herab,

und das betreffende Raubthier nimmt in Folge dieser

unverhofften Wendung Reissaus.

Solche praktische Ausflüge erzeugt Herr Albin
Hirsch, Tischlermeister, Simmering, Hirschengasse, wo
auch ein Mustertaubenhaus zur Ansicht bereit steht.

Zum Schlüsse sei noch der Futter- und der

Trinkgefässe Erwähnung gethan, die sich am besten

und praktischesten aus Zinkblech herstellen lassen.

In der nächsten Nummer bringen wir zur besseren

Veransehaulichung die Zeichnungen des Ausfluges, der
Futter und Trinkgefässe.

Zucht und Pflege.

Hat man nnn in solcher Weise, wie aus dem vor-

hergehenden Abschnitt ersichtlich, für einen gesunden
und zweckdienlichen Aufenthaltsorte der Tauben Sorge
getragen, so handelt es sich in erster Linie, das Tauben-

haus zu bevölkern. Die erstbesten, im Inseratentheile

angekündigten Thiere sofort ohne Erkundigung zu
acquiriren, wäre ein grober Fehler.

Denn es ist an und für sich im wahrscheinlich,
dass Jemand vorzügliche Exemplare abgeben wird,

urasomehr bedenklich ist es, von unbekannten Händlern
Stammtauben zu erwerben, da man weder Abstammung
und Fähigkeit kennt, noch auch erfährt, ob die Thiere
schon etwelche Reisetouren zurückgelegt haben.

Ist man nicht in der Lage von einem renommirten
Züchter das passende Zuchtmaterial erhalten zu können
und schenkt man Niemandem das Zutrauen reeller Be-
dienung, so bleibt nur der eine Weg offen, bei den
alljährlich mehrmals vorkommenden Versteigerungen

auf den belgischen Märkten sich von einem dortigen

Vertrauensmann die gewünschte Anzahl Brieftauben

besorgen zu lassen.

Uebrigens darf nicht unerwähnt bleiben , dass

jedem Älitglied des „Ornithologischen V'ereines", sobald

es die Verpflichtung eine Brieftaubenstation in seinem
Doniicile zu halten übernimmt, der unentgeltliche Be-
zug zweier Paare junger echt belgischer Brieftauben

frei steht.

Ueber die zuträglichsten Futtersämereien sind die

Jleinungen getheilt. Im Allgemeinen gilt Erbse wie

Wicke als das vortrefflichste Nahrungsmittel, selbst-

verständlich wenn diese Hülsenfrüchte im gesunden
Zustande sind. Als Leckerbissen gelten Hanf, Weizen,

Hirse, Linsen etc. etc. In manchen Gegenden füttert

man Bohnen, Jlais und Buchweizen. Hanfsamen darf

nur in geringen Quantitäten gereicht werden, da der-

selbe zu hitzig, dajregen zur Heckzeit sehr wirksam
ist. Schreiber dieses füttert immer nur gemischtes

Futter und die Thiere befinden sich recht wohl dabei.

Um das Wohlbefinden der Tauben noch zu erhöhen,

lege man ihnen in eine Ecke des Schlages ein Stück
Steinsalz, an dem sie zeitweilig picken. Ferner ist

darauf zu achten, dass die Tauben in ihrem Trink-

wasser nicht baden, weil das Wasser dm-ch die Ver-

unreinigung leicht in Fäulniss übergeht und hiedurch

schädlich auf die Gesundheit wirkt.

Wasser, dem man eine geringe Quantität schwefel-

sauren Eisens zusetzt, ist sehr zuträglich.

(Foi-täelzung folgt.)

Die Brieftaube.
Von ,,Old Belgian".

(Fortselzimg).

Ich will hier nun zunächst einiges über die zur

Erhaltung der Gesundheit der Tauben empfehlenswertlun

Massregeln mittheilen, wenn ich mich auch an dieser

Stelle nur kurz fassen kann. Folgender Fall mag bei-
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spielsweise zeigen, wie ein Liebhaber bei aller Sorge,

die er seinen Vögeln angedeihen lässt, sie dennoch zu

Grunde richten kann. Viele. der Tauben eines jungen

Sporstnian waren mit einem ansteckenden Catarrhe

behaftet und der Thierarzt hatte ihnen darum einen

kleinen Zusatz von Essig zum Trinkwasser verordnet.

Das Trinkgeschirr war eben aus Zink, welches vom
Essig aufgelöst wird und eine giftige Vei-bindung gibt

und so kam es, dass wenige Tage, nachdem man etwas

Essig dem Wasser beigemengt, die Tauben in Folge

von Metallvergiftung starben.

Ein anderes Mal vergiftete ein Liebhaber seine

Tauben , indem er ihnen gegen eine Halsentzündung
etwas Jlilch in einem Zinkgefässe verabreichte. Denn
auch ]\Iilch geht ebenso, wie Essig, Wein und über-

haupt jede Säure enthaltende Flüssigkeit, mit dem Zink
eine giftige Verbindung ein, indem es etwas von diesem

auflöst. Daher ist es wohl am rathsamsten, gar kein

Geschirr aus Zink zu verwenden, sondern nur solches

aus Thon oder Gusseisen. Viele noch unerfahrene

Leute wenden ölige Samen unrichtig an, indem sie

ihre Tauben wälu-end der ganzen Zeit der Wettflüge
mit Hanf, Eapssamen u. dgl. füttern, was alles erhitzende

Mittel sind, die man nur mit Mass anwenden darf. Es
gibt auch manche, welche viel Fleisch füttern, Es ist

aber durch die Erfahrung festgestellt, dass Tauben,
deren thierische Wärme durch erhitzende Nahrungs-
mittel gesteigert wurde, nicht nur für alle möglichen
Krankheiten leicht empfänglich sind, sondern während
der Flüge sehr von Durst leiden und viel kostbare
Zeit verlieren, indem sie zur Stillung desselben ihre

Reise häufig unterbrechen. Das am meisten empfehlens-
werthe Futter zur Zeit der Wettflüge sind zweifels-

ohne Bohnen und Mais : auch möchte ich Kichererbsen
anrathen.

Von manchen Anfängern im Brieftaubensporte

wird auch das Steinsalz in übertriebener Weise als

Würze gebraucht, indem sie von demselben stets ein

Stück im Kobel liegen haben, das sie täglich mit etwas
Wasser befeuchten, so dass die Tauben fortwährend
von dem ihnen so sehr mundenden Salzwasser naschen.
Zuviel Salzgenuss erzeugt eben Hitze bei den Thieren
imd hat bald Abzehrung zu Folge. Andererseits ver-

gisst man auf ein den Thieren sehr nothwendiges Ge-
sundheitsmittel, nämlich auf den phosphorsauren Kalk.

Dieser wird aber am besten in der Form von zer-

kleinerten Hühnereischalen dem Körper zugeführt,

welche bekanntlich aus kohlensaurem und phosphor-
saurem Kalk mit etwas thierischem Leim bestehen. Als
Abführmittel hat mir Herr Grooter folgendes Ge-
menge empfohlen : 2 Theile oder 6 Kilogramm alten,

trockenen Kalk, klein zerstossen, ein Theil oder 3 Kilo-

gramm alten zerbrochenen Ziegel, das gleiche Quantum
Eischalen, ein Liter Kalk oder ein Kilogramm Salz in

1 Liter V/asser gelöst, endlich eine Handvoll Anissamen;
das Ganze gut vermengt.

Nach der Zusammensetzung dieses Mittels zu
schiessen, kann es für die Tauben nur heilsam, leicht-

verdaulich und wohlschmeckend sein, und ich stehe

nicht an, es als von einem so ausgezeichneten Tauben-
kenner wie Grooter stammend, den Liebhabern zu
empfehlen, indem ich überdies auch glaube, dass es

billiger und besser als, die gebräuchlichen Salzstöcke

nebst irgend einer Sorte von mineralischem Gries ist.

Ich kenne einige Liebhaber, welche ihr Uebereifer

dazu brachte, ihre Schläge 365 mal im Jahre, d. i.

tagtäglich zu reinigen und die Tauben drei- bis vier-

mal des Tages zu füttern. Ich muss gestehen, dass
ich dies des Guten zu viel gethan finde, und dass

unter solchen Umständen der Liebhaber im wahren
Sinne des Wortes zu einem Sclaven seiner Vögel wird.

Ich war auch sehr erstaunt zu finden, dass Mr. Logan
diese Art der Wartung allen Anfängern in seinem
neuesten Werke über Brieftauben empfiehlt. Heftige

Leidenschaften pflegen aber nicht von langer Dauer
zu sein und man wird dann desto eher des Gegen-
standes derselben überdrüssio-. Auch das Vergnügen

. . . .

des Taubensportes soll mit weiser Mässigung betrieben

werden.

Eine andere unbestreitbare Thatsache ist es, dass

die Gewohnheit, den Tauben zu pfeifen, wenn man
sie füttern will, verwerflich ist. Eine Taube, welche
zu Hause an das Pfeifen gewohnt ist, geht leicht auf
dem Wettfluge verloren, denn wenn sie unterwegs
hungrig den Pfiff eines Landstreichers oder eines übel-

wollenden Liebhabers hört, lässt sie sich anlocken und
wird leicht abgefangen. Andererseits schreckt der

Pfiff jene Vögel, die nicht daran gewöhnt sind.

(Foi-tsetzuns folgt.)

-=tiOOfi=

Vereinsaiigelegeiiheiteii.

Die nächste Monats-Versammlung des Vereines
findet Freitag, den 9. October d. J., um 6 Uhr Abends,
im grünen Saale der kaisei'lichen Akademie der Wissen-
schaften, I., Universitätsplatz 2, statt. Gäste sind will-

kommen.
Tagesordnung:

L Mittheilungen des Vorsitzenden.
2. Vortrag des Herrn Hans von Kadich:

„I. Allgemeiner Reisebericht mit specieller Berück-
sichtigung der Umgebung von Mostar." (Mit Demon-
strationen.)

3. Mittheilungen von Seite der Anwesenden, gegen
vorherige Anmeldung des Stoffes bei dem Vorsitzenden,
und Debatte über Motive des Vortrages.

Neu beigetretene Mitglieder.

Herr Karl Klein, Anstreicher, Simmering, Haupt-
strasse Nr. 6G. (Durch Herrn M. Widhalm.)

Herr Franz Reif, Zimmermaler, Wien, VI.,

Mittelgasse 16.

Herr Alois Watzka, jubilirter k. k. Hofrath, in

Wien, IV., Heumühlgasse 6. (Durch Herrn Hans von
Kadich.)

Zuwaclis zur Büchersammlung.

Dr. R. Blas ins und Dr. G. v. Hayek. Ornis.

Internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie.

I. Jahrgang, 1. Heft. (Geschenk des internationalen,

permanenten ornithologischen Comites.)

S p r e c Ii s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaction keine Verantwortlichkeit! Zweck des Sprecli-

saales ist „die sachliche Discussion' wichtiger und
interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten
der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-

worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-

sender können indess auf Wunsch verschwiegen werden.
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Collectiv- Anzeiger.
Jede darin aufgenomraone Aunoncis wplchn den Uiuim von .'. I'cui/.mI. u (.tr.-iTaili i;--i.aii -n, m. I.i „uerschreilet, kostet für jede Elnrilckung 20 kr., für den Raum

bi-i zu 10 Potil7.eili'n ist -10 kr. zu pnlricliton. Inserate grü^serer Ausdetinunf; untorlieeeu dem allgemeinen Insertiouslarife.

1000 Stiiclt schöne Reisfinken ä Paar 1 fl.

20 kr, sfliwarzk. Noinieii :'i Paar 1 fl.,

Steinröthel, Mäiuxlicii ä 5 tl., Blandrossel

a III 11., sehr viel iloiitlicli s-preilifinli.- iinil

singciidf Grau- iiii'l Grünpapageien, orien-

talische Tauben < t<

In Tausch nehme Raubvögel iiml Raubthiere

grosser Gattung.

F. Ziwaa, Thicrhjiiidler in Troppan.

Kl. .Salon-K.ikadu. ein richtiges Paar, bruiluHtiK, zalim

n. 40; Wcissrohrsillicli Paar 11. 10; Wellensillioli

eigene Zuckt, Paar H. 7 ; reinwcisst! .MüvcUeii, eigene

Zucht, Paar ll 10; detto tiellllilinle. Paar fl. 0; ein

richtiges Paar IndigoUnkcn H. 10: IliamantUnk fl. lu

;

llartlaubzeisig II. U; Axeloteln jung. Paar fl. 2; und

viele« Andere liefert unter Garantie lebender Ankunft

die Aquarieuhandlung von F. AI. Fllldeia, Wien,

III., IIauptstrn««e 81. '.'•ll

Nach Wien rriseinle I.ieMiabrr. nenn anrli nirbt

Käufer, «erden lim giilisen Besiirh gebeten.

ClnrnCC Dt* ünp«rl"Clie, ttumtitelie ,ntikotTinaer, SiobOD-OpiUaaCl, l,Ur«,:r, gilt nififeniau-ert • S fl.

Orpheiisgrasmücke, («'•;"^"!;?s"^

Nachtigallen, "'"
"""".ri.'^'.'^^Sö!' ' ^ ^

Nachtigallgrasraücke ;,„ suck = ü.
I Spotten Sprachmei^ster, .S,'.' \"s=i

Schwarzblatteln, ri^ksö-s.': ."Ä'Ä

F. W. Suchy, Jungbunzlau, Böhmen.
PreltblHlter grnti«.

_. , bezÜKlioli (Icicr man sich geliilligst au Herrn Fritz Zeller. II., lutcre Douaiistrasse 13,i^^S^^^^^ wenilen «olle, erhalten durch diese Fachzeitschrift aussergewiihulich jrrosse

Verbreituuj; im In- und Auslaude. ..Dieselben niiissen l;in??steus Donnerstag; bei Herrn Kritz Zeller eintrefl'eu,

wenn sie Sonntag; erseheinen sollen."

.Zoologisch- GtlinogTafiselies Export - Gescliärt-

Carl V. Binder
Cairo Egypten, Poste Boite Nr. 8. (5.i)

Zur gefälligen Beachtung
Auf meine in den vorhergehenden Nummern dieser BiUtier verclVentlichte Annonce bezusnebmend

erlaube ich mir unter Anderem lunächst folgendes Geflügel zu offenren

:

1,2 blaue Creve - COeur, Mahn S.Ter
1,2 h»*ile Brahma. Ilabu 33er, Hennen S4er, Hocli-

priina-Zuchl«lainm, durch schiine Fienr, «ehr

scharfe llalszeichnung, vorzflgliche l'usa- und
itlinelzehenbetiederung und auKgezeichnole Pro-

ductivität sich auszeichnend 60 Mark.
Der Hahn winl eventuell auch einzeln oder nur
mit eini'r Htrue abgegeben.

0,2 helle Brahma, 81fr, Prima, per StIIck . lö M.

1,2 belle Brahma, s'ter Aprilbiut. bochfein, mit

prachtvoller Fu^s- n. Mittelzebenbefluderung 30 51.

1,2 gelbe Coohln, Hahn und eine Henne 81er,

andere llenue S3er, bocbfefn, mit vorzüglicher

Fusa- uud Mittelzehonbefiederung .... :'5 M.

Der Ilabn wird eventuell auch einzeln oder nur

mit einer Henne, ebenso vrerdeu die Hennen
einzeln abgegeben.

Aprilbrnt,

Hennen >Iei 35 M.

1.2 goldbaliige Fhönlxhühner, Hahn und eine

Henne S3er, an. lere Henne 84er, bochfein 100 .M

Der Habu, bellgobifarbeu. im vorijeu .labre vom
Herrn Commercienr.ath du Koi in iiraunscbwei.:

bezogen, ist wunderschön, gleicht vollkommen

der seinerzeit den Dresdener niiittern für Ije-

flllgolzuebt heicegelienen Abbildung du Itoi'scber

hellsoldfat\.i--<-r Phr.ui^lii.hner.

1.2 schwarze Phönixhühner, 81»r. hochfein 100 M.

1,1 schwane Phönlxhühnor, .
s'ier Mürzbrui, rein

scbwarz 30 Sl.

JDx. j^.

Verpackung gratis.

Porto zu Lasten den Kitnfer«.

^v^aar in G-ean-t (Belgien)
Rue d'Akkerg:em 17. (6.0)

.'\lle (•nt<iiiiK(>ii

Metall Vogelkäfige
insbesomltre solche ganz, i'iirener zwpckmji-i.'.icslHr

Cnnstniciion Uli 4 AuiKinttitne. in vei'SCiliedeneti
RrnssenJncktrt o<|pr blnnk.fürStubenvögel aller Art.

K»Q$:tischrlifn, P.ipnirpiensländer. Hadehäusrhen.
Erker f'»r Nistkürliclicn - NistküstcliPn . Transport-

küsten, Kiittor- im i W.t'.-jep-iJrschirre «n.

S^" Billigste Preise. 'löJ
Atteste des Ornitliologi.tclion Vert.-ines iu Wien liegen

bei mir zur Ansicht auf.

Ig, Sclimerhofsky's Wwe.,
(Gl Wi.li, VI . C.iiial^'.i^He 4.

$ &^' E " 1» ' " •• ' •' •• ' »• ^ «' 1- » 11 e ll t- 11 I) e I II ü ll 11 e I* n . T a ii li <• ii e I o. "=^33

±
f

Gicht, Rheuma und Nervenleiden
sind weit verbreitete und schmerzliche Leiden, und wird es deshalb allen derartig Kranken gewiss nicht unlieb sein, auf

ein Präparat aufmerksam gemacht zu werden, das nach langjähriger Erfahrung nicht nur momentan schmerzstillend,

sondern bei längerem Gebrauch auch dauernd heilend wirkt. (C^^ Es ist das vom k. k. Hoflieferanten und Kreisapotheker

Franz Johann Kwizda in Korneuburg erzeugte '^S}

Gichtfluid
und ist dieses Präparat nicht nur von vielen an dem erwähnten Uebel Leidenden mit Erfolg angewendet worden,

sonders es wird auch mit Vorliebe von Aerzten ordinirt. D.iss.-li.e bewälirt sich .ineli vortiviHicli ii.i Verrenkungen,

Steifheit der Muskeln und Sehnen. Blutunterlaufungen. Quetschungen. Unempfindlichkeit der Haut, ferner bei

localen Krämpfen (Wadenkrampf), Nervenschmerz, Anschwellungen, die nach lange aufgelegenen Verbänden ent-

stehen, hauptsächlich auch zur Stärkung vor und Wiederkräftigung nach grossen Strapazen, langen Märschen etc.

so wie im vorgerückten Alter mul ijei eintretender Schwäche.

Kwizda's Gichtfluid
ist echt '/.u l)ezielien iliircli fast .siimmtliclie Apotheken. ; -i-s amcli .lUe -rilssereii Droguenhandlungen .

welclie zeitweise

(liircli lue ProvinzJimni.ilc veröffentlicht werden. — Um Verwechslungen vorzubeugen, bitten wir das P. T. Publicum, beim

achten, dass sowohl jede Flasche,
nseiie I fl. ö. W.Ankauf dieses Präparates stets Kwizda's Gichtfluid zu verlangen und darauf zu achte

als auch der Carton mit obiger Schutzmarke versehen ist. I»reig I fit

Ha-u-p-td-epcl:: I^reisap etil.eise iir- I§:orrLei:i."b-J.rs'.

~ (K*r ^I i t t ll e i 1 M II sf e II n ii den Erzeuger f r e w 11 «I I I e li s t erbeten. -^33

®»t^»»t»»t^^t^-^t^^^.^t^-^i^-»t^-^4»^4^-^t^-^t^t^»^
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Skizzen aus dem bosnischen Vogelleben.

Vortrag, gehalten in der Monatsversammlung des Vereines am 9. Jänner 1885

von Ernst von Dabrowski.

(Schluss.)

Bei den weiblichen Individuen ist die Färbung
im hohem Alter im Allgemeinen jenem des mittleren

ähnlich, doch sind mit Ausnahme der gelblichen Un-

terseite alle früher rostgelben Parteien weiss, also auch

die runden Flecken der Steuerfedern. Bei beiden Ge-
schlechtern ist die Iris licht braungelb, der Schnabel

und alle Wachshauttheile sehr licht blau.

Trotzdem ich bei diesen zootechnischeu Momen-
ten vielleicht schon länger verweilt habe, als es mit

dem Thema meines bescheidenen Vortrages vereinbar

erscheinen mag, sei es mir dennoch gestattet, wenn
auch nur flüchtig, auf einen in pterylographischer Be-

ziehung hochinteressanten Umstand hinzuweisen, der

am Gefieder des Falco laniarius in prägnanter Weise

zu Tage tritt.

Die rostgelben Flecken der Steuerfedern sind auch

bei den männlichen Individuen anfangs so gross, dass

sie mitunter an der Spitze zusammengeflossen er-

scheinen ; später werden diese Flecken, die ursprünglich

fast gleich gross waren, an der Wurzel der Federn kleiner,

verschwinden dort nach und nach gänzlich, während

auch die gegen die Spitze zu gelegenen stufenweise

kleiner immer und undeutlicher werden und im höchsten

Alter endlich vollkommen verschwunden sind. Diese Uin-

färbungwäre an sich, wenn sie auch jedenfalls bemerkens-

werth ist, doch von keinem speciellen Interesse, wenn

sie nicht, abgesehen von der stufenweisen Aenderung

bei der Mauser, auch an der einzelnen Feder von der

Zeit an, zu welcher sie scheinbar ihr Wachsthum vol-

lendet hat, bis zu jenem Augenblicke, in dem sie natur-

gesetzlich als abgestorben ausgcstossen wird, vor

sich gehen würde. Dies ist, wie ich auf Grund ge-

wissenhafter und sorgfältiger Beobachtung behaupten

darf, thatsächlich der Fall und dieser Um.stand ist
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von hober Wiclitigkeit, da er nicht nur ein unanfecht-

bares Argument für die schon von C. L. Nitzst'li*) auf-

gestellte, seither vielfach angefeindete Uuifiirbungs-

theorie der Feder bietet, sondern auch iiuf eine

geradezu überraschende Analogie führt, welche zwischen

der Entwickelung der Feder und — jener der Ge-
weihe bei den Cervinen zu herrschen scheint. Dieser

Vergleich mag für den ersten Augenblick vielleicht

allzu kühn erscheinen, doch hoffe ich, bis zu einem

gewissen Grade wenigstens, seine Stichiiältigkeit nach-

weisen zu können, wenngleich ich, was hier betont

werden soll, keineswegs mit den folgenden Deduetionen

ein Gesetz aufstollen will, an dessen zutreffender Richtig-

keit ich zwar für meine Person nicht zweiHe, iür wel-

ches ich jedoch gegenwärtig keine vollgiltigen Be-

weise beibringen kann, da mir die Gelegenheit zu

den nothigen umfassenden vergleichenden Unter-

suchungen fehlt.

Die Geweihe der Hirscharten**) werden einer-

seits durch gi])felnde Autlagerung gebildet, indem iler

Bildungsstoff, das plastische Serum, unter dem Schutze

der Basthaut durch die, die Rosenstöcke in verticaler

Richtung durchziehenden Siiftecanälchen empordringt,

andererseits durch jene Stoffe, welche ihnen durch

das Periosteum zugeführt werden. Sobald das Geweih
vollkommen vereckt ist, beginnt die Stange in ihrer

Peripherie von der Rose nach aufwärts successive zu

verharten und die Basthaut, deren Function nunmehr
erloschen ist, wird durch das Thier abgestreift, gefegt.

Das Geweih hat sein Wachsthuin vollendet, ist jedoch

in diesem Zeitpunkt keineswegs als völlig ausgereift

zu bezeichnen. Das Innere der Stangen erweist sich

noch porös und infiltrirt, und erst nachdem die peripheii-

schen Theile vollkommen erhilrtet sind, beginnt die

Verkalkung und Verknöcherung auch im Inneren Platz

zu greifen, nicht aber wie bei den Aussentheilen von

der Basis gegen den Gipfel zu, sondern in entgegenge-

setzter Weise, so zwar, dass die Bildungssäftc am
Giplel am kürzesten, an der Basis dagegen am läng-

sten thätig bleiben.

Ziehen wir nun eine Parallele zwischen diesem

merkwüidigen Proeesse und jener Erscheinung, die

sich uns bei der Umfärbung der genannten Federn

zeigt, so lasst es sich wohl kaum bezweifeln, dass diese

die Consequenz eines analogen Prozesses sein muss,

da nur in einem solchen eine Erklärung der Umge-
staltung jener rostsrelben Flecken gefunden werden kann.

Es ergibt sich uns in dieser Beziehung etwa nach-

stehende Schlussfolgerung : Auch die Feder hat, wenn
ihr Wachsthum vollendet ist, den vollen Reifegrad nur

in ihren peripherischen Theilen erreicht, während im
Inneren noch Bildungssäfte vorhanden sind, die ihren

Einfluss auf die Färbung und Zeichnung der Feder
noch fortäussern. Diese Säfte trocknen gleichfalls vom
Gipfel gegen die Basis zu ein, bleiben somit an letzte-

rer am längsten thätig und aus diesem Grunde äussern

sie ihren im vorliegenden Falle auf die rostgelben Farb-

stoffe unbedingt verwischend wirkenden Einfluss hier

andauernder und nachhaltiger, als am Gipfel. Die neu

*) C. L. Nitzsch, System der Pterylographie, lir.sg. v. Bur-
meister. Halle 1840. 4. in". 10 Kupfertafeln. D. V.

**) Eine umfassende Schilderung der nachstellend skizzirten

Proeesse findet sich indem eben erschienenen Werke meines Vaters
Raoul von D' „Die Geweihbildung der europäischen Hirsch.irteu

mit specieller Rüclcsichtnahme auf physiologische, pathologische

und pathogenische Momente," Wien, C. Gerolds Sobn, 1?85,

gr. 4, m. 40 Tafeln. D. V.

entwickelte Feder gleicht in der ersten Zeit der eben aus-

gestossenen fast vollkommen, zur Zeit aber, zu welcher
auch sie gemausert wird , zeigt sie sich von der
früiieren wesentlich verschieden.

Inwiefern der geschilderte Vorgang mit den
bei anderen Vogelgattungen*) namentlich in der Paarungs-
zeit beobachteten Umfärbungen der Federn zusammen-
hUngt, die meistens durch das Auftreten eines trocke-

nen, abstreifbaren und bei todten Exemplaren nach
und nach verschwindenden Exsudates hervorgebracht
wird, lasse ich vorläufig dahingestellt sein, zweifle

aber nicht, dass sich auch hier eine weitere Analogie
im Sinne des Vorgesagten constatiren lassen wird. —

Der Würgfalke ist an geeigneten Orten, d. h.

in der Nähe der grossen Flüsse, in ganz Bosnien als

regelmässige Erscheinung zu bezeichnen, wenn er auch
allenthalben nur selten auftritt. In der Nähe des später

noch besprochenen Ortes Gornji Ser und ebenso bei

Priecanj Selo dürfte er bestimmt als Horstvogel zu

finden sein.

Wenden wir uns nun, nachdem wir die gefieder-

ten Räuber Bosniens beobachtet, einer friedlicheren Sippe

seiner Ornis, den kleinen Sängern zu. Bosnien ist über-

reich an ihnen — es ist eben noch kein Culturland.

Die gärtenreichen Städte, die von einem breiten Busch-

werkgürtel gesäumten Wälder, die lebenden Hecken,
die als wahre Landplage überall zur Abgrenzung des

Besitzthums und zur Abwehr des Weideviehes dienen —
all' diese Plätze bergen in reichster Fülle eine Welt
von Sängern.

An keinem Orte aber, den ich bisher kennen
gelernt, traf ich eine so grosse und vielartige Menge
kleiner Vögel, als in dem lieblichen Thale von Gornji

Ser und in der Nähe der von uralten Bäumen und dichtem

Gebüsch umgebenen Ruinen von Dragocan.

Gornji Ser, eine Art türkischen Badeortes mit

warmen, schwefelhaltigen Quellen, liegt an der Vrbas

etwa eine halbe Stunde von Banjaluka entfernt. Der
brausende, tiefgrüne Gebirgsfluss durchströmt hier ein

enges, tiefgelegenes, von hohen felsgekrönten Berg-

kuppen gesäumtes Thal. Am Ufer ziehen dichte Weiden-

gebüsche hin, stellenweise überragt von colossalen,

weitverzweigten Aspen, weiterhin wechseln bruchige

Erlenpartien mit üppig grünenden Wiesen, dann, wo
sich das Terrain zu heben beginnt, folgen niedere ver-

krüppelte Steineichen, abwechselnd mit undurchdring-

lichen, dichtverfilzten Brombeerbüschen und an diese

reiht sich, nach und nach immer stolzer, immer höher

und majestätischer jener herrliche Wald, den wir ja

schon von früher kennen.

Als ich zum erstenmal dieses Thal betreten, das,

ausgenommen eine kleine gegen Banjaluka zu gelegene

Partie, wo sich der Badeort befindet, nur selten be-

sucht wird, traute ich ob der überreichen Vogelwelt

meinen Augen kaum.
Schaaren von Bienenfressern Hessen ihr goldgrün

glänzendes Gefieder in der Sonne schimmern, durch

die Zweige der Weiden- und Erlenbüsche schlüpften

mit leisem kaum hörbaren Ruf die zierlichen, bei uns

kaum dem Namen nach bekannten Lasurmeisen ,
von

fern und nah tönte unablässig das Gurgeln der Turtel-

*) Z. B. bei Mergus merganser, Pelcanus onocrotalus etc.

Diese Umfärbungen der Federn, welchen innere Proeesse

zu Grunde liegen, dürfen nicht mit den durch äussere Einflüsse

hervorgebrachten cumulirt werden, wie sich solche am Brust-

nnd B.auchgefieder des Gypaötns barbatus, bei Haliaetus nlbicilla,

bei Milvus uiger etc. constatiren lassen. D. V.
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kühnem Fluge hoch oben im

tauben, die dort zu Tausenden vertreten sind, über die

Vrbas zogen, schillernden Schmetterlingen gleich, zahl-

reiche Eisvögel in pfeilgeradem, blitzschnellem Fluge

hin, das zierliche Volk der Uferschwalben schwebte

graciösen Flugs um ein Bruchufer, das wenigstens

dreissig seiner Familien barg und in den Lüften wiegten

sich mehrere Thurmfalken , bald rüttelnd , bald in

schwimmender Bewegung.
Schaaren von schwätzenden Dohlen, die in grosser

Zahl neben der Mauerschwalbe und dem Thurmfalken
auf allen Minareten Banjalukas nisten, kamen und gingen,

hin und wieder glitt eine Stock- oder Krieckente

pfeifenden Fluges über die Wasserfläche hin und aus

allen Büschen zwitscherte und schrie, schmetterte und
jubelte es — es war eine Scenerie, wie man sie wohl
nur an wenigen Orten finden dürfte.

Es war ja Frühling — die Zeit, wo auch im
Herzen des Vogels „Die Lieb' war aufgegangen!'

Der Eine wirbt im Dunkel der Büsche mit

schmelzenden süssen Lauten um der Minne Preis —
der Andere stumm, in

blauen Aether, jeder nach seiner Art.

Und unter den Ersteren war auch sie vertreten

in unglaublicher Zahl, sie, die alle Dichter preisen, sie,

die ihres Zaubers bewusst, nicht mit den anderen im
Sonnenlicht jubelt, die ihr Lied nur der Nacht anver-

traut, wo Alles ruht und nur ihr Herz noch wacht
und jubelt, wo es, von keinem rauhen Ton gestört,

auf den Strahlen des Mondlichts empor zum mächtigen
Himmel und tief in die Seele des Lauschers dringt —
rein, klar und voll, wie Glockenklang. — Es ist die

Nachtigall, die ich meine — nie habe ich den Zauber
ihrer Melodien tiefer empfunden, als in jenem welt-

fremden Thal, das so recht geeignet schien, die Welt
und sich selbst zu vergessen und für einen Augenblick
— der Natur anzugehören

!

In tiefem , ernstem Schweigen ruhet rings die

Wildniss der tausendjährigen Wälder, nur die Vrbas
murmelt in gurgelnden Tönen ihre monotone Weise
imd durch die alten Aspen zieht flüsternd, wie ahnungs-
voll ein leiser Hauch; — ober den zackigen Fels-

kuppen tritt der Mond hervor, er giesst sein geister-

bleiches Licht über die Wellen der Vrbas, über die

Kronen der Eichen, lässt seinen zitternden Strahl hinab-

dringen in das Gewirr zu ihren Füssen, lässt ihn

emporklettern an den schlanken Minareten der Stadt

bis zu den spitzen Dächern, die wie flüssiges Silber

herüberschimmern. — Die Frülijahrsnacht ruht auf
dem Thale mit all' ihrem hehren, unnennbaren Zauber!

Da dringt mit einemmale ein Ton lierüber wie
aus einer fernen, fremden Welt, leise ernst und schüchtern,

dann immer lauter, sehnender und voller, immer inniger,

flehender und heisser in wonnigen Jlelodien — dann
wieder leiser, ersterbend, kaum hörbar. — Oft hab'
ich sie dort vernommen, diese herrlichen Laute und
immer kamen mir dann Michelets erhabene Worte in

den Sinn

:

„Du musst sie hören in ihrem Walde, um etwas
von dem Wehen eines Geistes zu fühlen, der auch an
ihrem Theile geeignet ist, den grossen verborgenen
Gott zu offenbaren, der vor unseren Forschungen flieht.

Wie sehr die Wissenschaft sich auch bestrebt — sie

vermag stets nur den Schleier ein wenig zu lüften,

hinter dem er sich verbirgt. Ich schliesse die Augen

und fühle den Odem Gottes in der Frühlingsnacht, die

von den Stimmen der Nachtigall wiederhallt.

Horcht!
Die Melodie, welche in der Nähe nur ein zitternder,

glühender Aufruf an die Sinne ist, nimmt in der Ferne
durch die Luftwellen einen grösseren Character an, sie

wird schwellender, wird zu hinreissendem Gesänge, der
den Wald erfüllt.

Dort in der Nähe seht ihr nur das Nest und den
mütterlichen Vogel^ der des Kindes wartet, aber in

der Ferne wandelt das Bild sich um ; es wird die ewige
Nacht daraus , welche sich selbst feiert ; es ist die

Unendlichkeit der Liebe, die in allen lebt, in allen

singt ; es sind Brautlieder, die Dankesworte, welche
Erde und Himmel mit einander tauschen."

Mögen es mir meine verehrten Zuhöi-er verzeihen,

dass ich meinen schlichten Worten jene des grossen
Denkers angereiht; Michelet's heriliches und uner-

reichtes Werk möge Jedem, der dem Studium der
Vogelwelt neben trockener Wissen schaftlichkeit auch
eine freiere, idealere Seite abgewinnen will, ein ständiger

Begleiter, ein Brevier — die Bibel sein !

Ich habe früher, als ich von jenen Orten sprach,

die in Bezug auf den Reichthum ihrer Vogelwelt be-

sonders bemerkenswerth sind, auch die Ruinen von
Dragoöan genannt.

Hier tritt uns ein vielleicht noch reicheres, aber
weniger wohlthuendes Bild entgegen. Neben all' den
früher genannten Erscheinungen lärmen hier zahllose

Scliaaren von Elstern, ober den an das Buschwerk
anschliessenden Steinhalden schweben die Geier, nach
Beute spähend und in der Nacht mischt sich in den
Gesang der Nachtigall das Kreischen der Eulen, die

die gebrochenen Thürme der Burg umkreisen.

Dort war die Landschaft zwar ernst und übte

einen fast feierlichen Eindruck, aber sie war dennoch
lieblich ; hier, wo die Vrbas tosend und brausend,

kämpfend und wüthend durch ein enges, hochragendes
Felsenthor bricht, ist sie wild, traurig und düster.

Bosnien ist eben ein Land, das erst vor Kurzem
dem Urzustände entrissen ward, in welchem es unter

türkischem Joche Jahrhunderte verträumt hat. Darum
hat es Licht und Schatten scheinbar in grelleren

Nuancen aufzuweisen, als unsere auf dem Höhepunkte
der Cultur stehende, vom „Zeitgeist" durchwehte Heimat.

Und dennoch ist der Schatten kaum so tief, sein Licht

kaum so grell wie bei uns — wenn sie beide in ein

Herz fallen, das seine Liebe zur Natur bewahrt, dem
sie nicht fremd geworden im Getriebe der Welt, dem
sie nicht entartet ist zu einem unwahren, krankhaften

Gefühle. Bosniens herrliche Waldberge bieten reiche

Schätze für Jeden, der die Natur in ihrer ui-sprünglichen

Gestalt liebt, nicht in jener modernisirten Form, die

keine Natur mehr ist.

In diesem Lichte trachtete ich, meinen verehrten

Zuhörern ein flüchtiges Bild des Landes und seiner

Vogelwelt zu entwerfen, und wenn ich hiebei vergessen,

so manche kleine Mängel zu verzeichnen , die der

Culturmensch arg empfinden mag, so geschah dies aus

dem egoistischen Grunde, weil ich, als ich einmal tiefer

in die Mysterien dieses Landes eingedrungen war, jene

Mängel selbst vergass und weil ich hoffe, dass sie Jeder»1
gerne übersehen wird, der Bosniens Schätze zu erkennen

und zu heben weiss

!

-=5f^3«Z>f«=-
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Beitrag zur Fortpflanziingsgesehiclite des Kukuks.

Von Hermann Fournes.

(Schliiss.)

Von einem doppelt- oder abnorm gefärbten Wür-
ger-Ei konnte keine Rede sein und die cbaracteristi-

seben scbwarzbrauncn Punkte waren deutlicb wabr-

zunebmen.
leb babe im Laufe der Jabre viele Kukuk-Eier

in den Nestern inscctenfressender Vogelarten aufgefun-

den , aber eben nur dieses einzigemal ein solcbes in

dem Neste des Lauius coUurio, pflicbte daber Herrn

Walt er insoferue bei, als er ein solcbes Vorkom-
men als grosse Seltenheit bezeicbnet.

Nocb will ich erwähnen, dass auf dem bewussten

Bergabbange, welcher ungefähr eine Viertelstunde im

Umkreise hatte, ausser einigen grauen und schwarz-

köpfigen Grasmücken, auch nocb mehrere rothrUckige

Würger, zuweilen nur 30 Schritte von einander ent-

fernt, verträglich brüteten.

Wie ich aber bereits erwiihnte, konnte ich in den

Nestern der letztgenannten Art kein Kukuk-Ei mehr
auffinden.

Nach meinen Beobachtungen ist der Kukuk, ins-

besondere in den buschreicbcn Dunauauen der Um-
gebung Wien's, ein häufiger Vogel, was nicht Wunder
nimmt, da in diesen eine Menge Sylvien wohnen und
brüten, deren Nester ihm zur Wiege seiner Nachkom-
men dienen.

In den erwähnten Revieren belästigt er, insoweit

meine Erfahrungen reichen, vor Allem die Nester der

, Sylvia cinerea" (DorngrasmUcke), „Sylvia atricapilla"

(SchwarzkopiigeGrasii)ücke), „Sylvia hortcnsis" (Garten-

grasmücke), „Dandalus rubecnla" (Rothkeldchen), „Mo-
taciila alba" (Weisse Bachstelze); doch kann ich auch

interessantere Funde antühren.

So fand ich am 16. Mai 1875 in dem Neste eines

Sprossers (Luscinia pliilomela) ein weissgrundiges, grau-

braun geflecktes Kukuk-Ei , in Grösse 25 Millimeter

Länge und 18 Millimeter Breite, neben 2 Eiern des

Nesteigenthümers, während 3 Eier von Pliilomela zer-

brochen vor dem Neste im Grase lagen.

Das Kukukweibchen hatte also letztere herausge-

worfen, um für sein eigenes Platz zu machen.
Weiters fand ich am 5. Juni desselben Jahres,

eine Spanne weit von einem auf der Erde im kurzen

Grase befindlichen und sehr versteckt angelegten Neste

des Heuschreckensängers (Locustella naevia) , welches

mit 5 Eiern dieses Schwirrers belegt war , ein dem
vorerwähnten in Grösse und Zeichnung ganz gleiches,

aber zerbrochenes Kukuks-Ei.
Möglich, dass der kleine unruhige Vogel das

grosse Ei nicht angenommen und herausgeworfen hat.

Berechtigter ist aber wohl die Annahme, dass

der Kukuk sich in dem durch überhängendes Laub
verborgenen Schwirlnest nicht einbetten konnte, daber

sein Ei in der Absicht auf den Rasen absetzte , um
dasselbe im Schnabel aufzunehmen und sodann in das

Nest hineinzuschieben, bei diesem Vorhaben aber auf-

gescheucht und das Ei von dem abfliegenden Vogel
zerbrochen wurde.

Junge Kukuke habe ich in Grasmückennestern
wiederholt angetroöen, und im Vorjahre sah ich einen

etwa 8 Tage alten Kukuk in einem Neste der Sylvia

atricapilla, welcher sich mir durch seine Stimme (zissisi)

verrietli, und wie ich dann beobachten konnte, von den
Pflegeeltern gefüttert wurde.

Die Nützlichkeit des Kukuks
\'ei;tilguDg schädlicher Insecten , steht

wegen massenhafter

ausser Zweifel,

doch kann derselbe auch anderseits Schaden anrich-

ten , indem er, um sein Ei in fremden Nestern unter-

zubringen, viele Brüten kleiner, nützlicher

zerstört.

Vögel

-=«GK}«»-

SitzHiigs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen -Congresses.

Herr G r e u t e r - E n g e 1 : Ich betrachte die

Frage der geographischen Beobacbtungsstationen , wie
unser verehrter Herr Vorsitzender, Dr. B 1 a s i u s, in

organisatorischer Beziehung als eine einfache, hingegen
in Beziehung auf richtige Ausführung als eine sehr

schwierige , da es nicht leicht ist, die dazu geeigneten

und competenten Persönlichkeiten zu finden. Die Orni-

thologen im Allgemeinen sind nicht so zahlreich und
ihrer Sache kundig, dass man sich auf dieselben

verlassen könnte. Ich glaube, dass wir namentlich
gerade in der Sch^veiz uns auf Leute verlassen können
die Laien sind, zum Beispiel auf Geistliche, die nicht

allzu stark in Anspruch genommen sind , und die uns
schon sehr schönes und wichtiges Material geliefert

haben. Wir haben Liebhaber, die weitaus Wichtigeres
und Bedeutenderes leisten , als Gelehrte. Es dürfte

allerdings das Beste sein

fenden
diesen Gegenstand den betref-

Regierungen zu überlassen, die sieh dann an
die ornitbologiscben oder naturforschenden Gcsellschaf-

(FortscIzuDg.)

ten ihres Landes wenden , welche ohne Zweifel die

richtigen Personen schon herausfinden werden. Das
Ergebniss von diesen Beobachtungen wäre dann an

einen engeren Ausscliuss des Ornithologen-Congresses

zu senden. Die betreffenden naturforschenden oder

Ürnithologen-Vereine könnten diese Eingaben schon

sichten, damit der Ausschuss nicht allzuviel belastet

w^erde. Ich kann nicht genug die Ansicht von unserem

verehrten Herrn Präsidenten Dr. R a d d e empfehlen.

Stellen wir zunächst unsere Beobachtungstabellen an

einigen wenigen Fragen auf und geben wir dann von

Jahr zu Jahr weiter, dann haben wir den sicheren

und richtigen Weg eingeschlagen. Wenn wir viele

Fragen aufstellen , so werden wir viel langsamer vor-

wärts schreiten, als wenn wir einige specielle Fragen

aufstellen und diese sicher behandeln. Das ist meine

Ansicht, die ich wärmstens empfehle; wenn wir davon

abgeben, so werden wir erfahren , dass unsere Arbeit

eine ziemlich unnütze ist.
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Graf Dzieduszycki: Ich mixss die Herren

um Nachsicht bitten , da ich nicht in meiner Mutter-

sprache spreche. Ich bin ganz einverstanden mit unse-

rem Präsidenten , Herrn Staatsrath R a d d e , und
wollte eben dieselbe Bemerkung machen. In allen

grossen Zeitungen stehen Wetterberichte. Ich wäre nxm
sehr glücklich, wenn ich einmal auch über die Vogel-

welt und über den Vogelzug in Europa lesen könnte.

Ich glaube , dass diese Sachen und diese Beobachtun-

gen anzuknüpfen wären an meteorologische Stationen,

was nicht so schwer ist, wie es vielleicht auf den ersten

Blick erscheint. Die Herren an den meteorologischen

Stationen haben auch diese Beobachtungen zu machen
gelernt. Es sind immer junge Leute dabei, die, glaube

ich , diese ornithologischen Beobachtungen zu machen
im Stande wären. Ich bin der Ansicht , dass diese

Anknüpfungen und dieser Zusammenhang des Vogel-

zuges mit den meteorologischen Stationen von Wich-
tigkeit wären. Wir wissen Alle, dass das Wetter einen

sehr grossen Einfluss habe auf den Zug der Vögel,

und ich glaube, es wäre vielleicht nicht uninteressant

und sogar von Wichtigkeit, wenn wir in den Zeitungen
über den Zug der Vögel Aufzeichnungen hätten.

Wenn wir vielleicht wissen , dass der Storch jetzt da
und gestern dort war u. s. w. Ich glaube weiter, dass

das, was Hofrath Meyer ausgesprochen hat, sich

sehr gut zusammenstellen Hesse mit dem , was eben
unser Präsident beantragt hat, dass es desto besser ist,

je mehr Stationen wir haben. Ich möchte nur noch
auf Eines hinweisen , was von grosser Wichtigkeit ist,

nämlich auf die Beobachtung: der zufällig ankommen-
den Gäste, wie weit sie kommen, welchen Weg sie

nehmen. Ich möchte nur auf zwei Fälle hinweisen,

woran sich die Herren sehr gut erinnern werden. Im
Jahre 1869 kamen grosse Massen von Syrrhaptes
paradoxus. Es ist doch interessant zu wissen , wie
dieser Zug gekommen ist , was ihn verursacht hat

u. s. w. Im Jahre 1875 kam Pastor roseus in sehr

grossen Massen. Solche Beobachtungen wären doch
von Wichtigkeit, und ich glaube, dass an meteorologi-

schen Stationen, wenn sich Jemand daran gewöhnt hat,

solche fremde Vögel sehr bald erkannt werden wür-
den , und da diese Stationen mit einander zusammen-
hängen, so wäre es leicht, anzufragen, was für Vögel
das sind.

Baron v. Berg: Meine Herren! Ich möchte mir
erlauben, Ihre Zeit nur für wenige Minuten in Anspruch
zu nehmen. Ich glaube, dass wir schon weit vorge-

schritten sind, so dass wir endlich zu einem vorläufigen

Entschlüsse kommen müssen. Wir sind wohl Alle

darüber einig, dass Beobachtungen angestellt werden
sollen über den Vogelzug. Meines Erachtens wären es

nur wenige Punkte, worüber wir uns zu einigen hätten.

Der erste Punkt wäre der, inwieweit das Beobachtungs-
gebiet ausgedehnt werden soll, der zweite Punkt,
welche Vogel beobachtet werden sollen, und drittens,

was bei diesen Vögeln beobachtet werden soll. Wer
beobachtet, das findet sich ganz von selbst. Es
müssen geeignete Personen an geeigneten Orten
gefunden werden. Was den Geschäftsgang anbelangt,

so sollen sich in jedem Lande Beobachtungs-
stationen bilden, welche dann an eine Landes-Haupt-
station ihre Beobachtungsergebnisse abgeben. Die
Landes-Hauptstationen würden dann selbstverständlich

an eine Centraistation die in ihren Ländern gesammelten
Ergebnisse abgeben, und diese Centraistation würde
dann dieselben zu verarbeiten und zu publiciren haben.

Mein Antrag geht dahin, meine Herren, dass eine

Special-Commission gewählt werden soll, welche dem
Congress den Vorschlag macht über folgende Anträge:

1. Inwieweit das Beobachtungsgebiet ausgedehnt
werden soll;

2. welche Vögel beobachtet werden sollen

;

3. was von diesenVögeln beobachtet werden soll

;

4. wo die Centraistation errichtet werden soll;

5. wer dieselbe leiten soll.

Dr. L entner: Ich möchte nur für ganz kurze
Zeit die Aufmerksamkeit der hohen Versammlung auf

den Vorschlag lenken, die Con.sular-Functionäre und
die Consular-Stationen mit zu interessiren in Bezug auf

die Frage der Beobachtung. Es scheint mir nun dieses

auf einige Schwierigkeiten zu stossen, einerseits auf

Schwierigkeiten des internationalen Rechtes imd, wenn
ich vom österreichischen Standpunkt reden werde, der

Consular - Eintheilung und Organisation des inter-

nationalen Rechtes, insofern als die internationalen

Geschäfte, wenn sie obligatorisch sein sollen, auf

Statuten beruhen müssen, auf materieller und formeller

Reciprocität. Diese Consulate haben einen ungeheueren

Wirkungskreis und sind sehr überbürdet mit ihren

Angelegenheiten, und es würde sehr schwer sein, diese

Consulate über ihre Kräfte hinaus zu verpflichten.

Wir haben eine neue Consular - Bezirkseintheilung,

eine neue Jurisdiction erhalten, so dass die Con-

sulate kaum die nüthige Müsse und Zeit haben

würden, in Bezug auf diese Beobachtungen selbst beim

besten Willen etwas zu leisten. Dazu kommt der

Umstand, dass alle Consulate noch nicht unterge-

ordnete Aemter haben, sondern dass sie theils nach

handelspolitischem Gesichtspunkte eingerichtet und
organisirt sind. Das würden Schwierigkeiten sein,

welche sich dem Gedanken, die Consulate mit dazu

zu interessiren, entgegenstellen Avürden. Es wäre
wünschenswerth, dass die Consulate nach ihrer Organi-

sation die geeigneten Stellen sein würden, um in dieser

Richtung den gewünschten Zweck mit realisiren zu

helfen.

Vorsitzender Dr. Blasius ertheilt das Wort
Herrn Dr. F a t i o , dessen französische Rede von

Herrn Staatsrath Dr. R a d d e folgendermassen resu-

mirt wird

:

Die Ansicht des Herrn Vorredners geht dahin,

dass aus allen gemachten Vorschlägen hie vmd da

Verwendung gemacht werden kann, dass es nament-

lich von grosser Wichtigkeit ist, dass hie und da

Lehrer, welche sich dafür interessiren, werthvolle

Beobachtungen zu Stande bringen können. Er meint,

dass ja auch die Consulate, mit Ausschluss der euro-

päischen Consulate, von grossem Nutzen sein können.

Er erwähnt namentlich, dass die gelehrten Gesell-

schaften selbstverständlich dazu beitragen werden,

solche Beobachtungsstationen in grösserem Umfange
zu Stande zu bringen. Endlich hat er mir die Ehre

erwiesen, dass er meinen Vorschlag acceptirt, man
möge die ornithologischen Beobachtungsstationen mit

den meteorologischen vereinigen und sich dabei wo
möglieh nur auf Jedermann bekannte Arten— Schwalben,
Kraniche, Störche sind ja Allen bekannt— beschränken.

Dr. Russ: Meine Herren! Von vorhinein hatte

ich vorausgesetzt, dass die Begründung der Beobach-

tungstationen nicht ausser dem Bereiche der Möglich-

keit liege, wenn auch diese allerdings auf grosse

Schwierigkeiten stossen. Ich meine, es ist sehr ein-
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fach, wenn dieselben in der Weise organisirt sind, wie

es einzelne Herren Vorredner vorgeschlagen haben,

besonders der Herr Vorsitzende und Herr Hofrath

M e V e r. Nun, verzeihen Sie mir gütigst, dass ich von
dieser Voraussetzung ausgehe, und ich niuss allerdings

gestehen, dass ich mit einer gewissen Beängstigung

einen erweiternden Vorschlag einzubringen mir erlaube.

Jleine Herren! Die Beobachtung des Lebens der

Vogel hat allerdings die allergrösste Wichtigkeit, sei

es von dem wissenschaftlichen oder von dem prakti-

schen Gesichtspunkte, worüber gar nicht weiter

gesprochen zu werden braucht.

Aber, meine Herren, ich meine, es ist nicht immer
gut, wenn immer wieder von einem gewissen prakti-

schen Gesichtspunkte aus die Sache angefasst wird,

und daliin geht nun mein Vorschlag.

Ich meine, wenn es möglich ist, dass ein solches

Beobachtungsnetz über die ganze Erde ausgedehnt

werden kann — woran ja nicht zu zweifeln ist — dass

die betreffenden Persönlichkeiten gefunden werden,
und dass wir dann einen Schritt weiter gehen, dass

wir die Persönlichkeiten dazu anleiten und dazu auf-

fordern, in irgend einer Weise auch die Einfuhr

lebender Vögel nach Europa zu berücksichtigen nach

der einen Seite, nach der anderen Seite hin die massen-

hafte Vernichtung der tropischen Vogelwelt um nichts

und wieder nichts für die leeren Zwecke des Frauen-

putzes zu verhindern. Es ist eben eine Anregung.
Gestatten Sie nur einen Hinweis. In welcher unverant-

wortlichen Weise wird die Fauna der Tropen ausge-

rodet, wenn ich diesen bildlichen Ausdi-uck gebrauchen
soll, wie zum Beispiel der graue Papagei!

Staatsrath V. Schrenck: Meine Herren! Da ich

so spät zum Worte komme, so ist das Meiste, was ich

habe sagen wollen, jetzt schon ausgesprochen. Es freut

mich daher, nur ganz kurze Zeit Ihre Aufmerksamkeit in

Anspruch nehmen zu müssen. Ich möchte mich der Ansicht
derjenigen Herren anschliessen, die durchaus wünschen,
dass die Beobachtungsstationen über die ganze Erde aus-

gedehnt werden; ich bitte Sie, geben Sie diesen Gesichts-

punkt nicht auf, wenn wir auch nicht die Aussicht haben,

dass derselbe sogleich realisirt werden könne. Ver-
langen wir nur nicht von allen Punkten ganz dasselbe,

da die Hindernisse, auf die man in den verschiedenen
Ländern stösr.t, und die Mittel, diese Hindernisse zu
überwinden, sehr verschieden sind. Nur wenn wir diese

Beobachtungen von möglichst vielen Punkten rund um
die ganze Erde haben, dann können wir die wissen-

schaftliche Frage in dieser Richtung richtig lösen.

Also halten wir daran fest. Sehr Viele von uns
haben in Russland mit grossen Schwierigkeiten zu
kämpfen. Wir haben einen grossen Raum mit wenigen
Mitteln zu brobachten. Da kann man nicht so genaue
und ausführliche Beobachtungen verlangen, wie von
einer Station in Mittel-Europa. Jlan wird da nur die

hauptsächlichsten und wichtigsten Beobachtungen ver-

langen dürfen. Das aber kann man sehr leicht. Man
kann das schon in den Statuten bezeichnen, dass die

wichtigsten Beobachtungen und auch weniger wichtige
in grösseren Städten gemacht werden sollen. Und von
den kleineren Punkten können wir bloss die wichtigsten
Beobachtungen verlangen. Man darf auch nicht ver-
langen, dass sie von meteorologischen Stationen gemacht
werden, sondern dass vielmehr die meteorologischen
Beobachtungen von ornithologischen Beobachtungs-
stationen gemacht werden. Zum Beispiel die Wind-
richtung, die Temperatur und dergleichen, das ist viel

realisirbarer. Wer ornithologische Kenntnisse besitzt,

wird auch das Thermometer ablesen können. Ich ver-

sichere Sie, dass wir von den Beobachtern auf den
meisten Stationen nicht verlangen können, dass sie

auch nur die allergeringsten ornithologischen Beobach-
tungen machen sollen. Dann möchte ich in Bezug auf

die Mittel aufmerksam machen, dass es, wie ich glaube,

am praktischesten und am besten wäre, wenn wir uns

in dieser Beziehung an die wissenschaftlichen Central-

anstalten und an verschiedene Länder wenden und sie

darum bitten, nach Jlöglichkeit Beobachtungsstationen

an verschiedenen Punkten des Landes zu organisiren.

In Sibirien, in Russland zum Beispiel, da könnte man
sehr leicht eine Anzahl von Orten nennen, wo sich

Leute befinden, die ornithologische Kenntnisse haben.

Zum Beispiel Jagdliebhaber, ornithologische Dilettanten

würden mit \'ergnügen solche Beobachtungen machen.

Man müsste sich an wissenschaftliche Centralanstalten

wenden. Dann müssten diese Beobachtungen von den

Centralanstalten aus den verschiedenen Ländern wieder

nach einem Centrum geschickt werden, etwa hieher nach

Wien. Ich kann ihnen zum Schlüsse nur aussprechen,

dass in Russsland die Akademie der Wissenschaften

jederzeit bereit sein wird, zur Ausführung dieser Unter-

nehmung die Beobachtungen zu erweitern, und dass

die Akademie Alles zu thun bereit sein wird, was in

ihren Kräften steht.

Vorsitzender: Herr Oustalet hat das Wort.

M. Dr. E. Oustalet: Messieurs, depuis Linne,

les naturalistes ont frequemment dirige leur atten-

tion sur les dcplacements que les oiseaux efifectuent

periodiquement, suivant les Saisons, aussi bien que

sur l'apparition subite, dans diverses contrees, de

certuines espi-ces qui, jusqu'alors, y etaient totalement

inconnues, et, dans le Thesaurus ornithologicus
de Giebel, des pages entieres sont remplies de

l't'numi'ration des notes et memoires consacres ii l'etude

des migrations des oiseaux. Je n'essayerai donc pas de

passer en revue tous ces ouvrages et je ne me permet-

trai pas de discuter leur merile. En rendant hommage
au zele, a la perspicacite, ä l'erudition deployes par

plusieurs ornithologistes, je constaterai seulement que

la plupart de leurs travaux, sinon tous leurs travaux,

ont trait :i notre vieille Europe, ä l'Asie et ii la portion

septentrionale du Nouveau-Monde et que nous sommes
dans une ignorance presque absolue au sujet des

migrations des oiseaux en Oceanie ou ä travers la vaste

etendue du continent africain.

Je remarquerai ögalement que, meme pour l'Eu-

rope, nous ne possedons pas encore relativeraent aux

phenomönes dont je parle en ce moment, de renseigne-

ments complets, de teile sorte que lorsqu'on a voulu

Iracer sur des cartes les routes suivies par les oiseaux,

on a du souvent proceder par induction et prolonger,

hypothetiquement, h travers certaines contrees les lignes

traversanl des contrees voisines. Les cartes qui ont etö

publices jusqu'ii ce jour et qui accompagnent les m^-

moires relatifs aux migrations des oiseaux sont cepen-

dant a une petite echelle. Que serait-ce donc si elles

etaient amplifiees? Les lacunes que je signale

augmenteraient d'importance et parfois meme il serait

complctement impossible d'eftectuer le trac<i, faute de

jalons suftisamment rapproches. Pour la France en

particulier nous ne possedons pas encore le catalogue

de la faune ornithologique de chaque departement, et

dans ces conditions, il est difficile d'indiquer, avec

toute la rigueur desirable, les chemins que suivent les
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oiseaux quand ils nous quittent en automne ou lors-

qu'ils nous reviennent au printemps.

J'applandis donc de tout coeur ä l'heureuse idee

qu'ont eue les honoiables organisateurs du Congres en

inscrlvant, au nonibre des questions destinees ä lui

etre souuiises, la creation d'un reseau de stations ob-

servatoires ornithologiques s'etendant sur tout le globe

habite, et je crois qu'on arriverait ainsi a obtenir des

donnces plus precises sur les inigrations en meme
temps qu'on recueillerait des renseignements inedits sur

d'autres points de la biologie des oiseaux. Toutefois,

;i mon Inimble avis, il ne faudrait pas songer a etä-

blir tout d'abord ee reseau de stations sur un plan

trop vaste, trop complique, il ne faudrait pas en faire une

institution dispendieuse dont certains etats ne pour-

raient ou ne voudraient pas supporter les trais. II

serait preferable, je crois, de profiter autant que

possible des stations deja existantes et affectees h

d'autres usages, et de faire appel au devouement de

quelques personnes qui ont deja consacre une partie

(le leur vie ä l'dtude de la faune de leur pays

natal.

Le zele bien connu des gardiens des phares, des

agents forestiers et des luarins pourrait egalement Otre
;

utilise. Les phares qui brillent sur nos cötes attirent

en effet, on l'a souvent remarque, les oiseaux voyageurs '

qui viennent parfois se briser le crane contre les

glaces resplendissantes ; d'autre part la lisiere des bois

et le bord des fleuves, que les gardes forestiers par-

conrent dans leurs tournees matinales, sont aussi les

endroits que les oiseaux frequentent dans leurs de-

piacements; enfin les navires qui stationnent dans les

mers du nord ou qui sillonnent l'Ocean pacifique et

rOcean atlantique sont frequemment envahis par des

troupes d'oiseaux migrateurs qui viennent se reposer sur

les vergues, sur les cordages et meme sur le pont. Je ne

dois pas oublier non plus de mentionner, parmi les

auxiliaires dont les renseignements pourraient etre

utilises, les instituteurs des communes rurales, qui

grace ä leur Situation, k leurs fonetions, ä leurs rela-

tions possedent souvent des connaissances assez eten-

dues sur la faune locale. Toutefois, en reconnaissant

le profit qu'il y aurait h puiser ä ces differentes

sources, je dois rappeler iei, comme je Tai deja fait

precedemment lorsque la question a ete soulevee au
sein de la Societe d'accliraatation de Paris, que les ob-

servations ornithologiques exigent un flair, une Intui-

tion et des connaissances speciales, que le zele ne

suffit pas et qu'il faut, par une etude particuliere,

apprendre h constater les phenomenes et h les decrire.

A quoi serviraient en effet des documents incomplets

pour le but que nous poursuivons? Que gagnerions-

nous ä savoir qu'une Fauvette quitte teile ou teile con-

tree ä une certaine epoque et y revient ä une autre

epoque, que des Canards ont passe tel jour, ;i teile

beure au-dessus d'une ville ou d'un s'illage, si nous
ignorions k qu'elle espece se rapporte cette Fauvette ou
ces Canards.

11 faut donc que les renseignements fournis

comprennent non seulement le lieu et la date du
passage, la direction du mouvement, la temperature et les

conditions atmospheiiques, mais la description detaillee

en un dessin de l'espece, toutes les fois que celle-ci

(ce qui vaudrait infiniment mieux) ne pourra pas etre

representc par un specimen en peau. Toutes ces

donnees sont absolument necessaires quand les ren-

seignements emanent de personnes peu familieres avec

la science ornithologique; mais elles deviennent inu-

tiles quand ces documents proviennent d'ornithologistes

competents, Conservateurs de musees membres de

societes savantes ou simples amateurs.

II existe, Dieu merci, en Europe nombre de

personnes qui appartiennent a cette derniere categorie,

qui savent voir et decrire, qui ont dejh publie des

travaux sur la faune de leiu' contree et dont les ren-

seignements peuvent eti'e acceptes avec confiance.

Je crois meme qu'en France on trouverait ainsi

plusieurs ornithologistes, habitant sur divers points du
territoire, qui, par amour de la science, contribueraient

a agrandir le cercle de nos connaissances. Les docu-

ments qu'ils auraient recueillis personnellement ou qui

leur auraient ete fournis par les inslituteurs ou les

gardes de leurs districts. et qu'ils auraient c o n-

troles, seraient ensuite centralises dans la capitale et

communiqucs au Comite ornithologique inter-
national, dont la creation me parait desirable, aussi

bien au point de vue de la protection des oiseaux

que de l'etude de leurs migrations.

En resume je demanderais :

1° La creation d'un comite ornithologique inter-

national comprenant an certain nombre de repre-

sentants des difierenz pays;

2" La creation d'un comite dans chaque pays,

comite compose des membres chai'ges de representer

le dit pays au sein du comite central et de quelques

autres personnes

;

3" L'etablissement, sur divers points de chaque

pays, de chefs de stations ou de membres correspon-

dants, choisis de preference parmi les directeus

des stations metc^orologiques, les conservateurs de

musees etc. etc., charges de recueillir des documents

sur la faune du district et les communiquer au

comite qui siegerait naturellement dans la capitale,

011 se trouve un grand musee et de norabreux

el^ments d'<$tude

;

Ces chefs de stations et ces membres correspon-

dants devraient resider autant que possible sur les

principales routes deja signalees comme servant

au passage des oiseaux. Ainsi, pour la France, ils

habiteraient dans la voisinage de la baie de Somme,au
Havre ou k Ronen , ä Meudon (observatoire), K Paris

ou h Fontainebleau, k Nantes ou k Angers, ä Bordeaux

ou ä Agen, ä Pau, ä Bayonne, ou k Hendaye, k

Gueret, k Chalons-sur-Marne ou dans les environs k

Nancy, k Epinal ou k Mirecourt, k Besancon, k Dijon,

k Chklons ou k Macon, k Lyon, a Perpignan et aux

environs de Marseille

;

4" La redaction d'une Instruction claire et

precise, accompagnee de descriptions süffisantes et

au besoin de figures coloriees , d'une sorte de

catechisme ornithologique d'estine k etre

niis entre les mains des personnes chargees de re-

cueillir des renseignements pour les chefs de stations
;

5*^ La possibiUte pour ces derniers et pour

quelques uns de leurs auxiliaires de se procurer^ en

tous temps, en toutes saisons les oiseaux destines a

leurs etudes, une indemnite süffisante pour couvrir

leurs frais de deplacements et la fourniture des instru-

ments necessaires k leurs observations.

Präsident Dr. Rad de: Ich will ein kurzes

Resume der Rede des geehrten Herrn Vorredners

(Oustalet) geben. Er ist zunächst davon ausgegangen,
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dass die Kenntniss der Emigrationsrichtungen vieler

Vögel noch sehr viel zu wünschen übrig lässt ; wenn
wir auch in Europa, Amerika und Asien mit den Be-
obachtungen ziemlich weit gelangt sind, so fehlt für

Afrika, Australien und Südamerika z B. alles Material.

Er erklärt dann weiter, dass auch füi' einen grossen

Theil von Europa noch bedeutende Lücken sich er-

geben in Bezug auf diese Richtung unseres Studiums,

und selbst vieles von dem, was bereits vorliegt, genauer,

kritischer Untersuchungen bedarf, weil zum Beispiel

selbst noch in Frankreich der Entwurf einer Zugkarte mit

grossen Schwierigkeiten verbunden wäre und erst von
der Zukunft sich in dieser Kichtung Alles erwarten

lässt. Er wünscht ferner, dass ausser den Zugrichtungen
auch das biologische Jloment der betreffenden emigri-

renden Vögel berücksichtigt werde. Er wünscht auch
wie bereits mehrere Vorredner, dass man sich vorerst

|

auf eine kleine Anzahl von Species beschränken möge.
Er hat noch erwähnt, dass diese Beobachtungen schon
deshalb leicht an den meteorologischen Stationen an-
stellbar wären, weil, wenn wir extra ornithologische

Beobachtungstationen gründen wollten, wir dazu Geld,
und zwar sehr viel Geld brauchten. Er motivirt damit
seine zum Schlüsse gemachten Vorschläge, dass er

erstlich ein allgemeines internationales Comite einge-

setzt zu sehen wünscht, welches sich mit dieser Frage
zu beschäftigen hätte, dann speciell ein Comite in

jedem Beobachtungsgebiete und drittens ein solches

Institut, dem auch correspondirende Mitglieder ange-
hören, die im Herbst und Frühjahr ihre Beiträge ein-

schicken sollten. Besonders seien solche Stationen für

Frankreich entlang den Hauptstromläufen wUnschens-
Werth. (Fortactzung folgt.)

-=«<3«0»»-

D i e Pelikane.
Von E. Oustalet.

(Scblass.)

Bei allen Pelikanen sind die Federn des unteren
Theiles des Körpers dicht, elastisch, und bilden ein

undurchdringliches Kleid, während jene des oberen
Theiles locker und lanzettförmig sind; die Federn des
Kopfes und des Halses aber liabea nicht immer dasselbe
Aussehen, und während sie bei der ^[elirzahl der Arten
kurz und tiaumartig bleiben, mit Ausnahme einiger

weniger, welche auf dem Hinterkopfe eine Art Schopf
bilden, fasern sie sich bei dem krausköpfigen Pelikan
aus und rollen sich in sich selbst ein, während sich

der Schopf in einen vorne zurückgekrümmten, ober
der Stirne stehenden Zierath verwandelt. Endlich
bemerkt man bei den verschiedenen Arten gewisse
Verschiedenheiten in der Anordnung des Stirngetieders,

welches an der Basis des Überkiefers eine bald concave,
bald convexe Linie bildet, in der Färbung des Kehl-
sackes, der gewöhnlich lichtgelb ist, manchmal jedoch
an der Oberfläche dunkle Streifen zeigt, oder auch in

dem Aussehen der Seiten des Kopfes, der Umgebungen
der Augen, des zwischen dem Schnabel und der Augen-
höhle gelegenen Raumes, der mehr oder weniger
nackt und gelb oder fleischfarben ist. Es ist aber
unnöthig, länger bei diesen Merkmalen zu verweilen,
welche nur die Naiurforscher für ihre Bestimmungen
brauchen, umsomehr, als ich nicht im Sinne habe, hier

die acht oder zehn Arten zu untersuchen, welche die

Gattung Pelikan umfasst. Diese Arten, wo immer sie

auch heimisch sind, haben in der That offenbar dieselben
Gewohnheiten, dieselbe Lebensweise, und das, was ich

in dieser Beziehung von dem gemeinen Pelikan sagen
werde, hat ebenso seine Geltung für den krausköpfigen
Pelikan, den Brillen-Pelikan u. s. w.

Der gemeine Pelikan oder weisse Pelikan ist ein

Vogel von bedeutender Grösse, welcher im erwachsenen
Zustande viel grösser ist als ein Schwan, und von der
Schnabelspitze bis zum Schwanzende nicht weniger als

l'/j Meter misst. Während der Jahreszeit, welche
unserem Winter entspricht, zeigt er sich an verschie-
denen Punkten Afrikas, am weitesten verbreitet ist er

aber im Nordosten dieses Continentes. „An den Strand-
seen Egyptens,* sagt Brehm, „auf dem Nilstrome während
der Zeit der Ueberschwemmung, oder weiter unten im

Sudan, ebensowohl auf dem weissen und blauen Niel

mit seinen Nebenseen, als auf dem rothen Meere
gewahrt man zuweilen die Pelikane in solchen Massen
vereinigt, dass das Auge nicht im Stande ist, eine

Schaar zu überblicken. Sie bedecken im buchstäblichen

Sinne des Wortes den vierten Theil oder die Hälfte

einer Geviertmeile; sie gleichen, wenn sie auf den
Seen schwimmen, riesigen Wasserrosen, oder wenn sie

am Strande und bezüglich auf Inseln sitzen, um sich

zu sonnen und ihr Gefieder zu putzen, einer ungeheu-

ren weissen Mauer; sie bedecken da, wo sie sich

zum Schlafen niederlassen, alle Bäume kleinerer Inseln

so dicht, dass man von fernher meint, die Bäume hätten

blos grosse, weisse Blüthen, nicht aber auch grüne

Blätter.»

In Egypten bilden die Pelikane ausserordentlich

zahlreiche Gesellschaften, welche gewöhnlich massen-
haft von den ersten Tagen des Frühjahres an aus-

Avandern, welche sich aber manchmal trennen, weil die

jungen Individuen sich nicht dazu entschliessen können,

die Küste Afrikas zu verlassen, während die erwach-

senen das Meer überfliegen, um die südliciien Länder
Europas zu erreichen. Sie kommen in Griechenland,

in Ungarn und in der Krim gegen Ende Aprils an und

machen daselbst gewöhnlich Halt, um zu brüten ; von

Zeit zu Zeit aber werden einzelne Individuen, von

Sucht nach Abenteuern getrieben, oder durch Zufall

von der Hauptmasse des Trupps getrennt, in Deutsch-

land, in Belgien oder in Frankreich erlegt. So wurden
in den Jahren 1835 und 1849 mehrere Pelikane im
Sommer oder Herbst im Departement Moselle und im

Departement Gironde erbeutet imd zu einer anderen

Zeit, die ich leider nicht genau angeben kann, wurde
eine viel grössere Schaar, die, wie man sagt, aus mehr
als 100 Vögeln bestand, in der Schweiz auf dem Boden-

see beobachtet.

Nach den von von der Mühl gesammelten und von

Brehm wiedergegebenen Berichten bauen die Pelikane

ihre Nester an nahezu unzugänglichen Stellen inmitten

von Sümpfen oder auf schwimmenden Inseln. Diese

flach auf dem Boden aus Kräutern und roh verfloch-

tenen Binsen angefertigten Nester liegen so dicht neben
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einander, dass manchmal eine Verwirrung im Haus-
lialte ein imd derselben Colonie entstehen soll und dass

manchmal ein Weibchen aus Versehen sein Ei in das

Nest seiner Nachbarin legt, üebrigens geht das Eier-

legen der Paare nicht gleichzeitig vor sich. In Folge
dessen enthalten die Nester ein und derselben Colonie bald

zwei Eier von weisser, leicht blaulicher Farbe und
von länglicher Gestalt, andere ein Ei und ein Dunen-
junges, wieder andere ein eben ausgeschlüpftes und
ein Junges, das seinen ersten Flug antreten wird. Diese
alle leben und entwickeln sich in einer wahrhaft ver-

pesteten Umgebung; denn die Excremente der Alten und
der Jungen verunreinigen das Wasser der Umgegend
und vermischen ihren Duft mit dem ekelhaften Gerüche
der Fischüberreste, welche aus den Nestern heraus-

fallen und unter den sengenden Sonnenstrahlen in

Fäulniss übergehen.
Fische bilden in der That die Hauptnahrung

der Pelikane ; die Gefrässigkeit dieser Vögel ist aber

so gross, dass sie auch nebenbei die kleinen Nager
und die jungen Schwimmvögel zu erhaschen suchen,

welche sich in ihre Nähe wagen. Man sagt, sie ver»

schlängen gelegentlich halberwachsene Enten, und
im Jardin des Plantes stürzen sie sich manchmal
mit ausgestrecktem Halse und halbgeöffnetem Schna-
bel auf die Sperlinge, die in ihrer Behausung
marodiren, Avelche aber selbstverständlich ohne Mühe
ihren Angriffen entrinnen. Im wilden Zustande bre-

chen die Pelikane alle Morgen auf, um die Teiche,

die Buchten und die Flüsse von geringer Tiefe abzu-

suchen, indem sie leicht an der Oberfläche des Wassers
hingleiten und dabei die untere Hälfte des Schnabels
wie einen Hamen oder einen Schöpfer gebrauchen. Sie

könnten auch gar nicht nach Art der Enten und
Steissfüsse tauchen, denn ihr Körper ist so leicht, dass

er wie ein Korkstöpsel schwimmt. Dies rührt von dem
Vorhandensein einer grossen Luftmenge nicht nur im
Inneren ihrer Knochen, sondern auch in weiten, Säcken,
zwischen den Muskeln und in den Zwischenräumen des

Zellgewebes, das unmittelbar unter der Haut liegt, her.

Dank diesem Umstände können sich die Pelikane auch,

trotz ihrem bedeutenden Umfange, ohne viel Mühe
erheben, Kreise beschreibend in die Höhe steigen oder
in gerader Linie die Lüfte durchschneiden. Gewöhnlich
fliegen sie in Gruppen, welche sich bald in eine ein-

zige Linie ordnen, bald die Keilform annehmen, wobei
jedes Individuum sorgfältig seine Distanz einhält, so

dass es seine Nachbarn durch seine Flüjrelschläge

nicht behindert. Im Uebrigen führen alle dieselben

Bewegungen aus und bieten dem Winde ihre gerun-

dete Brust dar, indem sie ihren Kopf stark nach rück-
wärts legen, so dass kaum die Schnabelspitze vorragt.

Bei dem Schwimmen nehmen sie beinahe dieselbe

Stellung an, welche sie auch gerne einnehmen, wenn
sie, um auszuruhen, auf der Erde flach auf dem Bauche
liegen. In diesem letzteren Falle aber richten sie die

Spitze ihres Schnabels vielmehr nach der entgegen-
gesetzten Seite gegen den Schwanz hin, indem sie ihn

in das die Rückengegend bedeckende Gefieder ein-

graben und dasselbe thun sie auch, wenn sie, um zu
schlafen, auf einem alten Baumstrunke oder einem
dicken Aste, der in geringer Höhe über dem Boden
liegt, aufbäumen. Üebrigens ist ihr Hals, was auch
Brehm darüber sagen mag, so biegsam, dass sie ihn

nach jeder Richtung drehen können, sei es, um mit
ihrem Unterkiefer die verschiedenen Partien ihres Ge-
fieders zu reinigen, sei es, um den weiten Sack, mit

Avelchem sie die Natur beschenkte, im Wasser umher-
zuführen.

Ihre verhältnissmässig kurzen und in die hintere
Körperregion verlegten FUsse erlauben ihnen nicht,

mit Leichtigkeit über die Oberfläche des Bodens hin-

zuschreiten
;
nichtsdestoweniger ist ihr Gang minder

unbeholfen als der der Gänse, und sie laufen ziemlich
rasch, indem sie dabei mit den Flügeln schlagen. Zu
gewissen Stunden und unter gewissen Verhältnissen
sieht man sogar, wie sie sich Spielen hingeben, welche
ein wenig an die der Jungfernkraniche gemahnen; sie

hüpfen umher und klappern mit dem Sehnabel und
verfolgen einander, jene unharmonischen Laute aus-
stossend, die man mit dem Eselsgeschrei verglichen
hat, und welche der gemeinen Art ihren Species-Namen
Ono er otalus eingetragen haben.

Ohne mit besonderen Geistesgaben ausgestattet

zu sein, sind die Pelikane dennoch, was die Intelligenz

anbelangt, vielen anderen Schwimmvögeln überlegen.

Im Zustande der Wildheit zeigen sie eine ausser-

ordentliche Vorsicht in jenen Ländern, in welchen sie

sich den Angriffen des Menschen ausgesetzt wissen,

während sie sich anderwärts wie zahme Vögel be-
tragen, und sich den Schift'en nähern, um das Futter
in Empfang zu nehmen, das man für sie über Bord
wirft.

Ihr Verhalten den anderen Thieren gegenüber ist

ein sehr friedfertiges, so dass man sie im Jardin des
Plantes ohne Bedenken in eine Einfriedung einsperren

konnte, in welcher sich bereits Zwerg-Ziegen und weisse
und schwarze Schwäne befanden; allein nur zu Individuen
ihrer eigenen Art zeigen sie eine wahre Zuneigung, und
nur mit ihnen vereinigen sie sich, sei es zum Zuge, sei

es um zu fischen. Nordmann sah zu vei'schiedenen Malen
wie sich krausköpfige Pelikane in dieser Weise zu-

sammenschaarten um Fische zu fangen. „Nachdem sie

einen passendenPlatz, eine Bucht mit seichtem Wasser
und ebenem Grunde auscrewählt haben," sajjt Nord-
mann, , stellen sich die Pelikane in Form eines weiten
Halbmondes oder Hufeisens rings umher auf; die Ent-
fernung eines Vogels von dem anderen scheint abge-
messen zu sein , sie entspricht seiner Flügelweite. Indem
sie die Wasseroberfläche beständig mit ihren ausge-
breiteten Flügeln peitschen, und von Zeit zu Zeit den
halben Körper mit vorgestrecktem Halse eintauchen,

nähern sich die Vögel langsam dem Ufer, bis die auf
diese Weise zusammengetriebenen Fische sich auf einen

engen Raum beschränkt finden ; dann beginnt die gemein-
same Mahlzeit."

Bei dem Vorhandensein dieser geselligen Instincte

und bei der Leichtigkeit, mit welcher sich Pelikane

zähmen lassen, sollte mau meinen, dass man schon
seit langer Zeit an verschiedenen Punkten der Erde
hätte versuchen sollen, diese Vögel zu Bundesgenossen
zu machen; indessen ist dies nicht geschehen und nur

in Egypten sieht man lebende Pelikane in halb wildem
Zustande in den Umgebungen der Fischerdörfer. Ueber-
all anderwärts wird der Pelikan gejagt, den man dessen

beschuldigt, dass er eine grosse Menge von Fischen

zerstöre und indem man alle Orte besetzt, welche diese

Vögel sieh zu Ruhestätten auserkoren haben, schlachtet

man ihrer jährlich Hunderte ab. Das Fleisch des Peli-

kans ist aber vollständig ungeniessbar wegen seines

Fischgeschmackes und des Oeles, mit dem es durch-

setzt ist und nur der Kehlsack lässt sich verwerthen,

entweder zur Anfertigung von Tabaksbeuteln, oder

solange er noch am Unterkiefer hängt, um als eine
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Art Schöpfkelle zu dienen, mittelst welcher die Fischer

das Wasser aiis ihren Booten ausschöpfen.

In südlichen Ländern Europas werden die Peli-

kane auch lebendig für die zoologischen Gärten ge-

fangen. Diese Thiere ertragen aucli wirklich die Ge-
fangenschaft sehr leicht und können einige zwanzig

Jahre in unseren Menagerien ausdauern. Rzacznski

erzählt sogar von einem Pelikan, der vierzig Jahre lang

am Hofe von Uayein gefüttert wurde und Colniann

erzählte die Geschichte eines anderen Vogels derselben

Art, der achtzig Jahre lang gezähmt gehalten wurde.

Dieser Pelikan begleitete den Kaiser Maximilian auf

allen seinen Feldzügen, bald der Armee folgend, bald in

bedeutender Höhe über den marschirenden Truppen

schwebend; auch in seinem Alter wurde er, in Aner-
kennung seiner geleisteten Dienste, weiter gefüttert,

indem der Kaiser zu diesem Zwecke vier Thaler täglich

aus seiner Schatulle bewilligte.

Es Hesse sich über den Pelikan noch Vieles

sagen, ich will mich aber begnügen zum Schlüsse zu
erwähnen, dass auch die Muselmannen nicht vergassen,
diese Vögel in ihren Legenden anzuführen; sie erzählen,

die Pelikane hätten vom Himmel die Rlission erhalten,

den Pilgern, welche die Wüste durchziehen, Wasser
zuzutragen und bei der Erbauung der Kasba in Mekka,
hätten dieselben aus grosser Entfernung das Wasser
lierbeigeschafi't, welches den flauerem zur Fortsetzung
ihrer Arbeit gebrach. d» Nunre.)
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A^om Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.

Das Insectenpulver wii'kt in folgender Weise.
Wir wissen, dass alle Insecten und Milben, um die es

.sich hier handelt, durch Luftröhren atlimen, deren
JMiindungen als kleine Löcher an den Seiten angeordnet
erscheinen, wie man dies an den Körperseiten einer

Raupe beobachten kann
Die Verstopfung der Luftröhren oder Athemlöcher

durch sehr feinen Staub hat zur Folge, dass das Jnsect

in Erstickungsgefahr kommt und gezwungen ist, sich

davonzumachen. Daraus erklärt sich, dass die Hühner-
vögel im Allgemeinen einen so unwiderstehlichen Drang
fühlen, sieh im Staube zu wiilzen , und denselben um
sich, durch Schütteln der Federn, aufwirbeln zu machen,
damit er ihnen bis auf die Haut dringe.

Das Insekten- oder Bertram-Kamillen-Pulver hat

vermöge seiner eigentiiümlichen Zusammensetzung und
seiner Gestaltung zu einem staubarligen Pulver die

Eigenschaft, das Insekt sehr rasch zu ersticken, wenn
es nur gut zubereitet und unter gewissen Vorsichts-

massregeln aufbewahrt wurde.
Wir haben also neben dem Uebel das Gegen-

mittel, und in Voraussicht der Plage wird es gut sein,

sich an folgende Adresse zu wenden

:

M. Vicat, Tnsecticide ä Paris.
Wenn wir diese Adresse bringen, geschieht es

nicht, um für Herrn Vicat Kedame zu machen, der

vielleicht niemals erfahren wird, dass wir seinen Namen
genannt haben, und dessen Berühmtheit überdies so

gross ist, dass er der Reclame nicht bedarf Nein,

unser Zweck ist ein ganz anderer, und wir folgen

einfach einer durch die praktische Erfahrung einge-

gebene Anregung. So bedienten wir uns einmal zu-

fällig irgend eines bei einem Gewürzkrämer gekauften

Bertram-Kamillen-Pulvers. Wohlan ! Ich konnte die

Bemerkung machen, dass dieses Pulver, welches im
Handel vorkommt, nur zu häufig, in Ermanglung
gewisser Vorsiclitsmassregeln, einen gi-ossen Theil

seiner Wirksamkeit verloren hat.

Die Feuchtigkeit, der Umstand, dass man es den

Sonnenstrahlen aussetzt, sind die Hauptursachen seines

Verderbens. Vielleicht giebt es noch andere, welche
ich nicht kenne, von der Herstellung ohne Name des

Autors nicht zu sprechen, welche gar keine Garantie

bietet.

Das Pulver Vicat's vereinigt mit dem Vorzuge
der Ausrottung der Insecten den, dass es für Menschen

euimg.J

und Vögel vollkommen unschädlich ist. Es hat keinen

anderen Geruch, als den des Bienenwachses. Es wird

in zugekapselten Flaschen geliefert — daher gegen
die Feuchtigkeit geschützt — welche überdies von
einem Papier umgeben sind, das eine Gebrauchsan-

' Weisung enthält, und durch welches die Flaschen gegen
' die Einwirkung der Sonnenstrahlen geschützt werden.

Das persische Pulver ist ebenfalls ein sehr gutes

Insectenpulver. Man darf nicht vergessen , beim An-
kaufe dieses letzteren Pulvers das für Geflügel bestimmte
Numero zu verlangen , denn es gibt deren mehrere
für verschiedene Zwecke. Im Bedarfsfalle wird jeder

Apotheker ein ausgezeichnetes Insectenpulver präpari-

ren , das den Vorzug haben wird, vollkommen frisch

zu. sein, \^'ir fanden bei Lagrange in Antun
ausgezeichnetes Insectenpulver, dessen wir uns that-

sächlich mit Ausschluss eines jeden anderen Pulvers

bedienen.

Dieser vorzügliche Praktiker, ein Geflügelfi-eund,

entschloss sich, nachdem er sein Insectenpulver zu
eigenem Gebrauche angefertigt hatte, dasselbe nun auch
im Handel zu liefern.

Eine Blasebalg-Schachtel oder ein Einbläser, der

zugleich mit dem Pulver verkauft wird, ist das Instru-

ment, mit dessen Hilfe man die Bruthenne und das

Stroh ihres Nestes bestäubt.

Im Falle einer plötzlichen Insecteninvasion im
grossen Massstabe , wie eine solche manchmal an

Gewittertagen eintritt, darf man nicht zögern, energisch

einzugreifen.

Wohlan : Die Henne hat einen blassen Kamm

;

sie ist von Insecten bedeckt; die Eier sind an ihrer

ganzen Oberfläche scheckig und mit Flöhen bedeckt;

das Stroli des Nestes ist mit ihnen besetzt.

Es ist keine Zeit zu verlieren. Rasch geben wir

der Henne die Freiheit, auf dass sie ein Staubbad

nehme. Wir werden sie dann sofort wieder zurück-

nehmen.
Reinigen wir so schnell als möglich. — Waschen

wir sorgfältig die Eier mit lauem Wasser eines nach

dem andern und legen wir dieselben der Reihe nach

in das Reserve-Nest, von welchem weiter oben die Rede

war. — Ist das geschehen, so verlassen wir den Brut-

raum , schütten das Stroh des alten Nestes auf die

Erde, und legen an dasselbe an allen vier Ecken

Feuer.
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Wir werden dann einem walivhaftigen Auto-da-fe

beiwohnen. Hören Sie das Prassein? Es sind die In-

secten, weiche zu Tausenden platzen.

Ist die Flamme erloschen, so stürzen wir unsere

Brutkiste über den rauchenden Haufen mit in Angeln

oifener Thüre und lassen den heissen Rauch sich seineu

Wc» durch die Löcher und Zwischenräume bahnen,

welche er von ihren schmutzigen Gästen säubert.

So gereinigt , wird uns diese Brutkiste ein an-

deres Mal als Ersatz-Möbel dienen.

Nunmehr zur Henne. — Mit freigebiger Hand
und mit Hilfe des gehörig mit Pulver versehenen

Einbläsers überschütten wir sie unter dem Bauch, unter

den Flügeln, auf dem Rücken, dem Halse, dem Kopfe,

dem Bürzel mit dem wohlthätigen Insectenpulver.

Alles dies musste sehr rasch vor sich gehen,

und uns ist heiss geworden. Das ist wahr, lieber

Züchter, aber vor einem Augenblicke war noch Alles

verloren. Jetzt ist thatsächlich Alles gewonnen.

(Fortsetzung folgt.)

Die Brieftaube,

deren Geschichte, Zucht, Pflege und Dressur nach eigenen Erfahrungen für militärische, touristische und

allgemeine Zwecke gesammelt.

Von Moriz Widhalm.

(Fortsetzuug.)

Aufmerksam müssen wir noch machen, dass alle

Tauben gegen Gerüche, insbesondere üble, emptindlich

sind, und namentlich den Geruch des Katzenkothes

nicht vertragen können, hingegen wieder den Duft

des Anisöles mit Leidenscliait lieben. Zu diesem

Zwecke hänge man im Taubenhause ein kleines

Fläschchen von diesem Anisöl lose mit Baumwolle ver-

stopft, auf.

Nach dem Ausfliegen der Jungen, muss die von

denselben innegehabte Nistzelle gereiniget und mit

verwittertem trockenem Kalk oder gutem Insectenpulver

bestreut werden. Im Frühling und Herbst muss der

Schlag gründlich gei-einiget und mit Kalk neu getüncht

werden. Jeder Taubenzüchter wird gut tliun, sich mit

seinen Lieblingen recht oft zu beschäftigen, damit sie

die ihnen angeborene Scheu ablegen, und mit der Zeit

erkennen, dass unsere häufige Anwesenheit im Schlage

nur ihrer sorgfältigen Pflege und ihrem besonderen

Gedeihen gilt, kurz man soll suchen, die Tauben
zahm und zuti'aulich zu machen, was sich durch einen

täglichen immerwährenden Verkehr leicht erreichen

lässt. Nur während der Brutzeit lasse man sie unge-

stört.

Dr. Karl Russ sagt in seinem Werke „die Brief-

taube" : In der Heimat der eigentlichen Brieftauben-

liebhaberei, in den Niederlanden, sind die Tauben-
häuser so sauber gehalten, wie anderwärts kaum die

Menschenwohnungen. Wir dürfen hofi'en, dass die

Liebhaberei für Brieftauben sich auch demnächst bei

uns und hoffentlich recht bald in allen Kreisen ver-

breiten, und eine grosse Zahl hochgebildeter und ein-

sichtsvoller Leute um ihre Fahne schaaren werden.

Weiters sagt dieser berühmte Autor: In Betreff der

Zucht sind die Ansichten ausserordentlich weit aus-

einander gehend. Der eine Liebhaber glaubt nur von
alten, bereits bewährten Tauben tüchtige Nachzucht
erhalten zu können; ein anderer dagegen züchtet mit

bestem Erfolge schon von einjährigen Jungen. Wie
bei der Kanarienvogelzucht hält man auch hier an der

Regel fest, dass man von alten Täubinnen mit jungen
Täubern, oder allenfalls auch umgekehrt, die kräftigste

Zucht erziele. Wirklich ausgiebige Erfahrungen und
damit feststehende Regeln sind jedoch bisher noch
nirgends, also auch noch nicht einmal in Belgien, trotz

der emsigsten Zucht gewonnen worden.

Da die Brieftaube im Allgemeinen doch keine

Art oder Rac^e von bestimmten typischen Formen ist,

so wird man als Richtschnur einer ergiebigen Zucht

immerhin den Gesichtspunkt der weiteren Vermischung

und möglichst hohen Vervollkommnung durch dieselbe

zu erreichen streben. Man wird also recht ungleicii-

artige, kräftige und schwere mit zarten und leichten,

langschnäblige mit kurzschnäbligen und in den Farben

helle mit dunklen u. dgl. zusammen paaren oder man
wird im Gegensatze zu dieser Ausgleichung der Eigen-

thümlichkeiten, lieber auf höchste Entvvickelung der-

selben sehen und also die Tauben mit den längsten

Flügeln bei leichtem Körper mit der stärksten Muskel-

kraft u. s. w. stets zusammen bringen. Dies letztere

Verfahren dürfte entschieden das Richtigste sein. Bel-

gische und französische Züchter (besonders Major

L. du Puv de Podis) legen das höchste Gewicht auf

eine freie Verpaarung ganz nach der Neigung der Tauben.

Auch wir Deutschen, so namentlich Dr. B o d i n u s,

wissen gar wohl , dass dieselbe für den Erfolg der

BiUten, wie für die Entwicklung der Ragen von grosser

Bedeutung ist. Allein in vielen Fällen bleibt doch die

Zwangspaarung eine Nothwendigkeit, und wenn sie mit

Einsicht und Verständniss geführt wird, so zeigen

solche Paare wahrlich keine geringeren Ergebnisse, als

die freiwillig gepaarten. Um wirklich feststehende Er-

gebnisse zu erzielen, ist es rathsam ,
und es geschieht

wie in Belgien überall , so auch bereits bei uns viel-

fach, dass man über jedes einzelne Paar genau Buch

führt. Dies ist aber insbesondere nothwendig , wenn

man kostbare , bereits erprobte Flugtauben erworben

hat und weiter züchten will. Für den Zweck der

Uebersicht muss man dann jedes Paar mit einer Num-
mer abstempeln , bezüglich bezeichnen , welche dessen

Junge dann, und zwar mit einem Buchstaben, für jede

folgende Generation bezeichnet, weiter tragen , also in

folgender Weise: die alten Paare 1, 2, 3 u. s. w.

deren Junge 1 a, 2 a, 3 a; die Jungen von diesen

wiederum mit 1 b , 2b, 3 b u. s. w. Nur dadurch

gewinnt man eine klare Uebersicht und nur dadurch

kann man mit Sicherheit die Vervollkommnung der

ganzen Zucht verfolgen. Ausserdem bleibt es jedem

Züchter unbenommen, auch einen Stammbaum lege aitis

von jedem Paare zu führen , und alle seine Tauben

mit den schönsten Phantasienamen zu schmücken.
(Fortsetzung folgt.)

-=iiOOf§=-
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A'ereiiisaiigelegenheiteii.

j

Den 1. Octobei- <1. J. zu Cousfautinopel das cor-

resjjoiidirende Mitglied unseres Vereines

Herr Dr. Si£iuDiiil Piiller Bliiui you BlaukeiiCM..

Rittor des oslerr. kaiserl. Oni'-iis der eisernen Krouo III. Cl., Cominan-

deur mit dem Stern des spanisciieni liüniglicli-amertltanisclien Ordens

Isabellas der Katliolisclien, Commandeur des k^iuiglicli-griecliischen

Ordens des Erlüsors , Ritler I. Ci. des kijoiglich-württembergiscticn

Friedricbs-Ordcns , Rittor des königlich dtinisclieu Daueljro;;-Ordens,

Besitzer des Marianer- Kreuzes des dculscben Ritter - Ordens Ober-

I^ieutonanl in der ober-östorr. Landwehr-Cavallcrie, Legatlons-Sccrelftr

bei der k. und k. Botsdiaft in Constantinopel.

Wilhelm G a e !• t n e !•
,
pi-Aktischer Arzt in

cl. Tiiittnacli, Oberüsterreieh. Durch
Herr

Ilof'kirciien

Herrn nied.österr. Landes-liechnungs-Hath Spitschan.)

Zuwachs zur Büchersammlung.

B 1 1 e 1 1 i n cl e 1 N a t u r a 1 i s t a , Anno V.

Nr. 7, 8, i) und 10. (Geschenk des Herrn A. Senoner.)

S p r e c li s a a 1.

Neu beigetretene Mitglieder.

Hc
Mittelgasse

Frui li eil, Zi; lale Wie VI.

IG. (Durch Herrn Karl Klein.)

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaction keine \'erant\vortlichkeit ! Zweck des Sprech-

saales ist „die sachliche Discussion* wichtiger und
interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten

der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-

worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-

sender können indess auf Wunsch verschwiegen werden.

,
^^^_ ^ -^ lieziiglirli derer man sich sefiillisst an Herrn Frilz Zeller, II., Untere llonaastrasse 13. wenden wolle,

^wJLdlvw i'i'liulteii diircli diese Fac-Iizeilstlirirt ausser<;ewülinlicli «jrosse Verbreiinng im In- und Aaslande.

,l)iesell)Pn müssen liinsstens Uonnersla*; bei Herrn Frilz Zeller einlrelFe«, wenn sie Soniita»; erscheinen sollen.''

Alle GnlliiiiKfii

Metall Vogelkäfige
insbesondere solcbe ganz eigener zvveckmUssigster

Consiniction und Ausstntiung. in versfliiodenen

GriiSsen.Ltckirt oder bl.ink.fUrStubenvögel aller Art.

KäHiXliscbdieii, r.i|in^cicuslünder. li.ideliiiusclien

,

Erker für Nistkiirbchon-Niälkiislclien , Transport-

kSsten, Fiilter- und Wasser-Keschirrc «nc.

p;:*' BilUgste Preise, '^aj

Atteste des Oniillioloci^rlion Vert-ines in Wien liegen

hfi mir zni* .An^it^ht .Inf.

Ig. Schmerhofsky's Wwe.,
(C) Wien, VI., Canalgasse 4.

üfNoloji^'OiilicitKkaiir!!

ReicIieilOM , .\bbild. u. Besclireibg. d. P.Tjt.ngeien

ni. :t:i Taf., entll. ca. 2.i0 .Abbild, in Cbrcimolitb.

Fol. 1883. Origbd. -Statt S.% M. mir 30 M.
Rieseiltlial, d. lUubviigel Deutscblands, m. .Attas

von liO cliromolilh. Taf. 2 Bde. Fol. ISVU. Origbd'

Statt MO !H. rfir SO .11.

V. Holiort, (iclioilorte Freunde. t:o .\quarclle. Fol.

l.^s:',. uriglid. Statt HO M. für 9S M.
Ileuglill, d. Ornithologie Nordafricas. d. Xilqnelli^n

Cl.-.. m. 47 obri.molitli. Taf. lS7.'i. Statt 143 .11.

für .»O M.
Versandt jie?. Xarlni. oder verlier. Einsendung des

Kctrages unter tiiir.iiiiip t.ndolloser Exemplare.

Leipzig. H. Barsdorf.

.Zoologisch- etlmogTafisclies Export - Geschäft"

Carl V. Binder
Cairo Egypten. Poste Boite Nr. 8. {5.i)

Zur gefälligen Beachtung i

Auf meine in den vorher^otienden Nummern dieser Blätter verüfTentlichte Annonce bezugnehmend,
eilrtubo ich mir unter Anderem zunUchst folgendes Geflflgel zu offoriren

:

l.j h<-1Io Brahma, Ilahu 33er, Hennen S4er, llocli-

prinia-Ziichtstanim, durch schöne Figur, »ehr
jchaife Ilatszeichnung, rorTQgliche Fuss- und
Mittolzehenbeliedening und ausgezeichnete Pro-
dtictivitKt sich auszeichnend 60 Mark.
Der Hahn wird eventuell auch einzeln oder nur
mit einer llenno abgegeben.

0,3 helle Brahma, 81er, Prima, per Stdck . 15 M.
1,2 helle Brahma, S.^er Aprilbrut, hncbfetn, mit

prachtvoller Fuas- u. Mittelzeheubeliederung 30 M.
1.2 gelbe Cochin, Hahn 'und eine Henne S4er,

andere Henne 83er, hochfein, mit vorzüglicher
Fuäs- und Mittelzchenbefiedening .... ö5 M.
Der Hahn wird eventuell auch einzeln oder nur
mit einer Henne, ebenso werden die Hennen
einzeln abgegeben.

1,2 blaue Cr^ve - coeur, Hahn 85er Aprilbrut,

Hennen ^Iw 3ö M.
1,2 goldhal»ige Fhönlzhühaer, Hahn und eine

Henne 83er, andere Henne 84er, hochfein 100 M.
Der Hahn, hellgoMfarben. im voriKen Jahre vom
Herrn Commercienrath du Roi in Hraunachweig
bezogen, i-st wunder.scbön, gleicht vollkommen
der seinerzeit den Dre.'*dener Blättern für Ge-
flüsrelzucht bei_'eg<'t>**npn Abbildung du Roi'flcher

hellgoldlarlM-'-T I'li"iiixhiihiier.

1,2 schwarze Fhönlzhühner, 81er, hochfein 100 M.
1,1 schwarze Fhönlzhühner, 85er Märzbrut, rein

schwarz 30 M.

Verpackung gratis.

Porto zu Lasten de« Käufers.

IDx, -A-- n^v^asir in O-ent (Belgien)
Rue d'Akkerg^em 17. (65)

CoUectiv -Anzeiger.
Jede darin aufgenommene Annonce, welche den Raumvon

Pelitzeilen (dreifach gespalten) nicht überschreitet , kostet für

jede Einrückung -0 kr., für den ~it;.um bis zu 10 Pelitzeilen ist 40 kr. zu entrichten. Inserate grösserer

.-Vu.sdelinung unterliegen dem allgemeinen lu^ertionslarife.

Ii-li .suclie eilte f;nt erhaltene Voliere mul
ein r.t.ir hübsche, juiipe, bl.itisfhildijje

MÖVChen. Ofl'erten erbittet man unter

Ph. H. poste re^t.nnte Simmering. (70)

r.lirciiiirris Krrliii ISS-t.

Insectenmehl
von er-!en .\iitoritäten und F.ti-Ii.st lirifti n .-il.s bestes

und billigstes Futter anerkannt /.in- Aufzucht von
Fasanen u. freies Gellüeol ; sowie zur Fiiiiernn^

>;imnitlicber iiisertcurressentler Vögel.
5 Kilo incl. Beutel frauco.Mk. 5.— per (.'entn. .Mk. ä7 öo.

Alteinige Fabrikation und Verkauf bei

Cieors Iflaereker,
Tliierliandinng,

Berlin C.. Wallstrasse 97. (13)

KI, Salon-Kakadu, ein richtiges Paar, brullustig, zahm

fi. 40; Weissrolirsilticli Paar fl. 10 1 WellensitticU

eigene Zucht, Paar fi. 7 ; reinweisse Jlövclicn. eigene

Zucht, Paar fl. 10; detto GclWmnle, Paar fl. C; ein

richtiges Paar Indigoflnken fl. 10; Diamantiink fl. 10 ;

Harllanbzcisig fl. 6; Axeloteln jung. Paar fl. 2; und

vieles .\ndere liefert unter Garantie lebender Ankunft

die .\quarienbandlnng von F. M. Fiudeis, Wien,

HI., Hauptstrasse 21. (51)

Nach Wien reisende I.ieliliabcr, wenn ancli nicht
Kiinfer. werden niu yiiliyen liesncli gebeten.

11 elleiisittiehe,
gut belie.lert uw\ zuchlfaliip, r.iar .Mk. 50 Pfg.

,

10 Pa.ar HO .Mk., emptieblt
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Oriiitliologisclie Beobachtungen aus Neu-Seeland.

Von A. Reischek.

Post-Office .\uckl.ind, 27. März 1885.

Euer Hoch wohlgeboren!
Durch ein freundliches Schreiben des Herrn Adolf

Bachofen v. Echt, welches ich durch die letzte euro-

päische Post erhielt, dazu aufgefordert, werde ich Ihnen
von Zeit zu Zeit über meine Beobachtungen der Neu-
seeländischen Vögel berichten, welche ich seit 8 Jahren
verfolge. Seit (i Jahren verbringe ich die meiste Zeit

in theils unbewohnten, theils spärlich, oder nur von Ein-

gebornen bewohnten Urwäldern und durchstreife solche

auf beiden Haupt- und den umliegenden Inseln, wo
manche Vogelarten noch ziemlich häufig vorkommen,
welche in näheren Ansiedlungen schon ganz verschwun-
den sind ; in keinem Lande, das ich bereiste, sah ich

die Vögel so schnell verschwinden, wie in Neu-Seeland
;

an spärlich bewohnten Plätzen, welche ich vor mehreren
Jahren besuchte und an denen ich die Neu-Seeländi-

schen Vögel noch ziemlich häufig vorfand, fand ich bei

meinem zweiten Besuche zu meinem Bedauern mehrere

Arten bereits verschwunden, andere selten, da viele neue

Ansiedler gekommen waren, welche die Wälder aus-

schlugen, und dann ausbrannten; jedem Knaben ist es

erlaubt, zu schiessen, und die meisten vertilgen und

verscheuchen die Vögel, ebenso Hunde, Katzen, wilde

Schweine, Ratten, welche Tag und Nacht den armen

befiederten Bewohnern nachstellen und sie vernichten.

Ich fand einigemal in den Nestern des Tui, Prostlie-

madera Novae Zealandiae, junge Wanderratten (Mus

decumanus) , welche hier auf den Bäumen herumklet-

tern, wie Eichhörnchen.

Sie werden entschuldigen, dass ich durch diese

Post nur einige Skizzen sende. Da ich diese Woche

wieder in die Wälder gehe, und bald zurückkehre, will

ich dann weitere Skizzen einsenden, auf dass in Ihrem

Vereinsblatte auch die Neu-Seeländische Ornithologie

vertreten sei.
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Ich schildere nicht nach systematischer Ordnung,
da icli mehrere Arten noch {genauer beobacliten will.

Ich beginne mit der kleinen Barrier- oder Hoiitourou-

Insel, welche nnter 3(j" 12 S. Hr. und 175" 7 ö. L.

liegt; sie misst von Süden nach Norden 4'/j und von
Osten nach Westen ä'/^ englische Meilen; der höchste

Gipfel ist 2383 Fuss hoch; sie ist sehr gebirgig, von
mehreren Bächen durchkreuzt, dicht bewaldet bis auf

die höchsten Gipfel hinauf, mit Ausnahme jener Stellen,

an denen das Feuerholz <reschlag:en wird und die Cul-

turen der Fingeborenen sind. Diese Insel bietet im
November und Deceniber ein romantisches Aussehen,
wenn die Pohutukawa, M. tomentosa, in Bllithe stehen,

welche am Saume dieser Insel wachsen; die feuerrothen

Blüthen, das dunkelgrün und silbern schimmernde Laub
geben ihr das Aussehen eines Gartens, umrungen von
riesigen Hosenbäiimen. Fs ist schade, dass diese Bäume
nicht mehr geschont worden, da sie gewöiinlich an der

Küste, an den Abhängen wachsen, wo andere Bäume
nicht gedeihen. Wenn die Pohutukawa geschlagen ist

und die Wurzeln, welche sehr lang sind und sich in

allen möglichen Formen in diese Abhänge eingegraben
haben, verfaulen , dann gleitet die Frde gewöhnlich
herunter und liisst die kahlen Felsen zurück.

Auf dieser Insel L=ind noch einige Vogelarten,

welche auf dem Festlande schon sehr selten oder bereits

ausgestorben sind, als: die Pogonornis ciucta, Petroeca
toitoi , Petroeca longi])es, Orthonyx albicilla etc. etc.,

Pogonornis cincta, „Stitch Bird", „Tiora", diesen schönen
Vogel, von der Grösse eines Bergfinken (Fringilla,

montifringilla), sah ich niemals auf dem Festlande ; die

Eingeborenen sagten njir, dass sie den Tiora in früheren

Zeiten oft auf dem Festlande der Nord-Insel sahen,

aber er sei verschwunden, wie viele andere Vögel.
Gelegentlich meines ersten Besuches im October

1880 auf der Iloutourou-Insel, während dessen ich die

westliche Seite durchforschte, aber keinen Pogonornis
sah, fragte ich die Fingeborencn ; sie sagten, dass dieser

seltene Vogel nur noch im Inneren und an der Ostseite

zu finden, aber dass es luimöglich sei, von der West-
seite über die Abhänge zu klettern; ich versuchte
mehrmals mit einem kleinen Boot herum zu fahren,

aber die See war zu stürmisch, so kehrte ich nach
Auckland zurück, da Master B. Firth, mein Begleiter,

zurück musste, weil seine Ferien zu Ende waren.
Im Mai 1882 sendete ich meinen Freund, Herrn

James Dobson auf diese Insel, um meine Hütten
auszubessern und neue zu bauen; im Juni 1882 schoss
er zwei Vögel, und da er sie nicht kannte, gab er sie in

Alkohol; den 15. October 1882, bei meinem zweiten
Besuche auf dieser Insel, untersuchte ich diese zwei
Vögel in Alkohol und sah, dass es (^ und Q von
Pogonornis cincta waren.

Den nächsten Tag versahen wir uns mit Pro-
viant, Munition etc., für eine längere Expedition, um
diese und andere Vögel in dem Inneren zu beob-
achten. Die erste Nacht campirten wir am Fusse des
ersten Abhanges; die Nacht war wunderschön, eine
leichte Briese wehte von dem Ocean her, das Firma-
ment war Uber.säet mit Sternen, nach ßlitternacht wurde
ein brillanter Comet mit einem langen Schwänze am
östlichen Horizont sichtbar; um 3 Uhr Früh berei-
teten wir unser Frühstück, welches aus Porritze und
Thee bestand, dann kletterte ich mit einer Leine
den Abhang an den Wurzeln einer Pohutukawe hin-
auf; Herr Dobson befestigte zuerst meinen Hund
an die Leine, welchen ich heraufzog, dann alle anderen

Gegenstände; nachher gingen wir über zwei steile

Gebirge, über 2000 Fuss hoch ; spät Abends erreich-

ten wir unsere erste Nikau-Hütte, welche mein Freund
baute; den nächsten Morgen begann icii mit meinen
Forschungen , um die Insel nach allen Richtungen zu
durchstreifen ; den 23. October hörte ich ein fremdes
Pfeifen, wie das derTiore, mehrmals wiederholt, es schien
sehr nahe zu sein, jedoch konnte ich den Vogel nicht

entdecken ; — ich verliess diese Hütte und baute eine

im Inneren, wo ich diese V^ögel mehrmals hörte, aber
sie niemals sah, endlich fand ich, dass sie in ziemli-

cher Entfernung sind, wenn ich auch glaubte, der Vogel
sei unmittelbar ober mir.

Den 25. October hörte ich meinen Hund an-

schlagen , ich folgte , und zu meiner Freude sah ich

eine Pogonornis cincta, </, auf den Zweigen eines sehr

dichten Gesträuches über meinem Hunde herumhüpfen,
mit hängenden Flügeln, ein wenig ausgebreitetem und
aufwärts gerichtetem Schwanz. Seine Bewegungen sind

schnell und elegant, das Gefieder des Männchens:
Kopf und Hals sammtschwarz , an beiden Ohren
Büschel von über 1 Zoll langen silberweissen Federn,
i'lügeldeckfedern vom Goldgelb in das Orangegelbe
übergehend, über die Brust ein gelbes Band und an
jedem Flügel ein weisses, Flügel und Schweif braun,

untermischt mit Olivengrün, Bauch gelblichbraun

mit Weiss, die Iris rothbraun, Stern dunkel, Schna-
bel schwarz, Füsse blassbraun. Das AVeibchen ist

etwas kleiner, sein Gefieder ist olivenbraun, unter-

mischt mit Grau, die Ohrenfedern sind kaum bemerk-
bai', die Flüireldeckfedern gelblichweiss.

Ich war so vertieft in meiner Beobachtung
dieses schönen Vogels, dass ich vergass zu schiessen.

Von diesem Tage bis 7. November konnte ich keinen

dieser Vögel sehen, obwohl ich jeden Tag herum-
streifte; ich hörte sie wiederholt.

Zeitlich früh den 7. November ging ich, von
meinem Freunde begleitet, in nordwestlicher Richtung,

bis wir einen engen Bergrücken erreichten; hier waren
viele Abhänge, welche mit sehr dichtem Gesträuch

und SchlingpÜanzen überwachsen waren. Ich fand hier

den Lieblingsaufenthalt des Pogonornis, da die Sonne
ihre Strahlen vom Morgen bis zum Abend auf diesen

Platz warf: ich hörte meinen Cäsar anschlagen, und als

ich näher kam, sah ich (f und Q von Pogonornis her-

umhüpfen; bevor mir mein Freund das Gewehr reichte,

versciiwanden sie in dem Dickicht. Den 28. sah ich

auf demselben Orte ein J' ; ich ging an die andere

Seite des Bergrückens, wo ich 1 Jlännchen und
1 Weibchen von Pogonornis bei einem Neste sah ; ich

verbarg mich, um sie zu beobachten, sobald sie mich
bemerkten, tlogen sie auf, — ich schoss beide; dann

untersuchte ich das Nest, welches 7 oder 8 Fuss hoch

zwischen den Aesten befestigt war; es war nicht

vollendet, aus kleinen Zweigen angefertigt, ausgefüttert

mit Gra.s und dünnen Fasern von Föhrenbäumen
(Punza).

Ende December 1883 sah ich a^ und 9 ">'*

3 jungen cP"i w'elche nicht so brillant im Gefieder als

die alten sind ; als mich das alte Männchen bemerkte,

Hess es einen Pfiff hören, und flog fort, das Weibchen
versteckte sich sogleich am Boden unter dichte Farne;

ich wartete ziemlich lange, bevor es heraus kam; ohne

das geringste Geräusch zu macheu, flog es fort, die

Jungen blieben sitzen.

Diese Vögel sind sehr lebhaft und scheu, sie strei-

chen den ganzen Tag auf ihren Lieblingsplätzen herum,



199

wo sie von Zeit zu Zeit den Ruf ^Tiora" ausstossen

;

der Ruf des Weibcliens ist wie Taktak-tak-seel, öfters

wiederholt; sie sind nützlicli, da sie viele Insecten ver-

zeliren , sie nähren sich auch von kleinen Beeren und
Honig, den ich in ihren Kröpfen fand.

Die Pogonornis cincta sind schon sehr selten, nur
das Colonial-Museum in Wellington besitzt Ein Paar,

das Christchurch-, Dunedin- und Auckland-Museum
haben nur Miinnchen.

Der hiesige Ornithologe Dr. W. Bull er F. R. S.

hatte keine, ich gab ihm c<" nnd $> "nd ich denke,

dass ich jedes Museum mit Einem Paare versorgen

kann, und auch mit vielen anderen seltenen Neu-Seeiändi-

schen Arten, welche noch in den Sammlungen fehlen.

Orihonyx albicilla, White-head, Popokatea.

Dieser Vogel ist von der Grösse der Kohlmeise,

Parus major
Meise sehr

auch in Bau und Bewegungen der

ihnlich.

Das Gefieder ist blass-

braun , Kopf, Hals,

Unterseite weiss, Augen
dunkelbraun . Füsse
graubraun ; bei den

Jungen ist das Weisse
schmutzig , so auch

beim Weibchen ; er

bewohnt nur die nörd-

liche Insel , ich sah

ihn in Flügen in den

Niederungen und bis

2000 Fuss auf den

Gebirgen ; auf dem
Festlande ist er selten.

Ende April 1880, sah

ich ein Paar nahe bei

Castle hill,Coromandel,

im Jahre 1882 sah ich

einige Paare in den P
im Jahre 1884 in den

onpia und Mokau-Gebirgen,
Rimotaka-Gebirgen. Nahe bei

Wellington, nördlich von Auckland sah ich nie welche
;

Herr T. Chaseman F. L. S., Director des Auckland-
Museums, sagte mir, dass vor 10 Jahren in der Nähe von
Auckland diese Vögel gemein waren, und jetzt sind sie

ganz verschwunden. Auf der Houtourou-Tnsel sind sie

gemein, ich fand sie bei meinem ersten Besuch 1880;

im Jahre 1883 sah ich, dass sie sich seit meinem ersten
Besuche ziemlich vermehrt hatten. Da ist der einzige
Platz , wo sie ziemlich ungestört leben und an den
Zweigen umher klettern, manchmal an den Füssen hän-
gend, um die Insecten aus der Rinde heraus zu
picken oder nach Samen suchend. Sobald sie ein
Geräusch vernehmen, kommen sie sogleich heran, um
den Gegenstand der es verursacht zu besichtigen; sie

sind sehr lebhaft; bei ihren Streifereien pfeifen sie immer;
der Laut ist, foit, foit, foit, zirp, zirp, zirp, fi, ii, fi. Im
October vereinigen sie sich zu Paaren, und bauen ihr

kunstvolles Nest auf kleinen Zweigen aus Moos oder
Gras, füttern es mit Federn oder Haaren von Blumen-
Samen aus 8 bis IG Fuss vom Boden, gewöhnlich im
Dickichte. Ende October legt das Weibehen 4— 16 rund-
liche Eier, sehr licht rosa mit braunen Tupfen; Männ-
chen und Weibchen brüten und erziehen ihre Jungen
gemeinsam. Eines Abends hörte ich ein ängstliches

Gezirp, ich ging vor-

sichtig näher und sah
einen Orthonyx mit der
kleinen Eule (Athene
Novae Zealandiae) wel-
che ihm nachstellte;

er wusste sich immer
ihrer Klauen zu erweh-
ren , indem er durch
Dickichte schlüpfte,

durch welche ihm die

Eule nicht folgen konn-
te. Ich schoss die Eule
und kehrte an die Stelle

zurück , an der ich

das Nest fand. Das Q
piepte, und dass q^,

welches die Eule ver-

folgt hatte, sprang leb-
Orthonyx a bicil a. i ?<. i t t^' halt herum. Im De-

cember 1882 beobachtete ich mehrere Paare in der
Nähe einer meiner Hütten, welche ihre Jungen fütterten;

sie brüten zweimal im Jahre , ich fand Eier im
October und December ; ich fand sie nur auf der

kleinen und grossen Barrier - Insel, niemals auf den
anderen lunliegenden Inseln; sie sind sehr nützlich, weil

sie viele Insecten vertilgen, übrigens nähren sie sich

auch von Samen, die ich in ihren Kröpfen fand.

(Fortsetzung folgt.)

*§^2)5c>Sl=-

Eiiiiffe Notizen aus Mähren.

Von Väcslav C'apek.

Osl.-iwan in Mähren, 34» Ö. L. luul 49-8' N. B. 1885.

I. Accipiter nisus. Heuer habe ich vier Horste
dieses Raubvogels untersucht. Schon am 30. April
fand ich den ersten Horst in einem Waldthale ; er
stand 12 Meter hoch, hart am Stamme einer Fichte
und enthielt G frische Eier von normaler Färbung.
Der zweite befand sich ebenfalls am Stamme einer
Fichte, aber nur 5 Meter hoch ; ich fand in demselben
am 18. Mai drei Eier, natürlich noch nicht die volle

Zahl. Da ich die Eier für meine Sammlung mitge-
nommen hatte, baute der Vogel etwa 600 Schritte
weiter zum zweitenmale, so dass ich den neuen Horst
schon am 31. Mai, diesmal in der Gabel einer Eiche,

7 Meter hoch, antraf. Vier ganz frische Eier befanden
sich in der Nestmulde, eines aber am Nestrande
zwischen Reisern. Besonders interessant ist es, dass

ich unter diesen fünf ganz normal gefleckten Eiern

ein vollkommen weisses, ohne die geringste

Spur von Zeichnung, antraf. — Inzwischen fand ich

am 24. Mai den vierten Horst im Gipfel einer 7 Meter
hohen Kiefer; vier, etwa sechs Tage bebrütete Eier

befanden sich in demselben ; sie zeichneten sich durch
sehr dunkle rostbraune Flecken aus. Immer verrieth

das 5 den grossen, schon aus ziemlich grosser Ent-

fernung sichtbaren Horst durch sein klägliches Geschrei.

Ganz nahe am Waldrande traf ich den Vogel nie
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brütend an. Was die Bauart des Horstes anbelangt,

war dieselbe sehr regelmässig. Wo es Fichten gibt,

ist er aus Fichtenreisern, anderwärts aus Birken-,

Kiefern- oder Eichenzweigen errichtet. In der Mulde
befinden sich immer 2—5 Centimeter lange Stück-
chen von Kiefern rinde, welche auch in die

Grundlage unter die Mulde gestreut sind; hie und da
befinden sich einige Flaumfedern.

2. Hirundo urbica. Der Melanismus der Eier

kommt hier ziemlich oft vor. Ein Gelege fand ich mit

feinen und sehr wenigen schwarzen Punkten, bei zwei

anderen Gelegen war dagegen die ganze EiHäche dicht

mit grösseren, zuweilen auch theilweise verwaschenen
Flecken bedeckt. Ankunft 11. April, 20. April häufiger,

5. Mai wurde mit dem Nestbaue begonnen, am 5. Juni

waren die ersten Gelege vollzählig. Auf einem Hause
befinden sich 16 Nester hart neben einander.

3. Coracias garrula. Die Mandelkrahe bewohnt
meines Wissens in einigen Paaren die schönen Laub-
wälder , welche den Hügelzug, von Kromau über
Eibenschitz und Tecic gegen Eichhorn-Bitischka be-

decken. Im Budkowitzer Reviere, etwa eine halbe

Stunde südlich von Eibenschitz, brüten alljährlich etwa
drei Paare. Bald sieht man einzelne Pärchen auf den
etwa 380 Meter hoheu, gegen West sich neigenden
Lehnen, bald am Rande des Waldes im Rokytnathale,

wo sie auf Felsen nach Insekten jagen. Das zweite

beliebte Jagdterrain, besonders nachdem die Jungen
ausgeflogen sind , bilden die oberen Waldschläge.

Heuer habe ich den ersten Vogel am 25. April auf

Obstbäumen gesehen, am 28. Mai umkreisten die J^

die Brutplätze, und am 1 1. Juni ist es mir gelungen

ein Nest zu linden. Dasselbe befand sich in einer

Espe, 8 Meter hoch. Dieser Baum stand am Rande
eines älteren Bestandes in einem der Thäler, welche

die erwähnte westliche Lehne durchfurchen. Die Höhle
selbst war 4 Decimeter tief und spärlich mit dürren

Reiserchen und einigen eigenen Federn ausgelegt

;

vier schwach bebrütete, kurz ovale Eier lagen in der

Mulde. Das $ sitzt jedoch nicht so fest, als man
gewöhnlich anführt.

4. Sitta europaea. Diesen Vogel führe ich wegen
einer Beobachtung an, die für einen speciellen Oologen
von Interesse sein mag. Am 27. April hackte ich

nämlich aus einer Eiche drei frische Eier dieses Vogel
aus, von denen zwei m elani s ti seh waren. Die
Eier waren normal gezeichnet, trugen jedoch zu oberst

eine grosse Menge von äusserst feinen , intensiv

schwarzen Pünktchen, die über das ganze Ei gleich-

massig vertheilt waren. Bei weissen, roth gezeichneten

Eiern ist dies gewiss ein seltener Fall. Dass melanistische

Punkte sehr leicht abzuwaschen sind, ist bekannt; die

schwarze Färbung wird dadurch zu einer schmutzig-

grünlichen.

5. Muscicapa albicoilis.*^) Dieser Vogel scheint

mir in den letzten Jahren bei uns häufiger gewoi-den

zu sein und ist jetzt in allen Laubwäldern ein ziemlich

gewöhnlicher Brutvogel. Am 15. April sind die Pärchen
angelangt, und am 6. Mai fand ich das erste Gelege
vollzählig; dasselbe zählte regelmässig (5, ausnahms-
weise 7 oder 5 Stücke. Das Nest findet man in hohlen
Bäumen und zwar gewöhnlich hart am Fusse der-

*) Muscicapa luctuosa kommt bei mir brütend gar nicht
vor. Nur am Durchzuge habe ich den 12. April ein Pärcheu bei-

.-animcn auf Obstbäumen angetroffen.

selben, seltener bis 10 Meter hoch. Oft ist die Höhle
ungewöhnlich klein. Das Nestchen ist ganz locker
aus Grasstengeln und einigen Baststreifchen geflochten

und mit feinen Grasblättern ausgefüttert. Unter sieben
von mir beobachteten Gelegen befanden sich zwei
melanistische, jedes von sechs Stück (11. und
13. Mai). Jedes Ei hatte 1—5 kleine Punkte, die

zerstreut aufgetragen waren. Die Länge der Eier
beträgt 15— 185 Millimeter. Der Dotter scheint ziem-
lich intensiv durch.

6. Turdus pilaris. Voriges Jahr brütete ein Pärchen
in einem KiufernwäUlchen nahe am Städtchen. Heuer
erschien es daselbst am 27. ^lärz wieder, trieb sich

hier einige Tage lärmend herum, und am 20. Juli

habe ich flügge Junge angetroffen.

7. Monticola saxaiilis. Die Steindrossel brütet be-

kanntlich auf den Felsen des Jurakegels ^Kotouö" im
östlichen Mäiircu, ein Pärchen bei Alt-Titschein, häufiger

aber im westlichen Jlähren, so im Thajagebiete ober-

halb Znaim, auf den Gneisfelsen des Schwarzawa-
gebietes um Pernstein und im Flussgebiete der Iglawa

bei Eibenschitz. Auch auf dem ,Rothen Berge" bei

Brunn hat noch im Jahre 1881 ein Paar gebrütet.

Heuer trafen die Pärchen Mitte April bei Eibenschitz

(unterhalb der Stadt, im Rokytnathale und bei

Hrubcic'l ein. Hoch im Steinbruche unterhalb Eiben-

schütz fand ich am 7. Mai ein frisches Gelege von
ö Stück. Das Nest war sehr nett mit dunkelbraunen
Würzelchen ausgepolstert. Interessant ist die Färbung
der Eier, eines ist vollkommen einfarbig, drei von
ihnen haben 2—5 kleine schwarze Punkte, und das

fünfte ist mit feinen rostbraunen Fleckchen bespritzt.

Ich halte diese abnorme Färbung , so wie die

schwarzen Punkte bei Sluscicapa albicollis und Hirundo

urbica für ein atavistisches Gebilde. Die Steindrossel

pflegt öfters ihren Gesang von nahen Thürmen ertönen

zu lassen.

8. Scolopax rusticola. Der Frühjahrszug fing

am 21. März an, w;ir vom 24. bis 28. am stärksten

und dauerte bis zum 14. April. Ein Pärchen hat heuer

in einem jungen, lichten Eichenbestande bei Padochau,

unweit von Öslavan, gebrütet. Am 30. April sind die

vier noch ganz frischen Eier in einer Vertiefung im

dürren Laube, mitten in einem ganz offenen Hain-

buchenstrauche gefunden worden. Das J sass sehr
fest mit etwas ausgebreiteten Flügeln. Um 9 oder

10 Uhr ging es dem Futter nach. Am 21. Mai, also

in drei Wochen, sind die Jungen ausgeschlüpft; der

Förster trat nämlich zu dem Neste, das J Hess sich

ruhig in die Hand nehmen, und da fielen zwei Junge

aus dessen Gefieder. Ein Ei habe ich schon früher für

meine Sammlung genommen, das vierte war rein. Das

9 lief nach Rebhuhnart herum; Tags darauf sass es

etwa 8 Schritte weiter auf den Jungen.

9. Xema ridibundum. Die einzige Bmtcolonie

befindet sich am .Neuen Teiche" bei Namiest, etwa

22 Kilometer nordwestlich von Oslawan. Am 21. März

zogen 13 Stück über Oslawan, längs des Oslavaflusses,

in dieser Richtung. Vom Brutplatze streifen sie weit

herum, so dass sie auch bei Oslawan im Frühjahr und

Sommer öfters jagend anzutreffen sind. Am 31. Mai

besuchte ich den Brutplatz. Von Weitem sah ich die

Möven ab und zu fliegen. Als ich näher kam, flogen

mir einige von ihnen mit Geschrei entgegen. Ich

watete quer durch die Colonie. Alle Vögel hoben sich

vom Wasser oder von den Nestern auf, und sogleich
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sah ich mich von etwa 140 lilrmendem Möven um-
schwärmt. Das Geschrei war betäubend; öfters schoss

ein Vogel dicht über meinem Kopfe dahin. Die Nester

standen 3—15 Schritte von einander. Hier sah ich

2 oder 3 stark bebrütete Eier, dort ein unbefruchtetes,

und anderwärts schwammen einzelne Junge 2— 12 Tage

alt, ruhig zwischen Seggen herum. Die gelblichen,

schwarz gefleckten Vögelein nahmen sich recht nett

aus. Noch weit, als ich die Colonie verlassen hatte,

verfolgten mich die Alten mit Geschrei. Auch ein

Nest von Fulica atra mit zwei Eiern befand sich am
Brutplatze.

#^2«>fi=

Sitziings-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(Fortselzung.)

Vorsitzender Dr. B 1 a s i u s : Herr Dr. G i r t a n n e r

hat das Wort.
Herr Dr. G i rtann er: Die Besprechung unseres

Themas spitzt sich jetzt zu, und zwar in sehr natur-

gemässer Weise, das heisst nach einer sehr geordneten,

regelrechten Besprechung. Wir haben offenbar seit ge-

stern viel gelei'nt und wenn wir noch lange beisammen
wären, würden wir noch viel besser vorwärts marschiren.

(Lebhafte Heiterkeit.)

So wenig ich in meiner Person im Stande sein werde,

für ornithologische Beobachtungen etwas Wesentliches

zu leisten, da mein Beruf, mein Wohnort und noch
vieles Andere dagegen ist, so möchte ich nicht damit
zurückhalten, Ihnen meine Meinung darüber zu sagen,

worauf ich unter den jetzigen Verhältnissen am meisten

Werth lege, um zu dem zu kommen, was ich erhoffe

und wovon ich glaube, dass man es schliesslich er-

reichen wird.

Wenn es sich aber um Entfaltung eines grossen

Netzes handelt — um Eisenbahn-, Telegraphen-Netze

oder welcher Art immer, so glaube ich, kommt man
am besten damit fort, wenn man nicht das ganze Netz
auf einmal ausspannt. Ich würde mit wenig anfan-

gen und dann von einer sicheren Basis aus, gegründet
auf bestimmte Beobachtungen, versuchen, die Sache
weiter über die Erde auszudehnen.

In zweiter Linie würde ich es mit dem Ernennen
der Beobachter ungeheuer genau nehmen und furchtbar

vorsichtig sein. Sonst kommen wir zu Resultaten, die

lieber ungedruckt blieben. Ich beschäftige mich schon
seit dreissig Jahren mit der Beobachtung der Vogel

-

weit, aber nur in der nächsten Nähe, und habe immer
Hilfe von aussen für nothwendig gehalten, um meine
Beobachtungen dadurch zu vermehren und um dieselben

zu controliren. Ich muss aber gestehen, dass mir

immer aufgefallen ist, wie wenig ordentliche Beob-
achtungen gemacht werden, wie wenig verlässliche

Leute wir finden, auf deren Beobachtungen wir uns
stützen können. In dieser Hinsicht wäre ich merk-
würdig vorsichtig.

In dritter Linie würde ich die Beobachtung nur
auf wenige Species ausdehnen, auf grosse, leicht kenn--

liche Arten, weil das unsere Leute doch zuerst einiger-

massen prüfen können und prüfen müssen, um zu er-

kennen, ob sie im Stande sind , die Aufgabe zu er-

füllen, ob es sich überhaupt lohnt, sich mit ihnen ab-
zugeben.

Ich würde nun glauben, dass es mit diesem
Thema weniger pressirt als mit dem gestern behandelten.

Ich glaube, dass das gestern Gesprochene einer mög-
lichst raschen Erledigung bedarf, und dass das heute

Behandelte nur dann zu schönen Resultaten führen kann,
wenn es langsam und sicher betrieben wird.

Ein ganz specieller Vorschlag wäre der, dass wir

junge Leute zu diesen Beobachtungen heranziehen,

hauptsächlich deshalb, weil diese grosse Freude haben
an der Beobachtung der Thiere. Und es wäre auch

sehr schön, wenn die vogelfangende Jugend hinüber-

geleitet werden könnte, anstatt Vögel zu fangen, Vögel

zu beobachten in Bezug auf Zug, Biologie und in jeder

anderen Weise.

Diese Punkte würde ich Ihrer Aufmerksamkeit
empfehlen.

Herr v. Homeyer: Meine Herren! Ich will Sie

nicht lange aufhalten, ich will nur noch das, was mehrere

Herren gesagt haben, auch für mich in Anspruch
nehmen, dass es nach meiner Ueberzeugung am ailer-

angemessensten ist, eine Auswahl von jenen Vögeln zu

treffen, die vorzugsweise zur Beobachtung zu empfehlen

sind. Es sind diejenigen Vogelarten, die einerseits leicht

kenntlich und andererseits leicht zu beobachten sind,

die eigentlich Jedermann kennt; ich brauche sie nicht

speciell anzuführen, denn Middendorff gibt sie sehr

genau an, und sollten über alle Vögel Beobachtungen
gemacht werden, so können doch diese bestimmten

Arten im Druck hervorgehoben werden.

Herr Dr. Pollen: l\Ieine Herren! Ich bin Hol-

länder und spreche schlecht deutsch, spreche etwas

besser französisch und auch ein wenig englisch. Aber ich

werde mich, um von den meisten Herren verstanden zu

werden, Ihrer Muttersprache bedienen, wenn es auch

kein schönes Deutsch, kein literarisches Deutsch sein

wird, so wird es doch ein internationales, kosmopo-
litisches Deutsch sein.

Nachdem ich alle Redner angehört habe, bin

ich erstaunt über die vielen Aufgaben, welche die

Stationen über die verschiedenen Vogelarten erledigen

sollen, wie es unser hochverehrter Senior Herr von

Homeyer und andere hochgeehrte Mitgliedei-, wie

Herr Staatsrath v. Schrenck, Herr Dr. Ou stalet

und Andere so schön in ihren Muttersprachen aus-

gedrückt haben. Ich glaube im Herzen die gleichen

Gedanken zu haben, wie alle die geehrten Herren, aber

das sind Hypothesen, das sind keine Sachen, die man
praktisch ausführen kann. Die meisten Vogelbeobachter,

und auch ich, der ich bereits sechzehn Jahre am Strande

wohne, wissen, dass die meisten Vögel, die nach Süden
ziehen, so hoch in die Lüfte gehen, dass sie gar nicht

zu unterscheiden sind. Wenn ein Sumpfvogel, der durch

die Luft zieht, pfeift, sagen die Leute: „Da zieht eine

Schnepfe !"

Die Vögel schreien nicht so laut wie eine Gemse,
dass man sie nach dem Ton genau erkennen könnte.

Aber wenn die Zugvögel, durch den hohen Luftdruck

niedergeschlagen, gegen einen Leuchtthurm anfliegen,

so kann man diese Vögel beobachten, denn diese fallen
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meistentheils todt nieder, und man kann sagen, das

ist eine Scolopax, eine Anser, Anas u. s. w. Die
Leute sugen, dass die kleinen Vögel durch die grossen

getragen werden (Rufe : Oho !) — die Leute sagen so,

ich selbst habe es noch niemals beobachtet (Beifall),

obwohl ich glaube, dass die kleinen V'ögel nicht über
das Mittelmeer fliegen können, sondern von Insel zu
Insel gehen müssen — so bin ich mit allen Kräften
dafür, diese Vögel zu beobachten. Ich will mit
allen meinen Kriiften und mit ganzem Vermögen
mitarbeiten, wenn es gilt die Vögel zu schützen und
zu beobachten. Aber Vieles geht über unsere Gedanken.
Ich glaube, es wird noch fünfzig bis hundert Jaiire

dauern, bis man durch Teleskope die Beobachtung so

geschärft haben wird, dass man wird sagen können,
dass die Störche, die aus Holland kommen, im Busen
von Biscaya verschwunden sind. Jetzt kann dies nur
dann geschehen, wenn n)an sie todt tindet. Aber ich

glaube auch, wir sind nicht so weit, dass wir Hypo-
thesen für Tliatsachen geben können. Halten wir uns
nach der Linne'schen iSchule an das, was das Auge
beobachtet und was in loco nicht einmal, nein, zehn-
mal beobachtet wurde. Diese Vogelbeobachtungen iiaben

einen grossen Werth. Die Herren sprechen selir schön,

aber Alles mit auf dasselbe Thema Bezügliche aus:
Wir wollen das Gute, das Kützliche, wir wollen den
Nutzen des Vogelschutzes. Ich w'ill darin nach meinen
geringen Kräften Ihnen beistehen. Aber ich glaube, dass
wir vuis beschränken müssen auf das, was das schwache
Auge beobachten kann. Ich glaube, dass alle guten
Ornithologen mit mir einverstanden sein werden und
mit dem, was Herr Dr. L e n t n e r, Herr Staatsrath

Schrenck gesagt hat. Das war sehr practisch. Das,
was Älonsieur Ou stalet sagte, war zwar poetisch, aber
nur zum Theile practisch. Aber ich glaube practica est

multiplex. Professor Fatio ist ein Practiker. und da-

mit, was er gesagt, bin ich einverstanden. Ebenso,
was Herr Dr. Girtanner gesagt hat. Ich will

practische Resultate und nochmals : practica est

multiplex.

Vorsitzender Dr. Blasius: Da keine Herren
sich mehr zum Worte gemeldet haben, gestatten Sie mir,

die heutige Debatte zu resumiren. Ich hoffe, dass wir
schon in der morgigen Sitzung zu einem allgemeinen
Beschlüsse kommen könnten. Ich will erwähnen, dass
die geehrte Versammlung sich durch fast alle Redner
für die Einrichtung von Beobachtungsstationen ausge-
sprochen hat. Darin sind also alle Redner einig. Diffe-

renzen waren nur in dem Punkte, ob man vorläufig
diese Beobachtungsstationen nur auf Europa ausdehnen
sollte. Die Mehrzahl der geehrten Redner hat sich da-

für ausgesprochen, dass man sie über die ganze be-
wohnte Erde, über alle Länder, wo sich civilisirte

Menschen befinden, ausdehnen möchte. Ich für meine
Person kann erwähnen, dass Herr Professor Coli et t

sich mir gegenüber bereit erklärt hat, dass er dafür
wirken will, dass in Norwegen derartige Beob-
achtungsstationen eingerichtet werden. Ich habe von
Herrn Nansen in Bergen die Versicherung be-
kommen, dass er Alles ebenfalls in Norwegen dafür
thun will. Was Schweden anlangt, so hat mir der
Vertreter dieses Landes, Graf T h o 1 1, erklärt, dass
er sieh lebhaft für die Sache interessire und bereit

sei, in Schweden derartige Einrichtungen machen zu
wollen. Ausserdem habe ich auf meiner Reise in

Schweden im vorigen Jahre mit Herrn Professor
Kinberg über die Sache gesprochen, der mir vei*-

sicherte, dass solche Einrichtungen in Schweden ge-
troffen werden könnten. Den Vertreter von Russ-
land haben wir gehört. Ich will nur erwähnen, dass
ein gerade in dieser Frage hervorragender Schriftsteller

Dr. Palmen in Helsingfors, der, wir er mir schrieb,

leider verhindert ist in Folge wissenschaftlicher Arbeiten,

hieher zu kommen, sich lebhaft dafür interessire, und
dass er Alles auch in Finnland zu thun gewillt sei.

Ich weiss nicht, ob ein Vertreter aus Dänemark
hier ist. Dänemark ist neben den Ländern, die ich

bereits früher erwähnte, am weitesten. Ich habe seit

zwei Jahren mit Dr. L ü t ke n, Inspector des Museums
in Kopenhagen, correspondirt, und er theilte mir mit,

dass er eine Reihe von Beobachtungen bereits im
Jahre 1883 bekommen habe, und dass diese publicirt

werden würden. Den Bericht von England habe ich

bereits vorgelegt. Von Belgien haben wir die Ver-

sicherung von dem Baron de Sülys-Longchamps, dass

er sich lebhatt für die Sache interessiren werde. Von
Holla n d haben wir die Aeusserungen des Herrn Dr.

Po 1 1 e n, dass er Alles thun werde, um auch in Hol-

land gute Einrichtungen zu treffen. Von F r a n k r e i c li

haben wir durch Herrn Oustalet gehört, dass die

nothwendigen Schritte gethan werden sollen. Ich will

nur persönlich erwähnen, dass ich längere Zeit in

Correspendenz gestanden habe mit Herrn Leon
Oiph-Gaillard in Hendaye, und dass er ebenfalls

ein lebhaftes Interesse für die Sache empfindet. Auch
die Schweizer sind schon sehr weit in dieser Sache
vorgeschritten, und ich bin überzeugt, dass nach der

Versicherung des officieilen Vertreters Professor Fatio
die Einrichtungen getroffen werden könnten.

Was die Türkei anlangt, weiss ich nicht, ob
ein officieller Vertreter hier ist. Von Griechenland
kann ich Ihnen mittheilen, dass ich auch mit Dr.

Krüper in Verbindung getreten bin, der sich an den
wissenschaftlichen Verein , Athene" gewendet hat, und
der auch hofft, dass wir Beobachtungen aus Griechen-

land bekommen werden. Auf diese Weise würde auch
Kleinasien leicht liei-angezogen werden können, denn
Dr. Krüper geht fast jedes Jahr nach Kleinasien.

Was Serbien betrifft, so wurde gestern von
Herrn Professor v. Hayek mitgetheilt, dass man sich

daselbst für diese Angelegenheit interessire. Dasselbe

habe ich durch den Professor der Zoologie in Belgrad,

Dokic, erfahi-en, der in Serbien für die Acquirirung

von Beobachtei'n sorgen wird. Von Rumänien konnte

ich nichts erfahren. Bezüglich Oesterreichs und
Deutschlands ist alles Einschlägige durch die be-

treffenden Publicationen bekannt. Mit Spanien konnte

ich leider keine Verbindung erzielen ; ein Briet, den

ich an den Bruder B r e h m's richtete, wurde nicht

beantwortet, und ist dieses Land auch hier nicht

vertreten.

Was Portugal betrifft, so interessirt sich der

dortige Director des Naturhistorischen Museums, Pro-

fessor Barboza de Boccage, sehr für die Sache.

Er hat mir mitgetheilt , dass , sobald er mehr Zeit

haben würde, er sich diesen Beobachtungen zu widmen
gedenke.

In Afrika könnten wir, was Algier und
Marokko betrift't, durch Frankreich, aus dem
C a p 1 a n d e durch England und wahrscheinlich auch

aus Egypten, sobald dieses Land pacificirt sein

wird, durch die Engländer Mittheilungen bekommen.
Bezüglich Asiens könnten uns Russland im

Norden und England im Süden behilflich sein.
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Herr Hofrath Meyer hat mitgetheilt, dass Beob-

achtungen aus Java und den Philippinen, ferner

auch aus Australien leicht zu erhalten wären.

In Nordamerika bestehen bereits zwei solche

Comites, die sich mit dieser Frage befassen.

Was die mittel- und südamerikanischen
Staaten betrifft, so habe ich dorthin keine Verbin-

dungen, ich habe zwar an Herrn Professor Boeckh
in Cochabamba geschrieben, jedoch bis jetzt keine

Antwort erhalten. Schliesslich bemerke ich noch, dass,

wie mir soeben mitgetheilt wird, aus Bombay und
Singapore leicht Beobachtungen zu haben wären.

Ich möchte mich über die Details der Ausführung
des Planes der Errichtung von Beobachtungsstationen
noch weiter verbreiten ; ich übergebe zu diesem Behufo
dem Herrn Vice-Präsidenten den Vorsitz und bitte

denselben, mir das Wort zu ertheilen.

(Fortsetzung folgt.)

-^§<3^>m=

lieber essbare Vogelnester.

Die Natur und Zusammensetzung der essbaren

Vogelnester zu ergründen, ist eine Aufgabe, deren

Lösung den Forschern manche Schwierigkeit be-

reitet hat.

Diese von den Chinesen so hochgeschätzten

Nester sind das Werk einer Höhlen bewohnenden
Mauerschwalbe, der Gattung C o 1 1 a c a 1 i a, welche in

Gesellschaften theils an am Meere, theils an im Innern

des Landes gelegenen Felswänden zu brüten pflegt.

Sie findet sich an den Küsten von Indien, Ceylon,

Borneo und Java, auch haben wir deren sehr voll-

kommene Nester von den Andamanen zu sehen Gele-

genheit gehabt. E, L. Layard hat den Anblick geschildert,

welchen eine von der in Rede stehenden Schwalben-
gattung bewohnte Felsenhöhlung zur Bratzeit auf Ceylon
gewährt, und W. B. Pryer veröffentlichte gleichfalls

einen intersessauten Bericht über einen Besuch, den
er den sogenannten j,Birds-nest Caves" zu Gomanton
in Nord-Borneo abstattete, wo Hunderte von Nestern

an den Wänden der Felsenhöhlung thatsächlich angeleimt

waren, viele oft in bedeutender Höhe, aus der sie

durch die Eingeborenen mit Hilfe leichter Bambusleitern

herabgeholt wurden. Die Bildung der Nester ist eine ver-

schiedene. Manche scheinen aus Schichten oder Fasern

zu bestehen, welche aneinander gekittet sind, andere

sind aus einer homogenen klebrigen Substanz allein an-

gefertigt. Die Aussenseite zeigt in der Regel zahlreiche,

fast ganz gerade, mehr weniger parallel angeordnete

Fasern, während das Innere ein unregelmässiges Netz-

werk in mehreren Schichten zeigt, dessen Stränge sich

in allen Richtungen hin und her kreuzen.

Die besten — d. h. die reinsten und hellsten

sind durchscheinend bei faserigem Gefüge und sehen

so aus, als wenn sie aus Hausenblase gemacht wären.

Die weniger werthvollen sind missfärbig, oft fast schwarz

und enthalten trockene Grashalme, Haare oder Federn.

Die Frage, welche man sich zu beantworten Mühe
gab, war: „Wie wird das Nest verfertigt und aus

welchem Stoffe besteht es?" Man hat über diesen

Gegenstand verschiedene Ansichten geäussert, und von
verschiedenen Beobachtern haben die einen behauptet,

in der Structur der Nester einen pflanzlichen Ursprung
von Algen oder Seetangen zu erblicken, andere hielten

dafür, dass sie aus thierischer Substanz, wie zusammen-
geklebtem und getrocknetem Fischlaich beständen oder

aus dem eingetrockneten Speichel des Vogels selbst,

der von besonderen Drüsen in reichlicher Menge
abgesondert werde. Pryer, welcher eine grosse Menge
dieser Nester in Borneo gesammelt hat, sagt: „Die

Nester werden aus einem algenartigen Gewächse
gemacht, welches an allen feuchten Stellen die Kalk-

felsen überzieht. Es bildet da eine zolldicke Schichte,

die aussen dunkelbraun, im Innern aber weiss ist. Die
dunkeln Nester werden aus den äusseren Theilen

verfertigt, die weissen dagegen aus den inneren Schichten.

Der Vogel füllt damit seinen Mund und gibt es aus

diesem wieder heraus in Form eines Fadens, den er

hin und her führt, wie eine Raupe, die ihren Cocon
spinnt."

Zu dieser Mittheilung bemerkt Murray: „Die

Alge, welche Pryer in den Höhlungen gefunden hat,

die von den Mauerschwalben mit den essbaren Nestern

bewohnt werden, gehört einer noch unbeschriebenen

Art von „Urococcus" an. Verwandte Algen aus dieser

Gruppe wachsen sehr häufig an den Wänden von

Felsenhöhlen. In unserem Falle sind die durch Wucherung
der Algen gebildeten Ueberzüge von ungewöhnlicher
Dicke und in getrocknetem Zustande hornartig fest,

wei'den aber weich, wenn sie in kaltem Wasser auf-

quellen. Die äusserste Schichte ist dunkel (dem blossen

Auge schwarz erscheinend, mit dem Mikroskope gesehen,

aber dunkel grünlichgelb) und stellt die lebende Alge
selbst dar; unter ihr liegt eine mächtige, weisse Masse,

die aus einer Anhäufung von abgestorbenen Algen
besteht, deren Structur kaum mehr erkennbar ist. In

keinem der von mir untersuchten essbaren Nester

jedoch findet sich eine Spur von einer Alge und es

scheint mir festzustehen, dass sie aus einem Stoffe

aufgebaut sind, der wesentlich ein Product des Vogels

selbst ist. Herr Pryer stellt die Ansicht auf, dass

gewisse Nester aus der äusseren dunklen Schichte der

Alsenüberzüge verfertigt sind. Bei der Untersuchung

eines solchen Nestes müsste man aber am sichei'sten

dies feststellen können, da, wie erwähnt, die äussere

Schichte aus lebenden Algen besteht, deren Structur

viel leichter zu unterscheiden wäre, als jene der weissen

Masse der Ueberzüge."

Wir wissen nicht, ob Pryer von dieser letzteren

Bemerkung Kenntniss erhalten hat, aber in einer von

ihm später veröft'entlichten Mittheilung scheint er seine

frühere Meinung geändert zu haben, indem er sagt:

„Was das Materiale, aus dem die Nester gemacht sind,

betrifft, setze ich in die Algentheorie grosse Zweifel.

Die Eingeborenen behaupten, dass die Vögel den

Schaum von der Oberfläche des Wassers abschöpfen

und ihn als Baumateriale verwenden. Ich jedoch bin

der Ansicht, dass dieses in einer natürlichen Absonderung

des Vogels selbst besteht." Das heisst so viel, als dass

Pryer sicli zu der von Mui-ray, und früher schon von

Jerdon, Blyth und Sir Everard Home ausgesprochenen

Ansicht bekennt.

(Fortsetzung folgt.)

-=tiOO§s=-
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Vom Eierle<^(Mi.

Mittel dasselbe zu befördern.
(Fortsetzung.)

Nach einem kurzen Aup^enblicke, sobald unsere
Henne ihre gewöhnliche Erholung genossen bat,

setzen wir sie wieder auf ihr neues Nest, das zur
Vorsorge reichlich mit Pulver bestreut wurde, und das

arme Thier wird getröstet seine Brutarbeit wieder mit

Liebe aufnehmen.

Ich kenne Liebhaber, welche sich der Sorge ent-

schlagen ihre Bruthenne tiiglich vom Neste zu nehmen,
indem sie sich darauf verlassen, dass sie schon selbst

wissen werde, was sie zu tluin habe. So installiren sie

ihre Henne oder Truthenne im ]3rutraume, legen Futter
in ihren Bereich, ein kleines mit Wasser gefülltes

Gefäss und eine Tasse Staub für das Bad. Die Vor-
räthe werden von Zeit zu Zeit erneuert, und die

Bruthenne, der es frei steht nach Belieben das Nest
zu verlassen und zu demselben zurückzukehren, bleibt

ihrem Instinct überlassen.

Die auf solche Weise geleitete Bebrütung enthebt
vieler Sorgen, und kann mit gewissen Individuen gute
Resultate liefern, Beweis dessen jene Hofhenne, die

eines schönen Morgens vom Hüiinerhofe verschwand,
und die man nach ?> Wochen plötzlich aus der Scheune
kommen sah, gefolgt von einem Dutzend Küchlein,
alle eines dicker als das andere, und aus den v e r-

steckten Eiern herrührend, die sie im Geheimen
ausgebrütet hatte. Aber jeder umsichtige Züchter muss,
meiner ]\Ieinung nach, diese Älethode verwerfen, da sie

keine hinreichende Garantie bietet.

Vor Allem lassen sich die Bruthennen — und
vorzüglich die Truthennen — unter dem Einflüsse des
ßrutüebers nur zn häufig dazu verleiten, ihren Schatz
durchaus nicht zu verlassen, einige würden lieber

Hungers sterben, als ihre Eier auch nur einen Augen-
blick lang zu verlassen. — Sie verlieren, wie der
Volksausdruck lautet, das Saufen und Fressen.

Nun sind aber die 20 oder 25 Minuten Ruhe, welche
wir täglich unseren Bundesgenossen gönnen, nicht nur
diesen unentbehrlich, sondern nicht minder auch für

die Embryonen nothwendig, welche dieselben dazu
benützen, ihren Vorrath an Luft zu erneuern. Zweitens
erfahren wir, wenn zufällig das Nest von Ungeziefer
befallen werden sollte, nicht früher davon, als an dem
Tage, an welchem wir unsere Bruthenne todt auf den
Eiern vorfinden. Sollten diese letzteren beschmutzt,
in Folge Bruches mit Eiweiss überzogen, von Ratten
heimgesucht worden sein, so ist die Brut verdorben,
ohne dass wir Kenntniss davon bekommen hätten.
Endlich kann es geschehen, dass ein frischer Wind-
stoss, das Krähen eines Hahnes, das Piepen eines
Küchleins und tausend andere ähnliche Dinge, welche
das Herz einer Henne rühren, dieselbe zerstreut und
sie ihre Pflicht vergessen machen.

Eine Brut werthvoUer Eier darf nicht allen diesen
Zufälligkeiten ausgesetzt werden, und das Sicherste
bleibt immer seine Bruthennen selbst zu betrauen,
indem man sie zu bestimmten Stunden von den Eiern
wegnimmt und nicht vergisst die Schiebthüre ihrer
Brutkiste zu schliessen, bis sie wieder zum Neste zu-
rückkehren.

Eine starke und passend behandelte Bruthenne
kann nach und nach mit zwei und selbst mit drei

Brüten betraut werden; aber wenn man nicht durch

die Nothwendigkeit dazu gezwungen wird, sollte man
es vermeiden der Bruthenne diese ausserordentliche

Mühe aufzuerlegen, welche ihrer Gesundheit schadet,

sie abmagern macht und sie eines Theiles ihrer Fähig-
keiten und ihrer Wärme beraubt.

Wenn daher zur Zeit des Ausschlüpfens ein oder
zwei Bruthennen überzählig werden, in Folge dessen,

dass man einer einzigen Zuchthenne, die von mehreren
ausgebrüteten Küchlein anvertraut, vermeide man es

die übrig gebliebenen Bruthennen von Neuem zu ver-

wenden, ausser man könnte es nicht anders machen.
Man ersetze sie lieber durch andere, dem Hühnei'hofe

entnommene Hennen, die noch nicht verwendet wurden;
anders verhält sich die Sache, wenn man sie nach

Verlauf von 5 oder Wochen Ruhezeit wieder ver-

wenden wollte, nach dieser Zeit werden sie wieder

vom Brutfieber befallen.

Wir haben nunmehr die Vorsichtsmassregeln, die

Sorgen kennen gelernt, welche jeder verständige Züchter

seinen befiederten Mitarbeitern zuwenden wird. — Diese

Soi'gen und Vorsichtsmassregeln scheinen auf den

ersten Blick etwas complicirt zu sein, aber durch die

Gewohnheit lernt man, dies Alles beinahe maschinen-

mässig, ohne daran zu denken, auszuführen.

Die Bebrütung mit Hilfe der Maschine bietet

keine der Unzukömmlichkeiten, die bei der Verwen-
dung eines lebendigen Bundesgenossen, einer Trut-

oder Bruthenne, eintreten.

Die Brutmaschine hat folgende Vorzüge voraus

:

Sie ist ein stets bereites Hilfsmittel

;

sie vermag eine grosse Menge von Eiern zu fassen
;

mit ihr hat man, so klein auch immer die Eier
seien, so dünn auch immer ihre Schale sein möge, kein
Zerbrechen zu fürchten ; keine Enttäuschung in Folge
des Abkühlens der Eier durch unerwartetes Verlassen

oder den Tod der Bruthenne; keinen Gestank — von
besclimutzten Eiern herrührend — der den Keimen
stets schädlich ist ; keine beim Ausschlüpfen erstickte

oder erdrückte Küchlein ; kein den Neugeborenen so

verhängnissvolles Ungeziefer.

Ich habe nicht die Absicht bis ins Einzelne den
Bau, die Wirksamkeit der Theile und die Function
der verschiedenen Brutmaschinen zu beschreiben, denn
dies wäre gleichbedeutend mit dem Beginne ebenso
verschiedenartiger Auseinandersetzungen, als es Systeme
gibt, und welche überdies, wenn sie heute richtig wären,
morgen nicht mehr so genannt werden könnten wegen
der an diesen wunderbaren Maschinen täglich vorge-
nommenen Verbesserungen.

Andererseits werden zugleich mit den verschiedenen
Apparaten zur künstlichen Bebrütung immer Druck-
schriften geliefert, welche die eingehendsten Beleh-

rungen über die Behandlung des Apparates enthalten.

Alles , was ich daher anführen könnte , wäre
durchaus von keiner praktischen Nützlichkeit.

Die für die verschiedenen Maschinen gemeinsam
giltigen Instructionen enthalten so ziemlich alle die-

jenigen allgemeinen Rathschläge, welche sich auf die

den Brut- und Truthennen anvertrauten Bebrütungen
beziehen

:

Ruhiger und in Halbdunkel gehaltener Brutraum

;

geschützt gegen jede Erschütterung und gegen jeden
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üblen Geruch : von constanter, nicht variahler Tem-
peratur; Oeffnen der Schiebfächer (an Stelle des Hin-

wegnehmens der Henne), um den Eiern eine Erneue-

rung ihres Luftvorrathes zu ermöglichen; Erhaltung

der Schiebfächer auf den durch die natürliche Brut-

henne gelieferten Wärmegraden (39 bis 40 Grad Celsius),

Reinigung der Eier, bevor man dieselben der Bebrü-

tung unterzieht, u. s. w., u. s. w.

Prüfung der Eier gegen das Licht. Die

Mehrzahl der Praktiker ist der Ansicht, dass es gut

sei, nach fünftägiger Bebrütung die Eier gegen das

Licht zu prüfen und diejenigen zu entfernen, welche

nicht befruchtet sind.

Die Pächter nehmen gewohnheitsmässig die Prü-

fung der Eier gegen das Licht nach achttägiger Be-

brütung vor und verfahren dabei folgendermassen.

Sie halten das Ei in einen Sonnenstrahl, den sie durch

eine halbgeöffnete Thüre oder einen Fensterladen ein-

lassen, indem sie dieses Ei mit der rechten Hand an

dem spitzen Ende erfassen, während sie die linke über

das dicke Ende ausbreiten. Sie gewahren dann unter

der linken Hand, zwischen der Haut, welche das Innere

des Eies auskleidet und dem oberen Theile der Schale

einen leeren Kaum, die Luftkammer genannt, der dazu

bestimmt ist, den Luftvorrath zu enthalten, der für die

Athmung des Embryo's nöthig ist.

Wenn das Ei durchsichtig geblieben ist, ist dies

ein Zeichen, dass es nicht befruchtet wurde und es

wäre zwecklos, die Bruthenne weiter mit demselben

zu belästigen. Wenn hingegen das Ei undurchsichtig

ist, ist es ein gutes Ei, das eine Ausschlüpfung geben
wird, und es muss an die Stelle im Neste zurückge-

legt werden, die es vorher einnahm.
Ueber diese Weise der Prüfung gegen das Licht

wollen wir abermals die Ansicht Roullier's und Arnoult's

vernehmen, die Ansicht von Praktikern, deren Com-
petenz unanfechtbar ist

:

,Es ist also durchaus nothwendig, die Eier gegen

das Licht zu prüfen, nicht nach Verlauf von 10 Tagen
der Bebrütung, wie einige Autoren anrathen, sondern

schon nach gänzlichem Verlaufe des iünften

Tages, oder nach Verlauf von 120 Stunden, und selbst

diese lange Frist fixiren wir nur, um eine gewissen-

hafte Prüfung vornehmen zu können, denn unsere

Hühnermägde erkennen die befruchteten Eier schon
nach Verlauf von 48 Stunden der Bebrütung. Gewiss
billigen wir dieses System nicht, weil die gelblichen

Eier mit starken Schalen noch nicht genug durchsichtig

sind und man sich der Gefahr aussetzt, eine schlechte

Prüfung vorzunehmen; dennoch hat diese Methode bei

uns zu Lande ihre Berechtigung, besonders im Winter
und wir halten es daher für zweckmässig, uns über

diesen Gegenstand auszulassen.

„Ich nehme an, eine Hühnermagd wolle eine

Schaar von beiläufig 150 Küchlein ausschlüpfen lassen

;

aber in dieser Beziehung zieht ihr der Fassungsraum
ihrer Brutmaschine oder die Zahl ihrer Hennen eine

Grenze, denn sie rechnet auf 50 befruchtete gegen

100 unbefruchtete Eier. Nehmen wir an, sie verfüge

über einen Raum für 200 Eier; es ist dann einleuchtend,

dass sie nicht 150 Küchlein bekommen kann, wenn
50 gute auf 100 taube Eier kommen. Was wird sie

nun machen?
,Nachdem sie ihre 200 Eier der Bebrütung unter-

zogen hat, werden sie nach 48 Stunden gegen das

Licht geprüft und wir wollen annehmen, sie finde

100 von ihnen befruchtet; diese werden in eine Woll-

decke eingehüllt und an einem sicheren Orte in Ord-

nung hingelegt, während diejenigen, welche sich als

taub herausstellten, weggenommen und ausser Dienst

gestellt werden. Da ihre Brutmaschine oder ihre Hennen
nun frei sind, wird sie ihnen neuerdings 200 andere,

frische Eier anvertrauen, welche nach 48stündiger Be-

brUtung derselben Prüfung gegen das Licht wie die

ersteren unterzogen werden und wenn wir dasselbe

Verhältniss von tauben Eiern, wie das erste Mal an-

nehmen, wird sie also im Ganzen 200 befruchtete

Eier haben, welche definitiv der Bebrütung unterzogen

bleiben und welche, zu gleicher Zeit ausschlüpfend,

beiläufig 100 bis 150 Küchlein liefern werden, da die

Eier des ersten Satzes, welche einstweilen in den Decken
eingehüllt liegen blieben, ebenso einer 48stündigen Be-

brütung unterzogen waren, wie die des zweiten.

„Aber, wird man uns entgegen, wie ist es mög-
lich, dass die Bebrütung 48 Stunden lang unterbrochen

werden könne? Wir erwidern darauf, dass das Ei,

welches noch nicht länger als 4 Tage bebrütet wurde,

diesen Zeitraum ausserhalb der Brutraaschine ohne

irgend eine Gefahr für das Leben des Embryos über-

dauern könne, wenn es nur sorgfältig eingehüllt wurde,

um zu verhüten, dass seine Abkühlung eine allzu un-

vermittelte sei."

Diese merkwürdige Erscheinung, dass man das

Leben des Embryos 48 Stunden lang ohne Gefahr

für den Verlauf der Bebrütung unterbrechen könne,

wird durch die interessanten Beobachtungen Dareste's

bestätiget.

(Fortsetzung folgt.)

-=sic«:>ii=-

Wie kann man die Hühnerhaltimg in Städten einträgiich machen?

(Fortsetzung.)

Sobald man diese wichtigsten Dinge beisammen
hat , kann man zum Baue schreiten , wobei etwa
folgende Umstände zu beobachten wären. Es ist

rathsam mit der Vorderfronte zu beginnen, für die

man die etwa 5 Fuss hohen Bretter senkrecht aufstellt

und mit drei Querleisten verbindet , von denen die

erste 18 Zoll über dem Boden, die zweite unmittelbar
unter die Fensteröffnung und die dritte am oberen
Rande augebracht werden soll. Das Fenster aber soll

nahe dem Dache eingesetzt werden und so gelegen
sein, dass die Sonne möglichst lange durch dasselbe

eindringen mag. Man kann das Fenster auch im

Dache selbst anbringen, und es muss natürlich stets

leicht zu öffnen und zu schliessen sein. Im übrigen

hat man sich der jeweiligen Umgebung anzupassen,

indem man hiebei stets auf eine sonnige Lage acht

hat. Es ist auch empfehlenswerth das Dach gegen

eine Wand abfallend zu machen, wobei man dann auf

eine Rinne für den Regen nicht vergessen darf.

Von aussen nagelt man, um die Wände wetter-

dicht zu machen, etwa 2 Zoll breite Leisten, die man

sich aus den Kistenbrettern schneidet, über die Fugen



206

zwischen den Brettern oder, was weniger Mühe und

nicht viel mehr Kosten verursacht, man legt eine

zweite Bretterseliichte über die erste.

Wer viel auf ein hübsclies Aeusseres gibt, mag
sich sein ITaus von aussen anstreichen, es ist dies aber

eine unnöthige Ausgabe, durch die man den Ertrag

seiner Ilüliner nicht erhöht.

Sobald das Dach und die Wände fertig sind,

können sie an in den Ecken des Hauses aufgerichteten

Pfeilern befestigt oder durch 1 '/.^ Zoll lange Schrauben

aneinander gefügt werden. Die Aussenwände sollten

dann noch einen Theerüberzug, der frei von irgend

welchem Pech ist, erhalten. Das Fenster kann weiss

angestrichen werden um dem Hause ein hübscheres

Aussehen zu verleihen.

Man hebe das Haus etwa 4 Zoll über den Grund

ringsum, indem man es auf Ziegel oder Holzblöcke

stellt, die man an den Ecken unterschiebt und schütte

dann von aussen etwas Erde an, so dass diese nach

den Seiten abfallt. Der Boden im Innern wird am

besten in folgender Weise hergerichtet: Man gibt

zu einem Theile frisch gelöschten Kalkes drei Theile

fein gesiebter Kohlenasche und schüttet dann noch so

viel Wasser zu, bis das Gemenge einem dünnen Mörtel

gleich ist, wobei man darauf zu achten hat, dass nicht

Klumpen von ungelöschtem Kalk darinnen bleiben.

Naehdeiu man dann den Grund mit einer 2 Zoll hohen

Schichte von Asche, die mit Wasser feucht gemacht

und gleichmassig festgetreten oder gestampft wurde,

bedeckt hat, breitet man darüber die mit Kalk angemachte

Asche in einer 2—3 Zoll mächtigen Schichte aus und
ebnet das Ganze mit einer Maui'erkelle oder einem
kleinen Brette.

Sobald dann der Boden vollkommen trocken ge-

worden, übertünche man das Haus ein bis zweimal mit

Kalk, desgleichen den Boden. Ich habe nach der eben
angeführten Weise vor vier Jahren einen Boden gelegt,

der noch heute so gut wie neu, vollkommen fest und
trocken ist.

Die nächste Aufgabe ist es nun, den Aufsitz, auf

dem die Hühner schlafen und dann die Nistkästen an-

zubringen. Der erstere soll 2 Fuss breit sein und so

eingepasst werden, dass er auf den Querbalken der

Wände etwa 18 Zoll über dem Boden aufrulit und man
ihn stets leicht herausnehmen kann, wenn man das

Haus neu tünchen will. Die Nistkasten bringt man
dann entweder über oder unter dem Aufsitz an, und
zwar deren drei für sechs bis neun Hennen.

Ihr Innenrand soll einen Fuss im Gevierte und
ihre Tiefe 16 Zoll betragen, damit genügendes Nest-

materiele darinnen Platz findet. Mit einer 4 Zoll brei-

ten Leiste wird dann das Nest an seinem Platze fest-

gemacht. Es ist gut, wenn die Kästen an der vorderen

Seite einen Klappdeckel haben, durch den man die

Hand hineinstecken kann, um die Eier herauszuholen

Der Aufsitz ist so einzurichten, dass kein Luftzug von

unten hinkommen mag >ind auch er soll, so wie die

Nistkasten, mit frischem Kalk geweisst werden, bevor

er an seinen bestimmten Platz kommt.
(Portset£UDK folgt.)

-«<:»E>««=-

])k Brieftaube,

deren Geschichte, Zucht, Pflege und Dressur nach eigenen Erfahrungen für militärische, touristische und

allgemeine Zwecke gesammelt.

Von Morlz Widhalm.

(Fortflelzung.)

Erklärnng znni Tauben- Ansfl ng.*)

dunp

A- Eine Dinlitwctle.

B. Ein Holzst.ib, welcher bei

gebracht ist.

C. C. mit Dr.-iht in Verbin"
An.sllnges brinp:-'«, somit k.nnn der Eliifliif!:, resp. Ansflnp; n.ach

IJclieben geschlossen nnd freigegeben werden. An der riic1<w;irtigen,

d. i. an der inneren Seite des Ausfluges, betindet sich ein Uitter-

Der Draht läuft nach Innen zu über eine Rolle D. Mit

einem massigen Zuge lassen sich sjimmtliche an der Wolle A.

senkrecht hängenden Holzstäbchen E. an die innere Decke des

*) Gezeichnet von Louis Täuber.

thürchen F., welches, wenn geschlossen, das Ausflughäuschen zu

einem Käfig macht, indem die von der Dressur oder den Wettflügen

riickkehreudcn Tauben in Folge der Construction des Ausfluges

wohl hinein, doch nicht mehr liinaus gelangen können, anderseits

aber, sobald F. geschlossen, ihnen auch der Schlag nach Innen
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unzugänglich ist, so dass den Depeschen bringenden Boten mit

Leichtigkeit, und ohne sie herumjagen zu müsset, die Briefschaften

abgenommen weiden können.

O. AnDugbrett.

H. Spiralfedern.

Um den noch nicht erfahrenen Brieftaubenzüchtern ein

Beispiel von der jiractisclien Anlage oben beschriebenen Ausfluges

zu geben, diene ich mit folgender, letzten Sonntag erlebten

Episode:
Ich habe vor geraumer Zeit meinen früheren Brieftauben-

schlag wegen Uebersiedluug gänzlich aufgelassen. In meinem
neuen Heim habe ich jetzt wieder, duicli Veimittlung des

„Ornithologischen Vereines" mich mit einer Partie junger, echt

belgischer Brieftauben versehen und einen neuen Schlag angelegt.

Unter diesen meinen Taiiben bemerkte ich nuu letzten Sonnlag

ein kränkelndes, unschönes, in Zeichnung und Farbe ganz in-

correctes Thier. Ich gab demselben die Freiheit, von der Voraus-

setzung ausgehend, dass die Mühe eiuer Cur an demselben mit

dem etwa zu erzielendtn Resultate in gar keinem Verhältnisse

stehen würde. Um 9 Uhr Vormitlags setzte ich meine Patientin

auf das Dach; um 4 Uhr Nachmittags, als ich an diesem Tage
meinen Tauben den letzten Besuch abstattete, sah ich sie nicht.

Doch Montag bei meinem Morgenbenbesuclie im Taubenschlage

fand ich meine von mir so grausam Ausgesetzte wohlbehalten

zurückgekehrt. Erwägt man, dass meine sämmtlicheu Thiere noch

immer in der Zeit des ,,Eingewohnens'' leben, und daher nocli

nie geflogen sind, so wird man zugestehen müssen, dass diese

Taube, die zum erstenmale nach einem acht- bis neunstündigem
Spazierfluge, ganz gut durch die Stäbchen den Weg in's heimatliche

Dach gefunden, liiedurcli den Beweis geliefert, dass sie vor dem
scheinbaren Verschluss des Einfliiges keine Scheu gehabt und
zugleich den Beweis für ihren eminenten Orientiiungssinn erbrachte.

Nachdem ich das arme Thier so unbarmherzig vor die Thüre
gesetzt, so habe ich es jetzt durch die bewiesene Anhänglichkeit

erst recht lieb gewonnen und verspreche mir von ihm recht gute

Leistungen.

Ueber das Eingewöhnen der Brieftauben lässt

sich nur Weniges luittheiien

:

Alle Tliiere, welche wir unter dem Namen „Haus-
thiere" begreifen, bekunden eine mehr oder minder
grosse Anhänglichkeit an ihre WohnstUtte. Wir brauchen
hier nicht zu erwähnen, (da es als allseitig bekannt
vorausgesetzt wird) wie selbst der müdeste Klepper,

der des Morgens manchniahl ohne Anwendung der

Peitsche fast nicht aus dem Stalle zu bringen ist,

Abends lustig und munter seiner Heimstätte zutrabt.

Ja man kennt Beispiele von Hunden, die, auf einen

anderen Herrn übergegangen, nach längerer Abwesen-
heit ihre frühere Heimat nicht vergassen, und bei der

ersten sich ihnen darbietenden Gelegenheit ihren alten

Herrn aufsuchten.

Diesem Instincte oder, wenn man will, dieser Hei-

matsliebe gehorchen auch die Tauben ; am ausgepräg-

testen wird diese Fähigkeit bei den Brieitauben ange-

troffen. Hier concentrirt sich die ganze Heimatsliebe nur
auf die Behausung, auf den Taubenschlag, und es ist

diese Anhänglichkeit an ihr Heim eine fast unaustilgbare,

.sobald die Taube hierin geboren, respective ausgebrütet

und auferzogen wurde, und selbst schon genistet liat.

Bei alten und gereisten Brieftauben ist die Auf-
gabe des „Eingewöhnens" eine höchst undankbare.
Liegt sie doch schon im Naturell der Taube, die Liebe
zur Heimat, und das Bestreben sie zu finden, und
eben durch diese Eigenschaft wird dieser Vogel für

unsere Zwecke so wertvoll.

Hiezu kommt noch der den Brieftauben ange-

borene, eminente Orientirungssinn, das ist das Vermögen,
während des Fluges in der Gegend sich so genau zu
Orientiren, dass sie auch aus der weitesten Entfernung
irgend welche bekannte Punkte zu entdecken ver-

mögen, welche ihren Heimflug leiten. Beobachtet man
eine Brieftaube, die in fremder Gegend losgelassen

wird, so bemerkt man, wie sie sich vorerst in be-

trächtliche Höhe schwingt, sodann in immer sich

grösser ausdehnenden Bogen kreiset, bis sie unter-

stützt durch ihr ausgezeichnetes Auge, auf meilen-

weite Entfernung irgend ein bekanntes Object, etwa
eine Baulichkeit, einen bekannten Bergrücken oder
Forst entdeckt. Hat sie nun einen bekannten Gegen-
stand wahrgenommen, so steuert sie in gerader Rich-

tung darauf los. Ist ihr indessen die Gegend des Ab-
fluges von einer früheren Tour her bekannt, so erhebt

sie sich zwar auch bis zu einer bestimmten Höhe em-
por, wendet sich aber, ohne vorher zu kreisen, sofort

ihrer Heimat zu. Allerdings ist die Sachlage eine

wesentlich veränderte, wenn Regen, Nebel oder gar
Schneewetter eintritt, dann geberden sich die Thiere

beim Aufflug an schon bekannten Orten ebenso ängst-

lich, wie in ihnen noch fremden Gegenden ; sie kreisen

lange Zeit, und erst nach geraumer Fi'ist schlagen sie

eine bestimmte Richtung, freilich oft nicht die richtige

ein. Von bei derartigen ungünstigen Witterungsein-

flüssen aufgelassenen Tauben, kehren häufig viele nicht

wieder. Obwohl man annehmen muss, dass sie bei

folgenden klaren Tagen ihre Heimat mit Leichtigkeit

auffinden müssen, so sind die Thiere des Nachts, bei

dichtem Nebel, bei stark fallendem Schnee von einer

solchen Unsicherheit und Unbeholfenheit im Freien,

dass sie leicht der Büchse des Jägers anheim fallen

oder eine Beute habgieriger Raubvögel werden. Wie
man hieraus ersieht, spielt das Auge die grösste Rolle

in der Begabung der Taube. Dieses wird aber noch
durch ein ausserordentliches Gedächtniss unterstützt

und man kennt Beispiele von Brieftauben, die nach

mehrjähriger Abwesenheit ihr Land, ihre Stadt und
ihren Nistplatz wieder gefunden haben. Diese beiden

hauptsächlichsten Naturanlagen der Brieftauben — das

scharfe Gesicht und das benierkenswerthe Gedächtniss —
können jedoch durch Dressur ungemein ausgebildet

werden, und es gibt Autoritäten auf diesem Gebiete,

welche die Dressur, nicht nur als eine Kunst, sondern

sogar als eine Wissenschaft bezeichnen und das Ver-

langen stellen, dass dieselbe auch wissenschaftlich ratio-

nell betrieben werde. Was nun die Leistungsfähigkeit

der Brieftauben betrift't, so sind die Ansichten hierüber

sehr auseinandergehend. Indessen wird man nicht fehl

gehen, wenn man als allgemein richtig annimmt, dass

die Taube 1 Kilometer in 1 Minute zurück zu legen

im Stande ist. Denn eine für alle Fälle giltige Regel

lässt sich nicht aufstellen, indem die Leistungsfähig-

keit und damit die Geschwindigkeit jeder Taube einer-

seits ganz naturgemäss mit dem Verhältniss der Ent-

fernung sich ändern, bezüglich mit der grösseren Weite
der Flugstrecke ab- oder zunehmen muss und an-

derseits auch davon abhängt, ob die Taube in einer

ihr ganz fremden Gegend, oder ihr schon bekannten

fliegt. Die besten Brieftauben fliegen bei gutem Wetter
durchschnittlich 7—9 Meilen in der Stunde, also

schneller als Courierzüge fahren. Bei Nebel, widrigem

Winde, heftigem Schneegestöber kann selbst die tüch-

tigste Brieftaube nur etwa eine Meile in der Stunde

zurück legen. Die Gesellschaft L'Hirondelle in Lüttich,

veranstaltete 1872 einen Wettflug von Biarritz aus,

also in einer Entfernung von 135 Meilen = circa

1050 Kilometer. Am 20. Juli Früh flogen 60 Tauben,

von denen die erste am 21. Juli Nachmittag um 2 Uhr
zurückkehrte. An demselben Tag kamen noch 5 und

am nächsten die restlichen 55 Tauben zurück. Von
Lyon nach Brüssel, also eine Entfernung von 80 Meilen,

brauchte die schnellste Taube 10 Stunden 15 Minuten.

(Foitsetzuuff folgt.

)
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Vereiiisaimeleoeiilieiten.

pr

Neu beigetretene Mitglieder.

Herr Josef Ale hl er in Wien, V., Griesgasse 18,
Ad. Johann Hafner. (Durch Herrn M. Widhalm.)
Herr Leopold Mathias, Geniisehtwaarenhändler

in Tattenitz, Post Budigsdorf, Mähren. (Durch Herrn
Rechnungsratli G. S p i t s c h a n.)

Herr M. Pertusini in Mödling, N.-Oest. (Durch
Herrn M. Widhalm.)

Die IV. Allgemeine, Ornithologische Ausstellung
des Vereines findet vom 20. bis 28. Miirz 188G, in den
Localitäten der k. k. Gartenbau-Gesellschaft, I.Bezirk,
Parkrinsc Nr. 12 statt.

Der Verein hat noch einige Stumme aus England
direct importirter Norwicli- und Lizard-Canaries an Mit-

glieder gegen folgende Bedingungen abzugeben

:

1. Jeder Stamm wird wirklichen Züchtern ohne
Entgelt zur Keinzucht ausgefolgt.

2. Der Uebernehmer verpflichtet sich nach Jahres-
frist entweder das alte Paar oder die ganze Nachzucht
abzuliefern. Im Falle er dies zu thun nicht im Stande
wäre, verpflichtet er sich, dem Vereine die Hälfte der
Anschaft'ungskosten zu vergüten.

GefäUige Anträge bittet man an die II. Section
des Vereines, I., Petersplatz 12, zu richten.

S p r e c li s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaction keine Verantwortlichkeit ! Zweck des Sprech
saales ist ^die sachliche Discussion" wichtiger und
interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten
der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-
worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-

sendei- können indess auf Wunsch verschwiegen werden.

3. Frage. Welche gesetzliche Bestimmungen
zum Schutze der Brieftauben bestehen gegenwärtig,

und in welchen Ländern sind solche erlassen worden?

'Wmm^g^m%^ ^£^ lirzii<;li('li derer man siili getiilligst an Henn Fritz Zeller, II, l'ntere Honanstrasse 13. wenden wolle,**&wX ^fWw erhalten durch diese Fachzeilschrltl aussers:ewüliiilich grosse \erhreilun^ im In- und Aaslande.

..liicNelheii müssen längstens Donnersla: hei Herrn Fritz Zeller eintrell'en. wenn sie .Sonntns erscheinen sollen.''

Metall Vogelkäfige
iiisbesonderc solclie gnnz eigener zweckmäs<icr.ster

Constructiou und Aiisstattunc in versrhiedenen

Griisscn.lackirt oder Iil;uik. für Stubenvögel allerArt

Küll;;tisrb(-lipn , Papaireienstäiider . Badoliiiii<;rhpn .

Erker für Xi.'^tkürlx'lion-Nistküstrlion _
Tr.insport-

kästen. Futter- ini.l \Va<ispr-(;ps(birre otr.

K^ Billigste Preise. 'löJ
Atte>le des Omithologi^ctieii Vereines in Wien liegen

boi mir zur Ansicht auf.

Ig. Schmerhofsky's "Wwe.,

(P. Wien, \l.. Canalgasse 4.

!!€iJelea;eiilieit!^kaiil'!!

Rcirliciiou', Abbild, u Beschreibg, d. Pap.igeien

m. ;l:! T;\f., entll. c«. 230 Abbild, in Cliromolilh.

Fol. 1S83. Origbd. .^tatt 35 M. nur ao M.
Rieseiltlial, d. Itaubviigel Deut-schKituU, jn. Atlas

von i:i) chromoliili. Taf. 2 Bde. Fol. 187G. Ori gbd

»itatt NO M. für »O ill.

T. Kohert, Gefiederte Frenniie. GO .\quarelle. Fol.

l^s.i. Origbd. .Statt SO M. für 35 .>!.

Ilcu^lin, d. Ornithologie Nordafricas, d. Nibitiellen

etc., m i; chromolitb. Tat. 187.5. Statt 143 M.
für 50 M.

Versandt peg. Nachii. oder vorlier. Einsondnng; des

Betrases unter Gar.intie tadelloser Exemplare.

Leipzig-, H. Barsdorf.

.Zoologisch - etlinografiselies Export - Gescliüft"

Carl V. Binder
Cairo Egypten. Poste Boite Nr. 8. (.•i.i)

Zur gefälligen Beachtung!
Auf meine in den vorlit- r^'t-li.-B'ini Ninnuieru uieiier lil^i-i-r vcr.titeniliciite Annonce bezugnehmend,

ertaube ich mir unter Anderem zuniicbst folgendes Geflügel zu offoriren:

1.1.* h»-lle Brahma, iralm &3er, Hennen S4er. Iloch-
prima-Xuclitfitanim, dnrcli scli^-ne Figur, sehr
ecbarie Hat,'r,eichnunp. vorzügliche Fusa- und
Miltelzehenbetiederung und auHgezeicbnete Pro-
ductivität sich aui^zoichnend 60 Mark.
Der Hahn wird eventuell auch einzeln oder nnr
mit eiinT Herne abgegeben.

0.2 belle Brahma, SUr, Prima, per Stock . 15 M.
1,2 helle Brahma, H'>er Aprilbrut. bncbfein, mit

prachtviiller Kiiss- u. Mittclzehenbefled'>'rting 30 M.
1.2 gelbe Ooohln, Hahn und eine Henne S4er,

andere Honne S3er, bocbfeio. mit vorzflglicber
Fuss- und Mittelzehenbefiederung .... :">5 M.
Der Hahn wird eventuell anch einzeln oder nur
mit einer Henne, ebenso werden die Hennen
einzeln abgegeben.

1.2 blaue Cröve - ooenr, Hahn 85er Aprilbrut,

Hennen S4ei 3.5 M.
1,2 goIdbaUige Fhönizhühner, Hahn und eine

Henne S3er. ändert* Henne S4er, hochfein 100 M.
Der Hahn, hellgoldfarben, im vorigen Jahre vom
Herrn Commercienrath du Uoi in Braunschweig
bezogen, iKt wunderschon, gleicht vollkommen
der seinerzeit den Dresdener Blättern für Ge-
flügelzucht beigegehenen Abbildung du Roi'scher
hellgoldfarbi:r'^r Ph-'.nixhühner.

1.2 schwarze Phönixhühner, Sler. hochfein 100 M.
1,1 schwärze Fhönixhühner, S5er Mürzbrut, rein

schwarz 30 M.

Verpackung gratis.

Porto zu Lasten des Käufers.

Er. .A.. ILv^aar in O-ent (Belgien)
Rne d'Akkergem 17. (65)

Collectiv- Anzeiger.
Jede darin aufgenommene Annonce, welche den Raum von 5

Pelitzeilen (dreifach gespalten) nicht überschreitet , kostet für

jede Eiurückuug 20 kr., für den Kaum bis zu 10 Pelitzeilen ist -40 kr. zu entrichten. Inserate grösserer

Ausdehnung unterliegen dem allgemeinen Insertionstarife.

loh suche eine gut erlialteii»- Volier© nn<l

eiti Pafii- hübsche , junge , blaiL-joiiildige

MÖVChen. Offerten erbittet man unter
Pli. H. poste re>t.'\nte Simniering. (70)

Ehrenpreis Rerlin f*^H-4.

Insectenuiehl
von ersten Autoritäten und FacUöthriften als bestes
vind billigstes Futter anerkannt zur Aufzucht von
Fasanen u. Treies GeflüffCl: sowie zur Fütterung

sämmtlicher insectenfressender Vög:el.
ö Kilo incl. Beutel francoMk.ö.— per Centn. >lk- 37.50.

Alleinige Fabrik.ition und Verkauf bei

Cüeors: Itlaereker,
Tliierhnndlnng,

Berlin C , Wallstrasse 97. (43)

Kl. Salon-Kakadu, ein richtiges Paar, brulluatig, zahm

fl. 40; Weissrohrsittich Paar fl. 10; Wellensittich

eigene Zucht, Paar fl. 7; reinweisse .Mövchen, eigene

Zucht. Paar fl. 10; detto (iellibnnte. Paar fl. G; ein

richtiges Paar Indigofinken fl. lO; Diamantfink fi. 10 ;

Hartlaabi^eisig fl. O; Axeloteln jung. Paar fl. 2; und

vieles Andere liefert unter Garantie lebender Ankunft

die Aquarienbandlung von F. .M. Findeis, Wien,

III., Hauptstrasse 21. f.'-l)

Nach Wien reisende Liebhaber, wenn anch nicht
Känfer. werden nm f:üligen Eesnch gebeten

.

llelilwüriiiei*.
reine la Waaie, h Liter 5.50 Mlc. ra. Verp.

empfielilt C. Zianener,
(C-l) BEKLIN" :N"., PrenzKnuer Allee 2 IS 11.
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Oriiithologische Beobachtungen aus Neu-Seeland.

Von A. Reischek.

tFortsetzUDg.)

Eine zweite Art, welche im Süden vorkommt, ist

Orthonyx ochrocephala, Yellow head, Popokatea.

Er ist etwas grösser als der White-liead. Das
Gefieder ist olivenbraun mit grünem Schimmer, Flügel
braun, Kopf, Hals, Brust, Unterseite goldgelb, Augen
dunkelbraun, Füsse bleifarben ; die jungen Vögel sind

dunkler. Dieser Vogel ist gemein in allen ungestörten
Waldungen auf der Süd-Insel, ich fand ihn im Winter
in grossen Flügen zusammen mit dem braunen Creeper,
Certhiparus Novae Zealandiae, dem N. S. Staar, Cre-
adion carunculatus, Creadion cinereus, dem Sittich,

Platycercus Novae Zealandiae , Platycercus aurieeps.

Seine Bewegungen sind lebhaft, sein Gesang ist lauter

und melodiöser als bei der vorigen Art ; man hört

schon von ferne sein Gepfeife, wenn er von einem
Baum zum anderen fliegt und kletternd jede Spalte nach
Insecten und Samen durchstöbert. Im October fangen

sie an zu brüten, ihr Nest bauen sie aus Moos, Gras

und kleinen Zweigen; das Weibchen legt 3 bis 4 weisse,

rothbraun getüpfelte Eier, welche Jund 9 zusammen
bebrüten; auch die Jungen erziehen sie gemeinsam,

welche im Januar ausgewachsen sind. Ich fand diese

Vögel im Jahre 1877 an der Westküste bei dem See

Brunner, im Jahre 1878 in den Teremattan-Gebirgen,

im Jahre 1879 bei Syel und Ramsy Glasius, wo der

Bakaiafluss entspringt, dann in der Rakaiafurth und

auf Mount Alcidus, im Jahre 1884 an der Westküste

von Preservation Inlet bis Nelson; in allen ihren Be-

wegungen sind sie sehr den Meisen ähnlich, sie sind

nützlich durch Vertilgung der Insecten, welche ich auch

in ihren Kröpfen fand.

Petroeca toitoi, Peededit, Miromiro.

Dieses muntere Kehlchen, etwas kleiner als das

europäische Blaukehlchen, Cyanecula suecica, kommt
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nur auf der Nordinsel vor, am Festlande ist es schon
sehr selten; ich fand einige Paare auf den Tangah-
nia-Gcbirgen Ende 1879, auf dem Tokataja-Gebirge
Coromandel, März 188Ü. In den Pirongia-, Kangitoto-
und Mokau-üebirgen, Maori King Cartry Anfang 1882;
auf den Cliicken oder Morotiri, einer Gruppe von
(i Inseln, von denen die grösste eine Meile im Durch-
messer hat und 450 Fuss hoch ist, dann auf der Ibe
oder Farangalnsel, welche von Osten nach Westen 2\'^,

von Süden nach Norden 1 Englische Meile lang imd
1353 Fuss hoch ist; diese Inseln liegen o5" 55' 5 Hr.
und 174" 45' 0. L. und sind grüsstentheils bewaldet,
und haben süsses Wasser; nur an den Morotiri-Inseln
sind zwei ziemlich gute Landungsplätze für kleine
Boote, einer westlich, der andere südlich. Auf der
Taranga-Insel, machte ich auf der Sudseite eine Boot-
landnng; man kann nur bei sehr ruhigem Wetter
landen. Auf diesen Inseln sind keine wilden Schweine,
Hunde oder Katzen, nur Hatten, auf den Höhen sind
noch die Spuren von Maori Pahs und Küchenübeieste.
Auf den zwei letztgenannten Inseln und an der Hou-
tourou fand ich im Jahre 1880 diese Kehlchen ziemlich
häufig; bei meinem letzten Besuch sah ich zu meinem
Bedauern, dass sie sich vermindert haben. Das Gefieder
des Männchens ist schwarz mit einem weissen Streifen
über dem Schnabel und den Flügeln, Unterseite weiss,
das Weibchen ist graubraun. Schweif und Flügel dunk-
ler, mit kleinen weissen Streifen über dem Schnabel
und einem gelblichweissen an den Flügeln, Unterseite
schmutzigweiss, dass junge Jlännclien ist wie das Alte
gezeichnet, nur übersäet mit lichten und dunklen Tüpfeln,
das junge Weibchen ist wie das Alte, nur die Unter-
seite ist gelblich. Im September fangen die Pärchen
an ihr kunstreiches Nest zu bauen, auf einem Baum-
stumpf oder in der Gabel eines Astes oder zwischen
sehr dichten Zweigen, 8 bis 10 Fuss vom Boden, aus
Moos und vermodertem Holz, welches sie mit Spinnen-
gewebe befestigen; das Innere ist mit Haaren von
verschiedenen Pflanzen ausgepolstert. Im October legt
das Weibchen 3 bis 4 rundliche sehmutzigweisse Eier
mit braunen Tüpfeln. Wenn das Weibchen sitzt, singt
das Miinnchen m der Nähe des Nestes Tiolz, olz, o,

repetirt. Q und (^ brüten und erziehen ihre Jungen, welche
im December ausgewachsen und sich selbst überlassen
sind ,

wu dann die Alten zum zweitenmal zu brüten
anfangen. Ende December 1882 fand ich auf der IIou-
touron-Insel ein Nest mit 4 Eiern in der Nähe meiner
Hütte, nach 14 Tagen schlüpften die jungen Vögel aus,
mehrere Tage lang blind und nackt; das Männchen
kam jeden Morgen zu meiner Hütte um Futter, welches
es fort trug; nach einigen Wochen brachte es das
Weibchen mit 3 Jungen

; wenn ich es nicht fütterte,
kam es zur Hütte und rief, bis ich ihm ßrod oder
Hafermehl zuwarf. Durch ihre Zahmheit werden sie
oft ein Raub ihrer vielen Feinde; diese Vögel ziehen
Waldränder und Schläge vor, wo sie in niederem
Gesträuche mit hängenden Flügeln und aufgerich-
tetem Schweif herumhüpfen, wobei sie einen sanften
Laut von sich geben, etwa Tu; das Weibchen
hält sich mehr verborgen, man sieht es nicht so oft.
Im Jahre 1883 hörte ich auf der selben Insel eines
Morgens nach einem sehr starken Gewittersturm mit
Platzregen, als ich in das Gebirge ging, in einer sehr
dicht bewaldeten Schlucht ein Gezwitscher; als ich
näher kam sah ich IMännchen und Weibchen von
Petroeca toi, toi, welche sehr aufgeregt bei einem
Neste herum hüpften, bei Untersuchung des Nestes ge-

]

wahrte ich 3 Eier und das Nest voll Wasser; die Vögel
' zeigten keine Unruhe, als ich das Nest entfernte; die
Schwarzkelilchen sind sehr nützlich durch Vertilgung
von Insecten, deren ich viele in ihren Kröpfen fand.

Eine zweite Art, das Graukehlchen,

Petroeca longipes, Wood Robin, Toutoouwai.

Dieses Kehlchen ist etwas grösser als das Roth-
kehlchen (Rubecula sylvestris), das Gefieder ist schiefer-

grau , Schwanz und Flügel dunkler, einen weissen
Streifen ober dem Schnabel und Bauch. Dieser Vogel
bewohnt nur die nördliche Insel, und ist schon sehr
selten ; Dr. W. Buller, F. R. S., sagte, dass er für seine

Sammlung keine bekommen konnte, bis ich ihm ein

</ und 9 gab.

Ich sah nur ein Paar auf dem Festlande an den
Tokna-Gebirgen ; der einzige Platz, wo noch einige

Paare leben, ist im Inneren und an der Ostküste auf
der Houtourou-Insel, auch diese werden wahrschein-

lich eben so bald verschwinden, wie verschiedene an-

dere Neuseeländische Arten. Im Jahre 1880 schoss

ich auf der Houtourou-Insel ein Weibchen, im Novem-
ber 1882 sah ich mehrere im Inneren, welche sich

in dunklen Schluchten in der Nähe von Bächen am
Boden und in niederen Gesträuchen herum trieben;

er ist der erste Sänger am Morgen und der letzte am
Abend, der Gesang ist sehr ähnlich dem der Nachtigall,

Luscinia philomela. Eines Abends hörte ich einen schö-

nen trillernden Gesang von dem Gipfel eines hohen
Baumes, ich horchte eine Viertelstunde lang; der ^'ogel

flog herunter, und zu meinem Erstaunen sah ich, dass

es ein graues Kehlchen war; der Ruf des Weibchens
ist ein sanftes Tii. Im October bauen sie ihr Nest
gewöhnlich in der Höhlung oder dem Gabelast eines

Baumes, 4 bis Fuss vom Boden erhöht, aus Moos
utid Gras ; das Weibchen legt 3 bis 4 sehmutzigweisse

Eier mit braunen Tupfein. \\'eibchen und Männchen
brüten und erziehen ihre Jungen zusammen, im De-

cember sind sie auf der Houtorou-Iusel ausgewachsen.

Die Eingeborenen fanden ein Nest mit 4 Jungen ; ich

besuchte das Nest nach einigen Tagen und die Vögel
waren ausgeflogen. Jedes Paar hat seinen Bezirk, in

welchem es keinen anderen duldet ; der scliwächere

muss sich entfernen ; sie sind sehr zahm. Beim Aus-

graben von Apteryx und Procellarius hatte ich immer
ein Paar um mich, welches Würmer und Insecten

unter meiner Haue aufnahm; einmal sass ich auf einem

alten Baumstumpf, mein Gewehr über den Knieen und
beobachtete einen langschwänzigen Kukuk, Eudynarais

Taitensis, welcher auf den Gipfeln der Bäume nach

Insecten jagte, ein Graukehlchen setzte sich auf den

Lauf des Gewehres; wenn ich mein Mittagbrod ass,

nahmen sie die Brodkrumen unter meinen Füssen weg;

diese Vögel sind sehr nützlich durch Insecten-Vertil-

gung, wie mich der Inhalt ihrer Kröpfe belehrte.

Pogonornis cincta, Dubos, Stitch Bird, Tiora.

Als ich bei meiner letzten Forschungsreise auf der

Houtourou-Insel, April und Mai 1885, Gelegenheit hatte,

mehrei'e ausgewachsene Exemplare zu schiessen, er-

hielt ich auch Nestlinge. Die jungen Männchen sind

verschieden im Gefieder von den alten, das Winter-

kleid des alten rf' ist folgendes : Kopf, Hals, sammt-
schwarz mit silberweissen Ohrenfedern, Schulter gold-

gelb, obere Schwingen zweiter Ordnung weiss, am Ende
braunschwarz, ein weisser Fleck unter beiden Flügeln.

Deckfedern, Rücken, Flügel und Schwanz braunschwarz,
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jede Feder ist an der äusseren Seite olivengrün gesäumt,

ein gelbes Band über die Brust, Baueli graubraun,

das Gefieder des Weibcliens wie folgt: die Grundfarbe
ist olivenbraun, untermischt mit Grau, jede Feder ist

olivengrün gescliäftet, aber die Schwingen 2. Ordnung
weiss untermischt mit Gelb-braun, Bauch graubraun,

Schulter gelblich. Die Nestlinge haben dasselbe Gefie-

der wie das Weibchen, im Monat Mai wechseln die

jungen Männchen ihr Gefieder, wo das Graubraun mit

schwarzen Punkten untermischt ist, auch die gelben

Schultern und weissen Ohrfedern fangen an sich zu
zeigen. Die Weibchen, Nestlinge und Skelete, welche
ich bei meiner letzten Reise sammelte^ sind die ersten

Exemplare, welche das Christchurch-, Dunedin- und
Auckland - Museum bekamen; ich fürchte, dass die

Pognonornis auch auf dieser einsamen Insel, ihrem

letzten Aufenthalt, wo sie nur an zwei Stellen vor-

kommen und äusserst selten sind, bald verschwinden.

Orthonyx albicilla, Creadion carunculatus, Carpophaga
Nuvae Zealandiae, Nestor meridionalis, Proceliaria Par-

kinson!, Procellaria Cookü, Endyptula minor, Phala-

crocorax varius, haben sich auf dieser Insel seit meinem
Besuche im Jahre 1882 sehr vermindert,

Prosthemadera Novae Zealandiae, Parson - Bird, Tui.

Dieser Vogel ist von der Grösse der Singdrossel,

Turdus musicus, die Hauptfiirbe ist schwarz mit grünem
Schiller, auf dem Rücken Bronce, unter der Kehle sind

zwei Büschel weisser Federn, von denen er den Namen
Parson Bird bekam. Die Tuis kommen an manchen
Stellen noch ziemlich häufig vor, in den nördlichen

Wäldern auf der Nordinsel sind sie schon sehr selten,

am häufigsten fand ich sie nahe bei Lake Brunner 1877.

Der Tui ist der erste Sänger am Morgen und
der letzte am Abend; sein Gesang ist verschieden im
Frühling, Sommer, Herbst und Winter, auch ahmt er

andere Vögel nach ; die Paarung beginnt im Septem-
ber, beide bauen das Nest 6 bis 20 Fuss über dem
Boden, in dichtem Gesträuch aus kleinen Zweigen, Gras
imd Moos, in der Grösse wie das Nest der Singdrossel,

im October; das Weibchen legt drei bis vier weisse Eier

an dem stärkeren Ende mit einigen braunen Tüpfeln,

Männchen und Weibchen brüten und erziehen ihre

Jungen zusammen, welche sie mit Insecten und Honig
füttern, im December verlassen die Jungen das Nest,

sind bald sich selbst überlassen ; ihr Gefieder ist nicht

so brillant wie das der Alten und ist vmtermischt mit

Grau, auch fehlen ihnen die weissen Kehlfedern, welche
im Februar Sichtbarwerden; jung gefangene Tui wer-

i

den bald zahm und lernen sprechen. Die Eingebornen
halten sie in Käfigen, welche sie aus Zweigen und
Flachs verfertigen, sie füttern sie mit Kumara und Kar-
toffel-Beeren, Im März 1882, in der Mokau, sah ich
einen Tui, welchen Keraera Te Birchan, ein Ngatimani-
apota-Häuptling, besass ; er sprach Maori und einige
Wörter englisch und pfiff sehr schön in Gefangenschaft.
Wenn sie nicht grosse Käfige haben, sterben sie bald,
gewöhnlich an Krämpfen. — Herr Carl in Ohanpo
Waikato hatte Tuis in einem grossen Hause, welche ein
Nest bauten und Eier legten. Wenn verwundet ver-
stehen sie, sich meisterhaft unter dichte Gesträuche,
Wurzeln oder in Löcher zu verstecken, wenn ihr

Feind zu nahe kommt, legen sie sich auf den Rücken
und greifen mit ihren Fängen nach dem Gegner, wel-
chen sie nicht auslassen, bis man sie fortzieht; sie

nähren sich von Beeren, Insecten und Honig, welche sie

mit dem Pinsel an der Zunge wie alle Arten Honif-
sauger aufnehmen ; sie sind sehr neugierig, jedes Ge-
räusch lockt sie herbei, wodurch sie oft zum Raub
fallen, denn sie haben viele Feinde. An der Northern
Wairoa, November 1879, sah ich ein Tuinest; ich

kletterte zu dem Neste empor, welches mit Laub über-
deckt war; als ich es untersuchte, fand ich 5 junge
Ratten, Mus decumanus; von dieser Zeit an fand ich

oft Ratten in Vogelnestern. Auch die Eingeborenen
fangen sie in Flachsschlingen und schiessen sie im Mai
und Juni, wo sie sehr fett sind, die Regierung schont
sie, und dictirt 20 Lir. Strafe für einen geschossenen
Tui ; es ist nur erlaubt sie für wissenschaftliche Zwecke
zu schiessen, jedoch wird dass Jagdgesetz sehr oft

umgangen. Vor kurzer Zeit wurden auf der Südinse,
Mangusten, Iltise, Frettchen und Katzen freigelassen,

damit sie die wilden Kaninchen vertilgen, leider fallen

ihnen aber auch die einheimischen und importirten
Vögel zur Beute; die Kaninchenpest kann nur besei-

tigt werden, wenn die grossen Strecken Landes in

kleinere Grundstücke eingetheilt werden, dann werden
sie sich bei immerwährendem Abschiessen , Fangen
u. s. w. bald vermindern. Hier sind Schafstationen
von riesiger Ausdehnung, die einem einzigen Eigen-
thümer gehören und es ist unmöglich, solche Strecken
Landes von dieser Pest frei zu halten. Es freut mich
sehr dass drei neue Museen, Christchurch, Dunedin und
Auckland mir den Auftrag gaben, ihre einheimische

Sammlung zu vervollständigen , bevor alle seltenen

Vogelarten auch von den unzugänglichen Wildnissen
verschwunden sind.

(Schhiss folgt.)

-i§G^>m=

Vei'zeicliiiiss jener Vogelarteii

,

welche in der Umgebung von Datschitz im westlichen Mähren als Brut- und Zugvögel vorkommen.

1.— 1) Falco peregriuns, Wanderfalke. Zugvogel
sehr selten.

2) Falco laiiiariiis, Würgfalke. Zugvogel, sehr
selten, sah ihn nur zwei Mal, im strengen
Winter und auch im Spätherbste.

3) Falco tiiinnuculus, Thurmfalke. Brutvogel.
4) „ subbuteo, Baumfalke. B r u t v o g e 1.

Von Baron Dalberg

2 5) Astnr palumbarius, Hülmerhabicht. Brut-
vogel.

6) Astur uistis, Finkenhabicht. Brutvogel.

3.—7) Circus ciueracens, Wiesenweihe. Zugvogel,
selten, besitze 1 Exemplar in der Sammlung
vom Herbste des Jahres 1853. c^ juv.
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8) Circus aeruginosus (rufus), Rohrweihe. Zug-
vogel, selten, besitze 1 Exp. in der Samm-
lung vom Herbste des Jahres 1854. (/ juv.

9) Circus pigarciis (cyaneus), Kornweihe. Zug-
vogel, selten, besitze 1 Exp. in der Samm-
lung aus den Fünfziger-Jahren.

4.— 10) Aquila naevia. Schreiadler. Zugvogel, sehr

selten, besitze nur 1 Exp. in der Sammlung
vom Juni 1885. r^ ad.

11) Aquila I'ulva, Steinadler (Goldadler). Zug-
vogel, sehr selten, besitze lebend 1 Exp.,

welches 1875 angeschossen gefangen wurde.

5.— 12) Halial'tos alhicilla, weissschwänziger Seeadler.

Zugvogel, selten, in den Jahren 1875 und
187(3 zwei Exp. geschossen worden, beide

juv., 1 Exp. befindet sich in meiner Samm-
lung, das zweite im Zimmer meines ältesten

Sohnes, im Jahre 1847 auf 1848 wurden auch
ein paar dieser Adler gesehen, kamen aber

nicht zu Scliuss.

6.— 13. PandioH haliai'tos, Flussadler. Zugvogel,
sehr seiton, besitze 1 Exp. in der Sammlung
vom Herbste des Jahres iSöü.

7.— 14) Buteo vulgaris, Mäuse-Bussard. B r u t v o g e 1,

einzelne Paare, gewöhnlicher Zugvogel im
Herbste.

15) Buteo Ingopus, Rauchfuss-Bussard. Gewöhn-
liclier Zugvogel im Herbste.

8.— 16) Milvus regalis, rotlier Jlilan. Zugvogel,
sehr selten.

9.— 17) Otus bubo, grosse Ohreule (Uhu). Zugvogel,
selten, wurde im Fasangehege 185.5 im März
1855 ein ad. ^ auf einer Treibjagd, im Sep-

tember 1884 ein ad. ^ geschossen. Beide

Exemplare befinden sich in meiner Sammlung.
Ein zweites Exemplar wurde ebenfalls im
September 1884 auf einer Treibjagd ange-
schossen und nicht bekommen.

18) Otus otus, mittlere Ohreule. Brutvogel.
19) „ braehyotus. Sumpfohreule. Zugvogel,

sehr selten, besitze nur 1 Exp., das im Früh-
herbste des Jahres l'^ö8 in einer Scheuer der

hiesigen Stadt gefangen wurde.

Strix flanimea, Schleierkautz. Brutvogel,
selten.

Snrnia noctua . Zwergkautz. B r u t v o g e 1,

sogar auf dem hiesigen Schlossthurm.

Surnia aluco, Baumkautz. Brutvogel.
Hiruiido rustica, Rauchschwalbe. Brutvogel,
sehr häufig.

Hiruudo urbiea, Hausschwalbe. Brut vo gel,

sehr häufig.

Cypselus apus, Mauersegler. Brutvogel.
Capriniulgus europaeus, Nachtschwalbe (Ziegen-

melker). Brutvogel.
Lauius excubitor, grosser Würger. Brutvogel.

, collurio, Dorndreher. Brutvogel.
Muscicapa grisola, gefleckter Fliegenfänger.

10.-20)

21)

11.-23)

24)

12.— 25)
13.-26)

14.—27)
28)

15.-29)

16.—30)

31)

32)

B ru t vogei.
Sylvia cinerea
V g e 1 , häufig.

Sylvia curruca, Klappergrasmücke.
vogel, nicht häufig.

Sylvia atricapilla, MönchsgrasmUcke. Brut
vogel, häutig.

graue Grasmücke. B r u t-

B r u t-

33) Sylvia liortensis, Gartengrasmücke. Brut-
vogel.

17.—34) Ficedula trochilus, Fitis-Laubsänger. Brut-
vogel, nicht häufig.

35) Ficedula sibilatrix, grüner Laubsänger. Brut-
vogel.

32) Ficedula hypolais, Garten-Laubsänger. Brut-
vogel, häufig.

18.— 37) Salicaria aniudiuacea, Teich - Schilfsänger.

Brut vogel, nicht häufig. NB. Was von
andern Arten dieser Gattung vorkommt, kann
ich nicht angeben, da mir die Zeit zur Beob-
achtung fehlt und auch mein Gesicht nicht

scharf genug hierzu ist.

19.—38) Lusciola hisciuia . Nachtigallsänger. Zug-
vogel, in einzelnen Sängern im Frühjahre,

zweimal nistete er im hiesigen Schlosspark
im Laufe von vielleicht 35 Jahren.

39) Lusciola phoeuicurus, Garten - Rothschwanz.
B ru t V og e 1.

40) Lusciola tifliys. Haus-Rothschwanz. Brut vogel.
41) . rubecula. Rothkehlchen. Brutvogel,

häufig.

20.—42j Saxicola oeiiautlie. grünrück. Steinschmätzer.

B r u t v o g e 1 , nicht häutig.

21.— 43) Motacilla alba, weisse Bachstelze. Brutvogel,
ziemlich häufig.

44) Motacilla flava, gelbe Bachstelze. Zugvogel.
(Antluis-Arten war ich nicht im Stande zu

beobachten, daher fehlen sie in diesem Ver-

zeichnisse.)

22.—45) Tnrdus iliacus, Weindrossel. Zugvogel.
46) . musicHS, Singdrossel. Zugvogel.
47) „ jiilaris, Wachholderdrossel. Brut-

vogel, bereits seit 10—12 Jahren hier ein-

gebürgert.

48) turdus viscivorus. Misteldrossel. Brutvogel.

49) „ nierula. Schwarzdrossel (Amsel). Brut-
vogel.

23.—60) Oriolus galbula. gemeiner Pirol. Brutvogel.
24.—51) .\cceiitor modularis. Braunelle. Zugvogel.
25.—52) Troglodytesparvulus. Zaunkönig. Brutvogel.
26.— 53) Regulus igiiicapillus, feuerköpfiges Goldhähn-

chen. Brutvogel.
54) Regulas flavicapillus, gelbköpfiges Goldhähn-

chen. B r u t V o g e 1.

27.—55) Pariis major. Kohlmeise. Brutvogel, häufig.

56) „ palustris, Sumpfmeise. Brut vogel,
häufig.

57j Parus ater, Tannenmeise, Brut vogel, häufig.

58) „ cristatus. Haubenmeise. Brut vogel.

59) , coeruleus, Blaumeise. Brutvogel, häufig.

60) Parus caudafus, Schwanzmeise. Brutvogel,
ziemlich häufig.

28.— 61) Certhia familiaris, grauer Baumläufer. Brut-
vogel, häufig.

29.— 62) Sitta enropaea, gemeine Spechtmeise. Brut-
vogel, ziemlich häutig.

30.—63) Picus martius. Schwarzspecht. Brutvogel.
64) , viridis, Grünspecht. Brut vogel.

65) „ canus, Grauspecht. Brut vogel.

66) „ major, grosser Bundspecht. Brutvogel.
(Diese Speehtarten sind früher reich vertreten ge-

wesen, haben sehr abgenommen mit dem Verschwinden

der alten überständigen Hochwaldungen.) (Schiuss folgt.)

-=»SO«f=-



213

Sitzungs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithoiogen - Congresses.

(Fortsetzung.)

Vice Präsident R. v. T s c li u s i - S c li m i d li o f f e n

(den Vorsitz übernehmend) : Ich ertheile das Wort
Herrn Dr. B 1 a s i u s.

Dr. Blasius (fortfahrend): Ich erlaube mir nun
Folgendes vorzuschlagen

:

Erstens: Der Erste internationale Ornitliologen-

Congress zu Wien wählt ein Comite aus den Vertretern

der auf dem Congress vertretenen Länder zur Errich-

tung von Beobachtungsstationen und bittet Seine k. k.

Hoheit den Kronprinzen Rudolf von O e s t e r-

reich, das Protectorat dieses Comites allergnädigst

übernehmen zu wollen.

Zweitens: Der Erste internationale Ornitlio-

logen-Congress zu Wien bittet die k. k. österreichische

Regierung, auf diplomatischem Wege in allen hier nicht

vertretenen Ländern, die noch keine ornithologischen

Beobachtungsstationen besitzen , für Einrichtung der-

artiger Stationen wirken zu wollen und geeignete Per-

sönlichkeiten dem internationalen Comite, respective

dessen Vorsitzenden, mittheilen zu wollen.

Drittens: Der Erste internationale Ornithologen-

Congress hält es für wünschenswerth, dass die in den
einzelnen Ländern anzustellenden ornithologischen Be-
obachtungen möglichst nach demselben Schema zusam-
mengestellt und seitens der betreffenden Comites der

einzelnen Länder nach demselben Principe, namentlich

nach einzelnen Vogelarten und systematisch geordnet,

womöglich nach einer und derselben Nomenclatur,
jedenfalls immer mit wissenschaftlichen Namen be-

zeichnet, bearbeitet werden.

Ich will diesen Punkt noch ein wenig motiviren.

Die englischen Berichte zum Beispiel bezeichnen die

einzelnen Vogelarten mit den Localnamen, so dass man
nicht daraus den Ueberbliek bekommt, wie aus den
österreichischen oder deutschen Berichten.

Viertens: Der Congress beauftragt das inter-

nationale Comite mit weiterer Pflege und Einrichtung

ornithologischer Beobachtungsstationen, mit der Sorge
für die Verarbeitung und Publication des eingegangenen
Materials und Berichterstattung; über seine Thätifrkeit

aufdem nächsten internationalen Ornithologen-Congresse.

Fünftens: Das Erste internationale Comite für

Beobachtungsstationen hat das Recht der Cooptation.

Diese Thesen geben, meine Herren, zum Theil

das wieder, was mehrere geehrte Herren Redner heute
hier vorgetragen haben und sie lassen sich noch nicht

auf Specielles ein, zum Beispiel nicht auf die Frage
der Ausdehnung der Stationen, die Frage, ob wir

Leuchtthürme mit benützen sollen, ob meteorologische
Institute u. s. w. Diese speciellen Fragen würden
sich am besten für eine Besprechung in dem von
den geehrten Herren zu wählenden Comite eignen.

Sie sollen auf der anderen Seite bezwecken, dass wir

das grosse Entgegenkommen, das die k. k. österrei-

chische Regierung uns in diesem Congresse zeigt, be-

nützen, um in denjenigen Ländern, wo wir keinen
Anknüpfungspunkt haben, auf diplomatischem Wege
Persönlichkeiten zu unserer Verfügung zu haben; ferner

lassen sie sich in keiner Weise darüber aus, wie die

Sache publicirt werden soll, da wir uns darüber heute

nicht äussern können.

Meine Herren! Es würde also eine Reihe von
Anträgen vorliegen, die heute bereits zur Abstimmung
kommen können, im Gegensatze zu einem Antrage des
Hofrathes M e y e r.

Wenn dieser Anti-ag des Hofrathes Meyer an-

genommen würde, dann könnten wir heute keine weiteren

Beschlüsse fassen und müssten es nur der Commission
überlassen.

Ich würde es auch für möglich halten, dass wir
diese allgemeineren Beschlüsse heute bereits fassten

und diese internationale Commission bereits heute

wählten, während die speciellen Fragen einer nächsten

Sitzung unserer Section vorbehalten blieben.

Hofrath Meyer: Worin liegt der Unterschied?

Dr. Blasius (fortfahrend): Der Unterschied

liegt darin, dass wir nach meinen Vorschlägen schon
jetzt bestimmte Vorschläge fassen können und die

specielle Ausführung dem Comite überlassen, das wir

heute wählen werden.

Herr v. Berg meldet sich zum Wort zur Ge-
schäftsordnung.

Ich erlaube mir, aufmerksam zu machen, dass

zunächst über Punkt 1 abzustimmen wäre, nämlich

wie weit das Netz ausgedehnt werden soll, bevor wir

noch das internationale Camit^ wählen. Ich halte das

für dringend nothwendig.

(Herr Dr. Blasius übernimmt wieder den
Vorsitz.)

(Herr Dr. Girtanner meldet sich zum Wort.)

Dr. Girtanner: Ich würde mir den Antrag
auf Schluss der Sitzung zu stellen erlauben, und zwar
erstens mit Rücksicht auf die geringe Frequenz, und
weil ich glaube, dass die Section, die heute tagt, es

dem Plenum überlassen soll, das Comite zu wählen.

Um 3 Uhr Nachmittags soll wieder eine Sitzung statt-

finden, und da kann entweder diese nicht sein, oder

ich glaube, wir würden dem Vorwurfe nicht entgehen

können, Beschlüsse gefasst zu haben bei Abwesenheit

der grössten Zahl der Mitglieder.

(Hofrath M e y e r meldet sich zum Wort.)

Hofrath Meyer: Es ist eine Reihe von Mit-

gliedern bereits fortgegangen. Dies ist ausserordentlich

bedauerlich; aber es sind ja keine Beschlüsse von
weittragenden Consequenzen zu fassen. Ich möchte den

Herrn Präsidenten darum bitten , über meinen Antrag

abstimmen zu lassen. Ich bedauere, ihn nicht zurück-

ziehen zu können.
Vorsitzender Dr. Blasius: Ich für meine Per-

son möchte sagen: Wer die Sitzung verlässt, begibt

sich des Abstimmungsrechtes. Wir müssen die Sache
beschleunigen, da wir wenig Zeit haben, und ich wäre

der Ansicht, die Sitzung fortzusetzen, um zu einem

Beschlüsse zu kommen. Diesen theilen wir dann der

Plenarversammlung mit.

Beschliesst nun die geehrte Versammlung, die

Sitzung zu schliessen? Die Herren, die dafür sind,

bitte ich, die Hände zu erheben. (Geschieht.)

Es ist also beschlossen, die Sitzung zu schliessen.

Dann bringe ich zunächst den Antrag des Hofrathes

Meyer zur Abstimmung. (Liest :)

„Die heute zur Discussion stehende Frage ist

der gestern erwählten Commission zur weiteren Be-
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richterstattung zuzuweisen, mit dem Rechte, sich zu

diesem speciellen Zwecke zu cooptiren."

Ich bitte jene Herren , die für diesen Antrag

sind, die Hände zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist angenommen.
Die Versammlung der ill. Section findet nocli

morgen Nachmittags statt und werden in derselben

die Vorsclihige der Commission erstattet werden.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss der Sitzung 1 Uhr.)

Der Ehrenpräsidcnl:

Heinrich Marquis und Oraf v. liellfgarde.

Der Prftstdcnt: Der erste ViceprSaideni;

Dr. üuKtav Radde. Dr. Gustav v. Hayek.

Der Vorsitzonilc der 111. Section:

Dr. Itudolt BlaMQs.

Der erste Schriftführer:

Heinrich Wien.

Dlt Vor^itz(•n(ie-Stellvt'rtreler:

V, Tscbusi-Schmidhol'l'en.

Der zweite Schriftführer

:

Hans V. Kadich.

ConimissioiissKzuiig vom 8. April 1884 (I. Sectio«).

Herr Baron von Homeyer als Vorsitzender

eröffnet die Sitzung.

Baron Berg beantragt, nachdem die Section der

Geflügelzucht gleichzeitig tage, die Conmiissionsver-

handlung bi.s luilb 5 Uhr zu verscliieben. Nacii einer

längeren Debatte, an der sich die Herren : Hoi'rath

Meyer, Dr. Fatio, Dr. Blasius und der Präsi-
dent betlieiligen, wird beschlossen, den Antrag abzu-

lehnen und in die Beratliung einzutreten.

Hofrath Meyer schlägt vor: Kachdem dieser

Commission das Cooptationsreclit gegeben wurde, Herrn
Prof. Blasius, der nur durcli ein Versehen bei der

gestrigen Wahl übergangen wurde, in die Commission

zu cooptiren, ebenso Herrn v. Tschusi.
Dr. Russ bedauert, dass die gestellten Anträge

noch nich in Druck vorliegen.

Hofrath M e y e r kann sich der Ansicht des

Dr. Russ nicht anschliesscn, da der diesbezügliche

Beschluss für Plenar- und Seclionssitzungen, nicht aber

für Commissionssitzungen gefasst wurde.

Die Commission beschliesst, alle vor Uebcrgang
zur Berathung eingelaul'enen Anträge zu verlesen.

Es sind dies

:

Anträge des Herrn Dr. Carl Russ aus Berlin:

1. Alle europäischen freilebenden Vögel, welche

einerseits nicht unter das Jagdschutz- Gesetz fallen,

andererseits nicht zu den durchaus und fragelos

schädlichen gehören, düifen nicht für den Gebrauch
als Nahrungsmittel gefangen oder irgendwie erlegt

werden.

2. Für alle freilebenden Vögel wird eine alljähr-

liche Schon- und Schutzzeit festgestellt. (Die unter

das Jagdgesetz fallenden Arten kommen hier nicht in

Betracht, und die fraglos als überviiegend schädlich

bekannten sind selbstverständlich auszunehmen.)

3. Auch die als durchaus oder überwiegend
schädlich bekannten Vögel dürfen nur von Berechtigten,

bezüglich Sachverständigen, aber selbstverständlich zu

jeder Zeit, erlegt und gefangen werden.

4. Das Ausrauben und Zerstören aller Vogelnester

ist strafwürdig mit alleiniger Ausnahme derer von

Vögeln, welche als unbestreitbar schädlich bekannt
sind; aber auch jene dürfen nur von Berechtigten

ausgeraubt und zerstört werden.

5. Die Localbehörden sind dazu berechtigt, für

wissenschaftliche Zwecke Ausnahmen von den Ver-

boten sowohl des Vogelfanges als auch des Beraubens
der Nester zu gestatten.

ü. Brutcolonien von Sirandvögeln dürfen für den

Zweck des Einsammelns essbarer Eier ausgenützt, be-

züglich verpachtet werden.

7. Der Fang von Vögeln zum Halten in Käfigen

ist ausserhalb der Vogelschonzeit erlaubt, doch darf er

nur von Berechtigten ausgeübt werden. Die Berechtigung

ist durch Lösung eines Vogelfangscheines, welcher nur

an unbescholtene Personen verabfolgt werden darf,

für den Betrag von . . . Mark (Gulden) zu erwerben.

Antras des Herrn Dr. C. AI tum aus Eberswalde:

Der internationale Ornithologen-Congress wolle

beschliessen

:

1. Für die Vogelschutzfrage ist sowohl die ästhe-

tische als die wirthschaftliche Bedeutung der Vogel-

arten zu berücksichtigen. Beim Widerstreit beider gibt

im Allgemeinen die letztere den Ausschlag. Geringe

von einem Vogel uns zugefügte Nachtheile bleiben

dagegen bei hoher ästhetischer Bedeutung desselben

unberücksichtigt.

Jagdvögel unterstehen den betreffenden Jagd-

gesetzen.

Für wissenschaftliche Zwecke, beim Vorkommen
ungewöhnlicher Seltenheiten, sowie zur Nothwehr sind

Ausnahmen zu gestatten.

2. Nach vorstehenden Hauptgesichtspunkten fallen

alle einheimischen Vogelarten (von Jagdgefiügel abge-

sehen) unter das Schongesetz, mit folgenden Aus-

nahmen:

Alle Tagraubvögel, ausser Mäuse- und Schnee-

bussard, Schreiadler, Wespenfalk, Thurm- und Abend-
falk (Buteo vulgaris und lagopus, Aguila naevia, Pernis

apivorus, Falco tinnunculus und vespertinus).

Uhu (Strix bubo).

Eisvogel (Alcedo ispida).

Alle Würger (Lanii).

Alle finkenartige Vögel (Fringillidae).

Alle rabenartige Vögel (Corvidae).

Blesshuhn (Fulica atra).

Teichhuhn (Stagnicola chloropus).

Reiher (Ardea cinerea etc.).

Die nichtjagdlichen Schwimmvögel, namentlich

Säger, Scharbe, Seeschwalben, See- und Raubmöven,
Sturmvögel, Alken, Eis- und Haubentaucher (Mergus,

Haiieus, Sterna, Larus, Lestris, Procellaria, Alcidae,

Eudytes und Colymbus).

Proposition du delegue official de la Confedtjra-

tion Suisse Dr. V. Fatio. La Suisse prie les Hauts

Etats europeens de s'efforcer d'arriver ä:

1" L'interdiction, durant une partie de l'liiver et

au printemps de toute chasse aux oiseaux migiateurs,

auxiliaires et gibiers de passage.
2" La defense du commerce et de la vente, dans

les memes saisons, des memes oiseaux migrateurs,

vivants ou morts et de leurs ceufs.

3" La Prohibition, en tout temps, de tous proce-

des ou engins destint^s ä capturer en masse les oiseaux

en genteral
;
qui ce soit un procede capable de prendre

ceux-ci en quantite ä la fois, ou des pieges ou engius
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qui, dispos^s en grand nombre, puissent atteindre au
ineme lesultat.

4" La defense du commerce et de la vente, en

tout temps sauf exceptions motivees, des oiseaux ge-

neralement consideres eoiume auxiliaires.

Une autre proposition, plus specialement d'interieur

dans chaque Etat, niais fort utile contre le braconnage,

pouri'ait se resumer ainsi

:

La defense de la vente, sans autorisation speciale,

de tout gibier, en dehors du teuips de chasse autorise

dans chaque Etat.

Toute regle generale etrainant forcement des

exceptions, chaque Etat conserverait des latitudes pour
des autorisations justifiees en fixveur: de la Science, de
la destruction des rapaces et des carnassiers^ ou alors

qu'une espece monientanement trop abondante serait

devenue dangereuse.

Je propose la nomination d'une commission inter-

nationale, pour etudier les desiderata du Congres, en

vue d'en extraire quelques articles de loi internationale

protectrice, partout justitiables et partout applicables.

Cette commission devrait, en particulier, etudier,

aussi bien les agents de destruction naturels et artifi-

ciels, que les moyens de repression, surpeillance plus

active, penalites plus severes, elevation des droits com-
merciaux, diffusion de l'instruction dans les ecoles et

les j)opulatious.

Prof. Giglioli bemerkt, dass der Inhalt aller

genannten Anträge im Wesentlichen enthalten sind in

der Convention, welche zwischen Oesterreicli-Ungarn

und Italien am 10. November 1875 geschlossen wurde,
und zwar in den Art. II bis XII. Redner ist von seiner

Kegierung bevollmächtigt, dem Congresse diese Con-
vention der Würdigung und Berathung vorzulegen.

Die Herren Dr. von H a y e k, von T s c h u s i

und Pelz ein stellen folgende Anträge:
I. Die Regierungen werden gebeten, um den

Massenfang an allen unzweifelhaft als nützlich erkann-
ten Vögeln zu verhüten, bei gelegentlich eintretender

Schädlichkeit sonst nützlicher Arten das Gesetz für

diese Arten temporär zu suspendiren. Jeder Regierung
bleibt es vorbehalten, die Bedingungen zu normiren,
unter welchen der Fang von Stubenvögeln zu gestatten

wäre.

II. Das Ausnehmen der Nester solcher Vögel,
welche nicht zu den unzweifelhaft schädlichen gehören,
ist nur mit besonderer Bewilligung der Landesregierung
und zu wissenschaftlichen Zwecken zu gestatten.

III. Maassnahmen bezüglich deijenigen Vögel,
deren Nützlichkeit oder Schädlichkeit unzweifelhaft

noch nicht festgestellt werden kann, bleiben einer

künftigen Ergänzung des Gesetzes vorbehalten.

IV. Die hohen Regierungen werden gebeten, die

detaillirte Ausarbeitung der einzelnen Puncte des Ge-
setzes von Vorhinein mit den dazu berufenen Ver-
tretern bis zu dem Zusammentritte des Congresses,
der für das Jahr 1885 in Aussicht zu nehmen wäre,
zu veranlassen.

V. Die hohen Regierungen werden gebeten, die

Creirung eines permanenten internationalen Comites
auf Grundlage der von dem Congresse gemachten Vor-
schläge zu verfügen.

Es entspinnt sich nun eine lange Debatte, in

welcher Reihenfolge die Anträge zur Berathung ge-
langen sollten^ nach der Debatte, an der alle Mitglie-

der theilnahmen, einigte man sich auf Antrag des Hof-
rathes Meyer dahin, den Borggreve'schen Antrag zuletzt

zur Verhandlung zu bringen, damit man für ihn, der
am annehmbarsten scheine, genügendes Material habe.

Zunächst wird wohl der Antrag Altum in Ver-
handlung gezogen.

Zu demselben ergreift das Wort Herr v. BercL
van H e m s t e d e : Ich glaube, dass es zu viel Vor-
schläge gibt, von denen jedoch die wenigsten praktische
Resultate ergeben dürften. Um solche zu erzielen
müssten ja die Vorschläge bedeutend restringirt wer-
den, und ich habe diesbezüglich mit Freude Herrn
Prof. Giglioli die zwischen Oesterreich-Ungarn und
Italien geschlossene Convention erwähnen gehört.
Dieses Gesetz besteht schon zwölf Jahre, luid keines
der civilisirten Länder ist demselben beigetreten.
Früher war das anders; jetzt wäre es aber leicht, die
nationalen Vogelschutz-Gesetze in internationale umzu-
wandeln. Und dazu sind wir hier versammelt, um zu
prüfen, ob aus dieser Convention ein allgemeines
Princip aufgestellt werden kann, welches von allen

Ländern angenommen werden könnte. Der Schutz der
einzelnen Vogelarten wäre zu jeder Zeit und in jedem
Falle darin auszusprechen. Aber kein Artikel dürfte
die Fangarten beschränken. Das müsste der nationalen
Gesetzgebung überlassen bleiben. Ein internationales

Gesetz kann nur auf einer breiten Basis stehen und
sich nur aufs Allgemeine beziehen.

Dieser Ansicht schliessen sich Dr. Russ> Mon-
sieur Oustalet, Dr. Pollen an. Letztere erklären
im Namen der von ihnen vertretenen Regierungen,
dass diese einen durch den Congress angenommenen
Vorschlag dann in Berathung ziehen würden, wenn der-
selbe bloss allgemeine Gesichtspunkte enthalten und
sich nicht in Details einlassen werde.

Der Antrag Dr. Altum's wird mit grosser
Majorität abgelehnt.

Auf Antrag des Hofrathes Meyer werden nun
die Anträge Russ und Hayek zusammen in Verhand-
lung gezogen.

Dr. Russ begründet seinen Antrag eingehend.

Dr. Borggreve hält den Antrag deshalb für

ungeeignet, weil er viel zu weit geht. Es sei ganz un-
denkbar, den Massenfang zu trennen vom Einzelfang,

ebenso sei es ein relativer Begriff, wenn Dr. Russ
in seinem Antrage, der unter das Jagdgesetz fallenden

Vögel Erwähnung thut, denn dieses Jagdgesetz sei in

den verschiedenen Ländern sehr verschieden. Redner
hält deshalb den Antrag Russ für undurchführbar.

Prof. Giglioli erklärt, dass Italien nie einem
derartigen beschränkenden Beschlüsse des Congresses
beitreten werde.

Nach einer kurzen Widerlegung des Antragstellers

Dr. Russ wird Artikel I seines Antrages mit allen

gegen fünf Stimmen abgelehnt, und die Versammlung
beschliesst gleichzeitig, dass hiermit der ganze Ent-
wurf gefallen sei.

Die Versammlung geht nun zu dem Antrage des

Herrn v. Hayek über.

Herr Dr. Blasius spricht sich entschieden für

§. 1 dieses Antrages aus.

Prof. Borggreve spricht sich gegen denselben

aus, weil dieser Antrag eigentlich gar nichts Anderes
sei, als der Antrag des Herrn Dr. Russ, und er gegen
diesen Antrag dieselben Bedenken wie gegen den
früheren vorbringen könne. In dem Antrage heisst es:

,,Die Regierungen werden gebeten u. s. w." Er glaubt,

dass, wenn der Congress irgend einen Erfolg haben
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solle, er niclit bloss eine Bitte aufsetzen dürfe, sondern

es müsse liir alle Fälle die Reciprocität gesichert sein.

Er modiiicirt seinen schon gestern gestellten An-
trag, welcher jetzt lautet:

Der Erste internationale Ornithologen-Congress

bescliliesst : die kaiserlich österreichische Regierung
zu bitten, durch Vermittlung der diplomatischen Ver-

treter Oesterreichs bei den übrigen Regierungen Europas
und Nordafrikas zunächst feststellen zu lassen, ob und
inwieweit die betreffenden Regierungen geneigt und in

der Lage sind, die Statuirung und Durchführung einer

etwa die erste Kalenderjahrliälfte umfassenden gesetz-

lichen Schonzeit für alle nicht direct cultur-, jagd- und
fischereischädlichen Vogelarten, vorläufig auf die drei

Jahre ISSti, 1887, 188S zu bewirken.

Dr. Fatio modificirf, um vom Detail ganz abzu-

sehen und zu einem Resultate zu gelangen, seinen An-
trag, der jetzt lautet

:

I. L'interdiction sans autorisation justifiee de

toute chasse ou capture et de tout commerce des

oiseaux migrateurs en gcneral et te leurs oeufs pen-

dant la seconde moitie de l'hiver et au printemps.

II. La prohibition de tout proc(''d(' de capture cn

masse des oiseaux de passage en genoral et du com-
merce de ceux-ci, en dehors du temps de la chasse

autorisöe.

Un prochain congres pourrait entrer dans plus

de details.

Der Präsident schlägt vor, nachdem die Zeit

schon vorgerückt sei, ein Redactionscomite zu wählen,
welches den Antrag Fatio einer textuellen Redaction
unterziehen solle. Mit dem meritorischen Inhalt der-

selben sei er vollkommen einverstanden.

Baron B e r c h van H e e m s t e d e glaubt, man
möge zunächst über den Inhalt des Antrages Fatio
vorbehaltlich der textuellen Redaction abstimmen, damit
man morgen vor die Section mit einem bestimmten
Resultate treten könne.

Dr. Pollen meint, es wäre erspriesslicb, wenn
man die beiden Anträge Fatio und Borggreve
combiniren würde.

Hofrath Meyer anerkennt die wissenschaftliche

Bedeutung des Antrages Borggreve's. Allein er

glaube, die Versammlung werde nicht vielmals Ge-
legenheit haben, auf Gesetzgebungen Einfluss zu üben
und es sei daher von Wichtigkeit, dass ein paar scharfe

Thesen übergeben werden könnten.

Der Antrag Borggreve's wird hierauf abgelehnt.

.Staatsratli S c h r e n c k übernimmt den Vorsitz.

Auf Antrag des Dr. Borggreve wird behufs

genauer Uebersetzung des Antrages Fatio die Sitzung

auf 10 Minuten unterbrochen. (Fonseizung foigi.)

-*BK>«s=-

Ueber essbare Vogelnester.

Dr. Jerdon schreibt nämlich: ,Das reine und
neugebaute Nest besteht ganz aus dem verdickten
Schleime der Speicheldrüsen des Vogels. '• Und in

einem aus dem Nachlasse Blyth's — in ,the Zoolo-
gist* 1884 — veröffentlichten Aufsatze über Cypseliden,
bemerkt dieser:

,Der thierische Ursprung dei- essbaren Nester ist

leicht zu erkennen, wenn man ein Stückchen davon
einfach verbrennt; und Laidlay theilte mir mit, dass
er zufolge einer Analyse fand, dass die Nester aus
dickflüssigem Speichel bestehen." Home veröffent-

lichte bereits im Jahre 1817 (Phil. Trans.) den Befund
einer Section, die er an einem Vogel (Collocalia nidi-

fica) aus Java gemacht hatte und worin er anführt,

dass ein häutiges Gewebe jede der Bauchdrüsen
umgibt und dass dieses sich dort, wo es etwas in den
Schlund ragt, sich in mehrere Theile wie die Blätter
einer Blume theilt.

Von diesem Gebilde glaubt Home, dass es an
seiner Oberfläche den Stoff absondere, aus dem die

Nester verfertigt werden, gerade wie der Magensaft
von den Drüsen selbst erzeugt wird.

J. R. Green ist einer der letzten, der über diesen
Gegenstand sich (Journ. of. Physiology) ausspricht,
indem er darauf hinweist, dass Home's Ansicht später
eine Bestätigung durch Dr. Bernstein (Journal für

Ornithologie 1859) erfahren hat, welcher bei Collocalia
nidihca zwei grosse Speicheldrüsen fand, die Schleim
in grossen Mengen absondern und ferner die Ergeb-
nisse einer mikroskopischen und chemischen Unter-
suchung anfuhrt, die er selbst mit einer Sorte von
Nestern, welche zu Brühen Verwendung fand , auf
der internationalen Gesundlieits - Ausstellung vorge-
nommen hatte.

(Schlu.^s.)

Die sorgfältigste Prüfung, die mit schwachen und

starken Vergrösserungcn angestellt wurde, Hess weder

die Gegenwart von Pflanzenzellen, noch von Resten

derselben erkennen, während die chemische Analyse

zeigte, dass der Stoff, aus dem das Nest gebildet ist,

von gewissen Drüsen herrühre. Doch Hess sich nicht

feststellen, ob die Drüse Pepsin oder Speichel absondert;

wenigstens haben die Nester keine peptonisirende

Wirkung gezeigt.

Jedenfalls widerlegen Green's Versuche hin-

reichend die Annahme eines pflanzlichen Ursprungs

der Nester und stützen seine Ansicht, dass sie eine

thierische Ausscheidung seien, welche mit Mucin grosse

Aehnliclikeit hat und von Drüsen stammt, die wie Bern-

stein angibt, zur Zeit des Nestbaues bedeutend an-

schwellen und später wieder mehr schwinden.

Capitän Lewis, der viele dieser Vögel auf den
Nicobar-Inseln sah, behauptet, dass die essbaren Nester

nur die Auskleidung bilden, die obzwar sie für sich

an den Felsen angeklebt ist, ganz losgelöst wird und
auf einem Netzwerke aus Fasern von pflanzlichem

Ursprung (von den genannten Urococcus herrührend)

aufliegt, welches aber die Nestersammler sorgsamer

Weise nicht wegnehmen. Man nimmt allgemein an,

dass diese essbaren Nester nur von einer Schwalben-
art, der Collocalia nidifica gebaut werden; aber Blyth

bestimmte die Vögel, welche, wie Lewis auf den Nico-

baren beobachtete, ähnliche Nester anfertigen, als Colla-

calia fuciphaga und führt an, dass die Eingeborenen, die

die Nester sammeln, auf die an sie hierüber gestellten

Fragen gerne falsche Auskünfte ertheilen und so zu
der irrigen Ansieht Anlass gegeben haben mögen, dass

Collacalia fuciphaga keine essbaren Nester baue.

(The Field.)

-=«G*Z>§N-
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Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
(.Fortsetzung.)

„Meine Versuche haben mich schon seit lange

gelehrt, dass eine erhebliche und selbst lange anlialtende

Temperatur-Erniedrigung des Apparates (der Brut-

maschine) dem Embryo nicht immer nachtheilig sei.

Ich machte vor 5 Jahren oft folgendes Experiment.

Seit 3 Tagen der Bebrütung unterzogene Eier wurden
aus dem Brutapparate herausgenommen und hierauf in

meinem Laboratorium, dessen Temperatur damals 8 bis

10 Grade betrug (im Februar und März 1878) an freier

Luft stehen gelassen. Zwei Tage danach wurden die

Eier wieder in den Brutapparat gelegt. In mehreren

dieser Eier begann die Weiterentwickelung von Neuem
und in einem derselben dauerte sie sogar bis zur

Epoche des Ausschlüpfens an. Nur fand die Aus-

sehlüpfung, wie vorauszusehen war, am 23. Tage der

Bebrütung, anstatt am 21. statt.

„Die Untersuchung, welche ich mit diesen Eiern

während dieser Unterbrechung der Bebrütung anstellte,

belehrte mich, dass dann im Embryo eine thatsächliche

Unterbrechung des Lebens stattfinde. Die Herzschläge

verlieren allmählich an Kraft und Häufigkeit und hören

schliesslich ganz auf. Der Kreislauf bleibt vollkommen
stehen und das Blut bleibt in den peripherischen Gefässen

des Kreislaufssj'stemes unbeweglich. Es ist merkwürdig,

dass diese Unterbrechung der Lebenserscheinungen

nicht immer den Tod des Embryos zur Folge hat und
dass das Huhn, welches ausschlüpft, nachdem es einer

vorübergehenden Entwickelungs-Hemmung ausgesetzt

war, ebenso kräftig sein kann wie diejenigen, die keine

solche Probe zu bestehen hatten. Das Huhn, dessen

Leben ich auf diese Weise zeitweilig unterbrochen

hatte, wurde ein sehr schöner Hahn, der noch vor

zwei Jahren lebte und der vielleicht noch heute lebt,

ohne das geringste Zeichen einer Abnahme seiner

Zeugungskraft zu geben."

Ueber diesen Punkt sind, wie man sieht, Praktiker

und Theoretiker, Industrielle und Gelehrte, einig.

Nehmen wir das Citat Roullier's und Arnoult's

wieder auf:

„Kommen w^r wieder auf die einfache Prüfung
gegen das Licht, d. h. auf diejenige zurück, die Jeder-

mann vornehmen kann und lernen wir die Art und
Weise kennen, in welcher diese delicate Arbeit vor-

zunehmen ist.

„Eine Dunkelkammer ist nothwendig; da man
aber eine solche nicht immer zur Verfügung hat,

werden wir diese Arbeit des Abends vornehmen, um
die Sache zu vereinfachen.

, Diese Arbeit ist die einfachste der Welt ; Ein
Licht wird in der Höhe von 1'30 Meter bis l'öO Meter
aufgestellt; w-enn man nun das Ei in die 5 Finger der

rechten Hand nimmt, und das dicke Ende nach oben
hält, während die linke auf das Ei gelegte Hand einen

Lichtschirm bildet und Schatten gibt, wird e i n
sehr geübtes Auge das Innere wahrnehmen, und
am fünften Tage der Bebrütung genau ein befruchtetes

Ei von einem unbefruchteten unterscheiden ; dazu be-

darf es aber der Schulung und viele Personen werden
ein Ei anschauen, ohne an demselben etwas wahrzu-
nehmen.

„Auch hat man uns von allen Seiten aufgefordert,

einen Apparat für die Prüfung gegen das Licht zu

construiren, der einfach und für Jedermann brauch-
bar ist.

,Nun handelt es sich aber nicht nur darum, in

das Innere des Eies hineinzuschauen, man muss auch
wissen, wodurch sich ein befruchtetes Ei von einem
tauben unterscheidet.

„Wir haben uns also daran gemacht, zuerst eine

sehr einfache Lampe zu construiren, die das Innere

des Eies so beleuchtet, als wenn es keine Schale

hätte : hierauf, durch einige, nach der Natur gemachte
Zeichnungen, die Merkmale ersichtlich zu machen, welche

das befruchtete Ei kennzeichnen, indem wir die Ent-

wicklung des Embryos bis zu seinem Ausschlüpfen
verfolgten.

„Jedermann wird nunmehr, mit der Hilfe unserer

Lampe und der Beschreibungen, welche wir ihr mit-

geben, die Prüfung der Eier jeder Grösse gegen das

Licht vornehmen können, und dadurch einen stets be-

dauerlichen Zeitverlust vermeiden, der dadurch ent-

steht, dass man taube Eier resultatlos bebrüten lässt.

,Um ein Ei gegen das Licht zu prüfen, genügt

es, es mit hervorstehendem, dickem Ende in den Napf
zu legen und es mit dem Daumen und dem Zeigefin-

ger ein wenig um seine Achse zu drehen, bis man
das Gelbe oder den Embryo gefunden hat.

„Wir halten es nicht für nöthig, eine Zeichnung

zu bringen, um ein frisches Ei von einem alten unter-

I

scheiden zu lassen ; wir wollen nur angeben, wie man
es erkennen kann. V/enn das Ei an demselben Tage
gelegt ist, ist seine Luftkammer kaum sichtbar; den Tag
nachdem es gelegt ist, hat sie die Grösse eines Cen-
times, und so wird sie alle Tage etwas grösser, so

dass sie nach 20 oder 25 Tagen so gross ist wie ein

D e c i m e.
*•

Die Dauer der Bebrütung der Hühnereier beträgt

im Mittel 21 Tage. Die durch Maschinen bebrUteten

Eier erfordern oft um einen Tag mehr.

Diese Dauer kann variiren, und die Ausschlüpfung

kann um einen oder zwei Tage beschleunigt werden,

je nach dem Stande der Temperatur, der Beschaffen-

heit der Bruthenne, dem mehr oder minder jungen

Datum des Eierlegens, der bei der regelmässigen Brut-

arbeit durch das Platzwechseln der Eier veranlassten

Störung, der einer Henne zugemutheten Ueberbürdung,

welche dann kaum ihre Eier zu umfassen vermag, so

dass dieselben der Reihe nach nicht genug bedeckt

sind, u. s. w., u. s. w.

Tausend Ursachen tragen dazu bei, das Aus-

schlüpfen um einen, ja um zwei Tage zu verzögern;

im Allgemeinen jedoch, und unter günstigen Verhält-

nissen, wird dieses Ausschlüpfen am Ende des 21. Ta-

ges stattfinden, wenn es sich um Eier handelt, die von

einer Henne oder Truthenne ausgebrütet werden, des

21. und selbst des 22. Tages, wenn Eier in Betracht

kommen, die durch die Maschine ausgebrütet werden.

Wir wollen nunmehr untersuchen, wie sich die

der Bebrütung unterzogenen Eier verhalten, und die

Entwickelung der Embryonen verfolgen.

Sobald das befruchtete Ei einer fortdauernden

Temperatur von 30 bis 40" C. ausgesetzt wird, er-

wacht in dem Keime das Leben ; er strebt sich immer
mehr und mehr von dem Häutchen des Eigelbes oder
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Vitellus abzulüsen, mit welchem er indessen stets im

Zusanimenliange bleibt. Vom 3. Tao;e angefangen

nimmt er die Gestalt eines klaren, sclilaffen Körpers

an, der mit zwei Augen versehen ist, und sich an die

Kugel des Eigelbes mittelst verlängerter und faseriger

Häute festhält, die so ziemlicii den WUrzelchen einer

Pflanze gleichen.

Nach und nach beginnt das Ei seine Durch-

sichtigkeit zu verlieren, und es wird bald möglich

mittelst der Prüfung gegen das Licht, die befruchteten

Eier von den unbefruchteten oder tauben Eiern zu

unterscheiden. Der Franzose nennt die letzteren oeufs
clairs, weil die Durchsichtigkeit bei ihnen von dem
ersten bis zum letzten Tage der Bebrütung fortdauert.

Die Prüfung gegen das Licht gibt uns das Mittel

an die Hand, diese letzteren auszuscheiden, und da-

durch unseren Bruthennen die Arbeit um Vieles zu

erleichtern. Sie gestattet uns auch durch eine neue

Vertheilung von als befruchtet erkannten Eiern, ein

oder die andere, beschäftigungslos gebhcbene Brut-

henne zu verwenden, was auf einem Älaierhofe, auf

dem oft zur Frühjahrs-Saison, der für die Bebrütung

günstigsten, die Bruthennen sich verlaufen, von Nutzen

sein kann.

Wir haben weiter oben gesehen, welche Sorgfalt

den Bruthennen zuzuwenden sei, welche Vorsichtsmaass-

regeln den Eiern gegenüber zu beobachten seien, die

ihnen anvertraut wurden. Da diese Sorgfalt und diese

Vorsichtsmaassregeln während der ganzen Dauer der

Bebrütung dieselben bleiben, würden wir auf bereits

Gesagtes zurückkommen, wenn wir sie besprechen

wollten.

Beiläufig zwei oder drei Tage vor dem Aus-

schlüpfen, hört man in dem Ei, wenn man es gegen

das Ohr hält, ein leises Geräusch. Dieses Geräusch

gleicht jenem eines trockenen Blattes, das man sanft

reibt. Es wird durch die Anstrengungen des Embryos
hervorgebracht, die als Chorion bezeichnete Haut

zu zerreifsen, die das Innere der Schale auskleidet,

und die gleichsam die erste Wand seiner Wohnung bildet.

Sobald es ihm gelungen ist, diese Haut zv durch-

brechen, und dadurcii mit der am dicken Ende des

Eies befindlichen Luftkammer in Verbindung zu treten,

beeilt sich das Küchlein einige Jlund voll dieser Luft
zu verschlucken, und fühlt sich dadurch so gekräftigt,

dass es bereits im Stande ist zu schreien. In diesem
Momente hört man es in seiner Schale piepen. (Dies
ist der fachmännische Ausdruck.

)

Sobald diese leisen Töne aus dem Eie kommen,
beantwortet sie die Bruthenne so trut sie es vermag:,

beruhigt das Küchlein, spricht ihm bei seiner Arbeit
Jluth zu, gluckst das mütterlichste Gegluckse, dreht das
Ei, aus dem der Hilferuf kommt, in der Weise herum,
dass das Aufbrechen erleichtert wird, d. h. so, das.s

der Schnabel des Kleinen gegen die obere Partie zu
liegen kommt.

Bald, d. h. beiläufig 48 Stunden nach den ersten

ausgestossenen Lauten, macht sich das junge Individuum
daran, die Eischale zu zerbrechen. Es fängt an, an

die \\'and mit der Schnahelspitze zu klopfen, welche
zu diesem Behüte mit einer Art hornigem, genügend
hartem Knopfe versehen ist.

Die Wand bekommt einen Sprung, ein Loch ist

gesehlagen; das kleine Küchlein athmet mit vollen

Lungen die äussere Luft ein. Auf diese Weise gestärkt,

verdoppelt es seine Anstrengungen in jeder Beziehung,

um seine Fesseln zu sprengen.

In diesem Augenblicke beginnt die Schalenhülle,

welche durch die Verdunstung der in ihre Zusammen-
setzung eingetretenen Flüssigkeiten, — die Ergebnisse

der 3'J bis 40 Wärmegrade, denen sie während der

Brutperiode ausgesetzt war — brüchig geworden, be-

ginnt, sage ich, die Schalcnhülle nachzugeben, und
sich kreisförmig einer Sprunglinie folgend, welche an

dem durch den Schnabel des Hühnchens geschlagenen

Loche anfängt und endigt, zu spalten.

Noch einige Augenblicke, lieber Züchter, und,

ein süsser Lohn deiner Sorgen, es wird dir vei'gönnt

sein, deine kleine Familie zu betrachten.

Horch I
— Hörst du dieses Krachen der Schalen,

— dieses freudige Piepen der befreiten Küchlein —
dieses Glucksen der Bruthenne? Alles geht gut. Es
8 c h 1 ü p ft

Alles geht gut.

(FortsetZQDg folgt.)

Wie kann man die Hülinerhaltuiiii; in Städten einträglich machen?

(FortseUUDg.)

Das Schlupfloch für die Hühner bringe man
unterhalb des Aufsitzes an, und dieses soll die einzige

Stelle sein, durch welche Luft in den unteren Theil

des Hauses bei geschlossener Thür eindringt und des-

halb selbst auch nur mit einer Gitterthüre versehen

werden. Der obere Raum wird in genügender Weise
ventilirt, wenn man oben an der Hinterwand des

Hauses einen ungefähr fussbreiten Streifen lüsst, wo
die Fugen der Bretter nicht mit Leisten vermacht sind,

oder indem man einen Ausschnitt in der Wand macht,

vor dem man ein Drahtgitter oder eine durchlöcherte

Zinkplatte anbringt. Am besten ist es, das Haus täg-

lich zu reinigen, was dann jedesmal in fünf Minuten

geschehen sein kann. Wenn man aber etwa nur jeden

zweiten oder dritten Tag zum Reinigen kommt, ist es

durchaus nöthig eine 4 Zoll breite Stange, 4 Zoll

hoch über der Mitte des Aufsitzes zu befestigen.

Nachdem man nun in der angedeuteten Weise

den Hausbau vollendet hat, kann man an die Errich-

tung des gedeckten Auslaufes gehen. Zu diesem Zwecke
sehe man sich vor Allem wieder bei einem Baumate-

rialien-Trödler um und suche dort eine Thür sammt
Thürstock zu finden von etwa 7 Fuss Höhe und

2'/., Fuss Breite, mit der man einen grossen Theil der

Hinterwand des Auslaufes ausfüllen kann ; dann ver-

schaffe man sich noch einen solchen Laden, wie wir

ihn bereits bei dem Baue des Hauses empfohlen haben,

sowie weitere fünf Glaskisten für die Errichtung der

Wände des Auslaufes, für eine Plattform etc.

Die Hinterwand des Auslaufes kann in derselben

Weise, wie jene des Hauses errichtet werden, nur mit

dem Unterschiede, dass man in sie die Thür einsetzt. Das

Dach kann eine Fortsetzung des Hausdaches werden

und ganz wie dieses gemacht sein, jedoch in zwei

AbtheÜungen. An der Vorderseite bringe man zunächst

an's Haus anschliessend eine 2^1.-, Fuss breite, wetter-

dichte Bretterverkleidung an, hinter die man das Trink-

geschirr stellt, um das Wasser vor Sonne, Regen,
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Frost und Schnee zu schützen und zwar errichte man
in dieser Ecke eine Plattform, auf die man das Gefilss

stellt, damit die Hühner das Wasser nicht verunrei-

nigen, wenn sie beim Scharren Staub u. dgl. auf-

wirbeln. Man kann diese Plattform längs der ganzen

Front verlaufen lassen, da die Hühner dies sehr gerne

zu haben scheinen.

Unter dieser Plattform kann man den Zugang zu

den Nestern vom Auslaufe anbringen, wodurch den

geschämigen Hennen ein einsames Versteck geschaffen

wird. Der übrige Theil der Vorderseite wird bis zur

Höhe von 18 Zoll vom Boden aus dicht mit Brettern

verkleidet, um die Nässe abzuhalten und darüber setzt

man zwei Dralitgitter von je 3 Fuss 6 Zoll zu 3 Fuss im
Oevierte ein. An das der Wand des Hauses entgegen-

gesetzte Ende des Auslaufes kommt ein Gitter in den

Dimensionen von 3 und 4 Fuss. Neben diesem Gitter

soll man einen Schuber anbringen, um ihn bei Regen
und i'auher Witterung hervorziehen zu können.

Aus den Kistenbrettern mache man auch eine
Dachrinne, um den Regen aufzufangen und zwar reichen
dazu Bretter von 3 bis 4 Zoll Breite hin, von denen
man die zwei Seitentheile an die mittlere Leiste aussen
annagelt. Das Ganze streiche man dann mit einem Ge-
menge von Theer und Pech an. Der Boden des Auslaufes
wird mit Asche, Mauerschutt oder dergleichen angefüllt.

Wenn wir nun nach Vollendung des Ganzen den
Innenraum ausmessen und die Kosten berechnen, ergibt
sich zunächst bei einer Höhe der Hinterwand von
7 Fuss 3 Zoll, der Vorderwand von 5 Fuss 3 Zoll,

bei einer Breite von 4 und einer Länge von 5 Fuss
ein Athmungsraum von V2Ö Cubikfuss, was für zwölf
Hühner vollkommen genügend ist, wenn man auf reine
Haltung und gute Lüftung Acht gibt. (Fortseuaag foi^t.)

--ttii^m

Die Brieftaube,

deren Geschichte, Zucht, Pflege und Dressur nach eigenen Erfahrungen für militärische, touristische und
allgemeine Zwecke gesammelt.

Von Moriz Widhalm.

(Fortsetzung.

)

Tegetmeyer sagt, dass zweijährige Lütticher Brief-

tauben von Bordeaux nach Lüttich oder Verviers in 12

Stunden, von Tours Cbätellerault nach Poitiers in 8
Stunden fliegen, und dass sie fähig sind, eine Entfernung
von mehr als 500 englischen Meilen zurück zu legen.

Im Jahre 1829 wurden 19 Brieftauben aus Lüttich

nach Leipzig gebracht und am 9. August Früh um
6 Uhr fieigelassen. Nachmittags um 4 Uhr waren sie

bereits, mit Ausnahme von einer, glücklich zurück ge-

kommen. Am 29. Juli 1839 wurde ein grosses Wetf-
fliegen mit den zwischen Orleans und Antwerpen ein-

geübten Tauben veranstaltet, von denen die erste,

welche den Preis erhielt, die Entfernung von 56 Meilen
in 5 Stunden 44 Minuten zurücklegte Der Verein für

Geflügelzucht in Leipzig Hess bei Gelegenheit seiner

Ausstellung 1870 vom Thurm der Pleissenburg mehrere
Brieftauben aus Antwerpen fliegen, welche den 80 Meilen
betragenden Heimweg in 8 Stunden durcheilten.

Ehe wir noch an die eigentliche Abrichtung der
Brieftauben gehen, glauben wir nachstehenden hoch-
interessanten Artikel von ,La Perre de Roo" zu
bringen. Letzterer gab folgende Aufschlüsse:

Trotz aller Versicherungen der Zeitungen, dass

die Weltstadt Paris niemals eingeschlossen werden
könnte, geschah dies im Jahre 1870 dennoch. Der
furchtbare Eisengürtel war ein so undurchdringli ch&r,

dass die Bevölkerung während der langen Zeit von
fünf Monaten wie in einem Grabe von der Aussenwelt

Auch der herrliche Gedanke des Post

directors, den Luftballon (dessen erster am 23. September
von den Höhen des Jtontmartre unter dem rasenden
Beifallklatschen des Volkes aufstieg) zu benutzen,
konnte keine Erleichterung gewähren, denn er brachte
ja nur Nacliricht hinaus, keine herein. Da erboten sich

fünf Mitglieder einer Taubenliebhaber-Gesellschaft in

Paris und zwar die Herren Cassier, Louis van Roose-
beke, Gustave Traclet, Nobecourt und Thomas dazu,
vermittelst Ballons die Stadt zu verlassen, Brieftauben
mitzunehmen und dieselben in der Provinz mit De-
peschen versehen, heim fliegen zu lassen. Diese Vor-
schläge wurden von Herrn Chassinat, dem Vorstande
der Postverwaltung, mit Begeisterung angenommen und
bald verliessen jene Herren nebst verschiedenen anderen
in zahlreichen Ballons hintereinander Paris und stellten

sich in der Provinz der Regierung der National-Ver-
theidicjung zur Verfügung.

Sie wetteiferten an Kühnheit und Eifer in der
Erfüllung ihres gefahrvollen Unternehmens und ihre

persönliche Aufopferung für das Vaterland verdient
das höchste Lob. Die mit Depeschen belasteten Tauben
wurden vermittelst eines Eisenbahnzuges, welcher nur
einen Wagen führte, auf den von Rost zernagten
Schienen und mit der Geschwindigkeit von 70 Kilo-

meter in der Stunde möglichst nahe nach dem be-
lagerten Paris zu, bis in die unmittelbare Nähe der
feindlichen Vorposten gebracht und hier fliegen ge-
lassen. Das kühne Unternehmen wurde an jedem Morgen
mit derselben Kaltblütigkeit wiederholt. (Fortsetzung folgt.)

In allen, die Vereinscasse betreffenden Ange
legenheiten wolle man sich gefälligst an den Vereins
Cassier Herrn Dr. Carl Zimmermann, Hof- und Gerichts
advocaten, I., Bauernmarkt 11, wenden.

Der Schriftentausch wurde eingeleitet mit:

Royal Society of Tasmania, in Hobarttown,

Vereiiisaiigelegeiilieiteii.

Zuwachs zur Büchersammlung.

Dr. AI. Bunge. Bericht über fernere Fahrten
im Lena -Delta und die Ausgrabung eines angeblich
vollständigen Mammuthcadavers. Aus Briefen an den
Akademiker L. v. Schrenck. (Geschenk Sr. Exe. des
kais. russ. wirklichen Staatsrathes Leopold v. Schrenck.)

Prof. Dr. H. Landois. Westfalens Tliierleben.

Die Vögel in Woit und Bild. (Recensions-Exemplar.)
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S p r e c h s a a 1

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaction keine Verantwortlichkeit ! Zweck des Sprech-

saales ist „die sacliliche Discussion" wichtiger und
interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten
der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-

worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-

sender können indess auFWunscii verschwiegen werden.
3. Frage. Welche gesetzliche Bestimmungen

zum Schutze der Brieftauben bestehen gegenwärtig,

und in welchen Ländern sind solche erlassen worden?

y—— ^ ^%m%0* 4"^% beziiglifli derer man sieli geliilliKst an Herrn Fritz Zellen, II, Untere Ponanstrasse 13. wenden wolle,

mAJLS^X tMivC erhalten durili diese Faclizeilst'liril't aussei'-;ewülinlicli grosse Verbreitung im In- nnd Auslände.

., Dieselben niiissen län<:stens Donnersta°: bei Herrn Fritz Zeller eintrelfen, wenn sie Sonntag erscheinen sollen.''

Der Verein ist durch seine vielseitigen Verbindungen mit dem hervorragenden Züchter,

Herrn C. Ulrich in St. Aodreasberg im Harz, in der angenehmen Lage, seinen hochverehrten

Mitgliedern echte Harzer-Kanarienvögeln zu nachstehenden Preisen zu vermitteln.

\' e r s a n d t beginnt vom 1 . N o v e m b e r.

Gute Vorsänger von 24—SO Mark ä Stück. | (inte Zucht von 12—20 Mark ä Stück.

Weibchen fl". ä Stück 2 Mark bei Abnahme der Jläniicheii. in einzelnen versandt ;i Stück 3 Mark.

unter (iaranlie lebender Ankunft.

Aiimelilnieii zom Beznp

w' ^ ^ --

erMtlet UM die II. Seclioii des Vereines, L Pelersplatz 12.

Metall Vogelkäfige
inffbesondere solclie ganz eigener xweckniHssiffHler

Construction und Aiisstattnni:. in voi'scliiedenen

Grössen. lackirt oder blank, fürSlubenvögol aller Art.

Käüjitischilion, P.niia;.'Oienstiin(ler, K.'iileliiiiischen

.

Erker für Xistkiirlulieii-Nistkiistthcn Transport-

kästen. Kutter- »ml Wasser-tiescliirre etc.

gz:s^ BilUgate Preise. "^^S
Alleste des Oniiiliologi^chen Vereines in Wien liegen

lici mir zur Aiisiclit anf.

(6)

Ig:. Schmerhofsky's Wwe.,
Wien, VI., Canalgasse 4.

Empfehle in hochf, I^' ExempL
tss."ier Frülilinit.

La Fleche, Le Mans, Crevecoeur. Houdan:

Hennen ä 10 Mark, Hiilme ;'i 12 M.irk.

Gelbe nmt weisse Cochin. helle Brahma.

Langshan, Dorking :

nennen a 12 Mark, Hahne a 16 Mark.

Feinste zuchtfreie Römertauben
Crüflstor Art von ppr. ?.n— 100 t'lni. Khv.. in rotll.

gelb, schwarz, fahl und blau. S4er nnd s.'icr Zuclit

pro l'aar 36 Mark; einzelne Taubtr oder Täubinnen
:i 20 -Mark.

91. eil. Pitlhan.
(48) Conrbevoie, nie d'AIsace, .'>. Frankreich,

.Zoologisch - ethnogTafisclies Export - Gescluift^

Carl V. Binder
Cairo Egypten. Poste Boite Nr. 8, (5S)

Zur gefälligen Beachtung'
Auf meine in den vorherpelienclen Xummero dieser Blattir verüfTentlichte Annonce bezugnehmend,

erlaube ich mir unter Anderem zunüclist folgendes Geflügel zu ofl'erireti

:

\.2 )i«'ll«> Brahma, Habu 83er, Henneo s-Ler, Hoch-
prima-Zucht.stninm. durcb scbüne Fi cur, «ehr
scliaife llAlszeictinuiig, vorzagltctie Fusa- und
Miltt-tzoheuhetiedfrun^ und au8gezeicbnete Pro-
ituctivität Alcb auAzeichnend 60 Mark.
Der Habn wird eventuell auch einzeln oder nur
mit einer Il^riio abgegeben.

0.2 helle Brahma, »ttr, Prima, per Stück . 15 M.
1,2 belle Brahma, ^.'>er Apiilbnit, bocbfein. mit

pracbtvnlier Kuhu- u. Mittelzebenbettederung 30 51.

1.2 ^ellie Coohln, Ilabn und eine Henne S4er,
andere llfune ^3er. bocbfein, mit vorzüglicher
Fu.fs- und Mitielzehenbefledemnfr .... 55 M.
Der Hahn wird eventuell auch einzeln oder nur
mit einer Henne, ebenso werden die Hennen
einzeln abgegeben.

1.2 blaue Cröve - coetir, Hahu Soer Aprilbrut,

Hennen Mier 35 M.
1,2 goldhalsige Fhönlxhühner, Hahn und eine

Henne 83er, andere Henne S4er, hochfein 100 M.
Der Hahn, hellgoldfarbeu, im vorieen Jahre vom
Herrn Commercienratb du Roi in Braunschwei^
bezogen, ist wunderschön, gleicht vollkomme

a

der seinerzeit den Dresdener Blättern für Ge-
flüflrelzucht beigesf'lipiion Abbildung du Roi'scber
heIlgoldfarl'i~'T Ph..iiixluihner.

1,2 schwarze Fhöalxhühner, Sler, hochfein 100 M.
1,1 schwarze Fhönixhühner, 8öer Märzbrut, rein

schwarz •••• 30 M.

Verpackung gratis.

Porto zu Lasten des Kaufers.

IDr. .A.. ^v^aar in 0-en.t (Belgien)
Rue d'Akkereem 17. (65)

CoUectiv -Anzeiger.
Jede darin aufgenommene Annonce, welche den Raum von 5

Petitzeiten (dreifach gespalten) nicht überschreiiet , kostet für

jede Einriickuiig 2it kr., für den R;iuni bis zu 10 Petitzeilen ist 40 kr. zu entrictiten. Inserate grösserer

Ausdehnung unterliegen dem allgemeinen Insertion.'^tarife.

l Paar (liesjährige Grosstrappen
hat iiiK'li abzugeben

M. Grosse, TaDch.1 bei Leipzig. (M)

Drosselfutter
zum trocken Füllern, durchaus haltli.tr und reinlich,

für alle prösseren Inseclenvüsel als scliwarze und
«;rane Drosseln, Staare, Pirole. Kibitze etc. per
Pfund GO Pfir. = 3'j kr. Präp. Futter zum trockneu
Füttern für kleinere Insectenvögel. Srhwarzblättclien,
Meistersiinger, Roth- iind Blattkelclieti, ZannkÖnig
etc. per Suick M. 1.— =^ :iO kr. sowie alle Futtef-

säniereien für jede Ar( Samen und Insectenvögel
aller Länder empfiehlt die Ornitholoei^^che Hand-
lung von Gelir. Jan§en in M.*(ilad))acb, Rheinland

(in Deutschland). (46)

Versandt in Post-ColÜ unter Nachnahm«.

Kl. Salon-Kakadn, ein richtiges Paar, bnillnstig, zahm

fl. 40; WetssrohrsillicU Paar fl. 10; Wellensittich

eigene Zucht, Paar fl. 7; reinweisse Mövehen, eigene

Zucht, Paar fl. 10; detto Oelbhunte, Paar fl. 6; ein

richtiges Paar Indigofinken fl. lü; Diamantfink fl. 10 ;

Hartlanbzeisig fl. O; Axoloteln jung. Paar fl. 2; und

vieles Andere liefert unter Garantie lebender Ankunft

die Aquarienhandlung von F. .U. Findeis, Wien,

HL, Hauptstrasse 21- ^51)

Nach Wien reisemle I-iehhaber. wenn anch nicht
Kanfer. werden um giili^en Besuch gebeten

.

lleliHi iiriiier.
reine In W.iare, ä Liter 5.50 Mk. m. Verp.

empfiehlt C. laauener,
(Ci) BEKL.rN' U., Prenzlauer .^llee 24S II.

HeraDS°;eber : Der Ornithologisclie Verein in Wien. Druck von J. B. Wallishaasser.

CommissionSVerlegtr: Die k. k. Hofbuclihandlung Wilhelm Frick (vormals Faesy & Frick) in \Yien, Graben 27.
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JhüHcr für 5o0flßuiihf, ^cacl^^^fftuli iinb =lfhi!tf.
Redacteur; Dr. Gustav von Hayek.

1.

Die ,,Mittheiluns:en des Ornitholonrischen Vereines in Wien" erscheineu wüchencHch einnial. Abonnements äG fl-,

Krauco - Zustelluuj 6 fl. 5U kr. = 13 Mark jährlicli, werden in der k. k. Hot'buclihandlung WilUelm Frick in Wien, I.,

saninit

jäbrlicn, werden in der k. k. tiotbucntiaualung »liuelm hTICK in Wien, l.. Graben
Nr. 27, emgegenfjenomnien, und einzelne Nummern ä .^0 kr. = 1 Mark daselbst abgegeben. lnser.1te zit kr. ^=: 12 Pfennige

für die Sfach geäpaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum berechnet, nimmt Herr Fl'ilZ Zeller, II., Untere Don.TusIrasse 13,

entgegen. — Uittlieiinnsen an das ftäsidiiim sind an Herrn Adolf Bacliofen von Eclit <n Nnssdorf bei Wien, .Mittlieilimgeu

an die II., III. und IV. SectioM an diese, I., Pelersplatz 12, alle übrigen Correspiindenzeu an den L ,Sekr»iär Herrn Ke-ierungs-

ratb Kr. öttstaT Ton Hayek, III , .Marokkanergasse 3, zu richten. Vereiusinitglieder lieziclieii d.^s Blatt gr.ttis.

Inbalt: A. Reischek. Ornilbologiäche Beobachtungen ."ins Neu-Seeland. (Schluss.) — Ernst Ritter von Dombrowski. Mythisch-historische Ueberlicfenmgen

über Seeadler und Pelikan. — Baron I> al b erg. Vevzeichniss jener Vogelarten, welche in der Umgebung von Datschitz im westlichen Mähren als Brut-

und Zugvogel vorkommen. (.Schluss.) — Sitznngsprotokolle des ersten intern. Ornithologen Congresse.s. (Fortsetzung.) — Literarisches. — J. Abrahams.
Bienen uud Vögel. — Dr. P. Jouiu. Das Nest. — Vom Eierlegen. Mittel dasselbe zu befördern. (Fortsetzung.) — Wie kann m.an die Hühner-
haltung in Städten einträglich machen? (.Schluss.) — Sprechsaal. — Inserate. — Collectiv-Anzeiger.

Oi'iiitliologisclie Heobachtiingen aus Neu-Seeland.

Von A, Reischek.

(Schluss.

1

Anthornis melanura. Bell Bird. Korimoko.

Dieser Vogel erreicht die Grösse einer Nachtigall

und seine Hauptfarbe ist dunkelülivgrün, auf dem
Kopfe purpurschillernd, Schwanz und Flügel sind

schwarz, unter den Flügeln und dem Schwänze ist die

Fiirbung lichtgelb. Der Korimoko ist gemein auf der
Südinsel und auf wenigen kleineren Inseln; auf der
Nordinsel, wo ich die Wälder von einer zur anderen
Küste durchforschte, sah ich nur ein Exemplar in Wan-
garin Head, welches bei einem Sturme, von der Morotiri-

Insel herüber geweht wurde. Ich konnte es mit der
Hand fangen und als ich es abbalgte, war es nur Haut
und Knochen und hatte nichts im Kröpfe. Die vielen

zahmen und wilden Bienen sind diesen Vögeln sehr

schädlich, indem sie ihnen den Nectar aus den Blüthen
vorwegnehmen. So ist zum Beispiele auf der kleinen

Barrierinsei, auf der keine Bienen sind, der Korimoko

gemein, wogegen ich auf der grossen Barrierinsei, welche

nur bei 7 englische Meilen von der kleinen entfernt

und fünfmal grösser als diese ist, keinen einzigen Kori-

moko mehr sah, wohl aber genug wilde Bienen; zum
ersten Älal beobachtete ich den Korimoko an der Banks-

Peninsula im Juni 1877, dann auf meiner Forschungs-

reise 1877 und 1878; an der Westküste fand ich ihn

überall gemein. Seine Bewegungen sind elegant ; wenn
er gereizt ist, senkt er die Flügel, richtet den Schwanz

und sein Gefieder auf und liisst den Warnungsruf

hören, welcher als Tik, Tik, Tik klingt, bis eine Anzahl

Korimokos beisammen ist. Auch sind sie Meister im

Klettern und laufen wie unsere Spechtmeisen (Sittae)

auf den Bäumen und Zweigen herum, um jede Nische

zu untersuchen, ob sich ein Insect verborgen hat, oder

um den Honig aus den Blüthen zu saugen, indem sie

den Pinsel der Zunge in den Kelch der Blume tauchen;

auch sah ich sie oft vor einer Blüthe flatternd Honig
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saugen. Fliegen und andere Insecten fangen sie selir

geschickt in der Luft. Im April 1880 traf ich auf der

Morotiri-Insel, im October 1880 auf der Faranga-Insel

den Korimoko sehr zahlreich.

Bei meinem zweiten Besuche auf der Morotiri-Insel

im December 1880 fand ich zu meinem Bedauern, dass

er sich sehr vermindert hatte; im November 1882 fixnd

ich im Centrum der kleinen Barrier-Insel die Korimokos

zu Hause und jeden Morgen und Abend hatte ich ein

Concert von 20 bis 30 Korimokos, die auf Bäumen um
meine Nikauhütte herum sassen. Männchen und Weib-

chen sangen gemeinsam. Einer fängt an, dann der

zweite und so fort und sie halten Takt wie eine Kapelle,

von Ferne scliallt es wie ein Glockenspiel. Am Tage

ist ihr Gesang verschieden, er ist heller und hat mehr

Abwechslung. Morgens und abends besteht der Gesang

aus vier Noten, wie der Schlag auf verschiedenen kleinen

Glocken, daher der Vogel den Namen Bell Bird erhielt.

Im September beginnt die Paarungszeit; Männchen und

Weibchen bauen ihr Nest gemeinsam 20 bis 40 Fuss

vom Boden in einer Astgabel unter dichten Zweigen,

oder in hohlen Bäumen. Das Nest besteht aus kleinen

Zweigen, JIoos und Gras und ist mit Federn ausgefüllt;

im October legt das Weibchen 4 bis 5 weisse, lieht-

rothgesprenkelte Eier, in der Grösse wie die eines Buch-

finken und beide Poltern brüten und erziehen ihre Jungen.

Ende December verlassen die Jungen das Nest und das

Männchen leitet die Familie und lockt sie, wenn Gefahr

naht; ich beobachtete mehrmals, wenn die Jungen nicht

gehorchten, dass alte Männchen sie vom Aste stiessen

und sie in Sicherheit brachten. Im December 188.3 fand

ich auf der kleinen Barrier-Insel drei Nester nahe bei-

sammen, deren jedes 4 bereits ausgewachsene Junge
entliielt. Ihr Gefieder war wie das des alten Weibchens,
welches lichter als das Männchen ist. Ich nahm ein Nest

aus, um zu versuchen, ob ich nicht die Jungen zähmen
und in Gefangenschaft halten könnte und nach einigen

Tagen frassen sie in der That aus der Hand, indem
ich sie mit Schift'szwieback, das in Wasser geweicht

war und mit Zucker und Honig fütterte, welches sie mit

der Zunge gierig aufleckten; dann gab ich ihnen auch
Kumana und Kartoffeln, doch durch die Nachlässigkeit

meines Assistenten entwischten sie leider eines schönen

Tages. Auf meiner Forschungsreise im Jahre 1884, West
Coast Sound, fand ich den Korimoko ziemlich selten.

Die wenigen Exemplare, welche ich da schoss, waren
etwas grösser, dann dunkler und weicher im Gefieder,

als die sonst von mir beobachteten. Diese Vögel sind

sehr zutraulich und zahm und werden durch Vertilgung

von Insecten nützlich, leider haben sie aber, wie ich

anfangs erwähnt, auch viele Feinde. a. Reischek.

-HtOsO*---

Mytliiscli-liistorisclie rebeiiiefenmgen über Seeadler und Pelikan.

Eine Studie

von Ernst Ritter von Dombrowski

Seit GrafBuffon sein grossartiges Werk in einer

modernen Sprache geschrieben und über das sclavi-

sche Anklammern an die classischen Ueberlieferungen

den Stab gebrochen, indem er die Hinfälligkeit jener

Lehren nachwies, die Jahrhunderte hindurch als Dog-

men galten und mit kurzsichtiger Hartnäckigkeit ge-

gen jede neue Idee verfochten wurden — seit jener

Zeit ist das Interesse für die ornithologische Literatur

früherer Jahrhunderte nach und nach erloschen, umso-
,

mehr, als sie bei der Abnahme classischer Sprach-

kenntnisse Vielen unzugänglich geworden war.

Noch vor anderthalb Jahrhunderten war Jeder,

der sich eingehender mit Zoologie befasste, bis in

die kleinsten Details der einschlägigen griechischen und

römischen Literatur eingeweiht, da sie ihm ja bei dem
Umstände, als alle späteren Werke nur mehr oder

weniger zutreffend commentierte Compilationen aus

den Ueberlieferungen des Alterthumes waren, die einzi-

gen Quellen boten ; heutzutage ist es selten, wenn man
noch auf Buflon oder gar auf Aldrovandi zurückgreift,

und es dürfte wohl kaum der fünfte Theil unserer

Fachmänner über die Geschichte der Ornithologie,

ihre allgemeine und specielle Entwicklung orientirt sein.

Dies soll kein Vorwurf sein ; aber wenn auch die

alten vergilbten Handschriften und dickbäuchigen

Schweinslederfoliauten längst ihren Werth als Quellen-

werke eingebüsst haben, so sollten sie uns doch als

Denkmale einer längst vergangenen Epoche unserer

Wissenschaft nicht völlig fremd werden, umsoweni-

ger, da sie einerseits in culturhistorischer Beziehung

manches Interesse zeigen, andererseits eben jenes

Labyrinth von Irrpfaden, das sich uns bei ihrem

Studium entrollt, präcis den Weg kennzeichnet, den

die Forschung der Gegenwart einzuhalten hat, um
nicht nach zwei oder drei Jahrhunderten die besten

Erzeugnisse ihrer Literatur gleich jenen als — gut

commentirte Compilationen characterisirt zu sehen.

Ich muss es mir für heute versagen, näher auf

diese allgemeinen Momente einzugehen, die ich nur

deswegen erwähnte, um gleich von vorne herein den

Standpunkt zu kennzeichnen, von welchem aus die

folgenden Erörterungen zu betrachten sind, die meinen

geneigten Lesern an der Hand eines einzelnen Bei-

spieles einen, wenn auch nur flüchtigen Blick in die

Entwickelung der Gesammtheit gestatten sollen. Als

solches Beispiel wähle ich für heute den Seeadler und

Pelican, zwei Arten, welche, so unglaublich dies auch

erscheinen mag, im Alterthum getrennt, im Mittelalter

aber oft miteinander vereinigt und verwechselt wurden.

Doch wir dürfen nicht voigreifen, müssen viel-

mehr zunächst der alten Nomenclatur unsere Aufinerk-

samkeit zuwenden, in deren Verwickelung gewisser-

massen der Grund zu den späteren Verwirrungen liegt.

I. Griechische Nomenclatur.

1. <I>VT,. Homer. Od. II. und XV. 160. — Aristot.

de. an. bist. VIJI. 3. — Cl Aelianus de an. II. ~ Bei

Aristoteles bezeichnet 'fr.vr, speciell den alten, weiss-

schwänzigen Seeadler.

2. «I'v/T,;. Oppian. de pisc. I.

3. n-JYotpYo; oder H'JYapoo;. Aristot. 1. c. IX. 32

als Bezeichnung für den jungen, dunkelgefärbten

Vogel.

4. N£ß(>o'i6'/o;= Hirschkalbtüdter; bei Aristot. 1. c.

als Synonym des Vorigen. Die Namen cf.VE'.a, !pT,v£'.ov
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und 'f/jvXw, die Altrovandus') anfuhrt, gründen sieh

lediglich auf variirende Lesarten und sind erst im
Mittelalter entstanden; dasselbe gilt von den verdor-

benen Formen Fehit bei Albertus Magnus-), Phine
bei Conrad Gesner'') und Kym oder C u m i, welch'

letztere Aldrovandus anführt und auf ^T/VY] zurück-

führen will.

II. Römische Nomenclatur.

1. Sanqualis, bei Livius Sangualis (d. h.

avis = ein dem Saneus, einen sabinischen, auch in

Rom verehrten Gotte geheiligter Vogel) und
2. Immissulus. Ueber diese beiden Namen

gibt Plinius nat. bist. 1. c. X. 3. folgenden Aufschluss

:

„Die Vögel Sangualis und Immissulus wurden von
den römischen Auguren vielfach befragt. Sie glaubten,

dass Immissulus das Junge eines Geiers, Sanqualis

das eines Seeadlers sei. Massurius sagt, Sanqualis sei

mit Ossifraga (Seeadler) identisch, wogegen Immissulus
den jungen Steinadler bezeichne, bevor er am Stosse

weiss wird." Hiernach zu urtheilen sind dies die bei-

den ältesten, von den Auguren, den „ersten Ornitholo-

logen" gebrauchten Benennungen des Seeadlers; San-
qualis bezeichnete wohl den alten weissschwänzigen,
Immissulus den jungen Seeadler oder in Folge von
Verwechslung mitunter auch den Steinadler mit

dunklem Stoss.

3. Ossifrage == Beinbrecher^), Bezeichnung für

den alten weissschwänzigen Seeadler bei Lucretius de

') Ulyssis Aklrovandi Oriuthologia. Bononiae 1599 in fol.

tom. I.

2) Alberti Magui opus de animalibus, veifasst um 12 70,

gedruckt Romae 1478, Mantuae 1479, Venetiis 1495 und 1519;
deutsche Uebersetzung; „Thieibuch Alberti Magni von Art, Natur
vnd Eygenschatl't der Thierer verteutscht durch Walthe-
runi Rytf. Frauckfort am Mayn 1545" fol. m. Holzsclinitten.

^) Conradi Gemeri Historia natviralis animalium, Figuri 1551,

fol. 5 tom.; deutsch spec. „Vogelbuch verteutscht durch
Rudolfscheusslin. Zürich 1557" fol. m. Holzschnitten.

'') Hieher gehört auch die spätere Synonymie: Ossifraga.
Gesn. Av. fol. 20.3; — Aldrov. Oriiith. I. fol. 222. — Charleton,
Exercit. p. 71 u. Abb. no. 8; — Jonstonus, Av. 1657. fol. 5 und
Abb. tab. V. Ossifragus. Belon. bist. nat. av. 1555. fol. 97;
merkwürdiger Weise bezeichnen hier Orfraye und Offray nicht

Haliaetus albicilla L., sondern Pandion haliaetus L.; Effray heisst

bei Belon CamprimulgHS europaeus. Aquila ossifraga. Brisson.

Ornith. p. 437; — Schwengf. Av. Siles. p. 220; — Klein. Av.
p. 41 u. Abb. no. 5; — Rznczynski auct. bist. nat. Pol. p. 31.

Falco ossifragus Linne, syst. Ed. I. p. 255 und 4. 1766. —
Orfraie, Orfraye oder Ossifrague Kolbe Descript. d. Cape.

nat. rer. V. — Plinius 1. c. X. 3. Ueber den Ursprung
dieses am häufigsten gebrauchteu Namens sind die

Meinungen der älteren Autoren sehr getheilt. Buffon
vermuthet, dass er von der Fähigkeit des Seeadlers
stamme, mit seinem colossalen Schnabel Knochen
brechen zu können, doch ist diese Anschauung, welcher
sich die Mehrzahl der neueren Schriftsteller ange-
schlossen, insoferne nicht stichhältig, als sich in den
classischen Werken nirgends eine Andeutung über das
Knochenbrechen in diesem Sinne findet. Vielmehr er-

zählen Aristoteles, Plinius u. A. einstimmig, dass der
Seeadler die starken Knochen in die Höhe trage und
dann auf Felsen herabschleudere, um sie zu zerschellen

und das Mark geniessen zu können.

4. Pygar gu s und Pyga rdu s'^). Plin. 1. c. X. 3.

als Bezeichnung für den jungen scheckigen See-
adler.

5. Hinnularia = vsßpotpövo?"). Plin. 1. c. als

Synonym des Vorigen.

6. Barbata"). Plin. 1. c. w. v.

de bon Espoir. Tom. III. p. 140; — Buffon bist. nat. d. vis. Ed. I.

t. III. p. 112. — Casseur d'os Brisson Ornith. p. 437. — Osprey
WiUugby Ornith. p. 29; — Sibbold Scot. ill. II. III. p. 14. -

Rayus Synops. av. VH. 3. — Charleton. Exercitat. p. 71. u. Abb.
no. 8. — Latham, Synops. I. p. 30. — Bone -break er Charleton
1. c. — im Deutschen findet man als provincielle Bezeichnungen
heute noch die Namen Beinbrecher, Beinbrechadler, Steinbrecher,
Steinbreuchel, im Polnischen Orzel lomig — nat. etc.; übrigens
bezeichnet Beinbrecher in der Schweiz oft auch den Bartgeier,

Gypaetus barbatus. L. V.
''') Hieher gehörig: Pygargus hinnularia. Charlet. Exerc.

p. 70. — Pygargus hynnularius Sibbold. Scot. ill. II. III.

p. 14. Falco pygargus, Daudet, Traite d'Ornith. II. p. 62.

Pygargue Buffon 1. c. III. p. 99, auch L'aigle pygargue, Legrand
Pygargue, Pygargue a tete blanch etc. Pygarg kommt auch im
Deutschen vor, z. B. bei Gesner.

6) Hieher gehörig: Pygargus hinnularia und hinnu-
larius 1. d. vor. Anm.; Hinnularia Roberti Constantini
Rzacz 1. c. p. 31. — Falco hinnularius, Latham Ind. Orn. I.

p. 15.

') Hieher gehörig: Aquila barbata Rzacz. 1. c. p. 31.

Aigle barbu Belon. 1. c. p 31. b. und im Deutschen bärtiger

Adler, Bartadler etc., oft in Verwechslung mit Gypaetus barbatus,

wie wir später sehen werden.
Die von mehreren älteren Autoren wie WiUugby, Brisson

u. A. als classisch bezeichneten Namen Regulus, Nisus und
Harpe erwähne ich nur nebenbei, da ich nicht die Ueberzeugung
gewinnen konnte, dass sie thatsäehlich für den Seeadler gebraucht

wurden; auf das eben so zweifelhafte Fnüca werden wir noch
zurückkommen.

(Fortsetzung folgt.)

Vei'zeiciliiiss jener

welche in der Umgebung von Datschitz im westlichen

Von Baron Dalb

(Schluss.)

31.— 67) Juiix torquilla, Wendehals. Brutvogel.
32.-68) Cuculns canorus, Gemeiner Kukuk. Sommer-

standvogel.
33.—69) Upnpa epops, Wiedehopf. Zugvogel, zeit-

weilig auch Brutvogel.

34.—70) Alcedo ispida, gemeiner Eisvogel, Brutvogel,
vereinzelt.

35.— 71) Corvus corax, Kolkrabe. Zugvogel, im
Herbst sieht man ihn nur paarweise.

72) Corvus coroiie, Rabenkrähe. Brutvogel, im
Herbst und Winter auch Zugvogel.

Vogelarten,

Mähren als Brut- und Zugvögel vorkommen.

erg.

73) Corvus cornix. Nebelkrähe, B r u t v o g e 1 , im
Herbst auch Zugvogel; sehr häufig; jährlich

werden 1000—1500, bis 2000 Stück abge-

schossen und gefangen.

74) Corvus frugilegns, Saatkrähe. B r u t v o g e 1,

im Herbst auch Zugvogel.

75) Corvus mouediila. Dohlenkrähe. Brutvogel,
im Herbste und Frühjahr als Zugvogel stark

vertreten.

36—76) Pica varia, gemeine Elster. Brutvogel,
ziemlich häufig.
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37.-77) Caryücalactes caryocatactes . Nussknacker.

Ziij>;vogel, kommt jedoch derzeit ziemlich

selten und dann nur im Herbste.

38.—78) WaiTUllls ;;laii<larius. Kussheher. Brutvogel,
ziemlieh häutig; es wird ihm nachgestellt, da er

der Brut der Sing- und Nutzvögel schädlich ist.

39.— 7'J) Coracias garnila, Blauracke, Zugvogel,
selten, kam noch in den 30er Jahren in ein-

zelnen Paaren als Brulvogel vor.

40.— 80) Boillliicilla gaiTllla, Seidenschwanz. Zug-
V g e 1, selten, Irüher in einzelnen Wintern
sehr häutig. Das eine Jahr blieben ein Paar
Stück bis in den Monat Mai im hiesigen

Schlossjiark, so dass ich bereits hofi'te, sie

würden sich zum Brüten anschicken. Doch
eines schönen Morgens waren die seltenen

Gäste spurlos verschwunden.
41.— 81) Stuniu-s vuljiaris, gemeiner Staar. Brut-

vogel.
42.—82) Pastor roseus , Rosenstaar. Zugvogel,

sehr selten, im Monate Juli 183(5 wurde
hier im Schlosspark vom verstorbenen

Gärtner Flieder ein ^ ad. aus einem Flug
von etlichen 20 Stücken geschossen. Im Monat
Juni 1875 schoss der verstorbene Oberförster

Janko aus einem Fluge dieser Vögel am
Tötschitzer Jlühlteich von einer Strassen-

pappel ein Stück; beide Exemplare befinden

sich in meiner Sammlung.
43.— 83) Alauda arveiisis. Feldlerche. Brut vogel,

häutig.

84) Alanda ci'isfata, Haubenlerche. Brutvogel.
85) Alauda arboiea. Baumlerchc (Heidelerche).

Brutvogel, ziemlich häutig.

44.—86) Friiigilla coelebs, Edelfink (Buchfink). Brut-
vo gel, häufig.

87) Friiigilla nioutifriugilla, Bergfink. Zugvogel.
88) Friiigilla chloris, Grünfink. Brutvoge),

liäufig.

89) Friiigilla cainiabiiia, BluthänÜing. B r u t v ogel,

ziemiit'li häufig.

90) Friiigilla liiiaria, Leinzeisig. Zugvogel.
91) Friiigilla oarduelis, Distelzeisig. Brut vogel,

häufig.

92) Friiigilla sj)iniis, Erlzeisig. Brutvoge 1, häufig.

45.—93) Passer doniesticns, Haussperling. Brutvo-
gel, nur zu häufig.

94) Passer moiifauns, Feldsperling, Brutvogel,
ziemlich häufig.

46.—95) Coccotliraustes vulgaris. Kirschkernbeisser.

Zugvogel, hie und da auch Brutvogel.
47.—96) Pyrrliula vulgaris. Gimpel, Brutvogel.

97) Pyrriinla seriiius, Girlitz. B r u t v o g e 1, früher

häufig, nun sehr vereinzelt.

48.—98) Loxia pytiopsittacns. Kiefernkreuzschnabel,

Zugvogel, wenn gutes Zapfenjahr ; nicht

häufig.

99) Loxia curvirosfra . Fiehtenkreuzschnabel.

B r u t V o g e 1, wenn gutes Zapfenjahr.

49.— 100) Emberzia ciilus. Zaunammer, Zugvogel.
101) Eiubei'iza citriiiella. Goldammer. Brut-

vogel, häufig.

50.— 102) Columba paluiiibus . Ringeltaube. Brut-
vogel.

103) Colliniba oeiias. Holztaube. Brutvogel.
104) Columba lurfur, Turtellaube. Brut V ogel.

51.— 105) Phasiauus colchiueus, gemeinerFasan. Brut-
vogel, wurde erst im Anfange der 30er
Jahre von meinem verstorbenen Vater hier

eingebürgert, von fiühererZeit her bestand
jedoch in unserer Nachbarschaft auf der

Domäne Teltsch schon ein bedeutendes
Fasanengehege.

52.— 106) Tefrao Uiogallns, Auerwaldhuhn. Brut-
vogel, nicht häufig.

107) Tetrao tetrix, Birkenwaldhuhn. B r utv ogel,
erst vor 12— 15 Jahren eingewandert.

(T. Bonasia, war früher Brutvogel, d. h.

vor bereits etlichen GO Jahren, ist aber jetzt

gänzlich verschwunden.)
53.— 108) Perdix cinera, Feldhuhn. Brutvogel, sehr

häufig (es werden allein auf meinem Jagd-
terrain jährlich von 2000—4000 Hübner ge-

schossen und gefangen).

54.— 109) Cotnruix vulgaris, gemeine Wachtel. Brut-
voge 1, nicht häufig.

55.— 110) Oedicuenins ('repitaus, europäischer Triel.

Zugvogel, alljährlich im Frühjahr und

j

Herbst.

]

56.— 111) Cliaradrius plnvialis. Goldregenpfeifer. Zu g-

I

vogel, selten, aber dann in grossen Zügen.
57.— 112) Vauellus orisfalus. gemeiner Kibitz. Brut-

1 vogel, im Herbste und Frühjahr auch
Zugvogel, u. zw. in grossen Zügen.

58.— 113) Scolopax rusticola, Waldschnepfe. Zug-
vogel, in einzelnen Jahren auch Brut-
vogel.

114) Scolopax major, grosse Sumpfschnepfe,
Zugvogel, wahrscheinlich auch hie und
da B r u t V g el.

115) Scolopax gallinago . Heersumpfsehnepfe,

Zugvogel, wahrscheinlich auch hie und
da Brutvogel.

59.—116) Tringa cinclus (alpina), veränderlicher

Strandläuter. Zugvogel.
60.— 117) Totanus sfagnatilis,Teicliwasserläufer. Zug-

vogel.
118) Totauus fuscus, dunkler Wasseiläufer. Zug-

vogel, selten.

60.-119) Totanns calidiis, rothfUssiger Wasserläufer.

Zugvogel, vereinzelt auch Brutvogel.

61.-120) Nnmenins arquata. grosser Brachvogel.

Zugvogel.
62.-121) Ardea pnrpurea, Purpurreiher. Zugvogel,

sehr selten, im Herbste 1853 geschossenes

J' juv. in der Sammlung.

122) Ardea cinerea, Fischreiher. Früher Brut-
vogel, dermalen seltener Zugvogel.

63.—123) Ciconia alba, weisser Storch. Zugvogel,
selten.

64.— 124) Fulica atra, gemeines Blasshuhn. Brut-
vogel, .sonst sehr häufig.

65.-125) tilallinula cliloropns, Kamm-Blasshuhn. Brut-
vogel, nicht häufig.

126) Galliniila porzana, geflecktes Sumpfhuhn.

Brutvogel, nicht häutig.

66.— 127) Crex pratensis, Wachtelkönig. Brutvogel.

67.— 128) Rallus aquaticns, Wasserralle. Brut vogel,

nicht häufig.

68.-129) Podicepsciistatiis. Hauben-Steissfuss. Brut-
vogel, schon selten.
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130)

131)

132)

69.-133)

Podiceps corimtns ,
gehörnter Steissfuss.

Zugvogel, einzeln Brutvogel.

Podiceps auritus, Oliren-Steissfuss. Brut-
vogel, sclion selten.

Podiceps luiiior, kleiner Steissfuss. Brut-
vogel, schon selten.

Coljinbus glacialis, Eisseetaucher. Zug-
vogel, selten; besitze ihn in 2 Exemplaren,

im Laufe von etlichen 30 Jahren erlegt.

69.— 134) CoIyml)Hs septeutrioiialis, PolarSeetaucher,

Zugvogel, selten, besitze ihn in zwei

Exemplaren, erlegt im Zeiträume von 30

bis 35 Jahren.

Graugans. Zugvogel,70.— 135)

136)

71.-137)
138)

139)

140)

141)

142)

14.3)

144)

145)

146)

'&"'

Saatgans. Zugvogel,

Anser ciiiereiis,

schon selten.

Aiiser segetiini,

auch schon selten,

Alias acuta, Spiessente. Zugvogel, selten.

Anas bosclias, Stockente. Brutvogel.
Alias penelope, Pfeifente. Zugvogel, selten.

Anas strepera, Schnatterente. Zugvogel,
selten.

Anas crecca, Knäckente. B ru t v o g e 1, schon

selten.

Anas fusca , Sammtente. Zugvogel,
sehr selten.

Anas fnligula . Reiherente. Zugvogel,
nun schon selten, sonst häufig.

Anas leiicoplitalinos, weissäugige Ente. Z u g-

vogel, nun schon selten, sonst häufig.

Anas clangiila, Schellente. Zugvogel,
selten.

Anas glacialis, Eisente. Zugvogel, sehr

selten ; sah sie nur einmal am Parkteich in

einem Paar.

147) Anas clypeata, Löffelente. Zugvogel,
selten.

148) Anas feriua, Tafelente. Zugvogel, selten.

72.-149) Jlergus serrator, langschnäbliger Säger.

Zugvogel, sehr selten.

73. — 1 50) Carbo corinorauus, Kormoran-Scharbe. Z u g-

V o g e 1, sehr selten.

74.— 151) Laras i'idibuudus, Lachmöve. Zug- und
Strichvogel, oft sehr häufig.

75.— 152) Stenia hirundo, rothtüssige Seeschwalbe.

Zug- und St r ichv og e 1, oft sehr hilulig.

153) Sterna nigra, schwarze Seeschwalbe. Zug-
vogel, nicht häufig.

Demnach habe ich hier in der Umgebung meines

Wohn ortes 75 Gattungen und 153 S p e c i e s

europäischer Vögel vorgefunden.

Ich muss jedoch bemerken, dass über einige

Arten ich nicht genaue Auskunft ertheilen kann, wie z. B.

über Calamoherpe, Anthus, Tringa und Totanus, die zu

beobachten ich viel zu wenig Gelegenheit hatte.

Wenn mir später Nachträge zu liefern möglich

ist, werde ich dieselben einsenden.

Im ganzen stellen sich zusammen

:

I. Brutvögel 91 Species

IL Z u g V ö g e I

III. Zugvögel, welche hie und da

auch als Brutvögel vorkom-
men

IV. Zugvögel, welche vielleicht

brüten, was jedoch nicht leicht

sichergestellt werden kann . .

in Summe .

dazu Cncillus als eierlegend

und nicht brütend

macht ,

51

150 Species

1 „

151 Species.

m2^>m=

Sitzungs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(FortselzuDg.)

Nach Wiederaufnahme derselben wird der Antrag
Fatio mit überwiegender Majorität in folgender Ueber-
setzung des Herrn Hofraths Meyer angenommen.

Vorschlag der Coniniission für

die Seclion des Congresses.

den Vogelschutz au

Antrag Fatio:
1. Die Jagd, der Fang nnd der Handel mit Zug-

vögeln überhaupt und ihren Eiern ist während der

zweiten Hälfte des Winters und im Frühjahre ohne
gesetzliche Ermächtigung verboten.

2. Jeder Massenfang von Zugvögeln, überhaupt
der Handel mit denselben ausserhalb der Jagdzeit ist

untersagt.

Der Vorsitzende; Der Vorsitzende-Slellvei treter;

Eagen v. Hoineyer. Leopold v. Sclirenck.

Sitzung vom 9. April 1884,

Präsident Staafsrath Dr. Rad de: Meine Herren!
Bevor wir die Sectionssitzung beginnen, müssen wir

wiederum einige geschäftliche Angelegenheiten erledigen.

Aus Paris ist gestern folgendes Telegramm eingelangt:

„Regrettant vivement de ne pas assister au congres

m'associe de coeur ä ses travaux.

M i 1 n e Edwards."

Ferner ist mir folgender Brief im Auftrage des

Hofrathes H y r 1 1 zugekommen :

„Perchtoldsdorf, 8. April 1884.

Euer Wohlgeboren

!

Hochgeehrter Herr Doctor ! Im Auftrage des Hof-

rathes Hyrtl erlaube ich mir, Ihnen mitzutheilen, dass

derselbe an Ischias leidet und dadurch verhindert war,

bei der EröÖ'nung des Congresses zu erscheinen. Sollte

sich sein Zustand in kürzester Zeit nicht ändern, wollen

Sie das Nichterscheinen des Hofrathes bei den Sitzungen,

hochgeehrter Herr Doctor, gütigst entschuldigen. Mit

den besten Empfehlungen Hyrtl's, zeichne ich in vor-

züglicher Hochachtung
Ihr ergebener

Dr. Fried lowsky m. p."

Meine Herren! Der gestern mitgetheilte Beschluss,

heute das Parlament und Rathhaus zu besichtigen, ist

absreändert und wird diesen Freitag stattfinden.
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Ich hatte gestern diejenigen Herren, welche eine

Fahrt nach Melk und auf den Semmering beabsichtigen,

ersucht, ihre Namen in ein hier aufliegendes Blatt ein-

zuzeichnen. Da sich Niemand gemeldet hat, so bitte

ich jetzt Diejenigen, welche auf den Semmering fahren

wollen, die Hand zu erheben. (Geschieht.) Da es bloss

fünf sind, so wird es nicht nöthig sein, einen Extrazug '

zu benutzen, und werde ich darüber mit dem Herrn '

Präsidenten des Vergnügungs - Comitö's Rücksprache
j

nehmen. Jetzt ersuche ich die Herren, welche an einer

Partie nach Melk theilnehmen wollen, die Hand zu

erheben. (Geschieht.)

Präsident Kadde fortfahrend:
l

Ich werde dies dem Herrn Präsidenten des Ver-
gnügungs-Comites mittheilen.

Meine Herren! Es ist von mir angeregt worden,
dass die Herren ihre Photographien abgeben mögen,
um ein Gesamnitbild aller Theilnehmer des Congresses

zu erhalten. Ich habe aber bis jetzt auch in dieser

Hinsicht gar keinen Erfolg erzielt. Ich ersuche nun
nochmals diejenigen Herren, welche ihre Photographien
bei sich haben, mir dieselben jetzt zu übergeben ; die

übrigen bitte ich, sie dem Herrn Dr. Hay e k bis Ende
April einzuschicken, der ein Gesammtbild der Mit-

glieder des Kongresses anfertigen zu lassen die Güte
haben wird. Das wäre das, was ich in Bezug auf die

laufenden Geschäfte mitzuthcilen hätte.

Dr. B 1 a s i u s : Der Herr Präsident hat mitgetheilt,

dass wir heute Nachmittag den hohen Besuch Seiner
kaiserl. Hoheit des Kronprinzen zu erwarten haben.
Heute Nachmittag ist nach dem Programm die Sitzung i

der dritten Section für Beobachtungsstationen angesetzt.
|

Ich glaube, dass, wenn die Sitzung Mittags geschlossen
ist, noch Zeit ist, dass die Commission, der die weitere

Beratiuing der in der Plenarversammlung vorge-
schlagenen Thesen übertragen worden ist, hier zusam-
mentreten kann, und erlaube mir die Bitte auszu-

sprechen, dass die Herren, welche der Commission
sowohl für Vogelschutz, wie für Beobachtungsstationen
angehören, nach dieser Sitzung hier bleiben, damit
noch die Thesen für die Beobachtungsstationen mög-
lichst definitiv beschlossen werden können, um Nach-
mittags der Sectionssitzung zur Beschlussfassung vor-

gelegt zu werden. Da wir nun den hohen Besuch zu
erwarten haben, würde es, glaube ich, am besten sein,

präcise 3 Uhr die Sitzung zu beginnen, die geschäft-

lichen Angelegenheiten, wohin ich also die Beschluss-

fassung über die Thesen rechne, zu erledigen, und
wenn das bis zur Ankunft Seiner kaiserl. Hoheit des
Kronprinzen nicht geschehen sein sollte, die Sitzung
zu unterbrechen.

Wir haben nämlich aus dem Programm ersehen,
dass der Herr Präsident R a d d e einen Vortrag ange-
kündigt hat über den .Zug der Vögel im Kaukasus",
und ich glaube, dass dieser Vortrag, da wir uns in

Sectionen getheilt haben, in die dritte Section gehört,

und ich glaube, dass das auch ein Vortrag ist, der
speciell auch Seine kaiserl. Hoheit interessiren dürfte.

Wenn die geehrte Versammlung damit einverstanden
ist, würde für heute Nachmittag dieses ungefähr der
Schlachtplan sein, nämlich: 1. die geschäftlichen Ange-
legenheiten, dann, wenn der Kronprinz ankommen
sollte, der Vortrag des Staatsrathes Rad de und hierauf

die Beschlussfassung über die Beobachtungsstationen.

Staatsrath Leop. v. Schrenck übernimmt den
Vorsitz.

Meine Herren ! Unser verehrter Frennd Baron
H om ey er hat mir den Vorsitz in der heutigen Sitzung
übertragen. Sie kennen Alle das Thema der Sections-

sitzung, nämlich die Vogelschutzfrage. Ich erlaube
mir, mit wenigen Worten meine Stellung zu dieser

Frage zu kennzeichnen. Für das Land, welches ich die

Ehre habe, hier zu vertreten, hat diese Frage zunächst
nur ein theoretisches Interesse. Die Zahl der Vögel hat

in Russland bisher durchaus nicht merklich abgenom-
men. Die Lage der Vögel ist dort noch durchaus nicht

eine bedrängte, und zwar aus folgenden Gründen:
Erstens sind die physischen Verhältnisse an den

Nist- und Brutstätten der Vögel; die Waldungen, die

Gebüsche, die Sümpfe und die Jloore, noch auf grossen
Räumen, im ganzen in ursprünglichen, fast unberühr-
ten Formen vorhanden. Dann ist die Zahl der Nach-
stellungen im Vergleiche zu diesen grossen Räumen
noch eine sehr geringe, fast verschwindende, kann man
sagen, und endlich nehmen ja die meisten Zugvögel
Russlands solche Richtungen auf ihren Zügen, dass sie

keinen grossen Vernichtungen ausgesetzt sind. Es ist

daher für Russland ziemlich gleichgiltig, ob ein solches

Gesetz zu Stande kommt oder nicht, und käme sogar

eines zu Stande, und würde es von der Regierung an-

genommen und promulgirt werden, so ständen immer
noch der Ausführung dieses Gesetzes grosse, kaum zu

überwindende Schwierigkeiten entgegen. So ist also

meine Stellung zu dieser Frage auch nur eine theore-

tische. Ich interessire mich für diese Frage nur vom
allgemein humanitären, menschlichen Standpuncte und
dann aus dem Grunde auch, weil diese Frage von
brennendem Interesse ist für die übrigen Länder Eu-
ropas. Ich glaube, dass eine solche theoretische und
gewissermassen ganz objective Stellung zu dieser Frage
es mir erleichtern wird, in ganz unparteiischer Weise
den Pflichten nachzukommen, welche Sie mir auferlegt

haben, indem Sie mir die Ehre erwiesen haben, mir
den Vorsitz in dieser Section anzuvertrauen.

Ich bin aber ebenso überzeugt, dass Sie bereit

sein werden, mir die Erfüllung dieser Pflicht nach Mög-
lichkeit zu erleichtern und aus diesem Grunde bitte

ich Sie, da ich doch mehr oder weniger fremd bin

und nicht die Ehre habe, alle Herren zu kennen, für

heute noch einen Herrn als Vicepräsidenten zu wählen,

der mir dabei behilflich sein könnte. Der Vorsitzende hat

ja die Pflicht, beständig der Debatte zu folgen, und das

ist unmöglich, wenn er dabei noch die Reihenfolge der

Redner aufschreiben soll. W^enu Sie damit einverstanden

sind, würde ich zum Vorsitzenden-Stellvertreter für die

heutige Sectionssitzung den Herrn Hofrath Meyer
vorschlagen. (Zustimmung.) Da dieser Vorschlag Ihre

Genehmigung erhalten hat, so bitte ich Herrn Hofrath
Meyer, den Platz als Vicepräsidenten einzunehmen.

Hofrath A. B. Meyer aus Dresden nimmt den
Platz des Vorsitzenden-Stellvertreters ein.

Vorsitzender v. Schrenck (fortfahrend)

:

Und nun 'gehen wir zur Sache übei-. Sie haben,

meine Herren, in der vorigen Sectionssitzung die Vo-
gelschutzfrage einer von Ihnen gewählten Commission
zur genaueren Berathung übertragen. Diese hat sich

gestern versammelt und hat nach längerer, sehr leb-

hafter Debatte einen Beschluss gefasst, welcher Ihnen
heute in Form eines Antrages vorliegt. Ich glaube,

dass wir damit etwas Wesentliches gewonnen haben,

nämlich den Boden, auf dem wir heute mit Erfolg wer-

den weiter verhandeln können. Erlauben Sie mir aber,

um nach meiner Meinung diesen Erfolg zu sichern.
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folgenden Vorsclilag zui" Geschäftsordnung zu machen.
Zunächst würde ich denjenigen Herrn, weicher in der

Commission den Antrag gestellt, bitten, das Wort zu

ergreifen zur Motivirung desselben. Dann würde ich

die Debatte hierüber eröffnen und diejenigen Herren,
welche sich zu derselben melden wollen, bitten, sich

bei dem Herrn Vorsitzenden-Stellvertreter einzuschrei-

ben, dabei aber auch anzugeben, ob sie pro oder contra

sprechen oder Amendements stellen wollen. Ich würde
dann die Herren in dieser Reihenfolge das Wort er-

greifen lassen. (Zustimmung.) Dabei halte ich es für

selbstverständlich, dass wir bei den Verhandlungen in

dieser Form gerade so, wie wir es gestern gethan
haben, zehn Minuten für das äusserste Maass halten,

welches einem Redner zu Theil werden kann. Erlau-

ben Sie mir, den bereits in gedruckter Form vorlie-

genden Antrag, den die Commission gestern annahm,
vorlesen zu dürfen.

Der Vorschlag der Commission für Vogelschutz

an die Section des Congresses lautet:

1 . Die Jagd, der Fang und der Handel mit Zug-
vögeln überhaupt und ihren Eiern ist während der

zweiten Hälfte des Winters und im Frühjahre ohne
gesetzliche Ermächtigung verboten.

2.Jeder Massenfang von Zugvögeln überhaupt und
der Handel mit denselben ausserhalb der Jagdzeit ist

untersagt.

Das sind die Vorschläge in deutscher Sprache.

Der Vorschlag rührt bekanntlich von dem Herrn Dele-

girten der Schweiz, Dr. Fatio, in französischer Sprache
her, und wird daher derselbe denselben in französi-

scher Sprache vorzulesen die Güte haben.

Dr. Fatio liest den Antrag in französischer

Sprache:

I. L'interdiction sans autorisation justifiee de toute

chasse, de toute capture et de tout commerce des

Oiseaux migrateurs en general et de leurs oeufs,

pendant la secoiide moitie de l'hiver et au printemps.

II. La prohibition de tout procede de capture en

masse des Oiseaux de passage en general et du
commerce de ceux-ci, en dehors du temps de la

chasse autorisee.

Un prochain congres pourait entrer dans plus

de details.

Vorsitzender v. Schrenck: Da dieser Antrag
von Herrn Dr. Fatio herrührt, so ersuche ich

ihn auch zu motiviren.

Dr. V. Fatio: Tres honores Messieurs! Le
second alinda de l'Article VI de la declaration entre

l'Autriche-Hongrie et l'Italie demontrant avec evidence
que la dit Convention n'entend reglementer en rien

la chasse et la capture des Oiseaux migrateurs par-

tout consideres conime gibiers et propriete inter-

nationale, je tiens k beaucoup insister ici sur le niots

:

Oiseaux migrateurs en general contenus dans
les deux articles de mes propositions d'hier (Zug-
vögel überhaupt), pour que petits oiseaux et

veritables gibiers y soient ligalement compris.

Si le Congres estirae devoir accepter, en faveur
de l'Italie l'amendement que je propose ici ä mon
article I. L'interdiction, sans autorisation justiMee, de
toute chasse sur terre, de toute capture et de tout
commerce des Oiseaux migrateurs en general et de
leurs oeufs, pendant la second moitie de l'hiver et

au printemps, pour laisser ä ce pays la liberte tres-

demandee de la chasse aux Canards en hiver, il me
semble alors que, d'un autre cotc Ton doit chercher
ä mettre une entrasse aussi complete que possible a la

capture et au commerce de la Caille au pi-interaps:

cela soit par un engagement de l'Italie de faire rentrer

cet oiseau parmi ceux qu'elle devra proteger, seit par
une energique intenvention des autres Etats defendant
la vente et le transit de ce gibier sur leur territoire

ou au moins frappant ce pi'oduit de droits d'entrde

tres-eleves.

Rappelant ce que j'ait dit, dans ma premiere
communication, de l'importance de la diffusion de

l'instruction ornithologique dans les ccoles en egard
k la protection des oiseaux, je crois devoir recom-
mander au Cungrös les ouvrages ölementaires qui

avec un texte simple et court et de bonnes figures

peuvent a la fois interesser et instuire les jeunes

gens des leur enfance.

Je signalerai tout particulicrement k l'altention

de mes honorables collegues l'edition scholaire de
i'ouvrage de M. AI. Robert et Rambert public par
Mr. Lebet et dont je dcpose ici des prospectus.

L'editeur Mr. Lebet s'engage k apporter k la

publication toute modification qui lui serait demandde,

Enfin. je i'ccommande chaudement k la Commission
internationale qui devra etre nommce pour poursuivre

l'etude de la protection des oiseaux, un fort interessant

et tresexcellent memoire compose par Mr. Journier

de la Societe protectrice de Geneve, travail qui va

tres-incessamment etre public par cette derniere et

dont, faute de temps, je ne puis malheureusoment pas

donner lecture maintenant.

Dr. V. Fatio (Uebersetzimg) : Der Ihnen jetzt

vorliegende Antrag ist im wesentlichen schon in den
vier Punkten des von mir in der ersten Section ssitzung

gemachten Vorschlages enthalten; nur ist derselbe ver-

allgemeinert und in zwei Punkten zusammengedrängt,
um allen Wünschen und Begehren, die sich geltend

machen, gerecht zu werden. Ich kann mich bei der

Motivirung daher kurz fassen, indem ich auf das vor-

gestern Gesagte verweise. Ich lege bei dem Ihnen

jetzt vorliegenden Antrage grosses Gewicht auf die

Worte des zweiten Punktes : Zugvögel überhaupt.

Denn in dem zweiten Artikel der zwischen Oesterreich-

Ungarn geschlossenen Convention von 1875 wird nur

der kleineren Vögel Erwähnung gethan, nicht aber

der Kraniche und der durchziehenden Vögel, und so

ist es deshalb gekommen, dass diese Commission trotz

des guten Willens der Regierung noch keinen grossen

praktischen Erfolg erzielt hat, trotzdem seit dem Ab-
schlüsse bereits eine Reihe von Jahren vergangen ist.

Ich werde mir jedoch, der geltend gemachten Beden-

denken wegen, namentlich des Herrn Vertreters der

italienischen Regierung, erlauben, zwei Amendements
zu dem von mir gestellten und in der Commission an-

genommenen, Ihnen jetzt vorliegenden Antrag zu stellen.

In Italien wird die Jagd nach Enten betrieben, und

mein Amendement geht dahin, den Italienern dieses

grosse Vergnügen zu lassen:

Diese Amendements lauten:

1. nach de toute chasse „sur terre",

2. Amendement zu Gunsten Italiens des oiseaux

migrateui's „canards exceptes*.
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Dr. Palacky: Ich bedauere, gegen den vor-

liegenden Commissionsantrag auftreten zu müssen,

und zwar nuiss icli dieses vom juridischen und orni-

thologischen Standpunkte aus. Es heisst hier in der

ersten Zeile: „Zugvögeln", also „oiseaux eedentaires".

Standvögel sollen überhaupt gar nicht geschützt wer-

den. Wenigstens wird davon gar nichts gesprochen. Wo
ist nun die Grenze zwischen Zug- und Standvögeln?

Wer von uns kann diese für ganz Europa bestimmen ?

Es ist bekannt, dass dieselbe abhängt von der grösse-

ren oder geringeren Milde des Winters. Ist der Winter

milde, dann bleiben gewisse Vögel zurück, und diese

würden dann, obwolil sie Zugvögel sind, auf Grund
des Gesetzes geschossen werden dürfen.

Die Annahme dieses Vorschlages würde einen

Rückgang bedeuten. Unser österreichisches Gesetz i.st ja

viel besser und könnte ich z. B. als Abgeordneter nicht

für eine solche Abänderung desselben stimmen.

Zweitens uniss icii auf die Undeutliclikeit der

vorgesclilaffenen Fassung aufmerksam machen.OD O

Es heisst im ersten Absätze : „wahrend der

zweiten Hiilfte des Winters und im Frühjahre". Die

Herren wissen ja, dass das Frühjahr der Ornithologen

nicht das Kalendeifrülijahr ist. Soll das Frühjahr ange-

nommen werden in der Zeit Jliirz- Juni? Oder soll

dies von Jahr zu Jahr im vorhinein bestmmt wei'den ?

Es ist bekannt, dass, wenn wir einen rauhen

Frühling, also einen starken Naciiwinter haben, die Vögel

später kommen, dass sie dann natürlich später brüten

und eine längere Schutzzeit benöthigen. Wenn man
nun im Gesetze sagt: , Frühjahr" und das Gesetz aus-

geführt werden soll von einem Dorfrichter, von eine:u

Gendarmen, und sie sagen ihm nur: Frühjahr- und
Zugvögel, so wird er diese für uns noch nicht völlig

entschiedene Frage gewiss nicht entscheiden können.

Die Folge davon wird sein, dass das Gesetz nicht aus-

geführt werden wird. Ich erlaube mir daher nach-

stehenden Vorschlag. Ich möchte mich dabei an das

Goethe'sche Wort: „Nur Lumpe sind bescheiden" halten

und etwas mehr verlangen, wenn auch Weniges davon

bewilligt werden wird. Ich beantrage nämlich : Die

Tödtung von Vögeln und die Ausnehmung der Eier

ist überhaupt verboten. Ausnahmen bestimmt die Local-

gesetzgebung.

Vorsitzender' v. S ehren ck: Ich muss den Herrn
Redner darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt keinen

Antrag stellen können, und bitte ich dies erst dann zu

thun, wenn der jetztige Antrag verworfen ist.

Dr. Palacky: Ich werde mir daher später im

Plenum den Antrag zu stellen erlauben.

Prof. Giglioli (Uebersetzung) : Ich habe gestern

in der Commissionssitzung erklärt, dass ich durch

meine Regierung autorisirt bin, Ihnen zu sagen, dass,

was die in Discussion betindliciie Frage anbetrifft, das

heisst, die Vorschläge für ein internationales Vogel-

schutzgesetz, die italienische Regierung wohl bereit

sein wird, Alles zu thun, was in ihren Kräften steht,

um den Propositionen des Congresses gerecht zu wer-

den, jedoch dies nur insoweit thun kann, als diese

Vorschläge in Uebereinstimmung sich befinden mit der

zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien zu Budapest

am 10. November 1875 abgeschlossenen Convention.

Ich glaube nicht nothwendig zu haben, die Artikel

dieser Convention zu wiederholen, da sie Ihnen Allen

bekannt sein dürfte. Was meine Ansicht in dieser

Frage anbetrifft, glaube ich, dass wohl nur die nütz-

lichsten Vögel zu schützen wären und nicht alle nütz-

lichen. Denn ich glaube, alle Vögel sind nützlich, mit

Ausnahme der Raubvögel. Herr van denBerch
hat gestern in der Commissionssitzung sehr gut her-

vorgehoben, dass, wenn wir in das Detail dieser Frage
eintreten werden, wir in den einzelnen Ländern für die

Annahme unserer Vorschläge durch die Landesgesetz-

gebung bedeutenden Schwierigkeiten entgegensehen

würden. Wir werden dann niu- schöne Propositionen

zu Stande gebracht haben. Zuletzt ist der Antrag
meines verehrten Collegen Dr. Fat in in der Com-
mission für die Annahme geeignet befunden worden.

Um den von mir vorgebrachten Bedenken gerecht zu

werden, hat der Herr Antragsteller seinerseits zwei

Amendements zu seinem Antrage eingebracht, die er

mit empfehlenden Worten begleitet hatte, für welche
ich ihm im Namen meines Landes den besten Dank
sage. Ich bedauere aber, erklären zu müssen, dass der

Vorschlag des Herrn Fatio von uns nicht angenommen
werden kann. Selbst mit diesen beiden Amendements.
Die Jagdfrage ist für Italien eine sehr complicirte Frage
und es genügt nicht, die Jagd auf Enten zu gestatten.

Man müsste für Italien auch den Wachtelfang in der

zweiten Hälfte des November gestatten. Ich wiederhole,

dass ich nicht gerne auf dem Standpunkt der Oppo-
sition stehen würde und gerne für den Antrag sein

wollte, wenn derselbe auf breiterer Basis begründet

und nicht in's Detail eingehen würde. Ich glaube, er

würde dann von allen Herren und allen Ländern an-

genommen werden können. Denn jedes Land hat ein

Interesse, die Vögel zu beschützen, und nicht minder
Italien, wo dem Vogelschutze schon lange eine grosse

Sorgfallt gewidmet wird.

Professor v. Hayek: Ich habe mir das Wort
zu einem Amendement erbeten. Wenn wir als Grund-
lage den Vorschlag annehmen, welchen die gestrige

Commission angenommen hat, so würde ich mir er-

lauben, ein Amendement einzubringen, das den ge-

meinsamen Wunsch von Dr. R u s s und mir zum Ausdruck
bringt. Wir haben uns nämlich darüber geeinigt, in

diesem Amendement zwei gestern in der Commission
von Herrn Dr. Russ und mir eingebrachten Vor-

schläge die vielseitig Anklang gefunden haben, zu ver-

schmelzen. Ich bitte nämlich darauf Rücksicht zu

nehmen, dass in dem Vorschlage des Herrn Dr.

Fatio der Jlassenmord während bestimmter Zeiten

verboten, während der anderen aber stillschweigend

gestattet ist, während nach meiner Ansicht in dem
Gesetze der Massenmord überhaupt verboten sein sollte.

Die wäre wohl in Form eines Zusatzes bei diesem

Punkte zur Geltung zu bringen. Ich möchte mich auch

auf das beziehen, was Herr Dr. Palacky bezüglich

der Jahreszeit gesagt hat. Ich glaube, wir können das

Wort , Frühling* und Hälfte des , Winters" auch aus

dem Grunde durchaus nicht brauchen, weil ja nicht

nur für die nördliche, sondern auch für die südliche

Halbkugel unseren Gesetzen nach leicht die Sache nach

dem Kalender aufgefasst werden könnte. Ich glaube

daher, dass wir besser thäten, statt ,Ende des Win-
ters" „zur Brutzeit" zu setzen. Das sind die zwei

Amendements, welche ich vorschlagen würde.

(Fortsetenng folgt.)

+5<3*Z>fs=—
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Genus Hemicercus (Ibis Oetober 1884.)

E. Stargitt. Notes on Woodpeckers Nr. IX. Ontlie

Genus Jlicropternus (Ibis January 1885). Der Ver-
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liier wertbvolie Auseinandersetzungen und Uebersichten
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ternus.

R. Ridgway. Description of some new Species of

Birds from Cozuuiel Island, Yucatan (From the Procee-

dings of the Biological Society of Washington Vol III.

1884—1885). Eine Untersuchung der Insel Cozumel
durch den Naturforscher der U. S. Fish Commission
Mr. G. E. Benedict mit Unterstützung von Dr. T. H.
Bean und Älr. Thomas Lee lieferte eine beträchtliche

Anzahl neuer Species und Subspecies, welche hier von
Mr. Ridgway vorläulig beschrieben werden.

Ein ausführlicher Bericht über die ganze Samm-
lung wird in den Proceedings of the U. S. National

Museum demnächst erscheinen. Die neuen Arten sind:

Harporhynchus guttatus, TroglodytesBeani, Vireosylvia

cinerea, Vireo Bairdi, Spindolis Benedicti, Centurus
Leei, Attila Cozumelae, Lampornis thalassinus, Cloro-

stilbon forficatus, Empidonax gracilis, Myiarchus platy-

rhynchus, Cardinalis saturatus.

Als neue Subspecies werden beschrieben : Den-
droicapetechia ruti Vertex, Earetheia olivacea intermedia.

Prof. W. Blasius. Ueber Vogelbrustbeine, Vor-
trag gehalten auf der Ornithologischen Versammlung
in Oldenburg 1883. (Journal für Ornithologie April-

heft 1884.)

Höchst interessante Ergebnisse der Untersuchving
von Vogelbrustbeinen, deren Bildung bekanntlich lür

die Systematik von grosser Bedeutung ist.

Prof. W. Blasius. Ueber einen vermuthlich neuen
Trompeter-Vogel von Bolivia (Psophia cantatrix Boeck
in Citt.) Nach den Mittheilungen des Herrn Professor

Eugen von Boeck in Cochabamba. (Journal für Orni-

thologie Aprilheft 1884.) Die Bekanntmachung einer

neuen Art von Psophia von den Flüssen Beni und
Mamore ist von grossem Interesse und zwar auch hin-

sichtlich der geographischen Verbreitung der Arten
dieser Gattung.

H. P. Ninni. Materiali per una Fauna Veneta
Fascicolo (5. (Estr. dagli Atti del R. Istituto veneto de
scienze, lettere ed arti. Tomo III. Serie VI.) Sehr
schätzbare Beiträge zur Ornis Venetiens; besonders her-

vorzuheben wären die Daten über das Nisten der
Wachholderdrossel (Turdus pilaris), über einige Exem-
plare der Eiderente (Somateria mollissima), welche in

der Nähe Venedigs erschienen, und ein Individium des

Jungfernkranichs (Anthropoides virgo), welches in der

Sammlung der Universität zu Padua aufbewahrt ist.

T. Salvadori. Spedizione Italiana nell' Africa

Equatoriale, — Risultati Zoologichi, — Uccelli della

Scioa della regione fra Zeila e lo Scioa. (Annali Mus.
Civ. Stör. Nat. Genova ser 2, 1 1884 pag. 19.)

Diese werthvolle Abhandlung basirt auf den
schönen Sammlungen, welche Marchese Antinori in

Schoa und angrenzenden Gegenden gemacht hatte.

Der Verfasser hat diese Ausbeute in der trefflichen

Weise, welche seine Werke kennzeichnet, bearbeitet

und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Ornis Afrika's

geboten. Neue Arten sind : Caprimulgus fraenatus,

Psalidoprocne Antinorii , Euplectes scioanus, Textor
scioanus und Podiceps infuscatus. p.
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Bieiieii und Vögel.

Von J. Abrahams.

Die folgende Mittheilung geht mir soeben von
einem meiner Correspondenten in Lincolnshire zu :

,In vergangener Woche war ich eines Nachmit-
,tags beschäftigt Honig aus meinen Bienenkörben
,zu entnehmen. Das Ausräuchern hatte indessen
„nicht in genügender Weise stattgefunden und von
„den wüthend gewordenen Bienen, welche im Garten
„umherflogen, gelangte eine Anzahl durch das ofFen-

„stehende Fenster in meine Vogelstube. Ich sah die

„Vögel mit den Schnäbeln nach den sie umsummen-
,den Insecten stossen, kümmerte mich jedoch weiter
.nicht um sie, da ich keine Ahnung davon hatte,

,dass die Bienen meinen Vögeln Leid anthun könn-
„ten. Als ich ungefähr ein und eine halbe Stunde
„später meine Vogelstube wieder betrat, fand ich

, sechs meiner Kanarienvögel so wie einen Hänfling
,todt am Fussboden und ein Wellensittich-Männchen
„verendete soeben in heftigen Convulsionen. Ich

„untersuchte die Leichen und konnte nur einen

, Stachel in jeder derselben entdecken. In den mei-

„sten Fällen waren die Vögel auf dem Kopfe ge-

„stochen. E. S."

Vielleicht ist diese Mittheilung von genügendem
Interesse um im Vereinsorgane als eine Warnung für

Vogelliebhaber, die zugleich der Bienenzucht obliegen,

Aufnahme zu finden. Jedenfalls ist das Vorkommniss
ein Beweis für die tödtliche Wirkung, welche das

Bienengift auf den Organismus kleinerer Vögel auszu-

üben vermag. Dass der betreffende Vogelzüchter die

Bienenstachel meistens auf dem Kopfe gefunden hat,

ist leicht erklärlich, da ja die Vögel die Bienen mittelst

des Schnabels von jedem ihrer Körpertheile mit Aus-

nahme des Kopfes leicht fern zu halten vermögen.

(J. Abrahams.)

London, am 19. Oetober 1885.

^^OOfs^
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Das Nest.

Von Dr. P. Jouin.

Das Nest ist für den Vogel eine Wobnung auf kurze
Zeit, welche gevvühnlich niclit länger benützt wird als die

Brutperiode dauert. Bei dem Baue derselben hat der Vogel
die Absiebt sich einen Platz herzurichten, der seine

Eier aufnehmen, und sie vor der Kälte und allen

äusseren Feinden beschützen soll, nnd einen Schlupf-
winkel, an welchem die Kleinen, wenn sie hinausge-
schlüpft sind, von ihren Eltern das Futter, die Fürsorge
und Erziehung bis zu dem Augenblicke erhalten sollen,

in welchem sie stark genug sein werden um für ihre

Bedürfnisse selbst zu sorgen.

In dieser Hinsicht ist der Vogel vielleicht im
ganzen Thierreiclie dasjenige Geschöpf, welches am
meisten Erfindungsgabe und Thätigkeit entwickelt

und ein Beispiel der grüssten Zärtlichkeit gegen
seine Nachkommenschaft liefert. Ausser der Brutzeit

baut sich der Vogel keine Zufluchtsstätte; jeder Platz

genügt ihm zum iSchlafen, der Zweig eines Baumes, der
Vorsprung eines Daches, der First eines Kamines
während der Strenge des Winters; hie und da wählt
sich eine Gruppe von Vögeln ein Mauerloch oder
einen Baumstrunk aus, um sich daselbst des Nachts
zusammeuzuschmiegen ; dies ist jedoch eine Ausnahme.

Die Anordnung der Nester, ihre Lage, ihre Form,
wechseln nach der Art und dem Klima. So zahlreich sie

auch immer sind, lassen sich die Nistvögel nach Jlilne-

Edwards in Erdnister, Jlinirer, Jlaurer,
Zimmerer, PI a 1 1 f or m ba u e r, Korbflechter
und Webe r eintheilen.

Die Erdnister sind die am wenigsten interes-

santen, die einen bäumen auf, die anderen nicht, beide
aber bauen ihr Nest auf der Erde. Wir wollen den
Strauss anführen, dessen Nest sich auf eine natürliche

Vertiefung im Boden beschränkt, in welche das Weib-
chen seine Eier ablegt, die es nur des Nachts bebrütet,

und am Tage ganz imd gar sich selbst überlässt. Ge-

' wohnlich jedoch verläset das Weibchen selten seine

Eier; es trägt vielmehr Sorge dafür, einen ganz
[

trockenen Platz auszuwählen, um daselbst sein Nest zu
bauen, welches durch die zum Baue verwendeten
Materialien dem Eindringen der Feuchtigkeit ein Hin-
derniss entgegensetzt. Ein einziger Vogel macht hievon
eine Ausnahme, es ist das Wasserhuhn, welches
sein Nest auf ein wahrhaftiges Floss stellt, und eine

geneigte Fläche anfertigt, auf welcher die Kleinen bei

ihrem ersten Ausgangeherabsteigen, und ohne Schwierig-
keit wieder in das Nest zurückkommen. Unter den
Erdnistern gibt es solche, welche die zur Ausfütterung
des Innern ihres Nestes bestimmten Materialien ihrem
eigenen Körper entnehmen; das geschieht z. B. bei

der Eiderente, die in den nördlichen Ländern
heimisch ist , und deren Weibchen sich zur Zeit

des Eierlegens seiner schönen Dunen beraubt, um
das Nest auszupolstern; diese Dunen sind es auch,

welche, sorgfältig eingesammelt und sehr theuer ver-

kauft, einen Bestandtheil der schönsten Federkissen
bilden. Unter den Vögeln der hohen See oder der Küste
gibt es auch solche, die ihr Nest auf halbem Wege
zwischen der flachen Merreskuste imd dem Gipfel der

Felsenriffe anlegen, um sieh gegen die Fleischfresser

des Festlandes zu schützen. In den Nordpolar-Gegen-
den, wo Füchse massenhaft vorkommen und gefürchtet

sind, bauen diese Vögel ihr Nest nur auf vereinzelt

stehenden Inselchen, und auf Klippen, welche vom
Festlande her nicht zu erreichen sind. Und darin ist

i der tliierische Instinct wahrhaft bewunderungswürdig:
Derselbe \'ogel nistet in der Nähe des Südpoles ganz
einfach auf der Erde, als wüsste er ganz genau, dass

seine Feinde aus dem Norden, die Säugethiere des

Festlandes, in diesen Gegenden nicht vorkommen.

j

(Foruetzung folgt.}

-««N3«OiN-

Voin Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
(Fortsetzung.)

Das Ausschlüpfen.

Erste Sorgen. Die Mehrzahl der Züchter pflegt,

je nach Massgabe der Ausschlüpfungen, die Küchlein
einer leichten Transspiration auszusetzen, sei es nun in

einem mit Watta ausgefütterten, warm gehaltenen Korbe,
sei es im Inneren von Roullier's Secheuse (Trocken-
apparat), bis sie voUkommeu trocken sind.

Hierauf werden die Küchlein ihrer künstlichen
oder Hydro -Mutter, oder ihrer natürlichen Mutter, der
Trut- oder Bruthenne wieder zurückgegeben.

Andere, und zu diesen zähle ich, begnügen sich
einfach , die leer gewordenen Eierschalen hinwegzu-
nehinen, welche die Neugeborenen verletzen könnten,
und der Bruthenne die Sorge für das Trockenwerden
der Frischausgeschlüpften zu überlassen, indem sie ihr

Brutgeschäft fortsetzt.

Schon den Tag vor dem Ausschlüpfen ist es

angezeigt, aus dem Brutraume die Serie der Küchlein

zu entfernen , welche im Ei zu piepen anfangen , weil

ihre Hilferufe den Uebelstand haben könnten, diejeni-

gen Bruthennen, deren Eier jüngeren Datums sind zu

stören, und weil diese durch einen begreiflichen Instinct

veranlasst sein könnten, aufzustehen und herumzutrip-

peln , um den Kleinen bei ihrer Arbeit des Aus-

schlüpfens zu Hilfe zu kommen.

Nach Massgabe der Ausschlüpfungen werden wir

die Schalentrümmer zu entfernen haben , welche die

Neugeborenen verletzen könnten, und diese letzteren

vorn im Nest zusammenzuschieben. Diese Operation

muss in zartester Weise vorgenommen werden , ohne

die Bruthenne wegzuheben, und muss eine Abkühlung

des Nestes vermieden werden. In diesem Augenbhcke,

der ein wahrhaft psychologischer ist , bedürfen die

Embryonen und die Neu-Ausgeschlüpften der ganzen

Wärme der Mutter, um unter günstigen Verhältnissen

die erste Krise ihrer Existenz durchzumachen : Die
vollständige Aufsaugung des Eigelbes.
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Gewiss ist uns bei den , am Tage vor dem Aus- 1
Baucli der kleinen Opfer eine mehr oder weniger be-

sehlüpfen in der Schale abgestorbenen Individuen, oder i trächtliche, oft eine enorme Menge Eigelbes enthielt,

selbst bei den ein oder zwei Tage nach der Geburt die nicht aufgesaugt worden war. Das ist es, was sie

todt vorgefundenen Küchlein, nicht entgangen, dass der
|

getödtet hat. (Fortsetzung folgt.)

=3fC«:^i=-

AVie kann man die Hühnerhaltung in Städten einträglich machen?
(Schluss.)

Der gedeckte Auslauf misst an der Hinterseite

7 Fuss 3 Zoll und vorne 5 Fuss 3 Zoll in der Höhe,
in der Breite 4 Fuss, in der Länge 7 Fuss 3 Zoll und
bietet somit genügend Raum für sechs Hennen und
einen Hahn oder, wenn die Thiere nebstbei auch ganz
in's Freie gehen können, für zwölf Hühner.

Ein solches Haus ist mir, Alles in Allem gerechnet,

auf nicht mehr als 11 ü. 33 kr. gekommen und
wer dasselbe an eine Wand oder Mauer anzubauen in

der Lage ist, kann noch billiger daraus kommen.

Bezüglich der Wartung pflege ich es so zu
halten : Morgens gleich nach dem Aufstehen setze ich

den Kochtopf ans Feuer, nachdem ich ihn mit den
schon früher aufgezählten Futtermitteln gefüllt habe
und begebe mich dann sofort mit einer breiten

Mistschaufel, einem Besen, einem Kübel imd einem
kleinmaschigen Siebe ausgerüstet iri das Hühnerhaus.
Dort kehre ich den Unrath von Aufsitz und Boden
auf ein Hcäufchen, gebe ihn in das Sieb und streue mit
diesem den mitgekeiu'ten feinen Sand wieder gleichmässig
aus. Dann werfe ich den Rückstand in den Kübel und
gehe zum nächsten Haus. Auf diese Weise bin ich im
Stande vier Häuser in weniger als zehn Minuten zu
reinigen.

Die Streu für das Hühnerhaus ist stets im Aus-
laufe vorräthig, in welchem ich die Asche aus meinem
Wohnhause, sowie feinen Mauieschutt, Strassenkehricht
und anderes passendes Materiaie mit dem Siebe auf-

trage. Wenn ich in feuchten Wintertagen trockene
Streu brauche, gebe ich zwei bis drei Schaufeln Erde
unter den Kupferkessel, nachdem das Feuer ausge-

gangen ist und lasse sie da bis zum nächsten Tage.
Zweimal die Woche streue ich etwas gelöschten Kalk
im Hause und Auslaufe, um das Auftreten von Läusen
und dergl. zu verhüten. Nach vorgenommener Reini-

gung wende ich mich meinen anderen Geschäften zu,

bis das Futter gekocht ist, und dann mische ich dieses

und stelle es zum Kühlen bei Seite, während ich die

Trinkgeschirre reinige und mit frischem Wasser ver-

sehe. Ich mache dies nicht eher, damit der beim
Auskehren aufgewirbelte Staub nicht mehr ins Wasser
fällt. Und wenn ich dann mein eigenes Frühstück
genommen habe, ist das Futter genug ausgekühlt um
den Hühnern verabreicht zu werden. Ich lasse ihnen
nur etwa zehn Minuten Zeit zum Fressen und ent-

ferne nach dieser Zeit die Futterschüsseln wieder. Ein
grosser Vortheil ist es wohl, einen eigenen Futterplatz,

wenn es der Raum gestattet, zu haben, auf welchen
man aber die Hühner nur lassen darf, wenn sie ihr

weiches oder grünes Fntter bekommen. Das letztere

verabreiche ich ihnen klein geschnitten um die Mit-

tagszeit, was wieder zehn Minuten Zeit beansprucht
und ein oder zwei Stunden vor dem Schlafengehen er-

halten sie ihre Körnerfrüchte und wieder frisches Wasser.
So beträgt die ganze Zeit, die ich zur Wartung der
Hühner, und nebstbei zum Eierausnehmen und für

ähnliche kleine Verrichtungen verwende, nicht mehr
als anderthalb Stunden täglich.

Zur Füllung der Nester eignet sich am vorzüg-

lichsten kurzgeschnittenes Stroh. Die Nistkästen sollen

öfter mit etwas gelöschtem Kalk eingestaubt und das

Nest selbst neu gemacht werden. Ich finde, dass

Nesteier aus weichem Holze und weiss angestrichen

am praktischesten sind, indem durch die aus härteren

Substanzen gemachten sehr leicht die frisch gelegten

Eier zerschlagen werden, da die Hennen in der Regel

stehend ihr Ei legen, und wenn dieses niui auf eines

aus Porzellan oder Kreide fällt, bricht es.

Hiemit hoffe ich nun im Kurzen einfache und
leicht durchführbare Regeln für die einträgliche Hal-

tung von Hühnern unter beschränkten räumlichen Ver-

hältnissen gegeben zu haben und ich zweifle nicht,

dass, wer dieselben genau befolgt, vollkommen zu-

friedengestellt sein wird und die gute Hausfrau, welche

sich mit der Wartung einiger weniger Hühner zu be-

fassen Lust hat, wird dadurch keine wesentliche Ver-

mehrung ihrer häuslichen Pflichten erfahren.

Ueber die Hühnerkrankheiten will ich mich hier

nicht des Breiteren auslassen und nur mittheilen, welche

Behandlung ich als die geringsten Kosten verursachend

gefunden habe. Und da lautet mein Rath, sobald ein

Huhn zu kränkeln beginnt imd man nicht sicher ist,

dass es nach einer Behandlung von wenigen Stunden
wieder genesen sein wird, — schlachte man es. Aller-

dings, wenn es ein Vogel ist^ der Einem besonders

werth ist, mag man ihm eine freundliche Pflege an-

gedeihen lassen. Doch erholen sich Hühner, die ein-

mal an einer Krankheit der Athmungs- oder Ver-

dauungsorgane gelitten haben, nie so rasch, dass es sich

der für sie aufgewandten Mühe und Sorgfalt verlohnt,

und wenn sie zur Zucht verwendet werden, bleibt

gewöhnlich ihre Nachkommenschaft schwächlich und
empfindlich. Auch ist die Krankenpflege bei Hühnern
mit grossen Schwierigkeiten verbunden und es gehört

nicht zu den Annehmlichkeiten einer grösseren Anzahl

von ihnen, namentlich wenn sie ein wenig widerspänstig

sind, Pillen einzugeben. Beruhigende Mittel mag man
immerhin ins Trinkwasser geben, und ich hoffe, es wird

noch gegen die Darre ein Mittel gefunden werden, das

die Hühner von selbst nehmen. Enzian, Ingwer, Andorn,

Bockshorn, geriebene Leinsamen u. s. w._, welche die

meisten Hühnerpulver zusammensetzen, können bei

besonderen Krankheiten nur von geringem Werthe sein.

(W. Vale.) (PoBltry.)

Vereinsangelegenheit.

Neu beigetretenes Mitglied:

Herr Franz D i r a n k o , Hausbesitzer in Sim-

mering. (Durch Moriz Widhalm.)
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Mytliiscli-lüstorische Ueberüeferungen über Seeadler und Pelikan.

Eine Studie

von Ernst Ritte

.'Fort

Weitaus schwieriger noch ist es die alt- und
mittelhochdeutsche Nomenclatur zu fixiren, ja ich selie

mich hier, um nicht zu Hypothesen greifen zu müssen,

genötbigt, die Synonyme des Seeadlers und PeHcans
zu vereinen, da diese Namen, wie schon angedeutet,

bald auf die eine, bald auf die andere Art angewendet
wurden. Die Durchforschung einer Reihe von Glossen,

auf welche ich im Originale zurückgreifen musste, da
die neueren Lexica keinen genügenden Aufschluss

geben, erweist folgende Resultate

:

1. iSisogomo oder h ü s i g o m o, wahrscheinlich

in der Regel der Pelican. Pellecanus hüsegome.
Prager Glos. a. d. XI. Jhdt. — hCisigom. Frankf.

Glos. a. d. XI. Jhdt. — sisegomo Cod. ms. Adm.
no. 269 a. d. XI. Jhdt. — sisegovm Cod. ms.

Vindob. no. 2721 a. d. XII. Jhdt. — Peilicanus a

conopo. i. egypto ubi habitat. hüsegovm
Cod. ms. Vindob. no. 2400. a. d. XII. Jhdt. — hu-

r von Dombrowski.

Setzung
)

segiine. Cod. ms. Vindob. no. 896. a. d. XIV. Jhdt.

— ho sigeme. Cod. ms. Viad. no. 1325 a. d. XIV. Jhdt.

2. Horatupil, mhd. hordubil, offenbar unser

Hurbel, dürfte mit Fulica im Zusammenhange stehen:

Ono er otalus. horatupil Cod. ms. Vind. no. 2732

a. d. X. Jhdt. — hortubil. Frankf. Glos. a. d.

XI. Jhdt. — hortuehil. Zwettl. Hs. no. 293 a. d.

XI. Jhdt. — horredubil Cod. ms. Vind. no 901

a. d. XII. Jhdt. — Ono crotalus. hortumil greci
vocant rostro longo, quo r um duo genera
sunt, unum aquatile. aliud s o li t ud i n is ').

Cod. ms. Vind. no. 2400 a. d. XII. Jhdt.

') Das sehr selten gebrauchte mittellateinisclie solitudo,

welches Festigkeit, aichte und im übertrageuen Sinne wie hier

auch Festland bedeutet, darf nicht mit dem classischen solitudo =
Einsamkeit verwechselt werden; ersteres ist von solidus = diclit,

i'e.st, letzteres von soUis = allein, einsam, abzuleiten.

T). V.
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3. Istir, stets der Seeadler: Porfirio Isär.

Cod. ms. Vind. no. 2732 a. d. X. Jlidt. — isäre Cod.

ms. Vind. no. 2400 a. d. XII u. no. 896 a. d.

XIV. Jhdt. — ys är. Cod. ms. Vind. no. 4535 a. d.

XIV. Jlidt.

Bevor wir auf die ganz eigenartigen Consequen-

zen dieser etwas verwirrten Synonyniie eingehen kön-

nen, müssen wir einige Blicke auf den Stand der

Naturgeschichte des Seeadlers werten, die sciion im

Altertiiume eine relativ holie Ausbildung erreicht iiatte,

da sich eben dieser Vogel einer speciellen Beachtung,

ja stellenweise Verehiiing erfreute. Schon Homer ver-

gleicht ihn in seiner bilderreiclien epischen Darstellungs-

weise mit der Göttin Athene und feiert ihn an anderer

Stelle:

KXatov 0£ X'-vsto; äouviütspov rj x'otwvi

Aa-fjotai i^s'-XovTO zapo? z^isva •fsvsö'a'..

Genauere Nachricht über die in diesen Zeilen aus-

gesprochene Fabel gibt uns Aristoteles und ich will

seine Angaben in getreuer Uebersetzung hier vollinhalt-

lich einschalten, da sie den besten Anhaltspunkt für

die folgenden Erörterungen bieten.

,Der Seeadler ist besorgt um seine Jungen, nährt

sich leicht, trägt sich seine Mahlzeiten zusammen und
ist gutartig; er zieht nicht nur seine Jungen, sondern

aucli die des Steinadlers auf und ernährt sie ; denn
dieser wirft sie aus dem Neste zu einer Zeit, wo sie

noch gefuttert werden müssen und nicht fliegen können
Der Steinadler wirlt seine Jungen, wie es scheint,

aus Missgunst aus dem Neste ; denn er ist von Natur
aus neidisch, hungrig und fressgierig und fasst jedesmal

grosse Stücke; wenn nun die Jungen heranwachsen,
so wird er neidisch auf sie und zerrt sie mit seinen

Klauen, weil sie tüchtig zu fressen beginnen ; die

Jungen kämpfen auch untereinander um den Platz

und um die Nahrung, der Alte aber schlägt nach

ihnen und wirft sie hinaus. Die Herausgeworfenen
schreien und jammern, und so kommt es, dass sie der

Seeadler aus Mitleid aufnimmt."

Ich habe schon früher erwähnt, dass die Angaben
des Aristoteles zwei Jahrtausende hindurch als unan-

fechtbar betrachtet wurden nnd namentlich gilt dies

auch von seiner Behauptung, dass die vom Steinadler

verstossenen Jungen durch den Seeadler aufgenommen
und ernährt würden, wiewohl diese Ansicht nicht von
Aristoteles ausgeht, sondern zu seiner Zeit bereits tief

eingewurzelt gewesen zu sein scheint. Ihre Verbreitung
in Aegypten erwähnt schon Homer und ausführlicher

Johannes Pierius-), welcher berichtet: „Wenn [.die

Aegypter einen frommen und durch edle Sitten aus-

gezeichneten König darstellen wollten, welcher den
Armen Nahrung und sonstigen Lebensbedarf ausfolgen

Hess, so bildeten sie jenen Vogel nach, welchen man
wegen der ihm innewohnenden Kraft Beinbrecher nennt,

weil dieser fremde Junge in Kost nimmt und für sie

wie für die eigenen Sorge trägt.'" Aldrovandus, welcher
diese Stelle citirt, fügt hinzu, dass die Aegypter im
Gegensatze hiezu einen launenhaften und gegen seine

Kinder hartherzigen Vater durch das Bildniss eines

Steinadlers darstellten, der gleichfalls Eckel vor seinen

Jungen empfindet.

2) Joannes Pieriu.s V.ilerianus. Hieroglypliica sive de saciis

Aegyptorum Francoforti ad Moemim 1566 iu 4''1:

ibidem 1678. D. V.

Ueber die Abstammung und Fortpflanzung des

Seeadlers waren die abenteuerlichsten Ideen verbreitet;

das Unglaublichste hat in dieser Beziehung unbedingt
Plinius geleistet: ,Der Fischadler^) bildet keine eigene

Art, sondern geht aus der Paarung verschiedener

Arten hervor; seine Jungen sind Seeadler und diese

gebären kleine Geier, welche grosse Geier erzeugen,

die sich in der Regel nicht weiter fortpflanzen.'" Ein
merkwürdiger Kreislauf!')

Der Seeadler nährte sich nach Ansicht der Grie-

chen namentlich von Hirschkälbern, Hasen, Schild-

kröten, Polypen und Fischen. Die Knoclien seihst

verzehrte er, wie die meisten Autoren behaupten, nicht,

wohl aber ihr Mark und darum trug er sie hoch in

die Lüfte und liess sie dann auf Steine herabfallen,

um sie zu zerschellen. Dies that er auch mit Schild-

kröten, deren Kückenpanzer selbst für seinen mächtigen

Schnabel undurchdringlich war; diese Gewohnheit
brachte dem Tragiker Aeschylos den Tod : „ Das Ende
desselben war zwar kein freiwilliges, dessen ungeachtet

ist es aber wegen seiner Besonderheit bemerkenswerth.

Er machte einen Spaziergang ausserhalb der sicili-

schen Stadt, in welcher er sich aufhielt und setzte

sich auf einer sonnigen Stelle nieder. Da flog über

ihn ein Seeadler mit einer Schildkröte in den Klauen,

wurde durch den Glanz seines Kopfes getäuscht —
er war nämlich von Haaren entblösst — und warf auf

denselben, als wäre es ein Stein, das Thier herab,

damit es zerschmettert und er des Fleisches habhaft

werde. Dieser Wurf tötete den Erfinder und Meister

des Trauerspieles." Valerius Maximus L. IX. c 12.

Umgekehrt fand aber auch der Seeadler beim

Aufsuchen seiner Beute mitunter ein trauriges Ende.

„An einem hervorragenden aber nicht sehr hohen

Felsen kroch einst ein Polyp hinauf, breitete dann

seine Arme aus und genoss mit grossem Wohlbehagen
die Wärme, denn die Witterung schien etwas kalt und

winterlich ; doch hatte er sich noch nicht in die Farbe

des Steines verwandelt. Dies pflegen nämlich die

Polypen zu thun, theils um sich selbst vor Nachstel-

lungen zu bewahren, theils um ihrerseits den Fischen

aufzulauern. Da erblickte eines Seeadlers scharfes

Gesicht aber nicht zu seinem Glücke, die Beute und
bestimmte sie für sich und seine Kinder zu einer heiteren

Mahlzeit. Die Arme des Fisches (?) aber umschlingen

den Adler, halten ihn fest und ziehen den Feind zur

Tiefe hinab. Der Adler schwamm nun todt im Meere
ober der Beute."

Diesen Fall erzählt Aelianus übrigens kaum aus

eigener Erfahrung, vielmehr dürfte er ihn nachstehen-

den Versen Antipaters, Anth. Pal. IX. 10, entnom-

men haben:

, Einstens lag der Polyp auf starrendem Felsen am
]\Ieerstrand,

') Pandion lialiaetus, im Originale HaliaPtus D. V.

*) Die Alten nahmen es mit der Fortpflanzung der Vögel

überhaupt nicht besonders genau, was nachstehende Ueberlieferuug,

ein Seitenstück zur oberen Genesis, wohl deutlich ilhistriren mag:
„Man sagt, dass es keine männlichen Geier gebe, sondern nur

weibliche. Sie wissen dies, und da sie Kinderlosigkeit fürchten,

so thun sie um der Nachkommenschaft willen Folgendes: .Sie

fliegen dem Südwinde entgegen, und wenn kein .Südwind weht,

so öffnen sie dem Ostwinde den Schnabel und der einströmende

Luftzug befruchtet sie; sie gehen drei Jahre trächtig" ....
„Man sagt, der Geier baue kein Nest" r^'o'" Geier

habe ich gehört, dass er keine Eier lege, sondern lebende Junge

zur AVeit bringe, und dass sie gleich nach der Geburt befiedert .sind,

auch das habe ich gehört," Claudius Aelianus I. c. II. 46.

D. V.
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In dem erquickenden Strahl sonnend der Arme
Geflecht,

Noch nicht gleichend an Farbe dem Stein. Da
erblickte ihn

Plötzlich ein Adler und stiess schnell aus den
Wolken herab.

Aber der Arme, umstrickt von des Tiiieres weiter-

greifenden Flechten,

Stürzt in die Fluthen, des Fang 's, sowie des

Lebens beraubt."

Mit Aelianus schliesst die Reihe jener Autoren,

die sich eingehender mit Zoologie befassten, ab und
erst im späteren Mittelalter, als durch Vincentius von
Beauvais (Belovacensis) und Albertus Magnus der

Sinn für Naturgeschichte neuerdings geweckt wurde,
fand auch die Zoologie im Allgemeinen und selbst

speciell die Ornithologie neue Bearbeiter. Freilich sind

diese ersten Anfänge sehr trauriger Art. Die Vertreter

der Naturwissenschaften, fast ausschliesslich Jlönche

oder hochgelehrte Doctoren der Medicin, kümmerten
sich wenig um die Natur selbst, hielten es nicht der

Mühe werth, durch eigene Beobachtung Licht in

die unklaren Partien zu bringen, sie begnügten sich

vielmehr mit emsiger Sammlung aller Citate aus

älteren Schriften, deren Angaben sie kaum etwas

Nennenswerthes hinzufügten, als Berichte über neuent-

deckte Meerwunder und Greifen, mystische Reflexionen

und , geistliche Deutungen".

Aber noch an einem anderen Fehler krankte die

Zoologie im Mittelalter, wie auch später noch — an
der Unklarheit und imglaublichen Verwirrung der

Nomenclatur. Bei der vollständigen Unkenntniss, die

damals unter den Gelehrten in Bezug auf die Tliiere

selbst herrschte, war es ihnen nicht möglich, sich in

dem Labyrinth zahlloser überlieferter Namen zurecht-

zufinden und sie mit den volksthümlichen Bezeichnun-
gen in Einklang zu bringen. Hiedurch entstand eine

heillose Verwirrung der Namen und Begriffe, die sich

theilweise bis zum Schlüsse des vorigen Jahrhundertes
erhielt und erst wich, als Altmeister Naumann alle

älteren Werke ausser Spiel Hess, ab ovo zu forschen

begann und am Schlüsse seines Lebens der Nachwelt
ein Bild der Vögel hinterliess, das in seinen bedeutend-
sten Partieen heute noch mustergiltig ist und un-

erreicht dasteht.

Doch wir dürfen nicht vorgreifen. Dass bei der

Schwierigkeit, mit welcher eine eingehendere Be-
obachtung der Adler verbunden ist, über diese die

ärgsten Lrthümer in Umlauf kamen, ist wohl selbst-

verständlich uud der Seeadler ist hiebei keineswegs

leer ausgegangen, — im Gegentheile vielleicht am
reichsten bedacht worden. (Fortsetzung folgt.)

-riC§D^i=

Erwiederung auf den Artikel: ., Beitrag zur Fortpflanzungsgescliichte des Kukuks"

von Hermani! Fournes.
Von Ad. Walter.

„Der Verfasser des Aufsatzes „Beitrag zur Fort- l Mittheilung übersehen würde. Leider ist der Jahres-

bericht von 1883 bis jetzt nicht erschienen, soll aber,

wie ich höre, nächstens in Separatabdrücken ausgegeben
werden; das Juliheft von „Cabanis Journal für Orni-

thologie"' wird ihn ausserdem bringen.

Ich bin nun durch das öftere Auffinden eines

Kukukseies in Neuntödter-Nestern in den Stand gesetzt,

die interessanten Mittheilungen des Herrn Fournes

nach einer Hinsicht zu vervollständigen, möchte jedoch

zuvor noch einmal auf meine Auslassung im ornitho-

lor>-ischen Centralblatt von 1877 zurückkommen.
Ich halte nämlich auch jetzt noch dafür, dass es

dem Kukuk nicht immer gelingt, sein Ei in ein von

ihm aufgefundenes VVürgernest einzubringen, denn ich

habe mehrmals beobachtet, was ich auch schon früher

im ornithologischen Centralblatt mittheilte, dass der

Würger den Kukuk heftig angreift, sobald letzterer

sich seinem Neste nähert.

Dieselbe Beobachtung machten andere Ornitholo-

gen und namentlich hat ein scharfer Beobachter,

Herr Link in Burgpreppach, dies durch seine mir

gemachte ausführliche Mittheilung bestätigt. Zugleich

wurde aber auch wieder bemerkt, dass der Kukuk,
sobald er einmal glücklich zum Neste des Würgers

gelangt ist, nicht mehr während des Legens seines

Eies vom Würger belästigt wird, sich jedoch wieder

verfolgt sieht, sobald er das Nest verlässt.

Da ein Würgernest in der Regel nicht sehr ver-

steckt steht, so gelingt dem Kukuk das Aufsuchen

eines solchen Nestes leichter als das manches anderen

Vogels und er hat nicht nöthig deshalb lange in der

Nähe des Würgers zu verweilen ; hat er aber ein

Nest sich einmal für sein Ei erkoren, so ist er von

seinem Vorhaben nicht so leicht abzubringen.

pflanzungsgeschichte des Kukuks" in Nr. 20 und 21
dieses Blattet berichtet, dass er einmal und zwar im
Mai 1875 in einem Nest des rothrückigen Würgers,
Lanius collurio, ein Kukuksei neben den Eiern des
Würgers gefunden habe und wendet sich dabei gegen
mich, der ich 1877 im ornithologischen Centralblatt

geäussert hatte, dass der rothrückige Würger nicht

so leicht dulden würde, dass in sein Nest ein Kukuk
sein Ei lege, da er noch weit stärkere Vögel von
seinem Neste fern halte.

Herr Fournes hat sehr Recht gethan, dass er

durch Thatsachen beweist, dass ich damals nicht ganz
im Rechte war, ich würde an seiner Stelle auch so

gehandelt haben ; ist es doch für die Wissenschaft
nur förderlieh, wenn jede neue, auf Thatsachen be-

ruhende Beobachtung veröftentlicht wird.

Indessen habe ich seit 1877 nicht nur e i n mal,
sondern viermal ein Kukuksei in einem Würgernest
vorgefunden

; ich habe auch nicht gezögert, dies be-

kannt zu machen, denn nicht nur den mir befreunde-
ten Ornithologen habe ich mündlich und schriftlich

ausführlich die näheren Umstände beim Auffinden der
Eier mitgetheilt, sondern auch eine Notiz über den
letzten bedeutendsten Fund schon vor 2 Jahren im
1883er „Jahresbericht des Ausschusses für Beobachtungs-
stationen der Vögel Deutschlands" niedergelegt. Da
ich selbst Mitglied dieses Ausschusses bin, ich auch
gerade den Kukuk zu bearbeiten hatte, so brachte
ich nicht nur meine Notiz, sondern auch die dem Sinn
nach gleichlautende des Herrn Lehrers Martins in

Plänitz, der beim Auffinden der letzten Kukukseier
in Würgernestern mitbetheiligt war — zweimal also

dieselbe Notiz, damit nicht diese mir wichtig scheinende
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Das erste Ei, das icli am 3. Juli 1881 im Walde
Brieselang, 3 Meilen nördlich von Berlin, fand, lag in

einem Würgernest neben drei Eiern des Brutvogels.

Das Nest mit diesem Gelege, das ich noch besitze,

sass in einem ziemlich einzeln stehenden Wachholder-
strauch am Rande eines Kiefernwaldes, war schon aus

grösserer Entfernung sichtbar und wurde vom Wiir-

gerweibchen bebrütet. Als icli nach dem Abfliegen

des Würgers die vier Eier liegen sah, hielt ich alle

vier Eier für Würgereier und war schon im Begrifl" mich

zu entfernen, als mir das eine Ei deshalb auffiel, weil

bei ihm die Flecken am stumpfen Ende einzelner

auftraten und nicht wie bei den übrigen einen losen

Kranz bildeten. Bei genauer Betrachtung bemerkte ich

nun auch, dass die Grundfarbe des Kukukeies ein

wenig mehr ins Blaugrüne spielte als bei den übrigen

Eiern, deren Grundfarbe grauweiss wai-. In der Grösse

waren alle Eier ziemlich gleich, auch die graubraunen

Flecken waren die gleichen. Doch erst nach dem
Präpariren des Eies war ich meiner Sache ganz sicher,

denn das Kukuksei wiegt 23
'/4 und ein mindestens

ebenso grosses A^'ürgerei dieses Geleges IS'/.^ Centi-

gramm. Wie die geehrten Leser wissen werden, wiegt

ein Kukuksei immer mehr als ein gleich grosses Ei

einer anderen Vogelart (gewöhnlich ein V^iertel mehr).

Jetzt nach vier Jahren ist das Kukuksei als solches

leichter zu erkennen, da die bläulich grüngraue Grund-
farbe unverändert geblieben, die der Würgereier aber

weiss geworden ist.

Die anderen von mir in Würgernestern entdeck-

ten Kukukseier weichen von den Würgereiern in der

Farbe sehr ab. Sie haben nämlich alle eine stumpf-

grüne, die Wilrgereier aber eine gelbliche oder grau-

weisse, bedeutend hellere Grundfarbe. Ein Kukuksei,

das Herr Lehrer Martins auf einer von uns Beiden

gemeinschaftlich unternommenen Excursion fand, lag

neben vier rothen Wiirgereiern (die bekannte rotlie

^^arietät) hat aber auch die stumpfgrüne Grundfärbung,

weicht also sehr von den Würgereiern ab

Als ich mit dem Lehrer Martins in Plänitz am
28. Mai 1883 gemeinschaflich nach Kukukseiern suchte,

fanden wir in einer guten halben Stunde in drei

Würgernestern je ein Kukuksei und einige Tage später

nahm Herr Martins noch ein viertes Kukuksei aus
einem Würgerneste.

Das von mir an jenem Tage genommene Ku-
kuksei hat mit den Würgereiern gleiche Länge, ist

aber etwas schlanker, also nicht ganz so dick wie
jene, hat stumpfgrüne Grundfarbe und grau und
dunkelgüne Flecken und schwarze Pünktchen, Flecken
und Pünktchen sind gleichmässig über das ganze Ei

vertheiit. Die ganz anders gezeichneten Würgereicr
haben weisslich gelben Grund und nur am stumpfen
Ende graue und braune Flecken, die einen Kranz
bilden. Die vier Würgereier wiegen 1872) ^^ ""*^

lO'/.j Centigiamm, das etwas schlankere Kukuksei
21'.2 Centigramm.

Vor dem Jahre 1883 wurden bei Plänitz zwar
iranier viele Würgernester angetroffen, doch nie ein

Kukuksei darin bemerkt. Nun aber hatten plötzlich

alle Kukuke der Gegend sich Würgernester zum Ab-
legen ihres Eies erwählt, denn alle an jenem Tage
entdeckten Euer waren frisch. Dass wir nach 1883

nach so reichlicher Ausbeute jedes Jahr sämmtliclie

Würgernester der Umgegend aufsuchten (ich reise jedes

Jahr dorthin), ist wohl natürlich, aber bis jetzt fanden

wir nie wieder ein Kukuksei in Würgernestern. Dieser

Umstand gibt zu denken !

Ich habe meine Kukuks-Studien bis in die neueste

Zeit fortgesetzt, auch dieses Jahr wieder vierzehn Kukuks-
eier und zwei junge Kukuke in Nestern entdeckt und von
Neuem Manches von meinem fiüher Mitgetheilten be-

stätigt gefunden; nur in einem einzigen Punkte sind

meine Ansichten andere geworden, und zwar in Be-

treff der Fürsorge des Kukuks für seine Nachkom-
menschaft, die ich früher als gänzlich fortfallend nach
dem Legen seines Eies angab. Diese Fürsorge tritt

aber noch einmal nach dem Legen des Eies zu

Tage. Es bedarf, um dies nachzuweisen, einer aue-

führlichen Auseinandersetzung, die ich augenblicklich

wegen Jlangel an Zeit nicht geben kann und mir für

später vorbehalten muss.

Cassel, den 27. October 1885.

-=*G«:>»»-

Vorsitzender v. Schrenck: Ich

Amendements schrittlich einzureichen.

Professor Dr. Borggreve: Ich muss mich
gegen die Fassung des Antrages aussprechen. Die Vor-
aussetzung der Gegenseitigkeit der betheiligten

Regierungen ist eine conditio sine qua non. Dass eine

Aufforderung an die Regierungen seitens des Orni-

thologen-Congresses zu erlassen ist, nach welcher jede
für sich vorgehen soll im Sinne solcher Bestimmungen,
die hier noch nicht einmal präcisirt sind, halte ich für

undurchführbar. Keine Regierung wird sich dazu ver-

stehen, Vorlagen im Parlamente einzubringen, welche
ihre Landesangehörigen , in einem gewissen Grade
wenigstens, schädigen können, ohne dafür wenigstens

einigermassen die Gewähr zu haben, dass in anderen
Ländern, vt'elche die betreffenden Zugvögel auch be-

suchen, dasselbe geschehe.

Sifzungs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses

(Fortaetzung.)

bitte diese In diesem Sinne halte ich es für nothwendig, die

erste Fassung der Commission zu ergänzen.

Ich habe an dieser Fassung auszusetzen : Erstens,

dass die Gegenseitigkeit nicht genügend betont wird, zwei-

tens, dass das Wort „Zug'vögel hineingebracht ist. Der
Vorredner hat richtig bemerkt^ dass wir keinen Unter-

schied zwischen Zugvögeln und anderen Vögelu durch-

führen können, und dass die unschädlichen Brutvögel

durchwegs geschont werden müssen.

Ferner habe ich mich zu wenden gegen die

Fassung des Vorschlages, wo es heisst: „Der Handel

mit Zugvögeln und ihren Eiern." Das Ausnehmen der

Eier der Zugvögel wird ja vielfach ganz rationell be-

trieben. Glauben Sie nicht, dass zum Beispiel in Ost-

friesland und an der Nordseeküste in Betreff der Eier

der Möven und Kibitze in der Regel eine Raubwirth-

schaft üblich ist. Es wird nur eine gewisse Anzahl
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von Eiern aus den bezeiclineten Nestern ausgenommen
und ein Rest bleibt zum Ausbrüten liegen. In Ostfries-

land sind manche Arten lialbe Hausvögei ! Dann bin

ich nicht einverstanden mit der Fassung ,im Früh-

jahre", icli möchte sagen, ,in der ersten Hälfte des

Kalenderjahres", denn man darf doch nicht den nordi-

schen Nationen zumuthen, dass sie im Juli und August
auf die Jagd von jungen Waldschnepfen, Tringen, Enten

und ähnlichen verzichten. In der zweiten Hälfte des

Kalenderjahres möge jede Nation das thun, was ihr am
geeignetsten erscheint.

Weiter möchte ich bemängeln den Zusatz „ohne
gesetzliche Ermächtigung".

Meine Herren! Das ist eine Kautschukfassung!
Damit kann ja jede Regierung machen, was sie will!

Wo bleibt da die Gegenseitigkeit? Deshalb schlage ich

die folgende Fassung vor: „ohne specielle obrigkeit-

liche Erlaubniss ist verboten und nur zu wissenschaft-

lichen Zwecken erlaubt." Den zweiten Passus
möchte ich ganz fallen sehen, denn eine Grenze
zwischen Einzeln- und Massenfang ist nicht zu ziehen.

Sie können einem Jäger nicht zumuthen, dass er auf
eine Jagd verzichtet, die ihm grössere Mengen zu-

führt. Ebenso wenig ist generell eine Grenze zu ziehen

zwischen jagdbaren und nicht jagdbaren Vögeln. Und
da der Süditaliener nichts Anderes hat, so jagt er kleinere

Vögel, die bei uns nicht mehr gejagt werden. Auch
gegen den Ausdiuck , ausserhalb der Jagdzeit" habe
ich mich zu wenden. Die Jagdzeit ist in einzelnen

Ländern sehr verschieden. Ich bleibe also für Fänge
bei der ersten Hälfte des Kalenderjahres.

Das sind die Einwendungen, welche ich gegen die

jetzige Fassung desVorschlages zu machen hätte.

Dr. Russ: Meine Herren! Auch im Antrage, wie

er hier vorliegt, müssen wir ja, nach dem Beschlüsse

der Commission in der gestrigen Sitzung, bei dem-
selben bleiben, und wir können es auch, denn im
Wesentlichen stimmt der Antrag mit all' den ver-

schiedenen , von den einzelnen Seiten gestellten An-
trägen überein. Aber in der Fassung, wie er hier voi'-

liegt, wäre es unmöglich, dass er angenommen werden
könnte. Ich habe nur deshalb ihm zugestimmt, weil

ich überzeugt war, dass wesentliche Veränderungen
vorgenommen werden müssen. Nur möchte ich darauf
hinweisen, dass der Vorschlag des Herrn Borg-
greve, dass wir den Antrag fallen lassen sollen, zu
weit geht.

Ich habe mir erlaubt, vor der Debatte einen Ab-
änderungsvorschlag einzureichen. Wenn es also nach
dem ersten Punkte lautet (liest): „Die Jagd, der Fang
und der Handel mit Zugvögeln überhaupt ....", so

ist von verschiedenen Herren Rednern ja bereits mit

Recht darauf hingewiesen worden, dass es eigentlich

nicht , Zugvögel", sondern überhaupt , Vögel" heissen

soll, (liest) ,und ihren Eiern ist während der zweiten
Hälfte des Winters und im Frühjahre ohne gesetzliche

Ermächtigung verboten." Ob Sie die Zeit Schonzeit
oder Nistzeit nennen, das ist gleich, während einer be-
stimmten Zeit im Jahre ist die Vogeljagd, bezüglich
der Vogelfang, ohne gesetzliche Ermächtigung ver-

boten.

Ich habe mir erlaubt, hinzuzufügen, die Fest-
stellung einer solchen Schonzeit bleibe jedem einzelnen
Lande, bezüglich der Regierung oder Gesetzgebung
eines jeden Landes überlassen.

Was die Worte des Herrn D. Borggreve be-
trifft, so ist Folgendes zu bemerken

:

Es wäre zunächst nicht gut, wenn wir die Normen,
die wir feststellen, von denen die Gesetzgebungen aller

Länder ausgehen sollen, mit einer Einleitung an die

verschiedenen Regierungen beginnen wollten. Dies ist

unnöthig und auch überflüssig, wenn nöthig, kann es

ja in dem Anschreiben geschehen, mit welchem wir
uusere Beschlüsse den verschiedenen Regierungen
überreichen. Zweitens hat Dr. Borggreve auf eine
bestimmte Zeit hingewiesen. Ich hebe noch einmal
hervor, dasss die Schonzeit der Gesetzgebung eines

jeden Landes überlassen bleiben müsse. Herr Dr.
Palacky hat schon darauf hingewiesen, dass die

Schonzeit sich verschiedenartig gestalten wird in den
einzelnen Ländern. Die Beibehaltung des Passus „in

der zweiten Hälfte des Winters und im Frühjahre"
ist nicht möglich, weil schon zwischen dem Worte
„ihre Eier" und , Winter" im Wortlaut ein Wider-
spruch ist. — Herr Dr. Borggreve hat ferner be-

antragt, es möge einer jeden Regierung eine Ausnahme
gestattet sein, ohne

,
gesetzliche Ermächtigung". —

Nun, ich glaube, es ist dasselbe, ob wir sagen, „die

Regierung habe das Recht, Ausnahmen zu gestatten'

oder „ohne gesetzliche Ermächtigung." — Was das

Wort „massenhaft" betrifft, bei welchem die Meinungen
allerdings auseinandergehen können, so hat Herr Dr.
Borggreve schon in der Commission und auch heute
an demselben gerüttelt. Und in der That, wo liegt der

Unterschied zwischen Einzeln- und Massenfang?
Allein, es ergibt sich doch aus der Fassung,

wenn wir sagen : Jeder Massenfang von Vögeln über-

haupt und der Handel mit denselben ausserhalb
der Jagdzeit. Herr Dr. Borggreve hat nicht

beachtet, dass es hier heisst : „ausserhalb der Jagd-
zeit". Es liegt da kein Bedenken dagegen vor, diese

Fassung anzunehmen, und ich empfehle den Antrag
zur Annahme.

Dr. Schier: Ich begrüsse den Antrag des

Herrn Dr. Borggreve mit Freude, kann aber nicht

umhin, bezüglich desselben einige Bemerkungen zu

machen.
Vor dem 15. Juni brüten in gar keinem Lande

Vögel. Aber Ende Juni, ja auch anfangs Juli können
vielleicht durch schlechte Lage oder Zerstörung der

ei'sten Nester Eier ausgebrütet werden. Es wäre das

Beste, mindestens vom 15. Jänner bis 15. Juli in den

Antrag zu setzen, und zwar aus dem Grunde, weil

wir in Oesterreich z. B. die Wachtel bis 1. August
geschützt haben und auch in das italienische Jagdgesetz

erst vor einiger Zeit auf Antrag des Jagdvereines statt

des 15. Juli der 1. August aufgenommen worden ist.

Im Punkte II ist jedenfalls mit , Massenfang" zu wenig

gesagt, denn an vielen Orten fäiigt man ja auch Zug-
vögel in Netzen, Leimruthen, Klammern u. s. w. ; bei

uns in Oesterreich ist der Fang in Schlingen über-

haupt verboten, und manche Vögel sind sogar das

ganze Jahr geschützt. Wir dürfen uns also nicht einer

Blamage aussetzen, sondern uns das Jagdgesetz als

Muster dienen lassen.

Bei uns wird etwas mehr als im Kaukasus den

Vögeln nachgestellt. Es kommt vor, dass im Frühjahr

und Herbst Mausende von Dohlen gestellt werden.

Auf einem ganz kurzen Revier wurden, um ein präg-

nantes Beispiel anzuführen, innerhalb vier Tagen über

2000 Dohlen gefangen. Ich bitte also im Punkte 11

Dohlen und Leimruthen aufzunehmen.

Dr. Schiavuzzi: Ich muss Ihre Güte in Au-

spruch nehmen, wenn ich mich nicht ganz correct der
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deutschen Spraclie bediene. Es gibt ja Länder, wo in I

der zweiten HiiH'te des Winters den Vögeln ein Seba-

den gebi-acht wird und eine AusbriUung von Eiern

niclit stattfindet. Es ist dies besonders in der ersten '

Hälfte des März der Fall, dass die Sebnepfen z. B. '

ihre Reise beginnen. Ein Gesetz nach diesem Antrage
formulirt, würde keinen Nutzen bringen, da erstens

diese Vögel niclit in so grosser Menge ankommen und
ferner dort bleiben und nützen. Ich bitte daher, dass

diese Schonzeit bis auf den 1. April vorgeschoben oder

mindestens der lieutige Antrag Borggreve's ange-

nommen werde.

Mr. Oustalet (Uebersetzung) : Ich habe gestern '

in der Sitzung der Commission zu Gunsten des zweiten :

Antrages des Herrn Dr. Fatio gestimmt, der den i

Massenfang der Vögel und den Handel mit denselben

ausser der Zeit, wo die Jagd gestattet ist, verbietet.

Dieser Vorschlag wUrde, wenn er allgemein angenommen

werden möchte, in der That das Verbot enthalten des
Haltens, d. h. des Fangens der Vögel mittelst Netzen
u. s. w., welches manchmal an einigen Orten der
Erde gestattet ist und eine Menge Insecten fressender

Vögel tödtet, ohne der öftentlichen Ernährung ein ent-

sprechendes Contingeut zu liefern. Ich würde daher
zu dem von Herrn Dr. F ati o schon selbst amendirten
Antrage vorschlagen, und zwar nur zu Punkt 1. Mit
dem Punkt H bin ich vollständig einverstanden. Ich
glaube, dass dieses Amendement derartig ist, dass
vielleicht der Vertreter der italienischen Regierung
sich dem Antrage anschliesst.

Punkt I würde dann lauten :

1. Interdiction sans autorisation justifiee de toute

chasse, outrement qu'au fusil, des oiseaux migrateurs,

de toute capture en massc et de tout commerce des

oiseaux migrateurs et de leurs oeufs pendant la se-

conde moitie de l'hiver et au printemps. (Fonscuung folgt.)

-HiOiOJM-

Zuiii Zuge des Taniieiilieliers.

(um Weiterverbreitung wird gebeten.)

Abweichend von dem normalen jährlichen Er- I

scheinen des Tannenhehers (Nucifraga caryocatactes, L.)
,

zur Herbstzeit in den dem Gebirge naheliegenden

Hügellande oder der Ebene, scheint in diesem Herbste
der Tannenheher in besonders grosser Anzahl sich

auch über solche Oertlichkeiten zu verbreiten, die er

sonst nur ausnahmsweise oder nur in beschränkter
Zahl besucht.

Da es sich bei diesem ungewöhnlich zahlreichen

Auftreten nicht um unsere Gebirgsvögel, als vielmehr
|

um solche von Norden her eingewanderte zu handeln
scheint, so wäre es, um ein möglichst genaues Bild

des Zuges — seiner Ausbreitung, Dauer und Richtung —
zu erlangen, erwünscht, wenn Alle, die dem Gegen-
stande Interesse entgegenbringen, sich der Beantwor-
tung nachstehender Fragen unterziehen würden

:

Kommt der Tannenheher bei Ihnen brütend oder

nur am Zuge (^regel- oder unregelmässig) vor?

Wann sahen Sie ihn in diesem Herbste zuerst,

wann zuletzt ; war seine Zahl gross oder merkten Sie

gegen frühere Jahre keine besondere Zunahme?

Welche speciellen Beobachtungen über Lebens-

weise, Nahrung etc. hatten Sie heuer zu machen
Gelegenheit?

Ich bemerke noch, dass die Tannenheher, welche
mir in diesem Herbste von verschiedenen Seiten zu-

kailien , weit schlankere und schwächere Schnäbel

zeigten, als die, welche bei uns brüten.

V. TscIiDsi zn Sclunidhoiron.

Linz a. D., Walterstr. 24, im October 1885.

-=«G«D»=-

Allgemeiiie Deutsche Oniithologisclie (iesellschaft zu Berlin.

Sitzung von 12. October 1885. Vorsitzen-

der: Herr Prof. Cabanis.

Nach Vorlage der während des verflossenen

Monates eingegangenen und erschienenen Literatur
durch ilen Vorsitzenden und Herrn Dr. Reichenow
hält Herr Schalow die Gedächtnissrede auf Dr.
Richard Böhm, den jugendlichen Forscluingsreisenden,
dessen Tod vor Kurzem aus Afrika gemeldet worden ist.

Der Vortragende gibt einen Abrissdes Lebens von Böhm,
mit dem ilin innigste Freundschaft verband, und eine

Uebersicht seiner wissenschaftlichen Thätigkeit. Das
biographische Gedenkblatt wird in Cabanis' Joiu-nal

veröffentlicht werden.

Herr Prof Cabanis berichtet über das Brüten
von Turdus pilaris im Spreewalde wie über den
diesjährigen späten Abzug von Cypselus apus. Der
Vortragende fand noch am 19. August in der Nähe
von Berlin ein frisch verendetes Individuum.

Herr Dr. Reich enow berichtet über ein altes

Männchen des Purpurreihcrs, Ardea purpurea,
welches am 5. Juli d. J. in der Nähe von Nieder-

Firow, Mark Brandenburg, während einer Jagd erlegt

wurde. Es darf vielleicht angenommen werden, dass

die Art in den dortigen ausgedehnten Sumpfgebieten

gebrütet hat. Wiederholt sind in letzter Zeit Purpur-

reiher während der Brutzeit in der Mark geschossen

worden.
Herr Verlagsbuchhändler Pasch legt eine Serie

von Abbildungen von Vögeln vor, welche mittelst Hand-
pressen-Farbendruckes in der genannten Fabrik herge-

stellt sind, und die bezüglich der Ausführung als das

Vollendetste bezeichnet werden dürfen, was bis jetzt

auf diesem Gebiete geschaffen worden ist. Die Ab-
bildungen sind für ein englisches Werk bestimmt.

Herr Bock berichtet über verschiedene Fälle,

in denen Falco peregrinus beim Kröpfen von

Aas betroffen wurde. Berlin. Hermann Sfbaiow.

-*S^3K>»--
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Arten der Ornis Austriaco-Huiigarica, welche in de» westlichen Pyrenäen vorkommen.
(Nach Howard Saunders. — Ibis, October 1884, p. 365—392.)

Herr H. Saunders verlebte durch zwei Jahre

den Winter und den Anfang des Frühhngs zu St. Jean
de Luz und durchforschte vorzüglich die niedere und
vergieichungsweise waldige Gegend zwischen dem Val

d' Aspe und dem Meere bis nach Pamplone, so dass

er die Hauptkette überschritt. In dem Baskischen Ge-

biet und in Navarra überstiegen die Pässe nicht

5.000 Fuss Höhe und ihre niederen Abhänge sind meist

mit Eichen , Buchen und Kastanienbäumen besetzt.

Der, mehrere Qiiadratmeilen bedeckende Fichtenwald
ist niclit reich an Vögeln. Im naciifolgenden Verzeich-

nisse sind nur Arten aufgeführt, die Herr H. Saunders
lebend oder frisch getödtet gesehen hat.

Tnrdus viscivorus L. Gemein und Standvogel

;

nistet am 11. April unter 3000 Fuss Meereshöhe.

1(1. musiciis L. Zahlreich auf Zug im Februar
und März; es scheint, dass nur wenige brüten.

1(1. iliacus L. Um St. Jean de Luz zahlreich

im März.

1(1. pilaris L. Selten ; häufiger auf Zug gegen
das mittlere Gebiet; einige wenige Paare sollen in den
höheren Wäldern brüten.

Id. iiiernla L. Standvogel; zahlreicher zur Zeit

des Zugs.

1(1. toi'(iuatHS L. Zahlreich im IMäiz und April

;

brütet walir.-iclieinlieli.

Pefrociiicla saxatilis L. Von April bis September
im Gebirge ziemlich gemein, nistete Anfangs Mai.

Idem cyauiis L. Im November 1876 in den war-

men und trockenen Pyrenäen von Catalonien ; kommt
im April in die kälteren Gebiete; fehlt (?) in den bas-

kischen Provinzen.

Ciuclus aquaticus Bechst., var. albicoUis. Gemein
an allen Bergströmen.

Saxicola oeiiauthe L. Kommt am 25. Äfärz von
Süden her nach .St. Jean de Luz.

[d. albicoUis Aleill. Einzelne Schaaren kommen
EUgleicli mit Saxicola oenanthe an.

Pratiiicola rnbetra L. Navarra im April.

1(1. rubicola L. Gemeiner Standvogel.

Ruticilla j)lioeilicui'ns L. Das erste Männchen am
18. März bei St. Jean de Luz.

Id. iitys Scop. Im Winter ziemlich gemein um
Rumera und am felsigen Meeresufer bei St. Jean de
Luz; zieht sieh im April in das Gebirge zurück.

Cyau(!cula Wolfi C. L. Bi'elim. Ein Exemplar bei

St. Jean de Luz, 10. April.

Sylvia nibecula L. Ziemlich gemeiner Stand-
vogel.

Id. llisciliia L. Zuerst bei St. Jean de Luz,
8. April.

Sj'lvia rnfa Briss. Ankunft in St Jean de Luz
am 4. April.

Id. melaiiocephala Gm. Standvogel im niederen
Gebiete, November.

Id. atricapilla L. Bei St. Jean de Luz vom
7. März an.

Id. collybita Vieill. ( Einige im Winter bei St. Jean
Id. trochilus L. ' de Luz, andere im März an-

kommend.

Regulus ci'istatus Koch. | Beide im Winter und
Id. igaicapilliis Licht. \ ersten Frühling häufig

bei St. Jean de Luz; beide sehr zutraulich; Reg.
ignicapillus viel unruhiger.

Acceiitoi' collaris Scop. Nur März und Mai in den
höheren Pyrenäen.

Id. modlllai'is L. Nicht häufiger Standvogel in den
Niederungen.

Parus major L. j Häufig; Parus major be-

Id. ater L. sonders im mittleren Wald-
Id. coeriileus L. |

gürtel mit Lopho phanes
c ri s t a t US.

Poecile palustris L. Ziemlich selten und nur in

Niederungen.

Lophopliaues cristatus L. Einige beständig in den
Gehölzen um St. Jean de Luz; sehr zahlreich in den
grossen Wäldern von Iraty und den höheren Pyrenäen.

Sitta caesia W. 31. Standvogel ; häufig in den
Eichen- und Kastanien-Wäldern.

Certhia familiaris L. Standvogel.

Ticliodroma murai'ia L. Bei Pierrefitte, März 1882;
in den dürjen Hohlwegen der östlichen Pyrenäen im
November bei brennender Sonne; verlässt die höheren
Berge im September und kehrt im März dorthin zu-

rück; am Schloss zu Nantes ganz nahe dem lärmen-
den Treiben der Stadt.

Troglodytes parvillus Koch. Gemeiner Stand-
vogel.

Motacilla alba L. In vollständigem Kleid, Decem-
ber bei St. Jean de Luz; verschwand plötzlich Ende
März.

Id. flava L. Zuerst am 10. April am Ufer des
Irati, bei grasenden Pferden.

Authus pratensis L. In Winter und Frühjahr
gemein.

Id. trivialis L. Vom 12. Februar an.

Id. spiuoletta L. Einzeln an Flussufern im Februar;
später auf den Gipfeln der Hügel zahlreich; im Mai
Zug nach den Brutplätzen im Gebirge.

Miiscicapa atricapilla L. Auf Zug in Wäldern bei

St. Jean de Luz, 17. April.

Hirnudo riistica L. Die erste in St. Jean de Luz
am 25. März.

id. urbica L. Sehr selten in den westlichen Pyre-

näen ; brütet zahlreich bei St. Sau veur und Luchon; in

den östlichen Pyrenäen am 29 October, längs den
Bergströmen nach Insecten jagend.

Cotile riparia L. Standvogel, vom Pas de Roland
bis zu den Schluchten der Ost-Pyrenäen.

Friiigilla carduelis L. Ueberall; auf dem spani-

schen Gehäng, von Roncesvalles bis Pamplona im Früh-
ling der häufigste Vogel.

Id. spiiins L. Ziemlich gemein im Winter, beson-

ders auf der spanischen Seite ; am 2. April zahlreiche

Züge nacii Nord.

Id. seriiius L. Am 18. März auf Bäumen bei

Argeies.

Id. chloris L. Gemeiner Standvogel.

Passer domesticus L. Ziemlich überall in der Nähe
von Städten und Dörfern. (Fortsetzung folgt.)

*»!3«:^==
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Litenuisclies.

Henry 0. Forbes. Wanderungen eines Natur-

forscliers ino Malayiselien Archipel von 1878— 1883.

Uebersetzt von Dr. Reinhold Teusclier, 1 . Band. (Jena.

Hermann Costenoble 1886)
Es ist ein reizendes Werk, welches hier dem

deutschen l'uhiikuni zugänglich gemacht wii'd; obgleicli

der gewissenhafte, j^rllndlicli gelehrte Forscher in

schlichter, ungekünstelter Weise seine Reise schildert,

ist das Buch doch so interessant, dass man es nur

schwer wieder aus der Hand gibt, wenn man einmal

angel'angen hat es zu lesen. Der Laie wird durch die

packenden Schilderungen der uns so fremdartigen

Natur gefesselt, die stellenweise wahrhaft dassisch

genannt werden nilissen, wie z. B. die des Cyclons

auf den Kokos-Keeling-Inseln ; der Ethnograph und
Geograph wird das Buch mit hoher Befriedigung lesen,

denn die Menschen und ihre Heimat sind mit über-

zeugender Treue und Lebendigkeit gemalt, der Natur-

forscher endlicli wird kaum umhin können, sich eine

stattliche Anzahl von Excerjiten zu machen, denn der

Verfasser beobachtet s-charf und kritisch, und seine

zoologischen und botanischen Artikel bringen fast

durchwegs Neues und Interessantes.

Der Text wird durch zahlreiche Abbildungen und
vortreffliche Karten erläutert.

Wir sind überzeugt, dass jeder Leser dieses ersten

uns mit Ungeduld den zweiten er-

warten wird. G. II.

Bandes gleich

Zum Vogelschutz. Unter diesem Titel veröffent-

licht der Herausgeber der Zeitschrift „Die gefiederte

Welt", Dr. Karl l?uss in Berlin in den Nummern 37

und 38 des heurigen Jahiganges eine Reihe von Vor-

schlägen zur gesetzlichen Regelung des internationalen

Vogelschutzes, welche die Aufmerksamkeit eines jeden

Ornithologen, ja eines jeden Volkswirthes in hohem
Grade verdienen. Möge sich Jeder, der im Stande ist,

wenn auch in noch so bescheidenem Jlasse, an dem
guten Werke mitzuarbeiten, mit dem eeehrten Ver-

fasser in ^'el•bindung setzen

demselben vielseitig

In 1 lamisclierher W.
die Fruchtlosigkeit seiner Be-

mühungen vorgehalten. Gerade der moralische Muth
dieses unermüdlichen Vorkämpfers für ein internatio-

nales Vogelschutzgesetz, der sich im Bewusstsein des

endlichen Sieges seiner Sache, durch Misserfolge nicht

beirren lässt, verdient Bewunderung, und der Dank
aller Freunde der Vogelwelt sollte dem Manne nicht

vorenthalten bleiben, der sich ein so edles Ziel gesetzt,

und dasselbe mit so anerkennenswerther Beharrlich-

keit erfolgt. G. H.

Westfalens Thierleben. Die Vögel in Wort und Bild.

Herausgegeben von der zoologischen Section für West-
falen und Lippe unter Leitung ihres Vor.sitzcnden

Prof Dr. H. Landois. (Paderboin und Münster. Druck
und \'erlag von Ferdinand Schöningh 188().)

Es wäre zu wünschen, dass auch anderwärts das

Beispiel der zoologischen Section für Westfalen und
Lippe vielseitige Nachahmung fände, welche im vor-

liegenden \A'erke die Naturkenntniss der engeren

Heimat in höchst anerkennenswerther Weise fordert.

Von dem allseitig als Naturforscher bekannten Prof.

Landois wird in vorliegendem Werke eine Fülle von
Beobachtungen in der anziehendsten Weise zusauimenge-

stcllf, die von Landeskindern seit einer langen Reihe von
Jahren mit der grö.ssteu Aufopferung und Hingeb\ing

au die Sache angestellt wuiden; und so resultirt nicht

nur eine eingehende Schilderung der westfälischeu Tliier-

welt, sondern die Natutgeschichte der einzelnen Vögel
erfühlt eine so eingehende Behandlung, dass sich

jeder Leser über den gegenwärtigen Stand unseres

Wissens über jede einzelne Art volle Belehrung holen

kann. Namentlich sind Streitfragen, wie z. B. die über

die Nützlichkeif oder Schädlickeit der Spechte, in voll-

kouiuien objectiver Weise und mit solcher Klarheit

behandelt, dass der Verfasser überzeugend wirkt. Der
Lehrer wird dieses Buch gar nicht entbehren können,

aber auch jeder Andere wird es stets als verlässlichen

Führer anerkennen. Die beigegebenen Bilder sind

höchst belehrend, ja der didaktische Zweck ist so

scharf im Auge behalten, dass der künstlerische Effect

darunter leidet. c. n.

Gäste aus der Ferne.

Von 6. Abrahams.

„Es gibt nichts Neues unter der Sonne", dürfte

vom Standpunkte des Ornithologen mit der Zeit zur

Wahrheit werden. Die Naturforseher scheuen keine

Mühen und Entbehrungen in fernen Ländern neue Vogel-

formen aufzufinden, und die Importeure thun auch ihr

Möglichstes, um Vogclarten, die bisher nur dem Namen
nach und durch oft unzulängliche oder ungenaue Be-
schreibungen und Abbildungen bekannt waren, den
Freunden der Natur nun auch in Fleisch und Blut

vorzuführeu.

Sei es mir vergönnt eine kurze Beschreibung

einiger Vogelarten zu geben, die bisher nur selten,

jetzt vielleicht zum ersten Male lebend nach Europa
gelangt sind. Ich beginne mit dem

Genus Colius*), Mausvögel.

*) Vom Griccliiseli n Koi.mog, eine kleine Krälienart.

Die Unterbringung dieser Vogelsippe in das System

scheint den l elehrten einiges Kopfzerbrechen zu ver-

ursachen. Der Eine bezeichnet sie als den Conirostres

zugehörig, ein Anderer verweist sie in die Gruppe
der Pisang- und Bananenfresser (Musophagidae) u. s. w.

Als guter Engländer schliesse ich mich der Classification

Dr. Sclaters an, wonach sie in die Ordnung Picariae,

Unterordnung Anisodactylae, Familie Coliidae gehören.

Im vorigen Jahre überraschte mich der Mann,

welchem die Verpflegung der mir von Afrika gesandten

Thiere während der Seereise obliegt, mit der Mittheilung,

er habe diesmal eine neue Art südafrikanischer Papageien

am Bord. Die Papageien entpuppten sich als ein Paar

Colins erythrogenys (rothwangige Mausvögell In diesem

Jahre ist es mir gelungen, noch zwei andere Arten von

Mausvögeln zu erlangen, nämlich: ("olius striatus

(Gestreifter Mausvogel) — leider nur in einem Exem-
plare — und Colius capensis (Mausvogel vom Cap der
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guten Hoffnung) in einer Anzahl von Individuen beiderlei

•Geschlechts. Zum Gegenstand meiner heutigen Mit-

theilung will ich die Art

Colius capensis

wählen, eben weil ich Gelegenheit hatte, diese Art in

einer Anzahl von Exemplaren zu beobachten.

Ob der Name Mausvogel*) seinen Ursprung hat

in dem weichen, mausfarbigen Gefieder der Vögel oder

in ihrer Gewohnheit, Mäusen gleich hurtig durch das

Geäst der Bäume und Sträucher zu huschen, muss der

Einbildungskraft des Beobachters überlassen bleiben.

Die Jlausvögel leben gesellig zusammen, ernähren sich

von Früchten und richten in den Gärten nicht uner-

heblichen Schaden an. Am Boden sieht man sie selten,

entweder schlüpfen sie nahrungsuchend in den Bäumen
und Sträuchern umher, oder sie hängen, Meisen gleich,

in allen denkbaren Stellungen an den Zweigen. Le-

vaillant berichtet, dass sie sich beim Klettern wie die

Papageien mit dem Schnabel forthelfen. Diese Behaup-

*) Levaillant's Oiseau-souris.

tung habe ich bei den in meinem Besitz befindlichen

Exemplaren nicht bestätigt gefunden. Um von einem

Zweig zum anderen zu gelangen, schnellen sie sich

mit einer plötzlichen Anspannung der Beinmuskeln und

Ausbreitung der Flügel vorwärts. Ebensowenig stimmt

Levaillant's Angabe, dass sie mit dem Kopfe nach unten

hängend schlafen, mit meinen Beobachtungen überein.

Wenn sie zur Ruhe gehen, so klammert sich die ganze

Gesellschaft Brust an Brust dicht aneinander gedrängt

mit den Füssen an einem Aste an, so dass sie einen

grossen runden Klumpen bilden, aber alle Köpfe sind

nach oben, alle Schwänze nach unten gerichtet. Ihr

Flug, obwohl reissend schnell, ist schwankend und

unsicher. Dies mag wohl dem langen Schwänze zuzu-

schreiben sein, der dem geringsten Luftzuge eine be-

deutende Oberfläche darbietet, wodurch die Vögel

leicht aus ihrer Bahn geschleudert werden. In der

Freiheit sollen viele Pärchen ihre Nester, welche rund

und von beträchtlichem Umfange sind, in ein und

demselben Busche erbauen. Die Weibchen legen fünf

oder sechs Eier. Weiteres ist über ihr Leben im Freien

leider nicht bekannt. (Fortsetzung folgt.)

-=5fOOfs=-

Das Nest.

Von Dr. P. Jo ui n.

(Fortsetzung:.

)

Es gibt übrigens unter den V^ögeln, welche auf der , mauern. Zu diesen gehört der Kleiber oder die Specht-

meise , ein kleiner, insectenfressender Klettervogel,

den man auch den europäischen Sittvogel nennt.

Die Schwalbe ist der Typus der ersten Gattung

und ihr Nest ist so allgemein bekannt, dass es unnöthig

wäre, über dasselbe nur ein Wort zu verlieren. Es ist

bemerkenswerth, dass sie sich, im Gegensatze zu der

Mehrzahl der Vögel, mehrere Jahre nach einander

desselben Nestes bedient, und sich begnügt es jedes

Frühjahr auszubessern. Man hat behauptet, dass sie

zuweilen, wenn sie ihr Nest von Spatzen occupirt findet,

mehrere Genossen zu Hilfe rufe, und indem sie den

Eingang zu demselben zumauern, die darin enthaltene

Brut tödte,*) Der Nashornvogel verfährt in beiläufig

analoger Weise, aber, als eifersüchtiger Gatte, spielt

er dem Weibchen gegenüber die Rolle des Kerker-

meisters; nachdem er mit seinem mächtigen Schnabel

aus dem Baumloche, in welchem er nistet, Holzspäne

Erde, so zusagen ohne Furcht entdeckt zu werden,

nisten, eine Art, welche ein Beispiel wahrhaftiger Er-

findungsgabe liefert ; ich meine den Flamingo. Da die

ausserordentliche Länge seiner Beine ihm nicht ge-

stattet mühelos niederzukauern, sucht er sich oder

fertigt sich, wenn nöthig selbst einen kleinen Hügel
von 30—40 Centimeter Höhe an, auf dessen Spitze

er eine Vertiefung herstellt, welche die Eier aufnimmt.

Auf diese Weise kostet es ihm nur wenig Mühe
zu brüten, er braucht sich nur rittlings auf sein Hügel-

chen zu setzen.*)

Es gibt auch Vögel, die u n t e r d e r E r d e nisten
;

die einen errichten unterirdische Bauten in Form ge-

deckter Schanzen, die aus wahrhaftigen, sehr langen

und mit einander in Verbindung stehenden Gängen
bestehen; andere, wie das Buschhuhn, bauen einen

mächtigen Hügel aus verwesenden Stoffen, legen ihre

Eier in denselben, welche sich in Folge der durch die
| abgelöst hat, ordnet er dieselben am Eingange des

Verwesung entstandenen Wärme entwickeln, und kehren

gerade zur rechten Zeit wieder zurück, um den Hügel
abzutragen, und die Kleinen zu befreien, welche erwachsen

hervorkriechen und schreiend davon fliegen.

Die Maur er-V'ögel bauen nicht nur iiir Nest,

sondern sie kneten es förmlich zusammen, indem sie

ein wenig Eide in ihren Schnabel nehmen, welche

sie mit ihrem Speichel anmachen und daraus einen

sehr widerstandsfähigen Mörtel herstellen. Die einen

bauen auf diese Weise ihr ganzes Nest, die anderen

benützen eine bereits existirende Höhlung einer MaueV-

spalte oder ein Baumloch, und verkleinern dessen Ein-

gang, indem sie ihn auf die angedeutete Weise ver-

Nestes, in dessen Grund das Weibchen brütet, nach

Art eines Gerüstes an ; hierauf vermauert er das Ganze

mit zusammengekneteter Erde und lässt nur eine kleine

Oeffnung übrig, hinreichend zum Eintritte der Luft

und zur Verabreichung des Futters, welches er der,

bis zum Ausschlüpfen der Jungen gefangen gehaltenen

Mutter zuträgt. (Fortsetzung folgt.)

*) Bereits widerlegt; der Flamingo sitzt auf seinem Neste,

wie jeder andere Vogel. Der Redacteur.

*) Diese Behauptung ist vollkommen walir. Der berühmte

Sibirien-Reisende und russische Akademilier L. r. Schrenck fand

im verflossenen Jahre in seinem Landaufenthalte Merrekul in

Esthland, unweit Narwa, ein solches zugemauertes Schwalben-

nest aus welchem noch der Schwanz des mit eingemauerteil,

alten Spatzen liervorragte, und wollte mir dasselbe zeigen Da

seine Angabe natürlich vollkommen genügte, um mich zu uber-

zengen, und meine Zeit sehr gemessen war, konnte ich dasselbe

nicht selbst in Augenschein nehmen. Dr. G. v. H.ayek.

-=i§<3*z;^-
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Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.

Sie sind einer wahrhaftigen Verdauungsstörung
unterlegen, und diese ist fast stets die Folge
einer Verhärtung. Auch müssten bei schwierigen

Aussehlüpfungen, wenn sich die IMehrzahl der Hühner-
mügde, «ie dies gewöhnlich der Fall ist, scheuen

würden, ihre Bruthennen wegzunehmen, die Hühn-
ehen 36 Stunden, oder auch 48 Stunden ohne Nahrung
bleiben.

Nach dem Gesagten besteht demnach die Auf-

gabe des Züchters im Augenblicke des Ausschlüpfens

in Folgendem :

1. In der Uebertragung der Bruthennen und ihres

Nestes an dem Tage vor dem Ausschlüpfen, oder selbst

noch einen Tag früher, besonders bei sinkender Tem-
peratur, in den mit einem Wärmapparate versehenen,

als Z u c h t - K a m m e r bezeichneten Raum.
2. In der Erhaltung der Temperatur der Zucht-

kammer auf der Höhe von beiläurig 18" bis 25" C.

über dem Nullpunkt. Wenn mau aus dem aufgeregten

Zustande der Henne schliessen niüsste , dass sie ein

gebieterisches Bedürfniss zu befriedigen habe , darf

man sie ja nicht wegnehmen, ohne sie unmittelbar

durch ein kleines , soeben erwärmtes Federkissen zu

ersetzen.

Wir haben soeben gesehen, wie das Ausschlüpfen

vor sich geht, wenn es tmter günstigen Verhältnissen

stattfindet. Es geschieht aber manchmal, dass in Folge

verschiedener Ursachen — minder frischer Eier, der

Bruthenne zugemutheter Ueberbürdung, zu trockener

Wärme u. s. w. — die Ausschlüpf'ung eine mühsame
ist, und die Kleinen, eines nach dem anderen, in ziem-

lich grossen Zwisclienriuimen ausschlüpfen. In diesem

Falle muss man die Henne alle 5 oder 6 Stunden
sanft hinwegheben , um nachzusehen , wie die Dinge
stehen, die Schalentrümmer entfernen und die Henne
•wieder auf die Eier setzen, die ihr noch übrig geblie-

ben sind , nachdem man vorher alle Neugeborenen
vorne im Nest zusammengedrängt bat, damit sie niclit

in Gefahr kommen, zwischen den Eiern zerquetscht

zu werden, welche die Henne bei ihrer Brutarbeit von

Zeit zu Zeit umwendet.

letzuug.)

j

Wenn man nach Verlauf von 24 Stunden Nach-
! zügler hat, und die Henne, in dem Bestreben, sich

ganz den kleinen Ausgeschlüpften zu widmen, welche
schon nach Nahrung begehren , die Absicht kundgibt,

ihre Eier zu verlassen, kann man diese letzteren einer

anderen Bruthenne anvertrauen , und dann die kleinen

Nachzügler ihren Geschwistern zugesellen, sobald sie

ausgeschlüpft und getrocknet sind.

Wenn hingegen die Bruthenne geduldig ist, und
durchaus auf ihren letzten Eiern sitzen bleiben will,

1 kann man die kleinen Ausgeschlüpften alle zwei Stun-

den herausnehmen, um nie fressen zu lassen, und sie

dann wieder vorn in das Nest zu bringen.

,
Es geschieht manchmal, dass das kleine Kuch-

I

lein Muhe hat, sein Gefängniss zu verlassen, und in

j

irgend einer Weise an der Haut kleben bleibt, welche
das Innere der Schale auskleidet. In diesem Falle

kann man von der Seite des Eies aus, welche von
den Kleinen angepickt ist, und einen Sprung zeigt, in

geschickter Weise den Schnabel des jungen Vogels
Irei machen, und, um ihn zu kräftigen, denselben

1 zwei Tropfen lauen, gezuckerten, mit Wasser ver-

dünnten Weines verschlucken lassen, hierauf durch
die Oeffnung der .Sehale hindurch einige Tropfen der-

selben Flüssigkeit einführen, um die Älembran zu be-

feuchten. Oft wird man auf diese Weise dem Patienten

sehr behilflich sein, sich frei zu machen; manchmal
geschieht es aber, dass sich der Kleine trotz dieser

Hilfeleistung, bis zur Erschöpfung abmüht, ohne aus

seiner Umhüllung frei werden zu können.
In diesem Falle kommen ihm gewisse Züchter

dadurch zu Hilfe, dass sie mit einem Schlüssel die

Schale tregen die Mitte zu im Kreise zerbrechen, und
hierauf das Ei wieder der Bruthenne unterlegen. Diese

Operation darf nur im iiussersten Nothschale vorge-

nommen werden, und wenn auf ein Ausschlüpfen auf

natürlichem V/ege nicht mehr zu hoffen ist, denn sie

hat den Uebelstand, dass sie den durch die Eischale

dem Körpergewichte der Henne entgegengestellten

W'iderstand aufhebt, und das Kleine der Gefahr aus-

setzt, erdrückt zu werden. (i-onseizung foigi.)

Die Brieftaube,

deren Geschichte, Zucht, Pflege und Dressur nach eigenen Erfahrungen für militärische, touristische und

allgemeine Zwecke gesammelt.
Vuii Moriz Widhalm.

(Fortsetzung.)

Jene Männer setzten vierundzwanzigmal ihr Leben
unter den zischenden Flintenkugeln des Feindes auf

das Spiel, um 212 Brieitauben auffliegen zu lassen,'

welche beladen mit 115.000 amtlichen Depeschen nebst

einer Million von Briefen und Postmandaten über den
Häuptern des Feindes fort, der geängstigten Bevölkerung
von Paris neues Leben, neue Hoffnung brachten.

Nach einer solchen persönlichen Aufopferung und
nach so vielen und hochwichtigen dem Vaterlande

geleisteten Diensten sollten — so müsste man wohl
glauben — die Taubenliebhaberei und ihre Träger
doch auf den Dank, namentlich aber auf die fort-

währende Hoch- und Wichtigschätzung von Seiten des

ganzen Volkes zählen dürfen.

Allein nach Aufhebung der Belagerung wurde den

fünf Taubenliebhabern einfach gedankt und jene Tauben

Wurden auf einer Versteigerung für 20 Sous verkauft! !?

Ich bin nun aber der Meinung, dass der von

Schwärmern geträumte, ewige Weltfriede nichts weiter

als Hirngespinnst ist und dass es viel klüger wäre, sich

für alle Fälle vorzubereiten. Da sehe man nur die

Preussen an ; sie haben militärische Taubenschläge

errichtet in den Städten und Festungen Berlin, Metz,

Strassburg, Köln, Hamburg, Minden u. a. m. Und die
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deutschen Behörden haben in allen bedeutenderen

Ollen des ganzen Reiches zur Begründung von Tauben-
Liebhaber-Gesellschaften aufgefordert.

Was nun aber unser Erstaunen in hohem Masse
erregen muss, ist, dass die Preussen sogar in Frank-
reich ihre Tauben fliegen lassen.

Ich empfehle der Obrigkeit von Paris, beschliesst

er (Herr La Perre de Roo) seine dringende Mahnung,
das Beispiel, welches die deutschen Behörden geben,

wohl zu erwägen und nachzuahmen.

Die Dressur.

Bevor man an die eigentliche Abrichtung oder

Dressur der Brieftauben geht, muss man versichert

sein, dass sie schon gut eingewöhnt sind, d. h. dass

sie den Taubenschlag als ihre einzige Heimstätte be-

trachten. Bei jung eingewöhnten, oder gar im Sclilage

ausgebrüteten Tauben ist dies unzweifelhaft leicht zu

erreichen. Zu diesem Zwecke bringt man die Thiere

auf Stunden in einen neben dem Ausfluge hingehängten

Käfig, damit sie die Umgebung des Taubenhauses
kennen lernen und nach einigen Tagen kann man
hnen die Freilieit geben.

Nachdem sie sich circa 14 Tage ihrer Freiheit

erfreut haben, gehe man daran, sie an den aus Weiden
geflochtenen Transportkorb zu gewöhnen. Dieser misst
1 '/.(Meter in der Länge, 1 Meter in der Breite und
ungefälir

'/s
Meter in der Höhe, Der Boden ist mit

Leinwand und darüber mit einer Schichte Sägespänne
bedeckt.

Ein solcher Korb fasst beiläufig 25—30 Tauben

;

um Streit und Kreuzungen zu vermeiden, sind Tauber

und Täubinnen getrennt zu halten • aus diesem Grunde
sind die Reisekörbe in der Mitte g-etheilt.

Man nimmt die Tauben und setzt sie wöchentlich
ein oder zweimal in einen derart construirten Korbe
zuerst auf ganz kurze Zeit und dann auf Stunden,
damit sie sich nach und nach an diesen neuen Auf-
enthaltsort gewöhnen und beim Hineinschieben in den-
selben jedwede Furcht ablegen.

Hat man nun die Tauben gewöhnt, im Korb zu
verbleiben, ohne ängstlich herumzuflattern, so beginnt
die eigentliche Dressur.

Nur wenn die Tauben von Jugend auf einer

geregelten Dressur unterworfen worden sind, kann man
von ihnen befriedigende Resultate erwarten.

Es wäre thöricht, von ihnen zu verlangen, dass
sie ohne jede Vortour aus Instinct etwa auf 1000 Kilo-
meter Entfernung den heimatlichen Schlag wieder
autfänden ; dies bewirkt lediglich eine regelrechte
Dressur von Strecke zu Strecke.

I In der Regel beginnt man die Dressur mit vier

bis fünf monatlichen Jungen. Es kommen also die

ersten Jungen der Paarung, die im März oder April
ausschlüpfen, Juli oder August zur Abrichtung. Später
ausgebrütete Junge sind mit Vortheil erst im nächst-
folgenden Frühjahre zu dressiren.

Die Dressur beginnt damit, dass man die abzu-
richtenden jungen Tauben auf eine Distanz von
mehreren 100 Metern vom Taubenhause entfernt und
dort in Freiheit setzt. Solche kleine Flugprob sn sind
von grösster Wichtigkeit und müssen mehrere Male
wiederholt werden. Nach einigen Tagen wiederholt
man das Auflassen der zu dressirenden Tauben auf
eine Entfernung von 1—2 Kilometer. (Fortsetzung folgt.)

-=siOO§s=-

Veieiiisangelegeiiheiteii.

Houdan-Hühner-Zuchtstation in Herrnbaumgarten.

Der Beschluss des Ausschusses des ornithologi-

schen Vereines in Wien zur Förderung und Hebung
der Geflügelzucht in Niederösterreich Geflügel-Zucht-
stationen zu errichten, wurde neuerdings zur Aus-
führung gebracht.

Der tüchtigen mit den Züchtungs-Regeln innig

vertrauten Wirthschaftsbesitzerin Frau Katharina Berger
in Herrnbaumgarten Nr. 95 wurde am 4. d. M. ein

directe in Houdan (Seine und Oise) Frankreich bei

den allseits anerkannten Züchtern J. Philippe Fils an-

gekaufter Stamm prächtiger 1.4 Houdan-Hühner 1884ger
Frühbi'ut zur Pflege übergeben.

Die Uebernehmerin verpflichtet sich, diese ihr

gratis überlassenen werthvollen Houdan-Hühner behufs
Ra(;ereinheit separat zu züchten, rationell zu füttern und
sorgfätig zu pflegen ; Erhebungen über Eierproduction,*

Aufzucht und Mästun^sverhältnisse anzustellen; Brut-

eier im Austausch gegen gewöhnliche mit oder ohne Auf-
zahlung oder im Verkaufswege zu billigem Preise abzu-
geben ; dem ornithologischen Vereine in Wien zu bestimm-
ten Preisen junge Exemplare der Nachzuchten zu dessen
weiteren Zwecken zu überlassen, insbesondere aber die

Ausstellungen desselben mit ihrer Zuchtproducten gegen
Schadlüshaltung von den Transportkosten zu beschicken
und überhaupt über die erzielten Resultate unter An-
schluss der ausgefertigten Lege-Tabelle und über alle

sonstigen Erfahrungen am Jahresschlüsse einen aus-

führlichen Bericht zu erstatten.

Die nächste Monats-Versammlung des Vereines

findet Freitag den 13. November d. J. um 6 Uhr
Abends im grünen Saale der kais. Akademie der

Wissenschaften, I., Universitätsplatz 2, statt. Gäste sind

willkommen.

Tagesordnung:

1. Mittheilungen des Vorsitzenden.

2. Vortrag dss Herrn Hans v. Kadich : II. „Das

Utowo-Blato und seine Ornis". (Mit Demonstrationen.)

3. Mittheilungea von Seite der Anwesenden, gegen

vorherige Anmeldung des Stoffes bei dem Vorsitzenden

und Debatte über Motive des Vortrages.

Zuwachs zur Büchersammlung.

Henry O. Forbes Wanderungen eines Natur-

forschers im Malayischen Archipel von 1878 bis 1883.

Aus dem Englischen von Reinhold Teuscher, Dr. med.
I. Band. (Recensions-Exemplar.)

In allen, die Vereinscasse betreuenden Ange-

legenheiten wolle man sieb gefälligst an den Vereins-

Cassier Herrn Dr. CarlZimmermann, Hof- undßerichts-

advocaten, I., Bauernmarkt 11, wenden.
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S p I' e c li s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaction keine Verantwortlichkeit ! Zweck des Sprech-

saales ist „die sachliche Discussion' wichtiger und

interessanter Fragen aus den versciiiedenen Gebieten

der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-

worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-

sender können indess auf Wunsch verschwiegen werden.

3. Frage. Welche gesetzliche Bestimmungen
zum Schutze der Brieftauben bestehen gegenwärtig,

und in welchen Ländern sind solche erlassen worden ?

H ^^^—•#« 4*«& bezüglich derer man sich gelälÜKst an Herrn Fritz Zeller, II, Untere Itonanstrasse 13, wenden wolle,

XI]LS61r3ll#G erhallen durch diese Fachzeitsehrilt ausser^ewühnlieh grosse Verbreitung im In- und .\uslande.

. Kieselben müssen längstens Donneislag bei Herrn Fritz Zeller eintreffen, wenn sie Sonntag erscheinen sollen."

Alle (>nlliiiix<*ii

Metall Vogelkäfige
iu»bi-sondfie soIcUe g.ilii: .ig.-ner /w,-,kui,i~-i^-i'r

Consiruciioii und Aus.iMiunc. in vd-sdiicilenfn

Grüssen.laiki.t oder bhmlt.raiSfubenvöge aller Art
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lieber Tiirdiis pilaris L.

Von E. F. von Homeyer.

Es ist ein eigenes Geschick, welches manclien

Vogelarten geworden ist, dass sie wieder und immer
wieder den Gegenstand der Besprechung bilden müs-
sen. Wenn man die Zeitschriften ornithologischen In-

haltes durchsieht, da häufen sich Sperling, Kukuk,
Gartenammer, Girlitz und Wachholderdrossel zu einer

Reihe stattlicher Bände, wenn man aber fragt, welches
Resultat durch diese Vielschreiberei erlangt ist, ob man
nach derselben klarer sieht, dann muss man mit Be-
dauern erkennen , dass sehi- wenig Sachgemässes und
Richtiges gegeben wurde. Dies liegt nun wesentlich

daran, dass die Mehrzahl dieser Schriftsteller ein be-

stimmtes Etwas verfolgen, für das sie sich einmal aus-

gesprochen und welches sie mit allen Kräften ver-

folgen.

Eine echte und rechte Naturbeobachtung ist oft

auch mehr Nebensache, selbst dann, wenn der Verfasser

befähigt ist, eine solche Beobachtung zu machen.

Von verschiedenen Seiten ist nun seit längerer

Zeit die Behauptung aufgestellt , dass manche Vogel-

arten sich allmählig weiter ausbreiten, und sogar nistend

in Localitäten beobachtet werden, wo man dieselben

früher nicht gesehen. Das mag ja in manchen
Fällen richtig sein , aber das bisherige Nicht-
sehen beweist noch lange nicht, dass die Art dort
früher nicht vorgekommen ist. Wie gering

ist noch heute die Zahl der Beobachter, welche auch

zugleich Kenner sind.

Wie viele Vögel zeigen sich zeitweise — auch

als Brutvögel — und verschwinden, wenn die Localität

ihnen nicht mehr passt ; andere, die C. L. Brehm
mit der sehr passenden Bezeichnung: zigeunerartige

Vögel belegte, sind so wandelbar in ihren Aufenthalts-

orten, dass sie kommen und gehen, ohne dass es dem
aufmerksamen Beobachter möglich wäre, die Ursache

zu ergründen.
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Dahin gehört wesentlich auch die Wachholder-

drossel. Wie icli bereits sehr oft zu sagen veranlasst

wurde , ist dieselbe ausserordentlich unbeständig. Sie

erscheint unerwartet, bleibt längere oder kürzere Zeit

an dem einmal erwählten Brutplatze und verschwindet,

ohne dass eine Störung oder Veränderung in der Loca-

lität stattgefunden hätte. Seit etwa 55 Jahren habe

ich Gelegenheit gehabt , die Art in Vorpommern und

Schlesien, seit 45 Jahren auch hier zu verfolgen. Seit

dieser Zeit ist keine Veränderung in der allgemeinen

oder speeiellen Zahl der Art in der Ausbreitung ein-

getreten, so sehr auch die einzelnen ßrutplätze gewech-

selt haben. Gewöhnlich wird von denen, welche die

Einwanderung befürworten, angenommen, dass die Art

vom Norden her eingewandert sei. Dies ist ein ent-

schiedener Irrtlnini. Im südlichen Schweden ist sie

selten, in Ostprcusscn und dem Königreiche Polen seit

langer Zeit sehr verbreitet , in Hinterpommern und
Schlesien, so lange die Nachrichten reiciien , an vielen

Orten Brutvogel. Man ist daher durchaus nicht berech-

tigt, eine nördliche Einwanderung anzunehmen. *) Eben
so irrig ist es, zu glauben, dass die Wachholderdrossel
hier vorzugsweise in Birken niste , was wohl nur aus

dem Grunde angenommen wurde, weil die Art im hohen
Norden — wo sie oft keine anderen Bäume findet —
die Birke wählt. Es soll ja auch hier vorgekommen
sein. Selbst gesehen habe ich dies niclit, obgleich ich

weit mehr als lausend**") Nester gesehen. Dieselben

standen vorzugsweise auf Kiefern und Eichen, demnächst
auf Erlen.

Von verschiedenen Seiten ist als Grund lür die

Annahme einer Einwanderung der Wachholderdrossel

das laute Verhalten derselben erwähnt, indem dadurch

das Auffinden des Brutplatzes sehr leicht würde.

Dies ist jedoch keineswegs der Fall , wie ich so

oft erwiesen zu haben glaube, dass ich eine specielle

Erneuerung der angetührten Thatsachen nicht für nöthig

erachte. Ich bemerke jedoch, dass entgegenstehende

Berichte von Eiersammlern keinen Werth haben, denn

wenn der Vogel bereits Nestplünderungen erlebt, ver-

hält er sich anders.

Dass das Benehmen eines Vogels zur Brutzeit

ein anderes ist, als im Herbste, das kann auch der Laie

leicht ersehen , wenn er das Betragen unseres Holz-

hehers bei den Eiern und zur Herbstzeit beobachtet.

Im Herbste ist derselbe bekanntlich unter allen deutscheu

Vögeln der ärgste Schreier und geht doch so vor-

sichtig und still von den Eiern , dass wohl die grosse

Mehrzahl von den Pseudo-Beobachtern — vulgo Eier-

sammlern — ihn nicht bemerken wird.

Ich habe das Befragen der Art hervorgehoben,
weil es die Wahrscheinlichkeit früheren öfteren Ueber-
sehens erhöht. Es bedarf dies Uebersehen in früherer

Zeit jedoch nicht eines speeiellen Grundes , denn die

Kenntniss unserer Vogelwelt ist auch heute noch dürftig

genug, selbst oft da, wo man das Gegentheil zu
erwarten sich berechtigt glauben niüsste. Specielle

Mittheilungen aus Pommern gab es vor C. L. B r e h m

*) A 11 m c r k n ii g. Auch das bisherige Nichtbeobachten
iu dem niliflliilislou Tlieile von Voipommein (Neuvorpomuiern)
beweist dies. Die Angabe von Schilling und Horiischueh
ist nur auf meine mündliehe Mittheilung, die sich jedoch auf Alt-

pommern bezog, begründet. M.\ior A. v. H. vermag auch heute
noch keine bestimmte Angabe zu machen.

**_; A n m e r k u u g. Schreibe — tausend Nester — auf die

Gef.ihr hin, dass Herr A. v.H. «iederum Gelegenheit nimmt, meine
Zahlen zu bemängeln.

fast gar nicht, etwa einige Fussnoten in der Ueber-
setzung von Buffon durch Otto. Brehm erhielt

durch Schilling den älteren werthvolle Notizen,
besonders über die Wasser- und Strand-Vögel. Für
Mitteldeutschland lagen die vortrefflichen Beobachtun-
gen B e c h s t e i n's und N a u m an n's vor, aber Man-
ches blieb doch noch verborgen und ist auch heute

noch recht mangelhaft bekannt.

Neigung , das vorher üeberseheue überhaupt als

neu zu betrachten, hat sich wiederholt ergeben , z. B.

bei Jluscicapa parva , Emberiza hortulana etc. Wenn
man durchaus geneigt ist , bisher übersehene Vogel-
arten als Einwanderer zu betrachten , so dürfte sich

Locustella Öuviatilis als ganz besonders neu für diese

Classe von Forschern eignen.

Herrn Tan er e war es vorbehalten, diesen

schönen Vogel in der Nähe von Anclam mehrfach zu

hören und zwei singende Männchen am Brutplatze zu

erlegen*). Am I.September d. J. sah und hörte der-

selbe auf dem Zuge, in etwa 10 Schritte Entfernung,

mit geübtem Auge und Ohr, wiederum diese Art in

seinem Garten , nahe am Penefluss. Diese Wahrneh-
mung gibt diesem ausgezeichneten Beobachter Veran-

lassung, Nachstehendes zu sagen :

,Ich halte dies wiederum für einen Beweis, dass

manche Vogelarten längst in Gegenden lebten, wo sie

bisher nicht bemerkt wurden, dass jedoch das Erken-

nen der Art mangelte. Ich gestehe, dass ich vor zwei

Jahren das Schwirren dieses Vogels aus den Stim-

men verschiedener anderer Vögel nicht heraus gehört

hätte etc."

Ich will hier noch bemerken, dass es mir beschie-

den war, manche Art — auch die Wachholderdrossel
—im Pommernlande zuerst aufzufinden *^), ja, dass ich

das Glück hatte, an einem Tage — 9. Juli 1843 —
drei Vögel zu erlegen , welche bis dahin noch von
Niemand, ausser mir, hier beobachtet waren : Locustella

naevia , Carpodacus erythrinus und H3'drochelidon

leucoptera. Es wäre ja recht erfreulich , wenn viele

Arten sich in Deutschland ausbreiteten gegenüber dem
augenfälligen Verdrängen anderer Arten durch die

Cultur. Wenn eine Art ihre Wohnplätze erweitert, so

geschieht dies gewöhnlich von Süd zu Nord oder von
West zu Ost. Umgekehrt steht fast einzig das massen-

hafte Auftreten des Cormorans zu Ende der Zwanziger-

und zu Anfang der Dreissiger- Jahre da***).

Ich würde — um mich werthvoUeren Arbeiten

nicht zu entziehen — mich wohl kaum bewogen gefun-

den haben , in dieser Angelegenheit wiederum zu

sprechen, wenn nicht der Herr Major v. Horaeyer
jüngst in diesen Blättern recht ausführlich über die

Wachholderdrossel geschrieben hätte , und in einem

Sinne, den ich von diesem sonst recht guten Beobachter

nicht erwartet. Für viele Menschen, welche das Neue
lieben — und das ist die grosse Mehrzahl — würde
die Ansicht desselben vielleicht als massgebend gelten

und dadurch ein Irrthum in der Wissenschaft befestigt,

der, je älter, je schwerer zu beseitigen wäre.

*) An m e r k u n g. Bisher waren Beobachtungen über diese

Art in Pommern sehr unbestimmter Natur.

**) Die kurze Mittheilung von Hornschuch und Schilling
geschah, wie bemerkt, nach meiner mündlichen Mittheilung.

***) Einzelne Erscheinungen hochnordischer Arten als Brut-

vögel sind sehr selten. Loxia bifasciata erschien im Herbste 182G

zahlreich in Mitteldeutschland und nistete im Winter 1826;1827

mehlfach in Sachsen. Wahrscheinlich izt das Nisten von Liuaria

alnorum in Pommern auch vorübergehend.
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Nachdem nun dei' Artikel über die Wachholder-

drossel von Herrn Major v. H o m e y e r beendet,

möclite ieh mir erlauben , einige Bemerkungen daran

zu knüpfen.

Herr M. v. H. hat sich bemüht, neue Zusammen-
stellungen zu geben, in welchen Localitäten die Art bis-

her beobachtet wurde.

Es würde mir jedoch niclit schwer fallen , diese

Angaben wesentlich zu vermehren und aus viel älterer

Zeit, als die dort erwähnten Vorkommnisse. Ich halte

dies jedoch nicht für erforderlich und wende mich spe-

ciell zu Herrn A. v. H.
Derselbe sagt schon auf der ersten Seite seines

Artikels: „Es steht fest, dass Turdus pilaris

im vorigen Jahrhunderte ein durchaus nordi-
scher, r e s p e c t i V e nordöstlicher B r u t v o g e 1

war." Hiernach scheint Herr BI. v. H. der Ansicht

zu sein, dass T. pilaris im vorigen Jahrhundert nicht

als Brutvogel in Deutschland lebte.

Es liegt nun wohl die Frage nahe : Wozu die

grosse ]\[ühe , einen feststehenden Satz zu
erweisen V Und gelten dem Herrn M. v. H. die An-
sichten Andersdenkender und die vielfachen Beobach-
tungen derselben oar nichts ? Ist diese Schreibweise
das Product ruhiger Naturbeobachtung? — Herr M.
V. H. hat sich abgemüht, viele Daten über das Vor-
kommen der Art zu sammeln. Das ist ja auch recht

hübsch, aber was sollen alle diese Daten beweisen?
Der Vogel kommt hier oder da im östlichen Theile

Deutschlands vor, ist schon seit langen Jahren vorge-

kommen und von Diesem oder Jenem in irgend einem
Jalire zuerst bemerkt worden. Dass die Art nicht

längst zuvor dort gewesen sein könne, wird ganz unbe-

rücksichtigt gelassen. (Schiuss folgt.)

=5fC?£^

Mythisch - historische Ueberliefenmgeii über Seeadler und Pelikan.

Eine Studie

vüu Ernst Ritter von Dombrowski.

(Fortsetzuug.)

Die Sage vom Vogel Phönix'), wie er sich in
|
so wirt er geiunget. unde dar nach gescheut'.

die Flammen stürzt und verjüngt aus ihnen hervorgeht,

wie er seine Jungen mit eigenem Blute speist und
mit der Schlange in Streit geräth — dies ist allbe-

kannt; dass aber im Mittelalter und später noch bis

ins XVII. Jahrhundert in Folge jener erwähnten Ver-

wirrung die Begriffe Phönix, Seeadler, Pelican und
Wasserhuhn verschwammen und willkürlich einer Rü-

den anderen gesetzt wurden — dies scheint noch
Niemandem aufgetallen zu sein. Und dennoch ist es

so, so unglaublich es auch scheinen mag.
Ich habe jene Stelle aus Aristoteles, wo er von

der Elternliebe des Seeadlers spricht, absichtlich

wiedergegeben, da diese Sage ganz ähnlich dem My-
thus vom Phönix ist und in gewissem Sinne auch mit

den an den Pelikan und das Wasserhuhn geknüpften
Erzählungen übereinstimmt; diese Uebereinstimmung,
ursprünglich wohl durch Zufall herbeigeführt, ist die

Seele aller folgenden Verwechslungen.
Schreiten wir in chronologischerReihenfolge vorwärts,

so finden wir zuerst die Phönixsage auf einen Adler
aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch nicht den See-,

sondern den Flussadler angewendet.-) Es findet sich

nämlich in dem zu Beginn des XII. Jahrhundertes
verfassten Werke Phisiologus^) folgende Stelle :

„So der ar alt wirdet. so swaerent im die uende-
ren. dei ougen im tun chelent. so suochet er an den
stunden einen chochen brunnen unde ulivget uon dem
brunnen. ovf zuo dem sunnen. da brennet er sine

uedere. in den brunne uellet er niedere, der im da
zuo ist worden chunt. daztuot er danne dri stunt.

') Ueber den Phönix sind zu vergleichen : Herodot hi.st.

lib. II. — Plin. hisf. nat. 1. X. c. 2. — Solinus Polyhist. — Plut. I. d.

sanit. — Albertus M. de an. I. 23. — Aldrov. Ovn. I. XII. c. 28.

Joust. Apped. c. III. 1. D. V.
-) Ich glaube ar mit Pandiou haliaetus L. interpretiren zu

sollen, da über ihn der Glaube herrschte, er zwinge seiue Jungen
in die Sonne zu sehen, und töte jene, die dies nicht vermöchten,
s. Aristot. 1. c. li. 34; hier lag daher eine Verwechslung mit
dem Phönix näher als beim Seeadler. D. V.

^) DieeinzigeerhalteaeHaiidschriftistim Besitse des kärnthne-
rischen Geschichtsvereines; Karajan publicirte sie unter den Namen,
„Ahd. Sprachdenkmale d. XII. jlidls. Wien 1846. 8»". D. V.

Fol. 97. a.

Dies ist die reine Phönixsage; auf foL 97 b. der-

selben Handschrift heisst es weiter:

„So die iungen gewechsent. der alte unde ir

muotir si erbizzent. da widir si stritent. unz si die

iungen erbizzent. An dem dritten tage, so brichet

div muotir ir siten mit grozzir chlage. daz bluot lat

sie lovffen ubir dei iungen. so werdent si gesunt."

Endlich müssen wir aus dem genannten Werke
noch eine auf fol. 98. b. enthaltene Stelle über die

Fulica heranziehen, wo es heisst:

„Ein uogil heizzet fulica und ist furnunftig sa.

unde ist verre wizzigir. danne uogil andir. Div fuüca

izzet niht uleisches."

Ich war eifrigst bemüht, in der alt- und mittel-

hochdeutschen Literatur weitere Belege für dieses

merkwürdige Ineinanderfliessen anfangs verschiedener

Vogelsagen zu finden und theile nachstehend meine

diesfälligen Forschungsergebnisse mit, wobei ich die

vorstehenden Citate der Kürze halber mit I, II und III

bezeichne.

Zu I fand ich keinen weiteren Beleg; das Sich-

selbstverbrennien ist stets nur vom Phönix erzählt

;

dagegen stehen mit 11 viele Pavtieen im engen

Zusammenhange, ebenso findet sich , III wiederholt

der Grundidee nach, welche von Plinius stammt, wei-

ter ausgeführt.

Zu II führe ich an :

Phisiologus. Cod. ms. Vindob. no. 2721,

XII. Jhdt. fol. 152 r.

, Phisiologus zellit daz der sisegoum sine iungen

uil harte minne. So diu iungen wahsen beginnent so

bizze unt si den alten sisegovm unt ir muotir. dar

widere bizzent si vnze sie die iungen irbizzent. An
dem dritten tage, so brichet diu niuter ir situm. unt

lazzet daz blüt lovffen über diu iungen. so werdent

si lebentik unt gesunt."

Vridank, Hr sg. v. Gr im m, p. 145 v. 3—10 :

„Ein vogel heizet pellicänus,

der zuchet sine iungen sus:
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sin herzebluot er in git

ezzen unz er tot gelit.

der selbe vogel gelicliet ist

üf den gnaedigen Krist,

der oucli den bittern tut ieit

durch siniu kint die kristenheit."

Wo 1 fr am V. E seil en bac hs P ar ziv al, lirsg.

V. Lachniann, c. 482, v. 11—22:

,Dü was dem sper nilit alsus.

ein Vogel beizt pellicanus:

svvenne der friilit gewinnet,

alze sOre er die minnet :

in twinget siner trivve gelust,

daz er bizet durch sin selbe brüst,

und laetz bluot den iungcn in den inunt:

er stirbet an der selben stunt.

de gewannen wir des vogels bluot,

ob uns sin triwe waerc guot

und strichens an die wunden
so wir beste künden."

C onr ad V. Würz bürg, Goldene Schmiede
V. 470 ff.:

„Man sol dich') viir daz himilnest

bezeieheniiclien ninier hän,

da der vogel pelican

fiz und in vil schone vlouc,

der bluot iiz sinem herzen souC"

Derselbe in einem Minnelied, a b g e d r.

in jManesscs Sammlung II. 201 b:

„Du tet alsam der pelliean,

der sicli wil geriwen län

swas siner fiiute wirt gelun:

der raacliet lebende siniu kint,

diu mit sinem bluote sint

erkiket schiere an underbint.*"

Anonymes ^Beispiel" a. d. XI V. Jlidt.,

ab gedr. in Lassberg's Altdeutschem Lieder-
saal, III., 433 no. ccxliii, v. 1—9.:

,Dü natur ain vogel hat,

der ob sincn kinden stat

und erliktz mit sinem bluot,

das er selb sterben tuot

von dem pluot daz von jin vluezet,

daz sin kint durch leben nucset,

dem ist jeder man gelicli,

der sin kint wil machen rieh

mit dem werworchten bösen guot ,...."
Diese Stellen zeigen einerseits von der stufen-

weisen Steigerung der Sage bis zu dem Punkte, wo
der Vogel zum Opfer seiner Elternliebe wird, anderer-
seits bieten sie ein Zeugniss für die weite Verbreitung
dieses Glaubens, der dieselbe wohl in erster Linie
der Vorliebe zu einer mystischen oder geistlichen

Deutung des Thierlebens verdankt, wie sie mehr oder
weniger bei allen Autoren des Mittelalters zu finden

ist. Bedenken gegen meine früher ausgesprochenen
Ansichten könnte der Umstand erregen, dass in all'

diesen Citaten stets der „Pelikan" genannt ist; um
diesfiillige Zweifel zu zerstreuen will ich aus dem mir
zur Verfügung stehenden Materiale'') noch zwei Par-

*) D. li. Marj.i. D. V.
5) Die hier mitgetlieilten Stellen bilden nur eine Blüthen-

lese desselben; n.imentlich verweise ich noch auf ein Lied des
Marners in der Maness. Sammlung II. 17G b. und Grimm. Altd.
Wälder, II. 204. D. V.

tieen herausgreifen, die geeignet sein dürften, die

schwankende, willkürlich gesetzte Bedeutung des

"W^ortes Pelikan zu kennzeichnen. Die erste dieser

Stellen findet sich in dem berühmten „Buche der
Natur'^, verfasst im Jahre 1370, und ist hier im Texte
der Ed. 1. Augspurg 1475 fol. wiedergegeben:

„Pellicanus heyszt nach der eygenschafft der
latin ein growhatel, wann Aiigustinus un ysidorus
sprechent liab grofar federn. Der vogel hat die art

daz er gerne wonet in egipten land bey den wasser
daz nilus iieysst. Der vogei scherczt mit sein kynd-
lin von grosser lieb die er zu in hat un in den spil

rament im die kyndlyn die äugen der von wirt er

erczürnet un tött sy. darnacii czeücht er sein fedei-

ab un trauret ser umb sy und schlecht seyn prust mit

seinem schnabel biss daz blut darauC ffeUsst un be-

sprengt die kynd da mit un macht sy wider lebentig.

Aber ander meyster sprechent, daz der vogel sein

plut vergiess umb seine kyndlin wann sy verseret

werden von einer schlangen die jn Ülg setzet. Es
seynd czweyerley pelliean, daz ein ist ein wasser vogel

un lebt der visch, daz ander ist ein land vogel un
lebt der schlangen''). Der pellicanus lebt von der milch

des cocodrillen un wirt der von speisst, was aber ein

cocodrill sey daz wirt man sagen von den mörwun-
dern. wann das tier ist so reich an milch daz es die

auss wirfft in die psicz oder in die hylin un darumb
füUget im der pelliean all ezeit nach."

-Etlich mej-ster sprechent daz er darumb pelli-

canus heisst ze latin : wann so sein haut ab seinen tleysch

geczogen wirt, so ist sye gestymt recht sam sy sing')

der vogel ist mag wann als die meysten sprechent,

was er essens in seyn gedärm nyrapt das get alles

ungekochet von im un darumb hat er wenig seysste.

Bey dem pelliean verstee ich unsern iierren ihm
Christum, der kam in unser eilend ze scherzen mit

uns ausz dem obern tron der hymel mit grossen czey-

chcn die er tet in moyzes persson in egypten land in

dem roten mür unnd in der wüste, da raumeten im in

den werken der gotheyt unser altväter die äugen daz
ist der über natürlichen werken, die got allein vermag,
da verschmachten sy in seynen grossen werken un
beteten ein kalb an gemachet von Silber un sündeten

auch mit andern grossen dingen vor un nach unz an
die czeit daz got mensch ward. In der selben czeyt

waren die kynd des edlen pellicans, das ist gotes, ze

tod geschlahen von im, also daz sy ymmer mussten lei-

den in dem fegfeur wie gros reiv sy beten umb ir

sünd unz daz der pelliean cristus gotes eingeborenen

sun mensch ward auss der reinen keuschen taw der

czarten rosen marie und sein leiclinam ofnet mit dem
fluss seines rosenfarben plutes in der marter die wäret

mit einer un der andern uncz an der dritten tag daz

er von dem tod erstund, also macht er seyn kynd
wyder lebentig. der pelliean ist czweyerley. der ein ist

ein wasser vogel un lebt in dem wasser der weyssheit,

daz ist die genad, die da ffeüsst von dem brunnen der

gotheyt un lebet der visch, die in dem wasser fliessend,

das seind die heiligen 1er der götlichen geschrifft. die

selben wasser vogel seind die heiligen lerer die er-

8) Dieselbe Theilung der Art findet sich in der schon erwähnten
Stelle des Cod. ms. Vindob. uo. 2400, wo es heisst: Onocrotalus.

hortuniil. greci vocant rostro longo, quorum duo genera sunt, unum
aquatile aliud solitudinis. D. V.

') Pellicanus von pellis=Haut, Fell und canere = singen;

etymologisch lässt sich gegen diese Deduction niclits einwenden,

doch ist mir über die ihr zu Grunde liegende Fabel nichts Näheres
bekannt geworden. D. V.
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leucbt werdend von dem heiligen geyst in der göt-

lichen geschrift. die gotes stat verwesent auff ertreich

und seind sein recht siezer über ze pünden un ze

lassen, als die pfaffen die loblich priester seind. der

ander pellican ist ein land vogel, der lebt der schlan-

gen, daz ist die weltUche ritterschafFt, die lebt auf

dem land des weltlichen wesens un lebt der schlan-

gen, daz ist des schäczens und des czünses dieser

weltlichen czierd. Bey den czweyen pellicanen ver-

steen wir die czwey schwert der heyligen christenheyt

das geystlich und das weltlich yedocb ist daz geystlicli

fern über das weltlicii als des menschen sei ist über

den leichnam un als die sunn ist über den mon."

(Schiusa folgt.)

-^»<3«:>«:-=

Sitzuiigs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornitlioiogen - Congresses.

(Fortsetzung.)

V. S c h r e u c k : Dr. P a 1 a c k yVorsitzender

hi;t das Wort.
Antrag Palacky.

„Die Tödtung von Vögeln und das Ausnehmen
ihrer Eiei- ist verboten. Die Gesetzgebungen der ein-

zelnen Staaten bestimmen die Ausnahmen hievon, ins-

besondere :

a) was die Raubvögel und die der Fischerei schäd-

lichen Vögel betrifft,

h) was die jagdbaren Vögel betrifft,

c) was die übermässig vorhandenen, wenn nicht sonst

nützlichen Vögel betrifft,

d) was die Schonung während der Brutzeit überhaupt

betrifft."

Meine Herren, was sollen die Vogelschutzgesetze

welche die grosse Zahl der ständigen Vögel nicht betrifft,

wenn sie eingeführt sind, an bestehenden Gesetzen derogi-

ren. In Ländern, die gar kein Gesetz darüber haben, z. ß.

im Orient, dürfte, nach diesem Gesetze beispielsweise

Neophron percnopterus getödtet werden, weil er ein

Standvogel ist. ]\leine Herren, ehe ich dafür stimmen

werde, möchte ich lieber bitten, dass wir nichts be-

schliessen, als etwas in so undeutlicher Fassung.

Ich glaube, die Standvögel sind ebenso wichtig,

wenn nicht wichtiger als die Zugvögel und jedes Gesetz

sollte sich auf beide beziehen. Darum habe ich diese

Form des Antrages gewählt. In einer Commission zur

Bestimmung der Schonzeit hatte ich mir alle Mühe
gegeben, da ich auch etwas Meteorologe bin, irgendwie

eine Grenze zu finden, wo man bei unserem Klima
die Schonzeit hineinbringen könnte. Ich muss gestehen,

es ist mir nicht gelungen. Diese Bestimmungen zu

tixiren, möchte ich deshalb, meine Herren, den einzelnen

Gesetzgebungen überlassen. Wenn wir bezüglich der

jagdbaren Vögel etwas schaffen wollen, was in den

verschiedenen Gesetzgebungen durchkommen soll, so

dürfen wir diese nicht unnütz erschweren. Wenn wir

unsere Bestimmungen in directer CoUision mit den

Jagdgesetzen der einzelnen Länder stellen, so haben

wir im vorhinein nicht viel Aussicht. Deshalb sind diese

Ausnahmsbestimmungen den einzelnen Jagdgesetzen zu

überlassen. Der Grundsatz also, von dem ich ausge-

gangen bin ist : lieber weniger, aber sicher, als unsicher

und in unklarer Fassung. Es hat der schweizerische

Verein sehr gut darauf hingewiesen, dass die Conven-
tion zwischen Oesterreich und der Schweiz sehr gutist,

aber nicht ausgeführt wird, und diese ist präciser als

das, was jetzt vorgeschlagen wurde. (LebhafterBeifall.)

Herr Zell er: Nachdem ein eigenes Comite zur

Berathung gewählt wurde, zur Berathung eines Ent-

wurfes . glaubte man jedenfalls, nachdem so illustre

Persönlichkeiten diesem Comite angehören, dass wir

einen klaren Entwurf erhalten würden. Ich würde zuerst

wünschen, dass nicht nur in deutscher, sondern auch

in französischer Sprache der Entwurf vorgelep;t werde.

Doch die Art und Weise der Zusammenstellung vom
Jagd- und Vogelschutzgesetz war mir nicht ganz klar

und ich kann sagen, dass wir etwas vorgebracht haben,

welches in den jetzt bestehenden Staatsgesetzen eine

Verwirrung hervorbringt, nachdem doch in den meisten

civilisirten europäischen Staaten Gesetze bestehen,

welche, wenn sie nur gehandhabt werden, verhältniss-

mässig ganz gut sind. Ich würde doch bitten, dass die-

jenigen Herren, welche dem Comite angehören, Einen

aus der Mitte wählen, um in erster Linie zu motiviren,

warum beide Gesetze zusammengestellt werden. Im
Uebrigen schliese ich mich der Ansicht des Herrn

Dr. Palacky an, welcher sagt, dass wir lieber etwas

weniger Exactes berathen als Vieles und Allgemeines

besprechen, weil wir de facto dadurch Etwas gewinnen,

wonach der Ornithologen-Congress strebt. (Lebhafter

Beifall.)

Baron v. Homeyer: Icii wollte nur eine

kurze Mittheilung machen, die mir soeben gemacht

worden ist, dass nämlich in Japan ein Gesetz besteht,

welches besagt, dass in der Zeit vom 15. März bis

15. August kein Vogel geschossen werden darf. Wir

sehen daraus, dass auch aussereuropäische Staaten die

Vogelschutzfrage in Behandlung gezogen haben.

Vorsitzender v. Schrenck: Da der Vertreter

von Japan, Herr Kiyo-o Hongma, hier anwesend ist

so möchte ich fragen, ob er uns darüber näher Auf-

schluss geben möchte.

Herr Kiyo-o Hongma: Ich kann leider im

Augenblicke keinen näheren Aufschluss geben, doch

werde ich mir erlauben, dieses später zu tliun.

Herr Kenne nie; Ich war sehr erstaunt, als

ich den Entwurf gelesen habe. Es existiren internatio-

nale Vereinbarungen, welche mehr enthalten als dieser

Entwurf. Ich erlaube mir noch auf Einiges aufmerksam

zu machen. In erster Linie möchte ich aussetzen, dass

der Fang während einer Zeitperiode gestattet ist,

während der anderen jedoch nicht. In den Conventio-

nen vom Jahre 1871 und vom Jahre 1875 werden

ausdrücklich die Fangarten bestimmt und es wird auf

die Gesetze der Humanität Rücksicht genommen. Ich

werde mir erlauben, folgendes Amendement zu stellen,

welches der aufkommenden Ansicht entgegen zu treten

hätte, dass in jener Zeit, wo der Fang gestattet ist,

derselbe mit allen Mitteln und auf jede Weise gestattet

wäre. Das Amendement lautet ungefähr:

„Der Fang mit Schlingen und mit Anwendung

von betäubenden Substanzen oder mit geblendeten
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Lockvögeln ist untersagt.* Aehnliclies ist auch in jener

Convention entliaiten.

Ich will mir erlauben, als weiteres Amendement
zu Punkt I vorzuschlafen: „die Saniniiiuif^ von A'estern

ist wesentlich auf wissenschai'tliciie Zwecke zu be-

schränken." Es würde dadurch der 8ammehvuth ein

Hemmschuh entgegengesetzt wei'den. Ferner möchte
ich mir erlauben, ausgehend von den Protokollen der
Jahre 1875 und 1871, durch andere Amendements
berechtigten AVünschen Rechnung zu tragen. ,Die An-
lage und Erhaltung sogenannter Vogelgehölze und
Vogelbiiunie erscheint wünschenswerth." Erlauben Sie

mir auf die Bemerkung des Herrn von Homeyer
zu verweisen, dass die Nistgelegenheiten und Hrut-
plätze heutzutage ganz verschwinden. Es wjire sehr an-

gezeigt, in einer solchen internationalen Vereinbarung
auch darauf Rücksicht zu nehmen, und zwar aus dem
Grunde, weil ich weiss, dass in einem deutschen Staat,

ich weiss nicht in welchem — vielleicht wird der
Herr Dr. Russ sich dessen erinnern — gesetzliche

Vorsorge diesbezüglich getroffen wurde, und weil in>

vorigen Jahre auf dem internationalen Thierschutz-
Congresse diese Angelegenheit behandelt wurde. Dann
erlaube ich mir, noch folgendes Amendement zu
stellen: ,Die grausame Behandlung exotischer Vögel
bei dem gegenwärtigen Jlasseniniporte nach Europa
ist aus humanitären Gründen hintanzuhalten.

"

Was den ersten Punkt des gestellten Antrages
anlangt, erlaube ich mir, mich der i\Icinung des Herrn
Dr. Russ anzuschliessen, indem ich durchaus nicht
mit der im Entwürfe fixirten Schonzeit einverstanden
bin. Die normale Festsetzung einer solchen Zeit ist

nicht möglich, weil die Bedürfnisse der einzelnen Län-
der und die localen Verhältnisse verschieden sind.

Daher soll diese Festsetzung der localen Gesetzgebung
überlassen bleiben.

Dr. Pollen: Ich bedauere sehr, dass wir zu
viel in's Detail eingehen. Die Details sind seit 20 Jahren
und länger auch schon durch die verschiedenen Staaten in

den Gesetzen festgestellt worden. Das sind Fragen, die wir
mit vollem Rechte den Regierungen und den einzelnen
Behörden überlassen können. Was wollen wir denn?
Wir wollen eine internationale Gesetzgebung ; die natio-

nale Gesetzgebung ist den verschiedenen Staaten über-
lassen. Und wenn wir noch 20 Jahre reden würden,
so wollte immer jeder Älensch seine eigene Stimme
hören, gerade so wie es die Vögel thun. (Bravo!
Bravo ! Allgemeine Heiterkeit.) Und ich glaube, dass
alle IMitglieder des Congresses ihre Stimme erschallen
lassen, um sie selbst zu hören. Man kann in kurzer
Zeit so viel sprechen und so viel sagen, und wir sollten
nicht mehr sagen. Und wenn wir etwas praktisch und
factisch zusammenfassen wollen, so sollte diese Zu-
sammenfassung sich eben auf allgemeine Punkte be-
ziehen. Beschränken wir ims also jetzt in unseren An-
trägen. Die ornithologischen Fragen wurden vom wissen-
schaftlichen und Jagdstndpunkte aus genügend bespro-
chen. Die Ornithologie, meine Herren ist, wie alle Zweige
der Naturwissenschaften, eine exacte Wissenschaft, und
es Wäre traurig, wenn wir Ornithologen uns nicht
einigen könnten. Ich hoffe also, dass wir uns enthalten
werden, locale Fragen mit hereinzuziehen. (Beifall.)

Dr. Russ : Wenn ich mir erlaube, auf einige
Bemerkungen der geehrten Herren Vorredner einzu-
gehen, so muss ich zunächst gegen die Aufzählung der
Fangvorrichtungen mich aussprechen. Die Aufzählung
derselben in einem Gesetze mit internationaler Be-

deutung ist unmöglich, und im Wesentlichen ist ja an
dieser Unmöglichkeit der Aufzählung die Convention
zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien gescheitert.

Die übrigen Länder konnten sich eben der Aufzählung
dieser Fangvorrichtungen nicht anschliessen. Die einen

waren aufgezählt, die anderen nicht. Wenn wir also

kurz und präcis sagen, „der Fang ist verboten",
so brauchen wir weiter nichts.

Einige Herren Vori-edner waren so enttäuscht

über die Resultate der Commissions-Berathungen. Sie

hatten gemeint besonders der Herr Z e Ue r, nach der
Commissions -Berathung würde ein kurzer, knapper,
vollständiger Antrag vorgelegt werden. Ja, meine
Herren, das war eben nicht möglich. Sie dürfen nicht

denken, dass die beiden hier aufgestellten Punkte Alles

sind, was die Commission erreichen wollte, sondern es

ist eben das, was sie erreichen konnte. Es ist in der

Commission unendlich viel gesprochen werden, aber

aus dem ganzen kreissenden Berge ist nur die Maus
hervorgekommen, und auf dem Wenigen, was wir er-

reicht, sollten wir nun weiter aufbauen, aber es geht

auch nicht ....
Vorsitzender v. S c hr e n c k : Ich bitte den Herrn

Redner, bei der Sache zu bleiben.

Dr. Russ (fortfahrend): Ich erlaube mir daher,

folgenden Antrag zu stellen: In Anbetracht des Um-
Standes, dass wir das ganze Thema in der uns so kurz zu-

gemessenen Zeit nicht bewältigen können, beantrage

ich, eine perniannonte Commission einzusetzen, die zum
nächsten internationalen Ornithologen-Congress oder zu

einer anderen Zeit einen bestimmt, präcis und klar

ausgearbeiteten Entwurf uns vorlegen soll. Ich glaube,

dies ist das Einzige, was wir auf diesem Congresse be-

schliessen können.
Bachner: Ich möchte nur darauf aufmerksam

machen, dass nach russischem Jagdgesetz es überhaupt
das ganze Jahr verboten ist, Singvögel und Insecten-

fresser zu schiessen; ausserdem vom 15. Februar bis

1. August noch die Auerhähne, Birkhähne, Rebhühner
u. s. w. Ich möchte nur dieses in Erinnerung bringen.

Professor Dr. Borggreve: Ich muss mich zu-

nächst gegen eine Einwendung wenden, die von drei

Seiten gemacht worden ist, dass nämlich einzelne Län-
der bereits weitgehende Schongesetze haben. Die Fassung,

die von Allen der Hauptsache nach acceptirt worden ist,

geht aber nur dahin, in der ersten Hälfte des
Kalenderjahres eine Schonung zu erreichen.

Weite rgehende Schonungen in den einzelnen Ländern
werden ja aber in keiner Weise dadurch alterirt. Es
wurde z. B. aufmerksam gemacht, dass in Russland
eine weitergehende Schonung bestehe. Einer solchen

steht ja gar nichts im Wege ! Wir wollen hier nur ein

Mimimum erreichen, und sehen es mit Freude, wenn
einzelne Länder weiter gehen. In Bezug auf Italien

wurde der Einwand erhoben, dass auch diese minimale
Schonzeit nicht durchführbar wäre. In ganz gleichem
Sinne könnte ich anführen, dass Norddeutschland auch
nur sehr ungern auf Schnepfen-, Becassinen- und Enten-
jagd im Frühjahr verzichten würde und sich nur bei

vollständig gesicherter Reciprocität dazu verstehen kann.
Ja, meine Herren, im Frühjahre muss sich, wenn etwas
erreicht werden soll, jede Nation einige Opfer
auferlegen. Es kommt also darauf an, dass in dieser

Bezielumg die Schonung allen Ländern gleich-
massig zugemuthet wird, und dass dann alle
Länder auch einen gleichen Vortheii davon
haben. Es handelt sich für uns nur darum , das
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Mini ni u m zu bestimmen, welches vielleicht von allen

Ländern angenommen werden kann. Dann, meine '

Herren, möchte ich zur Älotivirung meiner Erklärung

noch besonders betonen, dass es absolut nothwendig

ist, dass wir zunächst eine Regierung — und ich halte

in dieser Beziehung die österreichische für die ge-
|

eigneteste — bitten, sich der Sache anzunehmen und sich
i

an die übrigen Regierungen zu wenden, da sonst, wenn
wir nicht eine engagiren, sich vielleicht keine veran-

lasst sieht, in der Sache vorzugehen. Wir müssen uns

an diejenigen Regierungen wenden, die zunächst dazu

geeignet sind, die Frage in Fluss zu bringen. Ob dies

nachher zu einem Erfolg führt, hängt von anderen

Umständen ab, denn wir haben in Europa meist be-

schränkte Monarchien ; diese können zwar Vorlagen

einbringen, ob aber das Parlament darauf eingehen

will, ist eine Frage, für welche keine Regierung die

Garantie geben kann. Ich möchte ferner auch bitten, die

sogenannte Thierschutzfrage im eminenten Sinne des

Wortes nicht mit hineinzuziehen. Ich kann keinen Grund
einsehen, weshalb der Fuchs z. B. bei den gewöhnlich-

sten Fangarten desselben mehr der Grausamkeit aus-

gesetzt werden darf als andere Tniere.

(Fortsetzung folgt.)

K3GH

Niicifraga caryocatactes, L.

beobachtete ich heute in einem Exemplare unfern des

sogenannten Stadlauerwassers im Prater, glaube auch
kurz darauf noch ein zweites bemerkt zu haben. Der
beobachtete Tannenhäher schien keineswegs von einer

Reise ermüdet, war im Gegentheile aussergewöhnlich

scheu. — Heute sind auch im Prater (Winterhafen)

die ersten Glaucion clangula L., zwei ,/, eingetroffen.

Am 3. November d. J. zogen zwischen 4 bis 5
Uhr Morgens bei schwachem Nordwind etwa eine

Stunde hindurch grosse Schaaren von Alauda arvensis,

L., in bedeutender Höhe direct von Nord gegen Süd;
in derselben Richtung um 11 Uhr Vormittags 13 und

1 Vanellus cristatus, L. Ebenso kamen den ganzen

Tag über in allen Theilen der Donau auen von Wien
bis Orth unzählbare Mengen von Turdus pilaris, L.

und Pyrrhula europaea, Vieill, an, nicht ermüdet

;

ersterer war bereits seit 25. October, aber nur einzeln

zu beobachten. Ferner trafen an diesem Tage sieben

Sclioenicola schoeniclus, L. vollends ermattet ein, ein

Larus fuscus, L. beobachtet. — Ueberhaupt war hier

der 3. November weitaus der stärkste Zugtag der

Herbstsaison.

Wien, am 8. November 188.5.

Robert R. v. Uombrowski.

*i^3«:!H

Arten der Oriiis Austriaco-Huiigarica, Avelclie in den westlichen Pyrenäen vorlionimen.

(Nach Howard Saunders. — Ibis, October 1884, p. 365—392.)

(Fortsetzung.)

1(1. moutamis L. Gemein und raehrörtlich; im ' Id. .sclioeilicllis L. Kleine Schaaren am 7. Februar

Winter und ersten Frühjahr viele in den kleinen Gär- um St. Jean de Luz, die Männchen im vollen Braut-

ten und auf Bäumen bei St. Jean de Luz ; sucht sein kleide

Futter auf den Strassen wie Passer dornest.
Fi'iugilla nivalis L. Selten in den Thälern ; Ende

kem Schneefall.

Friiigilla coelebs L. Gemeiner Standvogel.

Id. moiitifriiigilla L. Im Winter und auf Zug
nordwärts im Februar; einige wenige im Sommer, viel-

leicht in den höheren Wäldern brütend.

Id. camiabiua L. Theilweise Standvogel, im Winter
ziemlich gemein.

Id. rufescens Vieill. Im März frisch eingefangen.

Id. montiiim L. Im März frisch eingefangen.

Pj'lTliula vulgaris L. Im Februar und März nicht

selten in Navarra und in den Basken-Provinzen.
Loxia cnrvirostra L. April, in den hohen Wäl-

dern von Irati, wahrscheinlich brütend.

Emberiza iiiiliaria L. März , in den unteren
Pyrenäen.

Id, citrinella L. Basken-Provinzen im Winter

;

im März zahlreich um Val d'Aspe und im November
in den Ost-Pyrenäen.

Id. cil'llis L. Gemein um St. Jean de Luz vom
December bis April , am 10. März in Menge in einem
kleinen Garten und in den Strassen in Gesellschaft
der Sperlinge.

Id. liortnlaiia L. Auf Zug um Argeies, 23. März,
von plötzlichem Schneefall überrascht.

Id, cia L. Standvogel in den unteren Pyrenäen,
scheint die zahlreichste Art seiner Gattung;.

Alauda arvensis L. Den ganzen Winter hindurch

in den Basken-Provinzen, im März zahllose Züge nach

Februar unter dem Somport (5000 Fuss) kurz vor star-
j
Norden

Id. ai'borea L. Zu derselben Zeit viel seltener.

Id. cristata L. Einige an den Strassen und Fuss-

pfaden um St. Jean de Luz am 6. Februar; gemein in

den Ost-Pyrenäen im November.
Jlelaiiocorypha calaudra L. Ende März in kleiner

Zahl bei St. Jean de Luz; in Navarra früher und

häufiger.

Stiirniis vulgaris L. Gemein.

Fregilus gracnlus L. Bei la Rhune gegen Sare

und in einigen Theilen von Navarra häufig, auch in

vielen Theilen der höheren Pyrenäen; Colonien ober

Pierrefitte und nahe an St. Sauveur.

Pyri'hocorax alpinus Vieill. In Val d'Aspe und

weiter ostwärts sehr gemein ; lebt meist in grösserer

Höhe als Fregilus g r a c u I u s ; mit diesem zu-

gleich in den Schluchten von Corsavi und unter dem
Canigon in den Ost-Pyrenäen.

(Jan-ulu.s glaiidarius L. Sehr gemeiner Standvogel

in Waldgegenden.
Corvus pica L. Auf der französischen Seite in

Menge, Nist-Colonien am Adour; auf der spanischen

Seite selten.

Id. COl'OUe L. Häufig in den unteren Pyrenäen

und im Val d'Aspe.

Id. COl'uix L. Im Winter um St. Jean de Luz

ziemlich gemein ; eines beinahe schwarz mit grauem



252

Halsband, ein anderes, auf demselben Baume, ein sehr

hellfarbif;es.

1(1. Irii^ilesHS L. In Menge im Winter auf der

franzüsisL-lien Seite; im Friilijalir 1882, niclit in Na-
varra, wn der Hoden sehr ausgetrocknet war.

Id. corax L. Ueberall.

Picus major L. Zweimal in den Basken-Provinzen.

Id. viiidis L. Gemein, am meisten um Pau.

Jviix torquiila L. Am 2ij. März sehr lärmend in

den Kastanien- Wältlern ausser Argi'les.

Alcedo ispida L. An Flüssen und Bergstrümen
nicht selten.

l ]Ui]»a (']»oi»s L. Der erste an der Strasse bei

der Bidassoa am 23 März.

Ciu'uliis caiioi'us L. Bei St. Jean de Luz zuerst

gehört am In. April.

Asio accipitrinus Pall. Bei Bagneres de Bigorre,

27. Jlaiz ISSi'

Siiriiia aliico L. Gehört bei Roncesvalles in

Navarra.

Sco]).< (>ill Scop. November 1S7G, am Fusse der

Ost - Pyrenäen , wo viele Oelbäume ; scheint Stand-

vogel.

Bubo iua\iuiu.s L. Ueberall. Nistet sehr früh

;

vollberiederte Junge im März; sein Fleisch soll wohl-

schmeckend sein.

AtlitMlc iioctiia Reiz. Ziemlich gemeiner Stand-
vogel

; bei St. .Jean de Luz gehört im März.

Athen»' passeriiia L. Cst-Pyrenäen.

Stri.v llammi-a L. Ueberall.

Gy|»s fulvii.s Gm. Gemein und in Colonien in den
West Pyrenäen auf der spanischen Seite , seltener auf
der französischen Seite; geht stark, in Schaaren bis

70 Stück , auf frisch geworfene Lämmer ; soll gegen
Ende Februar Eier legen.

ViiKur nioiiachus L. Selten in den West-Pyre-
näen, häutig auf der spanischen Seite, von wo er in die

Central- und Ost-Pyrenäen kömmt ; soll Ende Januar
in Felsen hoi-sten , in Spanien auf iiohen Bäumen und
nicht vor März oder April Eier legen.

Noophron percuopteiiis L. Am 8. März bei Les
Trois Couronnes. gepaart; überall in den Pyrenäen,
vom Frühjahre bis in den Herbst.

Gy]»aetus liarbatiis L. Oefter gesehen in den Ber-

gen zwischen La Rhune und Navarra ; horstet in allen

ihm passenden Felsen; am 24. Februar am Pass von

Lecumberry ein Paar im Fluge spielend; brütet in

Süd-Si)anien Ende Januar; in den Ost-Pyrenäen neuer-
lich sehr selten.

ClrciLS aei'iif;iuosus L. In allen offenen Thälern
der unteren Pyrenäen.

Id. cyaueus L. Von 8. März an häufig an Flüssen
und Berglehnen bis 3000 Fuss Höhe.

Biiteo vulgaris L. Scheint Standvogel , überall,

bis 4000 Fuss Meereshöhe.

Ai'chibiiteo lagopus ßrüiiu. Einmal bei St. Jean
de Luz, von der spanischen Seite kommend; schien

ermüdet.

Aqilila pennata Gm. Februar und April in Wäl-
dern auf der spanischen Seite hei Roncesvalles; hor-

stet in den Wäldern auf beiden Seiten der Pyrenäen.
Id. clauga Pall. Ziemlich gemein auf allen be-

waldeten Bergen.

Id. chiysai'tlls L. Auf der spanischen Seite, wo
es viel Wild gibt, nicht selten, auf der französischen

seiir selten.

Haliaetus albicilla L. Mit unreifem Gefieder mehr-
mal über der Bu'-ht von St. Jean de Luz; einer ober
der Citadelle auf Monte Orgullo kreisend und nach
Abfällen suchend.

Circai'tus galliciis Gm. In niederen Wäldern an
beiden Seiten der Grenze.

Aquila Bouellii A'ieill. Zweimal bei St. Jean de

Luz; in den Ost-Pyrenäen, wo viele, von AVasservügeln

besuchte Teiche sind, nicht selten.

Acripifei' iii,sil.s L. Gemeiner Standvogel.

Milviis icliniis Sav. Ueberall, bei St. Jean de Luz
der bemerkbarste Raubvogel.

Id. migraus Bodd. Am 15. l\Iärz bei Bayonne;
bleibt bis October.

Peruis apivorns L. Auf Zug zahlreich ; Frühlings

-

zug 10. bis 15. Mai; brütet auf der französischen

Seite.

Falco peregl'inus L. Oefter gesehen ; am 10. März
bei seinem Horste in La Rhune.

Hypotriorchis aesalou Gm. Mehrmal im Winter
und Frühjahre.

TiuimiiCHlus alaudaritts L. Ueberall gemein.

Paiidiou lialiai'tiis L. Zweimal auf Fischfang in

der Bucht von St. Jean de Luz.

Caibo cormorauus L. Gemein an der Küste bis

Biarritz. (Scuiuss folgt.)

-=tS<3sE>««=-

Literarisches.

Dr. A. B. Meyer. Notornis Hochstetteri Meyer
(Zeitschritt für gesammte Ornithologie 1885.) P. 45,
Tafel 1.

Der Verfasser gibt die Beschreibung der von ihm
unterschiedenen, auf der Südinsel Neuseeland's heimi-
schen Art Notornis Hochstetteri, zu welcher, seiner
Ansicht nach, auch die beiden, im britischen Museum
befindlichen Exemplare gehören düiften. Eine schöne
Abbildung begleitet den interessanten Aufsatz.

K. G. Henke. Ueber selten vorkommende Vögel
(ebenda 1885.) Tafel III, IV.

Dieser Artikel behandelt einen merkwürdigen
Bastard von Schnee- und Birkhuhn, sowie ein Exem-
plar von Anser ruficollis, dessen Gefieder von dem
normalen abweicht und eine Varietät, möglicherweise

auch das Sommerkleid darstellen dürfte. Beide Vögel

sind schön abgebildet.

A. Dubois. Revue critique des oiseaux de la

famille des Bucerotides. (Extrait du Bulletin du Musee

Royale d'Histoire naturelle de Belgique Tome HI. 1884

mit 2 Tafeln.)

Eine vorzügliche Uebersicht der Familie der Horn-

vöfel mit Beschreibungen sämmtlicher Arten. Die

I systematische Anordnung erscheint auch sehr klar und

naturgeraäss. Als neue Art und Varietät werden auf-

gestellt : Buceros leucopygius aus dem Nyam-Nyam-
lande und B. nasutus var. dubia vom Tanganikasee

Abgebildet sind auf Tafel X, Fig. 1, Buceros leuco-

pygius und Fig. 2, B. nasutus var. dubia (Kopf) und

auf Tafel XI Buceros fistulator, var.

-«»OOfN
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Gäste aus der Ferne. '"

Von G. Abrahams.

(Fortsetzuug.)

Die Köi'pergrösse ist ungefähr die eines rothen

Cardinais. Der Sclinabel ist kurz, dick, conisch, an den
Scimeidekanten zusammengedrückt. Der Kopf ist

mit einer aufrechtstehenden, leicht zurückgebogenen, aus

zerschlissenen Federn bestehenden Holle geschmückt.

Die Flügel sind mittelmässig lang (von der Schulter

bis zur Spitze 9'2 cm). Nicht ausgeschnitten. Die erste

Schwinge (4'5 cm) ist bedeutend kürzer als die übrigen
Schwingen erster Ordnung (75 cm), welche unter sich

von ungefähr gleicher Länge sind. Die Schwanzfedern
sind gerade und steif, sehr lang und abgestuft. Die
Schwanzfedern sind acht an der Zahl, die zwei mittelsten

sind 18 bis 23 cm lang, die äusserste seitliche beider-

seits nur 4 bis 6 cm. Der Tarsus ist 2'3 cm. lang

Der Halux kann ebensowohl nach vorn als nach hinten

bewegt werden. Die mittelste Zehe ist l'T cm lang,

Nagel 0'9 cm; innere Vorderzehe 1 cm, Nagel 0.8 cm,

äussere Vorderzehe 105 cm, Nagel 0'7 cm; halux
06 cm, Nagel OG cm. Die Färbung des Gefieders

und der nackten Körpertheile ist wie folgt: Ober-
schnabel am Grunde hell bläulichgrau nach der IMitte

zti in schwach bläulichweiss übergehend, das Spitzen-

drittel ist hornschwarz. Unterschnabel weiss, schwach
röthlichgelb an der Spitze. Nasenlöcher frei, oval, von
schwärzlicher Haut umgeben. Nackter Augenkreis, vor
und hinter dem Auge spitz zulaufend, dunkelgrau.
Holle, Kopfseiten, Keiile tmd Hinterhals schwach röthlich

braungrau nach dem Mantel zu in silbergrau über-

gehend. Grosse und kleine Deckfedern silbergrau.

Innenfahne graubraun, unterseits fahl graubraun mit

schwarzbraunem Grunddrittel an der Innenfahne.

Schaft oberseits dunkelbraun, unterseits schmutzig
gelblichweiss. Unterseitige kleine Deckfedern schmutzig
hell, gelblichgrau, grosse unterseitige Deckfedern braun-
schwarz. Rücken schwarz mit weissem Bande längs

des Rückgi-ats. Obere Schwanzdecken dunkel pflaum-
farbig, Brust röthlich graubraun nach dem Bauche zu in

Gelblichweiss übergehend. Seiten hell graubraun, bräun-

lichgelb nach dem Schwänze zu. Schwanzfedern ober-

seits silbei'grau, die zwei seitlichen schmutzigweiss, die

zwei nächsten mit schmutzig weissem Saum am Grund-
drittel der Aussenfahne. Schäfte braunschwarz, nur die

der zwei mittelsten Schwanzfedern hellbraun am Grund-
drittel. Unterseits sind die Schäfte bräunlichschwarz,

nach der Wurzel zu in gelblichweiss übergehend. Aussen-
und Innenfahnen unterseits Gelblichgrau. Lauf und
Zehen karminroth, grau an der Sohle und hinteren

Seite des Laufes. Nägel hornschwarz, Iris dunkel-

braun. Das Weibchen ist genau so gefärbt, wie das

Männchen, doch lässt es sich vom Männchen leicht

durch seine geringere Grösse unterscheiden.

In der Gefangenschaft verursacht die Verpflegung
der Mausvögel wie die aller Fruchtfresser wohl etwas

Mühe, aber die Vögelchen vergelten dies auch ihrem
Pfleger durch ihr hübsches Aussehen und anmuthige
Bewegungen. Ihr Futter besteht aus grossen Rosinen
und besten gedörrten Feigen mit einem Messer fein

gehackt, durcheinander gemengt und in einem Por-

cellangefässe vorgesetzt. Ferner gekochte mehlige

Kartoffeln auf einem Reibeisen gerieben und mit Eier-

brot oder geriebenem Bisquit vermengt, so dass das

Ganze eine krümelige, nicht schmierige ölasse bildet,

dies wird in einem besonderen Glas- oder Porcellan-

gefässe gereicht. Auch gebe man Salatblätter und süsse

Früchte aller Art. Mit der Wahl und dem Wechsel
des Futters muss man sehr sorgfältig sein; matschige
Feigen und Rosinen, sauer gewordene Kartoffeln oder

unreife Früchte verursachen Entzündung der Ver-
dauungsorgane und oft den Tod der Thiere. Der
Käfig muss geräumig sein, damit sie sich die langen

Schwanzfedern und Flügel nicht bestossen oder gar
zerbrechen. Da über die Naturgeschichte der Maus-
vögel noch so wenig bekannt ist, so würde ein erfolg-

reicher Zuchtversuch für die Wissenschaft von grösstem

Interesse sein. Es sei hiermit zu derartigen Versuchen
aufgemuntert. (Schluss folgt.)

-=»(3«0«s=

Das Nest.

Von Dr. P. Jouin.

(Fortsetzung.)

zurMit den Korbflechtern kommen wir
Kategorie der Künstler unter den Vögeln, hauptsäch-
lich was die kleinen Vögel anbetriff't. Die zur Ver-
fertigung dieser Nester verwendeten Substanzen sind:

Vegatabilische Fäden aller Art, Grashalme, Moose,
Holzstückchen jeder Grösse u. s. w. — Die grossen
Raubvögel und die grossen Sch-n-immvögel wenden an
den Bau keine Kunst. Da sie von den anderen, die

ihnen an Kraft nicht gleichkommen. Nichts zu fürchten
haben, und da ihre Nester den Thieren des Festlandes
gewöhnlich unzugänglich sind, begnügen sie sich damit,
einen Haufen von Prügeln und Zweigen in roher Weise
zu vereinigen, die flach auf den Boden gelegt werden
und deren Hauptzweck der zu sein scheint, durch
ihren stark erhöhten Rand eine Art Brustwehr her-
zustellen, welche verhindert, dass die Eier und später

die Jungen aus dem Neste herausrollen. Die Nester

der Elstern sind solider, weil sie aus mit einander ver-

schränkten Holzstücken bestehen, die nicht leicht aus-

einanderfallen, obgleich sie von unten gesehen, fast durch-

sichtig sind. Der Schilfrohrsänger besitzt ein analoges

Nest. Die echten Korbflechter aber bauen Nester

nach Art der Körbe oder Reusen, welche die Gestalt

einer Kugel, einer Kuppel, eines Bechers u. s. w.

haben. — Ein in dieser Hinsicht ausserordentlich merk-
würdiger Vogel ist der Tra vail 1 cur, ein kleiner

Sperlingsvogel vom Senegal, welcher sich sogar in

Gefangenschaft mit einer von ihm selbst geflochtenen

Hülle umgibt. Es geschieht dies so, dass er, sobald

man ihn in den Käfig setzt, alle biegsamen Fäden, die

er sich verschaffen kann, abwechselnd zwischen den

Stäben des Käfiges durchzieht, und wenn man ihm
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deren genug zur Verfügung stellt, zögert er nicht,

seinen Käfig in einen wahrhaftigen Korb umzuwandeln,
;

dessen Gerüste die Käiigstäbc bilden, und dessen
j

Einschlage kunstvoll angeordnet sind.

Die Beutelmeise, und mit ihr gelangen wir zu

den Webern, baut ein sackförmiges Nest, welches

sie an einer Weide aufhängt; auf diese Art kann das
|

Nest nur vom Baume aus erreicht werden, der Ast I

aber, der ihm zur Stütze dient, ist viel zu schwach,
|

als dass irgend ein Feind sich auf denselban heraus-

wagen würde. '

Der Baya, ein kleiner Vogel Indiens, macht es

noch bessser, die Oeffnng seines gleichfalls aufgehäng-

ten Nestes, liegt unten, so dass er selbst nicht anders, '

als Hiegend zu demselben gelangen kann.
'

Gewisse Vögel sind im Stande, mit einziger

Beihilfe ihrer Krallen und ihres Schnabels, für den
Bau ihres Nestes wahrhaftigen Filz herzustellen, den
die Menschenhand nicht nachzumachen im Stande wäre,
Das hübsche Nest des Stieglitzes gehört hielier. Man
kann bei dieser Gelegenheit hervorheben, dass dieser

Vogel in jeder Beziehung einer der reizendsten ist,

die wir besitzen ; sein prächtiges Gefieder, sein an-

genehmer Gesang, seine Zutraulichkeit, Alles ist an
ihm liebenswürdig ; sein Nest ist zierlich, und aus
diesen kleinen getüpfelten Eiern wird ein Gehecke
ausschlüpfen, welches, im Gegensatze zu anderen
Vögeln, das Nest nicht nach den ersten Ausflügen
verlassen, sondern in erwachsenem Zustande en famille

mit seinen Eltern darin leben wird. (schiiiBs folgt

)

--•GO»-

Voni Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
^Portaetzung.)

Man hätte dies aber nur in geringem Maasse
zu bedauern, denn das Individuum, das nicht die

Kraft hatte allein auszuschlüpfen, würde wahrsehein-

lich nur ein unentwickeltes, kränkliches Individuum
ohne Lebenskraft gewesen sein, das nur schwierig

oder gar nicht aufzubringen gewesen wäre, und mehr
als einen Verdruss bereitet hätte.

Nach geschehener AusschlUpfung verbleiben die

Jungen 24 bis 3t) Stunden unter ihrer Slutter, ohne
zu fressen, oder vielmehr, ohne dass man ihnen Futter
verabreicht; ihre Speisekammer liegt in ihnen selbst,

und sie fasten darum nicht. Sie vollenden die Assi-

milation des Eigelbes oder Dotters, das ihnen im Eie
zur Nahrung diente, solange sie noch Embryonen
waren. Sie bedürfen in diesem ersten Augenblicke
ihres Daseins, wie w'ir soeben gesehen haben, nur der
mütterlichen Wärme.

Auf den meisten Maierhöfen pflegt man die

Küchlein vom ersten Tage an ihrer Mutter zu über-
lassen, welche sie ganz nach ihrem Belieben führt,

wüe es ihr gut dünkt.

Ich bin kein Anhänger dieses Verfahrens, welches,

wie ich glaube, viele Gefahren mit sich bringt; Junge,
welche von der Mutter verwundet oder sogar erdrückt
werden, die es nicht erwarten kann zu scharren und
sich lierumzuturameln. Ich pflege diesen schwächlichen
Geschöpfen einige Tage der Ueberwachung zu widmen,
und während der ersten Zeit unterziehe ich die Henne
und die Küchlein dem Regime der Absonderung, welches
man auch mit Erfolg bei der Aufzucht junger Fasanen und
Rebhühner in Anwendung bringt.

Die Installation geschieht in kleinen , in der
Zuchtkammer, dicht bei den Kisten, die zum Brüten
verwendet wurden, gelegenen Parquets. Diese ersteren

sind vorn mit Schranken versehen, um die Zuchthenne
gefangen zu halten.

mitDie Parquets ruhen auf völlig trockenem,
zerstossenem Kies untermengten Sand.

Vor dieser Installation wird es gut sein, die Henne
wie gewöhnlich wegzuheben, um sie fressen, sich ent-

leeren und ein Staubbad nehmen zu lassen, um von
ihrer Seite jede Verunreinigung und jede Bewegung
der Ungeduld zu vermeiden. Während dieser Zeit

Diese ersten Vorkehrungen sind sehr lästig,

es handelt sich bei denselben nur um die

werden die Kleinen unter einem kleinen Kissen warm
gehalten.

Sobald die Henne sich herumgetummelt hat —
und dazu genügen 10 bis 15 Jlinuten, — setzt man
sie in ihre Kiste, und übergibt ihr hierauf auf dem
Auslaufe und nahe den Gitterstäben eines ihrer Jungen
nach dem anderen; sie ruft dieselben, und sie laufen

ihr zu. In diesem Augenblicke streut man in ihrem
Bereiche, auf dass sie ihnen dhs Fressen beibiinge, ein

wenig der im Vorhinein präparirten Paste aus. Die
Küchlein, durch ihren Ruf angefeuert, zögern nicht,

die Nahrung aufzupicken und selbst über ihren Aus-
lauf hinzutrippeln.

In den Bereich der Henne wird ein Gefäss voll

frischen Wassers und mit Körnerfutter für ihren

eigenen Gebrauch hingestellt.

aber

ersten zwei
oder drei Tage. Vom dritten Tage an wissen die

jungen Zöglinge schon ganz genau, wie sie sich zu
verhalten haben, und man kann sie sammt ihrer

Henne frei laufen lassen.

Mein System der Einsperrung der Henne während
der ersten Tage bietet, au.sser der Hintanhaltung der

Gefahren, denen die Jungen ausgetzt wären, noch den
Vortheil, dieses leckere Thier daran zu verhindern, die

für die zarte Jugend bestimmten Näschereien für sich

selbst in Beschlag zu nehmen.
Bei der künstlichen Glucke verschwinden

diese Uebelstände, und die Vorzüge dieses Geräthes

können gar nicht genug hervorgehoben werden.

Ich will in wenigen Worten ausführen, worin die

Wirksamkeit der Glucke besteht; hierauf will ich die

Art und Weise angeben, in welcher man sie erwärmt,

regulirt, und sie auf dem gehörigen Wärmegrade er-

hält. Schliesslich werden wir sehen, in welcher Weise
die jungen Küchlein die neuartige Mutter annehmen,
wie sie sich in Bezug auf dieselbe benehmen u. s. w.

Alles dies ist sehr einfach, und erfordert keine ausser-

gewöhnliche Aufmerksamkeit, was ich zur Beruhigung
vor Allem hervorhebe.

Die Glucke, die ich in Händen habe, ist die

Glucke von Lasrrange. — Warum die Glucke La-

lieber als eine andere ? — Ganz emfacn
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darum, weil ich, als ich mir über die Arbeit dieses

Apparates Rechenschaft gab, fand, dass er Punkt für

Punkt dem Systeme entspricht, welches ich für die

Aufzucht der Vögel des Hühnerhofes, der Jagd und
der Vogelstube, während ihrer ersten Jugend, empfehle.

Dieses System unterscheidet sich von jenem
meiner Vorgänger in Folgendem :

Die Zuchtkiste der letzteren besteht aus einem
massiven Geräthe, aus einem Stücke, das in zwei
verschieden grosse Abtheilungen getheilt ist : eine
kleinere, welche die mit der Aufzucht betraute Henne
durch Stäbe gefangen hält, und eine grössere, welche
den Auslauf zum Herumtummeln der kleinen Zöglinge
bildet. (Fortsetzung folgt.)

-=St^30f5=-

Der Eiiifluss verschiedenen Geschlechtes bei der Vererbung.

Es ist allen praktischen Züchtern wohl bekannt,

dass bei der Kreuzung von zwei sehr verschiedenen

Rayen oder Varietäten derselben Art gewisse Eigen-

schaften auf die Nachkommenschaft eines bestimmten
Geschlechtes vererbt werden, während sich andere

Merkmale auf das zweite Geschle''ht übertrafen. Diese

Erscheinung ist aber von grosser Bedeutung für alle

jene Viehzüchter, die für den Markt arbeiten, denn es

ist durchaus nicht, wie man oft anzunehmen pflegt,

ganz gleichgiltig, welchen Geschlecbtes die Thiere der

einen oder anderen von den beiden deutlich verschie-

denen Racen sind, die man kreuzen will. Jedermann
weiss, wie verschiedene Erfolge erzielt werden, wenn
man von zwei verschiedenen Arten Bastarde züchtet.

Sehr auffallend ist da dieser Unterschied bekanntlich

beim Maulesel und Maulthiere, von denen der erstere

eine Eselin und der andere eine Stute zur Mutter
hat. Die Verschiedenheiten sind natürlich nicht so

gross, wennRayen, als wie wenn Arten gekreuzt werden,
sie sind aber für einen aufmerksamen Beobachter immer-
hin kenntlich. Ich fand beispielsweise bei einem Kreu-
zungsversuche, den ich zur Erzielung von Tafelgeflügel

anstellte, dass die Hühnchen, welche von grossen

Kampfhennen, die von einem Dorkinghahne getreten

wurden, abstammten, entschieden jene tibertrafen, welche

ein Kampfhahn mit Dorkinghennen gezeugt hatte.

In dieser Mittheilung möchte ich aber nicht so sehr

den Einfluss hervorheben, den der männliche oder

weibliche Theil der Eltern auf die Mischlinge hat, son-

dern auf die Uebertragung von Eigenschaften mit Rück-

sicht auf das verschiedene Geschlecht der Eltern imd
ihrer Jungen.

Dr. Salter theilt mir diesbezüglich folgenden in-

teressanten Fall mit: „Ich habe," so schreibt er,

„Kücken von einigen hellbraunen Dorking-Cochinhennen
gezogen, welche mit einem wunderschönen goldsprenk-

ligen Hamburger sich gepaart hatten. Alle alten Hennen
haben weisse Füsse, während sie bei dem Hahne natür-

lich dunkelschieferfarbig sind. Ich erhielt von dieser

Kreuzung sechsunddreissig Hühnchen, die nun bereits

so gross sind, dass man sie dem Geschlechte nach
unterscheiden kann. Ungefähr eine Hälfte sind Hähne,
die andere Hälfte Hennen und jeder junge Hahn hat

weisse Füsse, wie die Mutter, jede Henne sehiefer-

graue Füsse, wie der Vater, ohne eine einzige Aus-
nahme."

Dr. Salter spricht in seinem Briefe die Ver-
muthung aus, dass diese Erscheinung keine zufällige

sein könne. Jedenfalls zeigt dieser einzelne Versuch,
dass der Einfluss eines der Eltern bei der Nachkom-
menschaft, welche dem diesen entgegengesetzten Ge-
schlechte angehört, sich geltend macht, indem die weissen

Füsse der Mutter auf deren männliche Nachkommen-
schaft übertragen werden, während die dunklen Läufe
des Vaters bei seinen Töchtern zum Vorschein kommen.
Es sollte derartigen Erscheinungen mehr Aufmerksam-
keit geschenkt werden, als bisher geschah, denn man
müsste viele Hunderte oder Tausende von Fällen genau
feststellen, bevor man ein allgemein giltiges Gesetz
daraus ableiten könnte, w. b. icgctmeier. (The FieW.)

=5f^3K>f5=-

Die Brieftaube,

deren Geschichte, Zucht, Pflege und Dressur nach eigenen Erfahrungen für militärische, touristische und

allgemeine Zwecke gesammelt.

Von Moriz Widhalm.

(Fe; '.Setzung.)

Hat man nun durch die oben beschriebenen
kleinen Flugtouren ihnen die Auffindung des Schlages
recht leicht gemacht, so wissen sie auch auf weitere

Entfernung schon, dass der Schlag nicht da zu suchen
ist, wo sie abgeflogen sind; sie erheben sich bis zu
einer bestimmten Höhe, um sich zu orientiren, ziehen
kaum einige Kreise um den Aufflugsort und eilen dann
in gerader Linie der von ihnen bemerkten Heimat zu.

Hierauf wechselt man die Richtung und lässt die zu
dressirenden Tauben von einer anderen Himmels-
gegend heimfliegen ; man wiederholt die Ausflüge je

zweimal von allen vier Windrichtungen, und vergrössert

dabei allmählig die Distanz von zwei auf vier, sechs

und acht Kilometer.

Nachdem diese vorbereitenden Uebunjren gemacht
smd, begmnt man mit den Vortouren, welche einem

und welchejeden Wettfluge vorangehen müssen,

alle in einer Richtung liegen. Als die weiteste Reise

im ersten Jahre nimmt man im Allgemeinen 30 Stun-

den an, doch hat die Erfahrung gezeigt, dass junge

Tauben auf 100 Stunden weit und darüber heim-

kehrten.

In Belgien ist es Sitte, die Tauben je nach dem
Alter, ganz bestimmte Entfernungen durchfliegen zu

lassen. Die ersten Flüge betragen 1 bis 2, die fol-

genden 4 bis 6, dann 10 bis 15 und 20 bis 30 Stun-

den. Die Entfernungen der ersten Vortouren daselbst

betragen streckenweise 10, 20, 30, 60, 90 und 125 Kilo-

meter. Zwischen jeder dieser Touren liegen drei

Ruhetage.
Hierauf beginnen erst die eigentlichen AVettflüge.

(Fortsetzung folgt.)
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lieber Turdus pilaris L.

Von E. F. von Homeyer.

(Schluss.)

Der Verfasser (A. v. H.) findet es (p. 4) w u n-

d e r b a r, dass die Gr 1 o g e r'scbe Ausiclit (des Eiii-

wanderns) gelegentlich noch bestritten wird. Ja, auch
ich luiiss mich zu diesen w u n d e r b a r e n Beob-
achtern bekennen, die nicht geneigt sind, in jeder
zufälligen Wahrnehmung ein Wunder zu sehen, d i e,

bevor sie etwas Neues glauben, die
Sache sorgfältig prüfen und bei Lichte
besehen.

Verfasser bezieht sich u. A. auch auf Tobias*).
Im Jahre 1838**) war ich zur Brutzeit längere Zeit

gleichzeitig mit Tobias bei meinem verstorbenen
Freunde, Baron Lochen stein, auf Losa bei

*) Defselbe soll im Jahre 1832 die Art zuerst in Schlesien
aufgefunden haben.

**) Also sechs Jahre nach der venneinllichen ersten Ent-
[

deckung. I

Hoyerswerda. Wir besuchten gemeinschaftlich ver-

schiedene grössere Brutplätze der Wachholderdrossel

und erkundigten uns bei den Förstern , wie lange die

Vögel dort wären.

IJebereinstimmend erfuhren wir , dass die Art

immer dort gewesen sei , zwar nicht an einer Stelle,

sondern oft mit wechselnden Brutplätzen. *)

Dass K. Tobias die Art 18.S2 in geringerer

Zahl gesehen haben sollte, würde sich sehr leicht da-

durch erklären, dass derselbe eine andere Localität

besucht, oder der Bratplatz im Jahre 18o2 weniger

bevölkert gewesen sei.

Als ich im Jahre 1836 an v. Loebenstein
schrieb, dass ich ein Nest mit Eiern dieser Art erhal-

*) Es ist dies auch ein Beweis, dass e.s doch noch viele

Leute gibt, die nicht gleich zum Sclireibtisch laiifcu, wenn sie ein

iliiieu m3rk\värdige.s Nest gefunden liaben.
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teil, antwortete derselbe: „Die Wacliholderdrossel

nistet hier übeiall zalilreicli und icli kann liinen soviel

Eier senden, wie Sie Laben wollen."

Herr A. v. H. bezieht sich auch auf meinen Artikel

im Centralblatt (1878), wo ich bemerkte, dass ich

bereits vor 50 Jahren die Wacliholderdrossel nistend

i^ef'unden , und knüpft daran die Bcnierkun<; : .Das
würde also 1820 sein." Nach meiner Ansicht würde
es 1S28 sein, was insofern nicht gleichmütig ist, als ich

im Jahre 180'J geboren bin. Nach meiner Rechnung
war ich 50 Jahre vor 1878 neunzehn Jahre alt, und
möchte nicht gerne zu der Zeit meiner Beobachtung
auf ein lljahriges Knabenalter zurückversetzt werden.

In der von mir angegebenen Zeit verkehrte ich öfter

mit einem alten llcri'n von W i n t e r f e I dt, der stets

viele Vögel lebend hielt und wo ich aus dorn Neste
genommene junge Wachhoiderdrosseln mehrfach sah.

Auch das Alter meines Vaters scheint der Herr Major
von H o m e y e r unwahrscheinlich zu linden. Mein
Vater war im Jahre 17()5 geboren, und ich glaube,

dass seine erste Beobachtung über T. pilaris weit früher

war, als ich angegeben.

Mein früherer Jäger AA'ilheim Meyer, jetzt

Förster in Biesewitz bei Anclam'), der viele Jahre
mit mir ornithologische Keisen gemacht, beobachtete
in den Dreissigcr-Jahren starke AVachholderdrossei-

colonien in dem Forstrevier seines Vaters (Pritznow bei

•Jarmen).

Es stellt sich daher überall heraus, dass von einer

Einwanderung in neuerer Zeit nicht die Rede sein kann.
Die AVachholderdrossel ist immer in Ostdeutschland
gewesen, aber sie zieht unbeständig hin und her und
wird daher leicht übersehen.

In früherer Zeit war Herr A. v. II. wesentlich

meiner Ansicht. Im Zool. Garten, Band 9, pag. 162,

sagt derselbe : .Der Charakter der Wacliholderdrossel
muss als sehr launisch bezeichnet werden. P a e s 1 e r

traf in Anhalt eine kleine Brutcoionie einmal und dann
nie wieder, Uintz fand Brutvögel in l'ommci-n in

manchen Jahren sehr zahlreich und dann wieder gar
nicht oder nur in einzelnen Paaren nistend an; oder
die Vögel erschienen, fingen an zu bauen und ver-

schwanden ohne jegliche Störung , um sich vielleicht

500—1000 Schritte davon entfernt hauslich niederzu-
lassen. — Nach 2— ,') Jahren wird auch wohl ein ver-

lassener , aber früher stark frequentirter Brutplatz
von Neuem aufgesucht und für eine oder mehrere Brüten
innegehalten.' Und pag. 133 : .So liirmend wie der
A'ogel zur Winterszeit, so still ist er am Brut-
platz, d. h. so lange er ungestört i s t."

Herr A. v. H. hat also seine Ansicht über diese
Art gänzlich geändeit. Eigene Beobachtungen sind

es wohl nicht, welche ihn dazu veranlassten, denn sonst
würde derselbe dies erwähnt haben.

Eine der vorzüglichsten Quellen scheint Herrn
A. V. H. Herr Teichmüller (Ornitholog. Central-
blatt 1881, Nr. 5) zu sein. Herr Teichmüller
aber sagt: ,Sind Junge da, so macht auch das
wüthende Geschrei der Alten auf sie aufmerksam. S o
1 a 11 g e nämlich Eier im Neste liegen, ver-
halten sich jene ziemlich ruhig, und
das brütende Weibchen ist k a u m d u r c h

emporgeworfene Erdklösse von dem Neste
zu vertreibe n." *)

Also mit E r d k I ö s s e n sind d i e W e i b-

chen vom Neste getrieben, und das Ge-
bahr en des Vogels nach einer solchen
Behandlung erscheint Herrn A. v. H. ge-
eignet, dasselbe als normal anzusehen.
Aber auch die verschiedenen Daten des Brütens, welche
Herr T e i c h m ü 1 1 e r angibt, lassen die Störung der

Brüten erkennen. Derselbe sagt : .Eine von ihnen
(T. pilaris) hatte am 29. Mai nackte Junge , in dem
Neste einer andern wurde an diesem Tage das fünfte

und letzte Ei gelegt , die übrigen Paare bauten
währenddem noch und erst am 14. Juni fing
ein Weibchen an zu brüten."

An anderer Stelle berichtet Herr T e i c h m ü 1-

1er von einem im Monat Juli gefundenen Neste mit

4 Eiern, und von einem andern , welches am 14. Juli

drei ausgekrochene Junge enthielt.

Diese Daten beweisen , dass dies nur Nester
zweiter Brüten waren, denn die Wachholderdrossel
nistet in Norddeulschland ungestört Ende April, späte-

stens Anfangs Mai, in Schlesien Glitte April. Es müs-
sen in dortiger Gebend nun arge Nesträubereien statt-

gefunden haben, und doch konnte Herr TeichmUl-
I e r die brütenden Weibchen nur mit Erdkiössen vom
Neste jagen **). Wenn Herr T e i c h m ü 1 1 e r am
Schlüsse seines Artikels sagt : ,Nach den Erfahrungen
der früheren und b e s <i n d e r s der letztenJahre
darf man daher die Wachholderdrossel wohl schon
jetzt einen deutschen Vogel nennen,"
so scheinen dem Herrn T e i c h m II 1 1 e r Be-
obachtungen älterer Zeiten ganz fremd
geblieben zu sein. Und doch bilden Herrn
T e i c h 111 ü 1 1 e r's Slittheilungen die Hauptgi-imdlage

für die Ansichten des Herrn A. v. H.
Die vorstehend erwähnten Teich m ü 1 1 e r'schen

Jlittheilungen geben Herrn A. v. H. Veranlassung zu

der Bemerkung: „Es steht fest, dass T. pilaris
auf dem B r u t p 1 a t z e lärmt." Dass dies bei

wiederholten Nesträubereien und bei den Jungen, wenn
dieselben in der Nachbarschaft des Nestes auf den

Zweigen umherhocken, geschieht, habe ich nie bestrit-

ten. Auch die Nester auf Eichen sind dein kundi-
gen A u g e leicht ersichtlich ; anders ist es im Kiefern-

Stangenholze und anders war es, bevor die allge-
meine Aufmerksamkeit auf diesen Ge-
genstand gerichtet w u r d e.***) Wäre eine Ein-

wanderung der Art anzunehmen , so müsste dieselbe

doch in Gegenden , wo sie seit 50—60 Jahren beob-

achtet wurde, sich vermehrt haben, dies wird jedoch

nirgends behauptet, vielweniger nachgewiesen. Es ist

einmal ein zigeunerartiger Vogel, der unerwartet kommt
und unerwartet geht.

Am Schlüsse seines Artikels spricht HeiT A. v.

H. den Wunsch aus

:

^Möge meine Arbeit zu neuen Beobachtungen
und zur Vervollständigung des Lebens
unseres so interessanten Vogels bewegen." Nun , ich

*) Herr A. v. II. kennt dic.-^en Jlaiin als
ter, Vogelkenner nml wahrheitsliebend.

ruten Beobach-

*) Herr T e i c h m ü 1 1 e r scheint nicht allein das Weib-
chen mit Erdkiössen vom Nest« gejagt, sondern auch noch täglich

eine Occularinspection vorgenommen zu haben.

**) Der Grund für diese absonderliche Xfassregel eines

Naiurbeobachters ist nicht angegeben.

'***) Aus der Zeit — etwa vor 40 Jahren , wo die Manie
des Eiersammeins entstand — datirt .luch das wesentliche Bemer-
ken brütender Wachhoiderdrosseln.
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denke mir: Das Leben der Art wird durch alle

Schriftstellerei weder vervollständigt, nocli geändert

werden, und ich möchte lieber warnen, „zufällige ein-

zelne Wahrnehmungen als Regel aufzustellen," und

wünschen , dass künftig einzelne , ganz annormale Be-

obachtungen nicht den Grund bildeten zur Beurtheilung

des Lebens irgend eines Thieres.

Wenn man zurückgeht auf die Zeit, wo ähnliche

Mittheilungeu entstanden , so zeigt es sich deutlich,

dass dieselben mit der Entstehung und dem Fort-

schreiten der Naumannia und dem Heranwachsen vieler

anderer ornithologischer Zeitschriften datiren.

Unzweifelhaft haben diese Zeitschriften der Wis-

senschaft genützt, aber sie haben auch sehr viel nicht

allein unnützen , sondern auch schädlichen Ballast

gebracht, viele Irrthümer verbreitet, welche oft recht

schwer und in langen Jahren zu beseitigen sind. Auch
die noch heute nicht ganz überwundene Manie des

Eiersammeins datirt wesentlich aus dieser Zeit. Nicht

allein, dass die Vogelbruten systematiscli zerstört, son-

dern dass auch sehr viele Irrthümer in die Wissenschaft

gebracht wurden, namentlich auch dadurch, dass nach

den aufgefundenen Eiern das Vorkommen der Art in

einer bestimmten Gegend festgestellt werden sollte,

während doch dies bei vielen Arten zur Unmöglichkeit

gehört.

Viele Eiersani mler hatten und haben ja heute

noch fast gar keine Kenntniss des Vogels. Die Leich-

tigkeit der Präparation und der Aufbewahrung , das

hübsche Aussehen solcher Sammlung, veranlassten

Viele, sich eine Eiers-.ammlung anzulegen, welche den
Vogel gar nicht, oder höchst oberflächlich kennen.

Nun wollten diese Leute auch noch ihren Namen ge-

druckt sehen, und das war und ist ja jetzt so leicht.

Es erscheint mir daher gar nicht gerathen, noch dazu

anzuregen, dass ephemere und unsichere Wahrneh-
mungen in die Welt geschickt werden.

Mythisch -liistorisclie Ueberlieferuiigen über Seeadler uiid Pelikan.

Eine Studie

von Ernst Ritter von Dombrowski.

(Schluss.)

Auch diese Stelle, die zugleich ein cliaracteristi-

sches Beispiel der im Mittelalter so beliebten geistlichen

AUegorieen bietet, wäre für sich allein nicht vollkom-

men klar; ich füge daher noch eine Stelle aus Jost

Ammans Thierbuch Frankfurt a. M. 1569 8" an, welche

gleichfalls vom Pelikan handelt'')

:

„Man schreibt der vogel Pellican,

Hab mit der Schlang ein steten span.

Wenn er nach Speiß außfliegen thut.

Erwürgt die Sehlang sein junge gut,

So er das sieht drey gantzer Tag
Er bringet zu mit gschrey und klag.

Letztlich jhm selbst die Brust aufbeist.

Mit seinem Blut die jungen begeust,

Dauon sie sich erquicken baldt,

Und kommen zu vorigen gstalt.

Aber von dem verrörten Blut,

Die Alt in schwachheyt fallen thut."

*) Der volle Titel lautet : „Ein iieuw Thierbueli. Eigentliche

vnd auch grüudliclie beschieibnng allerley vier- und zweifüssigen

Thieren, von grossen biß zum kleinsten, sampt derer Art, Wesen,
Natur vnd Eygenschaft : Erstlich durch den weitberühmbten
Hansen Rocksperger den jüngeren von Salt/.biirg in visirung ge-

stellt, Folgendts gerissen durch den Kunstreichen Joß Amman
von Zürich; Nun jetzt durch Georgium .Sohallerum von München
Gantz fleissig beschrieben, und in Teutsehe Reimen gefasset,

nicht weniger lustig denn nutzlich zulesen Gedruckt zu
Franckfurt am Mayn (bei Martin Lechler) in Verlegung Hieronynii
Feyerabends im Jar nach Christi unseres Seligmacliers geburt,

1569.8., 199 Blatt. — Ich mache alle Liebhaber alter Knüttel-
verse und prächtiger Holzschnitte auf dieses höchst selten gewordene
Büchlein aufmerksam, das mehr Beachtung verdient, als man ihm
bisher gezollt. Bemerkenswerlh ist die Aufforderung, die der
„Dichter" dem Abschnitte über die Vögel voraussendet :

„Dieselb weil sie auf letzt gebracht,
Hab ich sie auch in Eil gemacht

Gleichwie die so seyn gangen vor.

Diese liß nit, wilt seyn Ceiisor."

Am Schlüsse sagt er dann energisch:
„Drumb Leser mein,

Lass dir solches befohlen seyn.

Du Zvile des spott verlach,
Wiltu, komm her, solches besser mach." D. V.

Diese Verse bilden ein Conglomerat der alten

Phönix- und Pelikansage ; Pelecanus onocrotalus aber

ist unter dem Namen „Kropflfganß" auf einem der folgen-

den Blätter besungen und abgebildet, während sich

über den dem „Pelikan" gewidmeten Zeilen ein Holz-

schnitt befindet, der, wie die nachstehende getreu

nachgebildete Reproduction zeigt, offenbar den Adler

darstellt.

Auch die diesbezüglichen Abbildungen im Jonst.

1. c. Tab. LXn. Fig. 2 mit der Aufschrift „Pelicanus"

und Fig. 1 „Phönix", dann die Abbildung des Phönix

in Gesner 1. c. Nachtr. tab. L, jene des Pelikan in

Alb. Magni Thierbuch 1543 und viele Andere ent-

sprechen vollkommen dem Seeadler, nie dem Pelikan

oder Herodots Phönix.

Gehen wir nun zur Besprechung des Citates lU

.

aus dem „Phisiologus" über, so finden wir hier die

Ansichten der verschiedenen Autoren sehr getheilt;

der Seeadler war auch unter dem Namen Fulica be-

schrieben worden, der Phisiologus aber sagt ausdrück-

lich, dass sich dieser Vogel nicht von Fleisch nähre

und dieser Ansicht ist auch Albertus Magnus beige-



2(;()

treten: „Man sagt, dass die herabgeworfcueii Jungen

des Steinadlers durch einen anderen Vogel auf-

genouinien werden, welchen die Griechen Fehlt, die

Römer Fulica nennen. Dass dies aber falsch sei, er-

hellt daraus, dass der Vogel Fehit ein Vogel sei, der

keinen Adler ernähren kann. Die Species Fulica ist

niimlieh ein kleiner Taucher, kleiner als eine Ente,

ist schwarz und hat ihre Nahrung nicht mit dem Adler

Dem entgegen heisst es wieder im Buche
ist ein vogel als Ambrosius spricht,„Fulicader Natur : „

der liat die art, wann der adler seine kynd aus dem
nest gcwürft't, so speisst er sy in grosser guti mit

seinen kynden. darbey versteen wir die milten leivt,

die den armen lieffent im sy ernähren.'-

Die spateren Autoren behandeln unter Fulica

stets das Wasserhuhn (Fulica atra L.), aber dennoch

erinnert ein bis ins vorige Jahrhundert in der Natur-

geschichte des Seeadlers beibehaltener Irrthum an

die Verwechslung desselben mit Fulica. Albertus hat

sich von dieser, wie schon gesagt, emancipirt, dafür

aber schreibt er vom Seeadler, der eine Fuss desselben

gleiche dem des Sperbers, der andere jenem der Gans,

damit er mit evsterem den Fisch fangen und mit

letzterem inzwischen schwimmen könne. Conrad

Gesner ist dieser Ansicht beigetreten, ebenso Aldro-

vandi, welcher sie noch bekräftigt, indem er aniiihrt

:

„Ich weiss ja, dass es auch Wasserhühner gibt, deren

Füsse halb mit Schwimmhäuten versehen und halb

gespalten sind.'' Ebenso entschieden heisst es in

Kleins Verbesserter Historie der Vögel, 1760 p. 79:

„Damit er sich mit seiner Beute desto leichter aus

dem Wasser heben könne, welches er mit seinem

Schuss zertheilt, hat die Natur die Zehen des linken

Fusses einigermassen durch eine Membrane mit ein-

ander vereinigt." Kolbe führt diese Ansicht ohne

Bekräftigung an, Buffon tritt ihr mit Entschiedenheit

entgegen, bei Linne aber, Syst. Ed. X. p. Ol und

Ed. Xll. p. 129 heisst es wieder pes sinister

subpalmatus.

"

Als Schlussresume der vorstehenden Erörterungen

ergibt sich uns daher etwa folgender Entwicklungs-

gang der skizzirten Vogelsagen. Als neben der tief

eingewurzelten Sage vom Phönix jene entstand, nach

welcher der Seeadler die Jungen des Steinadlers auf-

nimmt und ernährt") war es wohl nicht anders als

selbstverständlich, dass hin und wieder Verwechslungen

zwischen diesen beiden durch seltene Liebe zu ihren

Jungen ausgezeichneten \'ögeln kam. Bei Pelecanus

onocrotalus mochte man der Tliatsächlichkeit ent-

sprechend beobachtet haben, dass er seine Jungen mit

Fischen aus seinem Kehlsacke füttere und bei einiger

Pliantasie war es nicht schwer diesen Vorgang mit

der Phönixsage in Einklang zu bringen, wozu nocli

das vergebliche Suchen nach diesem mythischen Vogel

aufforderte. Der Pelikan aber war ein Wasservogel—
nun kam es den Gelehrten zu Gute, dass aucli von
Fulica erzählt worden war, sie nehme die Jungen des

Steinadlers auf. Sie wurde demgemäss gleichfalls in

den Sagenkreis einbezogen, die Verwirrung war nun
vollständig und um dieselbe theilweise zu klären,

wurde die Zweitheiiung der Art Pelleeanus aufge-

bracht; in der Regel bezeichnete Pelleeanus, Sisegomo

') Der Steiii.idlei'liorst ist so flach, dass liäulig eines der

.Jungen dnrcli Zufall herabfallt; .nucli ist bekannt, dass mehr oder

weniger alle V»;tgel, namentlich aber die Raubvögel axiftallend

schwache Junge absichtlich dem Verderben ineisgeben. Hierin ist

wohl der Ursprung der Sage zu suchen. D. V.

und Ilusigeme den neu entstandenen, tingirten, phönix-

artigen Vogel, Onocrotalus, huratupil oder horredubil,

onokraichtel und Kropfgans den wirklichen Pelikan,

Pelecanus onocrotalus. Der Phönix verschwand nach

und nach, da er durch neue Begriffe ersetzt war.

ebenso trat nach und nach Fulica aus dem Bereiche

der Sage. — Die Verwirrung der Synonyuiie hatte

den Anlass zu diesen beispiellosen Verwirrungen ge-

geben, der Hang des Mittelalters zu mystischen und
„geistlichen" Deutungen hatte sie gefördert und der

Umstand, dass die Gelehrten nur die Namen, nicht

aber die T h i e r e kannten, welchen sie beizulegen

waren, haben es möglich gemacht, dass die unsinnig-

sten Angaben bis vor einem Jahrhunderte fortgespon-

nen wurden, und zwar von Männern wie Gesner,

Aldrovandus, Jonstonus und Linne. —
Uebrigens wurde der Seeadler auch noch ander-

weitig, namentlich mit dem Bartgeier verwechselt.

Der Grund liegt wohl einerseits in der für den Seeadler

gebrauchten Bezeichnung Barbata = Seeadler, anderer-

seits in dem Umstände, dass in der Schweiz schon

im XVI. Jahrhunderte der Bartgeier Beinbrecher oder

Steinbreuchel hiess. So führt Gesner im Vogelbuch
1557, Fol. 10 folgenden Bericht eines ,freunds auß
Glaris"" an:

.Den Ossifragam, so ich gesehen hab, der was
ja'rig, bloß auff seinem haupt, vnd ga;l von färb mit

einem krummen schnabel, weyssen forderen : die flue-

gel haltend hin und hajr schwartz federn als die

Storeken. Der vogler sagt, sy wurdind gernach in

der Grcesse eines Geyren un ganz grel, un auß

sei innen fa.>dern, so gar zart sind, mache man
köstliche beltzle als auch auß den Geyren, damit den

kalten und schwachen magen zu erwermen. Weyter
hab ich von anderen verstanden , dass dise vogel

etwas kleyner seyn dann ein Gej^r und halte man
dise für ein gschla;cht deß selbigen : braun von färb,

so doch der Geyr an der brüst, haupt und halß mehr
gcel ist: man falie den selten: und so er sich etwan

auß den hohen bergen zu den hreuseren li£erablasse,

besorg man eines strengen Winters. Item von einem

andern hab ich vernommen, dass der vogel also groß,

dass die weyten von äußerst an eines flügels biß zum
anderen mehr dann ein eilen lang sej-e : der greiff

mancherley thier an, als Murmelthier, klein Gajmpsen

:

vn niste im velse: dar zu leben ein yeder allein:

schwartzkestenbraun gefärbt." Gesner bemerkt zu

letzterem Passus selbst: ,Dises mag vielleicht ein be-

schreybung deß rechten Adlers seyn , da von ich

nichts gewysses bestset." Mit Gypaetus barbatus

scheint auch Aldrovandus hin und wieder den Seeadler

verwechselt zu haben, da er von Letzterem berichtet

„ . . . nani Rupacapris et earu hinnulos sublatos ex

alta rupe deiicit." —
So wenig vertraut nun die Autoren des XVI. und

XVII. Jahrhundertes auch mit dem Seeadler waren,

so konnten sie sich, entsprechend ihrem zumeist medi-

cinischen Beiufe, dennoch nicht enthalten, dem damals

wohl überaus geduldigen Publikum abenteuerliche,

höchst probate Recepte zu Heilmitteln, welche aus

Theilen des Seeadlers bestehen sollten, zu octroyiren.

Ich will meine geneigten Leser nicht mit einer An-

einandeireihung solcher Citate ermüden, eines jener

;
classischen Recepte, von Gesner anempfohlen, möge
jedoch als Probe hier Platz finden

:

„Der magen von der Ossiflfrago gederrt vnnd

1 getruncken, ist denen so nit wol töuwen mögend
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dienstlich, oder so sy disen in dem sy essend allein

in der Land habend. Etliche bindend ja darfür an

:

sy sollend diß aber nit stasts brauchen, denn ei- machet

mager als Plinius schreibet. Diser vogel hat nun ein

darm darmit stillet allelang krimmen und darmgicht.

Disen teil behalt man un so es die not erfordert,

bindet man den auff des krancke bauch. Ein teil von

diesem vogel gebrant und getrunckt, soll die fallend-

sucht hinnemen : diesen magen gederrt ist fuer den

stein und andere geprsesten der blasen dienstlich als

Plinius und Dioscor sagend. Dise eingesalzen und
behalten oder gebrennt gepülffert und mit weyn ge-

trunken bringt krtefftiglicli den harn sagt Marcellus.

Den vogel an die hufft gehenckt, heilet den krampff
an den fuessen. Sein gall mit honig genüzt heilet die

weisse muselsucht unnd den außsatz. So eyner diesen

nicht dürr zubereitet und trincket oder bey jra tnegt,

so macht er vollkommenlich touwen : ist auch gut für

dem stein und schwjer harnen."

Probatum est! — Und nun zum Schlüsse will

ich noch einer abenteuerlichen Historie Raum gönnen,
welche gleichfalls vom alten Gesner überliefert ist

und sich höchst wahrscheinlich auf den Seeadler be-

ziehen dürfte

:

„Zwischend Mißnen un Breß den stetten deß
Teutschen lands, als die pauren vil vych, kelber un
schweyn, so sy verloren hattend, suchtend, do hat

man ein groß ntest gefunden, ueber drey eychen ge-

spannen, also weit, daß man einen wagen darumd
keren mocht, das was aul;i grossen testen von bcEuraen

und zaunsttecken oder pfffilern gemacht. Do man
dises in der statt anzeiget, sind vil mtenner, so darzu
verordnet, auf hin gestigen, und habend drey gar

grosse junge gefunden unnd in die statt getragen

:

auß welchen ein von stund an gestorben, welches
fluegel man entzwcerch außgespannet, gemcessen hat,

die warend sieben eilen lang. Seine klawen warend
nit kleiner denn eines feisten starken mannes finger:

die Schenkel groesser dann des löuwen. In diesem
nsest hat man vil schaö' und kelber haut gefunden,
auch ein junges bind so noch frisch, darzu mancher-
ley thieren koepf alß mir der wolgeleert und glaub-
wirdig man Georgius Fabricius geschrieben liat im
jar als man zalt in welchem sommer dises ntest ist

funden worden."

i€^^^^^Ay ,^^ri-i

Die in Gesners Vogelbuch angefügte Abbildung
findet sich hier getreu reproducirt — sie und der
T-ext selbst erbringen wohl unleugbar den Beweis,
dass es zu Zeiten neben dem berüchtigten Jiiger-

auch ein Gelehrten-, Latein" gab! —

Silziiiigs-ProtokoUe

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(Fortselzuug.)

Der Fuchs kann nichts dafür, dass er bei seiner
Nahrung auf andere Thiere angewiesen ist. Derartige
Grausamkeiten sind unvermeidlicii. Das sind Dinge,
die jede Eegierung speciell erledigen mag. Unsere
Aufgabe kann das nicht sein, sie geht wesentlich dahin,
für den westlichen Theil des alten Continents, beson-
ders für Europa^ in der Hauptsache den Versuch zu
machen, ob wir direct zu einer Vermehrung der nütz-
lichen Vögel und indirect zu einer hierdurch bewirkten
Vermeidung des culturschädlichen Ungeziefers dadurch
gelangen, dass wir eine generelle Schonzeit einführen.

Besonders möchte ich also auch bitten, die Grau-
samkeit betreffs des Transportes der exotischen Vögel
hier aus dem Spiele zu lassen. Auch betreffs der Un-
terscheidung der Vogeljagd zu wissenschaftlichen und
Sammelzwecken kann man zu keinem definitiven Resul-
tate kommen; dies lässt sich nicht auseinander halten.
Wo fangt das Eine an, wo hört das Andere auf?

Und, meine Herren, fast alle Ornithologen haben
damit begonnen — ich wenigstens gestehe es ein —
Nester auszuheben und Vögel zu schiessen, um die
Unterscheidung der einzelnen Species zu lernen.

Ich möchte mir nun erlauben, meinen Antrag
zu verlesen.

Was ich in der von einer Seite bemängelten Ein-
leitung sage, ist eine einfache Bitte. Jeder Mensch hat

das Recht, zu bitten, warum soll dies dem internatio-

nalen Congress nicht erlaubt sein? (Liest:)

Antrag Borggreve: Der erste internationale

Ornithologen-Congress bittet die k. u. k. österreichisch-

ungarische Regierung, Schritte zu einer auf Gegen-
seitigkeit beruhenden Vereinbarung unter den Staaten
Europas und Nordafrikas zu thun, dahingehend, dass
von ihnen landesgesetzliche Bestimmungen angestrebt
werden, nach welchen wiihrend der ersten Hälfte des
Kalenderjahres verboten sind :

a) jeder Handel mit erlegten und gefangenen
Vögeln

;

h) jeder Fang und jede Jagd von Vögeln (mit

Ausnahme derjenigen auf den Auer- und Birk-
hahn), soweit solche nicht direct cultur-, jagd-
oder fischereischiidlich oder mit specieller obrig-

keitlicher Erlaubniss zu wissenschaftlichen

Zwecken occuptirt werden.
Den directen Schaden abzuwenden,, müssen

wir dem einzelnen Grundbesitzer überlassen. Wir
können doch vom G.ärtner nicht verlangen, dass er sicli

vom Buchfinken seinen eben gesäeten Kohlsamen, vom
Weinbesitzer, dass er sich vom Staar die Trauben etc.

verzehren lässt.

Herr Baron Dunay: Ich kann mich der Ansicht

des Herrn Vorredners nicht anschliessen. Ich glaube,
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dass das nicht Saclie der Gesetzgebung ist, sondern
icli glaube und bin fest überzeugt, dass es Sache der
Executive ist^ den von uns angestrebten Vogelschutz
zu ermöglichen, und das ist die Jagd- und Waldpolizei.

Was wir jedoch thun können und was auch entschie-

den mehr Hoffnung auf einen wiiklichen Erfolg
haben könnte, ist, dass die Ornithologen-Vereine oder
die einzelnen ürnithologischen Stationen sich besonders
angegelegen sein lassen, mit den verschiedenen Kc-
gierungen in stete Fühlung zu treten, und auf diese

Art geeignet scheinende landes- und zeitgemässe Vogel-
schutzgesetze durchzusetzen.

Herr El sing er: Ich habe mich nur als Theil-
nehmer des internationalen Thierscluitz-Congresses zum
Worte gemeldet. Ich will nur bemerken, dass die öster-

reichische Regierung im Jahre 1875 eine Vereinbarung
mit Italien getroffen iiat. Doch was ist geschehen ? Die
Zustände in Betreff des Thierschutzes sind noch
schlechter geworden.

Ich habe in Blättern gelesen und habe es auch
von Augenzeugen gehört, dass am iiellen Tage die

Vögel geschossen werden. Ich appellire diesfalls an
den Congress, dass bei der italienischen Regierung
Vorstellungen gemacht werden, dass sie doch ihre

Verpflichtungen in ernster Weise durchführe. Ich
wollte nur der geehrten Versammlung zur Kennt-
niss bringen, dass auch der internationale Thierschutz-
Congrcss sich mit der internationalen Vogelschutzfrage
beschäftigt hat.

Vorsitzender v. S ehren ck: Es haben nun alle

Redner, welche in der Vogelschutzfrage reden wollten,
das Wort gehabt, und ich erkläre hiemit die Dis-
cussion über diese Frage geschlossen. Wir werden an
die Abstimmung über die einzelnen Punkte und Amen-
dements gehen, und um diese Punkte zuvor in eine
entsprechende Reihenfolge zu bringen, werde ich mir
erlauben, die Sitzung auf zehn Jlinuten zu unterbrechen.

Vorsitzender v. Schrenck nach Wiederauf-
nahme der Sitzung: Ich ertheilte, bevor wir an die
weitere Behandlung dieses Gegenstandes gehen, zunächst
das Wort dem Obraanne des Vergnügungs-Comites.

Herr Künast: Meine Herren! Wenn ich mir
erlaube, Ihre Güte in Anspruch zu nehmen, so ge-
schieht dies zu dem Zwecke, um den Irrthum klarzu-
stellen, der darin besteht, dass einige Herren zu dem
heute um ^j.J Uhr stattfindenden Festbankette keine
Einladungskarte bekommen haben. Natürlich würde
es nicht nur willkommen, sondern wir würden höchst
erfreut sein, wenn alle Mitglieder dieses Congresses
dem Bankette beiwohnen würden. Was die Excursio-
nen anbelangt, die wir zu machen im Begriffe sind,

so möchte ich mir den Vorschlag erlauben, dass die-
jenigen Herren, welche den Ausflug nach dem Semuie-
ring mitmachen wollen, ihre Kamen in aufliegende
Listen eintragen mögen.

Falls in Folge der zu geringen Anzahl der Aus-
flug auf den Semmering nicht zu Stande käme, so
schlage ich den in grosser Nähe befindlichen Kahlen-
berg als Excursionsort vor, wo mit heutigem Tage
das Hotel und die Zahnradbahn eröffnet wird. Was die
Fahrt nach Melk anbelangt, möchte ich erwähnen,
dass wir von dem dortigen Abte mit grösster Höflich-
keit als Gäste eingeladen sind. Die Fahrt dahin könnte
mit der Eisenbahn und der Retourweg, wenn es die
Wasserverhältnisse möglich machen, per Dampfschiff
zurückgelegt werden.

I Vorsitzender v. Schrenck: Zujeder Frage, über die
wir berathen haben, sind nicht mehr als 12 Amendements
gestellt worden, die alle mehr oder weniger ausein-
andergehen. Sie werden zugeben, meine Herren, dass
es sehr schwer ist, alle diese differirenden Ansichten
unter einen Hut zu bringen und dabei irgend etwas
zu erzielen. Das Präsidium hat sich die Mühe gegeben
und hat sich namentlich mein Herr Stellvertreter
dessen angenommen, die Wünsche, die in diesen Amen-
dements ausgesprochen sind, möglichst zu vereinigen
und in einen Antrag zu fusioniren.

Natürlich kaim man in diesem einen Antrage
nicht die Wünsche eines jeden einzelnen Antragstellers
berücksichtigen; aber doch muss man aus einem jeden
die Hauptsache herausnehmen und so etwas Gemein-
sames schaffen. (Bravo! Bravo!) Es ist ja bei diesem
A'erfahren die Hauptsache, dass der hier gefasste Be-
schluss Aussicht hat, von den Staaten am Mittelmeere
und dann auch von Frankreich und der Schweiz an-

genommen zu werden. Wir haben als Grundlage ge-

nommen den Anfrag des Herru Professors Oustalet
und mit seinem Einversändnisse und mit dem des
Herrn Professors Fatio Veränderungen gemacht, die

den hier ausgesprochenen Wünschen entsprechen, so

z. B. denen der Herrn Dr. Palacky, Dr. Russ,
Dr. Borggreve und anderer Herren. Wir werden
ihnen sogleich den Antrag verlesen, in dem die be-

trefl'enden Herren ihre Wünsche grösstentheils berück-
sichtigt sehen werden. Die Wünsche Aller zu berück-
sichtigen war natürlich nicht möglich, dann müssten wir

den Antrag so verändern, dass er für Frankreich, Italien

und die Schweiz unannehmbar wäre. Es wird dann auch
der Erreiclamg eines praktischen Resultates zu Liebe
mancher von den Herren seine einzelnen Amendements
zurückziehen, sobald das geschehen ist, wird dies den
weiteren Gang der V^erhandlung in hohem Grade ver-

einfachen. Denn dann hätten wir nur über diesen An-
trag abzustimmen, sowie über die einzelnen nicht zu-

rückgezogenen Amendemeuts (Bravo ! Bravo !)
—

Herr Hofrath Meyer wird Ihnen jetzt den f'usionirten

Antrag vorlesen.

Hofrath Meyer: Der fusionirte Präsidial-Antrag
lautet:

Der erste internationale Ornithologen Congress
bittet die österreichisch-ungarische Regierung, Schritte

zu einer auf Gegenseitigkeit beruhenden Vereinbarung

unter den Staaten der Erde zu thun, dahingehend,

dass von denselben gesetzliche Bestimmungen ange-

strebt werden, nach welchen folgende Principien zur

Geltung kommen werden.

§. 1. Die Jagd, mit Ausnahme derjenigen mittelst

des Gewehres, der Massenfang und Handel mit Vögeln
und Eiern ist ohne gesetzliche Erlaubniss während der

ersten Hälfte des Kalenderjahres verboten.

§. 2. Der Massenfang der Vögel ist zu jeder

Zeit verboten. (Bravo !)

Wenn die Herren gestatten, werde ich die ein-

zelnen Punkte vorlesen, welche aus den verschiedenen

Anträgen genommen worden sind. Die Einleitung ist

aus dem Antrage dee Herrn Professors Borggreve;
in der Stelle des §. 1, wo eine Schonzeit während der

ersten Hälfte des Kalenderjahres gefordert ist, wird

Herr Dr. Russ seinen Einfluss finden, da er in seinen

Amendements gesagt hatte, es müsse heissen : , während
der bestimmten Zeit". Dieses Wort haben wir deshalb

nicht aufgenommen, weil auch Professor B o r gg r e ve
und die Herren aus Italien und Frankreich sich für



den gewählten Modus einsetzten. Die letztgenannten

Herren haben auch schon erklärt, dass sie §. 1 in

dieser Form annehmen werden , und diesbezüglich

möchte ich mir erlauben, auf die ursprügliche franzö-

sische Fassung hinzuweisen. Liest (französisch);

1. L'interdiction, sans autorisation justifiee de

toute chasse autrement qu'avee les armes ä feu, de
tout procede de capture et de tout commerce des

Oiseaux en general et de leurs oeufs pendant la

premiere nioitie de l'annee.

2. La capture en masse des Oiseaux en general

est defendue en tout temps.

Vorsitzender v. Schrenck: Sind einzelne der

Herren bereit, Ihre Amendements zurückzuziehen ?
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Die Herren Dr. R u s s, K e r m e n i c, J a b u r e k,

Dr. Palacky, Baron Dunay, Baehner und Baron
Berg ziehen ihre Anträge zurück. (Lebhafter Beifall.)

Vorsitzender v. Schrenck: Jn diesem Falle
proponire ich, dass zuerst über den fusionirten Präsidial-

Autrag abgestimmt werde, in welchem die Wünsche
der meisten und fast aller Herren möglichst berück-
sichtigt wurden, nachher über den Antrag des Professors
B or ggr e V e.

Professor Borggreve (zur Geschäftsordnung):
Ich möchte die Bitte aussprechen, meinen Antrag vor-

her zur Abstimmung zu bringen, weil ich, wenn mein
Antrag nicht durchdringen kann, für den anderen
stimmen würde^ und mit mir noch viele andere Herren.
(Ganz richtig!) (Fortseizung folgt.)

--mi^'f^'

Zum Zuge des Tauuenliehers (Corvus caryocatactes) im Herbst 1885.

Von Ad. Bayer, Foist-Accessist.

Angeregt durch die in Nr. 2.5 dieser Blätter ent-

haltene Notiz von Herrn von Tschusi zu Schmidhoflfen

über den Zug des Tannenhehers, glaube ich, dass die

Beobachtungen, welche über diesen Vogel im iieurigen

Jahre auch in Sachsen gemacht wurden, nicht ohne
einiges Interesse sein dürften.

Zunächst möchte ich vorausschicken, dass das
Vorkommen des Tannenhehers in denjenigen Theilen
des sächsischen Erzgebirges, welche mir näher bekannt
sind, in letzter Zeit wenig beobachtet worden ist. Zum
Mindesten ist derselbe dem Forstschutzpersonal, welches
sich doch entschieden für alle fremdarti<ren Erschei-o
nungen der Fauna zu interessiren pflegt, meist unbe-
kannt, und im vorigen Jahre habe ich selbst nur ein

einziges Exemplar auf dem Schmiedeberger Revier,

welches am Nordhange des Erzgebirges liegt, von
weitem gesehen.

Um so grösser war daher meine Ueberraschung,
als ich, seit September auf dem Cunnersdorfer Staats-

forstenrevier (in der sächsischen Schweiz) beschäftigt,

am 5. October a. c. beim Revierbegang zwei Tannen-
heher auf einer Cultur beobachtete, von denen ich

einen schoss.

In den darauffolgenden Tagen wurden theils von
mir, theil vom übrigen Personal noch zahlreiche Exem-
plare gesehen ,

auf meine Frage waren die Vögel dem
seit Jahren hier angestellten Waldwärter nicht bekannt.
Am 15. October wurde bei einer Treibjagd in der
Nähe von Teplitz ein Tannenheher in meinem Beisein

geschossen, welcher sich angesichts der ganzen Jagd-
gesellschaft ganz dreist auf einen Baumpfahl setzte und
auf den ersten Schuss gefehlt, kaum 10 Schritte weiter

wieder aufhakte. Ueberhaupt ist mir die Dreistigkeit

dieser Vögel aufgefallen, obgleich ich mich sehr wohl
erinnere, dass diejenigen, welche ich in den Alpen-
ländern beobachtete, gleich ihrem Vetter, dem Eichel-

heher, ziemlich scheu und vorsichtig waren, so dass es

schwer hielt, sie zum Schuss zu bekommen. Es scheint
mir dieser Umstand ein Beweis dafür zu sein, dass die
heuer so zahlreich durchziehenden Tannenheher aus
Gegenden des Nordens kommen, in welchen sie den
Menschen noch nicht als ihren Feind zu betrachten
gewohnt sind. Etwas Anderes ist es ja in den Alpen,
wo der Tannenheher bekanntlich an den Zirbelculturen

zu wenio- Gewicht darauf gelegt, als dass ich be-

so bedeutenden Schaden verursacht, dass der dortige

Forstmann alle Veranlassung hat, ihm nachzustellen.

Ein ferneres interessantes Moment bietet die von
Herrn von Tschusi erwähnte auftauende Erscheinung,
dass die diesjährig durchziehenden Tannenheher
schlankere Schnäbel haben, als ihre Vertreter in den
Alpen. Mir ist dasselbe aufgefallen, doch leider habe
ic'

stimmte Masse angeben könnte.

Allein die Thatsache steht fest, dass sämmtliche
hier geschossenen Tannenheher einen längeren, schlan-

keren und spitzeren, aber zugleich auch intensiver

gekrümmten Schnabel hatten, als ich ihn an denjenigen
Exemplaren in Erinnerung habe, welche mir in Süd-
deutschland zu Gesicht gekommen sind. Allerdings

glaube ich darauf hinweisen zu müssen, dass auch
Altum in seiner Forstzoologie*) bemerkt: , Auffallend

ist die ungemeine Verschiedenheit in Länge des

Schnabels.''

Was nun die Zeitdauer des Zuges in hiesiger

Gegend betrift't, so gehen mir genaue Daten darüber

ab. Ich selbst traf, wie schon erwähnt, die ersten Exem-
plare am 5. October an, den letzten sah ich am
28. October und ich glaube kaum, dass hier noch ein

späteres Vorkommen bemerkt wurde.

Zum Schlüsse möchte ich noch erwähnen, dass

auf dem benachbarten böhmischen Revier Maxdorf
nach Aussage des gräflich Thun'schen Adjuncten zahl-

reiche Tannenheher erlegt wurden. Ferneres Vor-

kommen des Vogels in grösserer Anzahl wurde mir

berichtet aus Uhlstädt in Thüringen, Döbeln bei Leip-

zig und vom Höckendorfer Revier bei Tharandt; doch
sind das nur gelegentliche Mittheilungen meiner Freunde
und es erscheint unzweifelhaft, dass in diesem Herbst

der Tannenheher auch anderweitig im Lande beob-

achtet worden ist. Keiner meiner Fachgenossen jedoch

vergass es, in seinem Briefe die Dummheit und Dreistig-

keit der gesehenen und erlegten Vögel in jagdlicher

Beziehung rühmend hervorzuheben, welcher Umstand
meine obenerwälinte Beobachtung bestätigt, andererseits

aber auch gewiss manchem dieser nordischen Gäste

zum Verderben gereichte.

Cunnersdorf, bei Königstein im Nov. 1885.

*) Altum, Furstzoologie, 2. Theil, Berlin 1880, Seite 350.

-=äfOOfl=--
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Notiz.
Heuer dauert der Scliiiepf'enstrich in Unterkrain

ungewölinlich lange und kann ein starker genannt
werden. Ich hatte durch 3 Tage (1.— o. November d. J.)

die Gelegenheit gehabt mich davon selbst zu über-

zeugen. Nach Jlittheilungen meines Freundes Ed.
Dollenz, Gutsbesitzers von Nussdort' bei Adelsberg,
wurde die erste Sclmepfe (Scoiopax rusticola) am
3. October geschossen und seit jenem Tage den ganzen
Monat hindurch. Der Haujjtstrich erfolgte in der letzten

Octobervvoche, wo an einem Tage 11) Stilcke geschossen
wurden. — Im Ganzen wurden im Jagdrayon Nuss-
dort", zu welchem 10 Gemeinden gehören, an 100 Stück
Schnepfen bis zum 3. November erlegt. Am Abend

beobachtete ich sie paarweise auffliegen, während des
Tages sah ich sie immer einzeln aufstehen. Auch
sollen die Schnepfen in dieser Gegend jedes Jahr weit
häufiger sein, als in anderen Theilen von Krain. Der
Umstand, dass vorwaltend sciroccale Luftströmungen
begleitet von starken Niederschlagen vorherrschen und
die Thiere hinreichend Nahrung finden, dürfte ihr

längeres Verweilen in dieser Gegend erklärlich machen.
Mit der ersten Bora werden die Thiere wohl ihre

Wanderung nach dem Süden fortsetzen. —
Triest, 5. November 1'*'^.")

Dr. C. M oser.

-»IG!0»=-

Liteiarisclies.

C. Vallon Uccellid'Italia, Torino, Firenze, e Roma. 4.

Dieses Werk des als tüchtigen Beobachter und
Vogelkenner bewährten Herrn Vallon wird in fünfzig
Heften mit hundert chromolithographischen Tafeln und
Zeichnungen im Texte veröffentlicht werden.

Die erste Lieferung ist soeben erschienen. Der
Preis einer Lieferung beträgt vier Lire.

E. Margitt Notes on Woodpeckers Nr. X On the
Genus Triponax (Ibis 1885) p. 140.

Eine weitere Fortsetzung der dankenswerthen Ab-
handlungen des Verfassers über die Gattungen der
Spechte. In dem vorliegenden Aufsatze wird die Gat-
tung Triponax monographisch behandelt und es werden
von den darin enthaltenen acht Species Beschreibungen,
Synonymie und geographische Verbreitung gegeben.

L Taczanowski et Comte N. von Berlepsch
Troisieme liste des Oiseaux recueillis pur JI. Stolzuiaiin

dans l'Ecuadeur (Proceed. zool. Soc. London 1885,
p. Ü7, pi. Vll, VIU).

Die gelehrten Verfasser haben in der vorliegenden
Abhandlung einen neuen äusserst werthvollen Beitrag
zur Ornis Ecuadors geliefert, basirt auf die Samm-
lungen des ausgezeichneten Forschungsreisendeu Stolz-

mann. Nach einer Schilderung der Localitäten, an
welchen gesammelt wurde, folgt der specielle Theil in

bekannter trefflicher Weise bearbeitet. Neu beschriebene
Arten sind : Odontorhynchus Branickii, Calliste Taylori

Stolzm., Chlorospingus signatus, Urothraupis (n. g. Tana-
gridarum) Stolzmanni, Pseudotriccus (n. g. Tyranni-
darum) Pelzeini, ^lyiobius phoenicomitra Stolzm., Synal-
laxis singularis, Anabazenops mentalis Stolzm., Formi-
cariusthoraeicus Stolzm.,GalbulaPastazae,Xiphocolaptes
crassirostris. Abgebildet sind : Odontorhynchus Branickii

Taf. Vll, Fig. 1, Synallaxis singularis Fig. 2, Uro-
thraupis Stolzmanni Taf. VIII.

Von grosser Wichtigkeit ist ein Anhang aus der
Feder des Grafen Berlepsch ,,Allgemeine Betrach-
tungen über die ornithologische Fauna von West-
Ecuador," in welcher höchst interessante Aufschlüsse
über die geographische Verbreitung der Vögel dieses

Gebietes gegeben werden.

-H»OsO»=-

Arten der Ornis .Viistriaco-Hiiiigarica, welclie in den westlichen I\renäen vorkommen.
(Nach Howard Saunders. — Ibis, October 1884, p. 365—392.)

(ScUIU!>3.)

häutig ober derSul.a bnss<iiia L, Im Wintei
Bucht.

Cicoiiia alba L. Am 6. I\Iärz zwei Stück über
St. Jean de Luz nach Norden ziehend; bei Leon in
Spanien um etwa Eine Woche früher bei sehr kaltem
Wetter, zur Zeit, da die Pässe nach Asturien noch ganz
durch Schnee versperrt waren.

Anas boschas L.

Querqiiedula crecca L.

Jlareca Pouelopc L.

Spatiila clypeata L.

MergiLs serratoi' L. Im Winter geschossen in der
Bucht von St. Jean de Luz.

Coluinba paliiiiibiis L. Anfang des Zugs in gerin-
ger Zahl am 1. Februar, vom 12. Februar an zahlreiche

Züge; Fang im August und September in den Gebirgs-

pässen mittelst quergespannter Netze : beim Frühlings-

zug werden keine Netze aufgestellt.

Id. oeiias L. Wenig zahlreich im Zuge vom
14. März an.

Syri'haptes paradoxu.s Fall. Ein Exemplar (18. Oc-
tober 1859) im Museum zu Perpignan; eines am 27. Mai
1863 ober Bigorre geschossen, im Collegium zu Ole-

ron; eines (23. Junius 1863) im Museum zu Bayonne.
Perdix rnfa L. Sehr selten auf der französischen

Seite bei St. Jean de Luz in den Ost-Pyrenäen.

Id. cinerea L. Oertlich auf bebauten Stellen.

Id. coturnix L. Häufig auf Zug.
Lagopas uiutus Leacli. Nicht selten nahe an der

Sehneegrenze; äusserstes westliches Vorkommen in
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den liölieren Gebieten des Departements der unteren

Pyreniien.

Boiiasia .sylvestris Breliin. Selten auf der fran-

zösischen Seite; soll in der Provinz Valladolid in Menge
vorkommen.

Tetrao iirogallus L. In allen AVäldern der Ge-
birgskette , auf der französischen Seite stark in Ab-
nahme.

Id. tetrix L. Soll in der Mittelhöhe der Ost-

Pyrenäen ziemlich iiäulig sein.

Ralliis aquaticus L. Gemein und Standvogel bei

St. Jean de Luz.

Oi'tygoinetra porzaiia L. Gemein und Standvogel
bei St. Jean de Luz.

Crex juateiisis Bechst. Anfangs März bei St. Jean
de Luz.

(iralliuuia chloropus L. In tieferen Gegenden ziem-

lich häutiger Standvogel.

Fulica atia L. Zahlreich an den Teichen am
Fusse der Ost-Pyrenäen.

Grus cinerea L. Ende Februar und Anfangs März
Zug nach Norden.

Otis tarda L. Nicht selten auf Zug in den unte-

ren Pyrenäen; erscheint in den „Landes", nördlich von
Bayonne.

Id. tetrax L. Regelmässiger Zug von und zu der

Vende, wo sie zalilreieh brütet.

Oedicuemiis crepitaiis Teinni. Im Winter ziemlich

gemein bei St. Jean de Luz ; führt in den unteren

Pyrenäen den seltsamen Namen „Poule de Carthage".

Charadrius pluvialis L. St. Jean de Luz im Win-
ter ; ziemlich starker Zug; sehr scheu.

Id. liiaticiila L. Im März zalilreieh auf den
schlammigen Ufern der Nivalla und am Ufer des

Meeres.

Id. cautiailUS Latli. Einer mit Char. hiat. und
anderen Stelzvügeln Futter suchend; nicht sclieu.

Vanellus cristatiis Mayr. Um St. Jean de Luz
gemein im December, verschwand dann imd erschien

wieder gegen den 20. Februar.

Haeniatopus osfralegus L. Ein Flug am 10. De-
cember; auf den Sandbänken an der Mündung der

Bidassoa.

*l^3C!4:-=

Scolopax rnsticola L. Um St. Jean de Luz im
Winter und auf Zug ziemlich häufig.

Oalliiiago major («lu. Im Winter, nicht häufig.

Id. galliuula L. Im Winter, nicht häufig.

Triiiga alpiwa L. Drei Stück, zwei davon im
Brautkleide, am 26. März in der Bucht von St. Jean
de Luz.

Machetes pilgnax L. Pau , auf dem Markte,
16. März.

Actitis liypolftucus L. Oefter an den Bergströmen,
auf Zug.

Totauus calidris L. St. Jean de Luz, 14. Jlärz.

Id. fusciis L. Einmal, im vollen schwarzen Braut-
kleide, 16. April.

Limosa aegocephala L. Ziemlicli viele auf Zug,
3. März.

Nuinenius arqiiatiis L. Im Winter ziemlich gemein
in den tieferen Gegenden; brütet bei Capvern; am
10. Mai zwei Eier.

Laras ridibuiidns L. Gemein an derNivelle und
in der Bucht von St. Jean de Luz während des Win-
ters bis Anfangs März.

Id. melaiioceplialus Xatt. In der Bucht zuerst

wenige, dann an 20; gegen 6. 3Iärz verdrängten sie

ganz Larus ridib.; einige am 7. März mit ganz schwar-
zen Köpfen ; scheint auf den Seen zwischen Bayonne
und der Mündung der Gironde zu brüten und kommt
auch nach Bordeaux.

Id. miuutus Fall. Am 7. März 1882 ein Flug
von etwa .50 in der Bucht von St. Jean de Luz: etwa
36 davon hatten ganz schwarze Köpfe.

Id. inariuiis L. i An der Küste häufig; am I.März
Id, fiisciis L.

i
ein Flug von mindestens 200,

südwestwärts, gegen das Meer.
Id. glaiicus Brüiiii. Bei Hendaye.
Lestris tridactyla L. Zeitweise in der Bucht bei

schlechtem Wetter.

Lestris cafarhactes L. Im Herbst bei l'Anglet.

Id. pomatorliiuas Tenim. Einmal bei St. Jean de
Luz bei schlechtem Wetter.

Id. crepidata Bnn. Ein junger Vogel bei Hendaye.
Alca torda L. Im Januar gemein in der Bucht.

Uria trolle L. Im Januar gemein in der Bucht.

Colyinbus septeiitrioiialis L. In der Bucht.
A. Graf 3Iarscli.ill.

Gäste aus der Ferne.

Von G. Abrahams.

(Schills?.)

Für die zweite Vogelart, welche ich nun kurz
|

erster Ordnung von grau in reinweiss. Zu gleicher Zeit
' — fallen die Federn der Stirn und des Oberkopfes aus^,

darnach treten häutige Auswüchse am Oberkopfe und
am Kinn hervor, die mit zunehmendem Alter wachsen
bis zur Wallnussgrösse. Der Oberkopf, welcher bis

jetzt die gewöhnliche weissliche Hautfarbe zeigte, wird

nun an der vorderen Hälfte von Auge zu Auge und
auf dem Scheitel spitzwinkelig nach hinten zulaufend,

glänzend schwarz. Die gleiche Farbe zeigen ebenfalls

die Zügel und das Kinn, und ebenfalls ein schmales

Band um den Hals und Hinterkopf, welches die

nackten Theile von den befiederten abgrenzt. Das in

der Skizze abgebildete Gesicht ist das eines jungen

Männchens, welches soeben seinen Hochzeitsschmuck

angelegt liat, bei dem die kammartigen Lappen jedoch

beschreiben will, mache ich Anspruch auf die Ehre,
sie zum ersten Male lebend in Europa eingeführt
zvi haben. Es ist:

Uer Klunkerstaar (Dilophus carunculatus, Gm.)

Diese Vogelart ist insofern merkwürdig, als der
üebergang vom Jugend- zum Alterskleide des Männ-
chens eine sonderbare Veränderung mit sich bringt.

Das Jugendkleid des Männchens ist dem des alten
Weibchens gleich, nämlich schlicht hellgrau

; Schwingen
und Schwanzfedern dunkelbraun, nackter Augenkreis,
vor und hintei- dem Auge spitz zulaufend, weisslich

;

Schnabel gelblich hornfarben; Füsse hell fleischfarbig.

Bei herannahender Geschlechtsreife des Männchens
verfäi-ben sich die grossen Deckfedern der Schwingen erst im Entstehen begriffen sind.
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Als eine seltene und interessante Erscheinung des

Vogclmarktcs crwälme ich schliesslich

die Laubenvögel.

Diese werden bekanntlieh in mehrere Gattungen !

cingetheilt, von denen ich hier nur zwei erwähnen will,

nämlich die Chlamydoderae oder Kragenlaubenvögel
und die Ptilonorhynchi oder eigentlichen Laubenvügel.
Ich glaube zu der Annahme berechtigt zu sein, dass

mir die Ehre gebührt vor ungefähr sechs Jahren das

erste lebende Exemplar der Gattung Chlamydodera
maculata (Gefleckter Kragenlaubenvogel) in Europa
eingeführt zu haben. Da ich indessen bereits in der

„Gefiederten Welt" des Längeren iiber dieses Exeni-
])lar berichtet habe, so will ich zu der nächsten Gattung,

den eigentlichen Laubenvögeln (Ptilonorhynchus) über-

gehen. In dieser Gattung ist wohl die Species

Atlas-Laubenvogel (Ptilonorhynchus holosericeus

vel violaceus

von New-South-Wales die bekannteste. Obwohl der
,

Atlas-Laubenvogel, wie alle Arten Laubenvögel über-
,

haupt, der Familie der Paradiesvögel nahesteht und im
Prachtkleide gewiss ein schöner Vogel genannt werden
kann, so verdankt er seine Beiühmtheit doch nicht

seinem Gefieder, sondern vielmehr seiner Geschick-
lichkeit als Baumeister. Das ausgefärbte Jlännchen ist :

schwarz, das ganze Gefieder mit Ausnahme der
Schwingen und Schwanzfedern von einem bläulich

-

violetten metallischen Schimmer übergössen. Die Ver-
färbung zum Alterskleide erfolgt erst im dritten Jahre.

Das Weibchen, sowie das unausgefärbte Männchen hat

ein schlichtes aller grellen Farben entbehrendes Kleid.

Die oberen Körpertheile sind olivengrün, die Schwingen
und Schwanzfedern röthlichbraun, die Flügeldeckfedern
braun mit grünlichen Flecken. Die Brust und der
Bauch sind bräunlichgrün mit schwarzen Schuppen.
Auge schön blau. Schnabel hornbraun. Füsse gelblich.

Der Atlas-Laubenvogel lebt in den dichten Ge-
liüschen von Kew - South - Wales, ist scheu und führt

ein von der übrigen Vogelwelt abgeschlossenes Leben.

Früchte verschiedener Art scheinen seine Hauptnahrung
zu bilden. Seine Kunst als Baumeister und seinen hoch-
entwickelten Sinn für das Schöne zeigt er in der Er
richtung von Lauben und in der Ausschmückung der-

selben. Diese Lauben oder vielmehr Gänge wurden
früher für die Nester der Laubenvögel gehalten. Dieses

ist jedoch nicht der Fall. Die Nester werden im Ge-
büsche aus kleinen Zweigen erbaut. Der Gang dient

vielmehr gewissermassen als Salon, wo die Männchen
den Weibchen den Hof machen oder spielend einander
von einem Ende zum andern jagen. Der Gang ist in

derselben Weise wie der der Arten Chlamidodera
construirt und besteht aus zwei parallel nebeneinander
laufenden Hecken aus dürren Zweigen, welche am
oberen Ende gegeneinandergelehnt und untereinander

künstlich verflochten sind. Die innere Wandung ist

glatt, so dass sie dem Durcli^ann; der Vögel kein

Ilinderniss bietet. Der Boden des Ganges ist mit

dürren Reisern bestreut und mit frischen Blumen,
bunten Früchten, Muscheln, Papageienfedern und von
der Sonne gebleichten Knochen geschmückt. Musika-
lische Befähigung muss man dem Laubenvogel ab-

sprechen, seine Stimme ist rauh und knarrend. Dafür
hat er aber — und zwar Männchen in deniselbea Grade
wie Weibchen — die Befälii<ranci; die menschlichen und
thierischen Stimmen und antlere ihm auffallenden Laute
treflflich nachzuahmen. Auch wird er in der Gefangen-
schaft leicht zahm und zutraulich.

Das oben erwähnte Weibchen Chlamydodera
maculata lernte bei mir in kurzer Zeit das Bellen des

Hundes und das Miauen der Katze täuschend nach-

ahmen, auch einige Worte spreclien. Wenn man einem
Pärchen einen entsprechend eingerichteten Kaum zum
ausschliesslichen Gebrauche anwiese, so würde es

meines Erachtens nach unschwer zu erreichen sein,

dass sie ihre Künste als Baumeister zeigen und viel-

leicht auch zur Brut schreiten und so dem Besitzer

Gelegenheit geben, alle ihre Eigenthümlichkeiien zu

studieren und manche Punkte in ihrer Naturgeschichte

aufzuklären, welche bis jetzt noch in Dunkel gehüllt sind.

London, am 20. August 1885.
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Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
(Fortsetzung.)

Der Apparat, dessen ich mich immer bedient
habe, besteht nicht aus einem einzigen Geräthe^ sondern
aus zwei besonderen, von einander unabhängigen,
leichten, handlichen Hauptstücken, die sich leicht auf-
stellen, auseinandernehmen, wieder aufschlagen und
entfernen lassen, und die man nach Belieben mitein-
ander in ^'erbindung bringen kann.

Das eine dieser Stücke ist eine Kiste aus weissem
Holz, zur Erneuerung der Luft mit Löchern versehen,
von oben mittelst einer Thüre in Angeln zu öffnen,
und an einer ihrer Seitenflächen mit einer ver-
gitterten Oeffnung versehen, um die Zuchthenne ge-
fangen zu halten, so wie auch mit einer Schiebthüre,
um den Jungen das Auslaufen zu ermöglichen.

Das andere Stück besteht aus einer leichten
Kiste von länglicher Form, die an einem ihrer Enden
mit einer Oeffnung versehen ist, die der obenerwähnten
Schiebthüre entspricht, und an dieselbe angefügt

werden kann. Diese mit einem hinwegnehmbaren
Gitterrahmen bedeckte Kiste bildet einen Auslauf.

Das Nebeneinanderstellen der beiden Stücke mit

den die Oeftnungen enthaltenden Seiten setzt sie in

unmittelbare Verbindung und gibt uns ein coinpletes

Ensemble, welches die Henne in ihrer mit Stäben

versehenen Kiste gefangen hält und den Zöglingen den

Austritt nach dem Auslaufe gestattet, um daselbst ihr

Futter zu nehmen und sich frei zu bewegen.

Wenn ich glaube, so kurz als es mir möglich

war, mein, auf die Verwendung der Henne als Bundes-
genossen basirendes System, in Erinnerung bringen

zu müssen, so geschah dies, weil meine Auseinander-

setzung die Erklärung von Legrange's Verfahren ausser-

ordentlich erleichtert.

In der That besteht der Haupt- , man könnte

sagen der einzige Unterschied, der uns trennt, darin,
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dass bei diesem Erfinder die Zuchthenne durch ein

Becken mit warmem Wasser ersetzt ist.

Demnach ist bei Lagrange, wie bei meinem

System, die Glucke ein aus zwei besonderen Stücken

bestehender Apparat, die von einander unabhängig

sind, aber nach Belieben mit einander in Verbindung

gesetzt werden können.

Das. erstere dieser Stücke hat die äussere Form
einer würfelförmigen Kiste. Der Deckel dieser Kiste

ist mit einem Zinkbecken gefüttert, das an seinem

unteren Theile mit einem Stück Stoff überzogen ist. Es

ist mit einer Wärmpfanne versehen, welche die zur Er-

haltung der nöthigen Wärme bestimmte Lampe enthält,

und wird von zwei Hälsen durchsetzt, von denen einer

das Anfüllen , der andere das Entleeren des Beckens,

je nach Bedürfniss, ermöglicht. Dieser Deckel ruht

auf 4 festen Unterlagen , die am Boden und in den

4 Ecken der würfelförmigen Kiste angebracht sind, der-

art, dass in dieser Kiste ein freier Kaum übrig bleibt,

eine Art Kammer , deren Decke das mit warmem
Wasser gefüllte Becken bildet ; diese Kammer ist das

Schlafgemach der Zöglinge, und der Zufluchtsort, in

welchen sie sich zurückziehen, wenn sie sich M'ärmen

wollen. (Foilsetzung folgt.)

~=et<:X>f-5=-

D i e Brieftaube.
Von „Old Belgian".

(Fortsetzung).

Ich kann auch nicht einsehen, warum so viele

Leute nichts von Futterkörben wissen wollen — wozu
eine dreimalige Mahlzeit abgehalten werden muss ?

Die im Käfig gehaltenen Vögel, die stets einen Futter-

vorrath vor sich haben, gedeihen ja auch ganz gut

dabei und ebenso holen sich die Vögel in der Freiheit,

von der Natur geleitet, ihr Futter so oft sie darnacli

ein Bedürfniss fühlen, ohne dass die einen oder die

anderen sich hiebei je eine Indigestion zuziehen,

denn sie kennen keine ünmässigkeit. Es ist hier nicht

der Ort, mich weiter über Alles das, was bei der

Wartung der Brieftrauben zu beachten wäre, zu ver-

breiten. Es gibt nämlich eine Unzahl von Kleinig-

keiten, welche von den Liebhabern oft übersehen

werden, die aber nichtsdestoweniger von Bedeutung
sind, wie jeder aufmerksame Beobachter bald heraus-

linden wird.

Was ist die durchschnittliche Lebensdauer der

Tauben? Es ist eine allgemein bekannte Tliatsache,

dass die Brieftauben länger leben als andere Tauben-
ra(;en und man kann diese ausdauerndere Lebenskraft

dem Umstände zuschreiben, dass sie mehr Bewegung
machen und Gelegenheit haben mehr frische Luft in

den höheren Schichten der Atmosphäre zu geniessen.

Der Einfluss der höheren Lagen auf die Verlängerung
des Lebens zeigt sich in vielen Beispielen. Um nur

eines zu erwähnen, sei hier aufmerksam gemacht, dass

der Adler, der König der Lüfte, welcher in den

felsigen Höhen der Gebirge haust, ein Alter von mehr
als hundert Jahren erreichen kann. Nach meiner Ueber-

zeugung beträgt die wahrscheinliche Lebensdauer der

Brieftaube fünfzehn Jahre. Es ist zwar festgestellt,

dass manche selbst ein Alter von mehr als zwanzig
Jaliren erlangen, doch sind dies seltene Ausnahmen.
Mein Freund Herr Ernest Grooter in Leaken bei

Brüssel, der mit Recht als der Erste unter den prak-

tischen Taubenzüchtein aalt, besass zur Zeit

barkeit so lange behielt, denn ungeachtet ihres hohen
Alters, legte sie noch immer Eier.

Es mag auch hier der Ort sein einen flüchtigen

Blick auf das zu werfen, was in den letzten sechzig

Jahren in Belgien für die Brieftauben geschehen ist.

Zu Beginn dieser Zeit wurden Brieftauben am meisten

in Antwerpen und Verviers gepflegt, zwischen welchen

beiden Städten ein lebhafter Handelsverkehr bestand

und zwischen denen die Liebhaber häufig auch ihre

Tau.ben austauschten. Die Antwerpener Tauben, durch

ihre nahezu weissen Augen ausgezeichnet, hatten eine

sehr hübsche Form, ihre Schwingen waren gut ausge-

bildet und sie waren im Stande weite Flüge zu machen.

Die Tauben von Verviers dagegen waren etwas kleiner

und wegen ihrer grossen Orientirungsgabe und ihs'er

Heimatsliebe berühmt. Kreuzungen zwischen diesen

beiden Zuchten waren jedoch nicht häufig und es hat

sich aus ihnen keine besondere gut characterisirte

Race ergeben, obwohl sie vortreft'liche Eigenschaften

in sich vereinigten.

Diese Verhältnisse änderten sich aber durch den
Einfluss engHscher Taubenfreunde. Vor ungefähr fünfzig

Jahren nämlich kamen häufig Händler aus England in

die belgischen Provinzen um ungeheuere Mengen von
Tauben zusammenzukaufen, die sie dann nach London
brachten. Dort gab es aber auch Liebhaber, die

Handelsverbindungen mit Belgien hatten, imd deren

Streben darnach gerichtet war, in den Besitz von

Tauben, die nicht durch die Hände von Händlern
gegangen waren, zu gelangen, denn sie wollten ausge-

suchte und erprobte Vögel haben und diese verschafften

sie sich, indem sie dafür ihre eigenen austauschten,

Diese fanden nun ihrerseits durch das gesunde kräftige

Wesen bei den Belgiern viel Anwerth. Aus Neugierde
stellten diese dann Kreuzuugsversuche mit ihnen und
den englischen Tauben an, und da diese guten Erfolg

hatten, kamen sie in weiteren Kreisen inScliwung, indemgalt, besass zur Z/eit seines

Ablebens eine Täubin, die zwanzig Jahre alt war und
j

jedermann solche anzustellen wünschte
es ist besonders bemerkenswerth, dass sie ihre Frucht (roi-setziing folgt.)

=5f<3*I>iS=-

Vereiiisangelegenheiteii.

Neu beigetretenes Mitglied: Zuwachs zur Bücliersammlung.

Herr Brabetz, Kaffeesieder in Mostar. (Durch
1

Dr. Gustav Rad de. Ornis caucasica.

Herrn Hans von Kadich).

(Durch

Tausch.)

In allen, die Vereinscassa betreffenden Angelegenheiten wolle man sich gefälligst an den Vereins-
Cassier, Herrn Dr. Carl Zimmermann, Hof- und Gerichtsadvocaten, I., Bauernmarkt 11, wenden.
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Huiuleit Tage im Hinterland.

Eine ornithologische Forschungsreise in der Herzegowina.

A'oii Hanns von Kadich.

Per aspera ad astral

Während sich die weitaus überwiegende Mehrheit
der europäischen Forschungsreisenden überseeischen

Continenten zuwendet, um in diesen zumeist in stetem

Kampfe mit feindlichen Volksstämmen und tödtiichen

klimatischen Verhältnissen, im Dienste der hehrenWissen-
scliaft, der ewig schaffenden Natur Neues abzuringen
und so auf dem Wege zur „Erkenntniss* unentwegt
vorwärts zu streben — liegen in den vei'schiedensten

Himmelsrichtungen unserer alten Jlutter Europa noch '

weit ausgedehnte Länderstrecken, welche in Folge
j

dieser Vernachlässigung bis auf den heutigen Tag I

ebenso unbekannt geblieben sind, wie beispielsweise
i

das Innerste Central-Afiika's, dessen Erforschung schon i

so viele heroische Geister in Anspruch genommen und
— verschlungen hat.

|

„Warum denn in die Ferne schweifen, *• wo das
Gute so nahe liegt und wozu in ferne Länder und -

SIeere ziehen, wo es die ursprüngliche, eigene Heimat
\

zu erforschen gilt, die doch in erster Linie berechtigt

erscheint, von Jenen, die von ihrer Scholle zehren,

genau gekannt und beschrieben zu werden.
Unter all' den Gebieten Europas, in die sich noch

keines Forschers spürender Tritt verirrt hat, nimmt
die östliche der drei südlichen Halbinseln — die Bal-

kanhalbinsel, — die hervorragendste Stelle ein. Von
Touri.«ten und Vergnügungsreisenden nur an den Küsten-
punkten besucht, ist sie heute noch für die Foi'scher-

welt eine Terra incognita, was umso mehr zu beklagen
ist, als alle natürlichen Bedingungen sich vereinigen,

das Land für jeden Wissenszweig beinahe zu einem
wahren Schatzkäbtlein zu gestalten. Mit Ausnahme von
Griechenland, in welchem alljährlich Hunderte von
reisenden Touristen die Denkmäler althellenischer,

classischer Cultur anstaunen, das seit Jahrhunderten
von Naturforschern aller erdenklichen Kategorien be-
sucht wird — ist namentlich der mittlere und nörd-
liche Theil des Balkangebietes ein schwarzer, — oder
wenn man will — weisser Fleck in der Karte des
europäischen Gelehrten. —

Daran mögen wohl auch die verworrenen poli-

tischen Zustände Schuld tragen, sowie der Huf der
Unsicherheit, dessen sich diese Länder unter den Cultur-

völkern Mitteleuropas erfreuen . . . dies Alles ändert

jedoch nichts an der Thatsaclie, dass noch kein Forscher
in jene Gebiete vorgedrungen ist, kein mitteleuropäischer

Jäger seine Büchse in die „Falkenhorste'' der düsteren
Balkangebirge getragen hat.

Bieten die Länder des mittleren und nördlichen
Theiles der Hämushalbinsel nahezu jedem Wissens-
zweige ein weites Feld erspriesslichster Tliätigkeit, so
ist dies namentlich iür den Ornithologen und Waid-
mann, also für den praktischen Zoologen der Fall, der
in diesen Gebieten ein ideales Land erblicken kann,
das er bisher in Europa vergeblich gesucht hat. Von
den angeblichen Segnungen der Cultur noch wenig
erfüllt, mit Schneebergen, die noch kein das Wild
beunruhigender Tourist unsicher gemacht, mit Thälern,
welche das schnaubende Dampfross noch nicht durch-
eilt, weil der unermessliche Urwald sie erfüllt, mit
vereinzelten Städten, die durch Minarete geziert, um-

kleidet sind mit dem ganzen heimlichen Schleier

orientalischen Märchenzaubers, gefeiert in Sage und
Lied, während die Menschen in unbeugsamem Trotz
— gleich den Bergen, welche sie bewohnen — die-

selben geblieben sind, wie ihre Vorväter vor Jahr-

hunderten : ein stolzes, waffen- und kampflVohes Ge-
schlecht .... sind die Balkangcbiete der Vereinigungs-

))imkt all' jener Existenzbedingungen, ohne die eine
Entwicklung reichsten, üppigsten T h i e r-

lebens mit Beibehaltung der ursprünglichen

characteristischen Merkmale, unmöglich erscheint.

So haben sich in diese Regionen jene Märtyrer

der Cultur zurückgezogen, denen der Zeitgeist unseres

Jahrhunderts fremd ist, wie dessen Älenschen so dienten

jene Länder zur Erhaltung von Thierformen, die in

unseren Alpen entweder gänzlich ausgestorben oder

dem Aussterben nahe sind. Unter diesen sind es be-

sonders zwei Typpen, die auch hier Erwähnung finden

mögen, deren reckenhafte Gestalten herüberragen zu

uns, wie mahnende Bilder aus grauer Vorzeit, zwei

gleich veranlagte Charactere, die überall des gleichen

traurigen Loses theilhaftig geworden sind , die sich

vor dem Menschen zurückgezogen haben in die, lange

noch unzugänglichen Felsreviere des Balkan's, wo
sie hausen werden, bis die nachdrängende Cultur

auch den .Letzten ihres Stammes" das Bleiben auf

dieser Erde verleidet : — ich meine den A 1 p e n s t e i n-

bock und den Bartgeier. Dass der erstere in den

Gebirgen der Balkanhalbinsel in freiem Zustande heute

noch lebt, konnte ich bisher insoferne wissenschaftlich

nicht nachweisen, als ich selbst kein Exemplar
erlegte , aber ich habe so viele Daten über
seinen Aufenthalt an Ort und Stelle
gesammelt, dass ich — trotz aller Zweifel,
die dagegen erhoben werden — der festen

Ueberzeugung hiemit Ausdruck gebe, Capra ibex lebt

in Eurü])a nicht allein in der Colonie, die König
Victor Emanuel in den „grauen Alpen" erhalten hat,

sondern kommt im Urzustände in den Bergen der

Balkanhalbinscl voi'. Nun darin ,vederemo' ! Denn
„Forschen ist seliger, als Glauben". Der Bartgeier
kommt nachgewiesenermassen relativ natürlich — denn

massenhaft ist er nirgends — sehr häufig vor.

Was speciell das Leben der Vogelwelt anbelangt,

— dessen Studium war ja meine ganze, vier Monate

dauernde Reise gewidmet — so wird dasselbe, abgesehen

von einer Menge anderer, später zu besprechender

Umstände, besonders durch das, namentlich in den

Küstengegenden vorherrschende südliche Klima und

durch die Deltamündungen der Flüsse begünstigt, welch'

letztere Sumpfgebiete der colossalsten Ausdehnung

bilden. Von den Ländern der Balkanhalbinsel mussten

uns naturgemäss als zunächstliegende die Länder des

Occupationsgebietes — Bosnien und die Herze-
gowina — interessieren, weil sie die einzigen waren,

aus denen im I. Jahresberichte der Oest.-Ung. Beobach-

tungsstationen jegliche Nachricht fehlte und sie dennoch

Schätze bergen mussten, welche die wenigen kurzen

Notizen, die zumeist von Laien herrührend den Weg
in die Oeflentlicbkeit fanden, mehr als ahnen Hessen.

Mit diesen Intentionen, von der Absicht geleitet, vor-
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erst die faunistischen Verhältnisse dieser beiden Länder

ein wenig aufzuhellen, damit aber den Grund zu legen

zu weiteren künftigen Reisen, welche das Balkangebiet

übei'haupt zum Ziele haben sollen, unternahm ich,

nachdem der Plan hiezu in mir seit Jahren gereift

war, im April dieses Jahres meine Reise, deren ornitho-

logischer Theil auf die Herzegowina allein sich be-

schränken sollte. —
Die ersten Schwierigkeiten ergaben sich beim

Feststellen eines genaueren Reiseplanes. Ausser Eduard
Hodek — und auch der hat nur die an der Save

liegenden Gebiete auf seinen Reisen durchstreift —
war Niemand in jene Gebiete vorgedrungen und aus

der vorhandenen Literatur eine Route sich aufzubauen

war unmöglich. Dieselbe beschränkt sich, ausser ver-

schiedenen Artikeln über die jagdlichen Verhältnisse

in Bosnien, welche in der ,Oesterreichischen Forst-

zeitung" erschienen sind, auf folgende, mir bekannt

gewordene Arbeiten:

L ,Jagdverhältnisse der Herzegowina":
Vom Oberlieutenant des 19. Feldjägerbataillons: Carl
Bayer. (Hugo'sche Jagdzeitung, Jahrg. 1879, Nr. 11.)

n. U e b e r das Vorkommen des Stein-
wildes (Capra ibex) in Bosnien (vom selben

Autor) Hugo'sche Jagdzeitung, 1882, Nr. 17.

IH. ,Ornithologische Beobachtungen
aus der Herzegowina": vom selben Autor.

Mittheihmgen des Ornith. Vei-eines in Wien, Jahrg. 5

(1881) Nr. 2, 3 und 4.

IV. „Beiträge zur Ornis Bosniens" (nach

Beobachtungen des Herrn Oberlieutenants Platz mit-

getheilt von Victor Ritter von Tschiisi). Mitthei-

lungen des Ornith. Vereines zu Wien, 1883, Nr. 1.

V. ,D i e Vögel d e r K r aj n a" von Ernst von

Dabrowski. Mittheilungen des Ornith. Vereines

in 'Wien, Jahrg. 1 884, Nr. 8 und Nr. 9.

VL ,Vögel und Jagd im Narentathale"
enthalten in der Zeitschrift des adriatisclien natur-

wissenschaftlichen Vereines in Triest, IX. Band, 1885.

Das waren die literarischen Mittel, mit denen ich

hauszuhalten hatte, aus denen ich meinen Reiseplan

feststellen sollte und bedenkt man nun, dass diese

aufgezählten Arbeiten, wenn sie auch mit grosser

Sachkenntnis durchgearbeitet sind, zumeist nur bruch-

stückartig kleinere Gebiete, Bosniens umfassen, während
ausser ihnen andererseits einfach nichts Einschlägiges

über die Länder des Occupationsgebietes existirt, so

wird man die Schwierigkeiten ermessen können, welche

sich der Präcisirung einer Route, die durch die

interessantesten Gebiete führen sollte, entgegenstellten.

Nachdem ich endlich zur Ueberzeugung gelangt

war, dass sich in der Heimat mit den besten Karten
und wohlgemeintesten Briefen, von denen fast ein jedei-

ein anderes Gebiet empfahl, eben nicht viel machen
Hess, kam ich zu dem Schlüsse, zunächst nach iM o s t a r,

dem Hauptort der Herzegowina, zu reisen. Hier, im

Herzen des Landes, konnte ich von authentischen

Persönlichkeiten Alles erfahren, was zur weiteren Ver-

folgung meiner Ziele zweckdienlich war — dort sollte

der weitere Reiseplan ausgearbeitet werden. —
(Fortsetzung folgt.)

^fC*L>i*

Sitzungs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(Foi-tselzung.)

Vorsitzender v. Schrenck: Meine Herren! Ich

kann denjenigen Herren, welche noch über diesen An-
trag sprechen wollen, das Wort nicht mehr ertheilen.

(Bravo! Bravo!) Es ist genug discutirt worden. Wir
wollen jetzt zur Abstimmung schreiten. Entsprechend

der Bemerkung des Herrn Professors Broggreve er-

laube ich mir zuerst seinen Antrag zur Abstim-

mung zu bringen und hierauf den fusionirten. (Bravo !

Bravo!) Und ich ei'suche Herrn Ilofrath Meyer,
den Antrag Borggreve zu verlesen.

Hofrath Meyer liest den Antrag Borggreve:
Der erste internationale ornithologische Congress bittet

die k. k. österr.-ung. Regierung, Schritte zu einer auf

Gegenseitigkeit beruhenden Vereinbarung unter den
Staaten Europas und Nordafrikas zu thun, dahingehend,

dass von ihnen landesgesetzliche Bestimmungen ange-
strebt werden, nach welchen während der ersten Hälfte

des Kalenderjahres verboten sind :

a) Jeder Handel mit erlegten und gefangenen Vögeln

;

b) jeder Fang und jede Jagd von Vögeln mit Aus-
nahme derjenigen auf den Auer- und Birkhahn,
soweit diese Vögel nicht direct cultur-, jagd- oder
fischereischädlich oder mit specieller obrigkeitlicher

Erlaubniss für wissenschaftliche Zwecke occupirt

werden.
Vorsitzender v. Schrenck: Ich bitte diejenigen

Herren, welche für diesen Antrag sind, aufzustehen,

diejenigen, welche dagegen sind, sitzen zu bleiben.

(Geschieht). Es sind sechs Herren dafür. Ich will die

Gegenprobe machen und ersuche diejenigen Herren,

welche dagegen sind, aufzustehen. (Geschieht). Der
Antrag Bor gg r e v e ist mit s i c h e r ü b e r w i e -

gen der IMajorität abgelehnt. Wir gelangen nun

zur Abstimmung des fusionirten Antrages.

Dr. L e ntn e r (zur Geschäftsordnung) : Ich möchte

mir nur die Bemerkung erlauben, dass es statt „mit-

telst des Gewehres", heissen sollte „mittelst Schuss-

wafFen". (Bravo! Bravo!)

Hofrath Meyer: Es wurde von mir schon be-

merkt, dass eine redactionelle Umarbeitung nöthig sei;

es liegt nur eine flüchtige Uebersetzung vor.

Vorsitzender v. Schrenck: Ich ersuche den

Herrn Hofrath Meyer, den fusionirten Antrag zu

verlesen.

Hofrath Meyer (liest den fusionirten Antrag):

Der erste internationale Ornithologen-Congress bittet

die k. u. k. österreichisch-ungarische Regierung, Schritte

zu einer auf Gegenseitigkeit beruhenden Vereinbarung

unter den Staaten der Erde zu thun, dahin gehend,

dass von ihnen landesgesetzliche Bestimmungen an-

gestrebt werden, nach welchen folgende Principien zur

Geltung kommen würden:

1. Die Jagd mit Ausnahme derjenigen mittelst Schuss-

Waffen, der Fang und der Handel mit Vögeln und

ihren Eiern ist ohne gesetzliehe Erlaubniss während

der ersten Hälfte des Kalenderjahres verboten;
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2. der Massentiiug der Vögel ist zu jeder Zeit ver-

boten.

Dr. B o r g g r e V e (zur Geschäftsordnung): Es wird

von mehreren Herren geltend gemacht, dass es wiinschens-

wertli wäre, über die einzelnen Punkte separat abzu-

stimiilen.

Vorsitzender v. Schrenck: Dies ist jeden-

falls angezeigt. Es fragt sich nur noch, ob wir auch

über die Einleitung apart abstimmen V (Zustimmung.)

Da sich also die Einleitung auf beide Punkte bezieht,

so wird auch über die Einleitung abgestimmt werden,

und ersuche ich jene llerreu, welche die Einleitung

annehmen wollen, sich zu erheben. (Geschieht.)

D i e E i n 1 e i t u n g ist mit grosser Majorität a n-

genomnien. (Dagegen nur Dr. Russ, Baron Dunay
und Dr. P alac k y.)

Wir kommen nun zur Abstimmung über Art. 1,

und ersuche ich jene Herren, die Art. 1 annehmen,

sich zu erheben. (Geschieht.)

Art. 1 ist mit allen gegen drei Stimmen an-

genommen.
Endlich bringe ich den zweiten Artikel zur Ab-

stimmung und bitte die Herreu, die für denselben sind,

sich zu erheben. (Geschieht.)

Art. 2 ist ebenfalls mit erdrückender Majorität

angenommen.
Der Fusionsantrag ist somit angenommen und

glaube ich, dass wir jedenfalls damit etwas Wesent-

liches erreicht haben. (Beifall.)

Dr. Blasius: Wie Sie wohl einsehen werden,

meine Herren, ist es nicht möglich, eine Sitzung der

Commission für Beobachtungsstationen abzuhalten. Ich

habe deshalb die Vorschläge, wie sie in der gestrigen

Sitzung von jenen Herren, die an der Debatte theil-

nahmen, vorgebracht wurden, in lateinischen Lettern

in deutscher Sprache abklatschen lassen. Diese Abzüge
liegen in einer Anzahl von zwanzig Exemplaren vor.

Es können sich also alle Comitcmitglieder mit solchen

versehen. Nachdem es nun nicht möglich ist, eine

Sitzung der Commission bis heute Nachmittag abzu-

halten, so werden wir sofort in die Sectionsberathung

eingehen.

Vorsitzender Staatsrath v. Schrenck: Die

S ilzung ist geschlossen.

Schluss der Sitzung 1 Uhr Nachmittags.

Der Ehrenpräsident

:

Heinrich Marquis und Graf v. Bellegarde.

Der Präsident: Der erste Vicepräsidem :

Dr. Guütav liadde.

Der Vorsilzende-Stellvertreter
der 1. Section .ils Vorsitzender

:

Leopold V. Schrenck.

Der erste Schriftführer:

Heinrich Wien.;

l)r. Gustav v. Uayek.

Der Vorsitzende-SleUvertreter:

Dr. A. B. Meyer.

Der zweite Scbriftfübrcr

:

Hans V. Kadich.

Sitzung vom 9. April 1884 (III. Section).

Präsident Staatsrath Dr. Kadde: j\Ieine Herren:
Ich eröffne die Sitzung. Herr Dr. B las ins wird über
das Programm der HI. Section Bericht erstatten.

Vorsitzender Dr. Blasius: Meine Herren ! Wie
ich bereits heute Morgens bemerkte, ist es nicht möglich
gewesen, da die Sitzung heute bis 1 Uhr dauerte, die

gestellten Anträge in der Commission durchzuberathen.

In der Commission wurde jedoch beschlossen, die An-
träge in Bezug auf Einrichtung von Beobachtungs-

stationen in einer Vollcommission zu berathen.

Ich habe deshalb mir insoferne zu helfen gesucht,

als mit der Mehrzahl der Herren, mit denen ich zu-

sammenzukommen Gelegenheit hatte, die einzelnen An-
träge, die in der letzten Sitzung gestellt wurden, zu

einem Ganzen zu verarbeiten versucht, und erlaube

mir, den Herren die Vorschläge, die gewissermassen

analog gebildet sind, wie die betreffenden in Bezug
auf Vogelschutz, in dem sämmtliche geäusserten

Wünsche zum Ausdrucke gebracht sind, vorzulesen.

Dieser Antrag, welcher nach Rücksprache mit

der Mehrzahl der Conimissionsmitglieder ausgearbeitet

worden ist, lautet:

1. Es ist ein permanentes, internationales Comite zur

Errichtung von Vogelbeobachtungsstationen zu

wählen.

II. Es ist an das k. und k. Ministerium des kaiser-

lichen Hauses und des Aeussern in Wien das

Ersuchen zu stellen, auf diplomatischem Wege
in allen nicht auf dem Congresse vertretenen

Staaten für die Errichtung ornithologischer Be-

obachtungsstationen wirken und behufs Ermitt-

lung geeigneter Persönlichkeiten dem internatio-

nalen Comite ihre Unterstützung gewähren zu

wollen.

III. Die Delegirten der auf dem Congresse vertrete-

nen Staaten werden beauftragt, bei ihren be-

treffenden Regierungen dahin zu wirken:

a) dass die Errichtung der ornithologischen Beob-
achtungsstationen durch die Behörden mög-
lichst gefördert;

b) dass regelmässige Geldbeiträge zur Geschäfts-

führung der Beobachtungsstationen und zur

Publication der Jahresberichte über die ein-

gelaufenen Beobachtungen bewilligt und für

die Bildung von Localcomitös in den einzel-

nen Ländern, welche mit dem Vorsitzenden

des internationalen Comites in Verbindung zu

treten haben, \'orsorge getroffen werde.

IV. Das internationale Comite hat nach folgenden

allgemeinen Grundsätzen zu verfahren:

a) Die ornithologischen Beobachtungen werden
für die ganze Erde, in erster Linie jedoch für

Europa angestrebt.

b) Die Beobachtungen werden womöglich nach

ein und demselben Schema angestellt, wobei

die östeireichischen, sowie die deutschen In-

structionen als Grundlage zu dienen haben.

c) Die Verarbeitung der eingangenen Berichte

erfolgt für die einzelnen Staaten nach den-

selben Principien systematischer Anordnung,

unter Anwendung der gleichen wissenschaft-

lichen Terminologie.

<l) Für jedes Land ist ein Verzeichniss der dort

vorkommenden Vögel aufzustellen, nach dem
Muster des von den Herren v. Homeyer
und V. T sc hu si für Oesterreich-Ungarn aus-

gearbeiteten, unter Beifügung der betreffen-

den Localnamen.

e) Zur Erlangung von ornithologischen Beobach-

tungen ist besondere Rücksicht zu nehmen
auf Heranziehung der Akademien, naturwissen-
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schaftlichen Museen, gelehrten Gesellschaften,

Vereine, der naturwissenschaftlichen Publici-

stik, der religiösen Missionen, der meteorologi-

schen und verwandten Stationen, des Lehr-

und Forstpersonals, des Aufsichtspersonales

der Leuchtthürme, dann der Consulate vi. s. w.

f) Wenn fachkundige, zuverlässige Beobachterzur
Verfügung stehen, sollen möglichst über alle

vorkommenden Vogelarten Aufzeichnungen ge-

machtwerden, wenn nicht, bleibt es dem Comite
übei'lassen, einzelne bekannte Arten speciell

zur Beobachtung vorzuschlagen.

g) Es ist erwünscht, dass gleichzeitig aus dem
Gebiete der übrigen Thierwelt und der

Pflanzenwelt phänomenologische Beobach-
tungen angestellt, ivnd dass eingschlägige

meteorologische Erscheinungen notirt werden.

V. Jeder Staat ist, je nach seiner Grösse und Be-
deutung, in dem internationalen Comite durch
einen bis drei Delegirte vertreten. Das Comite
hat das Recht der Cooptation.

Dieses Comite wird vorläufig aus folgenden

Herren zusammengesetzt

:

Russland : von S c h r e n c k , R a d d e^

Palm e n.

Oesterreich-Ungarn : von T s c h u s i, von
M a d a r ;i s z, ß r u s i n a.

Deutschland: v. Homeyer, Hofrath Meyer,
Dr. B 1 a s i u s,

Frankreich: M il ne - E d w a rd s, Oustalet.
Italien: G i g 1 i o 1 i, Salvadori.
Schweiz : Dr. F a t i o, Dr. G i r t a n n e r.

Norwegen : C o 1 1 e 1 1.

Schweden : Graf T h o 1 1.

Dänemark : L ü t k e n.

Belgien : de S e 1 v s-L o n g c h a m p s.

Hofland: Dr. P o^l 1 e n.

Portugal: Barboza de Bocage.
Griechenland : K r ü p e r.

Serbien: D o k i c.

Grossbritannien: Harvie Brown, Cordeaux,
K e r m o d e c.

Australien : R a m s a y,
Neu-Seeland : B u 1 i e r.

Java : V o r d e r m a n.

Brasilien : Baron C a r v a 1 li o - B o r g e s.

Vereinigte Staaten von Amerika; Merri am
C o u e s.

Um 3 Öhr 30 Minuten erscheint Se. Hoheit Prinz

Ferdinand von Sachse n-C o b u r g und Gotha.
Se. Hoheit wird von dem Ehrenpräsidenten Herrn

M a r q u i s und Grafen v. B e 1 1 e g a r d e , dem

Präsidenten Herrn Staatsrath Dr. Gustav R a d d e, dem
Vicepräsidenten Herrn Dr. Gustav v. H a y e k und
dem Vorsitzenden der Hl. Section Herrn Dr. Rudolf
B 1 a s i u s begrüsst.

Vorsitzender Dr. Blas ins: Ich schlage der <re-

ehrten Versammlung vor, dass wir die Besprechung des

Themas unterbrechen, luid erlaube mir den Vorschlag zu

machen, dass der Herr Staatsrat!) Dr. Rad de, unser
allverehrter Präsident, uns seinen angekündigten Vor-
trag über den Zug der Vögel im Kaukasus hält.

Staatsrath Dr. Rad de: Es ist, und namentlich

in neuerer Zeit, wie Ihn(m ja bekannt, über den Zug,
über die Zugstrassen, besser gesagt über die Zugrich-

tuugen in mannigfacher Weise viel berichtet und ge-

stritten, sogar bitter gestritten worden. Die Erschei-

nung, über die ganze Erde ausgedehnt, mag sehr com-
plicirt, vielfach loeal modificirt sein ; es ist aber nicht

in meiner Absicht, in der halben Stunde, in welcher

ich die Ehre habe, vor Ihnen sprechen zu dürfen, in

dieser Hinsicht auf allgemeine Fragen einzugehen

;

vielmehr werden meine Älittheilungen ein Land be-

treffen, welches ich seit zwanzig Jalu-en als meine
zweite Heimat bewohne, und in welcher ich den be-

schwingten Bewohnern der Lüfte mein aufrichtiges

Interesse stets entgegengebracht habe. In meinem bald

erscheinenden Werke: Ornis caucasica" will ich zu guter

letzt im Schlusscapitel auch auf die Zugsrichtung

der geflügelten Welt ausführlich zurückkommen.
Ich weiss nicht, aber ich glaube, dass überall auf der

Erde die Richtung des Zuges abhängt und innig abhängt,

sogar dictatorisch bedingt wird durch das Relief des

Landes, welches die Vögel passiren. Dieses Relief des

Landes, diese Plastik tritt auf dem kaukasischen Isth-

mus in so schroff gehaltenen, in so schroff präcisirten

Verhältnissen zu Tage, dass dadurch a priori die Haupt-

richtungen des Zuges ganz besonders klar und ganz

besonders bestimmt sich ergeben müssen. Und das ist ja

auch der Fall. Ich muss daher von diesem Lande zu-

nächst eine geographische Skizze entwerfen.

Wenn ich Sie nun bitte, einen Blick auf die Karte

zu thun, so werde ich mir erlauben, gleichzeitig Ihnen

in kurzen Grundzügen das Relief des Gebietes zu ent-

werfen und Sie werden sich dann überzeugen, wie un-

gemein scharf der grosse Kaukasus, gewöhnlich als

Kaukasus im Allgemeinen bezeichnet, geformt ist, in,

einer Länge von 150 geographischen Meilen und ver-

hältnissmässig nur geringer Breite, gleich einem scharfen

Riegel, gleich einer Wand einen im Süden Russlands

und im Osten Europas, sowie in ganz Mittelasien aus-

geprägten Naturtypus zum Abschluss bringt; nämlich

den Typus der Steppen, und zwar gleichgiltig, ob die-

selben im Niveau des Meeres liegen als Tiefsteppen,

oder höher als Hochsteppen.

(Fortsetzung folgt.)

-=äi^3<::>fs=-

Zum Zuge des Taiiiienhehers (Corvus caryocatactes) im Herbst 1885.

Von Ad. Bayer, Forstaccesist.

(Nachtrag.)

Im Anschluss an meine eingesandte Notiz bezüg-
lich des Tannenheherzuges in diesem Jahre, erlaube
ich mir, Ihnen noch Folgendes mitzutheiien, was ich

als Ergänzung zu dem Erwähnten nicht verschweigen
möchte.

Auf meiner einsamen Station habe ich wonig

Gelegenheit zum Meinungsaustausch mit Fachgenossen.

Nun war ich aber in den letzten Tagen auf einer Hoch-

wildjagd im Ei'zgebirge, und erfuhr daselbst, als

BestätiiTunff für meine Annahme von verschiedenen
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Herren Oberförstern und anderen Gästen wiederum

über das zahlreiche Auftreten von Tannen-

hehern in diesem Herbst, in folgenden Orten:

Keinhartsgriinma bei Dippoldiswalde in Sachsen,

Schmiedsberger Revier im Erzgebirge, Purschensteiner

Revier bei Neuhausen in Sachsen, verschiedene Orte

in der Umgebung Leipzigs, Umgebung von Teplitz,

Umgebung von Herrnlust in der Lausitz.

An den genannten Orten zeichneten sich die

zahlreich gesehenen Tannenheher durch auffallende

Dreistigkeit und Unerfahrenheit aus.

Cunnersdorf bei Könijrstein.

-=«00»=-

Zum Zii2;e des Taiinerheliers.

Aus Anlass des von Herrn Victor Ritter von

Tschusi zu Schmidhoflen in Nr. 24 d. Bl. erlassenen

Aufrufes erlaube ich mir nachstehend das Ergebniss

meiner bisherigen Beobachtungen imd Recherchen

über das Vorkommen des Tannenhehers in der Um-
gebung Wiens mitziitheilen.

A d L Der Tannenheher kam bisher in der Um-
gebung Wiens in engerem Sinne nur als höchst seltene

Erschein\ing vor. Im Wiener Walde fehlte er nach

den Beobachtungen des k. k. Oberförsters Herrn

Huber giinzlich ; in den Donauaiien von Wien bis

Orth kam er seit October 1845, wo Präparator Herr

Schüstl in Fiscliamend ein einzelnes Exemplar beob-

aclitete und erlegte, niemr.ls vor; ebenso seit 1878 in

Laxenburg.
Ad 2. Heuer erschien in Hütteldorf zu Beginne

dieses Jlonates ein kleiner Flug Tannenheher, aus wel-

chem Oberförster Huber ein Stück erlegte. Am 10. d. M.
beobachtete ich ein Exemplar am Kirchberg bei Weid-
ling a. B. — Im Prater halten sich nach jlittheilung

des k. k. Inspectors Herrn Huber seit Beginn des

vorigen Monates mehrere Tannenheher auf und wurden
daselbst am 31. October zwei Exemplare erlegt; ich

selbst sah am 8. d. M. einen, am 15. d. M. zwei

Tannenheher unfern des sogenannten Lusthauses. —
In Fiscliamend erschien am S. October ein Paar, wel-

ches von Herrn Schüstl erlegt wurde; einige Tage
später schoss der dortige Jagdpächter Herr Schulz

gleichfalls zwei Exemplare. — In Petronell wurden im

Laufe dieses Monates drei Tannenheher erlegt. — Im
Park der Papierfabrik zu Kleinneusiedl wurden vor

Kurzem mehrere Tannenheher beobachtet. — In

Laxenburg erlegte der k. k. Hofjagdbeamte Herr
Leopold Seipt am 28. October ein Exemplar.

A d 3. Der Mageninhalt der von Herrn Schüstl

präparirten acht Exemplare aus Fiscliamend, Petronell

und Laxenburg bestand ausschliesslich aus Insecten

verschiedener Art; ebenso jener der beiden im Prater

erlegten. Ich selbst beobachtete am lö. d. M. zwei

Exemplare auf der A\'iese und im Schlamme von
Lachen unter häufigem Schreien mit dem Aufnehmen
von Insecten beschäftigt.

Ad 4. Die erlegten Exemplare trugen in Bezug
auf Grössenvcrhältnisse und Federkleid den normalen

Character; nachstehend theile ich die Schnabelmasse

der neuen gegenwärtig bei Herrn Schüstl in Fischam-

end befindlichen Tannenheher mit.
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Arten der Oriiis Aiistriaco-Huiigarica in Corsica.

Nach John Whitehead. (Ibis, 1885, p. 24—48)

Gypaetiis barbatus. Zweimal im Gebirge Mitte

März ; soll im Frühjahre oft Lämmer rauben.

Aquila clirysaetus (?). Zwei Horste im Gebirge

;

in einem am 12. Junius keine Eier.

Haliai^tiis albicilla. Im Winter nicht selten auf
den grossen Lagunen, wo er sich meist von Federwild
nährt ; öfter einzeln im April und Mai.

Buteo viilo;aris. Ueberall ziemlich gemein ; im
April sechs Horste.

Tiuiiuuculus alaiidai'ins. Sehr gemein im Winter,
nicht ialle bleiben, um zu horsten ; sechs ganz frische

Eier am 29. April.

H}-potioi'chis Eleoiiorae (?). Mehrmal ein Paar an
der Küste schwebend, zuerst am 15. April.

Accipiter iiisus. Gemein im November, weniger
in den übrigen Monaten des Winters; am 9. Junius
ein Ei.

Slilvus ictinus. Das ganze Jahr zahlreich in den
Ebenen.

Circus cyaueus. Einige während des ganzen Win-
ters; am 1. April ein Flug von fünf Stück.

Idem ciueraceus. Ein Stück am 17. November.
Idem aernginosns. Im Winter zahlreich in allen

Sümpfen, am 21. Junius brütend.

Paiidioii lialiai^tiis. Ziemlich gemein im Winter;
am 23. April in einer kleinen Bucht auf einem acht

Schuh hohen Felsen ein Horst mit 3 ganz frischen

Eiern.

Strix flamiuea. Einmal, 15. Mai.

Otus vulgaris. Einmai, 18. December.
Idem bracliyotus. Einmal, 13. December.
Scops gia. Zahlreich nach Ende März, im Mai

im hohen Gebirge ; am 3. Junius ein Nest mit vier

Eiern , davon drei stark bebrütet , eines fast frisch

;

kömmt in die Döi'fer und lässt ihr leises Pfeifen gleich

nach Sonnenuntergang hören.

Cypselus apus. 1883, zuerst gesehen am 12. April.

1884 am 8. April; in den Bergwäldern gehen sie in

die Löcher des grossen Buntspechts.

Idem luelba. Zuerst gesehen 1883 am 25. April,

1884 am 10. April; nistet Anfangs Junius in unzu-
gänglichen Felsen.

Hiruudo rnstica. Erste 1883 am 16. März, 1884
am 22. März, nistet; am 16. November einige wenige
nach Süden ziehend.

Idem iirbica. Zuerst gesehen 1883 am 20. März,
1884 am 21. März; viele bleiben und nisten.

Cotile riparia. Zuerst 1883 am 11. April, 1884
am 8. April, nie zahlreich; nach dem Zuge weder
Nest noch Vogel an den Flussufern.

Idem nipestris. Ziemlich gemeiner Standvogel;
hoch auf den Abhängen der Berge, kommt bei schlech-
tem Wetter in die Ebenen herab; am 13. Mai ein Nest
mit 4 Eiern.

Caprimulgus europaens. Zuerst gehört am 12. Mai;
28. Mai 4 Eier.

Alcedo ispida. Zahlreich im Winter, seltener wer-
dend nach Ende Januar.

Merops apiaster. Zuerst gesehen 1883 am 19. April,

1884 am 14. April; einige Tage danach eine Schaar,
hoch über die Ebene fliegend, am 12. Junius Nester
auf einer ebenen Sandfläche, jedes mit 5 bis 7 Eiern

;

Nester und Eier sehr schmutzig, Maden und Läuse in

Menge : selten an der Westküste, wo keine passende
Steile für die Nester.

Ilpnpa cpops. Zuerst 1883 am 24. März, 1884
am 30. 5lärz; im Flachland ziemlich gemein; am
27. Mai ein Nest in einem Mauerloch mit 6 ganz
frischen Eiern ; am 7. Junius ein Nest in einem alten

Baume mit 4 ausgewachsenen Jungen.

Plcus major. Gemein in den Bergwäldern , im
Winter oft an der Seeküste ; erste Eier am 20. Mai.

Jynx torqnilla. Zweimal, am 8. und 17. Januar.

Certhia familiaris. Gemein in Gebirgswäldern;

südliche Form grösser, unten rein weiss, oben dunkler,

Grundfarbe des Kopfes schwarz.

Troglodytes parvnlus. Ziemlich gemein in den
Bergwäldern; Nest mit Eiern am 11. Junius.

Saxicola oeiiantlie. Zuerst gesehen 1883 am
24. März, 1884 am 30. März; am 12. Mai ein Paar
auf einem hohen Berge (nistet ?).

Idem rubetra. Zuerst gesehen 1883 am 15. April,

1884 am 20. April, bleibt nur wenige Tage.

Pratiiicola riibicola. Gemeiner Standvogel ; nistet

in den hohen Thälern , lebt in den Wintermonaten in

den Ebenen; am 16. Junius vollständig gefiederte

Junge.

Rllticilla titys. Gemein in den Wintermonaten,

zuletzt gesehen am 28. März.

Idem pUoeiiicnrus. Wenige , zuerst gesehen am
24. März, zuletzt am 19. April.

Cyaiiecula Wolfl. Nur Ein Exemplar am 28. März.

Erithacus rnbecula. Gemein im Winter; nistet

zahlreich in den Bergwäldern.

Liisciola Inseiuia. Zuerstgesehen 1883 am 19. April,

1884 am 7. April; nistet zahlreich in allen ihr passen-

den Oertlichkeiten.

Sylvia cinerea. Selten, Ankunft 20. April ; einige

Mitte Mai auf den höheren Bergen.

Idem curriica. Ziemlich gemeiner Standvogel

;

19. April Nest mit 4 ganz frischen Eiern.

Idem raelauocepliala. Ziemlieh gemeiner Stand-

vogel; nistet gern im Gebüsch, erstes Nest 15. Mai
mit stark bebrüteten Eiern; Nest aus trockenem Gras

und Stengeln, mit langem Rosshaar ausgefüttert; vier

Eier, sehr hellgrün, dünn mit braunen Flecken besetzt,

die am dickeren Ende eine deutliche Zone bilden.

Idem atricapilla. Im Winter häufiger als im Som-
mer; am 29. Mai ein Nest mit wenige Tage alten

Jungen.

Idein rufa. Wintergast; im Frühjahre nicht be-

merkt.

Idem trocliilus. Zahlreich am 24. März.

Idem turdoide.s. Auf Zug, 7. und 8. Mai.

Reguliis cristatus. Ziemlich gemein in den Berg-

wäldern.

Idem iguicapillus. Ziemlich gemein , das ganze

Jahr in der Ebene, einige in 2500 Fuss Meereshöhe;

graue Augenbrauen und Halsband, wie Exemplare aus

Japan und Teneriffa.

Äcceiitor modiilaris. Einige wenige in den Winter-

monaten.

Parns major. Gemeiner Standvogel ; am 27. Mai

Nest mit 8 Eiern. (Fortsetznng folgt.)

-=8SCfö>il=-
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Bitte.

Mit einer Zusammenstellung der Ortseliat'ten, in

welchen sich keine Sperlinge finden, beschäftigt,

richtet der Unterzeichnete an alle diejenigen, welche
Interesse für die heimische Vogehvelt haben, die er-

gebenste Bitte, ihm zuverlässige Nachrichten über

sperlinglose Orte oder Gegenden unter Mittheilung

der muthmasslichen Ursachen gefälligst zukommen
lassen zu wollen.

Cassel. Dr. Ackermann.

Iniierlialb der letzten vier Woclien von J. Abrahams in London eingeführte

Voaelarten

:

Estrelda
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Sie sprechen wohl von dem , armen, liilflosen

Vogel nicht ohne Vorurtheil", höre ich einen entrüste-

ten Landmann auf diese meine Worte entgegnen :

, Sehen Sie nur wie viel Scheffel Getreide er uns

auffrisst!" .Jawohl", antwortet ein nicht wenig aufge-

brachter Gärtner; , denken Sie nur an die Menge von
Früchten und Blumen, die die Spatzen verwüsten, die

Saaten, die sie ausrotten und in die Winde verstreuen,

wenn sie eben zu keimen anfangen
; die Erbsen, die

Crocus, die Stiefmütterchen ....'*
„Gut," möchte ich darauf antworten, ,was soll

dies Alles? verdient die Arbeit nicht ihren Lohn"?

Man sammelt alle Sünden, um sie dem armen Spatzen
anzurechnen, aber man vergisst auf das Gute, das er

als Entgelt für das Futter, mit dem er sich von
Anderer Vorräth.en versorgt, leistet."

„Womit füttert der Spatz seine Jungen?" frage

ich einen dieser Ankläger und erhalte die Antwort
„mit Samen und Körnerfrüchten." „Nein, mein Herr,

dem ist nicht so, sondern mit kleinen Raupen und
Motten." Diese Worte setzen wohl unsere Freunde
vom Lande in Erstaunen und ungläubig schütteln sie

ihre Köpfe, doch ich kann ihnen nicht helfen. „Es ist

eine Thatsache," sage ich, „denn ich habe sie unzählige

Male beobachtet und niemals gesehen, dass die alten

Spatzen etwas Anderes als Insecten in ihre Nester ge-

bracht hätten, zu denen sie oft dreissig Mal in einer

Stunde ab- und zuflogen. Das mag aber etwas heissen,

dreissig bis vierzig Raupen oder Motten in einer

Stunde durch einen einzigen Sperling vernichtet. Denn
das macht in einem Tage, diesen zu zwölf Stunden
gerechnet (obwohl der Spatz im Sommer eine längere

Arbeitszeit hält), 360 schädliche Insecten aus, die

durch einen Vogel oder 720, die durch ein Paar ver-

tilgt werden. Doch dies ist nicht Alles. Ich habe
gesehen, dass fasst die Hälfte dieser Insecten Motten
sind, die einer Nachkommenschaft von zum mindesten

je 100 Raupen das Leben geschenkt hätten. Verdient
da der Sperling nicht einige Nachsicht, wenn schon
keinen Schutz?

Doch nicht genug an dem. Wie gross ist nicht

die Menge an Samen, die von den Sperlingen im
Herbste gegessen werden, von Samen verschiedener
Unkräuter, wie von Polygonum aviculare, Brassica
sinapistrum, Chenopodium, Rumex und anderen. Oft
genug sah ich ganze Flüge von Sperlingen, die

fälschlich beschuldigt wurden, dass sie die Früchte des
Landmannes plündern, sich an einem oder dem
anderen der genannten lästigen Unkräuter gütlich thun,

und doch Avill man nichts zu Gunsten dieser armen
Geschöpfe anführen.

Und wenn wir auch zugeben, dass sie einiges

Getreide stehlen, so fragt es sieh andererseits, ob
man iiinen dies nicht gewähren kann, in Anbetracht
des Nutzens, den sie sonst dem Landwirthe bringen.

;

Ich glaube wohl und gehe sogar so weit zu behaupten,
dass das, was sie Nützliches wirken, den verursachten
Schaden weit überwiegt. Allerdings begreife ich, dass
die von ihnen verzehrte Menge Getreide, wenn sie

sehr zahlreich sind, zu einem bedeutenden Betrag
steigen kann ; aber da ist wieder die Frage zu stellen,

wer an dem Ueberhandnehmen der Spatzen Schuld
trägt? Ich behaupte die Landleute selbst und sonst
Niemand. Denn wenn diese nicht die Weihen und
Sperber sorgfältig ausrotten würden, hätten sie nie

Anlass gehabt sich über zu viel Spatzen zu beklagen

;

aber die genannten Raubvögel werden an die Scheunen-
thore genagelt und so gedeiht der Spatz auf den
Wirthschaftshöfen. Man hat das Gleichgewicht in der
Natur gestört und schiebt nun die Schuld auf wen
immer, nur nicht auf sich selbst, doch gewöhnlich
gehen die Dinge schief nur durch unvorherbedachtes
Gebahren der Menschen selbst.

(Fortsetzung folgt.)

Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
tFortsetziing.)

Sie ist von kleinen Oeffnungen durchbohrt, welche
die Luftcirculation ermöglichen , und mit einer durch
eine Schiebthüre geschlossenen Oeffnung versehen. Für
die darin ihre Zuflucht suchenden Kleinen kommt die

Wärme von oben, wie für solche, welche sich unter

ihre Mutterhenne flüchten. Um sie zu zwingen , sich

zusammenzudrängen, sind die zurücktretenden Winkel
mit gut zusammengedrücktem, verkleinertem Heu aus-

gefüllt, so dass der Schlupfwinkel abgerundet wird
und die Form eines Vogelnestes bekommt. Um die

Erhaltung der Reinlichkeit zu erleichtern, ist der Boden
mit Häckerling ausgeiüllt, den mau, so oft es nöthig
ist, wechselt.

Das zweite Stück der Glucke besteht aus einem
kleinen, rechtwinkeligen Auslaufe, der an einem seiner

Enden eine zur Aufnahme des, das warme Wasser
enthaltenden Apparates und der Küchlein bestimmte
Plattform hat, und mit einer, durch eine Schiebthüre
verschliessbaren Oeffnung versehen ist, die dazu dient,

die Communication herzustellen. Ein mit Glasscheiben
versehener und ein anderer, mit einem engen Gitter-

netze überzogener Rahmen vervollständigen diesen Aus-

lauf, und können, je nach dem Stande der Temperatur,

abwechselnd verwendet werden.
Diese summarische Beschreibung wird ohne Zweifel

genügen, um einen beiläufigen Begriff von der Wirk-
samkeit der Maschine zu geben. Die jedem Exem-
plare derselben beigegebene Instruction gibt in dieser

Hinsicht alle erwünschten Details. Es scheint mir

demnach überflüssig, mich noch weiter darüber zu ver-

breiten.

Wir wollen uns daher darauf beschränken , die

künstliche Glucke zu installiren , in Stand zu setzen,

einzurichten , und schliesslich zu sehen , wie sie sich

den jungen Zöglingen gegenüber verhalten wird, die

wir ihr anvertrauen wollen.

Die Glucke kann nach Belieben entweder in der

Zuchtkammer , oder imter dem Hängedache ,
das die

Fortsetzung derselben bildet, oder sogar ausserhalb im

Freien installirt werden, wenn es die Temperatur
erlaubt.

Dieser Apparat wird mit Wasser versehen , das

auf beiläufig 70" erwärmt wurde, und das mittelst eines

Trichters durch ein lothrecht in den Wärmapparat ein-
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geführtes Rolir eingegossen wird, bis das Becken voll- 1

standig gefüllt ist. Ein aussen überzogenes Thermo- t

rueter gestattet uns, uns über den Teniperaturgrad zu
!

belehren, der in dem für die Zöglinge bestimmten Räume
j

herrscht, i

Dieses Thermometer kann zwischen 40" und 50*

schwanken; es darf sogar, ohne grossen Nachtheil,

unter 40" sinken, es wäre jedoch gefährlich, das Was-
ser so zu erhitzen , dass man mehr als ÖO" erzielen !

würde. Es versteht sich übrigens von selbst, dass die i

von dem Thermometer angezeigte Temperatur jene
der Holzwand ist, mit welcher dieses Instrument über-
zogen ist, da diese Wand von dem Warmwasser-
Becken durch einen mit Häckerling gefüllten Raum
getrennt ist, der dazu dient, den Wärmeverlust hintan-

zuhalten; dass aber die Temperatur der Glucke eine
weit niedrigere ist , die so genau als möglich für den
Wiirmegrad der natürlichen Mutterhenne berechnet
'"'^"'"'*®-

(ForUelzung folgt.)

-=«C?0«8=

Eine däiiisclie Hülinerzucht.

In Damgaard an der Küste des kleinen Belt

besitzt ein HerrTrap dcThygeson eine grosse Hühner-
zucht, von der „Poultry' eine eingehende Beschrei-
bung bringt, der wir Folgendes entnelimen:

„Die Hühnerzucht ist hier innig mit der Obst-
cultur vereinigt, indem alle Auslaufplätze mit Obst-
bäumen bepflanzt sind, die bereits einen für ihre

Jugend guten Ertrag geben, der in kurzer Zeit sich

bedeutend steigern wird.

Der Stand an alten Hühnern beträgt gegenwärtig
bei 1000 Stück und gegen 2000 Kücken werden jetzt

jährlich aufgezogen, während vor erst fünf Jahren mit
der bescheidenen Zahl von zwei Houdanhähnen und
sechs solchen Hennen der erste Anfang gemacht wurde.
Diese 8 Vögel wurden von einem französischen Züchter
bezogen und es spricht sehr für die Güte ihres Ur-
sprungs, dass von ihnen allein der ganze reine Stand
der Anstalt abstammt.

]\Iit Ausnahme weniger Bastardhennen, haupt-
sächlich Kreuzungen zwischen Dorkings und Brahmas
für den Zweck des Brutgeschäftes, sind nur reinblütige

Houdans vertreten. Aber wenn sie auch rein gezüchtet
sind, so sind sie gerade keine Preisthiere, da vom
Standpunkte des Liebhabers betrachtet der Kamm zu
wenig entwickelt ist; doch hat man diesen absichtlich
unterdrückt, da man die Beobachtung gemacht hatte,

dass die Vögel mit schwachen Kämmen härter und
bessere Leger sind. Trotzdem bisher kein frisches
Blut eingeführt wurde, zeigt sich noch gar keine Ab-
nahme der Krüfiigkeit und Fruchtbarkeit.

An einer Seite von Herrn Thygeson's Wohnhaus
befindet sich ein grosser Hof, in dem ein GO Fuss
langes Haus steht, worin die Küchlein ausgebrütet und
aufgezogen werden. Dieses Gebäude hat an seiner
linken schmalen Seite einen Eingang, durch den man
zunächst in den Brutraum gelangt, der mit S Incuba-
toren für je 100 Eier ausgestattet ist. Diese sind von
vorzüglicher Construction und mit einigen besonderen
Vorrichtungen versehen, so dass sie alle sehr rasch
bedient werden können und wenig Kosten machen. In
ihnen werden im Frühjahre bei 1500 Kücken ausge-
brütet, während die anderen 500 durch Hennen bebrütet
werden.

Ein anstossender Raum des Gebäudes ist in

6 Abtheilungen von 12 Fuss Tiefe und 6'/, Fuss
Breite getheilt zur Aufnahme der Kücken, und von 1

jeder solchen Abtheilung führt eine kleine Thür in je
t inen ausserhalb des Hauses im Freien gelegenen Aus-

j

lauf von etwa 10 Fuss Länge, der mit Strauchwerk
j

bepflanzt ist. Die Abtbeilungen im Innern des Hauses, I

welchen entlang sich ein schmaler Gang zieht, sind
|

mit einem Bretterboden versehen, der nur leicht mit l

Sand bestreut ist, und doch erfreuten sich alle Kücken
einer guten Gesundheit und es zeigten sich keine Fuss-
kranken unter ihnen, wie dies so häufig in Ausläufen
mit Bretterboden vorzukommen pflegt; dies ist wohl
dem Umstände zuzuschreiben, dass die Hühnchen bei

jeder Witterung auch ins Freie laufen können. Die
Räumlichkeiten werden einer täglichen Reinigung unter-

zogen.

Am Ende des erwähnten Ganges führen ThUren
in die Küche, den Raum, wo die Eier verpackt werden
und in die Vorrathskammer. Ein Kaminrohr geht von
diesen Räumen durch das ganze Haus zu dem Zwecke,
um den Frost von den Früchten abzuhalten,' die während
der \Vintermonate hier aufgehäuft werden. Man pflegt

die Kücken nicht sehr früh in der Jahreszeit aufzu-

ziehen, da dies bei dem oft noch sehr kalten Wetter,
dem die Brut ausgesetzt ist, zu viel Ungelegenheiten
verursacht.

In der Vorrathskammer waren die meisten bei

uns üblichen Futtersorten vorhanden, mit einer be-

merkenswerthen Ausnahme — dass nämlich Salzfische

in grosser Menge als Hühnerfutter in Anwendung kommen
und zwar wird da Delphinfleisch besonders bevorzugt,

das sehr leicht und billig zu haben ist, nämlich zu
1'

,
kr. pr. Pf. Stockfisch kann oft zu noch billigerem

Preise beschafft werden. Das Delphinfleisch wird zuerst

in grössere Stücke geschnitten und zum Quellen in

Wasser gegeben, dann gekocht, und für die Hühner
zerkleinert. Wir haben gesehen, wie dies von den
Kücken mit Begierde verzehrt wurde.

Von diesem Gebäude gingen wir zu den Brut-

und Aufzuchthöfen. Es sind deren zehn, jeder etwa
yi\ Slorgen einnehmend. Die Häuser sind von ver-

schiedener Form und nach verschiedenen Systemen
gebaut, doch hatten alle eine für den Sommer sehr

merkwürdige Einrichtung. Sie waren nämlich nur aus

einem doppelten Balkenwerke errichtet, bei dem die

Zwischenräume mit kleinen Zweigen und Seegras aus-

gefüllt wurden. Eigentliche Bruthöfe gibt es nur drei.

Einer derselben ist von 28 Hennen und 2 Hähnen be-

wohnt, jeder der anderen zwei Höfe beherbergt fünf-

zehn Hennen und einen Hahn. Uns fiel die grosse

Zahl der Hennen, die auf einen Hahn kommen, auf,

aber man gab uns die Versicherung, dass die Eier in

der Regel gut befruchtet sind und sich vollkommen
entwickeln. Die anderen sieben Höfe dienen für die

Aufzucht der Kücken, von denen Hunderte in allen

Altersstufen dieselben bevölkern. Wir sahen nie so

viele und so gesunde junge Hühner beisammen, und
einige von ihnen begannen bereits zu legen.

(Schluss folgt.)
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Die Brieftaube,

deren Geschichte, Zucht, Pflege und Dressur nach eigenen Erfahrungen für militärische, touristische und

allgemeine Zwecke gesammelt.

Vou Moriz Widhalm.

(Fortsetzung:.)

Die einzelnen Wettflüge im ersten Jahre, zwischen

denen jedesmal eine achttägige Ruhe einzutreten hat,

sind in Belgien derart eingetheilt, dass der erste

eine Strecke von 150, der zweite 200 und der dritte

Wettflug 300 Kilometer umfasst. Nun muss man auch

im Auge behalten, dass die Belgier über das vortreff'-

lichste Brieftauben-Material verfügen; und nur diesem

Umstände ist es zuzuschreiben, dass junge Tauben
schon im ersten Jahre ihrer Dressur 300 Kilometer

lange Strecken zu durchfliegen im Stande sind, eine

Distanz die 40 deutschen Weilen gleich kommt.
Für Deutschland stellt Herr H. Köhne in Berlin,

der bekannte ausgezeichnete Züchter, folgende Ent-

fernungen auf: Im ersten Jahre der Dressur sollen die

Thiere nicht über 120, im zweiten nicht über 350 und
im dritten nicht über 600 Kilometer hinausgehen. Dass bei

den hohen Anforderungen, welche die belgischen Züchter
an ihre Tauben schon im ersten Jahre stellen, alljähr-

lich eine Unmasse von jungen Flugtauben den Weg
in die Heimat nicht wiederfinden, ist somit selbst-

verständlich

Sie legen aber auch auf solche, die den heimat-
lichen Schlag verfehlen, nicht den geringsten Wertli und
finden sich durch die Rückkehr^ auch nur eines Theiles

der aufgelassenen Brieftauben schon hoch belohnt.

Allerdings wird auf diese Weise die junge Zucht
zur höchsten Vervollkommnung gebracht. Nach Beendi-
gung der sechs Vortouren, und der drei Wettfiüge hat

die Mauser schon so weit um sich gegriff'en, dass man
von weiteren Uebungen absehen und die ferneren

Dressuren auf den Frühling verschieben muss.

Nach Verlauf des ersten Jahres sind die Nest-

federn durch stärkere ersetzt worden, das Auge hat

seinen vollen Glanz erhalten, die Haltung ist strammer
und das ganze Auftreten muthiger und sicherer ge-

worden
; man erkennt sie nicht mehr aus dem Schwärm

heraus, sie ist kein Junges mehr. Doch hat sie noch
zarte Knochen, ihre Gestalt ist noch nicht voll ent-

wickelt, ihre Flügel sind noch nicht kräftig genug, um
grössere Entfernungen ohne Nachtheil zu durchfliegen;

daher nicht genug davor gewarnt werden kann, jungen
Tauben schon im ersten Jahre Distanzen auf 300 Kilo-

meter zuzumuthen. Manche Brieftaubenbesitzer über-
schreiten zwar sogar noch diese Entfernung^ doch ist

kein Zweifel gestattet, dass so grosse Strapazen nur
Nachtheil bringen.

Das zweite Jahr der Dressur beginnt im Frühling
mit Vorflügen von 20, 30 und 60 Kilometer Entfernung,
diesen reihen sich -weitere Vorflüge mit 90, 125 und
175 Kilometer Distanz an. Zwischen jedem Fluge ist

ein dreitägiger Zwischenraum.

Hierauf beginnen die WettSüge auf Entfernungen
von 250, 300 und 450 Kilometer, zwischen welchen
jedesmal eine achttägige Ruhepause einzutreten hat.

Es gibt viele rücksichtsvolle Züchter, welche ihre

Tauben das zweite Jahr hindurch vollkommen ruhen
lassen, um die körperliche Entwicklung derselben nicht
durch Entbehrungen und Anstrengungen, die während
längerer Flugtouren meist unvermeidlich sind, zu
hemmen.

Im Allgemeinen jedoch lässt man Tauben im

zweiten Jahre nach der besprochenen Eintheilung flie-

gen, nur muss der sorgsame Züchter sie auf die be-

vorstehenden Anstrengungen vorbereiten, indem man
statt des während des Winters gereichten leichten

Futters schwere Getreidesorten, mit einem Worte
kräftiges Futter vorlegt.

Hier muss man jedoch die goldene Mittelstrasse

einschlagen, damit der eigentliche Zweck nicht ver-

fehlt wird.

Gleichwie eine scldecht genährte Taube den An-

strengungen längerer Reisetouren nicht gewachsen ist und

leicht unterwegs bleibt, ebenso hat eine förmlich ge-

mästete Taube mit denselben Widrigkeiten zu kämpfen,

sie fliegt nur mühsam und schwerfällig und kommt
daher nicht weiter, während die magere hinwieder so

wenig widerstandsfähig, dass sie ein Spiel der Winde
wird. Man muss daher reichlich und gut füttern, aber für

fleissige Bewegung sorgen. Das Fleisch muss fest und

ohne Fett, das Gefieder glatt und glänzend und der

Blick lebhaft, das Naturell munter sein. Auch ist es

von Wichtigkeit, dass das Gefieder keine Lücken

zeigt, denn das Fehlen einer oder'gar mehrerer Schwung-

federn beeinträchtigt die Schnelligkeit des Fluges be-

deutend.

Haben nun die Zweijährigen ihre Aufgabe ab-

solvirt, den Beweis ihrer Tüchtigkeit erbracht und

nachdem sie im ersten Jahre eine Strecke von 150 Kilo-

meter abgeflogen, im zweiten die doppelte Entfernung

zurückgelegt, so muss man sich für die ersten zwei

Jahre genügen lassen. (Fortsetzung folgt.)

Vereinsaiigelegeiilieiteii.

Die vierte allgemeine Ausstellung des Vereines

findet in der Zeit vom 20. bis incl. 28. März 1886

im Locale der k. k. Gartenbau-Gesellschaft, I., Park-

ring 12 statt.

Das Ehreiimitglied unseres Vereines, Herr

Alfons Milne-Edwards,
Offizier des fr.-iuzösisclien Ordens der Ebrenlegion, Membre de

r Institut, Professeur-adminisUMteiir am naturgescliiclitliclien Museum

in Paris, auswärtiges Eljrenmilglied der li.aijerlichen Akademie der

Wissenschaften in Wien, auswärtiges Mitglied der British Ornilho-

logists' Union, Mitglied des internation.alen, permanenten, ornitho-

logiäcben Comit(S's, Präsident der französischen, ornithologischcn

Commission in Paris.

In allen, die Vereinscassa betreffenden Ange-

legenheiten wolle man sich gefälligst an den Ver-

eins-Cassier, Herrn Dr. Carl Zimmermann, Hof- und

Gerichtsadvocaten, I., Bauernmarkt 11, wenden.
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S p r e c h s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaetion keine Verantwortlichkeit! Zweck des Sprech-

saales ist „die sachliche Discussion'" wichtiger und
interessanter Fragen aus den verscliiedenen Gebieten

der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-

worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-

sender können indess aut'Wiinsch verschwiegen werden.

o. Frage. Welche gesetzliche Bestimmungen
zum Schutze der Brieftauben bestehen gegenwärtig,

und in welchen Ländern sind solche erlassen worden?

^^^^^ -^^^_ +^ beziiglicli derer iiiitii sich gefälligst nii llenii Fritz Zeller, II, Untere Oonaustrasse l.'J. wenden wolle,

JLUOwJTdfVw erhalten durch diese Fachzeltschrilt au^sser^ewühnlich grosse Verbreitung im In- und Auslände

..Uiesellien müssen längstens Donnerstag hei Herrn Fritz Zeller eintreffen, wenn sie Sonntag erscheinen sollen."

Metall Vogelkäfige
insbo.sonritMf smKIj*^ canz cicfnei /w.-, kin;i-.i»'.i<T

Consirtiction mni Ausstainiiitj. in versrilieileiion

Grössen, lackirt O'Icr blnnk.fürStubenvögel aller Art.

Killlglisfhoben . r.i|iazeieiist;iniler. liadeliiiusiüen ,

Erker Wr Nistkiirliilion-Nislkiisldion . Tr;in«iii>rt-

kästen. Kniler- un.i W.^s^,erleslllirre -k.

iC:^- BilUgste Preise. -^^
Atle.li- lii-s Oiiiithuloi,-^. l.Mi Vf!. int- iu Wiin lii'si-n

lii'i mir zur An^';';!it a::!.

Ig-. Schmerhofsky's "Wwe.,
(H) Wien. VI.. Canalgasse 4.

1 erkaufe
von meinen liochleinen, scinvai zen llolliin-

dem ty. mit grosser, reiiiweisser Vollh.iulx-,

20 St. S4 und S5 . :i G M. 84., ä Stück 8 .M.

0,2 Chamolsl'aduaiier. ff. a Stück .h 51.

2,0 Flym.-ltocks, liockfein, ganz dunUel,

gelbe l'üsse mv\ gelber Sehnabel, Ausgangs
85er Maibrut, 8 Pt'd. schwer, a St. 7 M.
Versandt per Naclin.nhme. Hei vorheriger

Geldeinsendung Verpackung frei.

K.n<;egeäiigelzüchterei David Böttcher.

CDllmon h. Coldit;', i S.

Bücher - Preisherabsetzung.
In neuen Exemplaren liefere :

Homeyer C. v. Die ^Yalldel'^llln•en

der \"öj;'el mit Kücksielit auf die

Züge der Säugethieie, Fische und
Insecten. Lpzg. 1881. 41.ö Seiten

Statt liil|»r. H M. nur 9 IM. 50 Vf.

Hoiiieyei' Oruitliolojrische Briefe.

Berl. 18S1.:;40 8. Statt G M. nur 2 JM.

Linik, Sclilaiigen Deutsehlands nur
1 M. Preiss, L. phmtac Preissianae

sive enuiiieiatio plantarum quas in

Australasia uccident et mendionali
iiccident annu 1838, 44. COll. Ed. C.

Lehmann •* vols. in 7 fasc. Hamburg
1,S44— 48.

Statt lidpr. 91 M. nur 9 I?I.

Kalaloge meines giossea Biiclierlagers gralis,

L. ill. lilojiau Sohlt. Haiiiliiir(|. Rurstali.

Zuchtfasanen.
Circa 20i> Hennen mit zugeliiirigen Mühnen,

welche sich auch (weil künstlich gezogen)

für Volieren eignen, stehen, weil überzäh-

lig, in kleinen oder grosseren Posten zum
Verkauf.

von XadiiiNiim.
.MthaMeiisleben bei Magdeburg.

Ein Paar öjiihr. Pfauen, Prachte.xem-

plare (Männchen mit Scliweif, l'jm. lang)

sowie 1 Paar Sjäbr. Pfauen, sind wegen

Umzug sofort zu verkaufen. Liebhaber
wollen sich baldigst wenden an

lleiiir. 31i<xt'iili(>iiii.

ICiippelsdorf bei Sonneberg i. Tli.

Kanarienvögel.
Von meiner Nachzuclit (600

Hähne) öfter. Liebhabern und Züch-
tern A'ügel mit schönen Holilrollen,

Holilklingeln, Klingeln etc. a 20,

2.'i und 80 Jlark unter vorheriger

Einsendung des Betrages oder Nach-
nahme. Viele Ehren - und erste

Preise, sowie silberne Staatsined.

für beste Leistung stehen mir zur

Seite.

Mein in der Kanarienwelt all-

bekannter Name bürgt für gute Be-

dienung.

C. Richard, Magdebiiro:Ö?
Albrechtstrasse 8 H.

.Zoulogisc'li - otlniognifisclios Export - Geschäft'

Carl V. Binder
Cairo Egypten. Poste Boite Nr. 8. «.i)

€jie(i*<>ekiiete Aiiieiseii€'iei*

stürzte, doiJiielt gesiebte \V' aare, eixipfiehlt

H. Drefalt. Lübeck.

Verkaufe
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lieber die drei europäischen Schwirrsänger ').

(LiOcustella naevia, luscinioid.es und fluviatilis.)

Von Major Alexander von Homeyer.

Die SchwiiTSänger haben ihren Namen von ihrem
eigenthümiiciien Gesang, einem Schwirren, das
viel AehnUchkeit mit dem Schwirren der grossen August-
heusclirecke (Locusta viridissima) hat , auch mit dem
Schrillen der Maulwurfsgrille (Gryllus gryllotalpa) und
einiger der grossen südlichen Cicaden.

Den echten Rohrsängern (Calamoherpe), mit denen
die Schwirrsänger viele Aehnlichkeit im Körperbau
haben, hatte man sie früher beigefügt, und rohrsänger-
artige Vögel sind sie auch, neuerdings aber davon als

selbstständige Gruppe (Locustella) getrennt worden. Die-

selbe ist gekennzeichnet durch verhältnissmässig hohe
Beine mit weniger gekrümmten Nägeln, durch kürzere

*) Ich dedicire diese Aibeit Herrn Victor Ritter von
T s c h u s i zu S c h m i d li o f f e n ; möge derselbe darin meine auf-

richtige Verehrung erblicken, die ich stets für ilin gehabt habe.

Flügel, breite Steuerfedern und sehr lange IJnterschwanz-

deckfedern. Die Vögel führen ein ziemlich abweichendes
Leben, haben einen abweichenden, höchst characteristi-

sclien Gesang, verschiedenen Nestbau und eigenartig

gefärbte Eier. Dies Alles rechtfertigt die Trennung
und die Aufstellung einer eigenen Gruppe vollkommen.
Die Schwirrsänger sind auch keine echten Rohrkriecher
oder Rohrkletterer, leben vielmehr viel auf dem Boden
oder im Gebüsch, laufen bei Gefahr — z. B. vom
Nest vertrieben, das tief unten, gewöhnlich auf der Erde,

oder doch dicht darüber steht, — auf dem Boden fort,

decken sich dabei durch Gras und niedere Pflanzen,

und fliegen dann erst davon. Bei plötzlichen Störun-

gen findet vom Nest auch ein niederer Abflug statt.

Sie sind gewissermassen unter den Rohrsängern , Erd-

läufer" , also das , was die nachtigallartigen Vögel

(Humicola) unter den echten Sängern (Sylvia) sind.
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Den cliaracteristischesten Typus dieser Gruppe gibt

Loeustella naevia ab, dann folgt luseinioides, wälirend

fluviatilis sich schon wieder in seinem Wesen dem
Cctlissiinger (Cettia sericea) nähert. Dieser Letztere

(also sericea) stellt sich im Körperbau und Lebewesen
zwischen die beiden Gruppen der echten Rohrsänger
und der Schwirrsänger. Dies hat bereits C. L. B o n a-

parte sehr wohl erkannt, und habe ich mich 1>^61

auf den Balearen von der Richtigkeit überzeugt. Dem
Cettissänger gesellt sich noch der Cistensänger (Cisti-

cola sehoenicola) zu, der bei seinem Leben im Busche,

Binsen und Cistengewirre sehr an die echten Rohr
Sänger erinnert, sofort aber diese Eigenthümlichkeit

aufgibt, so wie er sich der freien Lult anvertraut, d. li.

fliegt. Dann erinnert er hei seinem langdauernden,

stossweisen, zappelnden Bogenfluge und seinem piepen-

den, regelmässig ausgestossenen Locktone .an die

Pieper im Fluge", während ganz besonders Loeu-
stella naevia mit seinen Beziehungen zu den Erdläufern
.an die Pieper auf dem Boden" erinnert.

Aus all' diesen Aehnlichkeiten und Wechsel-
beziehungen (wobei ich noch bemerke, dass Cettia

sericea ein äusserst hurtiger Tiefflieger ist), ersehen wir,

wie schwierig es ist, die Formen der Katur
,

„Arten
und Genera", in ein schematisches System einzuzwän-
gen. Wenn dennoch ein Kunstsystem behufs allge-

meiner Orientirung nicht zu entbehren ist, so bleibt es

immerhin — ein nothwendiges Uebel.
Das Aussehen unserer drei Schwirrsänger setze

ich als bekannt voraus, doch glaube ich, auf einige
' cliaracteristische Unterschiede aufmerksam machen zu
dürfen. Ich entnehme dieselben dem vortrefflichen

Handbuche von C. G. Friderich, das ich den
Lesern hiemit bestens empfehlen möchte.

Loeustella

1. Die obere Färbung von Kopf,
Kücken und Scliwaiiz

2. Kehle, Gurjjel, Urust

3. Die sehr langen Unterscliwanz-
dccUfcdern

4. Grösse

oliv mit dunklen Keilflecken

und lichtem Augcnstreil"

gelblich weiss

gelblich weiss

6V4-BV2

Wenn nun auch die Grösse der drei Arten nicht

sehr variirt, so ist doch naevia die kleinste und fluvia-

tilis die grösste Art. Beim Abfliegen des Vogels, wobei
der Beobachter das Thiei' gewi>hnlieh von Oben sehen
wird, erscheint loeustella grünlich, lusciniodes röthlicli,

und fluviatilis bräunlich. Als besonderes Erkennungs- .

zeichen für lusciniodes gilt in Sonderheit auch noch '

' ,der stark keilförmig abgerundete Schwanz." — L.

naevia hat fast immer, selbst beim Gesang, das Ge-
flcdcr knapp und glatt angelegt, und hat ein eilfertiges

\\'esen ; L. fluviatilis hingegen macht mit lockerem,
oft ballförmig aufgepustetem Gefieder und vielfach lässig

herabhängenden Flügeln oft den Eindruck des Lässigen,

des Sichgehenlassens, was namentlich beim Singen
aufJällig ist, wenn der Vogel sehr gemächlich
den S trau eil hin aufhüpft und dabei singt,
während L. naevia den Strauch eilfertig, schwei-
gend bis an die Spitze erklettert, und dort
erst mit dem Schwirren beginnt. Fluviatilis

geht auch selten bis an die Spitze, sondern hat

seinen Lieblingsplatz zum Singen gern seitwärts,
dabei oft höhere Bäume wählend.

Was nun L. lusciniodes anbetrifft, so weiss man
bis jetzt sehr wenig über seine Sitten. Ich selbst bin

mit ihm wohl nui' 1 Jlal zusammengetroffen. Er soll

ja im Freien durch seine Färbung so sehr an die

Nachtigall (luscinia), mehr aber noch an den Sprosser
(philomela) erinnern, doch kennzeichnet ihn immer
der keilförmige Schwanz. — Nun, ich sah einen solchen

[

Vogel im Juni 1878 auf den Inn-Wiesen des Ober-
Engadin bei Samaden. — Ich selbst wage kaum
zweifelsohne diesen Vogel als lusciniodes hinzustellen,

und doch — als ich ihn an Ort und Stelle in nächster
Nähe beobachtete, war ich nicht im Zweifel. Wenn
später dieser Zweifel sich immer wieder meldete^ da
ja Samaden fast 6000 Fuss hoch liegt, so verschwand
er doch wieder, wenn ich an den Vogel selbst dachte.

Es kann kaum etwas Anderes gewesen sein, wobei ich
|

luseinioides

rostfarbig

liüb gewässert

röthlich weiss

5V2-6 Zoll

fl uviatilis

grünlich braun

weiss mit kaum sichtbaren dunkel
gewässerten Fleckchen

hell rostgran mit deutlichen

weisien Enden.

57«- 6 Zoll

wohl bemerken darf, dass ich die übrigen Rohrsänger
kenne, und dieser Vogel ganz entschieden ein Rohr-
sänger war. Die Jlöglichkeit der Thatsache ist übrigens
vorhanden, wenn wir vor der Thalhöhe von fast

GUUO Fuss nicht zurückschrecken, da die Art nicht nur
in Italien sondern auch in Holland Brutvogel ist, und
die Zeit meiner Beobachtung (Anfang Junij als Wan-
derzeit vollkommen passt. Ausserdem führt von Italien

her über Chiavenna das Bergeller - Thal von Süden
nach Norden zum ]nn-Thal, und sind beide Thäler

nur durch den Jlaloja-Pass getrennt. — Dieser Engadin-

^'ogel liatte sehr mit der kühlen Witterung und dem
Nahrungssuchen zu thun; er war zwischen dem l'amarix-

Gebüsch an einem kleinen Wasserlauf täglich fast auf

derselben Stelle anzutreffen. Derselbe hatte ein ruhiges,

zutrauliches Wesen und Hess sich aus nächster Ent-

fernung betrachten. Das Gefieder trug er locker, den
keiliörmigen Schwanz etwas gesenkt. Störte ich den

mich so interessirenden Voc;el, so flog er dicht über
dem Wasserlauf hin, um gleich wieder sich in die

Tamarisken zu setzen. Auf dem Boden sah ich ihn

nicht, gewöhnlich 1 — 2 Fuss über demselben.

Trotz der bereits gegebenen Kennzeichen haben
wir bei der Unterscheidung der drei Arten bis jetzt

immer noch mit Schwierigkeiten zu thun, und doch
imterscheidet der Kenner der Vogelstimmen dieselben

nach dem Gesang selbst auf grosse Entfernung mit

Leichtigkeit und absoluter Sicherheit. Gerade bei den

rohrsängerartigen Vögeln ist dies sehr wichtig, da wir

in Deutschland und Oesterreich- Ungarn hauptsächlich

zur Sangeszeit mit ihnen zu thun haben.

Vorerst wollen wir uns aber über Heimat und
Oertlichkeit des Aufenthaltes orientiren.

Was die Heimat anbetrifft, so ist L. naevia in

Deutschland an sehr vielen Orten häufig, an manchen,
z. B. in Pommern, Posen und Schlesien sehr häufig.

Sie kommt ferner vor in Oesterreich-Ungarn und
Galizien, in England, Schweden, Frankreich, Holland,
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Belgien, Süd-Russ!aiid und Sibirien. — Jetzt, nach-

dem man den Vogel an seinem Schwitrgesange kennt,

findet man ihn fast überall, während er in alter Zeit

als Seltenheit betrachtet wurde. Der Vogel, vom
damals nicht bekannten Gesänge abgesehen, wurde bei

seinem eigenartigen, versteckten Stillleben einfach

übersehen.

L. luscinioides scheint der östlich lebenden fluvia-

tilis gegenüber mehr eine westliche und südwestliche

Verbreitung zu haben, doch kommen beide Vögel in

Ungarn und Galizien vor. — L. luscinioides wurde in Tos-

cana von Savi entdeckt, dann fast überall in Italien ge-

funden. Besonders häufig scheint sie in Süd-Spanien (An-

dalusien, Gibraltar) vorzukommen, ferner auch als Brut-

vogel in Frankreich und Holland. Ich selbst be-

obachtete trotz regen Eifers den Vogel im Mai bei

Cannes und Napoul an der Riviera Sud-Frankreichs

nicht, und doch war es zur Brutzeit, wo die Vögel

singen und bei sehr geeignetem Terrain. — L. luscinioi-

des soll auch ein Mal in Böhmen vorgekommen sein,

doch bezweifelt der sehr competente Dr. A. Fritsch
in Prag den Fall entschieden. Ein Irrthum, d. h. eine

V^erwechshing mit L. fluviatilis ist hier um so leichter,

als gerade fluviatilis sich seit Jahren mehr und mehr

in dortiger Gegend nach Dr. A. Fritsch und nördlich

davon nach Schlegel Vogels van Nederland ausbreitet.

Nach meinen eigenen Erfahrungen ist sie recht

häufig in Schlesien, auch ist sie in Pommern bereits

vier Mal beabaclitet, respective geschossen worden. —
Da nun von älteren Autoren der F 1 u s s -

s c h w i r r s ä n g e r für Deutschland als e m i-

nente Seltenheit angegeben wird, derselbe
nach ineinenBeobachtungen dies aber nicht
ist, und ich ihn an drei Plätzen zur Brutzeit ange-
trotfen habe, respective nachweise, wo er früher nicht

war, so gehört L. fluviatilis auch zu den Vögeln die
in neuerer Zeit i h r e n A u f e n t h a 1 1 mehr und
mehr ausdehnen und verlegen. Jedenfalls
findet dies für Deutschland statt. Höchst
wahrsclieinlich gilt dasselbe auch für L. naevia. Als
Hauptheimat der L. fluviatilis gilt indess der Südosten,
namentlich Oesterreich-Ungarn, Galizien und der Osten
mit Polen und Ost-Preussen. — Uebrigens glaube ich,

dass unser Vogel recht oft übersehen, resp. überhört

wurde und noch wird.

Somit kommen wir zur Oertlichkeit
des S m m e r - A u f e n t h a 1 1 e s unserer drei
S) c h w i r r e r. (Scbiuss folgt.)

Sitzungs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(Fortsetzung.)

Dieser grosse Kaukasus beginnt in dem einst be-

rühmten pontischen Gebiete, welches in Kerlsch, dem
alten Pantikapaeum, sein Centrtim hatte und auf der
Halbinsel Taman, im Flachlande noch, lagunenartig

vielfach durchschnitten wird: weiter in o;erino;er Er-

hebung, dann immer stetig wachsend, zum Theil noch
kahl, dann bebuscht, höher und höher werdend, ein

Kammgebirge, welches dort eine Höhe von successive

20C0, 3000 bis 4000 Fuss erreicht, immer schmal
bleibend, endlich weiter nach Osten mit Höhen von
7000 bis 9000 Fuss, immer nach Südosten steigend.

So wächst dieser Stock bis zum Meridiane des Elbrus,

der, aus der Hauptkette gegen Norden vortretend, einst

das Centrum mächtiger vulcanischer Thätigkeit, in

seinem eisgekrönten Gipfel die eminete Höhe von über
18.000 Fuss Meereshöhe erreicht. Nach Norden hin

documentirt sich seine einstige vulcanische Thätigkeit
noch weit in der Steppe. Der Complex jener Gebirgs-
gruppe von Pjätigorsk, die so reich an Thermen ist,

legt Zeugniss davon ab. Ja selbst die noch viel weiter

im Norden gelegenen Hebungen der Strawropoler
Gegend mögen damit im Zusammenhang stehen. Von
diesem mächtigen Gebirgscentrum schreiten wir nun
weiter gegen Osten, etwas südlicher, den Hauptkamm
des grossen Kaukasus verfolgend, wo das schmale
Hochgebirge oft vergletschert sich fortsetzt, welches
an seiner Südseite in den Längshochthälern von dem
wilden Volke der Swanen bewohnt wird, denen sich

in einem zweiten, tiefer gelegenen Parallelthale die

Dadiaut'schen Swanen am Hippos und in einem dritten

noch tieferen die Imereten am Oberlauf des Rion
(Phasis) anschliessen. Drei Stufen müssen Sie sich

vorstellen, die, in gegen Westen breiter gedehnten
Thälern auslaufen, sich nach und nach verengen und
so dem Hochgebirge anschliessen.

Wenn wir nun wieder weiter gegen Osten diese

Hauptkette bis zum Kasbek verfolgen, so verweile ich

an ihm und sage, dass nächst dem Elbrus das zwei-

grösste vulcanische Centrum hier in ihm gelegen ist

welches in UnOOO Fuss gipfelt. Von hier werden nun
nach Süden die orographischen Verhältnisse gewisser-

massen einfacher, Längsthäler im Hochgebirge fehlen.

In schmalen Querthälern stürzten die Bergwässer
überall in die Tiefe, sich vereinigend hier zu dem
Jorasysteme und etwas weiter östlich zu dem des

Alasan.

Verfolgen wir die Hauptkette noch weiter gegen
Südosten. Während die Südseite hier immer schroff

abstürzt und erst in der Küstenzone des Caspi

rasch an Höhe abnimmt, wächst an der Nordseite das

Dagestan'sche Bergland zu eminenter Breite heran

dem Sulak und Somuarflusse dienend, welche hoch
im Gebirge durch Gletscher genährt, in den verschie-

denen Koisu ihre Quellen haben. Auch hier überall in

der Kamrazone Gipfel von 10- bis 12.000, ja sogar

li.OOO Fuss Höhe über dem Meere.

Ich bitte Sie nun, mir noch einen Augenblick
zu schenken, um nach dem grossen Kaukasus auch
noch jenen zu characterisiren, welchen man in der

Spräche gewöhnlich als kleinen oder Antikaukasus

bezeichnet.

Weit im Süden vom grossen Kaukasus beginnt

zuerst am Pontusufer östlicli von Trapezunt ein riesiges

Randgebirge. Dieses Randgebirge nimmt immer grössere

und weitere Dimensionen gegen Osten an und dehnt

sich ebenfalls von Nordwesten gegen Südosten immer
weiter und zuletzt dem Kurathale entlang, gewisser-

massen parallel zum grossen Kaukasus aus. Dies ist eben

der sogenannte kleine oder Antikaukasus. Er hat im

orographischen Sinne einen ganz -anderen Character
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als der grosse Kaukasus. Wilbrend jener als schmaler

Kamm und Scheidcgebirge aufzufassen ist, ist dieser,

um es mit einem Worte zu sagen, ein Kandgebirge

im vollsten Sinne des Wortes. Ueberall stürzt seine

Kandkante gegen Norden steil ab, und gegen Süden

scliliesst sich daran das Plateau Mocliarmeniens, die

breite Wasserscheide zwischen Kura, Araxes und
Euphrat. Dort oben, wenn wir die Randzone über-

stiegen, kam der Vulcanismus Überall einst zu durch-

greifender Action. Denn die isolirt liuf dieses Plateau

aufgesetzten Riesenkegel, wie sie uns im grossen und

kleinen Ararat, den Zwillingsbrüdern von 16- und

13.000 Fuss, mit ihrem Vis-ii-vis,dem Alagö, d. li. dem
Auge Gottes, entgegentreten, sind jetzt todte Vulcane.

;

So auch der Aschich-dade und der Bingoldagh, das

Queligebirge des Araxes, dessen Wasser sich unten i

am Kraterrande ansammeln, und zwar in über 12.t)(J0 Fuss

Meeresliöhe. Aber diese und alle anderen Quellwasser
j

auf dem armenischen Hochlande kommen nicht recht

vorwärts ; langsam nur bewegen sie sich auf dem
Plateau bis zum Rande desselben, wo dann ihre eigent-

liche Arbeit beginnt und sie sich in schmalen, steilen

Gerinnen ihre Bahnen im tosenden Falle auswaschen.

So verhält es sich auch mit den Kuraquellen.

Vor wenigen Jahren war die Hauptquelle dieses

Flusses fast ganz unbekannt. Als es galt, Kars zu

eroberen , wussten zwar die russischen Soldaten

,

welche von Ardahan dorthin zogen, wo sie liegt; in

der Wissenschaft aber war sie wenig bekannt, und ich

liabe selbst das Glück gehabt, die sogenannte Pcrlquelle

Marschausu im Jahre 1877, wenn auch nicht zu ent-

decken, so doch wenigstens darauf aufm erkam zu ma-

cheu, dass sie es sei, die im armdicken Strom aus rotliem
i

Tuft' und blasiger Lava hervorstrebend, den Cyrus er-

nähre und die sich trotz ihrer jugendlichen, kräftigen

Geburt hier oben augenblicklich auf dem hohen

Plateau anstaut und nicht recht weiter kann. Sie schlän-
;

gelt sich auf dieser Ebene hin, bis sie endlich, immer
j

langsam kriechend, bei Ardahan an den Rand tritt und i

ihre unaufhörliche Arbeit nun beginnend, hineinreisst

in's Randgebirge, dasselbe in enger Schlucht aus- 1

wäscht, erweitert und erst nachdem das geschehen ist,

in die mittlere Stufe in der Ebene von Suram tritt. Ich

konnte in Bezug auf die geographischen und hydrographi- >

sehen Verhältnisse dieser Gebiete noch viele Details er-

zählen. Dies ist aber nicht der Zweck meines heutigen

Vortrages, und ich will Ihnen nur ein Hauptfactum,

welches durch eine Zahl ausgedrückt wird, namhaft

machen, die für den Zug der langsam wandernden
Pflanzen und für die Bewegungen des Menschen von aller-

grösster Bedeutung ist, und die auch die Bewegungen
der wandernden Vögel mit bedingt und erzwingt,

welche somit für jedwede Bewegung in diesem Lande
massgebend ist. Es ist dies der Winkel der Erhebungs-
achse des grossen Kaukasus. Dieser Erhebungswinkel
wird ausgedrückt durch den Werth von 28 V^" N. W.
— S. O. — Was wäre, so könnte man fragen, aus

den scytbischen Völkern im Alterthume gewoi'den,

wenn sie nicht abgeschlossen gewesen wären von den

damals culturell schon blühenden armenischen Völkern,

wenn der Kaukasus nur etwa halb so gross und halb

so lang gewesen wäre, wenn die Möglichkeit grösser

gewesen wäre, hinüber zu gelangen? Ganz andere
Culturverhältnisse hätten sich ausgebildet. Der grosse

Kaukasus w-ar für jede Wanderung ein Hinderniss.

Ich will Ihnen aus dem Gebiete der Pflanzen-

welt, wo die Eroberungen der Wege ungemein langsam

vor sich gehen, wo es Jahrtausende währt, ehe die müh-
sam sich hinschleppenden Pflanzen gewisse Hinder-
nisse überwinden, einige wenige Notizen darüber
machen.

Wenn Sie z. B. in der im Norden des grossen

Kaukasus gelegenen Steppe und noch weiter im Cherson'-

schen, im Taurischen Gebiete in dieser Hinsicht Studien

machen, so werden Sie gewisse characteristische

Pflanzenarten überall finden. Es sind das einige Bora-

gineen , Anchusa- , Nonnea- , Echinospermum- Arten,

auch Salvien und andere, die man da findet und auch auf

dem armenischen Hochlande, aber nicht im Hochgebirge.
Sie sind also da nicht gewandelt. Und wenn Sie aus

diesen Steppen nach Wladikawks am Nordfusse des

Grossen Kaukasus kommen und von da weiter in

die Darial-Schlucht den Weg in's Gebirge verfolgen,

so werden Sie auch noch die sogenannten Schutt-

pHanzen, z. B. das Bilsenkraut und den Stechapfel

finden, und sogar noch bis circa 5500 Fuss Meeres-

höhe bei der Station Kasbek. Aber dann fehlen sie

höher im Gebirge, und erst am Südfusse desselben

sehen Sie solche wieder. Die sind also auch nicht über
den Kaukasus gewandert. Bald folgen höher im Ge-
birge, wo Sie sich noch am Bilsenkraute erfreuten,

weil es für Sie eine heimatliche Erinnerung war, basal-

alpine Pflanzenformen, reizende Primeln, Ranunkeln,

schöne Betonica und andere. Sie finden diese uud viele

andere prachtvolle Arten da, aber Bilsenkraut und an-

dereSchuttpflanzen, sowie die characteristischen Steppen-

formen finden Sie nicht mehr. Die kommen gar nicht

mehr fort und können nicht existiren, und doch sind

Sie noch gar nicht auf der Passhöhe, welche Sie in

8000 Fuss hoch ersteigen müssen. Ist das geschehen auf

der Höhe des sogenannten Kreuzberges, so geht es steil

bergab auf viel gewundenem Schlangenwege, auf einem

Prachtbau erster Classe, den Fürst Barjatinski vollenden

Hess. Und da sind Sie bald wieder bis auf 5000 Fuss über

dem Meere herabgestiegen. Da ist dann wieder Ihre

Freude gross ; wieder sind die Steppenformen und die

Schuttpflanzen da, aber sie kamen niclit von oben nach

unten, sondern umgekehrt, von >mten nach oben. Wie
die Wachtel auf ihiem Zuge um das Gebirge herum
muss, wenn sie wegzieht, wie sie dieses jedes Früh-

jahr und jeden Herbst thut, so hat das Bilsenkraut

und so haben die anderen erwähnten Pflanzen viele

tausende Jahre gebraucht, um vom Norden aus den

Steppen zum Araxes allmälig zu gelangen und von

da langsam auf das Armenische Plateau zu klettern.

Und die weitverbreiteten Stipa- Gräser haben das-

selbe gethan, die hier oben und dort unten hin- und

herwogen, wenn ein leichter Wind über die Steppen

geht, so silberig, so schleierartig, wie Sie sie im Lande

der Kurden von 8000 Fuss Meereshöhe und auch unten

in der Pontischeu Steppe sehen; aber suchen Sie sie

dort im Hochgebirge nicht! Wollen Sie den Weg
Ihrer Wanderung finden, so reisen Sie nach Petrowsk

an's Westufer des Caspi und von da nach Derbent

gegen Süden, wo seit alten Zeiten auch der Weg
menschlicher Wanderung gelegen und wo im 10. bis

11. Jahrhundert die Araber waren. Wo da der Boden

ausgesüsst ist, kommt diese und andere Steppenform

vor und entlang dem einst tiefeinschneidenden Busen

des Caspi, der jetzt trocken liegt und als Mugan-

Steppe benannt wird, kann man genau den Weg der

Bewegung dieser Arten verfolgen.

Ich wollte nun noch sagen, dass auch die Be-

wegung des denkenden Menschen, der gegenwärtig ja
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versehen ist mit allen Mitteln der Technik des 19. Jahr-

hunderts, dass auch seine Bewegung im Kaukasus be-

dingt und gezwungen werde durch diesen Winkel von
28 '/.j". Sprengte man denn einen Tunnel durch das

Gebirge, um Russland mit Tiflis zu verbinden ? —
Nein. Man baut die Eisenbahn von Wladikawkas nach
Petrowsk und von Petrowsk nach Baku, wo die trans-

kaukasische Bahn endet. Warum that man das? Weil
die Schwierigkeiten durch oder über den Kaukasus zu

kommen, grösser waren als die Schwierigkeiten, um
ihn herum zu kommen. Und als der letzte Krieg war,

als grosse Truppenanhäufungen in Transkaukasien
stattfanden, was haben wir, die an Ort und Stelle

lebten, für Erfahrungen gemacht über die Bewegungen
grösserer Menschenmengen über den grossen Kaukasus ?

— Nur traurige. Wir haben auf allen Stationen Typhus
gehabt und mit Mühe und Noth die Leute erhalten

können. Viele sind zu Grunde gegangen. Ich theile

daher die Ansicht nicht, dass jemals Massenwanderungen
der Menschen über den Kaukasus statthatten.

Ich wollte das vorausschicken, um daran anknü-
pfend, indem ich einige allgemeine physikalische Grund-
züge des Gebietes noch hinzufüge, Ihnen deutlich zu ma-
chen, dass die Bewegungen im Allgemeinen, wer sie auch
ausführt — ob der leichtbeschwingte Vogel, der dahin-

zieht, getrieben wir wissen nicht von welchem Gesetze,

wahrscheinlich aber von dem grossen Gesetze des

Hungers, oder die Pflanze, oder der Mensch — be-
dingt werden durch das Relief des Landes, in dem
sie leben sollen.

Indem ich mir nun erlaube, im Grossen und
Ganzen einige characteristische Eigenthümlichkeiten
der physikalischen Verhältnisse des Landes in Erinne-

rung zu bringen, die auf das Leben der Vögel von
grossem Einflüsse sind, sehen wir wieder, dass diese

Eigenthümlichkeiten gerade durch die schon geschilderte

Plastik auf dem Isthmus bedingt werden. In Folge dieser

Plastik ist z. B. die Masse der wässerigen Nieder-

schläge an bestimmte Localltäten gebannt. Der West-
wind, der über das Schwarze Meer gegen Kolchis

weht und die Exhalationen nicht allein dieses Meeres^
sondern zum Theile auch die des Mittelmeeres heran-

treibt, bringt sie zum eisgekrönten Kamme des grossen

Kaukasus. Das ist der Condensator. Er schlägt sie

nieder. Deshalb sind in diessm kolchischen Gebiete
alle CVilturlinien und die Verbreitungslinien in der
verticalen Richtung durch locale Erkältung niederge-

drückt. Die Schneelinie ist im Mittel hier mit

10.000 Fuss, die Baumgrenze mit circa 7200 Fuss,

die der Weinrebe mit 3600 Fuss und die der nordi-

schen Cerealien mit 7000 Fuss geboten. Ganz anders
ist das auf dem Armenischen Hochlande, wo kein
feuchter Westwind weht, und wo Hocharmenien selbst

sehr wenig exhalirt. So fallen in der Küstenzone des

Schwarzen Meeres im Jahre bis 60 Zoll Wasser, am
Südufer des Caspi, wo ähnliche Verhältnisse statthaben,

bis 50 Zoll ; aber im Centraltheile des Landes kaum
ein Drittel davon und am Ararat im Araxesthale noch

^er.

Das letztere Gebiet ist klimatisch betrachtet,

überhaupt das Land der wunderlichsten Extreme. Es
gibt da zwischen Ararat und Alagös in 3000 Fuss Meeres-
höhe, so bei Erivan im Winter arktische Kälte (—'26"),
im Sommer trockene, tropische Hitze. Im Sommer
hausen grosse Skorpione und Solpugen in der Ebene,
während im Winter oft die Stock- und Krickenten
erfrieren, welche auf dem Goktschai-See überwintern

wollten und durch die Kälte getrieben wurden, sich
abwärts zum Araxes zu begeben. Solche Verhältnisse
haben einen grossen Einfluss auf die Vögel. Dieses
physikalische Moment ist es, welches den Wander-
vögeln verbietet hier zu fliegen und ihre Emigrationen
hier zu versuchen. Hier riskirt der Wandervogel Alles.
Da ist keine Zugrichtung möglich ; denn wenn dort
unten in den Tiefländern der Frühling lacht und die
Blumen blühen, ist hier oben im Lande der Kurden,
auf der Wasserscheide zwischen Euphrat und Araxes
Schnee, und während der Schmelze^ wenn das Wasser im
Araxes chocoladebraun dahinschiesst, so keimt oben
im Gebirge kaum das vegetative Leben, und das währt
bis Anfangs Juni. Wer sollte da denken, dass eine
Schwalbe, die in Tiflis im April ankommt, aus Meso-
potamien über die Hochländer Armeniens reisen würde?
A priori kann man das nicht voraussetzen, und eine
solche Voraussetzung wäre nur an der Erfahrung zu
prüfen.

Diese will ich nun in kurzen Sätzen klar machen
und auseinandersetzen.

In Folge einer richtigen Abschätzung dieser physi-

kalischen Verhältniase, die bedingt sind durch orogra-
phisclie und diese wieder durch geologische, sind die End-
resultate meiner Untersuchungen über den Kaukasus,
was den Vogelzug anbelangt, folgende:

Es gibt im Kaukasus, wie es durch die Erfahrung
bewiesen werden kann, zwei Hauptrichtungen der Vo-
gelwanderungen, und ich knüpfe hier an Anschauungen
an, die der berühmte Alexander Middendorff in einem
besonderen Abschnitte seiner „Isepiptesen" erörtert

hat. Er vergleicht die Winterstationen mit Ausgangs-
punkten starker Bäume, die Seitenäste abgeben, die

sich wieder verzweigen und endlich, wie jeder Baum,
Blüthen und Blätter tragen. Wenn dieser Vergleich
angenommen wird, so werden ungefähr die Blüthen-
knospen die Nistplätze der Vögel vorstellen müssen,
mögen dieselben nun in der horizontalen Richtung oben
auf den Tundern des Eismeeres liegen oder in der verti-

calen Richtung an den Seitenwänden der näheren Ge-
birge. Ich halte an diesem Vergleiche fest, und der-

selbe entspricht mir für unser Gebiet vollkommen.
Der eine von diesen ehrwürdigen Stämmen, der

alljähi'lich grünt und alljährlich zurückgeschnitten wird,

ist am Nil und dehnt sich nach Norden aus und gibt

einen Zweig der syrischen Küste entlang nach Klein-

asien ab und bevölkert sogar grosse Theile Südruss-

lands, der Krim und der östlich von ihr gelegenen

Asow'schen Steppen. Das Factum, Avelches auf Zahlen
basirt ist — dass nämlich das Gebiet am Kuban
früher die Zugvögel hat, als Tiflis, obzwar es 27-2 bis

3 Breitegrade nördlich entfernt liegt — beweist das.

Das Gebiet am Caspimeere, Transkaukasien und die

Wolga, haben ihren Stamm, der im Frühjahr nach Norden
wächst und im Herbst zurückgeschnitten wird, in Be-

ludschistan am persischenGolfe ; wir haben darüber, dass

dort grosse Winterstation für Wandervögel ist, Berichte

von Blanford, dem berühmten Reisenden, weicherauch
für militär-politische Zwecke dort verwendet wurde.

Der Vogel, der in Beludschistan wintert, geht nicht über

das iranische Hochplateau, welches direct im Norden
liegt, das ist ihm zu rauh, zu wasserlos und zu arm an

Nahrung. Dorthin kann er nicht ohne Gefahr wandern,

er würde verhungern, daher geht er über die niedrigen

afghanischen Pässe und sucht in der Depression die

arato-kaspischen Tiefländer, die Atrekquellen zu er-

streben, die Quellen jenes Flusses, der in der letzten
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Kriegszeit durch General Skobeleff uns besser bekannt

geworden ist. Zu diesem Atrek, der von Ost nuuli ,

West in den Caspisee fliesst, fliegen die Vögel. Von
da küiiimen sie in das am Fusse der Randzone ge-

legene Tiefland des südlichen Caspiufers, so gelangen

sie nach Jlassenderan, Gilan und Talyscli, und da ist

Lenkoran gelegen. Dieses ist das Eldorado für jeden

Ornitholügen. Von diesem Eldorado möchte ich mit Er-

laubuiss noch ein Viertelstündchen sprechen.

Wundervoll in jeder Hinsicht nenne ich dieses

Land. Es muss ein Sonntag gewesen sein, wenn wir

überhaupt an die Scliöpt'ung dabei denken, als Gott

diesen Winkel, seinen Lieblingswinkel, ausgedacht hat.

Kommen wir von Norden nach Lenkoran, wir

sind ja gemeinschaftlich auf der Reise. Es ist Novem-
ber, es ist kalt. — Ich bin im Pelze, sechs Pferde sind

meinem Wagen vorgespannt. Ich habe bereits die Kura
und Salian passirt, wo die vielen Fische gefangen

werden, 'JÜOO Störe an einem Tage im April, wo Einem
frischer Caviar schon am zweiten Tage zum Ueber-

druss wird, so viel wird davon gereicht. Wir ziehen

weiter durch die Mugan-Steppe, geradlinig ist noch der

Horizont abgegrenzt; sehnsuchtsvollen Auges, sehn-

suchtsvollen Blickes schaut man um sich und späht in

die Ferne. Man sucht, man sucht. — Es ist noch nichts

zu sehen. Ein bischen Grün links und rechts am
Wege. Die Pferde lauten rasch, die Pferde jagen, end-

lich, man eilt, am Horizonte macht sich ein leiser

Dunst kenntlich, violett grau. Es heben sich Contouren
nach und nach ab, schon erkenne ich in weiter Ferne
die Umrisse der Talyscher Höhen, schon machen sich

Baumgruppen in weit abgelegenen Wiesen bemerkbar.
Dem ersten Rudel winternder Kibitze begegnen wir.

Ich halte an ; dichtes Rohr steht am Rande einer Lache,
da gibt es Sultanshühner, es werden ein Paar erlegt,

und nun strengt sich wiederum der arme Kopf an
und sucht in seinem Gedächtnisse, das stimmt ja

nicht zum Bekannten, zum Porphyrio hyacinthinus!
und flndet, dass es ein neue Art sei. Das kommt von
der Gelehrsamkeit. Doch nein, der alte Gmelin hat
diesen Vogel schon richtig erkannt. Es ist Porphyrie
veterum, blaugrau am Halse, spungrün auf den Flügeln,
das in Europa nicht vorkommt, hier aber in Massen
zu flndeu ist. Diese schönen blauen Sumpfhühner sind

nicht sehr graziös, aber originell.

Nun geht es weiter, wir kommen in Lenkoran
an. Es ist November, aber die Rosen blühen in den
Gärten, ja sogar die herrliche Mimosa Julibrissin hat
noch das Laub, alles noch üppig grün. Wir kommen
an die Ausläufer der Eiburskette heran, da ahnt man
weiter, jenseits des hohen Randes liegt ja der
Sawalan, auch ein todter Vulcan von über 15.0UU Fuss
und an seinem Fusse Ardebil, wo die Gruft der

Schachsefiden gelegen.

hnmer gefahren, immer weiter — wenn's gut

j{eht, so flndet man am Rande der Mugan viele

Tausende der Strepete, d. h. Otis tetrax, welche, wenn
sie aufgescheucht werden, die blendend weissen Unter-

seiten der Flügel zeigen, die dann im Sonnenscheine

fast blendend leuchten. Wir fahren aber weiter ; es

ist klar und schönes Wetter geworden. Die Wiesen
sind nun grüner. Die Sehnsucht meiner Jugendträume,
Ardea alba, ist vor mir, 15— 20, nicht ganz nahe bei-

sammen, nicht sehr graziös, so stehen sie in den

Wiesen, oft an ganz trockenen Stellen. Nun kommen
andere Partien, wir berühren den Waldesrand im Tief-

lande, hohe Wedel der Pteris aquilina maxima stehen

vor uns, dann die Riesenstämme von Quercus castaneae-

folia und die sonderbar wachsende Parottia persica,

deren Epidermalschichte so dünn ist, dass Aeste, die

sich berühren, rasch mit einander verwachsen und sich

so ein Maschwerk bildet, dessen Wände Arm-, ja Schen-
keldicke erreichen. (Fortaeuung folgt.)

-=*(3«0*"-

OniitlioIogisclieAValinieliniim^^en über den Herbstzug im südwestlichen Böhmerwalde.

Vuii Alexander Baron Kotz.

Ich beginne mit Scolopax rusticola und schicke

voraus, dass dieser Vogel, der in den Grenzwälderu
und im bayerischen Walde als Brutvogel verliältniss-

mässiff häufls: ist, hier in der etwa 25 Kilometer ent-

fernten Gebirgslage sehr selten genistet hat. Im ver-

flossenen Jahre traf das Personale in einem meiner Berg-

reviere (Borek) zwei brütende Schnepfen, deren Familie

gross gezogen wurde. Ich begrüsste dieses Ereigniss

mit Freude und erwartete eine sich mehrende Ansied-
lung, wozu eben dieses Revier — etwa 400 Hektare
dichten Waldbestandes, meist Stangenholz und feucht-

grundige Erlenparcellen, der Schnepfe sehr einladend

erscheinen musste.

Der Herbst 1884 brachte mir auch das seltene

Vergnügen, noch voi- der Zugzeit, mehrere ganz aus-

gefärbte, junge Exemplare zu erlegen.

Im April 1885 erschien die Waldschnepfe im
Frühjahre wieder, zahlreicher als sonst, und noch bis

Mitte Mai beobachtete ich an jedem Abend mehrere
streichende Schnepfen, die ich hegte, in der Hoffnung,
sie würden wieder hier nisten.

Um diese Zeit war ich eines Abends in dem
etwa 2 Stunden entlegenen Gebirgsreviere eines Guts-

nachbarn .auf der Brunst' am Auerhahneinfalle und

sah so viele streichende Schnepfen, dass ich mit wahrer

Pein zusah, da ich des grossen Hahnes wegen nicht

schiessen durfte.

In der zweiten Hälfte des Wonnemonates Mai

kam eine so unmanierliche Zeit, dass die Jäger nach

der „Neuen" gingen und durch mehr wie acht Tage
Schnee und Frost den letzten Glauben an eine ver-

nünftige Ordnung im Kalenderjahre schwankend machten.

Dies scheint den Schnepfen sehr missfallen zu haben,

denn sie verschwanden und wichen uns sogar im

Herbste aus, so dass die eben abgelaufene Saison die

schlechteste war, deren sich die Jäger hier erinnern.

Vom 25. bis 29. September währendes kaltes

I Regen- und Schneewetter hüllte die Altväter des

;
Böhmerwaldes in ihr Winterkleid. Ich erwartete Scolopax

rust. schon wahrend dieser Zeit, doch wurde das erste

Exemplar erst am 1. October constatirt. Am 4. sclioss

ich die erste Schnepfe. Am 5. und 6. jagte ich „auf

der Brunst" — der Schnee des Septembers war wieder

geschmolzen — doch die Schnepfe war auch hier

ungewöhnlich selten. Am 8. rumpelte das Barometer,

als ob der Weltenuntergang vor der Thüre wäre. Warme,
schöne, windstille Zeit herrschte in unseren Bergen,

doch sprachen die Zeitungen von tiefen Sturmcyclonen
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und grausen Unwettern, die über den Norden unseres

Continentes gezogen waren. Auch liier hörte der Zug
der Wandervögel auf. Turdus musicus, der schon Ende
September in jeder Hecke sass^ wurde selten; Columba
palumbus, die liier zahlreich nistete und durchreiste,

verschwand ganz, nur Turdus viscivorus, der aber hier

fast ebenso zahlreich nistet, wie T. musicus, war ab
und zu in grösserer Gesellschaft zu finden. Nebenbei
sei erwähnt, dass Columba oenas, die vor 20 Jahren
hier ungleich häufiger war, als Col. palumbus, jetzt zur

Seltenheit geworden ist, so dass ich nicht ein einziges

Exemplar zu Gesicht bekam. Jedenfalls mag ihr Ver-

schwinden mit der Abholzung der überständigen Nadel-
wälder im Zusammenhange stehen, wie das immer
spärlichere Vorkommen von Picus martius. Am 9. und
16. hielt ich Treibjagden im Borek, wo sonst um diese

Zeit fast überall Schnepfen gehoben wurden, ohne dass

man Eine aufgestossen hätte.

Am 18. trat Frostwetter ein, der Impuls des

Wetters brachte den Vogelzug wieder in Bewegung.
Viele Ringeltauben, am 21. ein sehr grosser, am 2'd. ein

kleinerer Flug passirten ; die letzten dieser Species
sah ich am 26.

Turdus pilaris, der hier seit etwa 10 Jahren
nistet, zeigte sich in kleineren Schaaren und besuchte
die Ebereschen-Alleen, was unser heimischer Vogel um
diese Zeit noch nicht thut, da er diese Nahrung im
Walde zu finden weiss. Am 15. zeigte sich auch Turdus
iliacus, dessen Erscheinen mit dem Verschwinden von
Turdus musicus so ziemlich zusammenfällt. AuchWachteln
M'aren nach dem 18. October wieder zu sehen, nicht

einzeln und ausnahmsweise, sondern fast täglich und
in mehreren Exemplaren. Auf einer Erbsenbrache sah
ich bis zum 28. October fast täglich Coturnix vulgaris,

meist noch schwache Exemplare.
Das selten späte Vorkommen dieser Vögel im

diesjährigen Herbste erkläre ich mir nachstehend.
Coturnix kehrt im Frühjahre sehr spät zurück und
brütet sehr spät. Ich erhielt noch im August Wachtel-
eier, die von den Schnittern ausgemäht wurden und
erst nach achttägiger Bebrütung durch Haushühner
ausschlüpften. Der trockene Sommer förderte die Reife

und brachte einen fiüheren Schnitt; sehr viele Wachtel-
bruten verdarben. Nun brüten (meines Wissens nach)
alle Scharrvögel, wenn die ersten Eier ausgehoben
oder kalt wurden und aus diesen sehr späten Brüten
mögen die vielen, schwachen Wachteln stammen, die

hier durchkamen, dass sie ihr gelobtes Land erreichen,

halte ich nicht für möglich ; es ist dies wohl eine in-

stinctgemässe Wanderung in den sicheren Tod analog
dem Lemming ; nur ist es bei diesem Regel, bei

ersterer Ausnahme.

Am 19. October wurde eine Waldschnepfe auf
einer Treibjagd gehoben und geschossen, ebenso am
24.; es war dies die letzte, die wir hier wahrnahmen,
obwohl andere Jahre noch Anfangs November ver-

spätete nachkamen.

Am 27. October zogen bei warmem, stürmischem
Wetter grosse Züge von Corvus cornix und frugilegus

hier durch, tapfer gegen den Wind steuernd. Es sind

diese Gesellen, sowie die Raubvögel die einzigen, bei

denen ich constatirte, dass sie auch bei heftigem Gegen-
winde zogen. In unserer Gegend sind die grossen
Krähenzüge ein dem Volksglauben nach untrügliches

Anzeichen von baldigem Schneefall. Diesmal prophe-
zeiten sie richtig, denn am nächsten Tage drehten sich

die Flocken lustig im Kreise.

Wer übrigens einen interessanten Krähenzug beob-
achten will, der reise nach Istrien. Vom Moi'geu bis

zum Abend ist der Streifen am Firmament und so geht
es durch mehrere Tage. Wo die Krähen einsetzen, ist

der Boden wirklich in der Ausdehnung von Hektaren
schwarz und die Stärke solcher Colonnen zählt wohl
nach Hunderttausenden.

Sturnus vulgaris war heuer sehr brav. Er wird
hier gehegt und seine Ansiedlung durch sogenannte
Staarlhäuser erleichtert, von denen nie eines leer bleibt,

selbst wenn man deren Anzahl über den Winter ver-

doppelt.

Unser einheimischer Staar war am 1. November
fast noch vollzählig da, während der Durchzug seiner

nordischen Kameraden schon mehr als eine Woche
aufsrehört hatte. Lange weilten auch die Schwalben.
Hirundo rustica und urbica verliessen uns erst am
24, im Gros, während die letzten erst am 5. October
durchzogen. Turdus pilaris hat im verflossenen Winter
hier furchtbare Verluste erlitten. Seit 30 Jahren wurde
er nicht so decimirt wie anno 84. Trotzdem zeigte er

sich wieder in sehr grossen Zügen.
Noch erwähne ich die Gewichtsdaten der drei

hier erlegten Schnepfen. Das erste Exemplar, geschossen

am 4. October, wog 305 Gramm, war alt; das zweite,

erlegt am 19. October, wogjSOö Gramm, war jung;

das dritte, erlegt am 24. October, wog 285 Gramm,
war klein, licht und jung, und mein Jäger bestimmte

es sofort als zur kleineren Gattung gehörig. Ob er

wohl Recht hat

!

Notizen.

Steinröthel (Monticola saxatilis) mit partiellem

Melanismus. Ende November d. J. erhielt Herr Thier-

händler Job. Kronberger, Wien, I., Tiefer Graben, mit

einer Sendung Papageien über Triest auch einen Stein-

röthel, der höchst auffallend gefärbt ist. Kopf, Vorder-
hals und Nacken dunkel rauchbraun; um den Schnabel
stehen einige normalblaue Federchen. Unterrücken
schwarz, grau geschuppt. Die Brust schwarz mit zwei etwa
centimeterbreiten isabellgelben Längsstreifen. Unterleib

braun; in der Nähe des linken Schenkels ein normal-

rostrother Fleck ; Schulterfedern schwarz ; Schwingen
schwarz, grau gesäumt; eine oder zwei Schwungfedern
i'ein weiss; grosse Deckfedern hellgrau, bilden auf

jedem Flügel eine deutlich sichtbare Binde. Die Steuer-

federn sind auf der linken Hälfte schwarz, rechts

normal rostroth. Der Vogel ist sehr klein. Messungen

sind zwecklos, da sowohl Schwung- wie Steuerfedern

auf dem Transport gelitten haben. Nach den Schildern

der Füsse zu urtheilen, ist der Vogel zweijährig. Er

ist für ö, W. fl. 25 (!j verkäuflich.
Adametz.

Am 5. October wurde in Opatovic, einem kleinen

(65 Joch) Thiergarten bei Peckau, ein Tannenheber

(Nucifraga caryocatactes Linn.j geschossen. Derselbe

war in Gesellschaft eines zweiten, den ich einige Tage.
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später auf einem Felde im Thiergaiten, nacli Art der

KrHlien Nahrung suchend, sah. Das Wetter war zu

jener Zeit schön und verhältnissmässig recht warm.

Dieser Vogel wurde heuer zum ersten Male hier ge-

sehen. Da ich das Erseheinen dieses Gebirgsvogels in

der iiiesigen Gegend als Seltenheit betrachte, erlaube

ich mir, darüber zu berichten.

Josef Baron Hi-uby.

Peckau bei Kolin, 11. November 1885.

-H|00*=-

Literai'isches.

Soeben erschien der Prospect eines sehr wichtigen Ornitholog und Anatom, welcher, nachdem er Brasi-

ornithologischen Werkes: A. Jlonograph of the Hirun-
|

lien und die Vereinigten Staaten Amerika's besucht

dinidae or Family ofSwaliows by R. BowdlerSharpe and
:

hatte, im Jahre 1882 eine Forschungsreise nach West-

Claude W.Wyatt. Dasselbe wird in Quartformat zu London
I

afrika unternahm und dort am 14. Jänner 1883 in der

in Lieferungen zu sechs Tafeln mit dem entsprechenden Blütlie seiner Kraft, er zählte erst 28 Jahre, zu Shonga

Text erscheinen. Der Text ist aus der Feder Jlr.
1

am Niger, der Wissenschaft durch den Tod entrissen

Sharpe's, während die Abbildungen von Air. Wyatt
gezeichnet und lithogi-aphirt werden. Die weiten

Reisen des letzteren befähigen ihn characteiistische

Scenerien aus verschiedenen Theilen der Erde zu liefern.

Ausserdem werden colorirte Karten beigegeben, welche

die Wanderungen der einzelnen Species darstellen. Im
Uebrigen wird sich das Werk, an JIr. Sharpe's Mono-
graphie der Eisvögel in der Form anschliessen. Für

die treffliche Bearbeitung des Textes bürgt der Name
des Verfassers. Jede Lieferung, deren im Jahre vier

bis fünf erscheinen sollen, ist zum Preis von 10 sh.

6 d. angesetzt. Ihre Zahl wird 17 bis 18 betragen.

Subscriptionen auf das ganze Werk sind an den Vol. X. Passeres fringiilitonnes Pars 1 eoiitaiuing the

Verleger Messrs. Henry .Sotherau & Comp. .36 Picea- families: Dicacidae, Ilirundinidae, Ampelidae, Mniotil-

dilly oder an einen der beiden Autoren Mr. Sharpe tidae and Motacillidae by R. B. Sharpe, London 1885
Holmwood, Bedford Park, Chiswick und M. Claude

,
oct. 12 col. plates. Wieder ist ein neuer Band dieses

W. Wyatt, Adderbury Oreon zu richten. i umfangreichen Werkes erschienen, welches sich die

Aufgabe gestellt hat, Beschreibungen, Synonymie und

In Nlemoriam The Collected Scientific Papers of geographische Verbreitung sämmtlicher bekannter

the late William Alexander Forbes. Edited by Fr. Vogelspecies zu bringen. Mr. Sharpe's treffliche Bear-

E. Beddard . Witli a Preface by P. L. Sclater, Lon- ' beitungsweise ist bekannt, wir können dem grossartigen

don 1865 oct. Mr. W. A. Forbes, Prosecfor der zoolo- Unternehmen nur den besten und möglichst raschen

gisclien Gesellschaft in London, ein sehr ausgezeichneter
\

Fortgang wünschen. p.

wurde. Eine Zahl hervorragender Gelehrter be-

schloss dem tiefbeklagten Freunde durch eine Gesammt-
ausgabe seiner wissenschaftlichen Arbeiten ein Denk-
mal zu setzen, welche Absicht durch den vorliegenden

Band ins Leben trat. Dieses mit dem Bilde des Ver-

ewigten gezierte Gedenkbuch enthält in der Vorrede
einen warmen biographischen Nachruf aus der Feder
P. L. Sciaters sowie die gesanimten Abhandlungen

Mr. Forbes über descriptive Zoologie und Anatomie.

Das Werk ist durch 24 meist farbige Tafeln und
zahlreiche Holzschnitte illustrirt.

Catalogue of the Birds of the British Museum.

-HiCSOlt-

Ai'ten der Ornis Austriaco-Huiigarica in Corsica.

Nach John Whitehead. (Ibi.s, 1885, p. 24—48.)

(Fortsetzung.)

Hera ater. Ziemlich gemeiner Standvogel in den

Bergwäldern, im Winter nicht in den Ebenen, im Mai
ein Paar beim Nestbau.

Idem coeriilens. Ziemlich gemeiner Standvogel

;

am 14. Mai Nest mit sechs Eiern.

Motacilla alba. Ziemlich gemein in den Winter-

monaten.
Budvtes flavus. Ziemlich viele auf Zug vom

22. April' bis 1. Mai.

Autlins pratensis. Gemein in den Wintermonateu.

Idem trivialis. Eine kleine Schaar auf Zug,

21. April.

Idem campestris. In Menge nach dem letzten

April ; nistet.

Tnrdus viscivorns. Standvogel, nicht häufig; einige

im Winter auf den Ebenen ; Mitte Mai in den Berg-

wäldern mit vollständig befiederten Jungen.

Idem mnsicns. Sehr gemein in den Wintermonaten,

nach 19. April keine mehr gesehen.

Idem pilaris. Vom 12. bis 16. Mai 1883 einige

bei sehr stürmischem Wetter.

Idem mernla. Sehr gemein im Winter , einige

brüten ; nach Glitte j\Iai Nester mit Eiern in voller

Zahl.

Idem torqnatns. Ein einziges Exemplar während

des grossen Sturmes am 12. März.

Petrociucla cyaiiea. Ueberall ziemlich gemein,

kömmt bei kaltem Wetter oft in die Stadt; am 14. Mai

ein Nest mit vier wenige Tage alten Jungen in einer

hochgelegenen Felsspalte.

Ciucliis aqnaticus, var. albicoUis. Einige an allen

Bergströmen; Brust etwas bräunlichroth.

Muscicapa grisola. Zuerst gesehen 1883 am
17. April, 1884 am 5. Mai ; nistet zahlreich ; erste Eier

am 22. Älai.

Idem atricapilla. Zuerst gesehen 1883 am 17. April,

1884 am 22. April; zahlreicher Zug; nach 7. Mai keinen

mehr gesehen.

Laniiis collario. Zuerst gesehen 1883 am 28. April,

1884 am 5. Mai, Einer am 1. Januar; sehr gemein;

nistet in Menge; erste Eier am 29. Mai.
(Fortsetzung folgt.)
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lieber die Fruchtbarkeit der Bastarde.

Vou Joseph Abrahams, London.

Ehe ich auf das Thema, welches den Gegenstaud
meiner heutigen Mittheilung bildet, übergehe, ist es

nothwendig, dass ich eine kurze Definition der Begriffe

Race oder Spielart und Art oder Speeies gebe, denn
es ist lediglich von der Auffassung dieser Begriffe ab-

hängig, ob gewisse lebende Wesen überhaupt Bastarde

genannt werden können oder nicht. Ich kann nicht

besser thun, als die Leser, deren Aufmerksamkeit ich

auf kurze Zeit in Anspruch zu nehmen wünsche, auf

die im 1883er Jahrgänge dieser Zeitschrift auf Seite

137 ff. wiedergegebene Arbeit des hochgelehrten

Naturforschers Herrn Alphons Miine Edwards zu ver-

weisen, und es bleibt mir nur übrig diejenigen Stellen

hervorzuheben, auf die ich besonderes Gewicht lege.

Weder Ra^en noch Arten haben von Anbeginn be-

standen, sondern beide haben sich aus dem Urtypus
entwickelt, so zwar, dass Racen (Locah-a^en, Varietäten,

Spielarten oder welch' andere Synonyme man für den-

selben Begriff in Anwendung bringen mag) eine ge-

ringere Anzahl von Generationen durchlaufen haben,
als die Arten oder Speeies, dass die Racen daher in

Folge von klimatischen Verhältnissen, Existenzbe-
dingungen oder durch künstliche Beeinflussung leichter

abgeändert werden können als Arten und dass die

characteristischen Merkmale der Art mehr fixirt sein

müssen als die der Race, weil in der Ersteren der
Atavisnms mit dem Bestreben neue Formen zu bilden

bereits ausgeglichen ist, während dieselben beiden
Elemente in der Race noch im Streite liegen und bald

das Eine bald das Andere die Oberhand erhält. Ragen
oder Spielarten vermischen sich leicht unter einander.')

Arten oder Speeies dagegen leben nebeneinander ohne

') Um allbekannte Vögel als Beispiele zu geben, führe ich

die verschiedenen Spielarien von Jlunia aeuticauda (var, griseo-

maculata, var. flavo-macnlata, var. alba) an. Jeder, der sich mit
der Zucht dieser Mi'ivcheu etwas eingehender beschäftigt hat, wird
wissen, dass die Spielarten unter einander leicht brüten iind dass
durch Vermischung der Varietäten alle denkbaren Zeichnungen
von braun, gelb und weiss erzielt werden können. Andrerseits
hingegen wird man auch finden, dass der Atavismus noch in

starkem Grade vorhanden ist, denn man kann nie daraufrechnen
von Vögeln einer Varietät Junge zu erhalteu, welche den Elteru
ähnlich sehen, oft sehlagen die Jungen ganz oder theilweise auf
die Stammform zurück.

sich zu vermischen oder sie thun dies nur unter ausser-

gewöhnlichen Verhältnissen. Diesem Umstände ist es

zuzuschreiben, dass man Bastarde in der Natur äusserst

selten sieht, während in der Gefangenschaft gehaltene

Vögel unschwer zur Bastardzucht zu bringen sind,

sobald die organischen und physischen Vorbedingungen
gegeben sind.

Zum Gegenstande meiner heutigen Mittheilung

wähle ich speciell einige Platicerci Australiens, über

welche die Gelehrten durchaus noch nicht einig sind,

ob sie als selbstständige Arten oder nur als Localracen

zu betrachten sind. Ich selber neige zu der Ansicht,

dass Platycercus eximius, pallidiceps, Pennanti etc

.

selbstständige, obgleich nahe verwandte Arten sind und
dass dem zu Folge Vögel, deren Eltern zwei ver-

schiedenen der angeführten Vogelformen angehören,

Bastarde zu nennen sind.-)

Um nun zum Thema die Fruchtbarkeit von

Bastarden betreffend überzugehen, erlaube ich mir die

folgenden Fälle vorzuführen, welche mir durch Privat-

mittheilungen seitens der betreffenden Züchter bekannt
geworden sind.-') Mit der Wiedergabe dieser Zuchtungs-
erfolge wünsche ich darzuthun, dass der populäre

Glaube an die ausnahmslose Unfruchtbarkeit der

Bastarde auf Irrthum beruht.^) (ScWuss folgt.)

-) In allen mir zugänglichen Nomenclaturen sind diese stets

als selbstständige Arten aufgeführt.

5) Für die Wahrheit dieser Angaben kann ich um so mehr
einstehen, da sie von zuverlässigen Quellen ausgehen. Diese
Zuchtergebnisse haben sich übrigens erst in den Jahren 1884 und
1885 zugetragen, so dass es unschwer sein dürfte, die Jungen der
Bastarde nachzuweisen. Im Uebrigen stelle ich die mir vor-
liegenden Original-Briefe und die Adressen der Züchter der
Eedaction gern zur Verfügung.

*) Obgleich die Frage von der Fruchtbarkeit "von Vierfüsslern
wohl kaum hierher gehört, möchte ich die Leser doch hinweisen
auf Mr. A. D. Bartlett's Bericht in The Transactions of the

Zoological Society of London. Der Bericht betrifft ein Kalb, ge-
boren im October 1862, dessen Vater ein Zebubulle (Bos Indiens)

und dessen Muttzr ein Gayal (Bibos frontalis) war. Dieser Bastard
war fruchtbar uud brachte sechs Kälber hervor und zwar fünf mit
dem Zebu und eines mit dem amerikanischen Bison (Bison
americanus). Vergleiche hierzu die List of the vertebrated animals
now or lately living in the Gardens of the Zoological Society of

London, Eigt'h Edition, 1883, pg. 132, 133, 134.

-^f^3s£!*l=

Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.
(Fortsetzung.)

Nachdem der Apparat so eingerichtet und mit
warmem Wasser von 70" gefüllt ist, wird es gut sein,

die Bewegungen des Thermometers zu überwachen, so
dass man es auf den gewünschten Grad bringt , was
dadurch geschieht, dass man 1 bis 2 Liter des Was-
sers im Becken ablässt, imd dieses Wasser durch eine
gleiche Menge kalten oder siedenden Wassers, je nach
Bedarf, ersetzt. Es muss bemerkt werden , dass sich
die Wirkung nicht augenblicklich äussert, sondern erst
nach Verlauf einer längeren oder kürzeren Zeit, nach
einer Stunde beiläufig.

Wenn man die mittlere Temperatur erreicht hat,

und das Thermometer beiläufig bei 45" zur Ruhe

kommt, handelt es sich darum, diese Temperatur zu

erhalten. Zu diesem Behufe wird eine kleine Oel-

oder Steinöl-Lampe in eine im Innern des Wärmappa-
rates angebrachte Höhlung gestellt. Diese Lampe
muss einmal täglich gefüllt werden, und der Docht wird

derart gehoben oder gesenkt, dass eine nahezu con-

stante, sich der mittleren nähernde Temperatur erzielt

wird, etwa die, welche durch 45" des äusseren Thermo-
meters angezeigt wird.

Dies über die Maschine. Wir wollen nunmehr
untersuchen, wie sich die Zöglinge verhalten, die wir

ihr anvertrauen wollen. Für die jungen Vögel, welche

noch nicht von ihrer natürlichen Mutter geführt wur-
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den, bietet die Installation keine Schwierij^keiten. Man
vei'tiieilt sie auf dem Auslaufe am Eingange der

Glucke, und man schiebt sie sachte in dieselbe

hinein, wenn sie nicht selbst in dieselbe hinein-

laufen. Von dem Augenblicke an, in welchem sie das

gehörig erwärmte Nest gekostet haben, lassen sie sich

nicht mehr bitten, in dasselbe, je nach Bedürfniss,

zurückzukehren. Bei den Küchlein, deren Erziehung

auf natürlichem Wege begonnen hatte und die ihre Mutter
kennen lernten, äussert sich die getäuschte Hoffnung
im Anfange durch einiges Piepen, doch dauert dies
nicht lange an. Nach Verlauf von zwei bis drei

Stunden ist jede Spur von Missbehagen verschwunden,
und bei diesen winzigen Geschöpfen hat das Gefühl
des Wohlbehagens die Stimme des Herzens gar bald
zum Schweigen gebracht. (Porueizung folgt.)

-««OO»»-

Eine dänische Hülineizucht.

(Scbtuss.)

Der Stand der Lege- und Bruthennen zusiimmen
beträgt hundert Vögel. Die übrigen neunhundert er-

wachsenen sind in drei Paitieen zu je dreihundert ge-
theilt. Eine dieser Partieen ist im Wirthschaftshofe in

zwei grossen Häusern untergebracht, vou denen jedes

lüOStück aufnimmt und in dem Hause selbst behndet
sich keine Einrichtung ausser den Sitzstangen, die

breit und alle in einer Höhe, 3 Fuss über dem Boden,
angebracht sind. Jedes Haus ist 1.5 Fuss lang und
\2 Fuss breit und an seiner hinteren Seite befindet
sich ein Legeraum in dem ringsum die Nester liegen.

Oben an den Häusern finden sich N'orrichtungen zu
einer gründliehen Durchlüftung.

Einige Minuten von da entfeint kamen wir zu
einem anderen Hofe, welcher die übiigen zwei Partien
von je dreihundert Hühnern beherbergte. Und zwar
war eine Partie in zwei Tracten, welche das Viereck
des Hofes bilden, untergebracht, während ein dritter

Tract als Legehaus diente. Die andere Partie befand
sich aber einige Schritte vom Hofe in einem besonderen
Ziegelbaue. Dieser war 45 Fuss lang und 18 Fuss
breit von aussen gemessen und hatte an jedem Ende
einen Schlafiaum von je 16 Fuss im Gevierte. Der
mittlere Raum zwischen diesen beiden enthielt das
Legehaus und eine kleine Vorrathskammer. Der Boden
ist an jedem Ende mit einem kleinen Fenster ver-
sehen und dient ebenfalls zur Aufbewahrung von Vor-
räthen. Das Dach ist mit Holzschindeln gedeckt und
ragt auf einer Seite liefer herab und weiter vor, so
dass eine offene Tenne gebildet wird, auf der m;in die

Hühner füttert.

Die Schlafräume waren durchaus jedes fUr
ir>0 Hühner eingerichtet und da stets deren zwei
zusammen gehörten, waren so die Hühner thatsächlich
in drei Partien zu je dreihundert Stücken getheilt.

Zur Zeit unseres Besuches war die Kornernte
nahe, so dass man die Hühner eingrenzen musste.
Dies geschieht drei Monate des Jahres hindurch und
während dieser Zeit hat jede Partie von Dreihundert
einen Auslauf von ungefähr dreiviertel Morgen. Wir
glauben, dass im nächsten Jahre der Obstgarten bis
zu diesen Ausläufen sich ausbreiten wird, so dass
dann die Hühner auch den Sommer hindurch einen
grösseren Tummelplatz haben werden.

Die Legehennen werden drei Sommer hindurch
als solche benützt und dann gemästet. Die Houdans
haben sich als guter Braten in diesem Alter bewährt,

:

indem sie sich schön mästen, wogegen die Einjährigen
nur ein massig gutes Tafelgeflügel liefern.

Wie man uns mittheilte, beläuft sich durchschnitt-

lich der Ertrag an Eiern von einer Henne auf jähr-

lich 13Ü bis 140 Stück, und wir glauben diese grosse

Zahl auf den Gebrauch des Fischfleisches als Futter

und auf die von Natur aus gute Legefähigkeit zurück-

führen zu können.

Die Kosten für das Futter kommen im Tage für

jede Henne auf etwas Weniges nieiir als ein Oere,

was im Jahre bei 4u0 Oere oder 4 Kronen ausmacht

und in unserem Gelde so viel wie 2 fl. SO kr. beträgt

Der Dünger wird sorgfältig gesammelt und für

die Obstbäume verwendet und hat, für ein Jahr und

eine Henne berechnet, in unserem Gelde einen Werth
von 50 kr.

Die Eier werden contractmässig per Dutzend um
etwa 10 kr. theuerer verkauft, als der jeweilige Markt-

preis beträ;;t.

Die Preise des Weizens, der Gerste und anderer

Sämereien sind ungefähr gleich hoch wie bei uns, und
die Fütterungskosten werden nur durch die Billigkeit

des Fischfleisches im Ganzen verringert.

Wir bemerkten auch, dass Algen, der Auswurf
des Meeres, in grösserer Menge zur Düngung der

Obstbäume in Anwendung kamen und dass die jungen

Hühner zwischen denselben fleissig allerlei aufzupicken

pflegten.

Wir können allerdings nicht sagen, in welchem
Masse sich diese ganze Hühnerv.irthschaft reiitirt,

aber man hat uns versichert, dass sie einen Reinertrag

abwirft, und dass man daran denkt, derselben noch

eine grössere Ausdehnung zu geben, als sie jetzt

schon liat. Es wird nur rein gezüchtet, und obwohl

das Materiale kein exquisites ist, wird immerhin eine

gute Marktwaare geliefert. Der Eigeiithümer ist

übrigens ein wohlhabender Mann und hän<;t keinesfalls

von seinem Hühnerhofe ab, so dass er leicht denselben

allmählig vergrössern konnte, indem er dessen Stand

nach Gelegenheit vermehrte und neue Zubauten

ausführte.

In der ganzen Anlage steckt zweifelsohne ein

bedeutendes Capital, doch ist es noch verhältnismässig

nicht gross zu nennen, insoferne neben den theueren,

neu errichteten Häusern auch einige ältere Gebäude

mit sehr geringen Kosten adaptirt wurden.

Wir müssen mit Dank das Entgegenkommen her-

vorheben, dessen wir uns von Seite des Besitzers zu

erfreuen hatten, und mit dem er uns bereitwillig:*t

seine ganze Wirthschaft zeigte, so wie auf alle unsere

Anfragen genaue Auskünfte ertheilte. (Pouiiry).

=äSOO^-
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Die Brieftaube,

deren Geschichte, Zucht, Pflege und Dressur nach eigenen Erfahrungen für militärische, touristische und
allgemeine Zwecl<e gesammelt.

Vou Moriz Widhalm.

(Schluss.)

ersuche tüchtig be-

,der Aus-

Im dritten Jahre, nachdem nun die Taube ihr

Wachsthum vollendet hat, erhalten ihre Flügel erst

ihre volle Kraft und Grösse. Es ist dies das letzte

Jahr der Dressur und diejenigen Thiere, welche alle

in diesem Zeitraum angestellten V
standen haben, zählen dann unter die Zahl
gelernten", der „vieux routieurs" wie die Belgier sagen
und es können an sie diejenigen Anforderungen gestellt

werden, die man überhaupt von einer Brieftaube ver-

langen kann. Man wartet wieder auf die gute Jahres-

zeit, und beginnt etwa im Mai mit dem Fortgang und
der Vollendung der Dressur. Die Belgier sclireiben fünf

Vorflüge vor auf Distanzen von 30, 60, 100, 150, 200 Kilo-

meter und lassen dann sieben Wettflüge auf 150, 300,

450, 600, 700, 800 und 1000 Kilometer Entfernung
folgen. Drei Ruhetage während der ersten fünf Touren,
acht Tage Pause nach der fünften bis achten Tour
und drei Wochen zwischen jeder 500 Kilometer über-
steigenden Route werden den Tauben gewährt.

Herr K ohne in Berlin sagt treffend : Verständige
Züchter suchen vor allen Dingen eine möglichst grosse

Anzahl dreijähriger Tauben sich zu erziehen und zu
erhalten, strengen dieselben im ersten Jahre nicht zu

sehr an, und lassen ihnen auch noch in den nächsten
zwei Jahren Zeit zu ihrer vollständigen Entwickelung.

Durch sehr lange in kurzen Zwischenpausen fol-

gende Reisen wird die Entwicklung in Folge Entbeh
rungen, Hungers, Durstes und Anstrengungen gehemmt,
daher sollten alle Liebhaber erst die dreijährigen Tauben
als die wirklichen Reisetauben betrachten. Zur Win-
terszeit unternommene Wettflüge reussiren selten; die

Kürze der Tage erlaubt keine lange Flugzeit und die

Kälte schadet den Kräften und verstimmt das Instinct-

vermögen der Taube. Auch nächtliche Flüge sind

gänzlich zu verwerfen. Das Auge der Taube ist nicht

darnach gebaut, um im Dunkeln eben so gut zu

sehen als am Tage.

Hier wollen wir noch kurz einige Bemerkungen
über das Auflassen der Tauben anschliessen. Das Auf-

lassen darf niemals vor Sonnenaufgang stattiinden;

ebenso ist das Abfliegen zu verzögern, so lange noch
Nebel auf der Erdoberfläche lagert, weil dieser das

Orientirungsvermögen beeinträchtigt. Sobald die Luft
rein und trocken ist, darf das Auflassen zu jeder
Tageszeit stattfinden, demnach ist eine schon weit vor-

gerückte Tageszeit nur bei kürzeren Flugtouren an-

wendbar.
Solche Tauben welche kleine Jungen haben, darf

man nicht zur Reise mitgeben, da die milchartige

Flüssigkeit, welche Tauber und Täubin kurz nach dem
Ausschlüpfen der Jungen im Kröpfe absondern, sehr

leicht, wenn sie von den Jungen nicht abgenommen
oder von den Alten nicht herausgeschleudert wird,

Entzündungen im Kröpfe verursacht; zu dem wird ja

auch das Wachsthum der Jungen sehr vermindert.

Auch während starken Windes, oder bei Schnee-
wetter, bei Nebel und starkem Thaufall darf man keine

Flüge veranstalten; die Gründe dafür sind ja schon
früher mitgetheilt.

Nachdem wir nun das Wichtigste über die Brief-

taube deren Zucht, Pflege und Dressur auf Grund
unserer bescheidenen Erfaiirungen sowohl als mit Zu-
hilfenahme namhafter Autoren auf diesem Gebiete ent-

wickelt haben so bringen wir in der nächsten Nummer
eine Uebersetzung des hochinteressanten Artikels von
La Perre de Roo, die Belagerung der Stadt Paris in

den Jahren 1870—71 und glauben damit einem jeden

Freunde des Brieftaubenwesens eine willkommene Gabe
zu bieten. An diesen Artikel zunächst werden sich die

nicht minder interessanten Wahrnehmungen und Ein-

drücke unseres verehrten Obmannes der IV. Section

(Brieftaubenwesen) anschliessen, die derselbe gelegent-

lich einer mehrmonatlichen Reise durch Deutschland

Frankreich und Holland gesammelt hat.

-=5f^3!Q^5=-

Vereinsaiigelegeiilieiteii.

Die vierte allgemeine Ausstellung des Vereines

findet in der Zeit vom 20. bis incl. 28. März 1886

im Locale der k. k. Gartenbau-Gesellschaft, I., Park-

ring 12 statt.

Die nächste Monats-Versammlung des Vereines
findet Freitag, den 11. December 1885, um 6 Uhr
Abends, im grünen Saale der kais. Akademie der
Wissenschaften, I., Universitätsplatz 2 statt, Gäste
sind willkommen.

Tagesordnung:
1. Mittheilungen des Vorsitzenden.

2. Vortrag des Herrn Hans von Kadich: Die
Gebirgsornis des Herzegowina, Uebersicht der Reise
und Schluss.

3. Mittheilungen von Seite der Anwesenden, gegen

vorhergehende Anmeldung des Stoffes bei dem Vor-

sitzenden, und Debatte über Motive des Vortrages.

Zuwachs zur Büchersammlung.

Stefan Freiherr von Washington: Orni-

thologische Notitzen aus Istrien (Geschenk des Ver-

fassers).

Bolletino del Naturalista Nr. 11. 1885

(Geschenk des Herrn A. Senoner).

In allen, die Vereinscassa betreffenden Ange-

legenheiten wolle man sich gefälligst an den Ver-

eins-Cassier, Herrn Dr. Carl Zimmermann, Hof- und

Gerichtsadvocaten, I., Bauernmarkt 11, wenden.
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S p r e c h s a a I.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaetion keine Verantwortlichkeit ! Zweck des Sprech-

saales ist „die sachliche Discussion" wichtiger und

interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten

der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-

worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-

sendei- können indcss auf Wunsch verschwiegen werden.

3. Frage. Welche gesetzliche Bestimmungen
zum Schutze der Brieftauben bestehen gegenwärtig,

und in welchen Ländern sind solche erlassen worden?

^ A^^ beziislieh derer man sieh gefälligst an Herrn Fritz Zeller, II, Tnlere hoiianstr.isse 13. wenden wolle,

XUSd^SlvG erlialten dnrcli diese Faclizeltsclirilt anssersewülinlicli grosse Verbreitung im In- und .\uslande

Dieselben müssen längstens Donnerstag bei Herrn Fritz Zeller eintreffen, wenn sie Sonntag erscheinen sollen."
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lieber die drei europäischen Schwirrsänger*).

(Locustella naevia, luscinioid.es und fluviatilis.)

Von Major Alexander von Homeyer.

(Scliluss.)

Beißreslau istL. fluviatilis ein regel-
mässiger, in manchen Jahren ein nahezu
häufiger Brutvogel. Sie nistet in der Strachate

(1 Meile südlich von Breslau), einem alten Eichwalde
mit dichtem Laubunterholze von Lindengebüsch,Weiden,
Feldahorn und Hasel regelmässig in einigen Paaren.
Der Wald lehnt sich an die vorbeifliessende Oder, und
hat viele kleine nasse Wiesen, offene Plätze und ver-

wahrloste Wege. Man kann jedoch nicht sagen, dass
die Oderseite besonders bevorzugt würde. Ich traf

den Vogel fast ebenso oft auf der entgegengesetzten
Seite an, woselbst sich Wiesen und freies Feld an-

schliessen. Der Vogel meidet den eigentlichen Innern

Wald, namentlich die Stellen, die dicht durch alte

Eichen beschattet werden, und bevorzugt die lichteren.

dicht mit Unterbusch durchwachsenen Saumpartien.

Er liebt die Nachbarschaft von kleinen, offenen, nassen

oder doch feuchten Plätzen, und treibt hier im Busch

selbst unfern des Saumes sein Wesen. — Herr Lehrer

Arlt hat hier für die Sammlung des Herrn Grafen

Ködern viele Nester gefunden und viele Eier aus-

genommen. Letztere kennzeichnen sich durchaus als

Schwirrsänger-Eier mit ihren feinen glasigen röthlichen

Tinten, variiren aber doch bedeutend. Oft treten die

Oberflecke und Züge deutlich hervor, ja ich sah ein Ge-

lege mit so ausgesprochen groben rothen Flecken, dass

ich unwillkürlich an die Eier der Hirundo rustica erinnert

wurde. Dies ist natürlich ein sehr seltener Ausnahmefall.

Das tief unten im Gras oder im durchwachsenen Nieder-

gestrüpp auf oder wenige Zoll über dem Boden
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stehende Nest ist sehr schwer zu ünden, Herr Lehrer

Arlt beobachtete die Nestniatcrial tiagenden oder die

futternden Vögel und fand dadurch viele Nester.

Ich sah die Vögel nicht nur liier sehr oft während
des Sommers 1871, sondern auch vis-a-vis auf der

anderen Seite der Oder in einem von einzelnen Eichen

überragten Laubbuschwald, woselbst sich auch eine

Brutcolonie von Wachliolderdrosseln (Turdus pilaris)

vorfand. Fernei- traf ich L. fluviatilis 12 Meilen süd-

westlich davon bei Schweidnitz an, in dem eine Meile

nördlich davon gelegenem Walde von Königszelt, und
zwar auf einem Platze des Waldes in einem zwei-

bis dieijährigen Geliau. Diese Oertlichkeit war ganz
so, wie sie besonders L. naevia hier in Pommern
(königliche Oberförsterei Abtshagen) liebt. Es waren
zwei singende Männchen, die ich, ohne das Nest zu

finden, wochenlang fast täglich hörte. Sie sangen gern

von den jungen Eichen herab, die den jungen Gehau
bedeutend überragten.

Später erfuhr ich, dass L. fluviatilis auch bei

Stettin (Richtung nach Finkenwald) vorgekommen,
und daselbst von dem leider viel zu früh verstorbenen

Ornithologen Herrn Dr. Hansmann im Juni 1872
(Journal für Ornithologie 1873, p. 432) beobachtet

worden sei. Dieser Fall ist um so interessanter, als er

für das Ostsee-Gebiet neuerdings durch drei Fälle

bestätigt worden ist. In dem unfern von Anclam liegen-

den Blesewitzerwalde wurde nämlich am 31. Mai 1883

durch Heirn Förster Meyer, und ebenda am 2. Juni

1 S84 durch Herrn Kudolf Tancrc je ein singendes

Männchen beobachtet und herabgeschossen. Beide Vögel

befinden sich in der vortreffliclien, namentlich an Süd-
russen und Asiaten so reichen ornitliologisclien Samm-
lung des Herrn Rudolf Tancrü in Anclam, auch in diesem

Jahre (1885) hat ebenda Herr Förster Meyer ein sin-

gendes Jlännchen wochenlang bcobaclitet. Das dortige

Terrain gleicht nach eigenem Augenschein durchaus

dem von Königszelt und Breslau, ist aber noch feuchter

und grasreicher. Auch in Blaesewitz hielten die Vögel
einen kleinen Gehau, Waldsaum und Wiese. Ich er-

wähne beiläufig, dass hier L. naevia ein besonders

häufiger Sommervogel ist.

Locustella naevia liebt offene mit hohem Gras
durchwachsene Stellen des grossen Waldes, Gehaue
mit zwei- bis dreijährigem Nachwuchs, sumpfige Wiesen
mit Gebüsch. Im Allgemeinen ist dieser Schwirrer
nicht wählerisch, nur muss das Terrain feucht sein.

In der Zeitschrift der Naturforschenden Gesellschaft

zu Görlitz habe ich 1868 p. 8G—i'O des Ausführlichen

über die Oertlichkeit des Sommeraufenthaltes berichtet.

Dieser Schwirrer nistet sogar im Wintergetreide, selbst

wenn kein Baum in der Nähe ist (Frankfurt am
Main), doch muss der Brufplatz nass und grün sein,

d. h. das Getreide mit Feldwinden und anderen Un-
kräutern bewachsen sein. In der Provinz Posen traf

ich im August singende Männchen in einem Erlenwald,
der seit Frühjahr 2 Fuss unter Wasser stand. Da auch
diese Vögel sangen, so möchte ich bemerken, dass
ich an eine zweite Brut dieses Sängers glaube, umso-
mehr, als ich durch die Schnitter in Pommern im
August 1855 einige Nester mit Eiern von Wiesen ei--

hielt, die zum ersten Male in dem Jahre gemäht
wurden. An ein Zerstören der Nester der Juni-Brut
durch Mähen war also nicht zu denken.

Bei dem Interesse, das die drei Schwirrsänger-
arten mit sich bringen, glaube ich nun möglichst aus-

führlich zum Gesang derselben übergehen und darauf

um so mehr Gewicht legen zu müssen, als die Vögel
gerade durch und an ihrem Gesang sich selbst auf
grössere Entfernungen erkennen und von einander

artlich untersclieiden lassen.

Locustella naevia sclnvirrt in langem
einsilbigen Ton irrrrr, wobei auch zuweilen
die Stimme ein Wenig fällt oder steigt. Die Kraft
des Tons is aber sehr verschieden. Oft singt der Vogel
äusserst piano, wobei man den nahen Sänger oft sehr

entfernt glaubt, oft aber schrillt derselbe Vogel so

stark, dass man sich über die Stärke verwundert.
Mich, wie Dr. Hansmann erinnert das Schrillen dieses

Vogels am meisten an den Gesang der Maulwurfsgrille

fGryllus gryllotalpa'). Ich glaube bei allen oder doch
den meisten Ornithologen diesen echten Schwirrgesang
in irrr als bekannt voraussetzen zu dürfen. Scherzes-
halber erwähne ich, dass es Ornithologen gibt, die

absolut kein Ohr für dieses Schwirren haben, und es

selbst auf nahe Entfernung einfach nicht hören können.
Ich habe die* nur bei , älteren Herren" beobachtet.

Nun gehe ich gleich zur L. luscinoides über,

deren Gesang icli selbst nicht kenne, aber es heisst in

den Lehrbüchern: „.Dem einfachen, monotonen Schwirren
der L. naevia ähnlieh, das Schwirren auch in i (also

auch irrrr), aber der Ton ist viel tiefer; es ist eigent-

lich ein Schnurren zu nennen."" Dieses Schnurren
correspondirt nun allerdings nicht mit dem Schwirren,
da der urrr-Ton dem irrr-Ton gegenüber steht, aber
ich meine, dass hierdurch ein bedeutender Unterschied
entstehen muss, und dass es da für das Ohr eines

geübten Gesangkenners keinerlei Schwierigkeiten geben
kann. Ich meine, dass hiernach ich die Vögel mit
der grössten Sicherheit würde untersclieiden können.

Damit komme ich zum Gesang der L. fluviatilis,

den ich sehr genau kenne, und der sich von dem
Gesa.ng der L. naevia so wesentlich unter-
scheidet, dass die Gesänge partout nicht
zu verwechseln sind. Während L. naevia

und luscinioides ihr langes irn-r oder urriT einsilbig
schwirren oder schnurren, schwirrt fluviatilis deutlich

zweisilbig. Der Gesang hat auch nicht den festen

Schwirrton, sondern ist mehr ein zwiefaches Zittern

ähnlich wie bei der Augustheuschrecke (Locusta viri-

dissima). Der Gesang ist also auch kein
wirkliches Schwirren, wenigstens nicht im
wahren Sinne des Wortes, er erinnert nur daran. Der
lang anhaltende Gesang besteht deutlich aus den
Silben setter setter setter und so fort wohl eine Minute
lang. Das „Sett" ist ganz deutlich, das ^er" ist Nach-
schlag mit etwas weniger Betonung, so dass man
besser nicht setter, sondern settr, settr, settr, settr

u. s. w. schreiben kann. Dieser Gesang, wenn der

Vogel damit beginnt, hat oft viel Aelinlichkeit mit den
Anfangsstrophen mancher Goldammern (Emberiza citri-

nella); wenn diese in etwas trübem Ton eilfertig vorge-

stossen werden. Herr Lehrer Arlt hat diesen Vergleich

zuerst aufgestellt (Journ. f. Orn. 1871 p. 30). Hat aber
der Goldammer eine klare Stimme und gibt er die

ersten Strophen etwas langsam und gezogen, dann fällt

die Beziehung vollständig fort, und es ist nicht die ge-

ringste Aehnlichkeit vorhanden. — Dieser Vergleich,

so wunderbar er vielleicht erscheinen mag, ist nicht

etwa weit hergeholt, sondern nach meiner eigenen

Ueberzeugung durchaus naheliegend. Hat doch nach

dieser von mir gegebenen Instruction Herr Rudolph
Tancre den Vogel im Blesewitzer Walde sofort als

L. fluviatilis richtig erkannt, während zu gleicher Zeit
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L. naevia und Emberiza citrinella in mehreren Exem-
plaren und auf demselben Platze sangen ! — Das
Characteristische der drei Gesänge ist also :

Locu Stella naevia und luscinioides
schwirren r e s p. schnurren je in i r und u r

einsilbig, und L. fluviatilis zittert in e

IX n d
'8j

zwei Ibi
Ich meine nach diesen practischen Auseinander-

setzungen müssten die practischen Ornithologen ,die

Nestflüchter" die drei Gesänge unterscheiden können,

und so bitte ich dieselben, den drei interessanten

Schwirrern ihre volle Aufmerksamkeit zu widmen,
damit über die Verbreitung der drei Arten es endlich

völlig Licht wird. Die Herren Oesterreicher sind be-

sonders dazu berufen, da in ihrem schönen Lande alle

3 Species zusammen vorkommen. Aus Erfahrung weiss

ich, dass viele Ornithologen bei den Rohrsängern über-

haupt, bei den Schwirrsängern aber ganz im Besonderen
betreffs der Gesänge nicht recht orientirt sind. Es ist

aber nicht so schwer, man trete j nur an die Sache
heran. Es wird ihnen dann ebenso ergehen, wie den

Lepidopterologen, die sich oft nicht recht an die etwas

schwierige Gruppe der Zwei'gspanner (Eupithecia) wagen
(ich selbst gehörte auch lange dazu), — und doch ist

gerade diese Gruppe höchst interessant, und die

anfäug:lichen Scliwierigkeiten bei ernstem Studium
leicht zu überwinden. Also :

„Glückauf bei den Schwirrsängern!''

Greifswald, den 27. October 1885.

-=^3°Oli=-

Hundeit Tage im HinteilaiHl

Eine ornithologische Forschungsreise in der Herzegowina.

Die allgemeinen Gesichtspuncte, die mich ver-

anlassten, gerade die Herzegowina zum Ziel einer

mehrmonatlichen Reise zu wählen, waren folgende:

In erster Linie wollte ich das Narentathal mit seinen

ständigen Sumpfgebieten und zeitweilig inundirten

Niederungen durchstreifen, die Berichten zu Folge
in ihrer ganzen Ausdehnung eine Unmenge der seltensten

Sumpfvögel aller Arten und Grössen zum ungestörtesten

Aufenthaltsorte dienen sollten. Ihr Br utge s c häf t zu

beobachten, war für's erste meine Aufgabe.

Dann, wenn die Jahreszeit soweit vorgeschritten,

dass von einem waidgerechten Jagen die Rede sein

kann und die Schneeverhältnisse den Aufenthalt im

Gebirge möglich machen, wollte ich mich den Hoch-
alpen zuwenden, um auch hier die Ornis zu studiren

und womöglich über den Alpensteinbock nähere

Daten zu sammeln, dessen Vorkommen in den bosnisch-

herzegowinischen Grenzgebirgen von verschiedenen

Seiten behauptet wurde; (von mir auch heute noch

behauptet wird).

Diesen Plänen und Absichten entsprach natur-

gemäss auch meine Ausrüstung. Bei Zusammenstellung

derselben musste ich einerseits darauf bedacht sein,

so wenig, als nur irgend möglich mitzunehmen, weil

ich eben ganz allein reiste und ich auf Eisenbahnen,

Fahrstrassen und ähnlichen schönen Erfindungen nichts

zu suchen hatte ; andererseits erfordert aber die Aus-

rüstung Jemandes, der nicht dem blossen Schiesssporte

fröhnen, sondern, was bei mir die Hauptsache war,

beobachten und sammeln will, ein ungleich volumi-

nöseres Gepäck, als eine Excursion, die lediglich

touristischen Zwecken gewidmet ist. Zur Jagd wanderte

das „Tischlein deck' dich" mit, mein treuer Lan-
caster -Drilling — ein Gewehr, das n u r für

die unteren Verhältnisse gebaut sein könnte. Dasselbe
ist nicht schwerer, als eine BUchsflinte mittleren

Calibers: (die beiden Schrotläufe sind für Calib. IG;

der Kugellauf für die Messingflaschen-Patrone 1 10 mm.)
eingerichtet und passt wie nicht leicht eine andere

Waffe in ein Gebiet, wo man jeden Moment in die Lage
kommt, einen Kugelschuss abgeben zu müssen. (Ich

kann dieses Gewehr — meines ist in der Werkstätte

von Puter Oberhammer in München gebaut —

Hanns von Kadich.

(Fortsetzung.)

jedem Forscher namentlich, der nicht zwei Gewehre
mitschleppen will, nur auf das Wärmste empfehlen.)

Eine gehörige Quantität Munition vervollständigte diesen

Punkt. — Was meinen äusseren Menschen anbelangt,

repräsentirte sich dieser in äusserst unscheinbarem,

erdgrauem Habit : unten Wollregime, oben Loden,

leichter und schwerer, je nach Bedarf; feste Leder-

gamaschen, hiezu meine „grobgenähten Goiserer" (Berg-

schuhe) — auch in zwei Paaren vertreten — dann

Lodenwettermantel und etwas windschiefer Hut — der

europäische Trapper war fertig. Rechnet man hiezu noch

eine Hängematte, meinen Rucksack, die Kautschuk-

decke, den complicierten Präparier-Apparat und die

vielen Kleinigkeiten, die doch zu Verschiedenem unbe-

dingt nöthig sind, so hat man ein Bild der Ausrüstung,

welche in einen Koö'er gehen und mir nun für lange

Zeit, „fern der Heimat" durch's Leben helfen sollte.

„Wohlauf die Luft geht frisch und rein

Was lange liegt, muss rosten'' .... und
„Nach Süden nun .sich lenken" ....

sie summten mir im Kopfe nach die alten Burschen-

lieder, als ich müde der endlosen und doch noth-

wendigen Vorstellungen und Geschäftsgänge endlich

im Coupe des Eilwagens lag, der auch mich nach

Süden führte, meinem Ziele zu — entgegen der goldenen

Freiheit. Ich stand vor der Verwirklichung meiner kühn-

sten Jugendträume, in denen das „Fernweh« verbunden

mit der heissen Sehnsucht nach einem ungebundenen,

wenn auch nach den Begriffen des modernen Cultur-

menschen — etwas wilden Wander- rind Forscherleben

eine hervorragende Rolle spielte, stand am Beginne

meiner ersten Reise in ein fernes Land. Schilderungen

der verschiedensten Autoren, die ich seit meiner Kind-

heit mit besonderer Vorliebe gelesen, vorzüglich aber

das Bild des heimgegangenen Brehm, der dem Wald-

leben treu geblieben war bis zum letzten Athemzuge

und der Natur Loblied sang mit allen Talenten, welche

der Schöpfer in sein reiches Herz gelegt .... sie hatten

das Fernweh in mir geweckt frühzeitig schon, sie

waren Sclmld, dass ich mich niemals wohl fühlen

konnte in der Gefangenschaft des Stadtlebens, dass

ich zu verschiedenen Zeiten, wo ich gebunden war,

an meinen Fesseln zerrte und sie endlich zerriss ;
dass
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ich schliesslich ganze Stunden vor den grossen Wand-
karten stehen und hinstarren konnte über die Länder,

die Meere, wo dem Forseiier die Freiheit winkt.

Und nun stand ich nach liartem Kampfe vor

dem Ziele, ich hatte ja erreiciit, was ich angestrebt,

was ich gewollt, gesucht seit Jahren. Dennoch be-

schäftigten sich meine Gedanken zuvörderst weniger
mit der Reise, als mit dem Abschiede von der alten

Heimat und beinahe iiätte ich darob jenes Gebot ver-

gessen, welches jedem Ornithologen zur zweiten Natur

I

geworden sein soll und das da lautet : „Fleissig hinaus-
schauen" — namentlich im Frühling und nach den
V^ögeln spähen, die da auf den Telegraphendräiiten
sitzen, vom Lärm aufgescheucht über die Geleise

I

fliegen, in den Wiesen am Fusse des Dammes nach
Futter suchen. Erst ein Baumfalke, der hinter der
Station Klamm von einer einzeln stehenden Fichte
abstrich, brachte mein, bisher kalt unterdrücktes Orni-
thologen-Gewissen wieder zur Geltung und ,Falco
subbuteo" wurde notirt. (Fortseizung folg..)

-=«OC«N-

Sitzuiigs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(Furt-ii;t2Uüy.j

Ich bin im Jahre l>i7[), um Vervollständigung des
^lateriales zu meiner Ornis caucasica zu beschaffen,
von dem Grossfürstcn Nikolai Michailowitsch reichlich

unterstützt, natürlich mit einem Jäger und noch einen»
Präparanten in diese Gegend gegangen. Ich hatte mich
bei diesem Unternehmen, wie man zu sagen l)flegt,

mit einem meiner Worte vergaloppirt ; der junge
Grossfürst fragte mich : „ Was bringen Sie mir als Er-
satz für die Reisekosten mit?" Ich in meiner Ueber-
zeugung sagte: „lÜOU PJxemplare." Die Zweifel des
Prinzen brachten mich weiter, ich versprach '«iUOO Exem-
plare zu schaffen, und als dies natürlich in noch höhe-
rem Grade angezweifelt wurde, so versprach ich

3Ü00 Exemplare, und die musste ich nun, wollte ich

worttreu bleiben, beschaffen. Und ich habe sie wirk-
lich von Jlitte November bis 1. Mai 1880 zusammen-
gebracht. Das konnte nur erreicht werden, weil diese

Gegend im Winter eine Station für Zugvögel ist. Na-
türlich war der Erfolg nur bei solciicn Arbeitskräften
möglich. Mir wurden Pelikane und Flamingo und
viele sonstige grosse \'ögel von allen Seiten herge-
bracht. Im Frühjahr, wenn die Zugzeit anfängt, haben
wir besonders viel zu ai-beiten gehabt. Im Herbste
aber, da ziehen die Vögel, welche zuerst, aus N. O.
kommend, das Wolgatlial erstreben, hieher auf dem
Wege nach Süden. Im October gehen sie noch tiefer

südlich. Sie gehen um so tiefer, je stärker der Frost
ist. Da kommen die wilden Gänse und Rothhalsgänse
und grasen diese Steppen ab wie die Schafe. Nun
aber gibt es oft schlechtes Wetter, es tobt der Nord-
ost heran. Dann, wenn eine Kälte von 6—7 Grad
herrscht, sieht man sie wohl nach dem Süden ziehen,
aber sie kehren bald wieder um, denn sie wissen, dass
sie im Süden Verhältnisse linden, die ihnen nicht be-

hagen. Sie finden da ein Randgebirge, stark bewaldet,
mit Urwäldern ohne Culturen, hie und da einen schmalen
Bachlauf, auch wohl ab und zu Lichtungen. Aber da
ist kein Aufenthalt für sie. Bei schlechtem Wetter
ruhen sie dann im dichten Rohre. Sie müssten, wenn
sie fortwandern wollten, sich bei 7 und mehr Grad
Kälte zu einer Höhe von 8000 Fuss erheben; um das
iranische Hochland zu passiren. Das wollen selbst die
grossen Formen der Vögel nicht, und die kleinen
Formen thun das noch viel weniger. Die wandern so-

gar zu solcher Zeit alle vom Gebirge herunter. Wenn
also diese Vögel im Herbste zum Südufer des Caspi
kommen, so stehen sie vor der Frage, ob hier bleiben
oder weiter ziehen. Viele von ihnen können weiter
ziehen bis zur südpersischen oder indischen Küste. Wir

wissen, dass dort unten auch starke Winterstationen sind.

Andere bleiben. Das wäre hier am Caspi die erste

grosse Winterstation, welche die Vögel daselbst be-

wohnen. In viel geringerem Masse findet dasselbe

statt am Pontus, im Delta des Rion. Es ist zwar vor-

gekommen, dass die Vögel hier in Winterstatien blei-

ben, aber nicht oft, nicht immer und niemals in so

ungeheuren Mengen, wie das der Fall ist am Südufer
des Caspi.

Nun kehre ich wieder zu meinem proponirten

Stamme der Wanderrichtung der Vögel zurück.

Nachdem er bis hieher stark und gleichiuässig ge-

wachsen, kommt er oberhalb von Lenkoran in das

Flachland des Kurathales. Wenn der Vogel in diesem
Thale allmälig nach Tiflis wandert, muss er sich von
85 Fuss unter dem Niveau des Oceans aus frühlings-

grUnen Gründen erheben zu einer Höhe von circa

1500 Fuss und kommt freilich auch in den beginnen-

den Erühling hinein, aber er kann nur langsam ziehen,

denn dort entwickelt sich die Natur nntüriich lang-

samer. Es findet z. B. eine Schwalbe zu dieser Zeit

nur wenige Inseeten, und auf dem südlichen armeni-

schen Hochlande liegt sogar überall Schnee; sie kann
dort nicht ziehen. Es liegt also in der Verspätung
von circa drei Wochen für die Ankunftszeiten

von Tiflis im Vergleiche zu denen von Lenkoran,
trotz der geringen Breitenunterscliiede, der Beweis, dass

der Vogel thalaufwärts dem Kura oder Araxesthale

entlang langsam wandern muss und keine Zugriehtung
direct von Süd nach Nord existirt. Der Araxes hat

übrigens die meisten Arten drei bis vier Tage früher

als die Kura bei Tiflis.

In ihrem weiteren Verfolge dürfen wir behaupten,

dass die Hauptstämme der Wanderungen üppig gegen
Norden wachsen. Die Wanderer durchfliegen rasch die

Gebiete der Salzsteppen und das Naphtliagebiet von

Baku. Da ist nicht gut bleiben. Da gibt es keinen

Busch, keinen Wald, da reisen sie durch. Weiterhin,

z. B. bei Derbent, aber verweilen sie. Da haben wir

wieder einigermassen Buschwerk, und der Vogel hält

sich dort gerne auf.

Die Wanderzeiten in den Gegenden zwischen Len-
koran und Derbent stimmen aufs Allerbeste überein.

Derbent bekommt dieselben Arten zwei bis drei Tage
später, die man bei Lenkoran schon zwei bis drei

Tage früher sah und erlegte.

Später verbreitet sich vom Westufer des Caspi

ein mächtiger Zweig dieses Wanderstammes im Terek-

thale aufwärts und erreicht dort Höhen bis zu 2000 Fuss
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über dem Meere, und wenn wir die Zahlen, welelie

hier ermittelt wiu'den, vergleichen mit denen, welche
ara Kuban beobachtet wurden, stellt es sich heraus,

dass sich die Einen am Terek verspäten und die Ande-
ren am Kuban früher gekommen sind. Das Material,

welches an Ziffern darüber vorliegt, ist allerdings

gering, aber doch ausreichend, um diesbezüglich ur-

theilen zu können. Woher kommt das?
Diese Kubangebiete bekommen ihre Bevölke-

rung von dem oben angedeuteten Stamme, welcher der
syiisch-kleinasiatisch-pontische genannt werden kann,
und welcher z. B. Odessa viel früher bevölkert als

Transkaukasien. Weil diese Strasse, die syrisch-klein-

asiatisch-pontische, kein Hinderniss bietet, wandern
die Vögel hier rascher, kommen früher an und sind
z. B. bei Stawropol ineistentheils früher als im östlichen

Terekgebiete, welches doch räumlich von ihnen kaum
einen bis zwei Meridiane geschieden ist.

In diesen hier nur im Allgemeinen berührten

Grundzügen würde sich das Originelle des Zuges in

den Kaukasusländern, bedingt durch Plastik und Physik

des Landes, ausdrücken lassen.

Ein specielles Beispiel für einen Vogel, der

während des Congresses häufig erwälint wurde, möchte
ich anführen, nämlich das Leben und AVandern der

Wachtel im Kaukasus; dies ist ein Vogel, der viel

beobachtet, viel begehrt wird, und der auch leicht zu

beobachten ist. Diese ist von allen Gallinaceen der

einzige Vogel, welcher grosse Emigrationen macht. Sie

glauben vielleicht, dass die Wachtel in ihren kurzen

Etappen über den Kaukasus reise?

Von den vorher erwähnten Arten habe ich schon

nachgewiesen, dass sie nicht über, sondern um den

Kaukasus ziehen, und die Wachtel bestätigt dasselbe

auf's Deutlichste.

Wenn Sie an der Nordostseite des grossen Kau-
kasus fragen, wie es mit dem Wachtelzuge im Herbste

steht, werden es Ihnen alle Leute, die beobachtet

haben, sagen können.

Im Herbste geht es längs des Gebirges nach
Südosten, und eine Menge kommt so nach der Küste

des Caspi gezogen. Hier nun am Südufer, durch dichte

Wälder, ist noch nie eine geflogen, sie gehen alle

wieder herum, passiren die niedrigen Pässe von Af-

ghanistan und kommen so nach Beludschistan. Auch an

der Westseite, also von Kuban bis nach Batum, machen
sie eine lange, vielfach beobachtete Küstenwande-
rung; nur ab und zu kommen sie da m einen Wein-
berg, in ein Mais- oder ßeisfeld, selten in einen Sumpf
oder in ein kleines Delta; das Alles passt für sie mehr
oder weniger schlecht, und doch ist das dort das

günstigste Terrain, das sie finden, denn sonst gibt es

nur Wald. Dann kommen die Vögel in das alte Kolchis,

in das grössere Delta des Rion, das passt ihnen noch
schlechter. Da sitzt die Wachtel im Sumpfe, aber nicht

lange, geht dann der Küste entlang und wird in grossen
Mengen todtgeschlagen, häufig mit Stöcken, da sie

wegen ihres Fettes nicht fliegen kann. So geht sie ent-

lang der Küste und kommt bis nach Trapezunt. Da
wird ihr wohler, da übersieht sie das Terrain, und
hierauf setzt sie von dieser Küste Kleinasiens über an
die Westküste.

Ueberhaupt finden wir die Wachtel im Kaukasus
so weit die Cultur geht, in der Verticalen; sie lockt
oben im Gebirge noch im Juli und brütet; aber dort
wird es schon im August sehr kalt. Am 15. August
fällt bisweilen schon Schnee in 7000 Fuss, ja es ist

so kalt , dass der Bauer die noch nicht gereifte

Gerste abmäht und auf grosse schwarze Schieferplatten
ausbreitet, damit sie durch die Sonne, wenn sie

durch diese Wolken zeitweise hindurchbricht, getrocknet
wird. Die Wachteln, die ich selbst im Juli noch in eis-

kalten Gegenden schlagen gehört habe, wie sind sie

nun dorthin gekommen? Wenn wir sagen, der Vogel
zieht über Kleinasien von Süden nach Norden, dann
müssten wir annehmen, dass solche Wachteln erst im
Juni durchziehen. Von durchziehenden Wachteln im
Juni hat nun noch kein iMensch gehört, sondern die

Wacliteln sind in den Hauptthälern zuerst in Menge
angekommen und mit fortschreitendem Frühling haben
sie sich dann an den Thalwänden in die Nebenthäler
bis in die alpinen Wiesen hinein vertheilt und sich auf
diese Weise immer mehr zerstreut und an ihre Brutplätze
begeben. Von da steigen sie dann, allmälig sich her-

absenkend, in die tieferen Tliäler zurück und treten

dann in ungeheuren Schaaren die Rückreise an.

Dass bisweilen die Wachteln und andere Vögel
durch Witterungsverhältnisse gezwungen sind, von der

Südküste, z. B. der Krim, direct die Reise nach Tra-
pezunt zu forciren, ist beobachtet worden, ferner, dass

forcirte Reisen für sie in ausserordentlicher Weise
gefährlich sind, weil sie in grosser Menge dabei um-
kommen. Im alten Chersonnes, wo sie oft in unge-

heurer Zahl im Herbste ankommt und grösstentheils

mit Stöcken erschlagen wird, tritt sie die Rückkehr
über das Meer nicht selten an, wobei sie meist in

Massen ertrinkt.

Es gibt von allen Zugvögeln, die ich beobachtet

habe, nur einen einzigen, der den grossen Kaukasus
glücklich forcirt, das ist der Kranich. Ich habe meine
Beobachtungen darüber auch am Kasbek in circa

6000 Fuss Äleereshöhe gemacht. Es leben da nicht

weit von den vereisten Riesen die Fürsten Kasbek,
von welchen einer ein gebildeter Generalstabsofricier

ist, und er bestätigte mir, dass nur der Kranich
durchziehe, aber höchst selten einzelne Wildgänse er-

scheinen. Allein dies sei ein solches Wunder, dass

die Leute es eben als ein Wunder bezeichnen und
das ganze Dorf in Aufregung kommt. Dagegen kommt
es jedesmal regelmässig vor, dass der Kranich hier,

wie im ganzen Gebiete des grossen Kaukasus, sich

während des Zuges in Menge zeigt. Aber auch der

Kranich, trotz seiner Grösse und Stärke, hat doch

eine gewisse Scheu, wenn er, von Tiflis kommend,
nach Norden blickt und der Himmel grau bewölkt ist,

wenn er dann des Schneegebirges und der Eiszone

ansichtig wird, die sich vor ihm dort ausdehnt, und
die er, indem er sich über 12- bis 15.000 Fuss hoch

zu erheben hat, in raschem, anstrengendem Fluge, bei

starkem Froste passiren muss.

Es erklärt uns ferner auch die Erscheinung der

Zugsrichtung im Kaukasus die grosse Armuth an

kleinen Vögeln, namentlich Singvögeln im engeren

Sinne, in Transkaukasien. Unsere Wälder sind stumm.

Dies wäre nicht der Fall, wenn die Hauptrichtung

der Wanderungen diese Gegenden treffen würde. Und
wenn man mich darnach fragte, wie es käme, so finde

ich die Erklärung darin, dass die Hauptwanderung.s-

richtung links und rechts vom Centraltheile entfernt

ist und dass daher dieser Theil des Zuges im Ganzen

sehr wenig besucht wird.

Ich "habe, meine Herren, Ihre Güte zu lange

schon in Anspruch genommen. Ich könnte Ihnen noch

viel Specielles über die Wälder und Gebirge erzählen,
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für lieiite iiber will ich schiiessen, indem ich Ihnen,

meine Herren, ein ganz ergebenes Compliment mache.

(Lebhafter Heifall.)

Nach Beendigung des Vortrages beehrt Se. Hoheit
|

der Prinz Ferdinand von Sachsen-Coburg'
und Gotha einen grossen Tlieil der Mitglieder des

Congresses mit Ansprachen und verlässt sodann die Sitzung.

Präsident Staatsrath Dr. Kadde: Ehe die Fort-

setzung der heutigen Sitzung beginnt , sind noch

zwei Angelegenheiten zu besprechen. Sc. Hoheit

haben soeben die Gnade gehabt, zu gestatten, dass

die Mitglieder des Congresses die sehr gut und nament-

lich mit Exoten ausgezeichnet besetzte Vogelstube,

welche sich im Palais des Herzogs von Coburg beün-

det, besichtigen dürfen. Es dürfte zweckmässig sein,

da wir ja sehr Viele sind und die Vogelstube nicht

allzugross ist, in kleinen Partien dahin zu gehen.

Damit nun Se. Hoheit weiss , wann der Besuch
erfolgt, bitte ich Sie, sich frei zu gruppiren. Der
Obmann der betreffenden Gruppe möge sodann die

Güte haben, mir zu sagen, wann die betreffende Gruppe
die Vogelstube zu sehen wünsi;ht. Andererseits möchte
der Präsident des Vergnügungscomitös eine Mittheiiung

machen, von welcher er behauptet, dass er sie nicht

mehr zurückhalten könne.

Herr Künast gibt bekannt, dass heute um halb

7 Uhr Abends das Bankett im Hotel .Goldenes Lamm'
in der Leopoldstadt stattfindet, wozu alle Congress-

milgliedor freundschaftlichst eingeladen sind. Er macht
Wolters Vorscidäge über die Fahrt auf den Semmering
und nach Melk.

^''orsitzender Dr. Blasius: Ehe wir in die Be-
ratliung der Thesen über die Errichtung von Vogel-

beobachtuiigsstationen eintreten, sei es mir, als Vor-

sitzendem dieser Section gestattet, unserem hochver-

ehrten CongressPräsidenten unseren Dank auszudrücken
|

für die interessanten Mittheilungen, die er uns gemacht
i

hat. (Beifall.)

Dr. Rad de dankt in einigen verbindlichen Worten
für den ihm gespendeten Beifall.

Vorsitzender Dr. Blasius: Sie haben, wenn ich

auf die Rede des verehrten Herrn Dr. Radde zurück-

greifen darf, gesehen, was man erreichen kann durch
das, was wir durch die Vogelbeobachtungsstationen be-

zwecken wollen. Was für interessante Facta hat er,

abgesehen von der blumenreichen Ausschmückung,
uns vorgeführt, zu was für grossen wissenschaftlichen

Resultaten können die Beobachtungen des Vogelzuges
führen, wenn sie in einer Weise geführt werden, wie

wir sie geplant haben. Wenn wir nun zur geschäftlichen

Behandlung wieder kommen, so bemerke ich, dass

ich den Antrag , welcher sämmtlichc geäusserte

Wünsche wiederzugeben versucht, schon vorgelesen

habe, und ich will nur noch jene Anträge vorlesen,

die in der gestrigen Sitzung gestellt wurden. Falls

die einzelnen Herren nicht auf ihre Anträge verzichten,

insoferne sie in diesem allgemeinen Antrage wiederge-

geben sind, will ich mir erlauben, die einzelnen Herren
um ihre Meinung zu befragen. Zunächst stellte unser

verehrter Congress-Präsident folgenden Antrag. (Liest.)

Dr. Radde: Ich ziehe meinen Antrag zurück.

Vorsitzender Dr. Blasius: Dr. Berg stellt

folgenden Antrag:
Dr. Berg: Ich ziehe denselben zurück.

Vorsitzender Dr. Blasius: Die soeben verlesenen

Anträge sind auch alle berücksichtigt, da ja der An-
trag des Herrn Dr. Fatio, der darauf hinausläuft,

eine internationale Commission zu wählen, im Allge-

meinen auch im Antrage erwähnt ist. Herr Professor

Borggreve hat einen Antrag gestellt, der mir leider

abhanden gekommen ist. Ich kann ihn daher nicht

wörtlich vorlesen; da derselbe ebenfalls in unseren

Anträgen berücksichtigt ist, so möchte ich den Herrn
Prof. Borggreve fragen, ob er denselben aufrecht

erhält oder zurückzieht.

Professor Borggreve: Ich ziehe denselben

zurück.

Vorsitzender Dr. Blasius: Es würde demnach
nur der verlesene Antrag vorliegen, und ich erlaube

mir, an die geehrte Versammlung die Frage zu richten,

ob wir nun noch in eine specielle Discussion dieses

Antrages eingehen sollen.

(Foi-LsetzQDg folgt.)

-iK^^^tt-

B e r i c Ii t i a; 11 11 g.

Zu Musschenbroeks Abhandlung ..Die Paradiesvögel und ihre Verwandten''.

In der achten Anmerkung zu Nr. 7, Paradisea
(Diphyllodes) chrysoptera schrieb ich auf Seite 31, 3. Nr.
des il. Jahrganges der Mittheilungen Nachfolgendes
über genannte Art: .Ausser einer lebhafteren gelb-

braimen .Isabellfarbe u. s. w. konnte weder Dr. Jentink
„noch ich ein unterscheidendes Merkmal linden von
„Paradisea speciosa. '•

Diese Beobachtung ist ungiltig, weil das untersuchte
Exemplar eben nichts weiter war, als ein von mir auf
der Insel Japen erlangter Balg von letztgenannter Art.

Vor mehreren Wochen war ich in der Gelegenheit eine

im Besitz des Naturalienhiindlers Schneider aus Basel
befindliche Haut der Paradisea chrysoptera zu unter-
suchen und muss nun ofi'en gestehen, dass die Artselbst-

ständigkeit des Vogels nicht geleugnet werden kann
und Grat Salvador! ihn mit Fug und Recht von speciosa
trennte. Von diesem unterscheidet er sich auf den

ersten Blick durch die prächtig dunkelrothe Färbung
des Oberrückens, durch die hohe Orangefarbe der

Achsel und Armschwingen, im Allgemeinen durch

glänzenderes Gefieder. Nach meinem Urtheil ist er der

schönste aller bekannten Paradiesvögel.

Das in Rede stehende Exemplar war auf dem
Owen Stanley-Gebirge erbeutet worden, und ist des-

halb der südöstliche Theil von Neuguinea als Heimats-

land anzugeben, nicht aber die Insel Japen. Aus dem
niederländischen Theil der Insel gelangte meines

Wissens noch niemals ein dergleichen Balg auf den
Markt. Irre ich nicht, so hatte Schneider den erwähn-

ten Balg zum Preise von SO Mark angesetzt und war
der Vorstand des zoologischen Museums in Wiesbaden
mit ihm behufs Ankaufes in Unterhandlung getreten.

'SGravenhage, November 1885.
)I. von Rosenberg.

=«OOS5=
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Notizen.

Bezugnehmend auf die in Nr. 28, pag. 273 und
274 der Mittheilungen des ornithologisclien Vereines

erschienenen Berichte erlaube ich mir, Ihnen anzu-

zeigen, dass auch in hiesiger Gegend der Tannenheher
(Corvus caryocotactes) — eine bisher unbekannte Er-

scheinung — im Laufe des heurigen Herbstes sich ein-

gefunden hat. Den ersten sah ich am 12 October bei

einem Ritte auf einem rings von Wald umschlossenen,
ziemlich hoch gelegenen, mit Obstanlagen cultivirten

Plateau. Er sass auf einem Kirschbaume und Hess mich
so vertraut herankommen, dass ich auf einige Schritte

mit meinem ßeitstocke nach ihm werfen konnte. Am
Nachmittage desselben Tages waren zwei Tannenheher
auf meiner Fohlenwiese, deren einer, von mir ange-

schossen und gefangen, in meinen Wintergarten ge-

bracht, sich bald erholte und seitdem täglich mit

rohem Fleisch gefüttert wird, das er leidenschaftlich

gern aufnimmt. Der Zweite fand sich noch mehrmals
auf der Fohlenwiese im Schlosspark ein, ebenso erblickte

ich auch auswärts ein- oder zweimal einen einzelnen

Tannenheher auf Obstbäumen. Auf der Herrschaft

Vosov in Böhmen wurde ebenfalls Anfangs October
ein Tannenheher bei der Jagd erlegt, obwohl er sonst

dort nicht angetroffen zu werden pflegt.

30. November 1885.

F. V. S y 1 v a - T a r o u c a,

Cecli bei Prossnitz iu Mähi-en.

In diesen Tagen stellte sich auch ein seltener

Gast ein, ein Haliaütus albicilla, der vom Forstpersonale

öfters gesehen, aber nie erlegt werden konnte, da er

beim Erblicken einer Person sogleich davonflog. Erst

am 15. November Nachmittags, als eben mehrere
Schützen beisammen waren, um einen Reiher zu
schiessen, wurde der Seeadler wieder bemerkt und
von einem glücklichen Schützen erlegt. Es ist ein

schöner junger Vogel und hat eine Flugweite von
175 cm. Er wurde ausgestopft und in die bekannte
Naturaliensammlung im fürstlichen Jagdschlosse Wohrad
eingereiht.

Der letzte Seeadler wurde hier vor zehn Jahren
geschossen.

Budweis, am 30. November 1885.

Karl BartuSk.i, Lebrei'.

Haiiaetus albicilla. In der Umgebung von Frauen-
berg, einem Marktflecken im südlichen Böhmen, be-

finden sich viele Teiche, die beinahe das ganze Jahr
hindurch von zahleichem Wassergeflügel belebt wer-

den. Deshalb wird diese Gegend auch von manchem
Raubvogel aufgesucht, die hier immer genügende
Nahrung finden.

Preis-Ausschreiben. Angesichts der Thatsache, dass

die Kanarienvogelzucht in Deutschland von nicht geringer

wirthschaftlicher Bedeutung ist, während sie eine solche

offenbar in noch weit höherem Grade erreichen kann,
beabsichtigen die Redaction und Expedition der Zeit-

schrift ,Die gefiederte Welt" drei Preise a) 150 Mk.,
b) 100 Mk., c) 50 Mk. auszusetzen für Abhand-
lungen, welchedazu geeignetsind, dieKana-
r i e n V o g e 1-Z ü c h t u n g im weitesten Sinne zu
fördern. Als Preisrichter sollen drei anerkannte Fach-
kenner nebst dem Herausgeber und Verleg-er der Zeit-

Schrift thätig sein. Auch von den nicht prämiirten Auf-
sätzen wird die Redaction die besten zur Verüft'ent-

lichung erwerben. Alle näheren Bestimmungen des Preis-

Ausschreibens sind vom Herausgeber der „Gefiederten
Welt" Dr. Karl Russ in Berlin, Bellealliancestr. 81,
zu erfahren.

Literarisches.

Dr. J. Palacky. Die Verbreitung der Vögel auf
der Erde. Wien, 1885. Gross-Octav. Wallishausser'sche
k. k. Hof-Buchhandlung (Adolf W. Künast).

In dem vorliegenden Werke behandelt der ge-
lehrte Verfasser die geographische Verbreitung der
Vögel in der gründlichsten und eingehendsten Weise.

Nach einer allgemeinen Einleitung werden sämmt-
liche Familien und Sub-Familien der Vögel in systema-
tischer Ordnung angeführt und bei jeder das Verbrei-
tungsgebiet, die Zahl der Arten und deren Vertheilung
mit grosser Genauigkeit angegeben. Hieran schliesst
sieh ein Resumd, in welchem der Verfasser aus dem
reichen Materiale die Ergebnisse ableitet, seine Ein-
theilung in Regionen und Sub-Regionen begründet und
jedes dieser Gebiete, sowie dessen Vogelbevölkerung
characterisirt

;
jedoch dürfte nach Ansicht des Refe-

renten die Annahme einer eigenen australischen Region
erwünscht sein.

Ausserordentliches Wissen, ausgedehnte Literatur-
kenntniss und geistvolle Behandlung des mit bewun-
derungswürdiger Ausdauer gesammelten und zusammen-
gestellten Stoffes kennzeichnen dieses werthvoUe Werk,
welches den Gegenstand n.ach dem neuesten Stand-
punkte der Wissenschaft darlegt und ein umfassendes

Bild desselben nach den verschiedensten Richtungen
bietet.

Sehr erhöht wird der Werth des Buches dadurch,

dass der Verfasser auch die Ergebnisse der Paläon-

tologie einbezogen hat, sowie dass neben der horizon-

talen auch der verticalen Verbreitung sorgfältige

Beachtung geschenkt wird.

Die Ausstattung ist elegant. P.

T. Rohn's Brochüre: „Anleitung zur Erhaltung

unserer Sänger" (im Selbstverlage des Verfassers,

Wien, H., Treugasse Nr. 2, Preis 1 Mark oder

60 kr. ö. W.) enthält eine Menge so praktischer und
auf Erfahrung beruhender Weisungen zur Einfütterung

und weiteren Pflege der einheimischen Singvögel, so

genau und populär gehalten, dass esjedem Laien, welcher

nur diese Winke genau befolgt, hierdurch ermöglicht

wird, jeden der zartesten einheimischen Insectenfresser

gut und auf die Dauer zu erhalten, und muss dieses

Werkchen daher jedem Freunde der Stubenvögel als

Rathgeber zur Pflege seiner befiederten Sänger bestens

anempfohlen M'erden, weil in so kurzer und leichtfass-

licher Darstellung kein ähnliches Werkchen bisher im

Buchhandel ist. IL S.
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Arten der Ornis Aiistriaco-Himgaiica in Corsica.

Nach John Whitehead. ^ibis, is«j, y. 2J— 48.)

(Forlsolzting.)

Pyrrliocorax alpiiius. Grosse Schaaren im Jlärz;

soll nicht nisten (?i.

Fre^ilus graculiis. Am 29. Januar fünf Stück,
am IG. März wieder liint' Stück an derselben Stelle.

(ilarrulu.s j;;laudai'iu.S. Ziemlich gemeiner Stand-
vogel ; Eier am 1 . Juni. ;

Corvus monediila. Einige im \\'inter an der Ost- I

küste mit Corv. fru<;ilegiis.

Ideiii coioiie. Selten ; einige wenige im Winter.
|

Ideiii ooniix. Sehr gemeiner Standvogel; viele
|

Nester naeli 2i>. April.

Ideiii ri'iigilegu.s. Im Winter sehr gemein an der
Ostkiiste, wird gegen Ende Februar selten , nach An-

j

fang März nicht mehr gesehen.
Ideiii corax. Ziemlich gemeiner Standvogel ; Nester

1884 am \-J. und 16. April und '2. Mai.

StnnillS vulgari.s. Kleine Schaaren im Winter,
nach Ende F.-bruar niciit mehr bemerkt.

FriiigilJa caidiielis. Sehr gemeiner Standvogel;
Nester vom 2 Mai bis 10. Juni.

Ideiii citriiiella. Im Winter grosse Schaaren um
die Stiidte herum

, zieht im Frühjahr auf die Höhen,
um zu nisten; 1. Jlai Nest mit 4 frischen Eiern, im
höheren Gebirge noch kein Nestbau; 21'. April an
der Küste ein Nest mit wenig Tage alten Jungen; Nest
auf Gesträuch aus Grashalmen mit Federn geiiittert,

als das anderer Finken.
Idem .spiniis. Ein cf »"' "A- Februar, bleibt bis

nahe Ende ]\Iärz.

Idem serinns. Gemeiner Standvogel , nicht so

zahlreich wie Fringilla citrineila ; nistet auf Bäumen.
oft nahe an Dörfern; am 8. und Ki. April 4 frische

Eier, kleiner als die von Fring. earduelis; Nest sorg-

fältig gebaut, rund mit vielen Flechten und Spinnen-
geweben, mit ku rzen Ilaaren ausgefüttert.

Idem chloris. Gemeiner Standvogel.

CoC(^othraustes vulgaris. Ziemlich gemeiner Stand-
sehr örllicii; Ki. ilai sech
Juni vier stark bebrütete.

weniger sorgfältig,

vogel,

am Ol

ranz frische Eier,

Passer Italiae (Passer domesticus var. ?). Sehr
gemeiner S(aiulvogel; am 8. Juni viele ganz frische

Eier.

Idem pptroiiia. Nicht häutiger Standvogel; sehr
wenige an lirr Westküste, an der Ostküste im Winter
zwei oder drei kleine Schaaren; Ende Mai einige

nistende Paare im höhern Gebirge.

Fringilla coelchs. Sehr gemeiner Standvogel;
die ersten Eier am 11. Mai.

Idem railliabiiia. Gemein im Winter; sehr wenige
bleiben, um zu nisten; am 17. A[ärz in einem hoch-

gelegenen Thale ein Paar beim Nestbau.

Loxia cnrvirostra. In den Fichtenwäldern ziem-

lich gemein: im .Mai keiner mit lebhaft rothem Gefieder.

Emheriza miliai ia. Ziemlich gemeiner Standvogel.

Idem eirlus. Im Winter in den Ebenen gemein,
die Mehrzalil nistet in den höher gelegenen Land-
strichen ; am (j. Juni ein Nest mit Jungen und eins

mit 4 frischen Eiern.

Idem .selioeiiielns. Einige wenige im Winter.

Alaiida arveiisis. Nicht so gemein wie AI. arborea;

nach Jlärz nicht mehr gesehen.

Idem arborea. Schaaren im Winter; nach 1,3. Mai
Nester ii\ .MctiLce.

Phileremiis hraehydaotylus. Wenige an der Ost-

küste; am 24. Juni viele an der Westküste, und
•2 Eier.

Cncnliis eaiioriis. Zuerst gesehen 1883 am lö. April,

1884 am .S. April; legt seine Eier in die Nester der
Sylvia sub-aipina.

Coliimba livia. Ziemlich gemeiner Standvogel;
nistet zaliheicii : frische Eier 18. Mai.

Idem palumbu.s. Gemein im Winter; im Mai einige

in den Berj^wäldern nistend.

Tintiir aiirilns. Zuerst gesehen 1883 am 16. April,

1884 am 22. April, und von da an sehr gemein; erste

Eier 18. Mai.

Perdix rufa. Durch das ganze Jahr.

rScbinss folgt.)

Hfc«:>«N-

üeber die Fruchtbarkeit der Bastarde.

Von Joseph Abrahams, Lomlon.

(Scliluss.)

Der erste Fall betrifft die Fruchtbarkeit eines

Bastardweibchens im Besitze des Herrn G. Ollivry.

Der Vogel stamnit von einem Platycercus pailidiceps rj'

(Biassköpliger Sittich) und von einem Platycercus
eximius O (Buntsitichi ab. Der Schnabel des Bastards

von diesem Paare in der ersten Brut drei Junge (i. e.

^/^ pailidiceps), welche dem blassköpfigen Sittich viel

ähnlicher sehen als der Bastardmutter.

Die Kenntniss eines anderen Falles von der Frucht-

barkeit von Bastarden verdanke ich Mittheilungen des

ist hell horngrau; der Kopf gelb mit einigen rothen
j

Heri-n Th. Leroux. Es handelt sich diesmal um die

Federn ; Bartfleck weiss ; Brust und Kehle grünlich 1 Zuchtungsfähigkeit von Bastarden untereinander und
blau mit vielen rothen Federn ; die Schwingen ' zwar von Bruder und Schwester gleichen Alters,

und Schwanzfedern gleichen denen des blassköpfigen Diese Bastarde stammen von einem Buntsittich (^

Sittichs nur dass die Schwingen dunkler sind
1
(Platycercus eximius) und einem Pennantssittich Q

und einen grünen Ton haben. Die Afterdecken
|

(Platycercus Pennanti). Sie wurden am 5. Mai 1884

sind rotli, die Mantelfedern schwarz mit dunkelgelben
|

erbrütet. Im Alter von fünt Monaten waren sie von

Rändern, In Gestalt und Benehmen stimmt der Vogel der Grösse des Buntsittichs, jedoch zierlicher im

ganz mit dem blassköpfigen Sittich überein. Als der
Bastard ein Jahr alt war, paarte ihn der Züchter mit
einem Männchen (Platycercus pailidiceps) und erzielte

Körperbau und schlanker von Gestalt. Kopf und Brust

roth wie der Vater (Buntsittich) ; Bartfleck violet blau

mit kleinen weissen Federchen untermengt. Die Rücken-
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federn scbwarz mit grünen Rändern, die Säume vom
Grün des jungen Pennanntssitichs, Schwanzfedern blan

und grün. Nach der ersten Mauser zeigten die schwarzen

Rückenfedern eines der fünf Bastarde tbeils gelbe,

theils hochrothe Ränder. In den Bewegungen und im

Benehmen gleichen sie mehr dem Bunt- als dem
Pennantssittich. Im Frühling dieses Jahres versuchte

Herr Leroux die Züchtung dieser Bastarde unter ein-

ander. Ein Männchen und ein Weibchen derselben

wurden zusammengebracht und erbrüteten im Sommer
mehrere Junge, welche zur Zeit der mir vorliegenden

Mittheilung (20. October 1885) etwas kleiner als ein

Pennantssittich aber sehr lebhaften Temperaments
waren. Sie sind roth an Kopf, Hals und Brust; der

Bauch gelb mit verwaschenen grünen und rothen

Flecken ; die schwarzen Rückenfedern mit dem schönen

Purpurroth des Penannantssittichs gerändert. Der Rumpf

ist roth und gelb gestreift. Die Schwingen sind schwarz
mit blauen Rändern; die Schwanzfedern grün und
blau. Das Weibchen ist matter gefärbt als das Männchen
und entbehrt die schönen purpurrothen Ränder an den
RUckenfedern.

Herr Geoffroy de St. Hilaire theilte mir einen
merkwürdigen Fall von Fruchtbnrkeit eines Bastards
mit, welcher sich im zoologischen Garten von Amsterdam
zugetragen hat. Da mir über diesen Fall weiter nichts

bekannt geworden ist, so kann ich nur angeben, dass

ein Bastard von einem Fasan aus einem gewöhnlichen
Huhn mit einem Fasan gepaart ein Junges erbrütet hat.

Es wäre wünschenswerth, dass diejenigen wertlien

Vereinsmitglieder, denen Fälle von Fruchtbarkeit von
Bastarden bekannt sind, dieselben im Vereinsorgane
zur Kenntniss brächten.

->^fr!l§£>i5=

Der Haiissperliiig.

(Schluss.)

Kurz gesagt, der Spatz bringt nach meiner auf

vielfacher Erfahrung beruhenden Ueberzeugung weit

mehr Nutzen, als er Schaden anrichtet, wenn man ihm
nicht entgegenarbeitet. Und was würden wir armen
Stadtbewohner zwischen den Ziegelmauern anfangen

ohne die fröhliche aufmunternde Gesellschaft des

Spatzen ? Der englische Pächter, wenn er nach Paris

kommt, freut sich dort in dem Spatzen einen alten

Bekannten zu treffen, dessen Stimme für ihn der einzige

unverdorbene englische Laut ist und ich erinnere mich
wohl, als ich vor vielen Jahren in Melbourne landete,

welchen trostlosen Eindruck mir die Strassen dieser

prächtigen Hauptstadt dadurch machten, dass in ihnen

kein Vogelleben sich regte. Ich gewöhnte mich zwar
mit der Zeit daran, doch erhöhte Freude erfüllte mein
Gemüth, als ich meinen Fuss wieder auf europäischen

Boden setzte und mich mein ländlicher Freund mit

seinem heiteren Gezwitscher begrüsste.

Wie wenig Blumen und noch weniger Früchte in

der grossen Stadt London auch gedeihen können, so

bin ich sicher, dass wir da deren noch viel weniger

hätten, wenn nicht der Sperling seine heilsame Thätig-

keit entfaltete, indem er zur Atzung seiner Brut, die

nur nach weichem Futter schreit, eine Menge von
schädlichen kriechenden und fliegenden Insecten zu-

sammenfängt.
Ich bin nicht sanguinisch genug, als dass ich

glauben könnte, dass das, was ich zu Gunsten unseres

halb-domesticirten Passer angeführt habe, seine Feinde

ihr Unrecht erkennen Hesse, das sie begehen, indem
sie einen Preis auf seinen Kopf setzen und sein Ge-
schlecht auszurotten trachten, denn es gibt leider Leute,

die durch keinerlei Beweisführung ihre Fehler ein-

sehen lernen. Von diesen wende ich mich daher mit

der einfachen Bemerkung ab, dass es ihnen aber

keinesfalls gelingen wird, den Sperling ganz zu ver-

tilgen und dass mir dies zum Tröste gereicht.

Andererseits gebe ich gerne zu, dass „Alles seine

zwei Seiten hat'', und dass dort, wo mein lieber kleiner

Freund in unnatürlicher Weise überhand nimmt, Flinte

und Netz gerechter Weise in Anwendung gebracht
werden müssen, um die Ueberzahl zu entfernen. Doch
ihn ganz und gar aussterben machen, scheint mir nicht

gut möglich. Da ist er viel zu fruchtbar und zu listig

und er wird so seinen Platz gegen alle seine Feinde
zu behaupten vermögen.

Vor einigen Jahren wurde er mit grossem Kosten-
aufwande nach Australien eingeführt, wo er, bei dem
Mangel an Raubthieren, die seit Langem in den be-

siedelten Gegenden schon ausgerottet sind, sich so

ausserordentlich vermehrte, dass er zu einer förmlichen

Landplage wurde und aus demselben Grunde ist er

auch in Neu-Seeland und Amerika nicht gerne gesehen.

Doch wer trägt hier die Schuld V Gewiss nur diejenigen,

die ihn ausführten, als einen unfreiwilligen Emigranten
und mit Ausserachtlassung der für ihn nöthigen Lebens-
bedingungen.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen wollen

wir uns nur unbestreitbaren Thatsachen zuwenden.
Der Haussperling ist ein hübscher, munterer Vogel,

ungefähr 6 Zoll lang, wovon etwa 2'/2 -^oll auf den

Schwanz kommen. Der Schnabel ist dunkel graublau

mit schwarzer Spitze, kräftig und fast '/> Zoll lang.

Die Federn am Kopfe und an den Wangen sind asch-

grau mit einem breiten kastanienbraunen Streifen hinter

den Augen. Brust und Bauch sind grauweiss und der

Rücken braun mit schwarzen Sprenkeln. Die Flügel

sind weiss und braun gestreift. Beim Weibchen ist der

Körper oben röthlichgrau, am Rücken mit schwarzen

Sprenkeln und unten dunkel weissgrau. Die Jungen
gleichen der Mutter bis nach der ersten Mauser, worauf
die Männchen die Farbe ihres Vaters annehmen. Albinos

sind nicht selten, erliegen aber sehr bald den Ver-

folgungen, denen sie ausgesetzt sind.

Das Nest ist sehr bequem und aus Grashalmen
und Federn gebildet. Gewöhnlich wird es in irgend

einem passenden Schlupfwinkel angebracht, doch wo
ein solcher nicht vorhanden, in eine Astgabelung ge-

baut und gut überdacht um den Regen abzuhalten.

Es finden gewöhnlich zwei, oft auch drei Brüten in einem

Jahre statt und werden jedesmal 5 bis 7 Eier gelegt.

Die Jungen lassen sich leicht künstlich autziehen und

werden dann ziemlich zahm; doch der alt gefangene

Vogel bleibt unverbesserlich. Er wird vielleicht im

Käfig brüten, aber seine Jungen nicht aufziehen, wenn
er sie nicht mit Insecten versorgen kann. Man kann

die Eier irgend eines exotischen Finken, Webervogels
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oder dei'gl. dem Sperling unterscliieben, der sie dann
olincUmstiinde ausbrütet und die Pflegekinder aufzieht,

und wenn man sie dann, bevor sie flügge werden, in's

Vogelhaus übertragt, wird er sie noch so lange atzen,

bis sie selbst für sich sorgen können.

So will ich zum Schlüsse nochmals den Sperling
dem geneigten Wohlwollen meiner Leser auf dem Lande
empfehlen, denn wir Stadtleute würden ihn ungern
vermissen, wenn er aus unserer Mitte verschwände.

Oreeno. (Pooltry.)

-««OiO»»-

Voin Kierlegeii.

Mittel dasselbe zu befördern.

Wir haben gesehen, dass der Behiilter für warmes
Wasser, mit Tuch gefüttert, auf in den vier Ecken
der Glucke angebrachten Stützen ruht. Der Raum
unter diesem Reservoir muss die gehörige Höhe haben,

damit sich die Küchlein, obgleich sie den Piafond

nahe fühlen, leicht unter demselben bewegen können.

Dieser Plafond muss daher, im Verhältnisse zum
Wachsthume der Küchlein gehoben werden, in der

Weise, dass man die Zöglinge zwingt, sich, wenn sie

denselben erreichen wollen, leicht auf ihren Füssen
aufzurichten. Zu diesem Zwecke wird zugleich mit der

Glucke eine Serie von Stützen verschiedener Dicke
geliefert, und es gibt daher nichts Leiciiteres, als

durch Auflegen derselben auf die vier festen Stützen,

von denen die Rede war, je nach Bedürfniss die ge-

wünschte Höhe des Plafonds zu erreichen.

Die Aufzucht in der mit ihrem Auslaufe ver-

sehenen Glucke findet statt, bis die Küchlein das

Alter von drei Wochen erreicht haben. In diesem

Alter beginnt man sie zu emancipiren, indem man
die Glucke von ihrem Auslaufe trennt, und sie in den
gedeckten Theil des Zuchtparkes überträgt.

Vorstehende Auseinandersetzung dürfte genügen,

um die Vortheile hervorzuheben, welche dieser ebenso

einfache als sinnreiche Apparat bietet

:

Im Bereiche der Zöglinge jedesmal, und solange

als sie deren bedürfen, vorhandene, gleichmässige

Wärme.
Ilintanhaltung von Unfällen, die aus der Berüh-

rung mit der Henne hervorgehen könnten.

Keine Ansteckung in Folge des verlängerten

Aufenthaltes einer Zuclithenne in einer engen Kiste,

und des Mistes dieses erhitzten Thieres.

Kein Ungeziefer. Wenn sich zufällig solches ein-

stellen sollte, so würde eine Prise Insectenpulvers, auf

das Tuch aufgestrichen, welches das Becken überzieht,

sofort ihre Wirkung thun.

Kein Verlust an Futter, das von einer nasch-

haften Henne zum Nachtheile ihrer Zöglinge gefressen

werden könnte.

Leichtigkeit, Küchlein verschiedener Rassen, ver-

schiedenen Alters miteinander zu vereinigen, an was
bei einer Zuchthenne gar nicht zu denken wäre.

Nahrung. — Die auf den Slaierhöfen den
Küchlein im frühesten Alter ganz allgemein gereichte

Nahrung besteht aus Brodkrumen und harten Eiern,

zu gleichen Theilen gemischt.

Ich halte dieses Futter für zu erhitzend und für

nicht genug Abwechslung bietend. Auch hat mich
die Praxis zur Annahme eines an Abwechslung und
an stärkenden Hauptbestandtheilen reicheren Futters

für die ganz jungen Küchlein geführt, mit dem ich sehr

zufrieden bin, und die Küchlein auch, denn sie nehmen
es mit ausgesprochener Vorliebe.

(Fortsetzung.)

Dieses Futter ist nichts Anderes als meine Fasa-

nenpaste. Diese Paste besteht aus folgenden, nämlich

aus vier Bestandtheilen : 1. sehr fein zerbröckelten

Krumen von altbackenem Brod ; 2. harten Eiei'n, sammt
ihren Schalen ; 3. zenpietschten Körnern, Getreide und
Hanf oder Buchweizen und Hanf, und zwar drei Vier-

theile Hanf; 4. so klein als möglich gehacktem Salat.

Das ist mein im Vorrathe angefertigtes Futter.

Seine Bereitung erfordert vier Perioden: 1. Die Zer-

kleinerung, mittelst der Caferaühle, der Körner, Hanf
und Getreide oder Hanf und Buchweizen, zu gleichen

Theilen gemischt, und gut gereinigt; 2. das Zerbröckeln

des, vorgestern frischen Brodes in einer grossen, irdenen

Schüssel ; 3. Zerkleinerung der harten Eier in hin-

reichender Menge, um ein gleichgrosses Volumen, wie

das der Brodkrumen herzustellen. Man zerschneidet

die Eier in dünne Scheiben, welche hierauf mit dem
Messer gehackt werden; die Eierschalen zerdrückt

man mit den Fingern, und fügt ihre Bruchstücke dem.
Gemenge bei. Man kaiui auch alle aus der Küche kom-
menden Eierschalen hinzufügen. Diese Zugabe von zer-

brochenen Eierschalen haben alle Vögel ohne Ausnahme
gern, und sie ist ihnen ausserordentlich gesund; 4. die Prä-

paration von frischem Grünfutter, um es dem Gemenge
beizufügen; wilde Cichorie, Lattich oder anderer Salat,

welcher die unentbehrliche Ergänzung einer jeden wohl-

zubereiteten Paste bildet. Dieses Grünfutter muss den

vorhergehenden Abend gesammelt, und frei von Thau
sein. Die wilde Cichorie schien mir immer den Vor-

zug vor anderem Salat, namentlich vor Lattich, zu

verdienen, dessen reichliche Zugabe Durchfall erzeugt;

man thut gut ihn so klein als möglich zu schneiden,

so fein wie Rauchtabak.

Ist dies gethan, so werden die vier Bestandtheile

folgender Weise innig gemengt: zuerst die Brodkrumen
mit den Eiern und den zerbrochenen Eierschalen

;

hierauf dieses Gemenge mit den gemahlenen Körnern;

endlich das Ganze mit dem gehackten Grünf'utter.

Man kann die für einen Tag erforderliche Paste

auf ein Mal anfertigen, unter der Bedingung, dass man
sie in den Tagen der grossen Hitze im Kühlen auf-

bewahrt, und dass man Nachmittags das, was noch

von ihr übrig ist, durch eine neue Beimischung klein-

gehackter, wilder Cichorie auffrischt.

Diese Paste wird täglich des Morgens angefertigt,

und bleibt, wenn man sie in den Keller stellt, den

ganzen Tag hindurch geniessbar. Sie scheint mir bei

weitem den Vorzug von der Mehrzahl der im Handel

als Futter für Fasanen und Geflügel gepriesenen Sub-

stanzen zu verdienen, aus dem Grunde, weil sie keinen

unangenehmen Geschmack hat, stets frisch bleibt, und,

ein Umstand, dem stets Rechnung getragen werden

sollte, mit Gier von den Küchlein gefressen wird.

(.Schluss folgt.)

-äfOO«»-
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Tauben-Packetpost.

Die Verwendung der Tauben zur Ueberbringung
von Botschaften und Briefen lässt sich auf Anacreons
Zeiten zurückführen und hat ihren höchsten Grad der
Vollkommenheit wiihrend der Belagerung von Paris
erreicht, zu welcher Zeit die Nachrichten raikrophoto-

graphirt und so mit den Tauben in die Stadt geschickt
wurden. Das Woit einer solchen Depesche wurde in

England mit 6 d., oder wenn sie in Frankreich aufgegeben
wurde, mit einem halben Franc bezahlt.

Es ist fast allgemein die Ansicht vorhanden, dass
die Briefe zum Zwecke der Beförderung an oder unter
den Flügeinder Vögel befestigt werden— eine Meinung,
die noch besonders dadurch an Verbreitung gewann,
dass Yarrell in seinen , British Birds" (2. ed. 2. vol.,

pag. 298) eine Taube abbildet, die in der angeführten
Weise mit einem Briefe versehen ist.

Jeder, der sich mit Brieftauben befasst, weiss
jedoch, dass die Aubringung eines Briefes auf oder
unter den Schwingen der Taube etwas Unsinniges wäre,
indem diese in solcher Weise belastet, nicht weit kommen
würde. Und es ist thatsäclilich diese Darstellung ebenso
aus der Luft gegriffen, als jene, weichein einem Holz-
schnitte zeigt, wie die Taube ihrem Herrn gerade in

die Hände fliegt — und die wegen ihrer Unrichtigkeit

auf meine Veranlassung von Saunders, der die dritte

Auflage des obgenannten Werkes besorgte, nicht mehr
wieder gebracht wurde.

Gewöhnlich pflegt man die auf einem schmalen
Papierstreifen geschriebene Botschaft in der Weise zu
befördern, dass man sie um den Lauf des Vogels
wickelt und mit einem kleinen Bande befestigt. Auf
diese Art wurden beispielsweise die wichtigen Tele-

gramme der englischen Zeitungen von Point de Galle
nach Colombo, siebzig englische Meilen weiter nördlich

an der Küste von Ceylon, gesendet, mit den Ab-
kömmlingen von Tauben, welche ich für diesen Zweck
geliefert hatte. In jüngster Zeit sind die Dienste der
Tauben in höherem Maase von einem gewissen Herrn
A. S. Scott verwendet worden, welcher zu Rotherfield

Park, fünf Meilen von Alton, wohnt und der sich dies-

bezüglich mit einem Kaufmanne zu Alton , Herrn
Coppall, der auch ein Taubenfreund ist, in Verbindung
gesetzt hat. Um bei jeder Gelegenheit bereit zu sein,

hat man Tauben zwischen beiden der genannten Sta-

tionen ausgetauscht, so dass Herr Scott stets einige

Vögel aus Alton bei sich hat, während eine Anzahl
seiner eigenen sich bei Coppall in Alton befinden. Zu
Rotherfield Park gibt es keine Telegraphenstation, und

doch ist Scott im Stande, seine Eilbotschaften ohne
Zeitverlust durch die Tauben befördern zu lassen.

Anderseits erhält er, anstatt auf die Ueberbringung
seiner Morgenzeitung durch den Postboten warten zu
müssen, dieselbe mittelst der Tauben-Packetpost zu-

gestellt. In einem mir eben zugekommenen Briefe

schreibt mir der Genannte

:

„Hiemit sende ich Ihnen einen Zeitungsausschnitt,

der mir diesen Morgen um 9 Uhr durch eine meiner
Tauben überbracht wurde. Einen zweiten Ausschnitt
von nahezu derselben Grösse brachte eine andere
Taube mit. So kommen mir alle wichtigen Neuigkeiten
zu. Die beiliegende Zeitung sende ich Ihnen ganz so,

wie ich sie erhalten habe, noch uneröffnet.

'

Dieselbe bestand nun aus einem Blatte des
, Daily Telegraph" vom 27. October 1. J., das der Länge
nach — also in der Richtung der Spalten — dreimal
gefaltet war, so dass sie einen Streifen von der acht
fachen Dicke des Papieres bildete. Dieser war dann
der Quere nach zusammengewickelt und stellte eine

vollkommen cylindrische Rolle von 3 Zoll Länge und
etwa IV2 Zoll Durchmesser dar. Um diese Rolle war
dann ein gewöhnlicher Faden^ 1 Zoll von einem Ende
entfernt, fest herumgebunden und die Enden des Fadens
zusammengeknüpft, so dass sie eine 2 Zoll lange
Schlinge bildeten, welche an den Hals des Vogels zu
legen war, während die Rolle vorne an der Brust
herabhängen konnte.

Obwohl ich manche Erfahrung im Brieftauben-
wesen habe, muss ich meine Verwunderung darüber
bekennen, dass ein so grosser und schwerer Gegenstand
überhaupt auf diese Art vollkommen sicher fünf Meilen
weit getragen werden konnte; das Packet wog nämlich
genau -y^ Unzen. Dass aber die wichtigeren Theile der
Tagesblätter auf diese Weise ganz regelmässig befördert
werden, hat mich Herr C. L. Sutherland versichert,

der kürzlich Herrn Scott einen Besuch abgestattet hat.

Die liiemit erwiesene Möglichkeit, die Fähigkeiten
der Brieftauben auch zur Beförderung kleiner Packete
in Anspruch zu nehmen, eröffnet nun den Tauben-
freunden eine neue Richtung für ihre Versuche. In
vielen Fällen können die Tauben als Eilboten sich

höchst nützlich erweisen ; durch sie können beispiels-

weise Arzneien vom Arzte dem Kranken zugeschickt
werden und mancherlei andere gute Dienste mag der
Ortssinn dieser Vögel denjenigen noch erweisen, welche
sich mit ihnen befassen.

Tegetmeier. (Tlie Field.)

Vereinsaiigelegeiiheiteii.

Die vierte allgemeine Ausstellung des Vereines
findet in der Zeit vom 20. bis incl. 28. März 1886
im Locale der k. k. Gartenbau-Gesellschaft, I,, Park-
ring 12 statt.

In allen, die Vereinscassa betreffenden Ange-
legenheiten wolle man sich gefälligst an den Ver-
eins-Cassier, Herrn Dr. Carl Zimmermann, Hof- und
Gerichtsadvocaten, I., Bauernmarkt 11, wenden.

Zuwachs zur Büchersammlung.
T. Rohn. Anleitung zur Erhaltung unserer Sän-

ger. (Geschenk des Verfassers.)

Den 1. d. M. zu Agram, das Ordentliche Mitglied

unseres Veieines, Herr

Johann Voncina,
Ritter des usterreichisch kaiserlichen Ordens der eisei'uen Krone

III. Cl., Laiidtags-Abgeordneter des Kunigreiches Kroatien und Slavonien,
Sectionschef in der Abtli eilung für Cultu-s und Unterricht der kün,

croatisch-slavonisch-dalraatinischeu Laudes-Regierung.
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Für den Inhalt dieser Rubrik überiiinunt die
Redaction keine VerantwortlicLkeit ! Zweck des Sprecli-
saales ist „die sachliche Discussion» wichtiger und
interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten
der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-

S |) r e c Ii s a a 1.

Worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-
sender können indess auf Wunsch verschwiegen werden.

3. Frage. Welche gesetzliche Bestimmungen
zum Schutze der Brieftauben bestehen gegenwärti»-
und in welchen Ländern sind solche erlassen worden?

IllSAl*9.^A '"'''""'"^''' ''*'" """' '*'•''' gflällisst Uli lleriii Fritz Zeller, II
, Lntere TTonuusIrasse 13. wenden wolle^'*^^* ••' •'^ erhallen dureli diese Failizeltsilirilt aussersewöliiiliili -rosse Verbreitung im In- und .\aslaude.

„Dieselben müssen längstens llonnerslag bei Herrn Fritz Zeller einirellen, weuu sie Sonntag ersiheinen sollen"

Metall Vogelkäfige
insbesondere solche ganz eigener zweckiiiüs>ii^strr
Constrtiction und Aussinttiini;, in veriicliiedenen
Grössen, laokirt ndor bl.'ink.füi'Slubenvögel aller Art.
KaU^-lisrlieben . raiiazcienstünder. Badrliiiiisrbi'n .

Erker für Msikiirliciteu- Nisikiisirlirn . Tr;iiis|i>irl

kästen. Kiillir- nu I Wasser (^oscliirre eic

B^" Billigste Preise. '-&3J
.Allu^tle lies Uriiillii)ln(;iM-li,.ii Venin.--; In Wien liegen

bi'i mir zur Ansicht auf.

(Gl

Ig:. Schmerhofsky's Wwe.,
W'Hii, VI , l-,,„.,lc. 1.

Naturgeschichte der Vögel Europas
vim

Dl". Aiitou Fritscli.

Pruclitwerk mit 708 Abbihluiig-en siiimutlidier in Eiirupa vurkuiiimeuden
\oi;-elarteii auf (il Fttliotafeln in Furbeiidriick nebst erläiiteinidem

Text in Uctav. öOü Seiten.

Den Mitgliedern des „Ornitliologisclien Vereines in Wien" wird dieses
Werk zu ermä-SSig:tem:E=reise, ungebunden um 40, in Pracht-
einband um t)t > ii. vom \'eifasser (Prag, B r e n n t e g a s se 2b) geliefert und
auch vierteljährige Ratenzahhmg ä 10 fl. gestattet. Jlan wende sich deshalb
an den Secretär des Vereines.

,.Zoolog-iseli - etlmogTapliiselies Export-Geschäft"

Carl V. Binder

%ii verkaiiteu

:

1 junger F'ut'hs, s.ljr zaluii. 10 JIU. 1

langhaiiriger Spitz, gosclieitelt, Kiiile 1 '

\
Jahre alt, weiss, -Jo Jlk. 3 P.iar osllr. .Slenkeii
selten, hl Ueii'.sililaiid nicht leUaiinte Flug-
taube ä9Mk.,4\Vuc'hliolderdrosseln (Turdus
pilaris) a 1 Mk. I, •_'. .Amseln (T. merulai,
zusammeiigcwnlint, suliöii in Federn, liir G
MU. 1 Weindrossel (T. iliacus) l Mk. 50 Pf.,

10 Laclimöven (Larus ridibundus), ä i Mk.
50 Fl. Die Vügel sind besonders gezHlinit,

eignen sich unter den Weihnaciitsbanni,
wenn ein passendes Bassin vorhanden ist,

und gereichen zu einer grossen Ueberra-
schniig. 3 Kibitze, dsgl., ä 2 Mk. 50 Pf.,

1 Kanipt'babn. dsgl., l .Mk. 50 Pf.: 1 Partie
diesjähriger Bälge.

Ediii. Pi'niiiieiiisivliiiiiil,
Emden iu Ostfricdlaiid,

Cairo Egypten. Poste Boite Nr. 8. (So)

(f. Schlegel, («lüsshaiulluiig e.votischer Vögel, Cheiiiiiitz,

Nicolaistrasse Nr. 7,
cinplielilt anurikanisdie Spottdrosseln, hochfeine Sänger St. 20 Mark, rothe Cardinäle
(VIrginische Nachtigall) .St. 9 .Mark. Graue Cardinäle (Brasilianische Nachtigall) mit ruther
Ilanl.c. St. i; Mark, l'aar 10 Mark. Tigerfinken, li.pchrotli. ausi.'efärbt, :'i Paar 4 .Mark.

Goldbrüstchen, Paar 5 Mark. Cordonbleu, Bandfinken, Astrilde, Malabarfasänchen, Weber,
Paradleswilwen, Elsterchen, je 1 Paar 4 .Mark. Orangebäcl(chen, Paar 5 .Mark. Atlas-

finken
;
Pracht I, l^aar 5 Mark. Paradieswitwen Israelit), Paar Mark. Orangewebel*

tPrachtj, Paar 8 M. Napoleonsweber Pracht), kommen d. P.iar 6 .Mark. Blaue Hütten-
sänger, Paar 12 Mark. Weissohrsitliche, Paar 12 Mark. Pfefferfresser (Bunttukane),
Paar 75 Mark. Hoclit'einu beticilerte bl.iustiruige Amazonen-Papageien, sprechend, zahm,
St. 36—45 Mark. Harzer Kanarienvögel, Hohl- und Klingelroller, Wasserroller, Kluck-
roUer, mit schönem Pfeifen, Flöten, tiefe Knarre a Stück 10. 15—20 Mark. Gewöhnliche
Harzstämine, flotte Sänger, ii St. 4-6 Mark. 10 St. 40 M. Goldfische, grosse, schöne,

huchruthe Waare (acclimatisirt), 100 St. 15 Mark. lOMO St. 120 Mark.

Versaiiiit per Xaelinaliiue. Eiebende Ankiiiift grarantlrt.

I^fl1l00fll7 AtI7O1I101*
^^'^^ dann aufgenommeae Annouce, welche den Raum vou 5 Petilzeilen (dreifacli ge?paU--*n) nicht über-ichreilet, kostet

UUllCvllV 'XllluCiyCl • für jedeEinrlickung 20 kr., für den Raum biä zu 10 Petitzeilen ist 40 kr. zu entrichten. Inserate grSsserer Ausdehnung
unterliegen dem allgemeinen lasertionslarife.

Cliarles Jamracli,

Natflralist nufl TMemäiKller iii Loudoü,

17'J und 180 St. lieorge's .Street, East,

euiptiehlt : Poe - Honigfresser (Prostemadera
novae zealaudinae). schwarzbalsige Grackel
(Gracupica uigricolli.s), chinesische Elster
(Cyanopaliuscyanea), Neuseeländer-Sitticlie,
luseparables, Koseupapageien, gelbschulte-
rige Witwen, japauesisclie Kernbeisser, sibi-

rische Guldainmerii, K;irniingimpel u. a. m.

Pariser Trompeter-Kanarien, 3 Paar Isabel-
len, ganz rein, 7 i^aar gelbe und hochgellie.

1 grünes Scbäck-Mäniichea hat abzugeben

Heini-irli $tclineider,
Pforzheim, Jahnstr. 21.

5 8t. gelbe, kuizschiiiiblig-o Tümiiiler wit

Üeischigeu Augeniingcn, alle umii tl. ü. W.
('S) H. Jeuikovsky,

5*aK!«eiifle

Festgesclieiike,
als sprechende graue und grüne Papageien,

kleine Exoten, feine Kanarien, Salonlimide,

für Jäger Ulms zur Krähenhütte, zaliine

.4fl'en, Reptilien , üoldüsche, Eidechsen.

Verzeichniss kostenfrei.

Emil Geupel, Leipzig.

Harzer Kanarienvögel '^

feine Ainireasbergt-r Roller, mit IlDhlrolle, liefer

Kaarre. Flöten ii. Pfeifen, so%vie Käfige von Holz iu

jeder Grösse. Pramiirt in Svien ti. Berlin, Bei H. Pohl.

Wieu, VI., Wallsasse 40. Preisliste nur gegen Reionrinailce.

C. ti. Totlel. Leipzig.

Der Versandt meiner Nachzucht, deren
Zuchtvögel auf allen grösseren Kanarien-
Ausstellangen mit den liöi'listen Preisen
priimiirt worden, hat begonnen. Die Vögel
bringen in ilnem Gesang theils mehr, theils

weniger Hohlrolle, Klingel, Knarre, Scho-

cke!, Schwirre und Heulrolle, verschiedene

Pfeifen und Flöten zur Geltung. Bedienung
reell. Preise massig. Bei Abnahme von
6 Stück Preiserraässigung. — An Wieder-
Verkäufer besondere Preise. Bei Anfragen
erbitte Freimarke.
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* Herbst 1885.

Uebei" einige nicht ganz iinintei'essante Herbst-

beobachtungen möchte ich dem Vereinsblatte folgende

Notizen einsenden

:

Der grösste Theil der Zugvögel verliess, oder

passirte die von mir beobachteten Gegenden in ganz

normaler Zeit. Die Schwalben waren bis zur zweiten

Hälfte September fasst vollzählig verschwunden. Die
Gänse erschienen an der Donau in einzelnen Exem-
plaren schon Ende September, also früher als sonst;

die grossen Züge lieuer in ungewöhnlichen Mengen
trafen gegen Ende October ein und verblieben bis

Mitte November, einzelne kleinere Schaaren bis Ende
des Monates. Krickenten, einzelne Löffel-, Tafel- und
Knäckenten, vornehmlich aber Tausende von Stock-

enten trieben sich den ganzen Herbst über auf der Donau
umher; mm gesellten sich die beiden Gänsesägerarten
und Eisenten, seit Ende November hinzu, doch letztere

in geringerer Zahl als sonst. Der Cormoran war heuer
früher als im Vorjahre, schon in der zweiten Hälfte Sep-

tember von der Donau in Niederösterreich weggezogen
;

dafür kam der Seeadler um vieles früher als sonst in

seinen Winterquartieren an; am 24. September beobach-

tete ich das erste Exemplar in den Auen unterhalb Wien
,

einen jungen Vogel im noch dunklen Kleide; im Latife

des October kamen noch einige andere Albicilla hinzu,

Alte und Junge, welche auch jetzt tagtäglich nach

Enten jagend, längs des Stromes auf und nieder ziehen.

Der Zug der kleineren Raubvögel war heuer un-

regelmässig, und sehr arm an Arten und Zahl der

Exemplare. Die Weihen, welche sonst im Laufe des

September in grossen Mengen in den niederöster-

reichischen Ebenen erscheinen, fehlten fast ganz; den

ersten Rauhfuss-Bussard beobachtete ich am 20. October,

also um 14 Tage früher als in anderen Jahren ; von

diesem Tage angefangen, erblickte ich gar kein

Exemplar dieses sonst so häufigen Vogels, bis Ende

November, wo ich einmal 3 Stücke abends in den

Auen den Schlafplätzen zustreiehen sah.

Interessant war in diesem Herbste das massen-

hafte Auftreten der Wachholderdrossel ; am 30. October
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sah ich im Wienervvalde eiuige Stunden oberhalb

ßaden's auf den Wiesen und Holzschlägen Hunderte

dieser Vügel in Schaaren vereinigt; noch grössere

Schwärme in der That nach lausenden zahlend, traf

ich aiu 6. und 7. November in den Auen bei Orth an

der Donuu au.

Seither beobachtete ich diese Drossel sowohl im
Wieuerwalde, als auch in der Ebene bis zu den letzten

Tagen, doch nie meiir in so grossen Mengen.
Eigenthümlich gestaltete sich auch heuer das Er-

seheinen des Tannenhiihers und seine Verbreitung in

Gegenden, die er sonst weniger oder gar nicht aufzu-

suchen pflegt. Zwischen dem 15. und 18. September

traf ich diesen Vogel in den Waldgebirgen des Gomörer
Comitates in der Gegend von Pohorella und Mur.iny

in grosser Menge an, desgleichen Ende September

und Anfang October in Nord-Steiermark an verschie-

denen Punkten, sowohl hoch im Gebirge als aucli ganz

im Tliale; Mitte October fand ich Nucifraga caryo-

catactes seiir zahh-eich vertreten in den Feldgehölzen

und niederen Laubwaldern des Hügellandes und der

kleinen Waldgebirge des Maros-Tordaer-Comitates in

Siebenbürgen.

Ende October wurden mehrere Exemplare im

höheren Wienerwaide oberhalb Baden beobachtet; am
21. October erlegte ein Jilger einen Tannenhäher im

Laxenburger-Park und am darauffolgenden Tag er-

beutete ich zwei Stücke, alte, schön gefärbte Vögel

in den Vorhölzern des Wienerwaldes bei Hütteldorf;

am 18. November, an einem kalten, nebligen Morgen,

sah ich unweit des Bahnhofes in Brück an der Leitha

einen Tannenhäher auf einer Akazie sitzen. Es war
heuer das erstemal im Laufe der letzten Jahre, dass

ich diesen Häher in der nächsten Umgebung Wien's
angetroffen habe. Auch Cinclus aquaticus erschien heuer,

so wie im Vorjahre an den Bächen bei Laxenburg, doch
auch diesmal nur mit Eintritt der kalten Witterung.

Die Waldschnepfe hatte auch in diesem Herbste

eine ganz uuregelmüssige und ungewöhnliche Zugzeit.

Zwischen 10. und Ende October erschienen die Schnepfen,

welche das siebenbürgische Hügelland nur am Zuge
besuchen, daselbst in grosser Menge; im November
war in jenen Gegenden der Zug zu Ende; in Ungarn,

speciell in den waldigen Ebenen östlich von Budapest
traf ich am 12. September schon einige Scolopax an

;

und bis in den November hinein soll der Zug, doch
nie reich an Zahl der Exemplare, gedauert haben.

Noch eigenthümlicher war das Benehmen der

Waldschnepfen in Niederösterreich. Ende October er-

schienen die ersten Exemplare im Laxenburger-Park,

dann kamen in diese Gegend nur sehr wenige und von

Mitte November an gar keine mehr, der Zug schien

sein Ende erreicht zu haben. Desto erstaunter war
ich, als ich am 28. November in einem kleinen Gehölz
im Wiener Walde bei Laab 5 Waldschnepfen antraf,

und dann durch einige Tage in den Auen sehr viele,

die letzten am 3. December; die nun eingetretene Kälte

dürfte wohl diesem unregelmässigen Ersclieinen der

Scolopax rusticola einen endgiltigen Schluss bereitet

haben.

-=if<3!(L>»>-

Hiindert Tage im Hinterland.

Eine ornithologische Forschungsreise in der Herzegowina.

Mit Falken hatte ich heute besonderes Gltick.

Schon der Beginn meiner Reise, welche doch vorzugs-

weise ornitholügischen Zwecken gewidmet war, ging

unter sehr günstigem Zeichen von Statten. Denn als

ich mich am frühen Morgen erhob, vernahm ich als

ersten Gruss den hellen Ruf des Thuruifalken, der

über das Haus hinstrich und mir das „Waidmannsheil"
in seiner Sprache kündete.

In Mürzzuschlag wurde, wie gewöhnlich. Halt ge-

macht, um mit meinem langjährigen Freunde, dem
k. k. Oberförster Schmolz, noch Einiges zu berathen

und durchzusprechen, und erst am Abend führte mich
die Locomotive im Fluge durch die grüne Steiermark

weiter, vorbei an manchen trauten Orten, an denen
meine Büchse erklungen, zu welchen nun die Erinne-

rung hinüberschweifte.

Am Morgen des 21., der mich mitten auf der

Fahrt durch den südlichen Karst fand, konnte ich vor

der Station Prosecco ein prachtvolles ö" von Lanius
minor notiren, das von den Telegraphendrähten herab den
Zug betrachtete, ohne sich nur im Geringsten in seiner

Beschaulichkeit stören zu lassen.

Um 9 Uhr langte ich in Triest an. Mein erster Weg
führte mich zu Oberlieutenant Bayer, der mir in

Von Hanns von Kadich.

(Fortseuung-;

freundschaftlichster Weise seinen auf eigene Erfah-

rungen und Beobachtungen gegründeten Rath zugesagt

hatte. Die Aufschlüsse, welche ich von dieser Seite

erhielt, waren für mich höchst werthvoUe; einerseits

weil meine Reiseroute nunmehr insoferne präcisirt

wurde, als auch er mir rieth, Mostar zunächst zum
Hauptquartiere zu machen und von da aus nach Ein-

holung authentischer Angaben weiter zu operiren,

andererseits weil er mir die erste Charakterzeichnung

von Land und Leuten, sowie von den faunistischen

und jagdlichen Verhältnissen entwarf. Bis spät in die

Nacht Sassen wir auf der Piazza und lauschten, wie

erst der Sterne unzähliges Heer am südlichen Himmel

erglänzte, mit Entzücken dem wundervollen Schlag

der Nachtigallen, der herüberschallte zu uns durch die

herrliche, laue Nacht. Zwar mögen die hellen Stimmen

dieser, leider auch oft geblendeten Thierchen, deren

jede „Via" mehrere zählt, nicht viel zur Beruhigung

der unterschiedlichen Schläfer beitragen, aber dem

Fremden, welcher zum ersten Male die Pforte des

Südens betritt und am Strande der tiefblauen Adria

weilt, kommt das alte Kärntnerhed in Erinnerung:

„Das sind ja die Nachtigallen, die gar so schön

schlagen". (Fortsetsung folgt;.

-•=«<3«>»=-
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Sitzungs-Protokolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

sagen: ,im geeigneten W^n^o"
Professor Dr. B 1 a s i ii s ;

der Commission vorschlagen

„in geeigneter Weise".

(Fortsetzung.)

Hofrath Meyer: Wenn ich auch selbst durch-

aus nichts hinzuzufügen oder wegzunehmen wüsste von

diesem so sorgfältig ausgearbeiteten Antrage, so finde

ich es doch nicht gut vermeidlich, dass wir den An-

trag selbst zur Discusion stellen. Erst wenn keine

weiteren Mittlieilungen darüber vorliegen, können wir

direct zur Abstimmung schreiten.

Vorsitzender Dr. B I a s i u s : Ich möchte zur Ver-

einfachung vorschlagen, dass jeder einzelne Passus

von mir verlesen, einzeln debattirt und auch einzeln

darüber abgestimmt wird, und dann erst über den

ganzen Antrag en bloc.

Ich verlese nunmehr zuerst den Artikel I:

„Es ist ein permanentes internationales Comite

zur Errichtung von Vogelbeobachtungsstationen zu

wählen."

Wünscht Jemand zu diesem Artikel das Wort?
(Niemand meldet sich.) Ich bitte nunmehr diejenigen

Herren, die diesen Passus annehmen wollen, sitzen zu

bleiben. (Nach einer Pause): Derselbe ist ange-
nommen.

Nunmehr werde ich Artikel II verlesen, welcher

lautet

:

„Es ist au das k. und k. Ministerium des

kaiserlichen Hauses uud des Aeussern in Wien das

Ersuchen zu stellen, auf diplomatischem Wege in

allen nicht auf dem Congresse vertretenen Staaten

für die Errichtung ornithologischer Beobachtungs-

stationen wirken und behufs Ermittlung geeigneter

Persönlichkeiten dem internationalen Comite seine

Unterstützung gewähren zu wollen."

Dr. Lentner: Ich habe ein formelles Bedenken
in Hinsicht auf den Ausdruck „a u f d i p 1 o m a t i s c li e m.

Wege", weil dieser Ausdruck mit Rücksicht auf die

Organisation der österreichisch-ungarischen Monarchie
undeutlich ist. Es ist nicht ausgemacht, in welches

Ressort diese Angelegenheit fallen würde. Wahrschein-

lich ist das Ministerium des Aeussern und kaiserlichen

Hauses gemeint. Dieses wäre auch das Nächstliegende,

wenn die Consulate und Legationen in der Richtung

interessirt werden sollten, sonst aber würde die Sache

in das Ressort der beiderseitigen Ackerbauminister,

beziehungsweise der Ministerien für Handel und Ver-

kehr fallen.

Ich glaube also, dass es angezeigt sein wird, den
Ausdruck „auf diplomatischem Wege" fallen

zu lassen.

Baron D u n a y : Ich würde vorschlagen zu

"'ege
Ich glaube im Namen

zu können, zu sagen :

Ich werde also diesen

Passus mit dieser Aenderung verlesen. (Liest Art. 2

des Antrages mit der Aenderung: „in geeigneter

Weise" anstatt auf , diplomatischem Wege".)
Wenn Niemand mehr das Wort wünscht (Nie-

mand meldet sich), bitte ich jene Herren, die diesen

Passus sammt der von mir vorgeschlagenen Aenderung
annehmen wollen, sitzen zu bleiben. (Nach einer

Pause:) Der zweite Passus ist ebenfalls ange-
nommen.

Nunmehr folgt die Verhandlung über den dritten

Passus, u. zw. werde icli zuerst den allgemeinen ersten

Absatz lesen.

„III. Die Delegirten der auf dem Congresse

vertretenen Staaten werden beauftragt, bei ihren

betreffenden Regierungen dahin zu wirken —

"

Wünscht Jemand zu diesem Absätze das Wort ?

(Niemand meldet sich.) Ich bitte demnach jene Herren,

die diesen Absatz annehmen wollen, sitzen zu bleiben.

(Nach einer Pause:) Derselbe ist angenommen.
Absatz a) lautet:

„Dass die Einrichtung der ornithologischen

Beobachtungsstationen durch die Behörden möglichst

gefördert werde."

Wünscht Jemand das Wort? (Niemand meldet

sich.) Ich bitte diejenigen Herren, die mit dieser

Fassung ohne den Ausdruck „durch die Behörde"

einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand steht

auf.) Dieser Artikel ist daher angenommen.
b) ,Dass regelmässige Geldbeiträge zur Ge-

schäftsführung der Beobachtungsstationen und zur

Publication der Jahresberichte über die eingelaufenen

Beobaclitungen bewilligt und für die Bildung von

Localcomites in den einzelnen Landern, welche mit

dem Vorsitzenden des internationalen Comites in

Verbindung zu treten haben, Vorsorge getroffen

werde."
Meine Herren, ich will diesen Passus kurz mo-

tiviren. Ich habe durch Vertreter mehrerer Länder

gehört, dass Hoffnung vorhanden ist, wenn der Con-

gress sich mit einer derartigen Bitte an die Regierungen

wendet, dass diese dafür Gelder bewilligen werden,

womit eine grosse Schwierigkeit für diese ganze Frage

gehoben sein würde. Ich halte deshalb für sehr nütz-

lich, dass wir einen solchen Passus beschliessen. Wenn
die Regierungen nicht darauf eingehen, dann können

wir nichts dagegen machen, aber wir müssen uns

doch Mühe geben, möglicherweise Gelder für diese

Zwecke zu erhalten. Ueber die Art der Publication

ist mit Absicht hier nichts erwähnt, weil ja die ganze

Sache noch viel zu wenig geklärt ist. Es muss erst

ein Comite gewählt und abgewartet werden, ob die

einzelnen Staaten Interesse dafür zeigen. Es ist viel-

leicht in der Weise fortzufahren, dass man wie bisher

Jahresberichte in den wissenschaftlichen Ornithologen-

Vereinen und Journalen veröffentlicht. Es dürfte aller-

dings gut sein, später einen Gesammtbericht zu geben.

Ehe wir aber das dazu nöthige Geld haben, können

wir uns über die Art der Publication nicht einigen.

Deshalb ist ein diesbezüglicher Passus fortgelassen.

Später kann ja das Comite darin weiter wirken. Der

Congress als" solcher kann aber diese Frage kaum
berühren. Wünscht Jemand zu III b) das Wort?

Dr. Pollen: Ich möchte gern das Wort

,r e g el m ä ssig" fortgelassen wissen.

Staatsrath Schrenk: Ich halte das Wert
„regelmässig" für sehr nothwendig, da nur auf

diese Weise eigentlich Geldbeiträge geleistet werden

können.
Dr. Pollen: Ich glaube, dass wir jetzt in einer

sehr materialistischen Zeit leben, und dass es der
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Oesterreicher am allerbesten weiss, wie viel Mühe es

kostet regelmässige Geldbeiträge zu bekommen.
Wenn Jemand das Unglück hätte, in unserem

Pai'lamente in Holland um regelmässige Geldbeiträge

zu fragen, dann müsste ich als Abgeordneter von den
Niederlanden sagen, ich möchte nicht mitgehen. Als
Privatmann allerdings wollte ich auch Hunderttausende
jährlich zahlen. Bei uns sind aber regelmässige Bei-

träge schwer zu bekommen.
Dr. Lentner: Mit Rücksicht auf die Verwal-

tungseinriclitungen in Oesterreich-Ungarn wäre es that-

sächlich nicht möglich, weil in dieser Richtung hin

über Subventionen und Dotationen ein eigenes Capitel

im Staatsvoransclilag existirt, worüber die gesetz-

gebenden Körperschaften zu berathen haben.

Ich möchte noch hervorheben, dass, obwohl ich

selbstverständlich dafür bin^ dass so ausserordentlich

wichtige wissenschaftliche Unternehmungen von Seite

der Regierungen mit allen möglichen Mitteln auch
materiell unterstützt werden, ich doch den Ausdruck
„Geldbeiträge" durch „Subvention" ersetzt wissen

möchte, aus dem einfachen Grunde, weil meiner An-
sicht nach in den meisten Staatsvoranschlägen zum
Titel „Subventionen und Dotationen" entsprechende
Beiträge eingestellt werden.

Freiiierr v. Dunay: Ich würde mir erlau?jen,

zu Alinea b) die Bemerkung zu bringen, dass der i

Passus „in den einzelnen Ländern" wegzulassen
[

wäre. Es liegt ein gewisser Pleonasmus hierin. i

Vorsitzender Dr. Blasius: Wir sind noch nicht
!

bei diesem Passus. 1

Staatsrath v. Schrenck: Ich ziehe meinen I

Antrag zurück und bin mit dem Vorliegenden voll-

kommen einverstanden, namentlich wenn es heisst „ent- i

sprechende Subvention".
|

Vorsitzender Dr. Blasius: Ich bitte jene Herren, '

welche für den Passus in dieser Fassung, jedoch mit

der Abänderung „entsprechende Subventio-
nen" stimmen wollten, sitzen zu bleiben.

Der Passus ist angenommen. 1

Wir können jetzt den weiteren Text in Discussion I

ziehen.

Baron Dunay: Ich würde meine vorhin ge-

machte Bemerkung wiederholen, in diesem Passu.s „in
den einzelnen Ländern" wegzulassen, da dies

ja selbstverständlich ist.

Vorsitzender Dr. Blasius: Selbstverständlich

scheint es mir insofern nicht zu sein, als es ungeheuer
wichtig ist, dass die Delegirten, die, wie wir annehmen
müssen, in erster Linie sich für die Sache interessiren,

damit beauftragt werden, wenn der Congress den Be-
schluss gefasst hat, in den einzelnen Ländern Local-
comites zu bilden. Ich für meine Person würde Ge-
wicht darauf legen, dass dieser Passus bleibe.

Dr. L e u t n e r : Ich möchte beantragen, dass es

heissen solle statt „Länder" „Staaten", und zwar
deshalb, weil in Oesterreich-Ungarn für die westliche

Reichshälfte die staatsrechtliche Bezeichnung lautet:

Die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und
Länder und daher ein Missverständniss unterlaufen

könnte.

Graf D z i e d u s z y c k i schlägt vor, dass es heissen

solle „Staaten und Länder".
Hofrath Meyer: Wir könnten diesen ganzen

Passus weglassen, denn ich wüsste nicht, in welcher
Weise die Regierungen der einzelnen Staaten ein solches

Comite creiren werden. Wir wählen selbst das Comite,

welches für gewisse Dinge^ welche unter III a) und b)

genannt sind, mit den Regierungen in Beziehung
treten soll.

Vorsitzender Dr. Blasius (unterbrechend) : Es
solle in diesem Berichte heissen, die Delegirten der
hier auf dem Congresse vertretenen Staaten zu ersuchen,

für die Bildung von Locaicomites in den einzelnen

Staaten zu sorgen. Entschuldigen, Herr Hofrath, dass

ich unterbrochen habe.

Hofrath Meyer: Es liegt hier ein Missverständ-

niss meinerseits vor.

Vorsitzender Dr. Blasius: Wünscht Jemand
noch das Wort ?

Dr. Lentner: Ich bitte dann, dass auch sub

HI b) die analoge Aenderung voigenommen werde.
Vorsitzender Dr. Blasius: Jn dem Passus III b)

wird das Wort „Ländern" durch das Wort „Staaten*

ersetzt werden.
Jene Herren, welche mit der gegenwärtigen Fas-

sung des Passus III b) einverstanden sind, mögen
sitzen bleiben. (Niemand erhebt sich.)

Der Passus ist a n g e n o m m e n.

Vorsitzender Dr. Blasius (liestj

:

„IV. Das internationale Comite hat nach folgen-

den allgemeinen Grundsätzen zu verfahren."

Meine Herren I Wir müssen über diesen allge-

meinen Punkt uns zunächst einigen, ob wir, wie es ja

schon in der gestrigen Sitzung geschehen ist, die Direc-

tiven, die in so reichem Masse gegeben sind, schon

dem internationalen Comite, respective den Landes-
comites, mitgeben sollen. Es haben sich die Herren,

welche in der Commission darüber gesprochen haben,

geeinigt, dass es wünschenswerth sei, diese allgemeinen
Directiven zu geben.

Ich bringe also zunächst den allgemeinen Passus

vom IV. Punkte zur Verhandlung.
Wünscht Jemand zu diesem Passus das Wort?

(Niemand meldet sich ) Ich bitte also diejenigen Herren,
welche dafür sind, sitzen zu bleiben. (Geschieht.)

Dieser Passus ist a n g e n o m m e n.

Wir wollen sieben verschiedene Principien dem
Comite für die Einrichtung von Beobachtungsstationen
mitgeben.

Alinea a) lautet

:

„Die ornithologischen Beobachtungen werden
für die ganze Erde, in erster Linie jedoch für Europa
angestrebt".

Es hatten sich in der Versammlung vei'schiedene

Ansichten geltend gemacht, die dahin gingen, sich be-

züglich der Beobachtungsstationen nur auf Europa zu

beschränken, während andere Herren der Meinung
Ausdruck gaben, die Beobachtungsstationen nach Mög-
lichkeit auch auf aussereuropäische Länder auszudehnen.

Wir glaubten, durch diese Fassung beiden Gruppen
zu genügen.

Diejenigen Herren, welche mit dieser Fassung
einverstanden sind, bitte ich sitzen zu bleiben. (Nie-

mand erhebt sich.) Alinea a) ist angenommen.
Alinea b) lautet

:

„Die Beobachtungen werden womöglich nach

ein und demselben Schema angestellt, wobei die

österreichischen, sowie die deutschen Instructionen

als Grundlage zu dienen haben."

Schiavuzzi wünscht, statt „österreichischen"

sollte „österreichisch-ungarischen" gesetzt werden.

Vorsitzender Dr. Blasius: Sind die Herren mit

Alinea b) und der vorgeschlagenen Aenderung ein-
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verstanden ? (Niemand meldet sich.) Alinea b) ist an-

genommen.
Alinea c) lautet

:

„Die Verarbeitimg der eingegangenen Berichte
erfolgt für die einzelnen Staaten nach denselben
Principien, in systematischer Anordnung unter An-
wendung der gleichen wissenschaftlichen Termi-
nologie."

Professor Palacky spricht den Wunsch aus,

da es wünschenswerth sei, nicht bloss die Arten, son-

dern auch die Individuen genau zu kennen, dies unter

Berufung auf Gray's Handlist of birds zu thun. Wenn
dieselbe auch antiquirt sei, so weiss man docli wenig-
stens, was man meint. Dann ist auch dieses Buch in

den Händen aller Ornithologen.

Hofrath Äleyer: Ich wüsste den Vortheil nicht

einzusehen, der daraus erwüchse, wenn man auf dieses

Buch hinwiese. Es ist schon circa zehn Jahre alt, und
I man dürfte nicht mehr lange auf dasselbe recurriren

I können. Auch ist dasselbe gewiss nicht in den Händen
j

aller Ornithologen, wenn es sich auch in jeder Museums-
I
bibliothek finden dürfte. (Fortseuung folgt.)
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Allgemeine Deutsche Oiiütholoffische Gesellschaft zu Berlin.

Sitzung vom 2. November 1 885. — Vor-
sitzender: Herr Prof. Caba nis. Nacli Vorlage und Be-
sprechung neu eingegangener Veröffentlichungen referirt

der Vorsitzende über einen Bericht des Herrn Koppen
(Coburg) über die Ansiedlung von Nachtigallen in ge-

nannter Gegend im Jahre 1885. — Herr Dr. Reiche-
n w spricht über den südafrikanisclien Strauss, Stru-
thio australis Gui'n. und weist darauf liin, dass die

Frage bezüglich des Aussehens dieser Art immer noch
eine offene sei. — Herr Dr. Reich enow spricht

über das massenhafte Auftreten des Nusshehers, N u c i-

fraga ca ry o catact e s, im nördlichen und mittleren

Deutschland nach den eingegangenen Berichten ver-

schiedener Stationsbeobachter. — Eine Mittheilung des
Vicar M e i s t e rm a n n (Cloppenburg), dass es eine lang-

schwänzige, stets hochbauende und eine kurzschwänzige,
immer niedrig nistende Elster gebe, gelangt zur Dis-
cussion. — Herr Dr. Reich enow legt ein dem
Wollvogel, Anthroscopus capensis, gehöriges
Nest aus dem Damaraland vor, welches vollkommen
dem unserer Beutelmeisen ähnlich ist. — Eine längere

Debatte knüpft sich an die Frage des Herrn von
Na t h US i US. Wie kommt das Ei zu Tage, mit dem spitzen

oder mit dem stumpfen Ende? — Herr von Dali-
witz legt eine blasse Varität von Passer dome-
sticus und zwei Dunenjunge von P has ian u s pictus
vor, von denen das eine hell, das andere dunkel ge-

färbt ist. — Herr Bock theilt eine Anzahl von bio-

logischen Beobachtungen mit und verliest eine von ihm
verfasste Arbeit, in welcher er den Nachweis zu führen

sucht, dass das Rackelwild den Birkhahn zum Vater
und das Auerhuhn zur Mutter habe. — Herr Mat-
schic erläutert eine von ihm vorgelegte Farbentafel.

Sitzung vom 7. December. Vorsitzender:
Herr Dr. Bolle. — Der Vorsitzende begrüsst in herz-
lichen Worten den in der Sitzung anwesenden Afrika-
reisenden Paul Reich ard, den Freund und Beglei-
ter Dr. Richard B ö h ms. Herr R e i c h a r d berichtet

in einem langen, anziehenden Vortrage über seine fünf-

jährigen, mühseligen und gefahrvollen Forschungsreisen
im östlichen und centralen Afrika, die den Reisenden
westlich bis zu dem von ihm entdeckten Upämbasee
und zu den Quellströmen des Congo führten. — An-
knüpfend an den Vortrag des Reisenden legt Herr
Schalow die von Reichard geretteten und heimge-
brachten prächtigen Aquarellen Dr. Böhms, sowie den
ornithologischen Nachlass dieses unglücklichen Reisen-
den vor. Die westlich vom Tanganikasee gemachten
Sammlungen Böhms, gleichfalls von Reichard gerettet,

werden demnächst in Berlin eintreffen und alsdann
zur Vorlage gelangen. Herr Schalow bespricht die

Sammlungscataloge Böhms, dessen ornithologisclie Tage-
bücher, die eine Fülle biologischer und geographischer
Details aus bisher nie besuchten Gegenden Central

-

Afrikas enthalten, sowie eine von Böhm zusammenge-
stellte Liste der Vögel Marungus. Dieser ornithologisclie

wie der übrige gerettete zoologische Nachlass Dr. Böhms
wird von den Herren Dr. Reich enow und Schalow
gesichtet und veröffentlicht werden.

ßei'lin- n. Soh.iiow.

*t^3«>§5=.

Zum Zuge des Tannenhehers im Herbste 1885.

Auf das Ansuchen des Herrn Ritter v. Tschvisi
zu SchmidhofFen, bin ich auch in der Lage, etwas
über das Auftreten des Tannenhehers zu berichten.

Ich bewohne diese Gegend — Ungarn, Weissen-
burger Com. — seit 10 Jahren, fand aber diesen neuen
Ankömmling bis heuer nie ! Deshalb erscheint es auch
mir sonderbar, dass heuer derselbe, man könnte sagen
in jedem grösseren Walde zu beobachten ist.

Den ersten bekam ich aus dem Vertes-Gebirge
— ein unbedeutend erhöhter Laubwald — vom Forst-
meister Alex. Janky den 12. October; den zweiten
aus Tata — Raber Com. — vom Apotheker Alex.
Päsztory; den dritten aus der Puszta Börgönd ; den
vierten aus Szt. György vom Förster Joh. Tvordy;

den fünften schoss ich am 1. November auf einer

Hirschjagd in Vär-Palota — Veszpi'imer Com. — end-

lich bekam ich den sechsten von Sr. Excellenz Grafen

Eugen Zichy in Szt. Ivan aus der dort liegenden

Fasanerie.

Einige zeigten sich paarweise^ waren aber nie

mehrere Genossen beisammen anzutreffen. Nachdem
ich die Mägen der obengenannten Exemplare unter-

sucht habe, fand ich einige ganz leer, andere hatten

verschiedene Kerbthiere in sich, derjenige aber, welchen

ich den 7. November von Szt. Ivan erhielt, hatte den

Magen voll mit Ueberresten von Bienen.

Meine Messungen, betreffs des Schnabels ergaben

folgende Resultate

:



310

ei Kxempl.jJ
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3. X. V. Ilemi
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40 Mm.
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,
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Mm.

42-5 Mm>
„ 42 Mm.

Diese Zahlen beweisen jedenfalls, dass diese An-

kömmlinge betreffs des Schnabels andere Dimensionen

haben als jene, welche man in Obeiungain, in Hallein

u. s. w. antrifft. Jch kann mit Entschiedenheit be-

haupten, dass die Schnäbel siimmtiicher Exemplare

sehr wenig gekrümmt waren; einer derselben war

ganz gerade. An dem Ende waren die Schnäbel nicht

abgestumpft, sondern fast ganz spitzig. — Haben
wir hier nicht mit jungen Vögeln zu thun?

Bei dieser Gelegenheit will ich noch dessen er-

wähnen, dass im Herbstzuge heuer sich viele Unregel-
mässigkeiten zeigten. So z. B. schoss ich vor drei

Wochen einen Steinadler, welcher nur selten, und auch
dann nur zur strengsten Winterszeit unsere Gegend zu
besuchen pflegt.

Ferner waren die Krammetsvögel schon im Sep-
tember anzutreffen ; im Oetober schoss ich zwei Archi-
buteo lagopus und sah eine Anas glacialis; die Saat-

gänse waren schon Anfangs Oetober zu Tausenden
auf den Saatfeldern versammelt, etc. etc.

Stuhlweissenburg, 2. December 1885.

Prof. (iabr. Siikla.

--«ao»-

Xotizeii.

Bezugnehmend auf die Kotiz des Herrn Victor

Ritter von Tschusi in Nr. 24. d. Bl. erlaube ich mir

folgende Beobachtungen, welche in Neustadtl einem an

den nördlichen Ausläufern des Isergebirges liegenden

Orte, gemacht wurden, zur Kenntniss zu bringen.

Der Tannenhäher erscheint bei uns selten als Gast.

Nach der verlässlichen Mittheilung eines mir befreun-

deten Forstmannes ist derselbe speciell in der Um-
gebung Neustadtls im Jahre 70 und 78 in geringerer

Zahl, dagegen heuer in grösserer Menge angetroffen

worden.

Der Zug fiel Anfang Oetober bis ungefähr ]\Iitte

d. M. Doch wurde noch vor beiläufig 14 Tagen ein

vollkommen gesund scheinendes Exemplar lebend

in einem Netze gefangen, welches sich jetzt im Besitze

eines hier domicilirenden Jlitgliedes des ornithol.

Vereines, des Herrn Robert Eder, befindet.

Die Tannenhäher durchzogen ziemlich vereinzelt

den Wald und hielten sich häufig auf Sturzäckern und

dergleichen Orten auf Wie mir mitgetheilt wurde,

legten dieselben eine grosse Vertrauensseligkeit an den

Tag, so dass es einem Collegen gelang, sich einem

nahrungsuchenden Paare bis auf wenige Schritte zu

Däbern.

So viel mir bekannt ist, wurden hier 14 Stück

geschossen, wovon 9 durch meine Plände gingen.

Diese, sowie auch der lebende Vogel, trugen den

gleichen Habitus.

Die bei 4 Individuen vorgenommene Messung er-

gab 45 mm als Länge des Oberschnabels; bei 2 im Vor-

jahre in dem benachbarten preussischen Orte Schwarz-

bach erlegten Exemplaren, welche sich hier präpa-

riert befinden, waren die Schnäbel gleich lang, aber

bedeutend stärker als die der heurigen. Dagegen weist

ein .im Jahre 1878 hier geschossener Tannenhäher

genau dieselbe schlankere Schnabelform auf, wie sie

an den letzterschienenen beobachtet wurde.

Bei einem der in Rede stehenden Vögel bemerkte

ich eine abnorme Verlängerung des Oberschnabels,

w-elche 5 mm betrug.

Neustadtl, bei Friedland, Böhm., ll.Dec. 1885.

Jul. 3IirlieI, Lehrer.

--•=<fOK;>»=-

Litorarisclies.

Stefan Baron Washington. Ornithologische Notizen

aus Istrien (Sepiiratabdruck aus der Zeitschrift für die

gesammte Ornithologie. 18S5, Heft III.) Verfasser hat

einen, vom 12. März bis 5. Juni dieses Jahreswähren-

den Aufenthalt zu Abbazia zu eingehenden Forschun-

gen über die Vogelwelt der Küste Istriens verwendet.

Nach einer anziehenden Schilderung des Beob-

achtungsgebietes werden die daselbst angetroffenen

Vogelspecies angeführt und reiche, sehr interessante

Beobachtungen, welche über dieselben gesammelt wur-

den, Daten über Zug und Ankunft, sowie Daten über

das Brutgeschäft beigefügt.

Unter den besprochenen Arten befinden sich

mehrere südliche Formen, wie Merops apiaster, Pyroph-

thalma melanocephala, Sylvia orphea, Monticola cyanea,

Saxicola aurita, Carbo Desmaresti, Xema melanocepha-

luui. Diese Abhandlung bildet einen sehr werthvolten

Beitrag zur Ornis der österr.-ungar. Monarchie.

-^§<3«>SH-
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Arten der Ornis Aiistriaco-Huiiffarica in Corsica.

Nach John Whitehead. (Ibis, 1885, p. 24—48.;

(Schluss.)

Idem cotlirnix. Nicht selten an der Ostküste,

viele davon Standvögel; erste Eier am 8. Mai.

Phasiainis colcliicus. Einst ziemlieh gemein, jetzt

nur — nicht häufig — auf der Ebene von Fiumorbo.

Oedicuemus crepitaiis. Nur auf einer sandigen

Fläche an der Bucht von Ajaccio, am 21. Junius meh-

rere Paare.

CliaradritLs pluvialis. An der Ostkiiste im Winter

gemein.

Charadrius cantiauiis. Ziemlich gemeiner Stand-

vogel; im Winter Familien von fünf Stück; im April

einige Paare an jeder sandigen Bucht; Eier am 23. und

28. April.

Idein luinor. Nur drei bis vier am 27. Apinl.

Vanelllis cristatus. Im Winter sehr gemein ; nach

dem 14. März nicht mehr gesehen.

Haeiuatopus o s t r a 1 e g u s. Einmal an der Mün-
dung eines Flusses am 26. April Abends.

Scolopax rusticola. In Menge im December und
Januar.

(ialliuago major. Kur drei am 25. März.

Idem gallinula. An der Ostküste im Februar

gemein und vorherrschend, zuletzt gesehen am 27. März.

Tl'inga alpilia. Im Winter einige an der Ostküste,

16. März.

Idem minnta. Drei oder vier; am 7. Mai in stark

entwickeltem Sommerkleid.

Idem Temmiiicki. Ein Paar am 7. Mai.

Idem sub - arquata. Zug in Schaaren von drei

bis 15 Stück; 8. Mai Einer im Sommerkleid; 16. Mai

eine grosse Schaar, alle in röthlichem Kleid; 7. Mai
1884 eine kleine Sehaar in vollem Sommerkleide.

Machetes piignax. Kleine Schaaren vom 15. bis

28. April.

Actitis hypoleucus. Ziemlich gemein im Winter,

nach 30. April nicht mehr gesehen.

Totamis ocliropus. Einige im Winter; Einer noch

am 28. IMai.

Idem glareola. Zuerst am 12. April und zeitweise

bis 28. IMai.

Idem calidris. Einige im Winter auf den Lagunen

;

zuletzt am 2. Juni.

Idem cauesceiis. Einige im Winter; 1883 und 1884

am 8. Mai starker Zug.

LimosH aegocepliala (?). Am 23. April mit einem

Tot. canescens.

Numeuius arqxiatlis. Ziemlich gemein in den Winter-

monaten ; zuletzt gesehen am 11. Mai.

Ardea cinerea. Im Winter nicht selten an der i AVinter;

Ostküste ; einige bis 25. April.

Idem purpurea. Gemein an der Ostküste vom 14.

bis 27. April, später nicht mehr gesehen.

Idem garzetta. Zwei, vom 19. bis 28. April.

Idem comata. Nur Einer, am 25. April.

Nj'cticorax griseus. Am 14. April Ankunft von

acht Stück, die nach und nach auf 14 anwuchsen; nach

23. April nicht mehr gesehen.

Botaui'us stellai'is.

Einer am 23. Februar.

Cicoiiia alba. Nur

Am 13. und 14. December

Einer am 2. April, der am
nächsten Morgen verschwand.

Plioeuicopteriis autiquorum. Nicht gesehen, aber

den Eingebornen bekannt.

Rallus aquaticus. Gemein im Winter, zuletzt

o-esehen am 15. April; nistet sehr wahrscheinlich.

Ortygometra porzaua. Zug Mitte März,

(Talliuula cliloropus. Im Winter gemein: nistet

zahlreich.

Fulica atra. In manchen Jahren Sehwärme auf

den Lagunen der Ostküste ; 1884 nur 6 , das Jahr

vorher zu Hunderten; viele bleiben und nisten.

Auser sp. iucevta. Eine Schaar an der Ostküste,

verschwanden nach Anfang des März.

Anas boschas. Im Winter zahlreich ; viele bleiben

und nisten ; die ersten Jungen am 27. April.

Chaulelasmus sti'eperus. Eins am 11. Februar.

Spatula cI.V])eata. Zuerst gesehen am 30. Novem-

ber, einige im AA'inter; wurden Ende Februar und An-

fangs März sehr zahlreich.

Qiierquedula crecca. Sehr gemein während des

ganzen Winters.

Pterocyauea circia. Zuerst gesehen am 5. März,

von da an gemein : am 22. März drei Männchen ; zu-

letzt gesehen am 18. April.

Daflla acuta. Im Februar und März gemein auf

den Lagunen ; einige Männchen im Federwechsel.

Mareca Penelope. Gemein im Winter bis An-

fang März.

Nyroca feriua. Sehr zahlreich im Februar und

Anfang März.

Fuligula mai'ila. Ziemlich gemein im AVinter.

Idem cristata. Häufiger auf mit Binsen bewach-

senen Teichen, als auf den Lagunen.

Claugula glauciou. Männchen in Schaaren von

vier bis acht ; nur Ein Weibchen im December und

Februar.

Erymaturaleucocepliala. Zuerst ein cT am 14. April,

am 7. Mai zwei ^' und drei $, die </ einander ver-

folgend, sich an die 9 drängend und den Schweif

fächerartig ausbreitend; am 28. Mai an derselben

Stelle, wahrscheinlich nistend.

Oedemia fusca (oder Oed. nigra?,.

Mergus serrator. Einige Paare an der Westküste,

von November bis Ende Januar.

Podiceps cristatus. Einige auf den Lagunen im

Ein Stück am 7. März im Brautkleide.

Idem uigricollis. Im AVinter auf den Lagunen

sehr gemein; am 19. April ein Paar in vollem Braut-

kleide; ein zweites Paar am 18. Mai.

Podiceps miuor. Nicht selten im AAHnter; zuletzt

gesehen am 24. April.

Steriia fluviatilis. Im AA^inter ziemlich gemein um

den Hafen von Ajaccio; einige in den Lagunen be-

merkt.
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Idem caiiciaca. lu den Lagunen nicht selten, auch

um Bastia.

Hydroclielidoii lencoptera. Am 28. Mai zwei, an

einem mit Binsen bewachsenen Teich, bei sehr stürmi-

schem Wetter nach Libellen jagend.

Larns ridibuiidns. Ziemlich gemein im Winter;

Ein Stück in vollem Brautkleide am .30. April während

eines Sturmes.

Idem cauus. Ziemlich gemein im Winter.

Idem Andoiiiui. Ein verletztes Stück am 14. Januar
während eines Sturmes.

Pelccauiis sp. incerta. Soll , nach Aussage der

Einwohner, inanclimal im \\'^inter vorkommen.

Carbo Cormorauus. Ziemlich gemeiner Stand-

vogel; nistet zalilreich und sehr früh im Jahre auf

mehreren kleinen Inseln ; am 2. Mai schwammen alle

erwachsenen Jungen in Begleitung ihrer Eltern.

-««GsO«»--

Seltsaiiies Beiielimeii einer Auerlieiine.

Mitgetlieilt vuii Forstaccessist Adolf Bayer.

Es ist wohl jedem Jäger und Naturfreund nicht

unbekannt, dass der Auerliahn, und zwar besonders

während der Balzzeit, bisweilen seine natürliche Scheu
vor dem Menschen ablegt und sogar denselben an-

greift. Ich könnte viele einzelne Falle aufzählen, in

denen das geschehen ist ; so auch erst in diesem Früh-

jahre auf einem Tlieile des Cunnersdorfer Staatsrevieres,

dem sogenannten Hennersdorfer Wald, wo ein Auer-

liahn wiederholt die mit Pflanzen beschäftigten Frauen
belästigte, so dass dieselben sich vor seinen Angriffen

fürchteten. Eines Tages gelang es jedoch, den Hahn
zu fangen, ihm die Flügel zu binden und ihn in einen

Korb zu setzen; er wurde Abends zwar wieder frei-

gelassen, mochte aber dennoch beim Binden der

Flügel etwas zu Schaden gekommen sein, denn in

der darauffolgenden Nacht fiel er der Raubgier eines

Fuchses zum Opfer.

Solche und ähnliche Geschichten sind in der

Statistik des Auerhahnes keine Seltenheit, wie dies

schon die periodische Literatur in Jagdzeitungen ergibt;

dass aber auch bei Auerhennen sclion Aehnliches beob-

achtet worden sei, habe ich noch nicht gelesen und
denke daher, dass nachstehende wahre, und durch viel-

faches Zeugniss verbürgte Begebenheit es verdient, in

weiteren Kreisen bekannt zu werden.

Im Frühjahr 1884 war der königliche Unter-

forster F. Zeuner, dessen Freimdlichkeit ich die ge-

naueren Daten zu meinen Notizen verdanke, in Abthei-

lung 22 des Rehefelder Staatsrevieres (im sächsischen

Erzgebirge) mit ungefähr zwanzig Culturarbeiterinnen

bei einer Fichtenpflanzung beschäftigt, als sich eines

Tages Früh gegen 9 Uhr eine Auerhenne zu den

Leuten geseilte, welche zwar anfangs nicht ganz nahe
heran kam, dann aber zutraulicher wurde und sich

hauptsächlich in der Nähe eines Mädchens aufhielt,

welches eine schwarze Jacke trug und die Sympathie
der Auerhenne dadurch besonders zu erwecken schien;

trotzdem gelang es am ersten Tage nicht, die letztere

einzufangen. Am nächsten Tage, als die Arbeit kaum
begonnen hatte, stellte sich auch die Henne wieder

ein, und als die Arbeiterin in der schwarzen Jacke
sich ihr näherte, kauerte sie ganz zusammen, breitete

die Flügel etwas aus einander und Hess sich von dem
Mädchen ruhig angreifen und fangen. Herr Unterförster

Zeuner beabsichtigte, die Henne dem Revierverwalter

zu senden und Hess dieselbe zu diesem Zwecke vor-

liiutig unter einen Tragkorb setzen, besehloss aber

bald darauf, ihr lieber wieder die Freiheit zu geben
und Hess sie los. Kaum befreit, strich die Henne eine

grosse Strecke fort und schwang sich auf einer Fichte

ein; es dauerte aber gar nicht lange, so kam sie wieder

zu den Leuten zurück, Hess sich von Jedermann an-

greifen und streicheln, wobei sie durch Niederducken
ihr Wohlbehagen zu erkennen gab, und blieb auch

da, als die Leute ihre Mittagspause machten. Von an-

gebotener Nahrung nahm sie jedoch nichts an, sondern

zog es vor, inzwischen auf der Culturfläche die schon

gesetzten 3jährigen Fichtenpflanzen zu verbeissen.

Als die Fläche in Abth. 22 fertig cultivirt war,

nahmen die Arbeiterinnen die Henne in einem Korbe
mit nach Abth. 2ü, wo sie bei der Befreiung sofort

wieder auf eine Fichte strich, jedoch bald darauf zu

den Leuten zurückkehrte und dort verblieb, bis die

Cultur beendet war.

f]in Jahr später, also im Frühjahr 1885, als Herr

Unterförstei- Zeuner in Abth. 14 desselben Revieres

eine Rinnensaat hacken Hess, war auf einmal die Auer-

henne wieder bei den Leuten, benahm sich sofort ganz
zutraulich und wurde daselbst auch vom Revierver-

walter, Herrn Oberförster Breitteld, beobachtet. Wie
weit die natürliche Menschenscheu dieser Auerhenne
gewichen war, beweist die Thatsache, dass sie bei

einem ihrer Besuche zu ^littag einer Arbeiterin die

ganze Butter aus dem Brode gehackt und verzehrt hat,

und überhaupt gar nicht mehr fortzubringen war. Alles

Erwähnte ist durch viele Augenzeugen constatirt.

Noch brachte ich in Erfahrung, dass auf der

fürstlich Clary'schen Herrschaft Eichwald in Böhmen,
welche nicht weit vom Rehefelder Revier entfernt ist,

im Älonat Juli desselben Jahres eine Auerhenne ein-

gefangen wurde, welche ähnliche S3-mptome gezeigt

hat, wie die beschriebene und demnach
Weise mit dieser identisch war.

Zur Erläuterung für das auffallende Benehmen
der besagten Auerhenne kann vielleicht die Bemerkung
dienen, dass sich im Rehefelder Revier der Auerwild-

stand leider auf dem Aussterbe-Etat befindet und die

wenigen noch vorhandenen Hähne in Folge unterlassenen

Abschusses sehr alt, möglicherweise gar nicht mehr
fortpflanzungsfähig sind. Meines Wissens wenigstens

balzte in denjenigen Reviertheilen, wo die Henne auf-

trat, kein einziger Hahn mehr, und so wird meine,

auch von Herrn Unterförster Zeuner ausgesprochene

Ansicht, dass die Henne gern getreten sein wollte, aber

keinen Hahn fand, wohl die wahrscheinlichste sein.

Jedenfalls glaube ich kaum, dass die sanfte Zuthunlich-

keit dieser Henne irgendwie ein Analogen bildet zu

dem am Eingang erwähnten meist offensiven Benehmen

einzelner Hähne zur Balzzeit, welches wohl mehr mit

der den hühnerartigen Vögeln überhaupt eigenen, und

zumal zur Zeit des Liebestaumels noch gesteigerten

Rauflust zusammenhängt. So habe ich z. B. bei einem

balzenden Birkhahn selbst einmal gesehen, wie derselbe

möglicher
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einen von den Feldern einwechselnden Hasen mit Wuth
attaquirte und förralicii verfolgte.

Dass die Rehefelder Auerhenne sich vorher irgend-

wo in gezähmten Zustande befunden habe und etwa

entflogen sei, ist nicht anzunehmen, denn wenn Jemand
in der Umgegend eine Auerhenne gehalten hätte, so

würde das Revierpersonal gewiss etwas davon erfahren

haben.

Möge vorstehende Notiz Veranlassung sein, viel-

leicht noch andere, ähnlielie Vorkommnisse zur all-

gemeinen Kenntniss zu bringen.

Cuunersdorf bei Königstein im November 1885.

=Si^2«:>fl=

Vom Eierlegen.

Mittel dasselbe zu befördern.

Ich versuchte es mit getrocknetem Oclisenblute;

die Kleinen verschmähten es. Ich machte den Versuch
mit einem aus getrockneten und zerquetschten Garneelen

bestehenden Präparate, dem ich, nach meinem Er-

messen, andere Stoffe, besonders zerdrückten Hanf
beimengte ; die Küchlein nahmen es mit sichtlichem

Widerwillen an.

Nachdem ich diese Erfahrung gemacht, setzte ich

meinen Zöglingen zwei Teller vor, der eine enthielt

meine unvermischte Paste, der andere meine Paste mit

einer Beimengung einer oder der anderen der zwei

oberwälmten Substanzen, — man wird daraus ent-

nehmen, dass ich noch nicht Partei genommen hatte —
nun wohl ! die Küchlein verzehren vor Allem und mit

Gier meine unvermischte Paste, und erst an zweiter

Stelle, nur mit der Schnabelspitze zugreifend und mit

Widerstreben, meine Paste, der die anderen Substanzen
beigemischt waren, und überdies blieben diese letzteren

unberührt, und fanden sich als Ueberbleibsel am Bo-

den des Tellers vor.

Diesen Versuch, welchen ich oft machte, kann
der Leser auch selbst anstellen und sich überzeugen,

ob ich recht habe.

Wie dem auch sei, es versteht sich von selbst,

dass ich hier von ganz jungen, soeben der Schale

entschlüpften Küchlein spreche. Später, wenn sie

grosse Bursche geworden sein werden, werden sie sich

sehr gern mit einer Beimischung zu ihrer weichen

Paste befreunden, bestehend aus Pulver von Ochsen-

blut, das innig mit dieser Paste vermengt wurde,

woran man sie indessen anfangs durch geringe Mengen
gewöhnen muss. Das stärkend-nährende Pulver von

Dautreville, bestehend aus Oehsenblut , vermischt

mit geringen Dosen und befeuchtet mit den flüssigen

Nährstoffen des erwachsenen Geflügels, wird mit Er-

folg von vielen Züchtern verwendet. Diese Substanz

ist stärkend und bildet das beste Vorbeugungsmittel

gegen die Einwirkung der Nasskälte.

Kommen wir auf unsere Küchlein zurück. Nach
Verlauf einiger Tage und sobald sie genug stark sind,

wird es gut sein^ sie mit ihrer Mutter zu vereinigen,

indem man dieser die Freiheit gibt. Diese lehrt sie

scharren, die kleinen Kalkkörnchen auflesen, ein Staub-
bad nehmen, u. s. w. Dann aber, wird man mir er-

widern, wird die Mutter der Küchlein in Freiheit ge-

setzt, nichts Anderes thun als sich über deren leckere,

mit so viel Mühe bereitete Paste hermachen.

Durchaus nicht. — Auf den Maierhölen pflegt

man, um diesen üebelstand zu verhüten, die Zucht-
henne in einen Mastkäfig oder einen Behälter aus
Weidenruthen einzusperren, dessen Stäbe hinreichend
weit von einander entfernt sind, dass sie den jungen
Küchlein den Austritt zu ihrer Paste gestatten, und

(.SchlHäs.)

den Wiedereintritt, sobald sie gesättigt sind. Dieses

System erschien mir als fehlerhaft, weil es die Henne

daran hindert im Bereiche ihrer Zöglinge zu bleiben,

und sie im Nothfalle bei dem Herannahen von Katzen,

Hunden oder irgend einer anderen Gefahr zu ver-

theidigen. Ich habe es durch Folgendes ersetzt,

welches diese Unzukömmlichkeit nicht im Gefolge hat.

Ich verschmähe den Mastkäfig oder den Behälter aus

Weidenruthen mit hinreichend von einander entfernten

Stäben darum nicht, nur dass ich, anstatt die Zucht-

henne in denselben einzusperren, — die Paste in den-

selben einsperre, zu der die Kleinen, so oft sie die

Lust dazu anwandelt, Zutritt haben, und welche sich

doch ausser dem Bereiche der Lüsternheit der Henne

befindet.

Alle Abende, nach der Reinigung lässt man die

SchiebtliUre der Kiste offen, welche der Henne während

der ersten Tage zum Gefängnisse diente, und deren

Boden, je nach der Jahreszeit, mit Häckerling oder

feinem Sande, der täglich des Morgens gewechselt

wird, bestreut ist, und durch diese Oeffnung tritt die

Henne ein, sobald der Abend anbricht, um ihre

Kleinen zusammenzurufen, die daran gewöhnt sind

daselbst die Nacht zuzubringen. — Sobald diese kleine

Welt eingeschlafen ist, schliesst man die Schiebthüre,

um die flenne bis beiläufig 8 Uhr Morgens zurück-

zuhalten, denn sonst würde dieses Früh erwachende

Thier seine Zöglinge bei Tagesanbruch aufwecken,

was ihnen nachtlieilig wäre.

Uebrigens versteht sich von selbst, dass die Stäbe,

welche die Henne gefangen halten, den Zöglingen den

Austritt erlauben müssen, welche sie recht gut in der

Kiste zu finden wissen, sobald sie ein Bedürfniss nach

Wärme haben.

Nach 8 Tagen beginnt man die Küchlein daran

zu gewöhnen, zerkleinerte Körner zu fressen :
Hirse,

Reisabfälle, dann folgende Paste, anfangs abwechselnd

mit der Paste der ersten Tage und später diese letztere

vollkommen ersetzend.

Diese Paste besteht aus in Wasser geweichtem

und dann ausgedrücktem Brode, das mit Milch ange-

feuchtet und mit feiner Kleie vermengt ist. Zur An-

fertigung dieser Paste kann man die Rinde des ßrodes

verwenden, dessen Krumen für die Eierpaste und als

Futter für die Neugebornen der nächsten Brufen ge-

braucht wird. Sie wird von den Küchlein gern ge-

gessen und ist ihnen sehr gesund ; sie gestattet uns sie

unmerklich der Paste des frühesten Alters zu ent-

wöhnen, deren Anfertigung wir nicht mehr zu Staude

brächten, denn sie sind sichtlich gewachsen, und ihr

Appetit steht dazu im Verhältnisse. Als Getränk,

während des frühesten Alters, mit Wasser vermischte

Milch, vom Alter von 3 Wochen
Wasser.

augefangen reines
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Eine gute Zugabe bilden in ganzen Blättern ver-

abreichter Salat, mit dem man, besonders in den

Tagen der grossen Hitze, nicht sparen darf, denn es

darf nicht aus dem Auge verloren werden, dass das

Essen der Küchlein, gleich jenem des Geflügels im

Allgemeinen, je nach dem Stande der Temperatur, Ab-
wechslung bieten muss. Grünzeug, weiche ßrodpasten

mit Kleie oder Milch, müssen zu Zeiten trockener

Hitze reichlich geboten werden; verschiedene Körner

:

Buchweizen, Reisabfiille, Gerste, Hafer, Hirse, Fleisch-

brocken, bei kaltem und feuchtem Wetter. Es ist Sache

des Züchters, die zur Nahrung bestimmten Elemente

abzuschätzen und in passender Weisi^ zu combiniren.

Zu Zeiten grosser Hitze werden einige Tropfen Weines,

Bieres oder Apfelweines, dem Trinkwasser zugesetzt,

sehr heilsam sein, und von unserer gefiederten Heerde

freudig begrüsst werden, welche die Schalheit des

lauteren Wassers gar nicht liebt; davon kann man
sich überzeugen, wenn man beobachtet, mit welcher

pöbelhaften Gier sich Hühner und Hühnchen an un-

reinen Quellen ansaufen : an faulenden Wässern, an

Seichwässern von Mistgruben, an Wasser, das durch

ihren Mist verunreinigt ist, und an anderen mehr oder

weniger zu ihrem Vortheile mit Bestandtheilen, die ihren

schalen Geschmack verdecken, gesättigten Getränken.

Die Vorkehiungen, von denen wir jetzt sprachen,

beziehen sich auf Küchlein im zartesten Alter,
d. h. bis sie beiläufig 3 Wochen alt geworden.

Das zweite Alter dauert von ü Wochen bis

5 Monaten, einer Epoche, zu welcher das angemessen

behandelte Huhn so ziemlich seine volle Grösse und

Kraft erlangt hat.

Ich konnte sogar zwei silbergetupfte Campiner
vorführen, welche im Alter von vier Monaten mit dem
Eierlegen begannen.

Diese Hühner habe ich von Garnot in Avranches,

dessen unermüdlicher Sorgfalt und verständiger Zucht-

wahl es schliesslich gelang, den einzigen Fehler, den

man an dem Campinerhuhn aussetzen kann (die geringe

Körpergrösse) zu beseitigen, so dass er diese harte

und ausgezeichnet fruchtbare Rasse auf die Grösse des

gewöhnlichen Landhuhnes brachte.

Garnot, ein unermüdlicher Forscher und überdies

ein aufgeklärter Liebhaber, gedenkt bei dem schönen

Erfolge nicht Halt zu machen.

Eine ausgezeichnete Methode, um die jungen

Hühner glücklich über diese Periode des zweiten

Alters, und sogar, während der schönen Jahreszeit

über die des zartesten Alters hinauszubringen, besteht

darin, dass man ihnen, so lange sie noch ganz jung

sind, den freien Auslauf in den Garten gestattet, in

einem Alter, in welchem sie den Leuten keinen Schaden

zufügen können, indem man die eingesperrte Henne in

ihrer Kiste mit Gitterstäben oder ihre künstliche

Glucke in ihrem Bereich lässt. Da finden sie alle

Arten sehr gesunder Nahrung (die man ihnen nicht

verschaffen könnte), indem sie auf Insecten Jagd
machen, auf Regenwürmer, kleine Weichthiere, Asseln,

Tausendfüssler, grüne und andere Raupen mit glatter

Haut, (bekanntlich werden die behaarten Raupen von
allen Vögeln im Allgemeinen verschmäht, da sie die

Eigenschaft haben eine scharfe Flüssigkeit abzusondern,
welche wie eine Art Gift wirkt), auf Heuschrecken,
Grillen, u. s. w. u. s. w.

Wenn etwas später unsere Behausung einen be-
holzten Platz besitzt, auf welchem wir der Zuchthenne
und ihren Küchlein volle Freiheit lassen können, wird
es um so besser sein; die Hühnchen werden daselbst

eine Fülle von Gesundheit erlangen, die erste Lehr-
zeit ihres Freilebens durchmachen.

Sobald ein Hühnchen anfängt aufzubäumen, ist

seine Aufzucht so ziem lieh gesichert, und nur mehr
eine Frage der Zeit. Es wird auch gut sein sie zeit-

lich daran zu gewöhnen, indem man eine kleine Leiter

sehr schräg aufstellt, und ihnen dadurch den Zutritt

zur Hühnersteige ermöglicht.

Die Zuchthenne führt ihre Küchlein bis zu einer

mehr oder minder vorgeschrittenen Epoche ihrer Er-
ziehimg, von dem Augenblicke an jedoch, in welchem
sie wieder zu legen beginnt, fängt sie häufig an sie zu
belästigen. In diesem Augenblicke muss man ihnen

ihre Lehrerin wegnehmen, denn von nun an können
sie auf eigenen Füssen stehen.

Mit dem Alter von 5 Monaten ist die Erziehung
der Küchlein beendigt ; es ist dies der Zeitpunkt, um
die Auswahl für die Zucht zu treffen, die stärksten

Hähne, jene welche die anderen pecken, einerseits, und
die grössten und wohlgestaltetsten Hühnchen anderer-
seits bei Seite zu stellen. Nur wird es, von diesem
Augenblicke an, angezeigt sein, die Geschlechter ge-

trennt zu halten, um zu verhindern, dass die Kräfte
der Individuen durch eine vorzeitige Begattung ver-

geudet werden.

in dem auf die Ausschlüpfungszeit folgenden
Frühjahre, oder, noch beser, im Alter von einem Jahre,

kann man sie wieder vereinigen, und man wird mit

Genujjthuung sehen, mit welchem vielverheissenden

Eifer die jungen Hähne die verlorene Zeit einholend,

sich daran machen werden ihre Pflicht zu erfüllen,

ohne dass man nöthig hätte ihnen die Worte der
Schrift in's Gedächniss zu rufen

;

, Paaret und vermehret euch !"

E. Leroy. (I/AccIim.ltalion illustr^e.)

-HtCO»--

Eine Hüliiierzuclit in Victoria.

Ueber den ausgedehnten Hühnerhof des Herrn
Alexander in Preston, welcher die grösste Anstalt

dieser Art in Victoria besitzt, wird uns von einem Ver-

treter der ^Vi c t or i an Weekly Times*^ folgende

Schilderung gegeben:

Es ist ein angenehmes Vergnügen , an einem
kühlen Sommertage, wenn die Sonne nicht stärker aus-

scheint, als um gerade das Gefühl der Behaglichkeit

zu erzeugen , und wenn der lästige Staub nicht den

Wagen in Wolken hüllt, eine Fahrt dahin zu unter-

nehmen. Ein artiger Rosselenker brachte uns mit

seinem Omnibus über Clifton Hill und Northcote glück-

lich an den Eingang von Herrn Alexanders Be-

sitzung. Dieselbe ist an dem Abhänge eines sachte

ansteigenden Hügels mit der Richtung gegen Süd-West
gelegen, inmitten einer reichbewaldeten Umgebung, die

einen ebenso freundlichen , als malerischen Anblick

gewährt. Hier widmet sich Herr Alexander ganz

der Hühnerzucht (obwohl er in Fitzroy auch ein grosses

Fleischergeschäft hat) , die er bei seiner langjährigen
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Erfabrung und wissenschaftlichen Bildung auf einen

Punkt hoher Vollendung gebracht bat. Jeder, der seine

Anstalt besucht, wird die Ueberzeugung gewinnen, dass,

wenn auch Herr Alexander nach bestimmten

wissenschaftlichen Grundsätzen handelt, er kein blosser

Theoretiker ist. Er ist ein Freund von Experimenten,

aber alle seine Versuche haben einen practischen Werth,

denn sie beruhen aufgenauen Beobachtungen und Studien

über die Eigenthümlichkeiten des Geflügels.

Gleich innerhalb des Thores wurden wir auf

einen Schwärm von einigen hundert jungen Enten auf-

merksam , die uns mit einem lebhaften Geschnatter in

allen Tonarten empüngen.
Die Besitzung dehnt sich über eine Fläche von

20 Morgen aus, und das Ganze ist vollständig für das

Geflügel bestimmt.

Wie man erwarten kann , lässt Herr Alexan-
der seine Hühnchen tlieils auf natürliche , theils auf

künstliche Weise ausbrüten. Dazu hat er mehr als

40 Hennen gleichzeitig in einem besonderen Hause,
jede auf Eiern von einer besonderen Sorte sitzen. Er
hält die Brahmas, Cochins und Dorkings für die besten

Brüter , und namentlich die letztgenannten für ausser-

ordentlich sorgsame und sich aufopfernde Eltern. In

der absichtlich dunkel gehaltenen Hütte hat jede Henne
emen eigenen Kasten inne.

Aber überdies besitzt Herr Alexander zwei
Mütter, die ihm mehr werth sind, als alle übrigen zu-

sammengenommen, in den zwei grossen lacubatoren,
welche für sich unter einem besonderen Dache stehen.

Sie sind nach einem neuen Muster angefertigt, reguliren

sich selbst und können auf einmal je 150 Eier aus-

brüten. Bei den älteren Brutofen gingen oft viele Eier
in Folge mangelhafter Einriciitung und unregelmässiger
Temperatur zu Grunde , während bei diesen , welche
selbstregulirend sind , dem Züchter alle Mühe erspart

bleibt, denn er hat nur zu wachen und zu warten.

(Fortsetzung folgt )

=«2»I>fi=--

Vereiiisaiigelegeiiheiteii.

Dr. Carl Ritter von Enderes t-

In der ersten Spalte der ersten Nummer der

„Mittheilungen des Ausschusses" an die Mitglieder vom
26. April 1876, unseres damals neugeborenen Vereines,

stehen als seine Gründer und Ausschuss - Mitglieder

15 Namen. Die Priorität des Gedankens, sie zur Grün-
dung zusammenzuberufen

,
gebührt einem Manne , der

jetzt, am 6. December d. J., aus dem Leben geschie-

den in das graue Reich der absoluten Ruhe, und ihm,

dem Dr. Carl Ritter von Enderes, sei dank-

baren Herzens dieser Nachruf gewidmet:

„Enderes war Jurist und kein Ornitho-

loge von Fach oder Beruf, aber warmfühlend für

die beschwingten Federkinder der Natur, fand er

in der Anlehnung an Fachmänner, wie Pel-
zein, Micklitz, Jeitteles, Newald,
den würdigenden Ausdruck für die Liebe zur Vogel-

welt in der Begründung des Vereines zu ihrem
Schutze, zur Pflege und besseren, allgemeineren

Kenntniss derselben.

Es war e i n e m B e d ü r f n i s s e Rechnung
getragen , und mit dem , seinem sanguinischen

Character eigenen Feuereifer widmete er sich als

Secretär allen jenen Agenden, und liess es jahre-

lang an jener Kraft, Mühe und genialer Gewandt-
heit nicht fehlen, womit es ihm gelang, den fach-

lichen Intentionen unseres Führers, des damaligen
Präsidenten August v. Pelz ein zu entsprechen.

Enderes war, wie in jedem Genre, dem dieser

ingenieuse Mann seine Arbeitskraft widmete, rasch

eingearbeitet. Sein elastischer, allem Erlernbaren
sich gründlich anschmiegender Scharfblick, ge-

zügelt, geordnet und belehrt vom damaligen
Redacteur unserer Fachschrift,, v. P el z e 1 n, liess

ihn Fehlgriffe auf wissenschaftlichem Gebiete,
trotz seiner erst jungen Versirtheit auf diesem
Felde , vermeiden , und blättern wir nach in den
ersten Schriften unseres Vereinsorganes , so kön-
nen wir nur dankbar und befriedigt zurück-
bhcken auf die fördernde Thätigkeit des Secre-
tärs , auf die fundamental-correcte Leitung des

Präsidenten- Redacteurs, die es verslanden, rasch
aus unseren „Mittheilungen an die Mitglieder" ein

gerne gelesenes Fachjournal zu machen, als wel-

ches unsere „ Mittheilungen " seit dem März 1877
erscheinen.

Von den 15 Namen, welche das erste , eine

blosse Quartseite füllende Blatt vom 26. April 1876
nennt, zogen sich im Laufe der Jahre 7 zui'ück

und leben noch , 4 aber zog's hinab in's Kühle,
darunter Frau Aglaia v. Enderes noch vor
ihrem Gemal ; bloss 4 der älteren Garde gehören
wir dem Ausschusse heute noch an.

So verführerisch es wäre^ die Wandlungen
dieser ersten Decade unseres Vereines kurz zu
beleuchten, so müssen wir dies — als dem Zwecke
dieser Zeilen nicht angemessen — einem späteren

Historiker überlassen , und rufen den Manen des

dahingeschiedenen einstigen Secretärs zu: „Ruhe
wohl!« E. Hodek.

Neu beigetretenes Mitglied:

Herr Augustin Bonomi, Professor am k. k.

Obergymnasium in Roveredo. (Durch Herrn Victor

Ritter von Tschusi).

Zuwachs zur Büchersammlung:

Nieuw Guinea, Ethnographisch en Natuurkundig
onderzocht en beschreven in 1858 door een Neder-
landsch Indische Coramissie. Met Bijlagen, 26 Platen

en Atlas met 7 Kaarten. (Geschenk des Herrn B. von

Roseuberg).

Die vierte allgemeine Ausstellung des Vereines

findet in der Zeit vom 20. bis incl. 28. März 1886

im Locale der k. k. Gartenbau-Gesellschaft, I., Park-

ring 12 statt.

In allen, die Vereinscassa betreffenden Ange-

legenheiten wolle man sich gefälligst an den Ver-

eins-Cassier, Herrn Dr. Carl Zimmermann, Hof- und

Gerichtsadvocaten, I., Bauernmarkt 11, wenden.

-=^3iiQ»--
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S p r e c h s a a 1.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die

Redaetion keine Verantwortiiclikeit ! Zweck des Sprech-

saales ist „die sachliche Discussion* wiclitiger und
interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten
der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-

worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-
sender können indess auf Wunsch verschwiegen werden.

3. Frage. Welche gesetzliche Bestimmungen
zum Schutze der Brieftauben bestehen gegenwärtig,
und in welchen Landern sind solche erlassen worden?

V_— ^^_^,^ 4*^ beziislii'li derer man sich gelälliKst an lleri'n Frilz Zeller, II, Untere Donanstrasse 13. wenden wolle,

"^ÄSwX €ll l#C erhalten durch diese Kaohzeitsehrilt aussersewiihiilich »rosse Verbreitung im in- und Auslande.

„Dieselben müssen längstens Donnerstag bei Herrn Fritz Zeller einirell'en, wenn sie Sonntag erscheinen sollen.''

Alle (liitlliiiijeeii

Metall Vogelkäfige
insbt'Süniicro >olclie ganz eisener /.w,H'km:i^<ik''I»'r

Conslniclion nni Aii-^-ilnltuiit:. in vorsrliieitentMl

fil'össen, lackirt oder bInnk.fiirStubenvögel aller Art.

KällKtisohclien . I'.niuseiciisländei', liailcliauscbeii

,

Erker fiir XKtkiirlirircn-Xistkästctacii . Trans|>i>rl-

klisteii. Futtor- un.i Wassor-Gcstliirre cic.

(K*- BilUgste Preise, -saj
.Attesh; ilc^ OrnitliMlot,'isriiMn Verfiiif^ in Wien li.'i;tMl

bei mir /.iir An^ietit niif-

Igp. Schmerhofsky's Wwe.,
(6) Wien, VI.. C:iiiali;.i~>e 4.

Der Geilügelzüchterverein zu Neu-
stadt b. Stolpen (Sachsen) hält seine

Geflügel-Ausstellung

Präiuiirung und Verloosung
vom 17. — 19. Januar 1886

in deü Säleü des Sclilitzeiiliaiises zu Neustaflt all.

Au.sstiOlei' g.Tii/.er Kollektionen bevorzugt.

Programme uml Anmeldebogen versendet
der Vorstanil.

Zu recht /.ahlreicher Betheiligung l.idet

ergebenst ein

Der Verein.

Mattipgeschichte der Vogel Europas
von

Dr. Anton Fritscli.

Prachtwi'rk mit 70s Aliliililiiii^ii'ii säiiiiiitliilit'r in Eiiropii voiivoiiiinondon

\'ii::<'lartHii auf Ol Fuliutal'eln in Furbeiiilruck nebst erläuterudem

Text in Octav, 506 Seiten.

Den Jlitgiiediirn (U'.s .,<_)rnith<ili>oi.sclien Veieines in Wien" wird dieses

Werk zu ermässig"teiM.Preise, ungebunden um 40, in Pracht-

einband um ,ö() fl. Vom \'erfasser (Prag, Bren nte gasse '25) geliefert und
auch vierteljährige Ratenzahlung ii 10 ti. gestattet. Man wende sich deshalb
an den .Secretär des Vereines.

^Zoologisch - etlinogra|»liisclies Export-Gescliäft"

Carl V. Binder
Cairo Egypten. Poste Boite Nr. 8. (55)

Der Verein für (ieflüi;elzncht zu Weissenfels a. S.
hüll seine

Geflügel- u. Kanarien-Ausstellung
verbunden mit Prämiirung und Verloosung

am 23., 24. und 25. Januar 1886

im Restaurant „Schuiuann's Garten" .ab und wird zu dereu Beschickung, sowie
zum IJesiich derselben hierdurch ergebenst eingeladen. Anmeldungen werden bis MIttWOCh,
den 13. Januar, vom Schriftführer des Vereines, Herrn Otto Händel in Weissenfels, ent-

gegengenommen und sind durch denselben Programme und sonstige Auskünfte zu beziehen.

Die Zieluiiig findet am 26. Januar 1886, Vormitt.igs 10 Uhr, im Ausstellungs-

Loeale öflentlich unter Aufsicht des Magistrats statt..

CoUectiv -Anzeiger.
Jede darin aufgenommene Annonce, welche den Ranni von 5 Petitzeilen (dreifach gespalten) nicht überschreitet, kostet

für jedeEinrückung 20 kr., für den Rnum bis zu 10 Petitzeilen ist 40 kr. zu entrichten,

untorlipffen dem allgemeinen Insertionstarife.

Inserate grosserer An.sdehnung

üiiclie KU kaiiieii
ein Paar Kohlrabeu. allerlei Exoten.
Verkaufe und vertausche auch feine

Rat^etaiibeii. gelernte Dampfäffeil und
feine Kaiiai'ien. Karten mit Rückant-
worten sind erbeten.

fweoFg; Beek,
Kirch-Brambach. (HessenV

Offei'ii'c
selhst^ezüclitete, brutlustige nnd kernge-

SUiiile Welleniiapageieu ä Paar 5 fi. sammt
Verpackung.

A. ScilZ, Marburg, .Steiermark. ;u

Harzer Kanarienvögel 79

feine .Vinlreasbertjcr Roller, mit H"hlrolle. tiefer

Kn.atre. Fluten u. Pfeifen, sowie Käti?e von Holz iu

jeder Grösae. Prämiirt in Wien u. Berlin. Bei H. Pohl,

Wien, VI., Wallgasse 40. Preisliste nur gegen Retontmatüe.

33 Ntüek Ca|iaiiiieii.
gut eingejagt, schöne Thiere a Stück i .Mk.

verändernngshalber zu verlianfen.

C. HiillivfeU, Dessau.

liaiiariciiliäliiie,
stamm W. Trnte,

von denen jeder Knorre, hohe und tiefe

llolilrollen, Klingelrollen uud Holilflütrn
bringt (Wofür ich garautire), versende luiter

Nachnahme zu 10—20 Mk. das Stück. We-
niger begabte Vögel und solche mit kleinen
Fehlern zu 7—10 Mk. Was nicht get'. sollte,

wüi'de nach 4 T.agen Probe zurücknehmen
O. Caspar. Bochum.

Isabellen-Canarien.
a Paar lo Mark versendet

9.^ Fulda, Gg. Dembach.

Otto Schmogel, Znaim,
empfiehlt sein Lager gat acciiniatl.sirter

Papageien, Pari.ser Kanarien, Tauben, enro-

itäisclie Sing- und Ziervügel als passende

Weihnachtsgeschenke. — Ratenzalilungen

ohne Preisaufschlag bewilliget. — Kanarien
werden in Tausch genommen. Ameiseneier
ä Liter 40 kr., anderes Vogelfutter billigst

abzugeben. 92

Im Auftrage zu verkaufen

oder vertaiiselieii 2 P. li'. Hochflie-

ger, Tümmler, a. Ueberschl., Mövchen,

Pfauen etc. ä P. 2.50 Mk. bis 4 Mk. m.

Verp. Tausche geg. gew. Kanarienhäbne und

Weibch., .Stieglitze etc.

Heinr. Haaek, Wolgast.

Herausgeber: Der Ornithologische Verein in Wien. Druck von J. B. Wallishausser.

Oommissionsverleger: Die k. k. Hofbuchhandlung Wilhelm Frick (vormals Fae.sy & Frick) iu Wien. Graben 27.
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JlÄHür für 3^iuulknnbf, f unc 1= i iftnK nnb =lflcg{.
Redacteur: Dr. Gustav von Hayek.

Die „Hittheilungen des Ornitholosischen Vereines in Wien" erscheinen wocbentlich einmal. Abounements a G fl., sanimt

Franco • Zustellung 6 fl. 50 kr. = 13 Mark jährlich, werden in der k. k. Hofbuchhandlung Willielm Fricli in Wien, I., Gr-iben

Nr. 27, enlgegengenommeu, und einzelne Nummern a SO kr. = 1 Mark daselbst abgegeben. Inserate 7,u fi kr. = 12 Pfennige

für die 3faeh gespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum berechnet, nimmt Herr FritZ Zeller, II., Untere Donaustrasse 13,
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Hundert Tage im Hiiiterlcand.

Eine ornithologische Forschungsreise in der Herzegowina.

Von Hanns von Kadich.

(Fortsetzung.)

Donnerstag, den 23. April, schiffte ich mich am
Bord des Lloyddampfers „Jonio" ein, der Samstag in

Spalato eintreffen sollte. Hier wurde ich wieder von
Professor Georg Kolombatovic erwartet, dem süd-
lichsten Posten und Pionnier unter den vielen Stationen
in Oesterreich-Ungarn, der durch die Sammlung und
Verarbeitung der zerstreut einlaufenden Beobachtungs-
berichte weiterbauen hilft an dem grossen Werke,
welches die endliche Fixirung und Zusammenstellung
der österreichisch-ungarischen Ornis zum Zwecke hat.

Auch dieser Forscher hatte mir brieflich seinen fach-
männischen Rath in der uneigennützigsten Weise an-
getragen.

Von der wundei'vollen, an südlich-üppigen Bildern
der eindrucksvollsten Art reichen Seereise, die vom
schönsten Wetter begleitet war, will ich hier nur das

erwäiinen, was in die Umrahmung des Ganzen passt,

das heisst, was der ornithologische Inhalt unserer Rlit-

theilungen zulässt. Die Fahrt geht ununterbrochen ent-

lang der Küste. Zu Beginn ist dies recht interessant,

weil die südliche Scenerie, die mälig ansteigende

Landschaft mit ihren Olivenhainen und Weingärten,

ihren machtigen, stacheligen Blattpflanzen, ihrem

bunten, farbenprächtigen Leben, über das in eintöniger

Bläue der südliche Himmel sich wölbt, auf den Rei-

senden den Reiz der Neuheit übt. Später, wenn das

Auge übersättigt ist von all' den grellen Bildern, wendet

es sich nach Osten, wo im Hintergrunde die wild-

zerrissenen Höhen der dinarischen Alpen sich auf-

thürmen, deren kahles Gefelse überall noch mit Schnee

bedeckt war, in deren Schluchten und Grathen der

Bergjäger Freiherr ist. Silber- und M a n t e 1 m ö v e n
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tauchen häufig auf, folgen mit langen Flügelschlägen

dem Schiffe, um dann wieder zum Lande zurück-

zukehren und in den Buchten zu fischen. Weithin

sieht man die herrlichen, weissen Thiere, wie sie

schwimmen, dann wieder plötzlich aufstehen und mit

liHsslicheiu, hohlem Ruf eine Weile kreisen, um a\if

dem alten Platze schliesslich wieder einzufallen. Am
25. Früii fuhren wir von Sebenico, das in geradezu

iniposant schöner Lage an und in die Felsen gebaut

ist, ab und kamen liald in ein wahres Labyrinth von

grösseren und kleineren Inseln und Scoglien, welche,

grossen Steiniiaufen vergleichbar, damals noch mit

einem rauhen, grünen Teppich überdeckt waren. Im
Sommer versengt hier die glühende Sonne jede Spur
von Vegetation, wie überhaupt jegliches Leben. (Erstere

besteht der Hauptsache nach aus: Quereus ilex, Erica

arborea, Lauras nobilis, Juniperus oxycedo und phaeo-

pus, Arbutus unedo, Viburnum timo und Pistacia tere-

binthus.) Nachmittags kamen wir in Spalato an. Pro-

fessor K o 1 o m b a t o v ic, der mich der schreienden,

,G( pa .;k-sehimpfenden und fluchenden Bande
trager'' genannt — entriss, führte mich in die alte

Dioeletiansstadt, nicht um mir die Herrlichkeiten der

Baudenkmäler zu zeigen, — dazu war die Zeit zu

kurz — sondern um zu besprechen und zu berathen.

was meiner Reise förderlieh sein könnte.

Ein längerer Spaziergang führte uns an dem mit

Agave americana umzäunten Friedhofe längs des

Strandes auf eine Anhöhe, von der aus wir der Sonne
zusahen, die glühend in die See zu sinken schien, und
erst spät am Abend fand ich mich wieder an Bord
ein. Der Dampfer „Verbano" (Capitän Tlieophilo

Rassevieh) sollte morgen um die Mittagszeit in Met-

kovich eintreflen. Von da wollte ich Jlostar mittelst

der ärarischen Post am nächsten Tage erreichen.

Die Nacht verbrachte ich am Bord, zeitlich Früh
stach der , Verbano" in die See — ich befand mich

beim Capitano, der meinen Intentionen grosses Interesse

entgegenbrachte. Auf meine Frage, wie es jetzt mit den

Sumpf- und Wasservögeln im Delta der Narenta be-

stellt sei, erwiderte er, ihre Zahl habe im Delta

selbst bedeutend abgenommen, die Vögel seien wie

verschwunden seit der Fluss-Regulirung, man wisse

nicht, wohin. Wir passirten den kleinen Hafen ,Ma-
karska" und fuhren gegen Mittag in den Hauptarm
der Narenta ein. Unmittelbar am Ufer Saatfelder, dann

sumpfige, zum Theile inundirte Wiesen, dann Berge,

hoehansteigend, wie grosse Schotterhaufen, bar jeder

Vegetation. Silberreiher fischten in ganzen Flügen

auf den Wiesen, Ringeltauben suchten ihr Futter

im Unkraut der Sturzäcker, Elstern in Unmengen
strichen vor dem Dampfer auf — das war der erste

trostlose Anblick, der sieh mir bei der Stromlahrt bot.

Um eine Ecke biegend, gewahrten wir im Hinter-

grunde einen Höhenrücken, der, bis weit herab mit

Schnee bedeckt, das Bild für mich freundlicher und
verheissender gestaltete — es war der Kamm des

hohen „Velez" bei Mostar. Um 1 Uhr landete der

Dampfer. Ich hatte nach der Revision des Gepäckes
und ähnlichen angenehmen Scherzen Zeit, mir die

Stadt näher zu besehen, die so berüchtigt ist ob der

furchtbaren Malaria, die hier in wahrhaft entsetzlicher

Weise grassirt.

Man sieht den Leuten das Fieber förmlich an

und die abgezehrten, hohläugigen Gesichter, welche
dem Reisenden hier in Metkovich begegnen, wissen

davon zu erzählen. Der Abend brach herein.

Ich kehrte vom Postamte zurück, das am Ende
der Stadt, gegen die Berge zu gelegen ist und konnte
mich des eigenthümlichen Eindruckes nicht erwehren,
welchen diese, in meilenweitem Suinpfgebiet gelegene
Stadt auf den Beschauer ausübt. Man hört die Leute
berichten von einer Stadt, die einst vor Jahren nicht

weit von Jletkovich gestanden, dann aber plötzlich

versunken sei in den Sumpf; mit glühender Bered-
samkeit schildern sie, wie selbe ausgesehen habe, wie

die Thurmspitzen von Zeit zu Zeit sichtbar würden, wie

man das Geläute der Glocken höre . . . das wilde

Rufen der Jlora-Spieler drang herauf vom Ufer, dazu
ertönt aus einzelnen Wirthsliäusern an der Strasse der

monotone Klang der Guzla, zu dem weinerhitzte Kehlen
die alten, südslavischen Heldenlieder sangen, dazu der

Frösche tausendstimmiges Concert und die verschiedenen

Stimmen des Nachtgefiügels .... dies Alles vereinigt,

gräbt sich mit unverwischbaren Zügen im Gemüth des

Fremdlings ein.

Jlontag, den 27., am frühen Morgen, bestieg ich

den Jlilitär-Postwagen, der ungefähr um 3 Uhr Nach-
mittag Mostar erreichen sollte. Nichts erinnert an die

Schauermären, welche da und dort noch über das

Occupationsgebiet verbreitet sind, als der „Bedeckungs-

mann'', der den „Werndl" im Arm vorne beim Kutscher

sitzt. Letzterer stösst ins Hörn — das traditionelle

Poslsignal schmettert hinaus in die noch kühle Morgen-
luft — und wir rollen dahin auf der breiten, schönen

Strasse. Ade Alt-Uesterreich, wir fähren in die neuen

Reichslande. Kaum eine Viertelstunde hinter Jletkovich

beginnt die Herzegovina. Sanft ansteigendes Hügelland,

der Karstformation angehörig, mit Wachholdergesträueh

bestockt, neben der Strasse Sumpfgebiet, in welchem

Silber- und Rallenreiher umherstelzen, weiter

gegen Norden die blaue, rauschende „Neretva", die

jetzt' — es ist Frühling — durch die aus dem Gebii'ge

kommenden Sehneemassen verstärkt, brausend dahin-

schäumt, noch weiter Saatfelder, dann wieder Kaist-

berge und Felsen, Gräben und Remisen von Zwerg-

eichen — das ist die Staflfage der Landschaft, durch

welche wir fahren. Tragthier-Karawanen kreuzen den

Weg; es ist heiss geworden; die Leute in ihrer male-

rischen Tracht halten und starren die „carska po.Sta"

(kaiserliche Post) an . . . bald sind sie überholt. Auch
sie ziehen „do Mostara". Gabela, die Ruinenstadt,

lassen wir links, fahren längs des Krupaflüsschens an

Dracevo vorüber, passiren die erste eiserne Brücke

und sehen nun, so weit das Auge reicht, die Strasse

vor uns, die sich in Serpentinen hinzieht, durch die

Ebene und in die Berge hinein, wo sie imseren Blicken

entschwindet. Elstern in ganzen Schaaren, Nebel-
krähen und Wildtauben — ab und zu ein

W ü r g e r oder ein Steinschmätzer beleben die

Scene, sonst regt sich nichts auf der einsamen Land-

strasse, auf welclae nun die Sonne niederbrennt in ver-

zehrender Gluth. Wir kommen auf ein Hochplateau,

parkähnliche Anlagen von Eichenjungholz reichen bis

hart an den Graben . . . weiss glänzend schimmern

uns die Mauern eines Gebäudes entgegen, das etwas

abseits auf einer Anhöhe steht — es ist Domanovic,

die erste Militärstation auf herzegovinischem Boden.

Der einstündige Aufenthalt wird dazu benützt,

um einen berühmten Waidmann, einen echten Jünger

Dianens aufzusuchen, dessen Büchsflinte gearbeitet hat,

so weit die Herzegovina reicht, von den Schneehängen

des .Volujak" und der,,Dumos planina" bis zu den

Sirakfeldern des „Utowo blato" .... es ist dies der
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Oberlieutenant Josef Jäger des k, k. Infanterie-

Regimentes Nr. 100.

Ich lernte in genanntem Henn einen in jeder

Beziehung waidgerechten Jäger kennen, der mir speciell

meine ornithologische Aufgabe sehr erleichtert hat und

dem ich in späterer Zeit noch zu wärmstem Danke
verpflichtet wurde, welchem auch an dieser Stelle der

gebührende Platz eingeräumt sein soll.

Das freundliche Domanovic Hessen wir hinter

uns und weiter ging die Fahrt auf der schier endlosen,

von den sengenden Sonnenstrahlen ausgeglühten Strasse.

Endlich ging es bergab und um eine Ecke
biegend gewahrten wir zu unseren Füssen eine weit-

hin sich dehnende Kesselebene —• das „Mostarsko
polje." Nach Süden zu, thürnit sich der Kamm des

jPodvelez, wie aufgesetzt auf denselben, steigt der

pyraraidenartig gebildete Gipfel des hohen „Velez"
an, scheinbar am östlichen Ende dieses Feldes, aiii

Fusse des Podvelez erhebt es sich wie ein Gewirr von

Häusern, Minareten, Thürnien — es ist Mostar, die

Hauptstadt der Herzegovina, unser Ziel. So nahe

scheint dasselbe, dass man glaubt, eine Büchsenkugel

müsse hinreichen und noch Jiaben wir, nachdem wir

Buna, die letzte Station vor Mostar, verlassen, gut

zwei Stunden zu fahren, ehe wir die Stadt erreichen.

Die Stadt zu schildern, gehört nicht hierher. Noch
am selben Tage machte ich meinen Besuch bei Sr.

Excellenz dem Herrn Feldmarschall-Lieutenant Baron
W i n t e r h a 1 d e r , dem Landeskommandirenden der

Herzegovina und dem Kreisvorsteher von Mostar Ge-
neralstabs-Major v. Sauerwald, welche mich auf

das Herzlichste aufnahmen und an zwei Herren wiesen,

die ich füglich als die berühmtesten Jäger — nicht

Mostars •— sondern, im Verein mit Oberlieutenant

Jäger — der ganzen Herzegovina bezeichnen muss.

Ich meine hierunter meine, mir nachmals liebgewordenen

Freunde und Waidgenossen, die beiden Hauptleute des

k. k. Infanterie-Regimentes Nr. 3, Robert Rohr er
und Heinrich K r a u s s , die mir manch' saures Stück
Arbeit redlich theilen halfen und mich sofort in meinen
Intentionen untei-stützten, als blickte unsere Freund-
schaft auf einen Zeitraum von Jahren und nicht auf

die Frist von vierundzwanzig Stunden zurück. Zunächst
sollte ich in Mostar bleiben, um mir die, in jeder

Hinsicht interessante Umgebung zu besehen, wozu in

erster Reihe die Geier -Ho rstcolonien und
Adlerhorste in den zerrissenen Wänden des „Pod-
velez' gehören.

Dann sollte ich mich nach dem competenten
Rathe der genannten Herren in das „Utowo blato"

begeben, um die Ornis in diesem grössten und denk-

bar günstigst gelegenen Sumpfgebiete der Herzegovina
kennen zu lernen, schliesslich in das Hochgebirge
wandern und zwar in das obere Narentathal.

Die nächsten Ausflüge nun, welche in die Zeit

meines ersten Aufenthaltes in Mostar (27. April bis

17. I\Iai) fallen, auf denen ich unter Anleitung jener

beiden, nach jeder Richtung bewährten Freunde die

gesammte Umgebung durch Autopsie kennen lernte,

so dass ich sehr wohl in der Lage bin, mir über die

faunistischen Verhältnisse ein Urtheil bilden zu
können — fasse ich der Uebersichtlichkeit halber

in folgendem „Tourenberichte" zusammen:

I. Excursionen zu den Horststätten der Adler und
Geier auf und im Podvelez.

II. Die Ornis des hohen Velez,

III. Der Buna-Ursprung und das Mostarsko
polje einschliesslich der Stadt selbst.

Hiezu ist eine, wenn auch nur in flüchtigen Zügen
entworfene Skizze der Lage und Umgebung von Mostar
absolut unerlässlich. Die Stadt liegt, wie bereits er-

wähnt, inmitten einer Thalebene — des „polje" — am
Fusse jener Vorberge zu dem ungefähr 2000 Meter
hohen „Velez'", die man unter dem Collectivnamen
„Podvelez'-

(
,was unter dem „Velez" ist") zusammen-

fasst, an beiden Ufern der Narenta.

Das , Polje" (Feld) bildet ein Rechteck, welches
durch den Fluss in diagonaler Richtung in zwei recht-

winkelige Dreiecke getheilt wird. In der Spitze des

am linken Ufer liegenden Dreieckes liegt Mostar. Das
„Feld" stellt eine Ebene dar, die in sanften Wellen-

formen von Nordwest nach Südost verläuft, mit Wach-
holdergestrüpp, Riedgras und Erica, wenig nur mit

Weingärten luid Saatfeldern bepflanzt ist. Letztere fin-

den sich überhaupt nur gegen Blagai (im südlichen

Theil), der Rest ist echte Steppe. Für gewöhnlich ver-

steht man überhaupt unter dieser Bezeichnung nur den

linksseitigen Theil. Die Ränder nach Osten sind durch
grösstentheils mit Weingärten gekrönte, terrassenförmig-

ansteigende Hochplateaux abgegrenzt, welche denUeber-
gang zum Podvelez bilden, auf dem wieder der hohe
Velez aufgesetzt ist.

Am rechten Ufer tritt der Karststock des „Hum"
bis an die Stadt heran; nach „Süden beginnt das

„Polje". Die geographische Lage Mostars ist auch des-

halb eine wichtige, weil die Stadt als Markirungs-

punkt für die Scheide zwischen Karstformation und
Urgebirge dienen kann.

Von der Küste beginnend reicht das Karstgebirge

bis zu jenem Buge der Narenta, welcher durch die

Lage von Mostar gegeben ist; nach Norden, Osten
und Westen beginnt dann das Urgebirge.

Der „Podvelez* seinerzeits ist ein Karstrücken,

der sich (unter verschiedenen Namen) in massigem
Bogen von Nordwest nach Südost über Blagai hinaus

gegen Nevesinje hinzieht, zahllose tiefe Schluchten

und Gräben (sogenannte „potoks") aufweist und weite,

plateauartige Hochebenen bildet, auf denen vereinzelte

Gebirgsdörfer liegen.

Dies in kurzen Umrissen ein Bild der Umgebung.
Diese Wasserrisse nun, welche mit der breiten

Oeff'nung im „polje" beginnen und gegen die Platt-

form zu immer enger werden, um schliesslich in der-

selben aufzugehen, beherbergen die Horste der Adler
und Geier. Es horsten hier, me in e n Beobachtungen

zu Folge nachstehende Vertreter: Gypaetus bar-
batus, Gyps fulvus, Neophron percnopterus.
Dass unser Bartgeier in der Umgebung der Stadt seine

ständigen Horstplätze besetzt, habe nicht nur i c h wieder-

holt beobachtet.

Hauptmann Rohrer wird mir dies gerne bestätigen,

denn er hat auf dem Podvelez ein herrliches Stück

mit Schrott geschossen, welches jetzt gestopft das Mu-
seum in Pisek ziert. An diese Adresse möge sich

eine gewisse Kaste von oft'iziellen Zweiflern wenden. Ob
V u 1 1 u r m o n a c h u s allda horste, konnte i c h nicht

constatieren, glaube aber nicht, obwohl ich täglich

mehrere Exemplare zu sehen Gelegenheit hatte, welche

ganz niedrig über die Weingärten zogen. — Ich habe

hier die eigenthümliche Beobachtung gemacht, da diess

eine Schlucht lediglieh von Aasgeiern zu Horst-

zwecken in Besitz genommen ist, während in dem
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Nachbargraben nur Adler, Falken und Kolk-
raben horsten und eine Einwanderung der einen Art
in das Reich der anderen niemals constatiren können, i

Näher gegen die Stadt zu stehen die Horste der

Geier, weiter von derselben entfernt jene der Adler,

ob dies darum der Fall ist, weil in trüberen Jahren

die Geier als ständige Gäste sich bei dem unmittelbar
[

vor der Stadt gelegenen Schlachthause einzufinden I

pflegten und sich da um die Ablälle herumbalgten,
|

während die Adler zum Gebirge und in das Land hin-

aus zu den Weiden näher haben wollen, oder ob auch
hier bloss der Zufall sein Spiel hat, vermag ich nicht

zu entscheiden. Ich constatire einfach die Thatsache.

In der „Adlerschlucht" — wie wir sie nannten,
— horsten Aquila f u 1 va-c hr y sa e t us (Stein-

adler), Haliaetus albicilla (Seeadler), Aquila

Bonellii (Habichtsadler), Corvus corax (Kolk-
rabe), Falco tinnunculus (Thurmfalke).

Ausserdem: Columba livia, Cypselus
uielba, Turdus saxatilis, Sitta sy r iaca. —

Die Horste stehen ausnahmslos bei den
Adlern und Geiern in vertieften Gesimsen und Nischen,
wie sie vom Gestein in den überhängenden, zerrisse-

nen Karstwänden gebildet werden.
Aquila Bonellii und Corvus corax fand

ich hier sogar in veritablen Felslöchern horstend,
eine Beobachtung, die, wie ich denke, bisher nicht zu
oft gemacht wurde. — Dass z. B. der Seeadler
hier auch im Felsen horstet, kann ich mir nur dadurch
erklären, dass die Umgebung für seine Bedürfnisse
eben Alles in reichster Fülle bietet, nur keinen Baum,
auf dem er den Horst errichten könnte. (Forueunng folgt.)

-HiOK-^N-

Sitziings-Protoliolle

des Ersten internationalen Ornithologen - Congresses.

(Fortücuuiii;,

Vorsitzender Dr. Blasius: Ich glaube, wir
überlassen diese Frage dem Comitc. Ich halte sie für

eine speciell ornithologisch - wissenschaftliche Fiage,
über die die Ornithologen vom Fach selbst noch im
Streit sind, wir können daher füglich über dieselbe

iiinweggehen.

Alinea c) wird einstimmig angenommen.
Alinea d) lautet:

,Für jedes Land ist ein Verzeichniss der dort

vorkommenden Vögel aufzustellen, nach dem Muster
des von den Herren v. Homeyer und v. Tschusi für

Oesterreich-Ungarn ausgearbeiteten, unter Beifügung
der betreffenden Loealnamen.'

Ich halte dafür, dass die Aufstellung dieses Ver-
zeichnisses eine durchaus nothwendige Arbeit des
Localcomitt's sein müsse. Sie hat sich für Oesterreich-

Ungarn ausserordentlich bewährt, und dürfte dies auch
in den übrigen Ländern der Fall sein.

Hat Jemand gegen die Fassung von Alinea d)

etwas einzuwenden? ^Niemand meldet sich.) Alinea d)

ist angenommen.
Wir gelangen nun zu Passus e).

Alinea e) lautet:

„Zur Erlangung von ornithologischen Beobach-
tungen ist besondere Rücksicht zu nehmen auf Her-
anziehung der Akademien, naturwissenschaftlichen

Jluseen, gelehrten Gesellschaften, Vereine, der natur-

wissenschaftlichen Publicistik, der religiösen Älis-

sionen, der meteorologischen und verwandten Sta-

tionen, des Lehr- und Forstpersonals, des Aufsichts-

personals der Leuchtthürme, dann der Consulate
u. s. w."

Dr. L entner: Ich bin sehr dankbar, dass die

von Herrn Dr. v. Hayek und von mir gegebene An-
regung, die Consulate in einer so wichtigen Angelegen-
heit zu interessiren, ein so wohlwollendes Entsregen-
kommen gefunden hat. Ich bin überzeugt, dass, ob-
wohl mit Rücksicht auf die Geschäftsobliegenheiten
der Consulate eine directe Einflussnahme derselben
auf ornithologische Beobachtungen schwer durchzuführen
wäre, die Consulate dennoch sehr nutzbar sein werden
und in dieser Beziehimg gerade in einem Zeitpunkt,
in welchem Oesterreich-Ungarn, wie das Deutsche Reich
eine neue Consular-Bezirkseintheilung in's Leben ge-

rufen haben und andere Staaten diesem Beispiele

folgen dürften, auf Grundlage ihrer volkswirthschaft-

lichen und handelspolitischen Thätigkeit be sonders

erspriesslich wirken dürften.

Ich möchte also beantragen, die Consulate nicht

untenan zu setzen, sondern dieselben mindestens vor
den katholischen und protestantischen Missionären

gütigst zu erwähnen. (Heiterkeit und Beifall.)

Vorsitzender Dr. Blasius: Ich glaube, dass

sich gegen diesen Vorschlag nichts einwenden lässt;

es würde also die Fassung des betreffenden Passus
lauten (liest) : Heranziehung der naturwissen-

schaftlichen Museen, Akademien, Vereine, dann der

Consulate, der katholischen und protestantischen Mis-

sionäre" u. 8. w.

Dr. V. S c h r e n c k : Nachdem die Museen blosse

Dependenzen der Akademien und Vereine sind, möchte
ich beantragen, die Museen nachzusetzen.

Vorsitzender Dr. Blasius: Wenn Niemand
mehr das Wort wünscht (Niemand meldet sich), er-

suche ich jene Herren, die den Passus in der vor-

liegenden Fassung mit den Aenderungen, die von Herrn
Dr. Lentner und Herrn v. Schrenck beantragt

wurden, annehmen wollen, sitzen zu bleiben. (Nach
einer Pause :) Der Passus ist mit den vorgeschlagenen

Aenderungen angenommen.
Der nächste Passus f) lautet:

„Wenn fachkundige, zuverlässige Beobachter

zur Verfügung stehen, sollen möglichst über alle vor-

kommenden Vogelarten Aufzeichnungen gemacht
werden, wenn nicht, bleibt es dem Comite überlassen,

einzelne bekannte Arten speciell zur Beobachtung
vorzuschlagen."

Hier sind die beiden Gegensätze den Localcomites

überlassen. Hat man Ornithologen, die die Vögel

kennen, so kann man von ihnen verlangen, dass sie

auch die selteneren Vögel beobachten. Anders ist es

aber, wenn wir, wie z. B. in Afrika, nicht so erfahrene

Beobachter haben. Diesen können wir nur einzelne

Arten zur Beobachtung vorschlagen.

Herr Talsky: Ich erlaube mir zu beantragen,

das Minimum vorauszunehmen und zu sagen : Diese

und jene Vögel sollen beobachtet werden; findet sich
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jedoch ein geeigneter Beobachter, so kann er auch

andere, seltenere Arten beobachten.

Vorsitzender Dr. Blasius: Es liegt der von

mir verlesene Anti-ag vor, ferner der Antrag des Herrn

Talsky auf Umstellung der beiden Sätze. Wenn
Niemand mehr das Wort wünscht (Niemand meldet

sich), ersuche ich jene Herreu, die den Passus, wie

ich ihn verlesen habe, und der als weitergehender zu-

erst zur Abstimmung kommen muss, annehmen wollen,

sitzen zu bleiben. (Nach einer Pause): Der Passus ist

in der vorliegenden Fassung angenommen und der

Antrag des Herrn Talsky abgelehnt.

Nun kommt der nächste Passus zur Verhandlung.

Passus g) lautet:

„Es ist erwünscht, dass gleichzeitig aus dem
Gebiete der übrigen Thierwelt und der Pflanzen-

welt phänomenologische Beobachtungen angestellt,

und dass einschlägige meteorologische Erscheinungen

notirt werden."

Ich bitte die Herren, die ihn annehmen wollen,

sitzen zu bleiben. (Geschieht.) Der Passus ist ange-

nommen.
Wir kommen zum Passus V.

Derselbe lautet

:

„Jeder Staat ist, je nach seiner Grösse und
Bedeutung, in dem internationalen Comite durch
einen bis drei Delegirte vertreten. Das Comite hat

das Recht der Cooptation."

Ich glaube, dass es wohl berechtigt ist, dass so

grosse Länder wie Russland, England mit allen seinen

Colonien mehrere Vertreter hineinwählen. Ausserdem
findet man ja vielleicht in einem Lande mehr Interesse

als in einem andern.

In mehreren Ländern ist es schon schwer, einen
Vertreter zu wählen. Ferner ist das Recht gegeben
worden zu cooptiren, da ja hoffentlich andere nicht

vertretene Länder sich später bei dieser Thätigkeit

betheiligen werden.

Dr. Lentner: Ich fürchte, dass der Passus „je

nach seiner Grösse und Bedeutung" zu

Missverständnissen Anlass geben könnte, weil einer

oder der andere Staat darunter seine politische Be-
deutung verstehen könnte und wir uns an den völker-

rechtlichen Grundsatz halten müssen, dass alle souveränen

Staaten ihrem Rechte und Repräsentations-Character

nach einander gleichstehen. Darum glaube ich, es

könnte dieser Ausdruck „je nach seiner Grösse
und Bedeutung" am richtigsten weggelassen werden.

Vors. Dr. Blasius: Ich bin für das Weglassen.
Hofrath Meyer: Ich wollte etwas Aelinliches

vorschlagen wie der Herr Voredner, nämlich dass man
die beiden Worte „und Bedeutung" weglassen sollte.

„Nach seiner Grösse" würde kein Präjudiz bieten.

Dr. Pollen: Ich würde vorschlagen, die Worte
ganz fortzulassen und das Weitere dem Comite zu
übertragen.

Graf Dzieduszycki: Ich wollte statt einen

bis drei, drei bis fünf Vertreter setzen.

Vorsitzender Dr. Blasius: Eine gewisse Grenze
müssen wir setzen. Wohin werden wir kommen, wenn wir
soviel Vertreter haben. Denken Sie an die Schwierigkeit
der Geschäftsführung im Comite, wenn man mit so

vielen Herren zu correspondiren hat, ich bitte die

Sache nicht zu sehr zu compliciren. Es sind also ver-

schiedene Anträge, der weitgehendste ist der des
Dr. Lentner, der überhaupt keine Grenzen in Be-

zug auf die Anzahl setzen will, „sondern nur eine

noch zu bestimmende Zahl*.

Professor Pal acky: Mit dem Recht der Cooption
ist eine Bestimmung der Ziffer nicht gut denkbar,
wenn z. B. schon drei Herren aus Russland sind, so

können keine mehr cooptirt werden. Ich würde mich
deshalb dem Antrage des Herrn P o 1 len anschliessen:

„einen oder mehrere"
Präsident Dr. Blasius: Diejenigen Herren, die

dafür sind, dass es heisst: „durch einen oder
mehrere Delegirte", bitte ich die Hand zu er-

heben. (Nach einer Pause:) Dieser Passus ist ange-
nommen.

Der zweite Theil des Absatzes V. lautet:

Dieses Comite wird vorläufig aus folgenden

Herren zusammengesetzt

:

Russland: v. Schrenk, Rad de, Palmen.
Oesterreich-Ungarn: v. Tschusi, v. Madaräsz,

B r u s i n a.

Deutschland: v. Homeyer, Hofrath M e y e r,

Dr. Blasius.
Frankreich : M i 1 n e - E d w a r d s, O u s t a 1 e t.

Italien: Giglioli, Salvadori.
Schweiz: Dr. Fatio, Dr. Girtanner.
Norwegen : C o 1 1 e 1 1.

Schweden: Graf Thott.
Dänemark: LUtken.
Belgien: de S elys-L o ngchamp s.

Holland: Dr. Pollen.
Portugal : B a r b o z a de B o c a g e.

Griechenland: Kr ü per.

Serbien : D ok i c.

Grossbritannien: H a r v i e Br o w n, C o r d e a u x,

K e r m o d e e.

Australien: Ramsay.
Neu-Seeland: Bull er.

Java: Vor der man.
Vereinigte Staaten v. Amerika: Merriam,

C o u e s.

Auf Antrag des Vorsitzenden Dr. Blasius wird

für Belgien noch angenommen Herr D u b o i s, für

Japan Capitän Black is ton.
Auf Antrag des Herrn Pal acky werden für

Südamerika aufgenommen die Herrn Philippi in

Chile, B u r m e i s t e r und Carl B e r g in Buenos- Ayres.

Auf Antrag des Herrn Dr. Schiavuzzi Da
Cunha in Bombay für Indien und auf Antrag des

Staatsrathes Schrenk noch Bogdanow für Russland.

Hofrath Meyer: Ich vermisse im letzten Para-

graph die Nominirung des Vorsitzenden des inter-

nationalen Comites, obzwar in einem früheren Para-

graph von einem Vorsitzenden die Rede ist. Aber

wenn selbst dies nicht der Fall wäre, müsste man einen

solchen Vorschlag machen, und ich schlage für diesen

Posten unseren gegenwärtigen Vorsitzenden Herrn

Dr. Rudolf Blasius vor. — Allerdings läge es nahe,

dass man einen Herrn dazu designiren sollte, welcher

in Wien wohnt, da wir die k. k. österreichisch-ungarische

Regierung ersuchen, uns ihre Mitwirkung zu schenken

zur Durchführung unserer Wünsche. — Allein auf der

einen Seite mag ja diese Rücksicht sehr massgebend

sein, wir können aber auf der anderen bedenken, dass

Alles, was mit der österreichisch-ungarischen Regierung

zu verhandeln ist, gewiss auf schriftlichem Wege ver-

handelt werden wird, und dann ist es einerlei, ob der

betreffende Vorsitzende in Wien oder in Deutschland

wohnt. Ich befürworte besonders die Wahl des Herrn
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Dr. B 1 a s i u s, weil sich derselbe von uns Allen wohl

am eingehendsten mit der Sache beschäftigt hat und

sich gewiss mit grosser Liebe und mit Aufopferung

den umfassenden und schweren Aufgaben, die dem
Vorsitzenden bevorstehen, widmen wird. Das sind meine

Gründe, Herrn Dr. Rudolf Blasius zum Vorsitzen-

den dieses internationalen Comites zu wählen. (Leb-

hafter Beifall.)

Vicepräsidcnt v. Tschüs i übernimmt den Vor-

sitz und stellt den Antrag, den Herrn Dr. Rudolf

Blasius zum Präsidenten des internationalen Comites

zu nominiren.

Hofrath A. B. Meyer: Ich beantrage, dass über

diesen Antrag abgestimmt werden soll.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dr. Blasius: Ich bin ganz ausserordentlich

dankbar für diese Wahl und werde versuchen, allen

Anfoiderungen, die an den Präsidenten gestellt werden,

genügen zu können, und hofi'e, auf dem nächsten inter-

nationalen Congressc ihnen positive ]Mittlieilungen über

die Arbeiten machen zu kiinnen. Für Calcutta schlage

ich Ihnen noch die Wahl des Herrn Anderson vor.

Dr. Blasius übernimmt wieder den Vorsitz.

Meine Herren I Es ist, glaube ich, sehr wünschens-

werth, wenn ein Secretär tür diesen internationalen

Congress gewählt würde, und schlage icii Ihnen Herrn

Professor v. Hayek vor.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Ich bin vorläufig am Ende und erlaube mir, jetzt

über den ganzen Antrag en bloe abstimmen zu lassen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Meine Herren, nachdem wir nun also das inter-

nationale Beobachtungscomite constituirt haben, erlaube

ich mir, noch einen Zusatzantrag zu Passus 1 zu

stellen. Ich wiU'de nämlich Folgendes zu Alinea 2

vorzuschlagen haben, „und Seine kaiserliche und könig-

liche Hoheit den Kronprinzen Rudolf von Oester-

reich zu bitten, das Prötectorat dieses Comites huld-

reichst übernehmen zu wollen".

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Wir sind damit am Ende unserer Tagesordnung,

und ich danke Ihnen, meine Herren, dass Sie Alle so

vortrefllich ausgehalten haben.

Präsident Dr. R a d d e : Morgen um 10 Uhr ver-

sammeln wir uns wieder, um den zweiten Punkt unseres

Programmes zu berathen.

Vorsitzender Dr. Blasius: Ich erkläre die

Sitzung für geschlossen.

Schluss der Sitzung um 5 Uhr 35 Minuten.

Der KbrenpräsidCDt

:

lleinricil Marquis und Gral' v. Bellegarde.

Der P^u^t<lent: Der erste Vicepräsidcnt:

Dr. tiuütav liadde. Dr. (iustav v. Hayek.

Der Vorsitzende der III. Seclion: Der Vorsitzende-Stellvertreter:

Dr. Rudolf Blasius. v. Tsclinsi-Sclimidlioffen.

Der erste Schriflfiihrer: Der zweite .^chriftt'ilhrer

:

tleinrieli Wien. Hans v. Kadicli.

(Fortsetzung folgt.)

Notizen.

Seltene Auszeichnung.

Die Verfasser des ciassischen Werkes

,,Thiei'e der Heiiiialh".

die Gebrüder Adolf und Karl Müller, ersterer

kön. preussischer Oberförster zu Krofdorl bei Giessen,

letzterer evangelischer Decan zu Alsfeld, wurden zu

Ehrenmitgliedern der zoologischen Gesellschaft „Katura

artis magistra" zu Amsterdam ernannt.

Vom österreichischen Hundezuchtvereine.

In der Ausschusssitzung des österreichischen Hunde-
zuchtvereines, welche unter dem Vorsitze des Präsi-

denten Sr. Excellenz Herrn Hugo Grafen Traun-Abens-
p erg, Oberstjägermeister Sr. Majestät, Sonntag den

13. d. INI. stattgefunden hat, wurde beschlossen, auch
im Jahre 1886 eine Hundeausstellung in Wien in der

Zeit vom 1 . bis 10. April abzuhalten und wurden nach-

benannte Herren in das Ausstellungs-Cimiitc gewählt

:

Präsidium: Excellenz Graf Hugo Traun- Aben sperg.
Graf Josef Hoyos.
Marquis de B e 1 1 e g a r d e.

Graf Dominik Hardegg.
Gustav M u s c h w e k.

Hugo A h s b a h s.

GrafLeopold Podstatzky -Liechtenstein,
G raf Franz Colloredo- Mannsfeld, Land-

graf Eduard Fürstenberg, Alfred Graf

Hoyos, Eugen Miller von A i c h h o 1 z , Carl

Ritter von Eisenstein, Friedrich Freiherr

von Ne uenstein, Philipp Ritter von Haas,
Dr. Otto Kohl rausch, Docent Kohn-
häuser, A. C. Bräunlich.

Secretariat: Rudolf Markowsky, Eduard Weber.

Ausstellungsleitung

Comitt?

:
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Ai'teii der Oniis Austriaco-Hungarica auf der Insel St. Kilda, nach Ch. Dixon.

(Ibis, January 1885, p. 69—97.)

Die kleine Felseninsel St. Kilda, bekannt durch
die ungemeine Menge von Seevögeln, von denen die

70 Einwohner den grössten Tlieil ihres Unteriialts ziehen,

liegt uiiter 58" 4' nördlicher Breite und 9" 30' östlicher

Länge von Ferro, acht geographische Meilen westwärts

von der Hauptgi-uppe der Hebriden entfernt.

Die dort gefundenen Arten der Ornis Austriaco-

Hungarica sind

:

Conus corax. Seltener Standvogel ; nistet.

Idem coriiix. Sehr geraein; hält sich, ausser der

Brutzeit, nahe an den Häusern, von Abfällen lebend;

streitsüchtig; verfolgt sehaarenweise die Möven.

Idem fi'UgilegUS. Zeitweise im Winter.

HaliaefiLS albicilla. Zufälliger Besucher; von den

Einwohnern als Räuber der Schafe und Lämmer ge-

fürchtet und sein Horst zerstört.



Faico peregrillHS. Nur zwei bis drei Paare brüten

auf den höchsten und unzugänghchsten Felsen.

Tinmuiculiis alaudarius. Mitunter auf Besuch;
scheint nicht zu brüten.

Strix flammea. Zweifelhaft.

Tiirdns musicus. Vermuthlich nur auf Zug.

Idem iliacus. Zieht in Schaaren , Mai und
September.

Idem merula. Frühjahr und Herbst auf Zug;
brütet niciit.

Saxicola oenaiithe. Sehr gemein an den steinigen

Abhängen der Hügel.

Sturiius vulgaris. Ziemlich gemein; brütet in

•Löcliern unter Felsen, zweite Brut im Juni.

Passer doinesticus. Vielleicht zeitweise.

Idem moutanu.s. Brütet in Mauerlöchern.

Friiigilla llavirostris. Nicht selten und sehr wahr-
scheinlich brütend , im Juni kleine Schaaren, meist junge
Sämereien auflesend.

Emberiza miliaria. Soll gemein sein.

Idem citiiuella. Nur Einen am 15. Juni, in

einem Feld.

Hiruudoi'ustica. 1883 zahlreich, früher nie ; brütet

niemals.

Aiithiis prateusis. Selten, brütet; soll Stand-

vogel sein.

Idem obscurus (A. aqn. '?). Sparsam an den Küsten.

Alauda arvensis. Soll gemein sein.

Coracias gaiTiila, 1846. Ein Individuum.

CllCllIus caiiorus. Mitunter geliört; sein Ruf gilt

bei den Einwohnern als Todesbote.

Colnmba palumbus. Ein Paar, gar nicht scheu,

wenige Schritte vom Meeresufer; soll früher nie auf
St. Kilda gesehen worden sein.

Idem livia. Nicht gemein; brütet sehr wahr-
scheinlich.

LagOjms miitus. Ein Exemplar soll bei starkem
Ostwind einmal nach St. Kilda gekommen sein.

Ardea cinerea. Mitunter auf Besuch; meist ver-

hungert gefunden, indem das tiefe Wasser und die

steilen Küsten ihrem Fischfang nicht günstig sind.

Crex prateusis. Soll vor 200 Jahren auf St. Kilda
gelebt haben und seitdem zeitweise dort erschienen sein.

Haematopus ostralegus. Etwa sechs Paare ; soll

Anfang Mai ankommen; am 12. Juni, auf Kiesgrund
am Fuss einer Klippe, mit drei frisch gelegten Eiern,

Charadrius pluvialis. Soll sich mitunter zeigen.

Strepsilas iuterpres. Zweifelhaft.

Numeuius acquatus. Ein bis zwei Paare auf Felsen
und auf einer kleinen Sandbank.

Idem pliaeopus. Ein Paar auf Felsen; sehr scheu
und lärmend.
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Actitis hypoleucus. Soll am 14. Juni auf St. Kilda
gesehen worden sein.

Triuga alpiua. Mitunter mehrere Paare auf Besuch;
brüten sehr zweifelhaft.

Scolopax gallinago. Soll Standvogel sein.

Idem rusticola. Vermuthlich auf Zug; sehr scheu,
verbirgt sich unter grossen Steinen und Haufen von
Rasen, besonders an moorigen Stellen.

Lavus mariuus. Gemein und brütet; raubt die

Eier anderer Vögel.

Idem l'iiscus: Brütet zahlreich.

Idem arg-entatus. Nicht sehr gemein; brütet.

Larus cauus. Soll die wenigst häufige Art sein,

jedoch brüten.

Rissa tridacljla. Die gemeinste Möve auf St.

Kilda ; brütet in Menge auf den steilsten Felsen.

Lestris crepidata.Ira Sommer 1883. Ein Exemplar.
Idem catarrhactes. Besucht St. Kilda in uuregel-

mässigen Zwischenräumen.

Jlergus serrator. Sehr selten und nur einzeln.

Somateria mollissima. Nicht sehr gemein ; ein

Nest am lU. Juni; ihre Dunen werden nicht ge-

sammelt.

Auser ferus. Fünf Stück, gerade nach West see-

wärts; vermuthlich von Long Island, wo diese Art
sehr gemein ist.

Cygiius sp. iucerta. Zeitweise auf Besuch.
Colymbus glacialis. Im Herbst 1882 ein Paar bei

ungewöhnlich heltigem Sturm.

Alca impeuuis. Das letztemal gefangen 1882;
andere Nachrichten sehr unzuverlässig; scheint nie auf
St. Kilda regelmässig gebrütet zu haben.

Mormou fratercula. Zu Tausenden und Zehn-
tausenden, Colonien auf allen Klippen; Ankunft genau
am 1. Mai, Abzug im Herbst; fliegen viel und leicht.

Graciilus carbo. Sehr sparsam.

Idem cristafns? Gemeiner als Grac. carbo; brütet

in Felsenhöhlen längs den Küsten.

Sula bassaua. Brütet zu Zehntausenden auf den
kleinen Inseln um St. Kilda; auf St. Kilda selbst nur
sehr wenige; Ankunft in Masse im Mai, Abzug im
Herbst, sobald die Jungen flugbar sind; den Ein-
wohnern sehr nützlich durch Fleisch , Thran und
Federn.

Puffiuus auglornm. Sehr gemein, Ankunft Anfang
Februar, Abzug im Sp<ätherbst; bei Nacht sehr lärmend;
im Magen Sauerampfer und dunkelölige Substanz.

Tiialassidroma pelagica. Soll sehr gemein sein

und brüten; Eier am 15. Juni; soll Anfang Februar
kommen und im Spätherbst abziehen, a. craf .Marsciiaii.
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Preis-Ausschreiben.

An die Kenner, Liebhaber und Züchter des Harzer Canarienvogels.

In Anbetracht dessen, dass die Canarienvogel-
zucht in ihrer gegenwärtigen Entwicklung eine über-
aus hohe Bedeutung gewonnen hat, dass sie als ein

besonderer, wenn auch nur kleiner Wissenschaftszweig
einerseits, und als ein nicht unerheblicher Gegenstand
von volkswirthschaftlichem Interesse andererseits ange-
sehen werden darf, während sie doch zugleich vielen

Tausenden von Menschen Freude und Vergnügen ge-

währt, in Anbetracht dessen ferner, dass die Canarien-

vogelzüchtung als ein echt deutscher nationaler Gegen-
stand in unserem Volksleben hochbedeutsam erscheint,

haben sich die Unterzeichneten dazu entschlossen,

z u r H e b u n g u n d F ö r d e r u n g d e r C a n a r i e n-

Vogelzucht ein Preis-Aussch reiben zu
erlassen. Sie sehen es als eine Thatsache an, dass die

Canarienvogelzüchtung gegenwärtig keineswegs mehr
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wie in früherer Zeit, bloss practisch betrieben werden,

kann, und sie erachten es als selbstverständlich, dass

Jedermann, der sich wirklich befriedigender Erfolge in

der Canarienvogelzüchtung, bezüglich in der Ausbil-

dung von hervorragend guten Holilrollern erfreuen will,

auch theoretisch, d. h. also möglichst im vollen Um-
fange wissenschaftlich gebildet sein muss. Man wolle

dies nicht missverstehen: wir meinen eben nur, dass

der Canarienziichter heutzutage die volle, ausreichende

Kenntniss des Gesangs, der herrschenden Ueschmacks-
richtung , bezüglich der Bedingungen . unter welchen

auf den Ausstellungen ein Vogel als prilmiirungsfähig

gelten kann u. s. w. neben ausreichenden practischen

Erfahrungen in der Pflege und Zucht haben muss,

falls er einerseits im idealen Sinne und andererseits

hinsichtlich des klingenden Ertrages gute Erfolge er-

reichen will.

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, wünschen
wir einige Fragen der gegenwärtigen rationellen, oder

besser gesagt, wirthschaftlichen Canarienvogelzüchtung

in mehr oder minder umfassenden Abhandlungen
erörtert zu sehen, und setzen für dieselben folgende

Pi'eise aus :

1. Einhundertiindfünfzig Mark,
2. Einhundert I\Iark,

3. Fünfzig Mark.
Zur Erläuterung bitten wir Folgendes zu be-

achten:

Es sollen zur Preisbewerbung folgende Aufsätze,

gleichviel von welchem Umfange, gelangen:

a. Jede Abhandlung, welche irgend eine wichtige

Seite der Canarienvogelpflege , Züchtung und Abrich-

tung , sei es im theoretischen oder practischen Sinne,

behandelt;

b. jede Erörterung einer irgendwo aufgeworfenen

und noch schwebenden, bezüglich nicht ausreichend

abgehandelten Streitfrage, so insbesondere über die

Beurtheilung der verschiedenen sogenannten Gesangs-

touren auf den Ausstellungen, z. B. die gründlichste

und schlagendste Beantwortung der Frage , welches
Prämiirungsverfahren am zweckmässigsten sei.

c. Ganz besondere Aufmerksamkeit soll den Ab-
handlungen zugewendet werden , welche die Mängel
und Gefahren der gegenwärtigen Züchtung feinster

Harzer Vögel klarlegen und Vorschläge zu deren Ab-
wendung machen.

d. Als nicht minder wichtig erachten wir die

Angabe der aussichtsreichsten Jlittel und Wege, einer-

seits zur bestmöglichsten Verwer^^hung der vorzüglich-

sten oder sogenannten Prima-Vögel , andererseits und
hauptsächlich aber zum vortheilhaftesten Verkauf der
Mittel- und geringeren ^'ögel; Hinweise und Vor-
schläge für erweiterte Ausfuhr u. s. w.

Einen besonderen Preis , über den wir uns
nähere Angaben vorbehalten , setzen wir aus für das
Thema

:

,Die Vorzüge der hervorragendsten Canarien-
vogelstämme in Deutschlaud , vergleichend gegen ein-

ander besprochen, auch zugleich in ihren Mängeln be-

leuchtet , nebst Vorschlägen zu ihrer noch höheren
Vervollkommnung.*

Aber auch auf dem ganz practischen Gebiete
bitten wir um Preisbewerbung , denn wir werden i'ür

fachkundige Abhandlungen , insbesondere auf Grund
von Bi'fahrungen , so über die zweckmässigste Fütte-

rung des Harzer Canarienvogels im Allgemeinen, über
die Ursache des häufigen Sterbens der Jungen in den
Nestern, mit besonderer Bezugnahme auf die sogenannte
Schweisssucht, ferner über die, neuerdings sich geltend

machenden unheimlichen Erscheinungen in der Canarien-

vogelzüchtung, mancherlei Entartung, Knochenerwei-
chung u. A., weiter über die Veranlassung dazu, dass

viele Weibchen schlecht oder gar nicht iüttern , und
wie der Züchter sich dabei am besten helfen kann,
sodann über die Frage, ob die Zugabe von Grünkraut
für die feinsten Harzer Vögel zweckmässig ist oder
nicht u. a. m. , noch eine Reihe weiterer kleinerer

Preise nach Massgabe des Urtheiles der Preisrichter

bewilligen.

Als Preisrichter werden drei hervorragende Ken-
ner auf dem Gebiete des Wissens über den Canarien-
vogel im weitesten Sinne nebst den beiden Unterzeich-

neten thätig sein.

Als Zeitpunkt der Einsendung der zur Preis-

bewerbung bestimmten Aufsätze fassen wir den 31. Jän-

ner 1><8G in's Auge. Jede Einsendung muss einen

Sinnspruch tragen und unter diesem muss im ver-

siegelten Briefumschlag der Name des Verfassers bei-

gefügt sein. Die Einsendungen sind an den Mitunter-

zeichneten Dr. Russ zu richten..

Dr. Karl Russ,
Herausgeber der Zeitschrift „Die gefie-

derte Welt" in Berlin.

R. & M. K r e t s c h m a n n,

Inhaber der Creutz'schen Verl.agshaud-

lung vind Verleger der Zeitschritt „Die
gefiederte Welt^ iii Magdeburg.

-•=«00*=-

Die Acelimatisation des Iiiainbu in Eiiglaiul.

Von W. B. Tegetmeyer.

Die Steisshühner bilden eine sehr bemerkens-
werthe Familie von Vögeln, welche mit ihren kleinen
Schweifen, ihrer dunklen Farbe, ohne äusserliche Ge-
sclilechts-JIcrkmale den Rebhühnern ähneln, sie unter-

scheiden sich aber sehr von den Hühnervögeln durch
ihren inneren Bau. Ausgestattet mit einem kräftigen
Flugvermögen sind sie doch nähere Verwandte der
Strausse als der Hühner. Ihre verschiedenen Gattun-
gen umfassen beiläufig 40 Arten, welche in Südamerika
leben ; von Patagonien breiten sie sich gegen Norden
aus, und ziehen sich über den Isthmus von Panama

gegen den Süden von Jlexico. Der zoologische Garten

von London hat nicht weniger als zehn Arten Schutz

gewährt, welche vier verschiedenen Gattungen ange-

hören. Die Art, welche uns jetzt interessirt ist der

Inambu (Rhynchotus rufescens); er wurde in grosser

Menge importirt und zwanzig oder dreissig Junge

wurden grossgezogen, trotz der ungünstigen Verhältnisse,

in welchen sie aufwuchsen. John Bateman in Bright-

lingsea (England) war viel glücklicher. Seine sechs

Zuchtthiere wurden im April 1883 importirt, im Juni

drang ein Hund in ihren Park ein und tödtete vier
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davon. Glücklicherweise liatten sie schon dreissig

Eier gelegt; zwanzig Junge krochen davon ans, von
welchen beiläufig die Hälfte grossgezogen wurde, nach-

dem sie manche Gefahren bestanden hatten. Die
Mehrzahl wurde lahm, die Einen auf einem Fuss, die

Anderen auf beiden Füssen ; wie Herr Bateman schrieb,

in Folge von Geschwüren, welche der Gicht ähnelten.

Diese Zufälle müssen wohl den Hennen zuge-

schrieben werden, unter welchen man gezwungen war,

die Eier ausbrüten zu lassen, und welche sie mit

ihren grossen Füssen zerdrückten. Die Schaar der ge-

fangenen Vögel bestand im Jahre 1884 aus dreizehn

Individuen, nämlich aus zwei Alten, eilf Jungen und
einigen, welche frei im Dorfe herumliefen. Mr. Sher-

man hatte die Freundlichkeit noch drei zu schicken,

dann kaufte man gleichfalls drei im zoologischen

Garten. Dann Hess man im April 1885 eilf in den
Sümpfen Brightlingseas aus.

Die vierzehn Zöglinge in Gefangenschaft mitin-

begriffen müssen dort jetzt wenigstens fünfzig bis

sechszig sein. Man hört jetzt die musikalischen Töne
des Hahnes ,,tai-e-u-u", welche dem Geschrei der

Amsel ähnelt, und diejenigen der Henne ^lai-e-u" vom
Frühjahr bis zum Anfange des Sommers in Brightlingsea

und einigen Gegenden von Thorington. Mr. Bateman
theilt mir mit, dass die in der Gefangenschaft aufge-

zogenen Jungen ihre Nährmutter schon zwei Tage
nach dem Auskriechen verlassen können, und um sie

davon zurückzuhalten, ist man gezwungen, sie in be-

wegliche Käfige zu sperren. Beiläufig ein Drittel von
den Jungen, welche imter Hühnern aufgezogen werden,

werden von diesen zerdrückt, denn sie können sich

vor der Gefahr nicht schützen. Das Unangenehmste
bei dieser Art des Aufziehens ist die Lahmheit, aber

trotzdem sind sie jetzt in Freiheit und können von
wilden Vögeln nicht mehr unterschieden werden.

Die Nahrung der Steisshühner ist sehr verschie-

den, sie weisen nichts zurück ; Mäuse, Sperlinge, Kör-

ner, Samen, Brod, Zwiebel, kaltes Fleisch, Speisereste,

Wurzeln, alle Arten Insecten, Schafmist, Distelköpfe

und endlich vor Allem die Knospen der blauen
Glockenblume sind sehr gesucht.

Die Eier sind sehr merkwürdig, sie sind glänzend

purpnrblau und ähneln zum Verwechseln Eiern aus Por-

zellan, sie sind so gross als diejenigen der Hühner.
Was ihre Eigenschaft als Jagdvögel betriö't, so

lassen wir hier ein Circular folgen, welches Herr
Bateman an seine Nachbarn und Freunde richtete, um
sie zu bitten, diese Vögel einige Jahre zu schonen^ um
ihnen Zeit zu lassen die Jagden zu bevölkern.

,Das Steisshuhn könnte leicht mit der Henne
des Fasans verwechselt werden, wenn es nicht gänz-

lich des Schweifes entbehrte, wenn es jedoch auffliegt,

kann es leicht von derselben unterschieden werden
durch die ziegelrothe Farbe seiner Flügel, durch die

grössere Länge seines Halses und durch die Gewohn-

heit, welche es hat, die Federn seines Schopfes zu
sträuben, wie es ein Kakadu machen würde, wenn er
erschrickt.

Das Steisshuhn ist sehr schmackhaft, es ähnelt
mehr wie jeder andere Vogel unserem Wachtelkönig.
Sein Fleisch ist schneeweiss. Wenn der Vogel von
dem Hunde aufgespürt wird, so hebt er sich in eine
Höhe von fünfzehn Fuss gerade in die Luft, dann
segelt er mit Entschlossenheit weiter.

Er macht sein Nest mit Vorliebe in Gei-sten-

oder Weizenfeldern, oder im Grase am Saume des
Gehölzes, er legt neun bis zwölf Eier in einer Brut
und brütet auch manchmal ein zweites Mal, und wenn
er durch einige Zeit geschont wird, so wird er sich

über ganz Sussex vermehren und einen interessanten

Beitrag zu unserem einheimischen Wildpret bilden.

Obwohl diese Art sich nicht in unseren Wäldern
aufhält, so hat sie sich doch gerne in unseren Ge-
hölzen eingenistet, besonders in dem jungen Busch-
holz. In seinem Vaterlande, wo sich das Steisshuhn

stets in dem buschigen Grase der Pampas aufhält,

sind seine ärgsten Feinde die einheimischen Füchse,
und die Füchse werden wohl auch hier nicht ermangeln,
es zu ergreifen. Die jungen Braten in Brightlingsea

sind zwar dieser Gefahr entgangen, da der Herr der

Meuten von Sussex und Suffolk, mit der Liebens-
würeigkeit, welche den echten Sportsman auszeichnet,

bereitwilligst zugestanden hatte, in der ganzen Saison
keine jungen Füchse im Dorfe auszulassen." Wir glau-

ben, dass der Aufruf des Mr. Bateman von den
Wildpretjägern dieser Gegend gehört wurde, und dass

sie einwilligten, dieses fremde Wildpret nicht zu opfern.

Selbst die Landstreicher haben ihr Interesse an diesem
Vogel gezeigt. Nach einem Briefe, welchen mir Mr.
Bateman schreibt, sagte ein Landstreicher, welcher
zur Netzjagd ging, nachdem er durch einige Zeit auf-

merksam zugehört hatte, zur Frau meines Wächters

:

„Madame, Sie haben da eine sehr gute Amsel.

^

,Ja", antworsete sie.

„Wollen Sie dafür fünf Ohrringe?-'

„Nein, ich danke."

,Kann ich sie aber wenigstens sehen?"
.Ja gewiss^.

,Die Schelmin ! und ich habe mich zum Besten
halten lassen," sagte er, als er einen Vogel fand, so

gross wie ein Fasanweibchen, und welchen er für eine

Amsel halten konnte!

Die Argentiner nennen das Steisshuhn auch

„Martinet" oder „Faisano".

Bevor ich endige, kann ich nicht unterlassen, JIr.

Bateman zu seinen glücklichen Ei-folgen zu gratuliren.

Es sind schon so viele Fehler beim Acclimatisiren ge-

macht worden, dass wir glücklich sind, dass einem

Vogel die Möglichkeit geboten wird, dort zu leben,

wo anderes Wildpret nur mit Schwierigkeiten fortkommt.
(Le roussin.)

-=iteK:^fi=-

Eiiie Hülineizucht in Victoria.

(Scbluss.)

Wir wurden zunächst weiter in den Schupfen und Grünzeug darzustellen, die Herr Alexander als

geleitet, wo das Futter für die Hühner und deren besonders zweckentsprechend befunden hat. Es ist

Küchlein bereitet wird und zwar pflegt man dort eine
;

keine kleine Arbeit für einen Stand, der von dem Be-

Mischung aus Zwieback, Eiern, Graupen, Hafermehl
j

sitzer auf 6500 Stücke geschätzt wird, diese Nahrung
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zu bereiten, aber tler Erfolg lohnt die Jlühe, indem

durchselinittiich nicht viel weniger als lOü Dutzend

Eier per Tag gelegt werden. Dann kamen wir in den

Obstgarten, der zugleich einen ausgedehnten Hiihner-

hof darstellt, indem er in zahlreiche Gehege getheilt

ist, deren jedes eine verschiedene Sorte von Hühnern

enthalt: Hier weisse prachtvolle Leghorns, deren Ge-

fieder wie Schnee in der Sonne gliinzt, dort Cochins

und Spanier, gestreifte Hamburger und schwere Brahmas.

Alle sind ausgesucht schöne Stämme , denn Herr

Alexander scheut keine Kosten sich die besten

Exemplare zu verschaften. Von den Enten gehören die

meisten der schweren Aylesbury-Ka9e an, schöne gut-

genahrte und wohl befiederte Thiere ; ausserdem sahen

wir aber auch einige Jluscovy- und Kouen-Enten, sewie

ein schönes Kreuzungsproduct zwischen Jluscovys und

Aylesburys. Diese kosten ungefähr ein Pfund Sterling das

Paar. Es würde uns zu weit führen, wollten wir hier alle

Gehege einzeln aufzählen und beschreiben und es

mag nur noch erwähnt werden, dass in allen die

schönste Ordnung und Reinlichkeit herrscht, dass eine

Mischung der Kac;en sorgfältig vermieden wird und

dass auch eine Eintheilung nach den verschiedenen

Altersstufen eingeführt ist, so dass die jüngeren und

schwächeren nicht von den älteren und stärkeren

beeinträchtigt werden. An dem Hause, in dem die

junge Brut aufgezogen wird, fanden wir besonders

Gefallen. Es ist dies ein glasgedecktes Gebäude von

etwa 20 Fuss Länge, das im Innern in eine Reihe von

Abtheilungen getheilt ist, deren jede eine besondere

Brut enthält. Und wie die Küchlein allmählig älter

werden und stärker, werden sie von einer Abtheilung

in die nächste versetzt, bis sie sich so weit entwickelt

haben, dass man sie für reif hält die Welt im Freien

kennen zu lernen. Es war von hohem Interesse bei

den kleinen Vögeln die verschiedenen Charactere ihrer

Ra^e allmählig immer deutlicher zum Vorsehein kommen
zu sehen, und man hatte da ein anschauliches Beweis-
materiale zu Darwins Capitel „Entstehung der Arten"
an der fortschreitenden Variation vor sich. Der untere
Theil des Gartens ist ganz den Enten bestimmt, und
es bot einen ergötzlichen Anblick, dieselben um die

gefallenen Aepfel sich raufen zu sehen, welche zu
Zeiten eine Hauptnahrung für die Enten bilden.

Wir nahmen auch wahr, dass alle Gehege mit
engen Drahtgittern von oben bedeckt waren, um die

Küchlein vor den Angriffen der Habichte zu sichern.

Eben während unseres Besuches in dem GeHügelhofe
beabsichtigte einer dieser Räuber auf einige junge
Enten, die in einem Gehege beisammen waren, zu stossen.

Er kam herbei geschossen gerade wie ein Pfeil, mit

nur einigen Flügelschlägen, aber seine Mühe war
umsonst, denn er stiess heftig gegen das Netz auf,

ohne den darunter befindlichen Gegenstand seiner Be-
gierde zu erreichen. Nachdem wir die gewiss muster-
hafte Wirthschaft des Herrn Alexander in Augenschein
genommen, stellten wir an diesen die Frage, wie es

komme, dass all' sein Geflügel aus lauter so kräftigen,

wohlgenährten N'ögeln bestehe, dass man keinen einzigen

Kümmerer unter ihnen finde. „Ich glaube." war die

Antwort, „indem ich sie reichlich füttere, so lange sie

jung sind. Wenn sie da Kraft gewinnen, wird dieselbe

ihr ganzes Leben sie erfüllen, wogegen sie fortwährend
kränkeln werden, sobald sie in der Jugend schwach
geblieben sind. Ich schränke die Küchlein nie in ihrem
Futter ein." Hierin liegt also offenbar Herrn Alexander's
Geheimniss, dem er so viel Erfolg verdankt und das

ihn zum grössten Hühnerzüchter in Victoria gemacht
hat ; er wendet die grösste Sorgfalt für die jungen
Vögel an, lässt sie kräftig werden, bevor sie vollkommen
entwickelt sind und hat dafür späterhin mit ihnen
wenig Plage. ,uvc stock Journal.)

--«OsOlH-

Der (Joldfasaii.

Unstreitig nimmt unter den Zierfasanen der Gold-

fasan (Thaumalea picta) den ersten Platz ein. Er
zeichnet sich besonders durch einen Schopf und eine

Art Federkragen, welcher den Nacken umgibt aus und

ist überdies einer der schönst gefärbten, wenn nicht

gar der prächtigste Vertreter der Familie der Pha-
sian idae.

Obgleich er bereits um die Mitte des vorigen

Jahrhunderts als Ziervogel geschätzt war, wusste man
bis vor wenigen Jahren sehr wenig über seine wahre
Heimat und über seine Lebensweise im Vaterlande.

Heute wissen wir, dass er hauptsächlich im centralen

und im westlichen China zu Hause ist, dass er sich

aber mit Ausnahme des nördlichen Theiles mehr oder

weniger häufig im ganzen Gebiete des ungeheueren,

himmlischen Reiches findet.

In seiner ganzen Erscheinung ist der Goldfasan

ein wahrer Prachtvogel^ doch ist, wie bei den meisten

Fasanen, auch hier der ganze Aufwand an Glanz und
Schönheit dem Männchen zugedacht. Den äusseren

Umrissen nach, welche im Allgemeinen denen der

ganzen Sippe entsprechen, ist dieser Fasan von etwas

gedrungenem Baue und zwar gilt dies zunächst vom
Illännchen, während das schlankere Weibchen mehr die

typische Fasanengestalt besitzt. Der Kopf des Halmes
ist mit einem Schöpfe von langen herabhängenden

orangefarbenen Federn geziert, welche fast bis zum
Rande des Halskragens reichen, der aus breiten, flachen

Federn besteht, die der Quere nach schwarzblau und
tief orange gebändert sind. Unter dieser Krause folgea

am Nacken glänzende dunkelgrüne Federn, während
der ganze Rücken hell goldgelb ist. Der Schwanz ist

sehr lang, nach abwärts geschwungen und die zwei

mittleren und zugleich längsten Federn desselben sind

mit unregelmässig vertheilten runden Flecken von
lichtbrauner Farbe auf dunklerem Grunde bedeckt;

die anderen Federn sind ähnlich gefärbt, doch die

Flecken nehmen mehr die Form von schiefen Streifen

an. Die oberen Schwanzdeckfedern sind wie der Rücken
von goldgelber Farbe, die in Orangeroth übergeht. Der
Hals ist zu oberst hellbrauu und geht in ein helles

Orangescharlach auf der Brust und Unterseite des

Vogels über. Die Schwungfedern erster und zweiter

Ordnung sind von einem satten Braun mit etwas

hellerer Zeichnimg, jene dritter Ordnung glänzend tief-

blau. Der Augenstern ist hell, blassgelb.

Die Henne ist im Ganzen röthlichbraun, mit

dunkleren Streifen, Flecken und anderen Zeichen. Der
Schwanz ist ähnlich gefärbt und kürzer als beim

Männchen.
Das herrliche Gefieder des Hahnes kommt jedoch

erst im Herbste des zweiten Jahres zum Vorschein
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während er bis dahin ein dem Kleide der alten Henne
ähnliches, aber nicht vollkommen gleiches Kleid trägt.

Dies bildet eines der Merkmale, durch die sieh die

Gattung Thaumalea von Phasianus unterscheidet.

Aehnlich, wie der gemeine Fasan pflegt auch der

Goldfasan öfter in seinen Farben zu variiren, indem
namentlich die dunkleren Töne noch tiefer werden, was
Veranlassung gegeben hat, dass man solche Spielarten

zu neuen Arten erhoben hat, jedoch entschieden mit

Unrecht. Bisweilen nehmen auch die Hennen, wenn sie

an Krankheiten des Eierstockes leiden — ein sehr

häufiges Uebel bei Fasanen — das Gefieder des

Männchens in seiner vollen Pracht an.

lieber die Gewohnheiten des Gold-Fasans in seinem

Heimatlande zu sprechen ist hier nicht der Ort, aber
so weit wir ihn bei uns kennen gelernt haben, sei es

in Gehegen oder Volieren, unterscheidet er sich sehr

unwesentlich vom gemeinen Fasan. Er ist seinem Wesen
nach furchtsamer, scheuer und vorsichtiger als der

letztgenannte, mit dem die Gold-Fasanen ungefähr um
dieselbe Zeit nisten. Die jungen Hennen legen neun
bis zwölf Eier, während die alten es bis zu zwei und
drei Dutzend bringen, wenn sie in Volieren gehalten

werden. Bei der Brautwerbung spielt der Halskragen
eine wichtige Rolle, welchen der Vogel nach Belieben

nach einer oder der anderen Seite ausbreiten und
wieder zusammenlegen kann ; zugleich vvird dann der

Schopf aufgestellt und der Schwanz entfaltet und die

ganzen Bewegungen des den Hof machenden Vogels
bieten hiebei in ihrer Mannigfaltigkeit ein interessantes

Schauspiel.

Die Henne bringt allein ihre Jungen nicht gut

auf und es muss sich daher der Mensch mit ihnen be-

fassen, doch macht dies nicht viel Möhe, da sie gar

nicht heikel sind.

Der Gold-Fasan ist überhaupt sehr wenig em-
pfindlich und übertrifft in dieser Hinsicht sogar den

gemeinen Fasan. Wo immer in unseren Gegenden der

letztgenannte fortkommt, wird sicher auch der Gold-

Fasan, sei es in Volieren oder Gehegen gedeihen.

Füi- die ersteren eignet er sich aus mehreren Gründen
besser als für die Gehege, da er hier bald von den

anderen Fasanen verdrängt wird; aber ich bin über-

zeugt, dass sowohl bei andauernd feuchtem als bei

aussergewöhnlicli kaltem Wetter, dieser prachtvolle

Vogel des westlichen und centralen Chinas gut aus-

hält und von den allenfallsigen üblen Wirkungen eines

solchen Klimas niclits zu leiden hat. Die jungen
Vögel zeigen sich ebenso abgehärtet wie die alten

und lassen sich daher, wie erwähnt, leicht aufziehen;

unter besonders günstigen Lebensbedingungen erreichen

die Gold-Fasanen ein Alter von 10 bis 12 Jahren.

Als jagdbare Vögel für unsere Gehege in England
scheinen mir die Gold Fasanen jedoch nicht geeignet.

Denn sie sind meiner Ansicht nach — und wer die-

selben kennt, wird mir beistimmen — zu schön, um
gejagt zu werden. Wem es Freude macht, mag sie

immerhin in seinen Remisen und Gehölzen als eine

Zierde für das Waldland hegen, doch sollte man diese

prächtigen Geschöpfe nimmer dem Jagdsporte opfern.

Sie sind kaum im Stande den Angriffen ihrer weniger
bunten Brüder dauernd zn widerstehen, obgleich sie

auch bisweilen ihren gegenseitigen Groll aufzugeben
scheinen und sich sogar kreuzen.

Im Vogelhause sind- sie unstreitig vollkommen
an ihrem richtigen Platze. Sie brauchen jedoch um
zu gedeihen einen grossen Raum. Man kann zwar ganz
gut eine grosse Anzahl in einem geräumigen Vogel-
hause beisammen halten, es werden aber nie auch
nur wenige Thiere in einem beschränkten Räume
gedeihen.

Bei der Einrichtung ihres Käfigs ist daher darauf

zu achten, dass dieser sich nicht nur in der Fläche
ausdehne, sondern auch möglichst hoch sei, da die

Gold - Fasanen, selbst mit gestutzten Flügeln gerne
noch 12 bis 15 Fuss hoch aufzufliegen vermögen.
Für gewöhnlich ist es hinreichend, wenn ihr Haus
7 bis 9 Fuss hoch ist. Am besten ist es, wenn man
dieses an eine Mauer, die so die Hinderwand bildet,

anbaut imd ihm ein Schutzdach gibt, das den ganzen
Auslauf überdeckt. An der Hinterwand pflanze man
Epheu und setze in den Auslauf einige buschige Fichten-

bäumchen, unter denen sich die Vögel verstecken

und ihr Staubbad nehmen können, auch sorge man
für einige Wurzelstocke und gute Stangen von 1 '/j

Zoll Durchmesser zum aufsitzen. Es ist sehr empfeh-

lenswerth die Voliere mit einem Glasdache zu ver-

sehen, das an der Innenseite durch einen weissen An-
strich geblendet ist. Ueberdies hat man zu achten,

dass die Vögel nicht belästigt und geschreckt werden,

denn sie sind ausserordentlich furchtsam, und jedes

menschliche oder thierische Wesen, das bei Nacht
ihrer Behausung zu nahe kommt und Geräusch ver-

ursacht, würde einen grossen Aufruhr unter dessen

befiederten Einwohnern hervorrufen. Daher ist es

gut, wenn man die freien, vergitterten Wände des

Hauses mit einem Vorhang vermachen kann, um die

Vögel vor dem Erschrecktwerden zu bewahren, denn
sonst flattern sie aufgeregt herum, was für ihre Ge-
sundheit und für das Gefieder von Nachtheil ist iind

auch bedenkliche Verletzungen zur Folge haben kann.

Was ihre Gewohnheiten beim Brüten und bei

der Aufzucht ihrer Jungen anbelangt, habe ich hier

wenig zu sagen, indem sie hierin dem gemeinen Fasane

ganz ähnlich sind und daher in fast gleicher Weise
wie diese unter den entsprechenden Umständen zu

behandeln sind. Da sie, wie auch andere Fasanen

-

Arten die üble Gewohnheit haben, ihre frisch gelegten

Eier aufzupicken, muss man sie zur Legezeit auf-

merksam beobachten und ihnen die Eier gleich weg-

nehmen.

Die Jungen sind wenig empfindlich und wachsen
sehr rasch heran. Bei einer sorgfältigen und regel-

mässigen Fütterung, welche man ihnen jedoch unter

allen Umständen angedeihen lassen muss, bleiben sie

ganz von den gewöhnlich unter den jungen Fasanen

auftretenden Krankheiten verschont.

In Erwägung aller der angeführten Umstände ist

es eigentlich befremdend, dass der Gold - Fasan so

wenig als Ziervogel gehalten wird. Wir möchten ihn

aber hiemit als einen der schönsten und prächtigsten

unter diesen, der sich leicht aufziehen lässt und so

gut in der Gefangenschaft gedeiht, allen Jenen em-

pfehlen, die so glücklich sind ein Landgut zu besitzen.

—

Moormaii. (I.ive Stock Journal.)

--SSOOtl-
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Veieiiisangelegeiilieiteii.

Die II. Section für populäre Ornithologie
halt ihre Sitzungen jeden Samstag '/.^S Uhr Abends im
Hotel Royal, I., Singerstiasse Nr. 3," ab.

Die TIT. Section für HiUinei"- und Taubenzucht
und die IV. Seelion für Brieftaubenwesen haben ihre
Sitzungen jeden Donnerstag '/^S Uhr im Hotel Royal,
I., Singerstrasse Nr. 3.

Mitglieder als Gäste sind jederzeit freundlichst
eingeladen.

In allen, die Vereinscassa betreffenden Ange-
legenheiten wolle man sich gefälligst an den Ver-
eins-Cassier, Herrn Dr. Carl Zimmermann, Hof- und
Gerichtsadvocaten, I., Bauernmarkt 11, wenden.

S p r e c li s a a 1.

Die vierte allgemeine Ausstellung des Vereines
findet in der Zeit vom 20. bis incl. 28. März 1886
im Locale der k. k. Gartenbau-Gesellschaft, 1., Park-
ring 12 statt.

Für den Inhalt dieser Rubrik übernimmt die
Kedaction keine Verantwortlichkeit ! Zweck des Sprech
saales ist „die sachliche Discussion' wichtiger und
interessanter Fragen aus den verschiedenen Gebieten
der Ornithologie. Anonym eingehende Fragen und Ant-
worten werden nicht aufgenommen, die Namen der Ein-
sender können indess auf Wunsch verschwiegen werden.

3. Frage. Welche gesetzliche Bestimmungen
zum Schutze der Brieftauben bestehen gegenwärtig,
und in welchen Ländern sind solche erlassen worden^?

InSeVa.'i;^ l)ezuglich
<
erer man sali gelällisst an Herrn Fritz Zeller. II., Untere Honanstrasse 13. wenden wolle.

!^ u .* ^ '
''""'' *'»^''»i'^'''"l' aassersewöhnlicl. :;rosse Verbreitung im In- nnd Aaslande.

„Dieselben müssen längstens Donnerstag bei Herrn Frilz Zeller eintrellen. wenn sie Sonntag erscbeinen sollen "

All«'

f?
'.r-:^,W

Metall Vogelkäfige
insbesondere solche ^unz eigener 7.wrrlcnjü3>*igster
Consiriiction und Ati.sstnttuni;, in versrhiedenen
Grössen. lackirt oder IjInnk.fiirStul)envögel aller Art.
Küflglisobchen. P.ip.i;;olenst:iiicler. liadeliiiiisihen

,

Erkor fili- Nistkiirlxlicn-Ni.slkäslolicii , Tr.iiisimrt-
kiisten, riilter- imi Wasser-de'ifhirre iic

tp;:^' Billigste Preise. 'löJ
Atte.itr des Oi-ntiliolot,-tsclien Vereines in Wien liegen

bi-i unr 7.UT Au.iiclit .Inf.

Ig. SchmerhoAiky's Wwe..
(G) \Vien. VI., Canalffa-.^se -l.

Herr rnivcrsifäts-Pi'ofe.s.sor Hof-
lath Dr. Carl Claus in Wien, I.. Neue
Univer.-sitiit. stellt behufs Aervoll-

ständigung des Natni-historiscUen

Universitäfs-Musounis an alle GellU-

getzüchtei' die Bitte, ihm zu (iruuile

gegangene, reine Kasse-Exemplare
von Hühnern nnd Tauben gütigst,

gegen Ersatz der Transportspesen,
nnter obiger Adresse znkomnien zu
lassen.

Naturgeschichte der Vögel Europas

I>r. Aiifon Fritsch.

Prachtwerk mit 708 Abliildiiugen .';äiiimtlichor in Europa vorkoinmeiideu
V.'g-elarten mif (U FoliotalVln in Farbendnick nebst erläiitenidem

Text in (ktuv. 500 Seiten.
Den Mitgliedern des „Ornithologiscben Vereines in AVien" .wird dieses

Werk zu erm-ässig-teaaal^reise, ungebunden um 40, in Pracht-
einband um Ol) fl. vom Xtifasser (Prag, ßron ntegasse 2b) geliefert und
auch vierteljiilirige Ratenzahlung a 10

'"fl. gestattet. Man wende sich deshalb
an den Seeretiir des Vereines.

..Zooloijiseli - etlinograpliiselies Export-Gescliiift''

Carl V. Binder
Cairo Egypten. Poste Boite Nr. 8 «3)

Hans Maier in Ulm a. d. Donau
direiter lm|)ort italiein.scher Pi-oducte

liefert aiisg^ewachsene

italienische Legeliühner und Halmen
schwarze Dunkelfässler ab Ulm M. 2.20, franko M. 2 50
bunte Dunkelfüssler ab 01m m. 2.20, franko M. 2.50
bunte Gelbhissler ab Ulm m. 2.50, franko M. 2.75
reinbunte Gelbfüssler ab Ulm m. 2.75, franko M. 3.—
reinschwarze Lamotta ab Ulm m. 2.75, franko M. 3.—
IFreisliste p astfrei. I3:-a.iid.ert^:^eiss oillig-sr.

Auch Riesengänse, Enten, Perl- und Truthühner.

Collectiv- Anzeiger.
Jede d.irin aufgenommene Annonce, welche den Raum von 5 Petilzeilen (dreifach geäpalten) nicht Uber.^chreilet, kostet
fiir jede Einrilckung 20 kr., für den Rnum bis zu 10 Petitzeilen ist 40 kr. zu entrichten. Inserate grüsserer Ausdehnung

niilerlietren dem allgemeinen Insertionstarife.

C Cr. V€»€lel. Leipzig.

Dor Versandt meiner N.icliziiclit, deren
Zuchtviigel .luf allen grösseren Kanarien-
Ansstfllnngfii mit den höchsten Preisen
prämiirt wurden, li.-xt beo:nnnen. Die Vögel
blinken in ihrem Ges.inj theils mehr, Ihells
WonifTiT HohlroUei, Klingel. Kii.arre, Scho-
cke!, Scliwirre und Henliolle. verschiedene
Pfeifen und Flöten zur Geltung. Bedienung
reell. Troise massig. Bei Abn.-ilime vo"
6 Slück Preisermässigung, — An Wieder-
Verkäufer besondere Preise. Bei Anfiagen
erbitte Freim.arke.

Harzer Kanarienvögel '^

feine Andrensberger Roller, mit H.dilrolle, tiefer
Knaire, Fliilen u. Pfeifen, soivie KUfi!;e von Holz in
jeder Grösse. Prämiirt in Wien ii. Berlin. Bei H. Polll,

Wien, Yl„ Wallgasse 40, Preisliste nur gegen RelotrinaiKe.

J. H. nieckiiiaiiii.
Zoologiscöe HanJIuQg, HamDuig, st. Fauii, Töalsirasse 81.

empfiehlt gut .*|.rechen.le Granpapageien fjakos), Preis
je nach Leistung 7,'., 100, V>(l, l.io und 300 M,, Grau-
panageien (Jakos), vrelche .inf.insen zu sprechen,
gut eiiigewöhnt, sehr gelehrig und schön im Gefieder,
1 St. 30 M. gut sprechender und drei Meder singender
Amazonenpapagei, sehr zahm, lernt täglich Neues zu,

.100 M., u. s. w.
Sprachverzeichnisse von Papageien werden gegen

Einsendung von Zehnpfennigmarke zugesandt.

lleraosgeber: Der Ornithologische Verein in Wien
Commissionsverleger: Die k. k, Hofbuchhandlung Wilhelm Frick (vormals Fae

Isabellen-Canarien.

93 Fulda, Gg. Dembach.
jr. Abrnhniiis,

(irossliündlcr und lni|iorteiir Iremdliindischer Vögel
u. Tliiere, 191 n. 19-.;, St. George .Street. East, London,
hat soeben eine neue .Sendung seltener afrikaniHcher
V.igel erballen, darunter: Schmucklose Biilbüls
(PyconotusinoruatusiKap-.Mausvögel (Colius capensis)
Klunkerslare (Dilophus carnnculalus). gelbstirnige
und Schwefelgelbe Girlitze, Oryx. olivengrüne und
Saraintweber. 1 Paar Mr,ven von Süd-Afrika.

Grosse Auswahl aller Arten fremdländischer
Vögel. Preisüst-n frei.

':^Phascoloniys latifronslPaar(5u. JjMacac melanolus

Druck von J. B. Wallishausser.

sy & Frick) in Wien, Graben 27.
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