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Die Kultur — die schlimmste Feindin der Vogel.

Von J. Rohweder.

Wenn die Erwahnung des Sperring- und des Sjorring-

sees als friilierer Brutplatze der Sterna anglica in No. 21

des Centralblatts die Prage nach ihrem gegenwartigen

Fortbestehen unentschieden lasst, so ist leider zu con-

statiren, dass nicht nur jene Seeschwalben-Colonien ein-

gegangen sind, sondern dass iiberhaupt die durch ihr

reiches Vogelleben von Boie's und Naumann's Zeiten

her so beriihmten Brutstatten zu existiren aufgehort

haben.

Da bei den meisten Lesern eine Bekanntschaft mit

der ehemaligen Grossartigkeit jener Ansiedelungen nicht

vorausgesetzt warden kann, so mag es gestattet sein,

durch eine kurze Schilderung derselben die Bedeutung
des traurigen Geschicks, das sich hier an Tausenden
von Vogeln voUzogen hat, in das rechte Licht zu stellen,

— um so mehr als damit die oft vergessene Thatsache

bekraftigt wird, dass die Kultur mit einem Schlage

mehr zur Verminderung der Vogel beitragen kann als

alle direct auf das Leben oder die Bruten derselben

gerichteten Nachstellungen. Sollte sich dieser oder jener

Vogelfreund hieraus fiir seine Schutzbestrebungen noch
eine Lehre ziehen kbnnen, so diirfte das Folgende um
so weniger als eine zwecklose Parentation bezeichnet

werden.

Am 9. Juli 1821 besuchte Boie die Inseln (Holme)
des Sjorringsees. In seinem Bericht (Isis) iiber die in

staunenswiirdiger Anzahl gemeinsam hier briitenden

Lachmbven und kentscheii Seeschwalben heisst es u. A.:

Bienenschwarmen ahnlich erhoben sich die Yogel, als

das Boot die Ufer erreichte, und bildeten gleichsam eine

doppelte Schicht in der Luft, indem sich die Lachmbven
niedriger, die scheueren kentsehen Seeschwalben aber

ungleich hoher hielten. Der Boden der Inseln und das

Bohr umher waren mit Nestern und Jungen besaet, die

theils noch in ersteren lagen, theils umher liefen. Die
Alten und die erwachsenen Jungen bildeten hin und
wieder dichte Scharen auf der Oberflache des Sees, und
doch wollte man schon mehrere Tausend der letzteren

gefangen und verkauft haben, und ein grosser Theil

der Alten sollte den See bereits verlassen haben. Der
Boden war durch Excremente bedeutend erhbht, welche

einen widerlichen Geruch verbreiteten. Viele Junge
waren zertreten, andere Hungers gestorben, manche bis

zu Gerippen abgezehrt. Kein Baubvogel stbrt die B,uhe

dieser Briiteplatze, Verwundete suchen hier Schutz oder

sind selbst noch im Vorgefiihl des Todes bemiiht, ihre

Brut zu schiitzen.

Ueber den Sperringsee und seine Vogelschaaren theile

ich nach einem im vorigen Jahre in „]?olkets Avis"

enthaltenen, oifenbar von einem kundigen Augenzeugen
herriihrenden Aufsatz Folgendes mit: Wer im Friihjahr

die im nordwestlichen Jiitland zwischen dem Limfiord

und der Nordsee liegende Landschaft Thy besucht, wird
nicht umhin kbnnen, seine Aufmerksamkeit auf die

Menge der Lachmbven zu richten, die iiberall den sein

Peld bestellenden Landmann begleiten und dem Pfluge

folgen, eifrig den blossgelegten Wiirmern, Larven u. s. w.

nachstellend. Dann und wann erheben sich einige der-

selben und richten ihren Kurs auf einen bestimmten

Punkt des Horizonts, alle einem und demselben Ziele

zusteuernd : „Tarholmen"*) im Sperringsee. Diese kleine

*) = Seeschwalbeninsel. „Tar", pi. „Tarer", danisch

„Terne'' = Seeschwalbe, hier auch auf die Lachmdve angewandt.



Insel ist zum grossten Theil mit Gras bewachsen; in

der Mitte erhebt sich, umgeben Yon einem ausgetrock-

neten Graben, ein zweigipfliger Hiigel, auf dem in

langst verschwundenen Zeiten eine Burg gestanden

haben soil; ein schmaler Gurtel von Schilf und Binsen

grenzt das Ganze gegen den See ab. Besuchen wir zur

Brutzeit diese Insel, so begriissen uns zuerst einige

prachtigc Lappentaucher (Podiceps cristatus), die in der

Nahe dea Landungsplatzes am TJfer stehen nnd mit

gestreckten Halsen den fremden Ankommlingen ent-

gegen sehen. Einzelne Moven und Seeschwalben er-

heben sich rasch und zeigen durch ihr Geschrei, dass

sie von der Anwesenheit der ungebetenen Gaste wenig
erbaut sind. Aber erst wenn man auf die andere Seite

kommt, empfangt man den rechten Eindruck von der

Menge der gefliigelten Bewohner. Tausende von Vogeln

fahren mit ohrbetaubendem Schreien und Larmen in die

Luft, umkreisen unser Haupt oder flieben eiligst hinaus

an den Strand, nm, auf den sichern Wellen schwimmend,
den weitern Gang der Begebenheiten abzuwarten. Bei

jedem Schritt stosst man auf Nester mit 1, 2 oder 3

Eiern. Die zuerst im Friihjahr ankommenden Vogel

bauen noch respectable Nester aus einer bestimmten

Grasart, spater, wenn die Menge zunimmt, wird der

Nestbau nachlassiger, und zuletzt vrerden die Eier

ohne Weiteres in eine Vertiefung des Rasens oder in

den baren Sand gelegt. — Die bier vertretenen „Tarer"

gehoren drei verscbiedenen Arten an: Hattarer {Lotus

ridibundus), Splittarer {Sterna cantiaca) und Sandtarer

(Sterna anglica). Die Zahl der ersten kann mit grosser

Wahrscheinlicbkeit auf 7—8000 Paar geschatzt werden;
von der zweiten vyerden nur 1 oder 2 Paare ange-

troffen, welche ausschliesslich auf dem erwahnten Burg-

hiigel nisten; die dritte Art ist in einer Anzabl von

0. 50 Paaren vorbanden. Von dem Lappentaucher, der

sein schwimmendes Nest in dem Binsengiirtel anlegt,

flndet man etwa 10—12 Paare auf der Insel. Weiter
nisten hier einige Paare Wasserhiihner {Fulica atra),

mehrere Stockenten {Anas boschas) und Tafelenten {Fuli-

gula ferina).

Es ist hiernacb klar, dass die Lachmove unsere Auf-

merksamkeit vor Allem auf sich zieht, dass sie es ist,

welche dem Eilande sein eigenthiimliches Geprage und
— seine wirthsehaftliche Bedeutung verleiht. Die kleinen

fetten und wohlschmeckenden Eier („Taraeg"), die mit

Ausnahme des Burghiigels und des Landungsplatzes

Tiber der ganzen Insel in so grosser Zahl sich flnden,

dass man sich wohl in Acht nehmen muss, um beim
Umhergehen keine zu zertreten, werden wahrend der

ganzen Legezeit gesammelt und entweder in der Um-
gegend verkauft oder nach Kopenhagen nnd Hamburg
als Delicatesse versandt. In Thisted bezahlt man das

Stiick mit 2 Oere (reichlich 2 Pf.), doch kann man sie

stiegweise auch fiir 25 Oere (c. 30 Pf.) kaufen. Trotz

des geringen Preises zieht doch der Eigenthiimer hieraus

eine gute Einnahme, da nach einer fruheren Angabe
jahrlich 20,000 Stiick Eier gesammelt werden. —

Abgesehen von den zuletzt und weiter oben erwahn-
ten Storungen lebten die Vogel an beiden Brutplatzen
in Ruhe und Erieden. Wie auf andern „Eierinseln"

war auch hier das Sammeln der Eier oder Jungen mit
einer geregelten Schonung verbunden, und ob Tausende

von Bruten geraubt wurden, blieben doch dabei die

Colonien in ungeschwachter Zahl bestehen, bis man
ihnen die Wohnplatze selbst zerstorte. Der Sjorring-

see wurde bereits in den Jahren 1863—68 durch einen

Kanal, der das Wasser desselben in die Nordsee leitete,

trocken gelegt, und seit dem Beginn der hierauf ge-

richteten Arbeiten, seit dem Friihjahr 1862 nisteten auf

und an ihm keine Vogel mehr. Die Colonic des Sperring-

sees lebte ungestort bis zum Jahre 1875, im folgenden

nahte auch ihr das Verderben. Wahrend man friiher,

um sich das Fortbestehen einer nicht unbedeutenden

Einnahme auch fur die Zukunft zu sichern, den Vogeln
einen Theil ihrer Brut liess, nahm man ihnen im Friih-

jahr 1876 die sammtlichen Eier weg, weil man wusste,

dass dies die letzte Ernte sein wiirde. Der fertig ge-

stellte Kanal erfiillte seine Aufgabe, der See ist aus-

getrocknet und das freundliche Tarholm in eine ode

Sandbank verwandelt.

Zwei Freistatten sind damit den Vogeln fiir immer
geraubt, die sie, wer weiss, seit wie vielen Jahrhunder-

ten innegehabt. Ob bios sie dabei verloren haben?
Wo sonst das muntere Treiben ihrer gefliigelten Schar

Auge und Herz des Naturfreundes ergotzte und die

Mannigfaltigkeit der Lebensausserungen dem Ornitho-

logen zu interessanten Beobachtungen und ernsten Stu-

dien Gelegenheit bot, dort weiden jetzt schwerfallige

Rinderheerden , legt der Pflug einformig Furche an

Fnrche. Es ist etwas Grosses um die Kultur, und in

dem Kampf des Menschen, der in miihevollem Ringen
gegen widerstrebende Verhaltnisse die Natur seinem
Willen dienstbar macht, liegt auch ein Heldenthum;
aber nur zu oft wird iiber die Aussicht auf einen be-

stimmten Gewinn iibersehen, welche Verluste die Er-
zielung desselben mit sich fuhrt. Mag auch in dem
vorstehenden Fall der neu gewonnene Boden einen

Ertrag versprechen, der mit der Zeit Arbeit und Zosten
lohnt und den Werth der friihern Eierernte weit iiber-

trifft: durch den Verlust der beiden Seen und des an
sie gekniipften Vogellebens ist die Landschaft um einen

Schmuck armer geworden, und der Landmann um den
Hauptfeind seiner Feldverderber armer, also um einen

Freund, nein um Tausende von Preunden.

„Neue" Brutplaize der sterna anglica.

Es gewahrt mir eine gewisse Selbstbefriedigung,

dass ich im Anschluss an die vorstehende Behandlung
eines nicht besonders dankbaren Themas Mittheilung

machen kann iiber ein paar neue, d. h. vermuthlich bei

den deutschen Ornithologen bis jetzt nicht bekannte
Brutplatze der Lachseeschwalbe. Um zu erfahren, ob

die am Sjorring- und Sperringsee heimatlos geworde-
nen Vogel, speciell die Englischen Seeschwalben in den
weiter siidlich gelegenen Seen ein Unterkommen gefun-

den, wandte ich mich um Auskunft an den als Vogel-
kundigen bekannten Dr. Heiberg in Thisted. Mit dankens-
werther Bereitwilligkeit theilt mir derselbe Folgendes
mit. „Es bestehen gegenwartig noch im nordwestlichen

Jiitland zwei Colonien der Sterna anglica:

1) im V e - S e e auf der kleinen Insel (Holm) Mad-
stedborg. Die Zahl der hier briitenden Paare kann auf



ungefahr 50 bis 70 veranschlagt werden. Es scheint,

als ob die von „Tarholin" vertriebenen Seeschwalben

hierher iibergesiedelt sind.

2) im F 1 a d e - S e e bei Vestervig auf einem Holm,

der keinen besondern Namen fiihrt. Sie zahlt etwa

70— 100 Paare. Leider sind die Tage dieser Colonie

bereits gezahlt, da das vollige Eingehen des jetzt schon

theilweise ausgetrockneten Sees nicht lange auf sich

warten lassen wird.

Um 1 oder 2 Jahre wird aller Wahrscheinlichkeit

nach der Ove-See, der wegen der bestehenden Natur-

verhaltnisse nicht trocken gelegt werden kann, der

einzige Brutplatz der Sterna anglica in Thyland sein,

da sich weiter keine Localitat findet, die dem in der Wahl
seines Aufenthaltsorts sehr eigenen Vogel zusagen konnte."

Ausser der in No. 21 erwahnten Ansiedelung im

Hostruper See existirt im Schleswigschen noch eine

solche in der Nahe der Westkiiste (wonach die in

meinen „Vogeln Schleswigholsteins" No. 294 gemachte

Angabe zu berichtigen ist), und zwar

3)im Bundesgaarder-See auf den sogen. „Kob-

behalligen". Als ich Anfang Juni vorigen Jahres den

Gotteskoog-See besuchte, d. h. jenen siidlich von Tondern

und c. P/2 Stunden von der Nordsee gelegenen Seen-

complex, der mit den anliegenden und eingeschlossenen

Sumpfwiesen und den ausgedehnten Schilfdickichten ein

wahres Eldorado fiir Sumpf- und Wasservogel aller

Art bietet, traf ich auf zwei kleinen Inseln im siid-

lichen Theil, der eben den obigen Namen fiihrt, etwa
20 bis 30 Paar Lachseeschwalben. Obwohl sie keine

Eier hatten, zeugte doch ihr ganzes Benehmen davon,

dass sie hier heimisch waren, und mein Bootsmann, der

seit einem halben Menschenalter den Gotteskoog-See

befahrt, kannte sie sehr wohl, besser noch ihre Eier,

die er als „grote Backereier" von denen der Sterna

hirundo und Machetes pugnax, die ebenfalls in geringer

Zahl auf den Helligen nisteten, bestimmt unterschied.

Im letzten Eriihjahr war die Gesellschaft vollzahlig

wieder zur Stelle, und das Betragen der Vogel sowie

die fertigen Nesthohlen liessen keinen Zweifel, dass ich

bios wenige Tage zu friih gekommen , um die letzteren

mit Eiern belegt zu finden. Die Anwohner des Sees

soheinen es nicht der Miihe werth zu halten, zum Zweck
des Eiersammelns heriiber zu kommen, und die den See

befahrenden Fischer gonnen sich, wie mir mein Eahr-

mann versicherte, nur ausnahmsweise so viel Zeit, um
hier zu landen und einige Backereier mitzunehmen.

Hoffentlich wird demnach diese Colonie, die vielleicht

schon vor Jahrhunderten den Eilanden ihren Namen
verlieh („Kobbe" = friesischer CoUectivname fiir Moven
und Seeschwalben) , noch lange eines ungefahrdeten

Daseins sich erfreuen, zumal an eine Austrocknung

gerade dieses Theils des Gotteskoog-Sees nicht gedacht

werden kann.

Husum. J. RoHWErER.

Getrocknetes Eigelb zur Vogelfiitterung.

Mittheilung von Emil Linden.

Durch eine empfangene Probe dieses Fiitterungs-

stoffes von dem Fabrikanten Herrn Julius Hofmeier

in Prag wurde ich auf die Vorziiglichkeit desselben auf-

merksam gemacht, was bei mir selbst in kiirzester Zeit

festgestellt war, doch woUte ich mich durch eine langere

Erfahrung noch vollstandiger iiberzeugen.

Ich habe mir eine Sendung von 3 Blechbiichsen von

je 1 Kilo Inhalt kommen lassen, die ich am 20. September

erhielt und wovon heute, am 16. November, 2 Biichsen

verfuttert sind.

Die Consistenz des Stoffes ist ganz geeignet fiir den

zartesten Schnabel jedes Weichfressers ; er wird mit Vor-

liebe verzehrt und niemals bleibt eine Spur in den Ge-

schirren iibrig, was sonst bei andern Futterstoffen und
bei meiner guten Fiitterung bald mehr, bald weniger

der Fall ist. — Die Nahrhaftigkeit des Eigelbes ist langst

eine bestimmte Thatsache und zur Vogelfiitterung wohl

unbestritten ; man hat dasselbe allerdings taglich auf

dem natiirlichsten Wege durch das gesottene Ei, aber

obwohl ich selbst die Eifiitterung nicht regelmassig an-

gewendet habe, sondern nur als eine Beigabe zur Auf-

zucht von Jungen, so fand ich doch oft eine nicht zu

vermeidende IJnregelmassigkeit in der Consistenz des

gesottenen Eies oder auch in der Qualitat desselben,

wodurch manches nicht verwendet werden konnte. Die

Qualitat des getrockneten Eigelbs von Herrn Julius
Hofmeier bleibt und ist die gleiche; wie oben er-

wahnt ist die Consistenz fiir den zartesten Schnabel, es

ist sauber und angenehm damit umzugehen, sieht schon

und appetitlich aus, es bleibt nichts an den Fingerspitzen

hangen beim Vertheilen in die Futtergeschirre, es ver-

mengt sich sehr gut mit jedem andern, trockenen oder

weichen FutterstoiFe ; bei geschnittenen rohen Fleisch-

stiickchen ist es sehr zweckmassig zur Verhiitung des

Zusammenballens. Ein grosser Vorzug ist der billige Preis,

der hierfiir gestellt werden kann, da es mehr ein Neben-

product des fiir andere Zwecke dienenden Eiweisses ist.

Die in der Zeit von 8 Wochen consumirten 2 Biichsen

a 1 Kilo Inhalt kosten a 4 M. 50 Pf= M. 9, was sich

bei spaterem Bezuge in ofiener Packung, da man die

erstmals bezogenen Buchsen zur Wiederfiillung benutzen

kann, auf 4 M. fiir I Kilo reducirt.

Was ich in diesen 8 Wochen verfiitterte, kommt der

Quantitat von mindestens 8 grossen Cochinchina-Eiern

gleich, oder mindestens 16 gewohnlichen Hiihnereiern

in der Woche, also in 8 Wochen 128 Eiern, die a 8 Pf.=
10 M. 4 Pf betragen, das getrocknete Eigelb stellt sich

also 20 o/g billiger
,
ganz abgesehen davon , dass durch

dasselbe andere Futterstoffe erspart werden oder ganz

wegfallen konnen.

Ich war und bin nie sehr eingenommen fiir einen

Wechsel meiner bisherigen Fiitterungsweise, die ich in

Nr. 13, 1877 d. Bl. beschrieben, aber ich iiberzeugte

mich in kurzer Zeit von den Vorziigen des getrockneten

Eigelbs, so dass ich die zahlreichen Vogelwirthe ver-

anlassen darf und muss, sich durch Versuche selbst zu

iiberzeugen.

Herr Julius Hofmeier in Prag versendet auch

Biichsen a ^j Kilo Inhalt zu 2 M. 25 Pf , was bei einer

kleinen Anzahl von Vogeln fur mindestens 4 Wochen
hinreichend ist.



Zum Vogelschutz.
Von L. Martin.

Es wird kaum der Erinnerung bedurfen, dass der

nunmehr hereinbrechende Winter unsere ganze Auf-

merksamkeit in Betreff der Erhaltung unserer armen
Vogel im- Freien hervorruft und dass Jeder, der sich

zum Schildtrager der Ornis bekennt, auch danach

trachten wird, dieses Amt nicht nur dem Scheine nach

zu bekleiden, sondern auch wirklich auszuiiben. Wir
haben dabei uns aber klar zu machen, in welchen Ab-
sichten wir solches ausfiihren; ob uns rein moralische

Gefiible dazu leiten, oder ob wir durch. mehr materielle

Eiicksichten dazu bestimmt werden. Ich seize natiirlich

das Gefiihl moralischer Pflicbt voraus, wahrend ich in

nachstehenden Zeilen die materielle oder okonomische

Nothwendigkeit dazu naher beleuchten will. Bekanntlich

nimmt nicht nur die Zahl unserer Singvogel, sondern

aller einheimischen Vogel iiberhaupt mit jedem Jahr

in sehr fuhlbarer Weise ab, und sind die Ursachen da-

Ton schon vielfach besprochen, aber noch lange nicht

endgiiltig aufgedeckt worden. Wir wissen ferner, dass

die Zlagen iiber Ungezieferschaden mit jedem Jahr

lauter und allgemeiner werden, und wissen, dass zu den

langst bekannten Zerstorern, seit wenig Jahren neue,

friiher noch nie gekannte, wie Blutlaus, Reblaus und
Wanderheuschrecke, hinzugetreten sind, und dass schon

wieder ein furchtbarer Feind, der Kartoffelkafer , in

banger Aussicht steht.

Die Erfahrung hat gelehrt, dass alle menschliche

Abwehr gegen diese zahllosen Feinde der Cultur wenig
ausrichtet und haufig sogar mehr verdirbt als verbessert,

weshalb nicht abzusehen ist, was werden soil, wenn die

Zahl derselben sich noch verdoppeln und verdreifachen

sollte. — Allerdings hat man angefangen einzusehen,

dass der Schutz unserer Obstbaume und Gartenfriichte

nur durch das Vorhandensein von Meisen und insecten-

fressenden Singvogeln gesichert werden kann, und hat

deshalb Nistkasten aufgehangen und seit neuester Zeit

auch angefangen, an Gartengebiisch fur Freinistler zu

denken, und Vorschlage dafiir gemaoht, aber so viel

dafiir auch schon geschehen, so ist das Alles immer erst

ein sehr bescheidener Anfang in einzelnen RcTieren
und kann erst fruchtreif werden, wenn iiberall und
ernstlich damit fortgefahren wird.

Ein sehr grosses Hinderniss dabei ist aber die grosse

Indolenz der am meisten von Ungezieferschaden heim-

gesuchten Landwirthe und Landleute iiberhaupt, welchen
Alles, was ihnen keinen directen Nutzen bringt, gleich-

giiltig und kaum der Beachtung werth ist. An diese,

mit der schweren Arbeit kampfenden Leute schliessen

sich in der Gleichgultigkeit aber noch eine grosse

Menge anderer an, von deren Bildungsgrad man er-

warten sollte, dass sie thatkraftiger mitwirken sollten;

aber gerade diesen fehlt das richtige Verstandniss fiir

die Sache, weil der Horizont naturgeschichtlicher Ein-

sicht und Erfahrung solcher Leute noch nicht bis zur

Hohe eines kaum beginnenden Dammerlichts aufgestiegen

ist. Wenn daher in einer so ernsten und wichtigen

Sache, wie diese, wirksam vorgegangen werden soil und
muss, 80 miissen alle verfiigbaren Elemente in Mit-

leidenschaft versetzt werden. Obenan stehen natiirlich

die Organe fiir Ornithologie, welche nichts versaumen,

um dieser Sache gerecht zu werden, und die Spalten

ihrer Blatter langst dafiir offen halten. An diese

schliessen sich an die vielen Vereine und Blatter fur

Gefliigel- und Singvogelzucht , wovon viele auch den
Vogelschutz auf ihr Panier geschrieben und manehe
derselben auch wirklich aotiv eingewirkt haben. Leider

begegnen wir aber hier nur wenig wahren Vogelfreunden,

da die Meisten iiber das Hiihnergeschrei, Taubengirren

und Brieftaubenflug , Gefliigelziichtertage und Ausstel-

lungen alles Andere vergessen. Dem gegeniiber betha-

tigen sich viele Thierschutzvereine sehr eifrig mit der

Losung dieser Frage, unter welchen der Thierschutz-

verein in Gdrlitz einer der regsamsten ist. Wenn nun
endlich die vielen landwirthschaftlichen Vereine und
Zeitschriften auch dafur gewonnen werden, sich eifriger

in der Sache zu bethatigen, so hatten wir nachgerade

einen respectablen Boden zum Weiterbau gewonnen;
denn so lange es nicht dahin gebracht worden , den
Vogelschutz in jedem Dorf und Weiler ausgeiibt zu

sehen, so lange wird auch der Erfolg immer nur ein

sehr bescheidener bleiben. (Fortsetzung folgt.)

In der letzten Nummer des „Ibis" (p. 492) theilt

L. Howard Irby die interessante Notiz mit, dass in der

Nahe von Malaga zwei Wiistengimpel [Erythrospiza

githaginea) , beide scheinbar $, von Vogelfangern ge-

fangen wurden. Irby erwarb die beiden lebenden Vogel
fiir den um die Ornithologie Spaniens hochverdienten

und wohlbekannten Lord Lilford. Bisher ist wohl noch

kein Fall des Vorkommens dieses kleinen nordafrika-

nischen Gimpels in Spanien bekannt gewesen. H. 8.

Rundschau.

Journal fiir Ornithologie. III. Heft 1877: Reichenow,
Systematische Uebersicht der Schreitvbgel (Gressores).

Forts. S. 225. Behandelt die Phoenicopteridae, Balae-

nicipidae, Scopidae und Ardeidae. — I. Jahresbericht
(1876) des Ausschusses fur Beobachtungsstationen der

Vogel Deutschlands. S. 278. — Reichenow, Bericht

iiber „Die Vogel Madagascars" von Dr. Hartlaub. S.

342. — Schalow, Bericht iiber jjGiebel's Thesaurus
Ornithologiae". S. 347. — Cabanis, Microparra ca-

pensis Sm. als Typus einer neuen Untergattung der

Parrinae. S. 359.

Les Oiseaux de la Chine. Par M. L'Abbe Armand
David et M. E. Oustalet. Avec un Atlas de

124 Planches dessinees et lithographiees par M. Ar-
noul et coloriees au pinceau. Paris 1877. G. Mas-
son, Editeur, Libraire de 1'Academic de Medecine,

Boulevard St. Germain.

Zu den grossten Errungenschaften der letzten Jahr-

zehnte gehort die Erschliessung eines Landes, welches
bis auf die Neuzeit dem Weltverkehre sich entzog und
fiir den Naturforscher ebenso eine „terra incognita" war,

wie die centralen Districte des aquatorialen Afrikas,

die Erschliessung des „Himmlischen Belches" : China.



Endlich hat dieses so lange abgeschlossene Land dem
Fremden sich geoffnet, dem Kaufmann und Katurforscher

Zutritt und Einblick in seine Erzeugnisse gestattet.

Bereits haben deutsche, franzosische und englische Eei-

sende mit Eifer sich der Erforschung ge-widmet und
in wenigen Jahren mit zahlreichen neuen Schiitzen die

Wissenschaft bereichert. Ganz besonders konnen -wir

in ornithologischer Hinsicht die Thatigkcit der Forscher

riihmen , welche diesem Zweige ihre Aufmerksamkeit
zuwandten. Die ornithologische Erforschung Chinas

begann im Jahre 1858. Bis dahin batten wir so gut

als gar keine Kenntnisse iiber die Yogelkunde des chi-

nesischen Reiches, denn nur Einzelnheiten waren zu-

fallig bin und wieder zu uns gelangt. Erst als Swin-
hoe als officieller Vertreter Englands im genannten

Jahre nach China gesandt wurde, begann die planmjissige

Erforschung des Landes in zoologischer, speeiell in

ornithologischer Beziehung. Wahrend 20 Jahren hat

dieser thatige, leider zu friih verstorbene Beisende ein

reiches Material zusammengebracht und damit den Grund
zu einer Ornithologie Chinas gelegt. Aber Swinhoe
konnte nur die ostlichen Kiistenstriche des Reiches und
die Inseln Formosa und Hainan zum Gebiete seiner

Forschungen machen; die Schatze des Herzens Chinas

zu erschliessen, war dem franzosischen Forscher Ar-
mand David Yorbehalten, welcher auf mehreren Bei-

sen wahrend der Jahre 1862—74 die centralen und
westlichen Districte besuchte. Vervollstandigt wurden
die Eesultate Swinhoe's und David's in neuester Zeit

durch die Sammlungen des russischen Beisenden Prze-
walski an den westlichen Grenzen des Landes. Nur
der Siidwesten blieb bisher von Forschern noch unbe-

sucht. Alles das, was wahrend dieser 20 Jahre, von
1858— 78, in der Ornithologie Chinas geleistet wurde,
zusammen zu fassen, war eine bedeutungsvolle Aufgabe,

und gewiss war niemand befahigter hierzu als der be-

riihmte Beisende Armand David selbst, der unter

Beistand des Herrn Ous talet in dem vorliegenden

Werke jene Aufgabe gelost hat: die Arbeiten seiner

Collegen mit seinen eigenen reichen Erfahrungen ver-

schmolzen, in einer Ornithologie Chinas uns vorfiihrt.

Beim ersten Durchblattern dieses Werkes, welches

wir als einen der bedeutendsten Fortschritte in der

ornithologischen Literatur der Gegenwart bezeichnen

miissen, iiberrascht uns die Thatsache, dass bereits 807

Vogelarten von China bekannt geworden sind, im Wesent-

lichsten die Erfolge der Beisen Swinhoe's und David's.

Es ist gewiss, dass diese Zahl durch weitere Forschungen,

insbesondere durch Aufkliirung der siidwestlichen Districte

noch bedeutend vergrbssert wird, denn das gewaltige

Reich, welches sich iiber 30 Breitengrade erstreckt,

dehnt sich auf zwei zoologische Begionen aus. Wahrend
der grosste Theil der Palaarctischen Zone angehort,

erstreckt sich der slidlichste Theil in die Orientalische

Begion. Die Vogelkunde Chinas weist daher sowohl

arctische als tropische Formen auf. Eine iibersichtliche

Zusammenstellung in dem vorliegenden Werke belehrt

uns iiber diese Verhaltnisse folgendermassen: Unter den

807 jetzt bekannten Vogelarten Chinas finden sich 158

europaische Formen, 148 koramen gleichzeitig im pala-

arctischen Asien vor und 248 warden auch im tropischen

Asien (Indien) angetroffen. Eigenthiimlich sind China

249 Arten. — Wir konnen bier nicht specieller auf die

zahlreichen hochinteressanten Facten eingehen, welche

das vorliegende Work uns bietet, das geeignet ist, die

Aufmerksamkeit der Ornithologen im hohen Grade auf

sich zu Ziehen. Hinsichtlich der Anlage und Ausstattung

des Buches mogen noch einige Worte gestattet sein.

Jeder aufgefiihrten Art sind die wichtigsten Synonyme
beigefijgt. Eine kurze pragnante Beschreibung kenn-

zeichnet die Form. Es folgen sodann Kotizen iiber Vor-

kommen und Lebensweise. Ein Atlas von 124 Tafeln,

mit Handcolorit ausgefiihrt, ist dem Werke beigegeben.

Wenn wir, verwbhnt durch neuere englische und

deutsche Darstellungen, an den Abbildungen einiges aus-

zusetzen haben, so mindert das nicht unser Urtheil, dass

durch den Atlas die Ausstattung wie der Nutzen des

Werkes noch um Bedeutendes gewonnen haben.

Die franzosiche Literatur hat mit dem ausgezeichneten

Werke David's und Oustalet's eine neue Zierde

erhalten, welche einen wiirdigen Platz unter den hervor-

ragenden ornithologischen Leistungen einnimmt. A. R.

Vereins-Angelegenheiten.

Allgcmeine Dentsche Ornitholog-ische Gesellschaft.

Sitzung vom 3. December 1877. Vorsitzender Herr
Prof. Dr. C a b a n i s.

Herr Prof. Dr. A 1 turn halt einen langeren Vortrag
iiber; Saamenfressende Vogel und dei-en Bedeutung fiir

die Forstwissenschaft. In den einleitenden Worten seines

Vortrages betontProf. A 1 turn die praktische Bedeutung
genauer biologischer Beobachtungen fiir den Forstmann.
Mit Hinweis auf diesen Punkt erlautert er zunachst die

Klassen der Saugethiere und Insecten und bespricht

dann eingehend die Abtheilung der Vbgel. Zwei wich-
tige Gesichtspunkte gelangen dabei zu genauerer Dar-
stellung. Erstens wird nachgewiesen, dass sich aus dem
Frass eines Vogels, aus dem Abbrechen der Friichte,

dem Aufklauben des Saamens u. s. w. mit Sicherheit

specifische Diagnosen des Urhebers aufstellen lassen, aus
den Besten der Ernahrung auf den Ernahrenden also

selbst geschlossen werden kann. Zweitens wird der wirth-

schaftliche Worth der einzelnen Arten mit Biicksicht auf

ihre Saamennahrung erlautert. Eingehend besprochen

werden die Arten Coccothraustes vulgaris, Fringilla coe-

lebs, Fringilla montifringilla , die beiden Loxien, Parus-

und PwMS-Arten, Sitta und Garrulus. Herr Prof. A 1 turn

unterstiitzt seinen Vortrag durch eine Beihe interessanter

Abbildungen und Zeichnungen. — Herr Dr. Fa Ik ou-

st ein macht die Mittheilung, dass ihm Seitens des medi-

ciniseh-chirurgischen Friedr.-Wilhelms-Institutes die Er-

laubniss zu Theil geworden sei, eine zoologische Typen-

oder Schulsammlung anzulegen, und kniipft daran an alle

Mitglieder der Gesellschaft die Bitte, ihn bei der ornitho-

logischen Abtheilung durch Zuwendung von Dubletten

ihrer Sammlungen zu unterstiitzen und zur Forderung

seines Unternehmens behiililich zu sein. — Herr Prof.

A 1 turn macht eine BeihekleinererMittheilungen. Er zeigt

ein am 10. Oct. d. J. bei Griinhaus (Beg.-Bez. Stettin)

erlegtes $ von Turdus sihiricus vor und bespricht ferner das

diesjahrige, bis jetzt beobachtete Auftreten von Pyrrhida

enucleator und Bombycilla garrula. — Herr Dr. Rei-
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chenow legt neu erschienene Arbeiten vor und referirt

iiber dieselben. Am Schlusse seiner Mittheilungen zeigt

er die erste Tafel seines demnachst erscheinenden Atlas

exotischer Stubenvogel vor, welche bei den Anwesenden
sowohl hinsichtlich der naturgetreuen Darstellung des

Kiinstlers, Herrn Gr. Miitzel, wie der Vorziiglichkeit

des Farbendrucks (Art. Anstalt von Th. Fischer in

Cassel) lebhaften Beifall findet. Das Werk, dessen erste

Lieferung Anfangs des Jahres 1878 erscheinen soil, wird
unter den Ornithologen sowohl wie besonders bei den
Liebhabern auslandischer Stubenvogel hohes Interesse

erregen. — Von Herrn Baumeister Sachse in Alten-

kirchen sind zwei Magen vom Haselhuhn {Tetrao bonasia)

nebst begleitenden Notizen eingegangen, welche vorgelegt

werden. Die Magen linden sich vollgepfropft mit Birken-
katzchen, Knospen der Hainbuche, Sohlweide und Schwarz-
erle und mit Blattern des Sauerklees, wie von Prof.

Altum festgestellt wird. — Herr S oh alow bespricht

eingehend ein vor wenigen Tagen erschienenes bedeu-
tendes Werk: Les oiseaux de la Chine par A. David
at Oustalet (2 vol. l24 tab. G. Masson, Paris 1877). —
HerrHausmann theilt eine Anzahl von Beobachtungen
iiber das Freileben von Tetrao urogallus im Harz mit. —
Herr Prof. Cab an is verliest einen Brief des Prasidenten
des Eeichskanzleramtes, Minister Ho fmann, worin die

Gesellschaffc aufgefordert wird, ihr Gutachten iiber den
Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Schutz niitzlicher

Vogelarten, wie dasselbe nach den Verhandlungen im
vergangenen Jahre aufgestellt worden ist, abzugeben.
Auf Vorschlag des Referenten wurde beschlossen, dass
die im vergangenen Jahre ad hoc gewahlte Commission
zur Berathung der Angelegenheit wieder zusammentrete.
[Nachste Sitzung am Montag den 7. Januar 1878 Abends
7 V2 Uhr im bisherigen Sitzungslokale. Vortrag des Herrn
Dr. Brehm.] H, Schalow.

Zoologische Gesellschaft in London.

Sitzung vom 20. November 1877. Vorsitzender Prof.

Flower.
Hr. Saunders zeigte ein Exemplar der seltenen

Seeschwalbe der Aleuten (Sterna aleutica) von Alaschka
und wies darauf hin, dass diese Art den Uebergang
bilde zwischen den typischen Formen der Gattung Sterna
und Onyehoprion. Eine Mittheilung des Marquis of
Tweeddale wurde vorgelegt iiber eine Vogelsamm-
lung, welche durch Mr. Everett auf Zebu (Philippinen-

Insel) zusammengebracht war. Als neu wurden beschrie-

ben: Oriolus asdmilis, PJiyllornis flavipennis , Zosterops

everetti, Prionochilus quadricolor , Turnix nigrescens und

Megapodius pusillus. Von Hrn. Dr. P i n s c h wurden Mit-

theilungen vorgelegt iiber eine Vogelsammlung von der

Freundschaftsinsel Eua (von Hrn. Hiibner ges.), eine

zweite von der Karolineninsel Ponape (von Hrn. Ku-
bary ges.), eine dritte von der Insel Ninafu im Stillen

Ocean (ges. von Hrn. Hiibner). Letztere Sammlung
vermehrt die Zahl der bisher von der Insel bekannten

Vogelarten von 1 auf 20. Hr. Saunders sprach feraer

iiber die Moven , welche wahrend der Reise I. M. S.

Challenger gesammelt wurden, und ein Artikel des

Hrn. Dr. Meyer gab neue Beweise fiir die Thatsache,

dass die rothen ^cfeciws-Papageien die Weibchen der

griinen Formen sind.

Der Ornithologische Central-Verein fiir Sachsen n. TM-
ringen in Halle a/S.

wird seine 4. Allgemeine Gefliigel- und
Vogel-Ausstellung in den Tagen vom 29, Marz bis

I.April 1878 in den in jederHinsicht zweckentsprechenden

Eaumen von Miiller's Bellevue zu Halle a/S. abhalten.

Da die Stadt Halle so ziemlich im Centrum von Deutschland
liegt und nach alien Richtungen hin die giinstigsten Eisen-

bahnverbindungen besitzt, so hat der Verein fiir diese

Ausstellung, was Hofgefliigel anlangt, im Interesse der

deutschen Gefliigelfreunds nur mustergiltiges Raoegefiiigel

in Aussicht genommen und demgemass das Stand- und
Futtergeld fur Tauben, Hiihner, Truthiihner, Ganse und
Enten entsprechend hoher normirt. Die Ausstellung soil

deshalb auch unter der Bezeichnung: „Ausstellung von
Mustergefiiigel" in's Werk gesetzt werden. Dafiir wird
der Verein aber auch den betreffenden Preisrichtern be-

deutende Werthprjimien zur Verfugung stellen. Was die

zur Ausstellung kommenden Exoten anbelangt, fiir welche
Halle reichlichen Absatz bietet, so soil fiir dieselben nach
wie vor nur ein geringes Futtergeld erhoben werden.
Die Gewinne zu der mit 5000 Stiick Loosen (a 1 M)
zu veranstaltenden Lotterie werden ausschliesslich aus

der Reihe der ausgestellten Gefliigelstiicke und Vogel
angekauft werden. Einem vielfach geausserten Wunsche
entsprechend, soil mit dieser Ausstellung eine Ausstellung

von Aquarien und Terrarien verbunden werden, deren

Besuch den Besuchern der Gefliigel- und Vogel-Ausstel-

lung gratis gestattet sein soil. Da der Verein mit dem
„Landwirthsohaftlichen Central-Verein der Provinz Sach-

sen" in Connex getreten ist, so steht zu erwarten, dass

auch die Herren Landwirthe dieser Ausstellung die

wiinschenswerthe Beachtung sehenken werden. Ausfiihr-

licheres werden die bezw. Ausstellungs-Programme zur

Mittheilung bringen. Weitere Auskanft ertheilt der Ver-
einsvorsitzende R. Tittel, Halle a/S., Liebenauerstr. 7.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Vogelmarkt.
[Unter vorstehendem Titel werden wir fortan regel-

massige Berichte iiber den Vogelmarkt bringen, insbe-

sondere Nachrichten iiber neu eingefiihrte Arten, iiber

neue grossere Vogelsendungen, iiber die Preise und den
Vogelbestand in den einzelnen Handlungen. Die Vogel-
handlungen seien hierbei im eigenen Interesse um regel-

massige Zusendung ihrer Preisverzeichnisse und Mit-

theilung neuer Sendungen behufs Aufnahme in diese

Berichte ersucht. D. R.]

Die Vogelliebhaberei hat sich in neuerer Zeit vor-

zugsweise den Papageien zugewendet, und demge-
mass ist auch der Handel mit diesen Vogeln sowohl

qualitativ als quantitativ ausserordentlich vergrossert.

Bereits kommen mehr als 100 Papageienarten haufiger

auf unsern Markt, und beinahe die doppelte Zahl, also

fast die Halfte der iiberhaupt bekannten Arten , ist

nachweislich lebend bei uns gewesen. Wenig giinstige

Ergebnisse haben bis jetzt im Allgemeinen die Ziich-

tungsversuche mit Papageien geliefert, obwohl auch



hierin einzelne wichtige Erfolge zu verzeichnen sind.

Grosse Ausdehnung gewann die Zucht der Wellen-

sittiche, deren Preise denn audi ausserordentlich herab-

gedriickt Bind.

Niichst den Papageien wurde den Staarvogeln
in neuerer Zeit grossere Aufmerksamkeit gewidmet,

und sehen wir auch diese Vogel bereits in grosser

Artenzahl bei uns, obwohl sie immer nur vereinzelt

kommen und verhaltnissmassig noch hoch im Preise

steben.

Fiir andere Insectenfresser ist die Liebhaberei

im Allgemeinen bescbrankt. Hervorragende Beliebtheit

erwarben sich die Biilbiils, Hiittensanger und
besonders der Sonnenvogel.

Der Markt kleiner iiberseeischer F i n k e n ist durch

mancbe schone und seltene Art bereichert, aber doch

im Verhaltniss zu den Papageien in neuerer Zeit

zuruckgeblieben. Neu eingefiihrt wurden besonders

amerikanische Kornerfresser.

Von selteneren Vogelarten, die in jiingster Zeit auf

unseren Markt kamen, ist besonders eine Sendung des

schonen Gelbbauehsittichs (^Pl. flaviventris) zu er-

•wahnen. Einzeln kamen ferner: der Kacktaugen-
Kakadu (opJithalmicus), Blauarara (glauca), E,oth-

acbsel-Papagei, Schwarzer Bischof, Pur-
purkardinal, Sittichfink, Granatfink, Weiss-
kopfige Drossel. Aucb der bei uns seltene, als Art

noch angezweifelte Braunschwanzige Graupa-
pagei {Ps. timneli) gelangte Yor wenigen Wochen
lebend zu uns. Haufiger wurden gegen Ende des Jahres

1877 folgende Arten zu den beigefugten Preisen (in

Reicbsmark) angeboten: Wellensittiohe Paar 15—20 —
Nymphen P, 20—24 — Amazonen 36—60 — Jacos 24
(sprechend bis 90 M.) — Doppelter Gelbkopf 70 —
Sperlingspapageien P, 15—20 —• Unzertrennliche P. 24
— Singsittiche P. 30 — Hiittensanger 10. — Die ge-

wohnlicheren kleinen Prachtfinken und Weber kamen
zu 5 M. das Paar auf den Markt, Tigerfinken sogar

mit 4 M. d. P. — Zur Vervollstandigung der gegen-

wartigen Marktpreise, insbesondere der vrertbvolleren

Arten, mogen ferner folgende Ausziige aus den neuesten

Catalogen der Handlungen von Ch. Jamrach in London
und Prl. Chr. Hagenbeck in Hamburg dienen:

Hr. Jamrach zeigt an (Preise in Mark iibertragen,

1 Shilling = 1 Mark gerechnet) : Gelbhauben-Kakadu
40 — 10 Inka-Kakadu a 40 — 5Rosa-Kakadu a 25 —
2 kleine Gelbhauben-Kakadu a 25 — 20 Graupapa-

geien a 20 — 20 Paar Unzertrennliche a P. 12 —
40 P. Graukopfchen a P. 12 — 50 P. Wellensittiche

a P. 14 — 3 P. Pennant's Sittiche a P. 40 — 5 P.

Cactus-Sittiehe a P. 20 — IP. Nanday-S. 120 — 3
rothe Arara a 100 — Soldatenarara 160 — Rothe Car-

dinale a 12 — Graue Cardinale a P. 20 — Sonnen-

Vogel a P. 20 — 3 Glocken-Vogel a 100 — 1 weiss-

kijpfige Drossel aus Sibirien (!) 80 — 100 sibirische

Dompfaffen a 8 — 27 Rosengimpel a 25 — 10 Car-

min-Gimpel a 8 — Persische Biilbiil 30 — Belgische

Canarienvogel a P. 30 — 4 Marabus a 80 — Austra-

lischer Kranich 200 — Afrikanischer Nimmersatt 120 —
7 rothe Ibis a 80 — 10 Hoccos a 80 — Labrador-
Ohreule 80 — Gaukler 160 — Chili Seeadler 200 —
Junge Konigsgeier a 160 — Abessinisoher Hornrabe

240 — 20 Paar schwarze Schwane a P. 120 — 7 P.
Wittwen-Enten a P. 80 — 8 P. Konigsfasanen a P
160 — 2 P. Lady Amherst F. a P. 200 — 6 P. Gold-
fasanen a P. 30 — 2 weibl. Argus-P. a 160.

Erl. Hagenbeck zeigt an (Preise in Mark): Both-
hauben-Kakadu 78 — Weisshauben-K. 36 — Gelb-
hauben-K. 30 — Kleiner Gelbh.-K. 30 — Inka-K. 50— Rosa-K. 24 — Kleiner blauer Arara (!) 320 —
Soldatenarara 180 — Arakanga 90 — GriinflUgel-

Arara 90 — Ararauna 90 — Marakana 36 — Gold-
masken-Sittich 9 — Turquisine Paar 42 — Goldaugen-
Sittich 18 — Braunohr-S. P. 60 — Singsittich P. 26 -—
Junge Konigssittiche a 30 — Graupapagei (Jung) 42 —
Vaza 30 — Amazone 30—36 — Rothbug-Am. 27 —'

Surinam-Am. 42 — Piiaumenkopf Paar 72 — Temminck's
Tukan 80 — Schopfmaina 20 — Blaurabe 12 — Griiner
Cardinal 20 — Schwarzer Bischof 10. A. R,

Fragen nnd Auskunft.

Es liegt mir sehr daran, iiber das Vorkommen un-
serer Waldhiihner: Auer- Birk- und Haselhuhn {Tetrao
urogallus, tetrix und bonasia) sichere Nachrichten zu er-

halten, behufs sicherer Zusammenstellung der Oertlich-

keiten, an welchen heute diese Vogel, sei es als Brut-
oder als Strichvogel, noch leben. Ich bitte daher drin-

gend, mir giitige Mittheilungen dariiber zugehen zulassen.

Stolp in P., 1. December 1877. t. Homexee.

Am 13. November 1877 und dem folgenden Tage
erschienen in Rzeszow (Galizien) Schaaren des Seiden-

schwanzes {Bombycilla garrula) in den um die Stadt
liegenden Garten, und nachdem sie alle hier zahlreich

gepflanzten und mit Beeren reichlich behangenen Eber-
eschenbaume, Schneeball und andere Straucher kahl
abgefressen hatten, zogen sie weiter. Die Witterung
war gelind, wie iiberhaupt den ganzen Monat November.
Die altesten Leute wissen sich eines solchen Zuges
dieser Vogel nicht zu erinnern. Schaittee.

[Wir kniipfen an diese Mittheilung die Bitte um
Zusendung fernerer Notizen liber das Vorkommen dieser

nordischen Gaste in diesem Winter, die namentlich aus
dem siidlichen Deutschland willkommen sein wiirden.

Ebenso bitten wir um Nachricht iiber etwaige Beob-
achtung des Hakengimpels und Nusshehers. D. R.]

Briefkasten der Redaction.

Eiir den Ausschuss fur Beobachtungsstationen gingen
noch Notizen iiber das Jahr 1877 ein von Herrn H.
Hesselink in Groningen, Hrn. F i c k in Grasberg, Hrn.
Schmelzkop f (Gebhardshagen), Oberforster Siemens
(Liehtenberg), Oberf. R i e k e s (Asse), Oberf. L a n g e r -

f e 1 d
t
(Riddagshausen), Oberf. Neubauer (Schoningen),

Oberf.W o 1 f f (Brunsleberfeld), Oberf. U h d e (Gr.-Rohda),

Oberf. Haberlin (Braunlage), Oberf. Krebs (Tanne),

Oberf. T h i e 1 e (Allrode), Oberf. N e u r a t h (Eime), Oberf.

U h d e (Riibeland), Kammerr. D omm e s (Braunschweig),
Fiirster de Lamare (Marienthal) , Forster Stolze
(Stiege) , Forster Retemeyer (Harzburg) , Forster

Schmelzkopf (Bevern), Forster H o f fm a n n (Wieda)
und Hrn. Schacht in Feldrom. Die erste Jahresstatistik

wurde den HerrenMitarbeitern unterStreifband zugesandt.



Tansch- und Kauf-Verkehr.

Wilh. Schlii
Naturalien- und

Permanente

Saugethieren, gestopft,

— in Balgen,

— Skelette,

— Schadel,

— Geliarne.

Vogeln, gestopft,

— in Biilgen,

— Skelette,

— Schadel,

— Nester,

— Eier.

Reptilien, gestopft,

— in Weingeist,
— Skelette.

Insecten.

Preisyerzeichnisse stehen

ter in Halle a|S.,

Lehrmittel-Handlung.

Ausstellung von: [1]

Fischen, gestopft,

— in Weingeist,

— Skelette,

— Schadel,

— Gebisse.

Crustaceen, in Weingeist.

Cephalopoden, in Weingeist.

Niederen Seethieren, in

Weingeist,
— — trocken.

Anatomischen Praparaten

ganzer Thiere in Weingeist,

einzelner Organe i.Weingst.,

des Menschen von Papier

Sehulherbarien. [mache.

franco und gratis zu Diensten.

Separat-Verzeichnisse der verkauflichen Vogelbalge,

welche in meinem vor Kurzem erschienenen Catalog

zoologischer Objecte verzeichnet sind, konnen von den

sich dafiir Interessirenden gratis und franco bezogen

werden. Gust. Schneider,

[2] zoologisches Comptoir in Basel.

Kanarienvd§^el
(aus besten St am men).

Kastenkafige, a Stiick 7 Mk. 50 Pf.

Glaser zum Anhangen, a Dtz. 3 Mk.

Schwabenpulver , zur schnellen und sicheren Ver-
tilgung von Haus-, sowie auch Feld-Kafern.

Insecten-Tinctiir
als vorziigliches Mittel gegen aussere Parasiten
bei Menschen, Thieren und Pflanzen erprobt.

Preis-Courants sonde franco.

[3] R. JUasper, Hreslau.
N.B. Wer von mir Kanariensanger bezieht und nach

Empfang glaubt, nicht nach Auftrag und dem Preise

entsprechend bedient worden zu sein, wolle seine An-

sichten innerhalb 8 Tagen mir mittheilen, indem ich

bisher alien meinen w. Kunden, die sich dahin geaussert,

entgegenzukommen mich bemiihte, und dieses Princip

aucli fiir fernerhin beibehalten werde. D. 0.

Naturwissenschaftliehen Reisenden in Siid-Amerika

wird als Begleiter, Jager und Praparator ein junger,

kraftiger Mann empfohlen, der seit 7 Jahren in Brasilien

sich aufhalt, gelaufig portugiesisch spricht und schreibt

und mit den nothigen Kenntnissen und Pertigkeiten, be-

sonders in zool. Fachern, das regste Interesse fiir die

Naturwissenschaft verbindet. Nahere Auskunft durch

Husum in Schleswig-Holstein. |. (§ohweder,

[4] Gymnasiallehrer.

S eb e n erschien meine Preisliste iiber Coleopteren
(Kafer) und versende solche auf Wunsch gratis und
franco. Auch sind stets Preislisten iiber Macro-Le-
l)Idopteren, Vogeleier, sowie Sammel-, Fang- und
PrJiparir-Werkzeuge auf Anfragen zu haben.

A.dolf" Itriclieldorfl;
Naturalien-Handlung,

[5] Berlin S., Oranien-Str. 135.

Die Vogel Schleswig-Uolsteins

und ihre Verbreitung in der Provinz,

nebst einer graphisehen Darstellung ihrer

Zug- und Brutverhaltnisse

von J. Rohweder.
Husum bei L. Thomsen. Preis 2 Mk.

Im Ornitholog. Centralblatt No. 8 p. 63 als „Mu8ter-
arbeit fiir die Darstellung von Lokalfaunen" bezeichnet.

— Eine erganzende Broschiire: „Eemerkungen zur
schleswig-holsteinischen Ornithologie" wird, soweit der

geringe Vorrath reicht, gratis beigegeben. [6]

-A-borLiieraerLts-EinIad"aiig.

Die jjSiiddeutschen Blatter fiir Gefliigeizucht" eroffnen

demnachst ihr d r i 1 1 e s Jahres-Abonnement, zu welchem
hiermit alle Gefiiigel-Ziichter und Ereunde des Gefliigel-

wesens ergebenst eingeladen werden.

Wir werden bei der Leitung des Blattes, wie bisher

so auch fernerhin, energisch bestrebt sein, dasselbe

durch Herbeiziehung bewahrtor Krafte zur Mitarbeiter-

schaft in seinem Inhalte immer reicher und gediegener

zu gestalten, um den vielfaltigen Forderunge.n, welche

Praxis und Theorie des Gefliigelwesens an dasselbe

stellen
,

gleichmassig zu geniigen. Besonders werden
wir fortfahren, das wichtige, aber bisher allgemein ver-

nachlassigte Gebiet der Gefliigelkrankheiten in

"Verbindung mit hervorragenden Fachmannern in alien

seinen Beziehungen fortgesetzt methodisch-wissenschaft-

lich zu bearbeiten und die Resultate dieser Arbeiten

in den „Siiddeutschen Blattern fiir Gefliigeizucht" zu

verbffentlichen, in welchen auch der praktische Ziichter

in diesen wie in anderen Angelegenheiten Rath und
Hiilfe finden wird. Die „Siiddeutschen Blatter fur

Gefliigeizucht" erscheinen am 8. und 24, jeden Monats

ca. 1 Bogen 4 '^ stark zu dem geringfiigigen jahrlichen

A.b'onnementsprei8 von 2 Mk. Ihre ausgedehnte Ver-

breitung als Organ mehrerer grosser Vereine und durch

zahlreiohe Abonnenten in und ausser Deutschland sichert

alien Inserationen in denselben den weitgehendsten Ei'-

folg. Inserate werden mit 20 Pf. die gespaltene Petit-

zeile oder deren Raum berechnet und bei Wiederholung
eine Ermassigung von 20 "/o gewahrt.

Die Redaction & Expedition
der „Sii(ldeutsehen Blatter fiir Grefliigelzuclit"

[7] MDnchen, Neuhauser-Str. 3.

Redaction und Expedition: Berlin S., Brandenburg-Strasse 64. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck: G. Piitz'sche liuchdruekerei (Otto Uautlial) in Naumburg a/S,
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glieder der „Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft", welche direct bei der Redaction bestellen, zahlen 6 Mark praen. Jahres-

abonneinent. Dieselben haben einen Raum im Werthe ihres Abonnements kostenfrei und bei Uebersohreitung desselben nur den
halben Insertionspreis zu entrichten.

Die Vogelschutzfrage.

Die Vogelschutzfrage wird in dei' bevorstehenden

Legislatur-Periode des deutschen Reichstages wiederum
auf die Tagesordnung kommen und hofFentlich diesmal

zum endgiiltigen Austrage gefiihrt werden. In Regie-

rungskreisen hat man dieser Angelegenheit eine beson-

dere Bedeutung beigelegt und nicht verfehlt, die Gut-

achten von Sachverstandigen hinsiohtlich des aus den

vorjahrigen Commissions-Sitzungen des Reichstages her-

vorgegangenen Gesetzentwurfes zu Rathe zu ziehen.*)

Die Allgemeine Deutsche Ornithologische
Gesellschaft, welche ja vorzugsweise berufen ist,

in dieser Prage ihre Stimme abzugeben , da sie alle

namhaften Ornithologen und erfahrenen Beobachter der

Vogel in Deutschland und den angrenzenden Landern
zu ihren Mitgliedern und Mitarbeitern an ihren Organen
zahlt, wurde durch eine Zuschrift des Reichskanzler-

amtes aufgefordert, ihr Gutachten iiber den vorliegenden

Gesetzentwurf abzugeben. In Folge dessen traten in

den letzten Tagen die in Berlin anwesenden Vorstands-

und Ausschussmitglieder der Gesellschaft: Dr. Brehm,
Prof. Cabanis, Dr. G o 1 z , Dr. B o 11 e , Dr. Reiche-
now und S c h a 1 w unter dem Vorsitze des Hrn. Dr.

Brehm zu einer Sitzung zusammen, fiir welche noch

die speciellen Voten des Prasidenten der Gesellschaft,

Hrn. E. y. Homeyer in Stolp, und des Beigeordneten

Dr. R. B 1 a 8 i u s in Braunschweig vorlagen , um der

Anschauung der Gesellschaft iiber diesen schon vielfach

in deren Versammlungen erorterten Gegenstand **) in

geeigneter Weise Ausdruck zu geben. Das demgemass
entworfene, dem Reichskanzleramte eingereichte Gut-

*) Vgl. Orn. Centralblatt 1877 p. 29.
'*) Vgl. Orn. Centralblatt 1876 p. 49 und 1877 p. 22.

achten ist nachstehend im Wortlaute wiedergegeben.

Es steht zu erwarten, dass die gewiehtige Stimme der

Allgemeinen Deutschen OrnithologiscLen Gesellschaft

an zustandiger Stelle die eingehendste Beachtung er-

fahren und die vielbesprochene Vogelschutzfrage eine

befriedigende Losung erhalten wird:

„U eber die Vogelschutzgesetz-Vorlage
spricht auf Grund wissenschaftlicher Forschung und
nach eingehender Priifung aller einschlaglichen Verhalt-

nisse die Allgemeine Deutsche Ornitholo-
gische Gesellschaft sich dahin aus:

dass eine unbedingte Abnahme der niitzlichen Vogel,

insbesondere der kleineren Singvogel, nicht stattfindet,

vielmehr bei mindestens ebenso vielen Arten, als in

Abnahme begriffen sind, eine stetige Zunahme sich.

nachweisen lasst;

dass die wirksamsten Ursachen einer Abnahme der

als niitzlich erkannten Vogel, wo solche bemerkbar ge-

worden und thatsachlich erwiesen ist, nicht in ver-

mehrten Nachstellungen seitens des Menschen liegen,

vielmehr vorzugsweise, in vielen Gegenden Deutschlands

einzig und allein, bedingt werden durch Urbarmachen
des bis dahin unbebauten Landes oder Umwandeln des-

selben behufs anderweitiger Ausnutzung, durch Trocken-

legung von Seen und Morasten, Beseitigung der Vieh-

weiden, Feldholzer und Hecken, iiberhaupt durch Ein-

engen, Schmalern und Verringern der Aufenthalts- und
Schutzstatten , Brut- und Nistplatze der betreffenden

Vogel, also durch Maassnahmen unserer gegenwartigen

Land- und Forstwirthschaft;

dass folgerecht ein Vogelschutzgesetz in der Aus-

fiihrung der Vorlage nicht geboten ist.
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Sollte aber an zustandiger Stelle die Ablehnung

von Schutzgesetzen nicht schlechthin erfolgen, so ist

die Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft,

auf Grund ihrer Kenntniss des Vogellebens im Allge-

meinen und des heimathlichen insonders der Ansicht,

dass nachfolgende Bestimmungen vollkommen ausreichen

wiirden, alien ungerechtfertigten Nachstellungen der

Menschen entgegenzutreten, wobei die Gesellschaft sich

bescheidet, dass es nicht ilire Sache sei, den legisla-

torisch politischen Erwagungen xiber Maass und Art

der festzusetzenden Strafen Torzugreifen.

Art. I.

Das Zerstoren oder Ausheben der Nester und Brut-

statten der Vogel und das Wegnehmen der Eier aus

denselben ist verboten.

Art. II.

Der Fang oder das Erlegen der nicht jagdbaren

Vogel, sowie auch der Verkauf derselben ist vom 1.

Marz bis zum 15. September verboten.

Art. III.

Verboten ist ferner auch ausserhalb des genannten

Zeitraums der Fang oder das Erlegen der Spechte

(Picus), Spechtmeisen (Sitta) und Meisen (Parus).

Art. IV.

Von den Bestimmungen der Art. I, II und III gelten

folgende Ausnahmen:
1. Der gesetzliche Schutz erstreckt sich nicht auf

Adler (namentlich Steinadler Aquila fulva L.,

Seeadler Haliaetus albieilla L., Pischadler
Pandion haliaetus L.) , HaMchte (namentlich

Huhnerhabicht ^stur palumharius L., S p e r -

ber Astur nisus L.), Edelfalken (namentlich

Wanderfalk Falco peregrinus L., Baumfalk
Falco subhuteo L., Z w e r g fa 1 k Falco aesalon L.),

Weihen (namentlich M i 1 a n e Milvus regalis Roux
und ater Gm., Feld- und Sump

f

weihen
Circus aeruginosus L., cineraceus Tem., cyaneus L.

und fallidus Sykes), TJhu und Waldkauz Strix

bubo L. und aluco L., RabenTOgel (namentlich

Kolkrabe Corvus corax L., Elster Corvus

pica L. und He her Corvus glandarius L.),

Schwarzer Storch Ciconia nigra L., Reiher
Ardea cinerea L. und Scharbe Oraculus carbo L.

2. Das Ausnehmen der Eier von StrandTOgeln
{Vanellus, Charadrius, Tetanus, Tringa, Limosa
und Numenius) ist bis zum 1. Mai, das Ausneh-
men der Eier von MfjTen und Seeschwalbeii
bis zum 15. Juni gestattet.

3. Der Eigenthiimer, Niessbraucher, Pachter oder

Miether ist berechtigt, selbst oder durch Beauftragte

a) solche Nester zu zerstoren, welche die Be-
nutzung des Grundstiieks beeintrachtigen

oder deren Bewohner ihn belastigen,

b) solche Vogel zu todten, welche ihn belastigen

oder ihm Schaden zufiigen.

4. Zu wissenschaftlichen Zwecken und zur Belehrung
kann die Polizeibehorde einzelnen Personen das

Ausnehmen von !Nestern und das Todten ge-

schiitzter Vogel gestatten. Diese Erlaubniss ist

jederzeit widerruflich."

Wie sollen wir unsere „gefangenen Vogel"

iiberwintern ?

Von Emil Lindeu.

Diese Frage ist bei mir langst entschieden, namlich
dass die Heizung im Winter — ich habe exotische

Vogel im Auge — denselben viel zutraglicher ist, als

die Ueberwinterung im nicht heizbaren Baume ; es

konnen Ausnahmen stattfinden, bedingt durch besonders

geschiitzte Raumlichkeiten , „Vogelstuben" in Stadten,

die in den Wohnungen selbst und neben geheizten

Zimmern gehalten _werden, auch durch ganz milde

Winterwitterung , wie es in den letzten Jahren vor-

gekommen ist, — Acclimatisationsversuche lagen nie in

meiner Absicht, was eine Sache der zoologischen Garten

ist, die hieriiber aber wie liber manches Andere wenig
beriohten. —

Mir liegt die moglichst lange Erhaltung, bedingt

durch zweckmassige Behandlung, ferner nicht allein

das Nisten , sondern die vollzogeue Brut und die Auf-

zucht von Jungen, wenn Glilck und Umstande wollen,

am nachsten , und deshalb suche ich es meinen Pfleg-

lingen so wohnlich und behaglich als moglich zu machen.

Hierzu rechne ich eine Temperatur, die allerdings

nicht die Tropensonne ersetzen soil, aber eine zwischen
12—18" C. sich bewegende Warme, bei mildem Winter-

wetter gute Lilftung und einiges Durchziehen von
frischer Luft; leichter ist es, an den kaltesten Tagen
diese Temperatur zu erhalten, als in recht heissen

Sommertagen die drilckende Hitze zu mildern.

Als eine Hauptbedingung zum Wohlsein und ein

ausserliches Merkmal der Gesundheit sehe ich immer
das Bad an, was von den meisten Arten sehr gerne und
oft genommen wird. Hierfiir sehe ich aber die Moglich-

keit nicht ein bei einer Temperatur von — 13° E., wie

ich irgendwo gelesen habe, wo das Wasser hart gefroren

bleibt. Oder wenn der Vogel einen frisch gefiillten

Badenapf auch sogleich beniltzt, wie soil bei solchem
Kaltegrad das Trockenwerden moglich sein? —

Dabei bleiben Sand, Koth, Futterilberbleibsel, die

bespritzten Wande und, wenn es Kafige sind, die Schub-

laden, die Boden der Kafige nass; es giebt eine schlechte

Ausdilnstung, die viel schwieriger zu bewaltigen ist,

als wenn durch eine Erwarmung auch die Trockenheit

bedingt ist. — Das Angenehme von einem trockenen

und etwas erwarmten Sande ist nicht hoch genug zu

schatzen.

VoUends unbegreiflich war mir eine Mittheilung,

dass bei 13* R. Kiilte junge Papageien ausgebrlltet

vrorden^seien; eher mochte . es. wohl sein, dass bei

solchem Kaltegrad die Eischaale springt — falls nicht

eine neuentdeckte „Warmflasche" in die Nistkasten

gebracht werden konnte. — Ei, dachte ich beim Lesen
der beziiglichen Mittheilung, zu was noch Vogelschutz,

wenn das Problem der Vogelvermehrung im harten

Winter gelost ist! — Bevolkern wir doch lieber unsere

beschneiten Gegenden, unsere weissen Auen und dunkeln
Tannenwalder mit Papageien*), deren bunte und feurigen

*) Die Bevblkerung unserer Pappelalleen mit Caro-
linensittichen (1) ist thatsachlich schon vorgeschlagen.

D. Red.
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Farben sicli reizend auf dem Weiss des Schnees aiis-

nehmen wiirden, die verlassenen Meisen- und Staaren-

kasten, selbst die Schwalbennester an unsern Hauser-

giebeln waren prachtige Winterwochenbettstuben und
konnten im Fruhjahr ihren Zwecken wieder dienen. —

Ich habe bei meinen vieljahrigen Erfahrungen immer
gefunden, dass Krankheiten und Sterbefalle den Winter
liber bedeutend weniger sind als wahrend des Sommers,

ja sieh schon auf ein unbedeutendes Minimum reducirt

haben. —
Gerade dieses Jahr batten wir aussergewobnlicli

friih, im September schon, Kaltgrade, 4—5" unterNuU,
zu einer Zeit also, wo noch kein Ofen und keine Lei-

tung aufgestellt oder geordnet ist, denn vor der zweiten

Halfte October ist es in der Regel niemals nothig ge-

wesen an den Ofen zu denken. —

•

Auf diesen friihzeitigen abnormen Kalteeintritt

glaube ich einige Verluste, die mich betrofi'en, zuriick-

fiihren zu sollen, die Mauser ging bei Drosseln und
Heherlingen sehr langsam und erschwert von Statten.

Meine Wahrnehmungen und Erfahrungen sind ganz

entscbieden fiir eine TJeberwinterung in heizbaren Raum-
lichkeiten.

Ausnahmen von der Regel.

Wenngleich die verschiedenen Vogelspecies bei dem
Bauen ihrer Nester nach einem ganz bestimmten, ihnen

aufgegebenen Princip handeln, so ist es nicht hinweg-

zuleugnen, dass sie unter bedingten Verhaltnissen auch

anders handeln konnen und miissen , sollen sie den
grossen Zweck der Schopfung erfiillen. Ziehen wir den
ersten Umstand in Betracht, so wird es dem aufmerk-

samen und gelibten Beobachter nicht schwer, nach dem
Vorhandensein eines Brutyogels sofort und mit grosster

Bestimmtheit den Ort angeben zu konnen, wo er sein

Nest haben muss. Anders verhalt es sich mit den

Ausnahmen, und dariiber nachstehend einige Worte.
Es ist den geehrten Lesern aus einem friihern Auf-

satze im Journal fur Ornithologie bekannt, in wie grossen

Massen die verschiedensten Vogel an den Riddagshauser

Teichen briiten. Ich habe daher Gelegenheit gehabt,

die Nistweisen erschopfend zu beobachten. Beginnen
wir zunachst mit dem Drosselrohrsanger {Calamoherpe

turdoides). Derselbe briitet in der Regel im dichtesten

und hbchsten Rohre nach der Wasserseite, weniger nach
der TJferseite zu, oder im Binnenrohrcomplexe. Sein

Nest steht nicht ganz 1 Meter hoch zwischen 3—

5

starken Rohrstengeln iiber Wasser, ist sehr geschickt

aus Grasrispen, Stengeln und Easern von Cariceen und
andern trockenen Pflanzentheilen tief korbformig erbaut,

sodass die Eier bei dem starksten Sehwanken des Rohres
nicht herausfallen konnen. Jedes Parchen hat sein be-

stimmtes Revier, aus dem es jedes andere eindringende

Individuum gleicher Species haufig unter heftigem

Kampfe vertreibt. Daraus erklart es sich auch, dass

nicht alle Parchen trotz des kolossalen Rohrbestandes
(es werden jahrlich circa 2—300 Schock Bunde Rohr
zu Bauzwecken von mir auf den Markt gebracht) in

diesem unterkommen konnen. So briitete mehi-ere Jahre

auf einer kleinen Insel des Scbapenbruchteiches ein

Parchen in einem etwa 1 Meter hohen Spiraenbusche,

der mit Hopfen dicht durchwachsen war; ein anderes

Paar hatte sich an einem schwankenden Weidenzweige,

etwa IVs Meter hoch dicht am Teichrande angesiedelt,

kam jedoch nicht zum Briiten, da die Krahen das Nest

zerrissen.

Haufiger als der grosse Rohrsanger verlasst sein

kleiner Vetter der Cal. arundinacea das Wasser und
briitet statt im Rohre in alien moglichen Baumen und
Biischen. Mit ganz besonderer Vorliebe wahlt er in

meinem Parke alle Berberitzenbiische, vermuthlich, weil

diese, wie das Rohr, schlank in die Hohe gewachsen

sind. Auch in Kiefern, Fliedern, Jasminen, Haselniissen,

Johannisbeerbiischen etc. fand ich ihn. Ein Parchen

hat sich seit mehreren Jahren zur Brutstatt die unmittel-

bare Kahe eines Ortes ausgewahlt, den der Mensch in

gesunden Tagen alltaglich einmal und zwar allein zu

besuchen pflegt. In den danebenstehenden Biischen

leistet ihm auch unser Miillerchen Gesellschaft.

Der Schilfrohrsanger Cal. phragmitis, der in grossen

Mengen an den hiesigen Teichen vorkommt, briitet an

keinen bestimmten Stellen, sodass man nach seinem

Neste immer erst langere Zeit suchen muss. Haufig

steht dasselbe an Bulten unmittelbar iiber Wasser, ein

ander Mai in einem Dornenbusche fast schwebend dicht

iiber der Erde, in Brombeeren, Ellern und Weiden-
gebiisch, auch zuweilen im Grase auf der Erde. Ihn

wahlt der Kukuk mit besonderer Vorliebe ausser dem
kleinen Rohrsanger zum Erzieher seiner Nachkommen-
schaft. Ich kann wohl sagen, dass 1/3 aller von mir

gefundenen phragmitis-lSester mit einem Kukuksei be-

legt war.

Unser Zaunkonig wahlte vor einigen Jahren die

Spitze eines im Winde stark hin und her schwankenden

3 Meter hohen Jumperus communis zu seiner Wochen-
stube.

Hochst auffallig ist das Briiten von der sog. Harz-

bachstelze Motacilla sulphurea in unserer Ebene. Ein

echter Gebirgsvogel, bewohnt er alle Thaler, die von

einem Bache oder Biichlein durchstromt werden, und

zeigt sich meist nur auf dem Zuge in ebneren Gegenden.

Seit mehreren Jahren nun briitet ein Parchen an dem
Wasserfalle in meinem Parke so versteckt unter einem

ganz bestimmten Steine, dass es bis jetzt noch nicht

gestbrt wurde und hoffentlich auch ferner nicht ge-

stort werden wird. Ein zweites Vorkommen ist mir

aus der Stadt Braunschweig bekannt, wo ein Parchen

an dem Oberwehre in einer Steinmauer briitete, und

von dem man mir die Eier der Seltenheit wegen brachte.

Das Briiten der Stockenten in verlassenen Krahen-

horsten ist zwar nichts Aussergewohnliches, doch will

ich bier erwahnen , dass ich in einem solchen dieses

Jahr am 4. Mai auf der mehrerwahnten Schapenbruch-

teichsinsel in einer etwa 5 Meter hohen Eichte eine

Stockente auf 5 Eiern briitend fand. Das Nest war
mit Federn so dicht ausgepolstert, als stande es auf

dem Boden, war jedoch ausserlich durchaus nicht auf-

fallend.

Riddagshausen. A. Nehekoen.
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Uiiter tlem Wespenbussardhorste.

Am 1. Juli c. a. kam ein Bauernknabe zu mir und
theilte mir mit, dass er den Horst des Wespenbussards,

welchen ich in seiner Begleitung in diesem Reviere

langere Zeit vergebens gesucht, zufallig gefunden habe,

as seien aber bereits Dunenjunge in demselben.

Erst am 15. Juli, einem sehr heissen Tage, ging

ich an Ort und Stelle, ich war herzlich froh, als ich

den Wald mit seinem schiitzenden Laubdache erreichte,

da die Mittagssonne mir doch gar zu hart auf den
Schadel brannte.

Past alljahrlich habe ich aus diesem ca. 50 Hektaren
umfassenden Feldholze die Eier dieses Vogels geholt,

in diesem Jahre war jedoch kein alter Bussardhorst

ausgebessert, ich gab daher endlich, obgleich ich die

Yogel ofters kreisen sah, das Suchen auf.

Der Horst war diesmal vom Wespenbussard selbst

in der Stammgabel einer Eiche am Bande eines Eichen-

bestandes ca. 10 m. vom Boden hoch neu errichtet,

wahrend gewbhnlich alte Mausebussardhorste ausge-

bessert werden.

Trotz aller Hitze und trotz meiner 60 Jahre bestieg

ich den Baum selbst, die Jungen batten bereits Stoppeln,

im Horste lagen Hummeln- und Wespenzellen, welche
jedenfalls yon dem einen Gatten dem andern wahrend
des Brutgeschaftes zugetragen wurden, sie liessen er-

kennen, dass sie schon lange herbeigeschleppt seien,

und bildeten eben kein allzuweiches Polster fiir die

Nesthocker.

Es ist mir hochst auffallend, dass sie nicht von den
Eltern iiber Bord geworfen wurden. — Ich blieb wohl
eine Stunde lang unter dem Horste, da ich aber keinen

der alten Vogel sah, so wandte ich mich heimwarts,

zumal gerade heute Schiitzenfest war, dem doch meine
Buben selbstredend beiwohnen mussten.

Am 22. Juli ging ich wieder zum Nistplatze, um
das Fiitterungsgeschaft zu beobachten, eins der Jungen
sah ich bereits iiber den Nestrand hervorragen. Schon
um 2 Uhr Mittags lag ich, von einem dichtbelaubten

Buchenstrauch wohl verborgen, unter dem Horste, musste
aber bis 4^2 Uhr warten, bis das J herzugeflogen kam.
Leider kam es von der mir entgegengesetzten Seite, so

dass ich nur den stark ausgebreiteten Schwanz und die

Fliigelspitzen sehen konnte. — Wohl 7 bis 8 Minuten
lang hielt es sich bei seinen Jungen auf, ging dann auf

einem horizontalen Aste, welcher gerade iiber mir hing,

entlang, schiittelte sein Gefieder auf und blieb wohl
eine Minute lang ruhig sitzen. Plotzlich aber stob es

erschreckt ab , und stiess einen so gellenden , durch-

dringenden Angstruf aus, wie ich solchen nie von einem
Raubvogel vernommen. Ein lang gedehntes Hu i i i i h
(ich weiss solches noch heute tauschend ahnlich auf

dem Finger nachzupfeifen) ausstossend, flog es blitz-

schnell iiber mich weg, kreiste einigemal und blockte

dann, ca. 60 Schritte von mir entfernt, auf einem
trocknen Aste auf. Jedenfalls hatte der Vogel meinen
einen stark mit Nageln beschlagenen Jagdschuh, welcher
in etwa aus dem iippigen Heidelbeerkraute hervorstand,

gesehen. Ich zog denselben naher an mich, so dass ich

nun ganz gedeckt war, und wartete zu, ob nicht auch
das $ bald mit Atzung herbeikame. Da plotzlich kommt

das 5 dicht iiber den mich bergenden Strauch kaum
50 cm. iiber meinem Kopf hinweggestiirzt und stosst

nochmals denselben Angstruf aus; es hatte sich jeden-

falls iiberzeugen wollen, welch ein verdachtiges Indi-

viduum denn der Buchenstrauch eigentlich beherbergen
mbge. Trotzdem ich kein Glied riihrte, kam der Vogel
dem Horste nicht wieder ganz nahe, der Buchenstrauch
mochte ihm wohl zu verdachtig geschienen haben;
spater sah ich $ und J mehr als 300 Schritte weit von
mir kreisen. — Erst am 12. August holte ich die beiden

jungen Vogel, das Jiingere hatte jedenfalls noch 14 Tage
lang im Neste gehockt, wahrend ich das viel starkere

Schwesterchen schon aus dem Horste werfen durfte, so

dass es erst 50 Schritte weit auf die Erde kam; trotz

stundenlangem Warten sah ich keinen der alten Vogel.

Die beiden Jungen wichen in ihrem Gefieder ganz
auffallend von einander ab. Wahrend das kleinere ganz

braun gefarbt war, war das Gefieder des grbssern auf

Brust, Bauch und Hosen weiss mit theilweisem oker-

gelben Anflug, der Kopf war nach dem Schnabel zu

braungrau, dahinter weiss, ebenso batten Riicken und
Fliigel viele weisse Federn. Die Iris war fast silber-

grau. Dieser sohbne Vogel glich sehr demjenigen,

welcher in v. Biesenthal's schonem Werke auf Tafel 3
nach einem in meiner Sammlung befindlichen $ juv.

dargestellt ist, nur hatte derselbe viel mehr Weiss im
ganzen Gefieder.

Leider entflog mir dieser schone Vogel, nachdem ich

denselben bereits 8 Tage hindurch gefuttert hatte, ich

konnte es nicht iiber's Herz bringen, ihn vom Baume
herabzuschiessen , als er nach 5 Tagen nochmals in

meinen Garten kam.

Casarca t^wtila Pall, in der Mark?

In der letzten Nummer des Jahrganges 1877 der

Monatsschrift des Sachsisch-Thiiringischen Vereins fiir

Vogelkunde und Vogelschutz in Halle a. S. findet sich

ein Aufsatz von Julius Stengel iiber: der Wildenten-
Bestand in den Provinzen Sachsen und Brandenburg.

Wenn der Verfasser im Beginn seiner kleinen Arbeit

sagt: „der Spreewald ist jetzt noch der Briiteplatz vieler

Wildgiinse und Enten; als ich Anfangs Mai 1874 den
Spreewald besuchte, sah ich schon in der Nahe des

Bahnkorpers die wilden Ganse umherfliegen ," so ist

das wohl nicht ganz correct. Enten nisten noch jetzt

in Menge dort, aber Ganse, wahrscheinlich doch
Anser cinereus, kommen nach den mir gemachten Mit-

theilungen eines durchaus compotenten Kenners des

Spreewaldes dort nicht mehr als Brutvogel vor. Herr
Stengel giebt ferner eine Aufzahlung der in der Nahe
seines Wohnortes (Zehrensdorf zwischen Zossen und
Teupitz) briitenden Entenarten und fiihrt, nach der

Haufigkeit des Vorkommens geordnet, Anas boschas,

crecca, querquedula , acuta, clypeata, clangula, strepera,

ferina und nyroca auf. Von den auf dem Durchzuge
vorkommenden Arten „stellt sich die Reihenfolge — zu
urtheilen nach der Anzahl der Exemplare, die geschossen
wurden und zum Prapariren an mich gelangten — wie
folgt: Anas fuligula, fusca, marila, penelope, rufina,

rutila." Die Auffiihrung dieser letztgenannten Art ver-

anlasst mich zu einer kleinen Bemerkung. Ich glaube
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nicht, dass Herr Stengel je ein Exemplar der C. rutila,

welches in der Nahe seines Wohnortes geschossen worden

ist, erhalten hat, bin vielmehr der sicheren TJeberzeugung,

dass der Mittheilung dieses Vorkommens eine Verwechse-

lung mit irgend einer anderen Entenart zu Grunde liegen

muss. Bevor ich nicht ein Exemplar der Rostente von

dort gesehen und mich von der Richtigkeit der Bestim-

mung habe iiberzeugen konnen, so lange mbchte ich

meine so eben ausgesprochene Ansicht aufrecht erhalten.

Ich habe bereits friiher ein Mai die Griinde angefiihrt

(J. f. 0. 1876 p. 13), welche mich veranlasst haben,

diese Art nicht in der Liste markischer Vbgel aufzu-

fiihren. Ich mochte an Herrn Stengel die Bitte richten:

falls er wieder ein Mai in den Besitz einer Ente ge-

langen sollte, die er fiir C. rutila halt, dieselbe zur

Bestimmung an das konigl. zoologische Museum zu

Berlin senden zu wollen. Es sollte mich dann freuen,

wenn ich meine friiher ausgesprochene und jetzt wieder-

holte Ansicht iiber das Nichtvorkommen dieser Art in

Brandenburg als eine irrige zuriicknehmen muss, und
die Ornis markischer Vogel mitRecht um eine interessante

Art reicher genannt werden darf.

Herman Schalow.

Zur Mehlwurm-Zucht.

Von Dr. G. Fr. Hermann Miiller.

Der Wunsch des Herrn Redacteurs, einige Notizen

iiber die beste Verpflegung der Mehlwiirmer zu geben,

veranlasst mich, in nachstehenden Notizen einige Er-

fahrungen mitzutheilen , welche fiir Vogelwirthe Inter-

esse haben diirften.

I. Feuchtigkeitim Uebermaass und in Verbindung
mit starker Warme ist fiir diese Insecten das sicherste

Verderben. Ein einziger Tag in diesem Zustande geniigt,

um eine ganze Hecke zu ruiniren.

Das Gefahrlichste ist, Bier oder Wasser auf die

Kleie selbst zu giessen, oder auch nur tropfende
Lappen und stark erweichtes Brot, viel Obst etc. ein-

zulegen. Bei Topfen mit iibergespannter Gaze ist die

Gefahr natiirlich geringer, als bei gut schliessenden

Gefassen. Die feinen Diinste setzen sich an den Wanden
ab und ziehen iiber die Glasur schnell bis auf den
Boden. Die Kleie verwandelt sich dann in Sauerteig,

welcher immer mehr Luftfeuchtigkeit aufsaugt und nicht

wieder trooknet. Es bildet sich so eine feuchte kleb-

rige eklige Masse, durch welche die Wiirmer in Eiiul-

niss gerathen. Es bleibt dann nichts weiter iibrig, als

den ganzen Satz auszusieben und das Gefass mit neuer

Kleie zu bestellen.

Wer auf solche Hecken alle 8 Tage einige Minuten
verwenden kann, mbge den Satz mit einem feuchten,

moglichst starken Lappen iiberdecken; nur darf er nicht

tropfen. Zusammengefaltete Lappen taugen nichts, well

die Wiirmer gem in ihnen sich verbergen, hauten und
verkafern. Wer sich die kleine Miihe noch mehr er-

leichtern will, stelle einen niedrigen Blumeuuntersatz
mit Eeuchtigkeit und Zeugstreifen ein. Es empfiehlt

sich hierbei eine TJnterlage von 2 festliegenden diinnen

Leisten, um die unter ihm sich sammelnden Insecten

nicht zu stbren.

II. Nahrung. Ausser den verschiedensten Mehl-

stoiTen und ihren Eabrikaten lieben Wiirmer und Kafer

rohes Eleisch, und zwar in steigender Weise: Erbsche,

Maulwiirfe, Mause, Vbgel, besonders Augen und Gehirn

;

gleichgiiltiger sind sie gegen Kalb- und Rindfleisch,

Leber und Lunge. — Einige wenige Apfelstiicke besei-

tigen Hunger und Durst. — Kafer und Wiirmer ske-

lettiren ausgezeichnet. Ein Maus- oder kleines Vogel-

gerippe liefern sie zuweilen in einer einzigen Nacht.

III. Mottenplage kann wohl nur bei grosser

Sorglosigkeit entstehen. Meine beiden Hecken haben

in 5 Jahren kaum ein Dutzend dieser zierlichen Mikro-

lepidopteren gezeitigt. Dass sie in meiner Wohnung
nicht fehlen, dafiir liefert einen traurigen Beweis ein

nicht mehr moderner und deshalb degradirter Reserve-

und Condolenzfrack liicherlichen Aussehens. Derselbe

ist trotz guter Zusammenfaltung und Verschliessung

in einen echten Mottenburger verwandelt, an welchem
Aermel- und Mottenlbcher sich schwer unterscheiden

lassen. Er ist nicht Opfer, sondern Matei'ia peccans.

Dass die Tbpfe nicht hermetisch schliessen, beweisen

die einkriechenden F liegen mit zahlloserNachkommen-
schaft. Dieser Uebelstand ist ohne Bedeutung. Wird
der Deckel bei Sonnenschein am offenen Fenster auf-

gehoben, dann summen sie schnell durchs offene Fenster

und beljistigen hbchstens die Nachbarn.

Der Rath , einen ganzen Satz wegzuwerfen, wenn
Motten in ihm sich zeigen, empfiehlt, das Kind mit dem
Bade auszuschiitten. Es geniigt, die verdachtigen Lappen
auf einige Wochen in einen gut schliessenden Behalter

zu bringen und fiir die etwa anhaftenden Wiirmer und

Eier ein wenig Kleie beizufugen.

IV. Ausgesiebte Kleie darf ebenfalls nioht

weggeworfen, sondern muss wochenlang aufbewahrt

werden, well die Eier in grossen Zwischenraumen ab-

gelegt werden. Auf diese Weise werden meinen Vbgeln

nicht Hunderte, sondern Tausende von Wiirmern erhalten.

V. Bei der einfachsten Behandlung ohne haufiges

Wiihlen in der Fortpflanzungszeit gedeihen diese In-

secten ausgezeichnet. Vor 2 Jahren beherbergte ein

grosser Schmortopf, nachAusmaass der reingesiebten

Wiirmer, an 16000 Stiick. — Ich beabsichtige, ein jetzt

eingestelltes Puppenpaar unter guter Pflege sich mit

Kindern und Enkeln 3 Jahre entwickeln zu lassen, und
werde, so Gott will, das Ergebniss seiner Zeit mittheilen.

VI. Das Auslesen der gesiebten Wiirmer ist ein

sehr langweiliges Geschaft. Man kann es sich bedeu-

tend erleichtern, wenn man den Boden einer Zinkwanne
mit einigen Lappen bedeckt und diese mit Papierbogen.

Auf diese wird dann von Zeit zu Zeit eine diinne

Schicht der ausgesiebten Masse geschiittet und in helles

Licht gestellt. In wenigen Minuten sind die lebhaften

Wiirmer untergekrochen.

VII. Verpuppung. Da ich heute las, dass die

A^erkaferung in den Juni und Juli falle, so erlaube ich

mir zu bemerken, dass dieser Prozess in meiner Woh-
nung bei ungleicher, meist niedriger Temperatur schon

im Januar und Februar stattzufinden pflegt. Die soeben

(Ende Febr.) beendigte Suche auf Wiirmer ergab nur

wenige Stiick; ich fand bios schon geschwJirzte Kafer,

Puppen und in der Verwandlung liegende starre Wiir-

mer. — Im Sommer erfolgt dann die zweite Generation.
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Bei der Hautiing der Wiirmer muss eine bedeu-

tende Veranderung des Safts vor sich gehen. Auf sie

sind meine Kornerfresser besonders erpicht, was nicht

bios durch die Feinheit der Haute bedingt ist. —
Solche weissen Wiirmer sollen (ich weiss es Bicht) das

Kugeln der Insectenfresser wesentlich befordern.

VIII. Unbekannt sind mir bisher geblieben

:

Kafer in fester Copula (ungleich vielen anderen Ka-
fern), sowie ihre Eier mit den erforderlichen Absatz-

G-elegenheiten. Auch babe ich niemals einen fliegenden

Kafer gesehen oder Abends sein Schnurren geliort. Sie

scheinen von ihrer beneidenswerthen Begabung keinen
fleissigen Gebrauch zu machen.

west nach Nordost iiber meinenHof laut schreiend ziehen.

— Am 11. in den Vormittagsstunden wurde ein Zug
von etwa 50 Stiick von Slid zu Nord ziehend hier ander-

weitig beobachtet."

Die spiitesten Kranichziige , welche ich selbst in

friiherer Zeit beobachtete, sah und hbrte ich vor Mitte

November. Dies gehort wohl zu den Ausnahmen, aber

ist nicht so sehr selten. Im December jedoch sind mir

bisher keine wandernden Kraniche vorgekommen.

Stolp, 18. 12. 1877. E. F. v. Hometek.

Spate Kranichziige.

Mit Bezug auf die Mittheilung in Nr. 24 des Cen-
tralblattes, iiber einen beobachteten spaten Kranichzug,

erhalte ich soeben eine Kachricht von unserem Vereins-

mitgliede, Herrn von Zitzewitz auf Bornzin.

Derselbe sagt: „Am 7. d. M. gegen die Mittagszeit

sah ich einen grossen Schwarm von Kranichen von Siid-

In der Schlussnummer des vorigen Jahrgangs dieser

Blatter theilte Herr Berger aus Witten in Westfalen mit,

dass dort am 28. Nov. sehr grosse Kranichziige gesehen

seien. Wenn schon dieser spate Termin fiir den Kranichzug

von hohem Interesse ist, so diirfte es um so auffalliger

erscheinen, dass von mir am 19. Dec. Morgens 10 Uhr
etwa 30 Kraniche nach Siiden und Nachmittags 4 Uhr
etwa 50 Stiick nach Nordwest ziehend beobachtet wurden.

Vielleicht tragen diese Zeilen dazu bei, zu erfahren, bis

wohin der letzte Zug seine Reise ausgedehnt hat.

Riddagshausen. A. Nehekoen.

Rundschau.
Riesenthal's Eaubvogel Deutschlands, welche auch im
Centralblatt mehrfach besprochen sind, haben sich in

kurzer Zeit viele Freunde erworben. Mit jeder neuen
Lieferung aber schreitet das Werk auf die unverkenn-
barste Weise vor, so dass es mit sehr theuren Werken
zu concurriren vermag. Dies ist namentlich mit den
Tafeln der Fall, wo Zeichnung und Farbendruck immer
mehr den Wiinschen des Kenners entsprechen. Ganz
besonders ansprechend sind die Falken — 6.—9. Lie-
ferung — , so dass die einzelnen Bilder mit dem charak-
teristischen Hintergrunde fiir manchen Jagdfreund eine

ansprechende Zimmerdecoration geben wiirden.

Die Erlangung der zweckentsprechenden Exemplare
fiir die Abbildungen bietet jedoch oft nicht unerheb-
liche Schwierigkeiten, und aus diesem Grunde sind mir
manche Bilder der neuesten Lieferung (10.— 11.) nicht

charakteristisch genug. Namentlich ist dies der Fall
in der Schreiadlergruppe. Taf. XXXVIII z. B., einen

alten und einen jungen Schreiadler {Aquila naevia) dar-

stellend, giebt mir zu manchem Bedenken Veranlassung.
Der alte Vogel ist viel zu dunkel mit viel zu abste-
chenden Federrandern, um einen alten deutschen Friih-

jahi-svogel darzustellen, und der junge Vogel erscheint
als ein entschiedener Schelladler (Aquila clanga), we-
nigstens muss man ihn dafiir ansprechen. Anhaltige
Bedenken bietet Tafel XXXIX, welche Aquila orientalis

und Aquila clanga alt darstellt, denn das Charakteristische
beiderArten ist nicht geniigend hervorgehoben, namentlich
weichen die Fiinge von Aquila clanga, welche ungleich
schlanker sind als die von Aq. orientalis, zu wenig ab.

Ganz besonders aber ist die Figur von Aq. clanga zu
kurz und dick, denn dieser Adler ist von den drei ver-

wandten Arten der schlankeste, mit den verhaltniss-
massig langsten Fliigeln und Tarsen. Dagegen ist Aq.
orientalis ein dicker, plumper Vogel und Aq. naevia eine

schwachliche Copie.

Bei dem grossen Interesse , welches dies deutsche
Werk erregen muss, erscheint es angemessen, auch auf

alles das aufmerksam zu machen, was dem Werke
forderlich sein kbnnte, und so diirften in ein er Nachtrags-
lieferung einige recht charakteristische Vogel der Schrei-

adlergruppe sehr wiinschenswerth sein.

Der Text enthalt sehr viel Schatzenswerthes. Es
ist auch dem Schutze imd der Erhaitung der Vogel
Rechnung getragen, ohne in den weinerlichen Eedeton
vieler heutigen Schreibbediirftigen zu verfallen.

DieVollendung des Abschnittes der Tagraubvogel steht

nahe bevor, und man kann nunmehr mit Recht sagen,

dass ein so gutes und annahernd so billiges Werk bis-

her nicht vorhanden war.

Es ist daher fiir viele Freunde der Jagd und der

Vogelkunde sicher erfreulich zu horen, dass demnachst

auch andere Gruppen der Vogel in ahnlicher Weise
dargestellt werden sollen. E. F. v. Homeyee.

Proceedings of the Zoological Society of London. Ill,

1877: Finsch, On a small Collection of Birds from

the Marquesas-Islands. S. 407. Neu: Halcyon Oo-

deffroyi. — G a r r o d , Notes on the Anatomy and Sy-
stem. Position of the Genera Thinocorus and Attagis.

S. 413. — Tweeddale, Notes on the Species of the

Genus Batracliostomus inhab. the Indian-Region. S. 420.
— G a r r d , Notes on the Anatomy of Passmwe-Birds.

Pt. II S. 447, Pt. Ill S. 523. — Layard, Remarks
on the exact Localities of some Birds from the Islands

of the South Pacific. S. 464. — Layard, Note on two
African Cuckoos of the Genus Coccystes. 8. 465. (Ueber

Cocc. jacobinus und serratus) — Elliot, Review of

the Ibidinae, or Subfamily of the Ibises. S. 477. Die

vom Verfasser in dieser Uebersicht gewahlte Einthei-

lung der 25 Arten in 19 Gattungen diirfte sich nicht

als praktisch empfehlen, wie man iiberhaupt der ver-

schiedenen Ausdehnung der nackten Theile des Kopfes
wohl nicht den Werth eines Gattungs-Charakters zuge-

stehen kann. Entschieden im Irrthum ist der Verfasser,

wenn er die afrikanische Ibis aethiopica mit der austra-
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Hschen stridvpennis, und Ih. candata Bodd. mit der slid-

lichen Form melanopis vereinigt. Ibis Ridgwayi und
thalassinus scheinen uns dagegen als Arten nicht halt-

bar, lb. davisoni, gigantea und olivacea sind als Typen
neuer Gattungen Graptocephalus, Tkaumaiibis und Lam-
pribis erhoben, wodurch die Zahl der /fe - Gattungen

der Anzahl der Arten nunmehr fast gleicli, also beinahe

jede Art Typus eine besondere Gattung ist. — Scla-
ter & Salvin, Description of six new Species of

South-American Birds. S. 521. Basileuterus castaneiceps,

Euphonia insignis , Chlorospingus pliaeocephalus , Todi-

rostrum rufigene, Lathria cryptolopJia, Fuligula Nationi.

— Sclater, On the Collection of Birds made during

the Voyage of H. M. S. Challenger. S. 534. — Tweed-
dale, On the Birds of the Philippine-Islands (Voyage
of the Challenger). S. 535. N e u : Loriculus panayensis,

SatracJwstomus Septimus, Dicrurus striatus, NectaropMla
juliae, Buceros mindanensis, Dicaewm mindanense, Pha-
botreron brevirostris. — Sclater, On the Birds of the

Admiralty Islands (Voy. Challenger). S. 551. Neu:
Rhipidura semirubra, Monarclia infelix , Pliilemon albi-

torques, Myzomela pammelaena, Carpophaga rhodinolaema,

Ptilopus Johannis, Mcgapodius rubrifrons. — G u r n e y,

Note on the Polish Swan. S. 379. — Bartlett, De-

scription of a new Numida {N. Elliott). S. 652. (Scheint

uns identisch zu sein mit ISf. Pucherani).

Transactions of the Zoological Society of London.

Vol. X, P. Ill: Owen, On Dinornis: containing a

Restoration of the Skeleton of D. maximus. Mit Ta-

feln. S. 147.

Annals and Magazine of Natural History. Vol. 20, No.

120, Dec. 1877: Brown, Appendix to papers on the

distribution of birds in N. Russia. S. 494. — Godwin
Austen, Description of supposed new birds from the
Naga Hills and Eastern Assam. S. 519. Neue Arten:
Turdinus nagaends, Stapliida plurnbeiceps. — Tweed-
dale, Descript. of some new species of birds. S. 533.
Neue Arten: Tanygnathus Everetti, Ceyx argentata,

Midleripicus Wallacei und fuligitiosus, Penelopides afjinis,

Pomatorliinus nuclialis, Mixornis capiialis, Griniger Eve-
retti, Hypothymis coelestis, Prionochilus olivaceiis, Dicaeum
scMstaceum u. Everetti, Athopyga bella, Ptilopus incognitus.

CoUett, Om et Par Fuglesamlinger fra Madagascar-Re-
gionen. (Christ. Vid.-Seisk. Forh. 1877.) Behandelt
ein Paar Vogelsammlungen von Madagascar und Bour-
bon, die von den Herren Lantz und Borchgrevink dem
Museum in Christiania zugesandt wurden. Es sind

40, darunter einige seltnere Arten, aufgefiihrt.

A List of British Birds, the Genera arranged according
to Sundevall's Method. By H. Th. Wharton. Lon-
don 1877 (J. van Voorst).

Birds-Nesting in India. A Calendar of the Breeding-
seasons and a Popular Guide to the Habits and Haunts of

Birds. Illustrated. ByG.F. L.Marshall. Calcuttal877.

Oustalet, Sur une nouvelle espece d'Ibis (Bull,

de la Soc. Philomathique, 7. Serie p. 25, Paris Jan. 1877)
und ebenda: Description d'une nouvelle es-
pece d'Ibis. Behandelt zwei neue Ibis-Axten (lb.

gigantea und harmandi) aus Cambodja und Siam.

Henke, Syrrhaptes paradoxus Pall. (Bullet, de
la Soc. Imp. Moscou No. 1 1877). Giebt biologische

Notizen und Bericht iiber Brutstatten der Art am linken

Wolga-Ufer. A. R.

Vereins-Angelegenheiten.

Zoologische Gesellschaft in London.

December-Sitzung 1877: Vorsitzender Herr Prof.

Newton. Herr Henry Seebohm sprach iiber seine

Reise nach den arctischen Begionen des Jenissei und
Legte Vogelbalge und Eier vor, welche er von dieser

Reise heimgebracht. Unter diesen befinden sich manche
A.rten von hohem Interesse fiir die geographische Ver-
breitung der Vogel : Phylloscopus trocliilus und Calamo-
herpe schoenobaenus vom 80 " ostl. L. , Antlius Seebohmi
7on ebendaher u. a. — Marquis of Tweeddale sprach
liber eine Vogelsammlung von den Philippinen (Min-

ianao). Als neu beschrieb derselbe: Tanygnathus Eve-
i-etti, Mulleripicus fuliginosus, Penelopides affinis, Criniger

Everetti, Orthotomus nigriceps, Aethopyga bella, Antho-
'hreptus griseigularis, Ptilopus incognitus.

Stellv. Schriftf. : Hr. Hartmann. Kassirer : Hr. L e o n-

h a r d i.

Verein fiir Vogelkunde in Arolsen.

Der vorlaufigen Mittheilung ijber die Constituirung

iieses Vereins (No. 23, 1877 d. Bl.) sei hinzugefugt,

lass der Zweck desselben Forderung der Vogelkunde,
Schutz und Hegung der niitzlichen Vbgel, Hebung der

Zucht und Pflege des Nutz- und Ziergefliigels und der

Simmervogel ist. Monatlich finden regelmassige Sitzungen

)tatt. Der Verein zahlt bereits iiber 70 Mitglieder. Vor-
sitzender: Dr. Waldeck. Stellvertreter: Premier-

ieutenant Stechmann. Schriftfiihrer : Hr. S c h 1 i w a.

Verein fiir Vog-elschutz und Vogelkunde
fiir (xrossenliain und Umgegend.

Der kiirzlich publicirte zweite Jahresbericht 1876/77
dieses Vereins giebt Zeugniss von der regen Thatigkeit

und dem richtigen Verstandniss, mit welchem die Leiter

desselben ihr Ziel verfolgen. In den Sitzungen wurden
belehrende Vortrage iiber verschiedene Vogelarten ge-

halten. Von einer Fiitterung der Vogel konnte Abstand
genommen werden, da der Schnee nur kurze Zeit liegen

blieb. Ganz besonders liess der Verein es sich ange-

legen sein, dem verderblichen Nesterausnehmen der

Schuljngend zu steuern und den Verfolgungen Einhalt

zu thun, welchen niitzliche Vogelai'ten seitens einzelner

Einwohner des Gebietes ausgesetzt waren. Es konnte

erfreulicher Weise constatirt werden, dass die Sperber-

grasmiicke, Bastardnachtigall, Miillerchen, Pyrol, Blut-

hiinfling, Stieglitz u. a. in der Umgegend von Grossen-

hain hauiiger geworden. Die Mdvencolonie in der Adels-

dorfer Flur war sehr zahlreich besetzt und wurde auf

ungefahr 2000 Exemplare geschatzt. Die Vertheilung

der Geschafte des Vorstandes erfuhr insofern eine Aen-
derung, als Hr. Neumann den wissenschaftlichen, Hr.

Hornauer den geschaftlichen Theil zur Erledigung

iiberwiesen erhielten. DerVerein zahlt jetzt 31 Mitglieder.
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Ornitholog. Verein in Stralsund: 23.-25. Te-
BeTorstehende Ausstellungen. I,ruar. — G-efliigelzucht- undVogelschutz-

Ornith. Central- Verein fiir Sachsen und Verein fiir Eisleben: 3.—6. Marz. — Verein
Thiiringen in Halle a/S. : 29. Marz bis 1. April. — fiir Gefliigelzuoht in Miinchen: 16.— 19. Marz.

Nachrichten und Neuigkeiten.

"Vogelmarkt.
Das n e u e s t e Verzeichniss der

Thiergrosshandlnng Ton Ch. Jamrach

(179. 180. St. George's Street, East-London,)

zeigt folgende in der vorhergegangenen Liste (Orn.

Centralbl. No. 1 S. 7) noch nicht aufgefiihrten Vogel-

arten zu den beigefugten Preisen in Mark an:

3 Rothe Arara 80 — 2 Ararauna a 100 — 3 Masken-

Sittiche a 100 — Blaue Gebirgs-Lori P. 75 — Blau-

kappen-S. P. 120 — Arara-S. P. 25 — Halsband-S. P.

25 — Alexander- S. a 20 — Graue Cardinale P. 18 —
Eothe Cardinale (Mannch.) a 10 — Eeisvogel P. 5,

weisse P. 20. — Weisskopf. Nonnen P. 7 — Orange-

backchen, Hartlaubzeisige, Amaranthen, Weber P. 5—
Tigerfinken P. 4 — Bartfinken P. 20 — Weiden-Am-
mern a 16 — Sonnen-Vogel P. 20. — Chines. Maina

40 — 2 Blaubartige Heher a 40 — 5 Blaue Heher a

100 — Weisser Indisch. Kranich 500 — 3 Marabu a

60 — 1 P. Gaukler200 — Schwarz. Truthahn- Geier 80 —
1 P. Sarcidiornis-Enten 200 — Zebra-Taubchen P. 20.

In Petermann's Geographischen Mittheilungen lese

ich, dass bei den Versuchen, das in der Jenissei-Miin-

dung gestrandete Schiff des Kapitans Wiggins „Themse"
wieder vom Grund zu bringen, die sammtliche Ladung
und, wie es scheine , auch die Sammlungen des eng-

lischen Naturforschers Seebohm, welcher mit dem
ScbifFe nach Europa zuriickkebren woUte, iiber Bord
geworfen worden seien. Beziiglich dieser letzteren

Sfotiz weiss ich aus Seebohm's eigenem Munde (ebenso

•wie nach der Heimkehr von der Petschora hatte ich

auch im October v. J. das Vergniigen, Seebohm bei mir

zu sehen), dass seine sammtlichen Sammlungen— ausser

vielen ethnologischen Gegenstiinden auch 2000 StiickVogel

und 500 Eier — wiewohl er zweimal SchifFbruch gelitten

hat, gliicklich heimgebracht sind. Unter vielea andoren

ornithologischen und oologischen Seltenheiten sah ich bei

ihm auch ein schbnes Gelege von Regulus proregulus.

Hannover. Pealle, Postdirector.

Briefkasten der Redaction.

Eiir den Ausschuss fiir Beobachtungsstationen der

Vogel Deutschlands gingen noch Notizen iiber das Jahr

1877 ein von Herrn Ad. Walter in Charlottenburg und
Herrn A. R o t h in Hindenburg. — Hm. PI. in St.-Petersb. :

Die Meise mit verbindl. Dank erhalten. Offenbar ist es

ein jiingeres Exemplar, daher die mattere Farbung. Im
Uebrigen scheint uns der Charakter recht gut hervorzu-

treten. Heft 2 (dritte Sendung) ist hofientlich jetzt in

Ihre Hande gelangt. — Hrn. Direct. P. in H. und Hrn.

V. H. in S.: Mit Dank erhalten, wird bald benutzt. —
Hrn. K. in S. : Ueber die Eortsetzung des Werkes ist

zur Zeit noch nichts entschieden. Jedenfalls wird die

Arbeit in nachster Zeit noch nicht wieder aufgenommen.

Eingegangeue Drucksachen.

Les Oiseauxde la Chine. Par M. L'abbe

Armand David et M. E. Oustaiet. Avec un Atlas de

124 Planches dessinees et lithographiees. Paris 1877.

G. Masson Editeur. Libraire de I'Academie de mede-
cine. Boulevard St. Germain.

Collett, Om et Par Euglesamlinger fra Mada-
gascar-Regionen (Separat-Abdruck aus Christ. Vid.-Selsk.

Eorh. November 1877).

Collett, Mindre Meddelelser vedrorende Norges
Fuglefauna. 1873—76. (Sep.-Abdruck aus Nyt Ma-
gazin for Naturvidenskaberne 1877.)

Collett, Om et Par for Norgis Eauna nye Pugle-

artes (Sep.-Abdr. aus Christ. Vid.-Selsk. Eorh. 1877).

Collett, On Fhylloscopus borealis and its Occurrence

in Norway (Sep.-Abdr. aus Proceed. Zool. Soc.London 1877).

Briiggemann, Ueber eineVogelsammlung
aus Siid-Ost- Borneo (Sep.-Abdr. aus den Abhandi.

des naturwiss. Vereins in Bremen. Bd. V. 1877).

Briiggemann, Description of a new spe-
cies of Batrachostomus from Central - Borneo
(Sep.-Abdr. aus den Annals and Magazine of Nat. Hist.

Sept. 1877).

Tausch- und
Charles K. Aiken,

Taxidermist. po-i

Colorado Sprrngs, Col. L°J

(Nord-Amerika).

Als Bezugsquelle nordamerikanischer Vogelbalge

und Eier empfiehlt die vorstehende Naturalienhandlung

die Redaction.

Willi. Schlutei- in Halle a/S., [9]
Naturalien- und Lehrmittel-Handlung.

Mein neuestes Verzeichniss No. 61 iiber Lepidopteren

ist erschienen und steht gratis und franco zu Diensten.

Ein Reisvogel (Mannchen) fur 3 Mark zu verkaufen

durch die Redaction. [10]

Kauf-Verkehr.
diaries Jamrach.,

Thiergrosshandlung. 179. 180. St. George's Street,

London East,

erhielt: 1 Gnu (Mannch.) 2000 Mk. — Tigerin (15 Mon.
alt) 2000 M. — Lbwin (15 Mon. alt) 1100 M. — IP.
Siidamer. Tapire 1600 M. — 1 Mannl. Bactr. Kamel
600 — Puma-Weibchen 700 — Grosser Lippenbar 240
— Kleiner Lippenbar 240 — Tasman-Beutelbar 160 —
Malacca-Hirsch 240 — 2 Zibethkatzen a 40 — 4 Afrik.

Stachelschweine 80 — Giirtelthier 40 — Hundspavian
60 — Mandrill 100 — Drill 80 — 6 Capuziner-Affen a

40 — Hut-Affen 20 — Makaken 20 M. [11]

Redaction und Expedition: Berlin S,, Brandenburg-Strasse 64. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck: G. Piitz'sche liuchdruckerei (Otto Uauthai) iu Nauiiiburg a/S.
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Den Manen Linne's,
des Uiistcrbliclieii,

am Jahrestage seines vor hundert Jahren erfolgfcen Hinscheidens

(10. Januar 1778).

Carl Bolle.

Zur Blume darf der Vogel sich gesellen.

Gleich schone Tropfen aus des Weltalls Quellen,

Sieht man einander sie sich hold begleiten

Durch alle Zonen, unter alien Breiten.

Gesandt, das Reich der Pflanzen zu erhellen,

Jedwed' Geschijpf an's rechte Licht zu stellen,

Sah Linne's Blick an sich voriibergleiten

Der Vogelwelt verborg'ne Lieblichkeiten.

Drum ew'ge Ehre ihm in unsren Kreisen!

Wir beugen uns vor seines Namens Klange
Und sind nicht stumm, wo Andere ihn preisen.

Auch Vogelsang, nicht nur Jasmin und E,ose,

Begriisse ihn aus voUem Herzensdrange
Bei seiner beutigen Apotheose.

10. Januar 1878.

Der Kukuk.
Von Alfred Newton.

(Aus: „Encyclopadia Britannica" 9 ed. VI. 1877 p. 685 u. ff. Ubersetzt von H. Schalow.)

[Die Naturgeschichte des Kukuks beschaftigt auch
ausserhalb Deutschlands die Vogelkundigen auf das

Eingohendste. Nachdem wir mehrfach ausfiihrliche

Abhandlungen iiber den Kukuk von deutschen Forschern
brachten, geben wir nachstehend die Schilderung eines

englischen Ornithologen, die uns fiir diesen Zweck vom
Verfasser, Hrn. Prof. Alfr. Newton in Cambridge,
freundlichst zur Verfiigung gestellt und von Hrn. H.
Schalow in's Deutsche iibertragen wuvde. D. R.]

Es giebt vielleicht kaum einen Vogel, der die Auf-

merksamkeit der Naturforscher wie der Laien in so

hohem Grade auf sich gelenkt hatte als unser Kukuk.
Ueber keinen Vogel ist so viel geschrieben, von keinem

sind so viele leere Geschichtchen erzahlt worden, wie von
ihm. Die seltsame und nach vieler Leute Erfahrung

ihm allein eigenthiimliche Art, seine Nachkommen
Pflegeeltern anzuvertraiien, geniigt vollkommen, um das

Interesse zu erklaren , welches man seiner Geschichte

entgegengebracht hat ; allein, wie es gegenwartig scheint,

theilt er diese Eigenthiimlichkeit nicht nur mit vielen

seiner Verwandten in der alten Welt, sondern wahr-
scheinlich auch mit Vogeln der neuen Welt, die nicht

im geringsten mit ihm verwandt sind. Wenn ich hier

einen kurzen Bericht iiber diesen Vogel gebe, so wird

es nicht nothig sein, die vielen Thorheiten, die selbsfc

in Werke, die sich eines Ansehens erfreuen, Eingang
gefunden haben, zu widerlegenj doch verdienen, ausser
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den bekannten Thatsachen in seiner Lebensweise, ge-

wisse Vermuthungen, die sich auf noch unenthiillte

Theile seiner Geschichte beziehen, Vermuthungen, die

gewisse Wahrscheinlichkeit fiir sich haben, Beachtung.

Wir wollen mit Bekanntem beginnen. Der Kukuk
ist ein Sommerbesucher von ganz Europa, der seine

Verbreitung bis in den Polarkreis hinein ausdehnt.

Ende Marz oder Anfang April iiberschreitet er, aus den

Winterquartieren in Afrika heimkehrend, das mittel-

landische Meer. Seine Ankunft wird sogleich durch

den eigenthiimlichen und fast in alien Sprachen nachge-

bildeten Ruf des Mannchens — einen Sang im wahren

Sinne des Wortes, da er nur auf das mannliche Geschlecht

und die Zeit der Liebe beschrankt ist — verkiindet.

In wenigen Tagen folgt das Weibchen dem Mannchen.

Gewohnlich giebt es dann einen liebestollen Streit

zwischen den kiihnen und lautrufenden Ereiern, bis die

betreffenden Anspriiche der Nebenbuhler entschieden

sind. Selbst bei !Nacht sind sie nicht still. Riickt die

Jahreszeit vor, so wird der Ruf seltener Yernommen,

und der Kukuk scheint es so viel als nur moglich zu

vermeiden, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, um
80 naehr, als sein Erscheinen fiir alle kleinen Togel

der Nachbarschaft ein Signal ist, ihn zu verfolgen.

Gerade als ob er ein Sperber ware, mit welchem ihm

seine Art zu fliegen sowie seine aussere Erscheinung in

der That eine gewisse Aehnlichkeit giebt — eine Aehn-

lichkeit, welche einzelne Leute, die es besser wissen

sollten, irre leitet, ihn mit einem Raubvogel zu ver-

wechseln, statt in ihm einen harmlosen, wenn nicht

gar niitzlichen Vertilger haariger Raupen zu sehen. So

verstreichen einige Wochen. Gegen die Mitte oder das

Ende des Juni wird sein Ruf ein anderer; er wird

heiser im Ton und die • erste Silbe wird verdoppelt.

Etwas spater wird er iiberhaupt nicht mehr gehort,

und um die Mitte des Juli herum wird ein alter Kukuk
selten auf unseren Inseln gefunden , wenngleich ein

vagabundirendes IndiTiduum, oder selbst zwei oder

drei zusammen — das letztere ist sehr selten — zu-

fallig noch einen Monat langer angetroffen werden
konnen. Das ist so ungefahr Alles, was die Leute bei

uns Tom Kukuk wissen. Ueber sein Brutgeschaft haben

nur "Wenige persbnliche Erfahrung. Es giebt Einige, die

da wissen, dass das eifrige Untersuchen der Nester einiger

unserer gewohnlichsten kleinen Vogel — hauptsachlich

der der Bachstelze {Motacilla luguhris), des Wiesen-

piepers {Anihus pratemis), des Sumpfrohrsangers (Acroce-

fhalus streperus)us\& derBraunelle {Accentor modularis) —
durch das Auffinden des Eies des geheimnissTollen

Fremden, welches Terstohlener Weise dort hineingelegt

worden ist, belohnt wird. Und wenn man dann wartet,

bis das Ei ausgebriitet worden ist, so kann man Zeuge

sein (wie dies der beriihmte Jenner war), wie die recht-

massigen Eigenthiimer des Nestes durch den Eindring-

ling verdrangt werden. Dieser nimmt sie auf seinen

breiten Riicken und wirft sie liber den Rand des Nestes

hinaus, so dass sie Yon ihren eigenen Eltern Yernach-

lasaigt sterben und er der alleinige Gegen stand ihrer

Sorge wird. So wachst er auf, und es wird, so lange

er an der Statte seiner Geburt verweilt, durch die Yon
seiner eigenen Mutter hintergangenen Opfer, angst-

lich fiir sein Wohl Sorge getragen. Das Benehmen

seiner Pflegeeltern wird, wenn er Yollkommen erwachsen,

oft geradezu komisch, wenn sie sich auf seinen Riicken

setzen miissen, um die zarten Bissen, welche er aus

ihrem Schnabei zu nehmen zu trage und zu dumm ist,

in den sc-hnappenden Rachen zu befordern. Im Beginn

des September fangt er an fur sich selbst zu sorgen

und folgt dann den Aelteren seines Geschlechts nach

sudlicheren Klimaten.

Ueber die Griinde fiir das eigenthiimliche Gebahren

des Kukuks ist schon so Manches gesagt worden. Aber

da er bei dem Eilegen stets sehr vorsichtig ist und
meist mit Erfolg handelt, so ist noch eine Menge fest-

zustellen und Vieles daran zu beweisen. Von dem
weiblichen Kukuk wird beim Aufsuchen des Nestes,

in welches er sein Ei ablegen will, so viel Vorsicht an-

gewandt, dass dieser Act selten beobachtet worden ist.

Das erwahlte Nest ist oft so gelegen oder gebaut, dass

es fiir einen Vogel Yon seiner Grosse eine absolute Un-
moglichkeit sein wiirde, sein Ei dadurch in das Nest zu

legen, dass er sich auf dasselbe setzt, wie es die Vogel

gewohnlich thun. Einige wenige gliickliche Beobachter

haben denn auch thatsachlich gesehen, dass der Kukuk
das Ei auf den Boden niederlegt, es mit dem Schnabei

aufhebt und dann in das Nest hineinbringt. Die ersten

Beobachter in dieser Beziehung scheinen, so weit es

unser Land betrifft, zwei schottische Jungeii, die Sohne

des Herrn Tripeny, eines Farmers in Coxmuir, gewesen

zu sein, welche, wie MacgilliYray (Brit. Birds III. pp.

130. 131) nach Angaben, die ihm durch Ducham Weis
wurden, mittheilt, einzelne Vorgange des oben geschil-

derten Eiablegens am 24. Juni 183y beobachteten. Aber
den augenscheinlichsten Beweis dafiir hat Yielleicht

Herr Adolf Miiller,- Oberforster in Gladenbach, gegeben,

welcher erzahlt (Zoolog. Garten 1866 p. 374), dass er

durch ein Eei-nrohr einen Kukuk beobachtete, der sein

Ei auf einen Hiigel ablegte und es dann mit dem
Schnabei in ein Bachstelzennest trug. Auch sind nicht

selten Kukuke geschossen worden, die Kukukseier, wahr-

scheinlich ihre eigenen, im Schnabei trugen, und das

hat sicherlich den Anlass zu der allgemein angenom-
menen, aber gewiss grundlosen Ansicht gegeben, dass

die Kukuke die Eier anderer Vogel verspeisen. Herr
Rowley, der iiber den Kukuk sehr gut unterrichtet ist,

meint dass zwischen dem Eindringling und den Eigen-

thiimern des Nestes oft Streitigkeiten entstfinden, wenn
jener sein Ei ablegt, woraus wir entnehmen konnen,

dass der Kukuk gewohnlich beim Eilegen den Un-
willen der Nestbesitzer dadurch erregt, dass er ein

oder mehrere der bereits im Nest Yorhandenen Eier

herauswirft. Fiir die Behauptung, dass der Kukuk
fur das zukiinftige Wohlergehen des Eies, welches er

seinem Opfer untergeschoben, oder fiir sein Junges

einige Sorge zeige, lasst sich kein Beweis, der auch

nur der geringsten Beachtung werth ware, beibringen.

Aber eine noch Yiel seltsamere Behauptung ist aus-

gesprochen worden, eine Behauptung, die auf den ersten

Blick so unbegreiflich erscheint, dass es nicht zu Yer-

wundern ist, wenn man sich nicht um sie gekummert
hat. Sie wurde zuerst Yor mehr denn hundert Jahren

durch Salerne (L'hist. nat. etc. Paris 1767 p. 42) mit-

getheilt, der indessen kaum selbst daran geglaubt hat.

(Fortsetzung folgt).
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Beobachtungen iiber das Leben und die Fort-

pflanzung gefangener einheimischer Kornerfresser.

Von Dr. G. Fr. Hermann MiQler in Berlin.

(Fortsetzung.)

J. Dr. Arndt's Zeisigweibchen. J 872.

57. Weil ich mein Lieblingsvbgelchen E, aus Eiick-

sicht auf seine anscheinend angegrifl'ene Gesundheit

und wegen seines hohen Werthes fiir mich, aus der

Hecke zuriickgezogen hatte (5. Juni 1872), so iiber-

brachte mir Herr Dr. W. Arndt (jetzt Professor in

Leipzig), in lebhafter Theilnahme an meinen Versuchen,

am folgenden Abende urn 7 Uhr sein Exemplar in

einem dunkeln Cigarrenkistchen. — Es war im Sonimer

1870 in der Natur ausgebriitet und scbnell zalim ge-

Avorden. Bisher hatte es sich in einem grosseren Ge-

sellschaftsbauer mit verschiedenen Vogeln befunden,

unmittelbar am Eenster im hellsten Lichte. — Bei mir

kam es auf der Nordseite in einen gewohnlichen Heck-

bauer mit nur halbem Lichte. In demselben Augen-

blicke, als ich es in's Bauer zum Hahne B brachte,

erhob derselbe einen schmetternden Jubelgesang und

suchte das noch ganz verdutzte Weibchen vergeblich

zu betreten. Ungeachtet der vorausgegangenen Sto-

rungen und der vollig veranderten Verhaltnisse lockte

es gleich darauf in unsrer unmittelbarsten Nahe in ^/^

Stunden mehrmals zur Begattung, und zwar mit ¥oll-

gtandigem Gelingen.

Ich habe diese geringfiigigen Umstiinde so aus-

fiihrlich angegeben, well sie beweisen, wie falsch der

Gharakter dieser Vogel bisher beurtheilt worden ist

und wie iiberaus leicht und schnell sie selbst unter

ganz ungewohnten Verhaltnissen zur Paarung schi'eiten.

7. Juni. Schon am Morgen des nachsten Tags baute

das Weibchen; Kachmittags um 3 Uhr hatte es das

Nest fast ganz und am folgenden Tage (8. Juni) wirk-

lich voUendet. Bereits in der ersten Nacht blieb es

im unvoUendeten K"este sitzen und im vollendeten Tag
und Nacht. Am 9. 11.— 15. Juni zwischen 5— 6^/4 Uhr
erfolgten 6 Eier. Am 14. Juni begann die Briitung

und die weggenommenen ersten Eier wurden eingelegt.

Das erste Ei hatte das Vogelchen aus dem Neste ge-

worfen oder fallen lassen , vielleicht erschreckt durch

das ihm noch unbekannte rasselnde AbroUen einer

dicht neben ihm hangenden Weckeruhr. Am 24. Juni

am spaten Nachmittage lag ein anderes Ei unbeschadigt

und unberiicksiehtigt auf dem breiten Nestrande.

Am 26. Juni 8 ^/g Uhr sah ich ein abgetrocknetes Junges.

Der Entwicklungsprozess hatte also etwa 12 Tage 2

Stunden beansprucht. — Nachmittags um 4 Uhr be-

schfiftigte sich, so viel ich aus einiger Entfernung sehen

konnte, die Mutter viel mit ihrem Kinde; nur vernahm

ich von ihr nicht das beim Fiittern iibliche Gurren,

noch von ihm leise Zipptone. Am nachsten Morgen

51/2 Uhr war das Junge und meine Freude todt. Viel-

leicht hatte es sich etwas zu zeitig ausgepickt: 2 Linien

von dem After befaud sich am Bauche ein dunkles,

scharf- und warzenartiges Gebilde von der Grosse eines

halben Hanfkorns. Die kleine Leiche und das spater

abgefallene Gebilde habe ich in Spiritus aufbewahrt

und stelle sie einem wissenschaftlichen Liebhaber,

welcher davon Gebrauch machen kann, bereitwillig zur

Verfiigung.

Die nicht ausgebriiteten Eier habe ich ungeofFnet

verscharrt. Das auf den Neslrand gerathene Ei er-

schien vbllig klar, besonders auffallig war die Durch-

siehtigkeit des Kopfendes bis zur ausgespannten Haut,

wofur ich keine Erklarung und Analogic habe, obgleich

in 3 Decennien wohl weit iiber 1000 Vogeleier durch

meine Hiinde gegangen und ausserlich untersucht wor-

den sind. Die beiden anderen Eier sahen an der Spitze

sehr dunkel aus, was ich nicht fur ein Zeichen von

Anbriitung, sondern von vertrocknetem Dotter hielt,

wie ich ihn in vielen aufgebrochenen Kanarien-Eiern

gefunden habe.

Der Hahn, welcher wjihrend der ganzen ersten

Briitung 1871 hoch am Gitter angeklammert hing (No. 51)

sass diesmal ebenso unabltissig den ganzen Tag

iiber (ob auch in der Nacht, weiss ich nicht) auf dem
Boden unter dem Neste, so dass er von dort aus nicht
gesehen werden konnte. Zuerst glaubte ich, er

nehme Sand und Futter auf, oder sei fusskrank, bis ich

mich durch wiederholtes Beobachten vom Gegentheil

iiberzeugte. Er sass dort aus einem mir unerfindlichen

Grunde vdllig unbeweglich. Wer vermag die beiden

seltsamen Erscheinungen zu erklaren?

58. Zweite Briitung. Nachdem ich am 1. Juli

durch Wegnahme der zwei noch riickstandigen Eier

die nutzlose weitere Briitung aufgehoben und am Abende

das Nest wieder eingehfingt hatte, setzte sich das

Weibchen so fort hinein. Ich hielt dies fiir eine Fort-

setzung des alten Briiteprozesses , nahm das Nest

wieder weg, briihte es aus und stellte es am 2. Juli

6V2 Uhr Abends wieder ein, in der HofFnung, dass es

bis zum Beginnen der neuen Nistung trocken sein

wiirde. Trotz der ziemlichen Entfernung vom Fenster,

der triiben Witterung und starken Dammerung im

Neste flog das Vogelchen augenblicklich in das-

selbe, trug einige Halme ein und kreiselte, was. bis

nach 8 Uhr bei ziemlicher Dunkelheit fortgesetzt wurde.

Um 10 Uhr fand ich den briitesiichtigen Vogel schlafend

im feuchten Neste und hob ihn, Erkiiltung befiirchtend,

auf die Sprosse. Er mochte aber wohl, noch ehe ich

mit dem Lichte mich entfernt hatte, Kehrt gemacht

haben, denn am folgenden Morgen (3. Juli) 41/2 Uhr
sass er schlummernd an dem verbotenen Orte. Einen

neuen Eingriff brauchte ich nicht zu machen; der Hahn
jagte seine Gattin unter schmetterndem Gesang hinaus.

Nun begann das Weibchen emsig zu bauen. Am fol-

genden Tage (4. Juli) wurde das Nest ziemlich fertig,

und seine Erbauerin iibernachtete fortan in ihm.

Am 8. und 14. Juni erfolgten zwei (weggenommen)

Eier mit Briitung, welche mit 3 anderen vom
Weibchen A am 17. Juli untergelegt wurden, fiir

welche Zahl das Nest fast zu eng war. — Am 19. Juli

Morgens war der ganze Schnabel mit zahem, weissem

Schleime bedeckt, welchen der Vogel abzuwetzen sich

scheute, so dass ich ihm Hiilfe bringen musste. Dieser

anscheinend atzende Schleim war die Folge entweder

von zu vielen Ameisenpuppen oder von einer am Gau-

men haftenden Spelze. Wegen dieses Unwohlseins blieb

das Vogelchen erstaunlich lange vom Neste und fiihrte

die Briitung erst weiter, als ich es hineinsetzte. Die
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Eier waren natiirlich erkaltet, wnrden am 3. August

klar befunden und entfernt.

Da das Weibchen zwischen den beiden ersten Eiern

(8. und 14. Juli) wenig im Neste vervveilte, so wurde
es von dem sesshafteren Gatten bald schmeichelnd

hinein gelockt, bald unter schmetterndem Gesange
stiirmiscli verfolgt.

Dies Weibchen ist nur einen halben Sommer zu

Ziiclitungsversuchen verwendet, hat 2 Gelege mit 6

und 2 Eiern gebracht und ein Junges ausgebriitet, lei-

der nicht auch aufgebracht.

Das seinem Eigenthiimer zuriiokgegebene und dann
anderweitig verschenkte Vogelchen zeigte sich 1875
in der Voliere seines neuen Herrn iiberaus baulustig,

brachte es jedoch nur zu einem Eie, obgleich ihm ein

mit weissem Atlas iiberzogenes Blumenstraussgestell

gegeben worden war, in welchem das verschwindende,

laut kreischende kreiselnde Ding einen possierlichen

Anblick gewahrte ; neben ihm hatte ein Trommeltauben-
paar ein geraumiges eheliches Leben fiihren konnen!
— Sind diese Vogel zur Fortpflanzung in der Ge-
fangenschaft unlustig ?

!

Weibchen 1874. 1875.

Dasselbe ist im Januar 1874 gefangen, wurde am
1. Febr. von mir gekauft und selbstverstandlich nach
Zeisig-Art schnell zahm.

59. Es vrurde am 6. April mit einem selbstge-

zogenen sehr zahmen Hahne auf der Sonnenseite

in einen gewohnlichen Heckbauer gebracht. Erst
am zweiten Pfingsttage (25. Mai) begann es in un-

ordentlicher Weise zu bauen. Vom 28.—31. Mai er-

folgten 4 Eier. — Bereits am folgenden Tage ein

Neubau, am 4. 8. 9. 11. 13. 14. 15. Juni 7 Eier

(No. 5—11), ohne Briitung; — am 20. Juni der dritte

Bau, ein ziemlich flacher Kessel, am 23.—27. Juni 5
Eier (No. 12— 16) mit sehr guter Briitung leider ohne
Erfolg.

Das Weibchen hat oft zur Begattung gelockt, ohne
jamais erhdrt worden zu sein. Die beiden ersten

Nistungen waren ungeniigend, die dritte fleissig und
gut, nur zu flach.

Wahrend der beiden ersten Gelege erkrankte das

Vogelchen mehrere Male so schwer, dass es in Watte
gepackt warden musste. Am 30. Mai 4^/2 Uhr Morgans
war es so matt, dass es nicht mehr hiipfen konnte und
auf die Seite fial. Deswegen wurde das 3. Ei im Leibe
zerstort. Glaich darauf versuchte es dennoch miihsam
nach dam Neste zu klettarn und sasa Nachmittags
eifrig briitend darin. Ebenso begab es sich am 5. Juni

aus dam Wattakasten unmittelbar in's Nest. Von der

Sprossa aus ist das 4. 5. (und zwar 6 Uhr Abends)
7. 8. — im Wattekasten das 6. 10. — die ijbrigen

regalmassig gelegt.

60. Diaselben Vogal wurden am 11. April 1875 in

gleicher Weise gepaart und untergabracht. — Am 20.

Mai ging das Weibchen lassig in's Nest und begann
erst 8 Tage spater die eigentliche Nistung bis zur
Dammarung. — Galagt wurden vom 30. Mai— 3. Juni
5 Eier, von denan am 2. Juni zwei zarstorte durch
Stieglitzeier ersetzt wurden. Dar ausgesparrte ver-

dachtiga Hahn wurde am 17. Juni Abends 6 Uhr in

Herrn Dr. Brehm's Gegenwart zum Weibchen gelassen,

weil ich am 15. Briitetage auf kein Auskommen von
Jungen mehr rechnete. Als wir '^/g Stunde spater wieder
ans Bauer traten, war ein Ei vollig zerstort und in

einem zweiten aufgarissenan lag ein vollkommen ant-

wickeltar Embryo. Ob Zeisig oder Stieglitz ? liess sich

aus dan geringen Schalenresten nicht mehr arkennen.

Ein Zeisig konnte es nicht wohl gewesen sein, weil

diese Vogel zu ihrer Ausbildung nur 11 bis 12 Tage
gebrauchan — die andern verschankten 3 Eier batten

ein so dunkles und mattes Aussehan, als ob sie ange-

briitet gewesen waren. — Bei dieser Briitung zeigte

das AVeibchan eine hassliche Unart; es warf namlich
Griinfutter und zusammengeballte Ameisenpuppen in's

Nast, um sie dann, auf dem Randa stehend, sehr ge-

machlich zu varspeisen.

61. Drei Tage spater wurde das mit Spiritus ge-

reinigte Nest wieder eingehangt. Vom 23. Juni ab be-

gann das Weibchen erst lassig und dann aifriger zu

bauen und trug einmal einen 4 Zoll langen Grasstengel

mit Aehre ein, welchen es kaum zu bawaltigen ver-

mochte. Vom 27. Juni bis 1. Juli erfolgte ein Gelege
von 5 Eiarn (No. 6—10). Trotz schwarer Erkrankung
an Hartlaibigkeit und Schlafsucht wurde die Briitung

fortgasatzt, bis ich am 8. Juli die klaren Eier entfernta.

Vom 20. Juli — 12. September zeigte der Hahn
starken Fortpiianzungstrieb : er verfolgte und zorzauste

seine Gattin unter gellendam Gesange und sass den
grossten Thail diaser Zait vergeblich lockend im Neste.

— Dem Weibchen wurde seiner mehrmaligen Krank-
heit wegen die Freiheit wieder gegeben.

Ergebnisse. In 2 Jahran 5 Nistungan, 5 Gelege
mit 26 Eiern, 2 Briitungen, 1 vollstandigar Embryo
und muthmasslioh 3 Anbriitungan.

62. U. Dies junga Weibchen wurde am 18. Mai
1874 aus ainar Vogelhandlung gekauft und schon in

den beiden ersten Tagen zahm. Am 21. Mai erhielt

es einen ausserst zahmen Hahn. Acht Tage spater be-

merkte ich die erste Schnabalung. In den ersten Tagen
des Juni lockte dar Hahn eifrig zum Neste und gerieth

in der Mitte des Monats kreischend ganz ausser sich,

dass seine Gattin nicht folgen wollte. Ohne alle Pra-
liminarien begann dieselbe am 1. Juli zu bauen und
legte in das nicht sonderlich gelungene Nest vom 3.

—

6. Juli um 6 Uhr Morgens 4 Eier. Die beiden ersten

wurden weggenomman und am 6. Juli 6 Uhr Morgens,

wo ausgezeichnete Briitung begann, untergalegt. Am
17. Juli um 5 Uhr Nachmittags wurde das arsta und
am folgenden Morgan das zweita Junga gesehan. Ihre

Entwickelung hat also nur 11 — 12 Tage in Anspruch
genommen. Die beiden anderen Eier waren klar ga-

blieban. Die Fiittarung war so ausgazaichnet, dass sie fiir

eine weit grossere Kinderzahl ausgeraicht haban wiirda.

Am 24 Juli friih 7 '/g Uhr batten die Vogal Miere
(A 1 s i n e) erhalten, welcha, wie ich nachtraglich erfuhr,

in einem Sclimutzwinkel gewachsen und nicht abge-

waschen war, auch fand sich in dam Trinknapfe ein

stark varrostetes Stiick Eisenblech, welches das Wasser
braun gefarbt hatte. Schon um 9 Uhr sass der

sonst lustige Hahn sehr verstimmt, dickfederig und
trage auf der Sprosse. Nachmittags 5 Uhr fand ich

ihn viel kranker und ein Junges mit vollstandig leeram

Kropfa (also wohl verhungert) todt im Neste. — Auch
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die Mutter war erkrankt und schien ihre Pflichten

nicht mehr erfuUen zu konnen. Das andere Junge

verrieth am 25. bereits um 5 Uhr grossen Hunger und

schrie Nachraittags unter der miitterlichen Brust hervor

laut nach Nahrung. Als ich um 5^2 i^nd T'/j Uhr
das Weibchen abhob, strebte das in schmelzender Weise
lookende Junge so hastig nach, dass ich as kaum vorm
Hinausfallen schiitzen konnte. Es nahm die ihm ge-

botene Speise begierig an. Beide Male kehrte das Weib-
chen unmittelbar zum Juugen zuriick, bedeckte es, ohne

jedoch zu futtern. Die im Sclinabel des Jungen haften

gebliebenen Krumen wurden sorgsam herausgezogen.

Am 26 Juli in der Morgendammerung sass die

schwer erkrankte Mutter auf dem Boden und das Junge

als Leiche im Neste. Es war an Erkaltung gestorben.

Im Laufe desselben Tages folgten ihm die El tern nach,

Der Hahn bewahrte bis zum letzten Athemzuge voll-

standige Ruhe und glatte Federn, das Weibchen hot

ein Bild des hochsten Jammers: die vielen wasserigen

Excremente (wohl „Kalkscheiss" nach Bechstein) wurden
unter den Anzeichen furchtbarster Schmerzen ausge-

schieden; alle Federn und der After fast senkrecht empor-

gehoben, so dass die nackte Haut iiberall diirchblickte.

Ich bin hier so umstandlich geworden, weil die „unver-

niinftigen Thiere" eine wahrhaft riihrende Liebe unter-

einander zeigten. Ungeachtet schwerster Krankheit horte

der Hahn nicht auf, seine Gattin theilnehmend zu pflegen,

und als diese nicht mehr im Stande war, ihre Kinder zu

sattigen , wollte sie diese wenigstens bis zum letzten

Athemzuge unter ihrer Mutterbrust erwarmen! — Die

„unverniinftigen Thiere!" (Fortsetzung folgt.)

IViiscellen.

Von Pastor Bartels.

Die Wald-Ohreule.

Im Anfange der dreissiger Jahre wohnte ich als

Patient auf dem Lands bei Euskirchen in der Gegend
von Coin und ging auf Andringen des xArztes bfter auf

die Jagd. Meine Hausleute bekamen einmal Besuch
und klagten, dass eben kein Fleisch zu haben sei;

„wenn sie doch ein Kaninchen batten !" Ich ging bei

hellem Mondlichte nach einem Vorhoize, durch welches

eine breite Waldstrasse fiihrte, auf der oft Kaninchen
spielten. Im Schatten des Holzes ging ich durch den
einen grasigen Strassengraben leise fort und sab bald

einige der gesuchten Thiere , davon ich das starkste,

welches schwachere verfolgte und abtrieb, schoss. Es
fiel und zappelte, klagte aber, als ich es aufnehmen
und abfangen wollte, sehr laut. Sofort rief eine Wald-
Ohreule laut liber mir und schoss nieder nach dem

Kaninchen, das ich eben fassen wollte, so dass ich sie

mit dem Arm in die Hohe zurlickschlug und dann das

Kaninchen aufnalim, abfing und in den Ranzen steckte.

Die Eule schwebte nur ein Stockwerk hoch liber mir

und schrie bestandig in heftigem Verlangen nach der

Beute. Da ich die Miitze nach ihr warf, erhob sie sich

baumhoch, blieb aber liber mir und rief immer fort.

Da sie noch mehr, als es der Schuss gethan hatte, die

Kaninchen verscheuchte, schoss ich sie herab.

Die Sumpf-Ohrenle.

Zwei Jahre spater gab es eine grassliche Mause-

plage, so dass ein schwerer Gewitterregen alle Felder

und Wege toH halbtodter Miiuse hinterliess, die Baohe

aber voll todter waren, dass die Miihlenrader verstopft

wurden. Ich ging mit dem Doctor in einen Wald, wo
wir vergeblich eine Jagdgesellschaft erwarteten und dann

nach Schnepfen suchten. Auf einen Schuss sprang des

Doctors Hiihnerhund in hohes Haidekraut einer weiten

Blosse, und da sofort ein Schwarm Ohreulen herausfuhr,

sprang meiii Brack auch dazu. Sofort schien es, als

iloge die ganze Haide auf und bald schwebten wohl

Tausende iiber uns. Aehnlich ging es bei Coblenz in

einem jungen Kiefernschlage beim Fuchstreiben.

Sonderbare Zy.rtlichkeit.

1.

In einem Dorfe bei Bonn hatte ein Miiller welsche

Hiihner. Das eine briitete eine starke Familie aus,

stai'b aber plotzlich in einem Schwindelzustande auf

einem Rasenplatze nach mehreren Wochen. Die Kiioh-

lein stellten sich darum und fingen ein jammerliches

Klagelied an. Der Hahn trat hinzu, besah den Vorfall

und stimmte lange mit in die Klage. Dann maehte er

den Lockton der Henne nach und breitete die Fliigel.

Die Jungen krochen unter, und er huderte und fiihrte

sie von da an, bis sie erwachsen waren.

2.

In Oberschlesien liegt ein Pfarrhaus am Dorfe so,

dass man aus dem Garten in das Freie iibergeht, zu-

niichst an ein Bachlein und einen Horst von Nadel-

holz. Da hausten Eichhornchen, und ein junges war
aufgezogen und so gewohnt worden, dass es an einem

Baumstamme auf und ab lief, der ein oberes Fenster

nahe beriihrte , wo sein Hauschen stand. Eine alte

Kropftaube hatte sich hinter einem halben Fensterladen,

der geschlossen blieb , einquartiert. So hausten sie in

den Winter hinein. Bei grosser Kalte wollte man die

Taube Abends in das Hans nehmen, da sie breithudernd

dasass. Man ergriff sie leise, und unter ihr sass das

Eichhornchen, das heriibergewandert war. Sie warmten
sich an einander. (Fortsetzung folgt.)

Rundschau.

Die Wirbelthiere des Herzogthums Oldenburg, analytisch

bearbeitet, Saugethiere und Vogel von C. F. Wi e p k e n,

Inspector am grossherzogl. Museum, Reptilien, Amphi-
bien undFische von Dr. Ed. Greve. Oldenburg 1878.
(Schnlze'sche Hofbuchhandlung.)
Dem im Jahre 1875 erschienenen kleinen Werkchen :

„Systematisches Verzeichniss der Wirbelthiere im Her-
zogthum Oldenburg" haben die obengenannten Verfasser

jetzt eine etwas umfangreichere Arbeit unter dem vor-

stehenden Titel folgen lassen. Die erstgenannte Zu-

sammenstellung giebt ein Verzeichniss der bis jetzt im

Grossherzogthum beobachteten Wirbelthiere und verbin-

det mit dieser Aufzahlung Angaben iiber die Verbreitung

der einzelnen Arten innerhalb des Gebietes. Durch das

uns jetzt vorliegende zweite Buch, welches die analy-

tischen Beschreibungen der einzelnen im Verzeichniss

aufgefiihrten Arten enthalt, wird die erste Arbeit auf

das praktischste erganzt. Neben Saugethieren, Reptilien,
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Amphibien und Fischen werden von 252 Vogelarten,

die ja an dieser Stelle speciell interessiren, Beschrei-

bungen geliefert, die kurz und knapp in der Form,
trefFend und soharf in der Charakteristik, das Wiclitigste

geben, was ein Anfanger braucht, um Arten, in deren
Besitz er gelangt, bestimmen zu konnen. Ausser den
Beschreibungen der ansgefarbten Kleider des alten

Mannchens finden wir auch solche von jungen Vogeln,
von Weibchen, Sommer- und Winterkleidern u. s. w.
Durch die hochst praktische kurze Form ist das kleine

Buch so reclit dafiir geschaffen, auf Excursionen mitge-
fiihrt zu vrerden, und es verdient eine solche Benutzung
um so mehr, als es wohl selten die gewiinschte Aus-
kunft verweigern diirfte.

Bei dieser sich mir gerade darbietenden Gelegenheit
sei es mir gestattet, den Localfaunen, besonders wenn
solche mit analytischen Beschreibungen versehen und
dadurch fiir den Anfanger zum Selbstbestimmen der
gesammelten Naturkbrper geeignet sind, bier das Wort
zu reden. Ich wiinschte, dass ihre Bedeutung und
Wichtigkeit nicht unterschatzt veiirde. In der Jugend
"werden die ersten Natureindriicke in der Heimath, in

der nachsten Umgebung des Wohnortes, gewonnen. Der
Anfanger in irgend einem Theile der Naturwissenschaft
beschaftigt sich meist zuerst mit denjenigen Naturkor-
pern, die ihm die Umgegend seines Wohnortes bietet.

Hier beobachtet er das Leben und Treiben der Thiere,

hier pragen sich ihm gewisse charakteristische Formen
derartig ein, dass sie ihm noch in ferneren Jahren, wenn
ihm das Gliick vielleicht in fremden Zonen zu sammeln
und zu beobachten gestattet, als die Grundbegriffe vor-

schweben, auf welche er in vielen Fallen das neu Ge-
fundene zuriickzufuhren bestrebt ist, und deren er sich

bei seinen Vergleichen bedient. All' die Mittel sind

sicherlich von grossem J^utzen , die dem Anfanger in

naturwissenschaftlichen Studien das Erkennen der hei-

mischen Thiere erleichtern, die ihm Gelegenheit geben,

sich iiber die Formenwelt seines engeren oder weiteren
Wohnbezirkes durch eigene Untersuchungen des genau-
eren unterrichten zu konnen. Aus diesem Grunde
mochte ich die Wichtigkeit und Bedeutung von Local-

faunen und -Floren betont wissen. Ich darf wohl
daran erinnern, wie oft man in den ersten Stadien seiner

naturwissenschaftlichen Bestrebungeu Gegenstande von
den Excursionen heimbringt, die Einem unbekannt sind,

darf wohl daran erinnern, wie man dann das Schulbuch
befragt, und dieses nur in den seltensten Fallen Aus-
kunft giebt, Da wiinscht man dann nichts sehnlicher,

als eine Zusammenstellung der heimischen Thier- oder
Pflanzenwelt zu besitzen. Oft ist man freilich von dem
Dasein eines solchen Buches nur nicht unterrichtet, oft

aber — und das in den meisten Fallen — ist ein

solches iiberhaupt nicht vorhanden.

Und von diesem Gosichtspunkte aus ist das vorlie-

gende kleine Werk auf das herzlichste willkommen zu
heissen ; in diesem Sinne wird es noch aufrichtiger von
alien denen bewillkommt werden, die sich in den olden-

burgischen Landen mit Studien iiber die heimischen

Wirbelthiere beschaftigen. Und da die iibrigen nord-

deutschen Gebiete in Bezug auf ihre Wirbelthierfauna

im allgemeinen dieselbe Zusammensetzung zeigen, wie
das hier bearbeitete, nur einzelne wenige Ausnahmen
fiir die eine oder andere Localitat zu verzeichnen sein

werden, so wird das vorliegende Buch auch einem Jeden,

der nicht in Oldenburg lebt, ein willkommener Begleiter

auf zoologischen Excursionen sein. H. Schalow.

AUgemeine Deutsche Ornitliologisclie Geselischaft.

Sitzung vom 7. Januar 1878. Vorsitzender: Herr
Justizrath Dr. Golz. — Herr Prof. Cabanis zeigte

den Anwesenden ein Exemplar der von ihm vor Kurzem
neu beschriebenen Meise, Parus Plesldi, vor und eror-

terte bei dieser Gelegenheit noch einmal die differirenden

Charaktere dieser schonen Art. Das vorgelegte Exem-
plar ist von Hrn. Pleske in St. Petersburg dem Zoo-
logischen Museum zu Berlin zum Geschenk gemacht
worden. — Herr Dr. Bo lie hielt einen langeren Vor-
trag iiber: Markische Vogel. Im Anschluss an die be-

reits friiher veroffentlichten Arbeiten von Schalow
iiber die Ornis der Mark Brandenburg giebt der Vor-
tragende eine Fiille zwar localer, aber doch so allgemein
interessanter Beobachtungen, schildert eine Anzahl hei-

mischer Vogel inmitten markischer Landschaft in so

reizvoller und fesselnder Darstellung, dass Referent, ohne
die Formengewandtheit des Redners, darauf verzichten
muss, den Vortrag auch nur annahernd hier wieder-
zugeben. Derselbe wird im Centralblatte zum Abdi-uck
gelangen. — Herr Dr. Reichenow theilte das Gut-
achten iiber den Vogelschutzgesetz-Entwurf mit, welches
von dem Vorstande im Namen der Gesellschaft abgefasst
und dem Prasidenten des Reichskanzleramtes iiberreicht

wurde. Im Anschluss an diese Mittheilung sprach der
Vorsitzende eingehend iiber die Motive, die zu der
vorliegenden Fassung des Entwurfs Veranlassung ge-

Vereins-Angelegenheiten.

geben haben. — Herr Dr. Reichenow legte die ersten

beiden Bjinde des Ornithologischen Centralblattes vor

und besprach die Reichhaltigkeit des Inhaltes dieser

schnell beliebt gewordenen Zeitschrift; ferner zeigto

derselbe das von Hrn. Schalow bereits in voriger

Sitzung eingehend besprochene Werk von David und
Oustalet: „Les oiseaux de la Chine" vor. — Herr
Schalow I'eferirte iiber ein soeben erschienenes Werk
von C. F. Wiepken und Dr. Greve: Die Wirbel-
thiere Oldenburgs. (Oldenburg, Schulze'sche Buch-
handlung, 1878.) — Herr Dr. Reichenow legte hier-

aufeine Arbeit des Herrn Prof. Dr. Th. Liebe in Gera
vor: „Eie Erutvogel Ostthliringens und ihr Bestand"
und referirte iiber dieselbe folgendermaassen : Gerade
jetzt ist diese wichtige Arbeit, welche uns zum ersten

Male einen statistischen Nachweis iiber die Veriinder-

ungen des V^ogelbestandes einer Gegend bietet und diese

Statistik auf die Erfahrungen 40jahriger Beobachtungen
griindet, von erhbhtem Werthe. In dem Gutachten

zum Vogelschutzgesetze , welches die Gesellschaft die

Ehre hatte dem Reichskanzleramte vorzulegen , ist

betont worden, dass eine unbedingte Yerminderung
der niitzlichen Vogel thatsachlich nicht stattfinde.

Fiir diese auf Erfahrung beruhende Ansicht enthalt

der Aufsatz des Herrn Prof. Liebe zalilreiche Beweise,

und von alien iibrigen werthvollen und interessanten

Einzelheiten der vorliegenden Arbeit mochten wir das
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VerdienstvoUe dieses statistischen Wachweises hier ganz

besonders hervorheben. In Zurzem ergeben sich aus

den eingehenden Erorterungen des Verfassers folgende

Resultate hinsichtlich des Bestaudes einzelner Arten in

Ostthiiiingen : Von den Drosseln haben sich T. viscivorus

und miisiciis, so weit die Beobachtungen ziiriickgehen, auf

gleichem Bestande erhalten, Amsel und Krammetsvogel

dagegen bedeutend zugenommen. Wie vielfach, hat

sich der Staar ausserordentlich vermehrt, der Wasser-

schwatzer hingegen vermindert. Laub- und Schilfsanger

sind auf gleichem Bestande geblieben oder haufiger ge-

worden, und zwar ist letztes zu bemerken von Phyllo-

pneuste rufa und trochilus, Hypolais hortensis und Co.la-

moherpe palustris. Die beiden Rothschwanze sind gleich

haufig geblieben, Rothkehlchen und Nachtigall sind

weniger geworden. Die Grasmucken haben abgenommen

mit Ausnahme der Gartengrasmiiclve, deren Bestand sich

sogar erheblich gehoben. Zaunkonig, Baumlaufer und

Goldhahnchen blieben auf gleichem Bestande, dagegen

konnte eine Vermehrung des feuerkopfigen Goldhahnchen

beobachtet werden. Spechtmeise, Meisen und Spechte

haben sich im Allgemeinen leider vermindert, nur Blau-

und Hauben-Meise und Buntspecht blieben ungefahr

gleich haufig. Ebenso der Kukuk. Der Raubvogel-

bestand ist derselbe geblieben oder heruntergegangen,

nur Steinkauz und Schleiereule mehren sich langsam.

Die Sumpfvogel haben fast durchweg abgenommen, nur

bei Fulica atra und Gallinula cJiloropus ist bedeutende

Vermehrung zu constatiren. Der Storch ist leider auch

in Thiiringen der Verfolgungswuth der Sonntagsjager

zum Opfer gefallen, welche die Ansiedlung in einzelnen

fiir diese Vogel recht geeigneten Gegenden consequent

mit Pulver und Blei vereitelten. — Als schliessliches

Resultat ergiebt sich, dass 39 % der Brutvogel Ostthli-

ringens abgenommen, 27,4 "/o
sich vermehrten, dass

hingegen speciell von den kleinen niitzlichen Sangern

35,y % zu- und 33,3 "/q abgenommen, der Bestand also

grosser geworden ist. Was endlich die Bedingungen

betrifft, von welchen der Bestand der einzelnen Vogel-

arten abhangig ist, so schliesst Prof. Liebe mit den

Worten : „Es iiberwiegt der Einfluss der vorschreitenden

Gulturweise in Wald und Feld, Wiesen und Gartenland

in seiner Wirksamkeit so ausserordentlich , dass alle
anderen Umstande nur als Nebenumstande
von geringer Bedeutung zu betrachten sind." — Die

hochst interessante und lehrreiche Arbeit wird im 1. Heft

1878 des Journal fiir Ornithologie ersoheinen, worauf

schon jetzt aufmerksam gemacht sei. —
Eerner sind Aufsatze eingegangen von dem Prasi-

denten Hrn. E. v. Homeyer iiber den italienischen

Vogelfang, von Hrn. Kammerherrn v. Krieger iiber

das Leben des Hiihnerhabichts und Hrn. Dir. Pralle
iiber den Kukuk, welche im Centralblatt demnachst
mitgetheilt werden. [Nachste Sitzung Montag den 4.

Februar im bisherigen Sitzungslocale.J

H. SCHAIOW.

Beiiachriclitigniig an die Mitglieder der
Allgemeinen Peutsclien Ornithoiogisclien Gesellschaft.

Mit Bezug auf §§. 3, 9 und 10 des Gesellschafts-

Statuts diene, zur Vermeidung etwaiger Unregelmassig-

keiten, Folgendes zur Beachtung:

Das berichtigte Mitglieder-Verzeichniss fiir das lau-

fende Jahr wird am Schlusse des vorhergehenden De-
cember festgestellt. Die bis dahin nicht schriftlich ab-

gemeldeten Mitglieder werden selbstverstandlich in das

neue Verzeichniss iibertragen und bleiben somit der

Gesellsehaft fiir das folgende Jahr verpflichtet. — Der
zur Gesellschaftskasse, thuulichst durch Postanweisung,

andernfalls in recomm. Briefe zu zahlende Jahresbeitrag,

sowie Abonnement fur das Ornith. Centralblatt ist pra-

numerando im Laufe des Januar jeden Jahres zu

bewirken. In Fallen, wo der Beitrag im Januar nicht

eingegangen ist, wird angenommen, dass dessen Ein-

ziehung durch Postvorschuss gesehehen solle, und erfolgt

diese Einziehung im Laufe des Februar. — Sofort nach

eingegangener Zahlung erfolgt die Zusendung der Joui--

nalhefte und des Centralblatts franco per Post und wird
die Mitgliedskarte als Quittung beigefugt. — Die Sen-

dungen gesehehen stets unter genauer Controls, jedoch

ohne weitere Gewahrleistung durch die Gesellsehaft. Eine

rechtzeitige Berichtigung etwaiger Adressen-Aenderungen

ist daher geboten. J. Cabanis, Gen.-Secr.

Berlin S., Brandenburgstr. 64.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Berichtigung'.

Durch ein Versehen ist in No. 2 d. Bl. S. 12 unter

dem Aufsatze: „Unter dem Wespenbussard-
horste" der Name des Autors fortgelassen. Wir
verdanken den interessanten Artikel Herrn Baumeister

Sachse in Altenkirchen. D. R.

Verschlagene Wanderer,

Die jjAllgemeine Schweizer Zeitung" vom
8. Januar brachte folgende Notiz

:

„Graubiinden. Der Schneefall in der letzten Woche
des V. J. war von einer interessanten Erscheinnng be-

gleitet, die haute noch in Chur und TJmgegend das

Tagesgesprach bildet. In der Nacht vom 27. auf den

28. December horte man in alien Theilen der Stadt ein

seltsames Pfeifen von den Dachern herab, iiberall den-

selben tiefen, melancholisehen, eintonigen Vogelgesang;

nirgends aber hat man den wunderbaren Vogel, der

schaarenweise von einem Orte zum andern flog, genauer

beobachten konnen. Das gleiche Pfeifen will man am
27. Mittags bei Landquart gehort haben, die Vogel

aber konnten auch nicht naher beobachtet werden.

Dem „Fr. Rh." wird mitgetheilt, dass der Vogel von

der Grosse einer Taube, kurzhalsig und weissgrau ge-

wesen sei und lange sichelfdrmige, aber schmale Fliigel

hatte. Der Weiterflug sei wahrscheinlich in der Morgen-

dammerung weiter siidlicli oder auch riickwarts erfolgt.

Es war dieser Vogelzug wohl eine Schaar nordischer

Wanderer, welche durch das Rheinthal siidwarts ge-

zogen und, nachdem sie dieses verlassen, um direct

gegen Slid zu steueim , dui'ch die Stadthelle Churs in

Verirrung gerieth und, geblendet durch dieselbe, ge-

zwungen wurde, sich dort fiir die Nacht niederzulassen,

nanientlich angesichts der nach Siiden zu liegenden

Gebirge. Aehnliche Erfahrungen sind in Genf mit
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Wachtelziigen , die zu Tausenden die Stadt zu Fuss

durchrannten und in alle Hauser und Fenster hinein-

flogen und liefen und die ganze Stadt wahrend einer

Naclit mit Wachtelschlag erftillten, sowie mit Kibitz-

fliigen gemacht worden. Letztere rannten ebenfalls

laut schreiend in alien Gassen herum, umflogen na-

mentlich laut quickernd die Gaslaternen, und verliessen

die Stadt erst den folgenden Morgen, so viele ihrer

noch Torhanden waren. In beiden Fallen war die am
Himmel sich wiederspiegelnde Helle der Stadt ohne

Zweifel das veranlassende Verirrungsmoment, sei es,

dass die Vogel — vorher im Dunkeln fliegend — sich

fiirchteten , die Helle vor sich zu durchfliegen , oder

aber dies probirten und dann verirrt gezwungen waren,

sich in der Stadt niederzulassen, wo sie sich natiirlich

erst recht nicht zurecht fanden."

Wir bitten unsei'e geehrten Mitarbeiter in der Schweiz,

UDS nahere Mittheilungen iiber obige Notiz zugehen zu

lassen, da sicherlich einige der Wanderer erlegt sein

werden. D. Red.

Togelmarkt.
Das neueste Verzeichniss der

Thiergrosshandlnng von Oh. Jamrach

(179. 180. St. George's Street, East. London)

enthalt: Jakos 20 Mark — Gelbhauben-Kakadu 40 —
Nasen-Kakadu 20 — Kleiner Gelbhauben-K. 25 —
Ararauna 100 — Rothe Arara 80 — Blaue Gebirgslori

P. 60—70 — Amboina-Sittiche {Fl. amboinensis) 100 —
Mohrenkopfe P. 20 — SonnenYOgel P. 20. — Rothe

Cardinale 9 — Labrador-Eule 80 — Rothe Ibisse 80
— Australischer Ki'anich 200 — Maina 60 — Kleiner

Maina 40 — Japanesische Heher-Drosseln 40 — Per-

sischer Biilbiil (P. leucotis) 30 — Indischer Kranieh

(Gr. leucogeranus) 500 — 7 P. Caruncel-Ganse P. 60.

1 P. Secretaire 400 — 70 P. St. Helena-Fasiinchen P. 6 —
Dopp.Gelbkopf(sprechend)120— Tasman.FliJtenvogellOO.

Hr. Alwin Reiners (Braunschweig) zeigte an:

Rothe Cardinale P. 20 — Blumenau-Sitliche P. 15 —
Weisshauben-Kakadu 38 — Nasen-Kakadu 24 — IP.
Rothe Arara 150 — Beo 30.

Briefkasten der Redaction.

Der Ausschuss fur Beobachtungsstationen erhielt

noch Notizen iiber das Jahr 1877 von Hrn. Wagen-
knecht in Rannstedt und Hrn. Dr. Quistorp in

Greifswald. — Hrn. Dr. St. in St. F.: Der Aufsatz ist in

Heft IV 1877 des Journ. f. Qrn. abgedruckt, welches im
Laufe dies. Monats ausgegeben wird. — Hrn. Dr. V. E. in W.

:

Mit Dank erhalten. Besprechung in nachster Summer.

Eingegangene Drucksachen.

Aglaia v. Enderes, Neue Federzeichnungen aus der

Thierwelt. (Hartleljen in Wieii, Pest u. Leipzig 1876.)

Wiepken u. Greve, Die Wirbelthiere des Herzog-

thums Oldenburg, analytisch bearbeitet. (Schulze,

Oldenburg 1878.)

Sharpe, On the Birds collected by Prof. Steere in the

Philippine Archipelago. (Extr. fr. Transact. Linn.

Soc. London 1876).

Taiisch- und Kaiif-Ycrkelir.
Naturalien-Handlung

von J. F. O. Umlauflf,
Spielbudenplatz 8, [14]

St. Pauly, Hamburg,
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von: Roh-Skelette und

Schadel aller Arten auslandischer Thiere und Vogel,

gestopft und in Balge; gestopfte Buffel-, Hirsch- und

Antilopenkopfe ; Antilopen- und Hirschgehorne, Einge-

weide von Thieren; Reptilien, Vogel und Fische aus-

gestopft und in Spiritus; Lager von Conchylien, See-

gewachsen etc.; sehr schone Sammlung von ethnogra-

phischen Sachen, sowie eine Sammlung von ausgestopften

mexicanischen Vogeln , hiibsch aufgestellt, alle richtig

bestimmt mit lateinischen Namen, in einem hiibschen

grossen Jacaranda-Schrank, enthaltend c. 400Exemplare,

passend fur ein Museum oder hohere Schule, wobei ein

Catalog vorhanden ; sowie eine sehr schone mexicanische

Wachsfigurensammlung, alle in Gruppen, wovon e. 300

Figuren vorhanden sind; sowie aller Arten lebender

Aquarian- und Terrarienthiere, Gold- und Silberfische;

sowie viele verschiedene Muscheln zu Garten-Verzierung

und Grotten-Anlagen.

Preis-Courant und Catalog auf Wunsch gratis.

Zwei prachtvolle V\fanderfall<en, gestopft, a T^l^ M.
— Ein schon aufgestelltes Exemplar eines halzenden

Auerhahns 18 M. — Adressen zu erhalten durch die

Redaction. [13]

Eine Sammlung Vogelbalge und Eier, erstere c. 1000
Exemplare von etwa 300 Arten europaischer Vogel
(tadellose schone Balgpraparate) , vorwiegend aus der

Dobrudscha, zu verkaufen. — Ebenso eine Collection

Saugethierbalge. — Genauere Auskunft ertheilen

Gehvitder Sintenis,
[12] Bolkenhain bei Jauer (Schlesien).

Dringend zu kaufen gesucht:
Bericht liber die 15. und 16. Versamml. der Deutschen

Ornitholog. Gesellschaft zu doppeltem Preis.

Text zu Riesenthal's „Raubvogel Deutschlands" zum
Ladenpreis. [16]

St. Fid en (Schweiz). Dr. Stolker.

diaries Jamraclij,
Thiergrosshandlung. 179. 180. St. George's Street,

London East,

erhielt: Tigerin (15 Mon. alt) 2000 Mark — Puma-
Weibchen 700 — Grosser Lippenbar 240 — Kleiner

Lippenbar 240 — Viverrinen-Katze 160 — 2 Zibeth-

katzen a 40 — 4 Afrik. Stachelschweine 80 — Man-
drill 100 — Drill 80—6 Capuziner-Afien a 40 —
Hut-Affen 20 — Makaken 20 — Grosser Schweinsaffe

200 — Kleiner Schweinsaffe 80 — Rhesus-Affen a 40
— Mona-Affe 40 — Beutelbar 160 — Aguti 30 —
Punt Arenas Eichhornchen 40 — Jara Eichhornchen

20 — Riesenschlangen {Python sebae), 9-11 Fuss lang,

160—200 Mark. [15]

Redaction und Expedition: Berlin S., Brandenburg-Strasse 64. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig

Druck: fl. Piitz'sclie Buclidruckerei (Otto Hauthal) in Naumburg a/S.
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Der Kukuk.
Von Alfred Newton.

(Aus: „Encyclopaedia Britannica" 9 ed. VI. 1877 p. 685 u. fi. iibersetzt von H. Schalow.)

(Fortsetzung und ScUuss.)

Es wurde ihm naralich durch einen Bewohner von
Sologne erzahlt, dass das Ei des Kukuks in der Earbung
den Eiern derjenigen Vogel gleiche, in deren Nest es

gelegt werde. Im Jahre 1853 wurde dieselbe Ansicht

mit Nachdruek von Dr. Baldamus (Waumannia 1853 p.

307) ausgesprochen und wurde damals englischen Orni-

thologen bekannt, welche in Bezug auf deren Richtigkeit

meist sehr zweifelhaft waren, wie sie es denn auch sein

konnten, da, in einem ganz gewohnlichen Ealle, zwischen

dem blaugriinen Ei der Braunelle und dem des Zukuks,
die oft nebeneinander gefunden werden, auch nicht die

geringste Aehnlichkeit vorhanden ist. Baldamus griindete

seine Ansicht auf eine Reihe von Eiern seiner Sammlung,
Ton der er eine Auswahl zur Illustration seiner Arbeit

abbildete, und, eine Voraussetzung ausgenommen,
scheint es auch unmoglich, dem Beweise, der durch
diese Stiicke gegeben wird, zu widerstehen; diese eine

Voraussetzung ist, dass die Eier lalschlicher Weise dem
Kukuk zugeschrieben worden sind , und dass es nur
aussergewohnlich grosse Exemplare der Eier der Nest-

eigenthiimer waren. Es kann nicht abgeleugnet werden,

dass solche abnorme Exemplare gelegentlich gefunden
werden. Es ist aber allgemein bekannt, dass ausserge-

wohnlich grosse Eier oft nicht nur weniger intensiv ge-

farbt sind, sondern auch keine sehr starken Schaalen be-

sitzen. Werden diese Criterien auf Baldamus' Serie an-

gewandt, so bestehen viele der Exemplare diese Probe
sehr gut, und wenngleich eine genauere und sorgfaltigere

tJntersuchung als diejenige, der sie bisher unterworfen

gewesen zu sein scheinen, ohne Zweifel wiinsehenswerth

ware, so werden doch auch noch andere Punkte geltend

gemacht. So schoss Herr Braune, Ebrster in Greiz, z. B.

einen weiblichen Kukuk, der gerade das Nest eines

Laubvogels [Hypolais icterina) verliess. (Naum. torn. cit.

pp. 307, 313.) In dem Eileiter des Kukuks fand er

ein Ei , welches dem des Laubvogels ahnlich gefarbt

war, und in dem Nest lag ein genau eben solches Ei,

welches ohne Zweifel durch denselben Kukuk gerade

gelegt worden war. Herr Grunack hat ferner seitdem

(J. f. 0. 1873, p. 454) eins der abnorm gefarbtesten

Exemplare, welches dem gewohnlichen Kukuksei voU-

kommen unahnlich ist, gefunden. Dasselbe enthielt einen

so Tollkommen ausgebildeten Embryo, dass man den
charakteristischen Kletterfuss des Vogels sehen konnte

und so einen unzweifelhaften Beweis der Abkunft er-

hielt (? Red.). Diese beiden Ealle kann nun Baldamus fiir

seine Theorie in Anspruch nehmen. Andererseits miissen

wir die zahlreichen Ealle, in welchen nicht die geringste

Aehnlichkeit nachgewiesen werden kann — wie in dem
nicht seltenen bereits erwahnten Fall in Bezug auf die

Braunelle — in Erinnerung bringen ; wenn wir irgend

eine erlauternde Hypothese aufstellen woUen, so muss
es eine sein, die fiir Alles gilt. Eine solche scheint die

folgende zu sein. Wir wissen, dass gewisse Arten von

Vogeln eine Beriihrung ihrer Nester unangenehmer auf-

nehmen als andere. Von der Braunelle kann behauptet

werden , dass sie sich verschiedenen Versuchen ganz

ruhig unterwirft. Sie wird sicherlich das Ei eines Roth-



26

kehlchens {Erithacus rubecula), welches dem ihrigen so

Tinahnlich ist, bebriiten. In Bezug auf eine solche Art

wird nichts waiter nothig sein, um den Erfolg zu sichern.

Der Schrecken der Nesteigenthiimer, wenn sie ilir Heim
von einem raubvogelahnlichen Riesen iiberfallen und

einige ihrer Schatze hinausgestossen sehen, wiirde ge-

niigend sein, um die miitterlichen Gefuhle so tief zu be-

riihren , dass sie , ohne Bekiimmerniss, wenn nicht mit

Preude, dass etwas erhalten geblieben ist, die Pflicht

des Briitens wieder iibernehmen wiirden, sobald die Ge-

fahr voriiber ist. Aber bei anderen Arten kann es ver-

schieden sein und ist es sogar, Hier wird eine Aehnlich-

keit des eingeschobenen Eies mit denjenigen des Nest-

eigenthiimers nothig sein mlissen, um das Kukuksei den

Pflegeeltern weniger leicht als ein untergeschobenes kennt-

lioh zu machen. Aber in Bezug auf diesen Punkt ist

es besonders wiinschenswerth darauf hinzuweisen, dass

nicht der geringste Grund dafiir vorhanden ist, dass der

Kukuk Oder irgend ein anderer Vogel die Farbe des

Eies, welches er gerade zu legen im Begriff ist, be-

einflussen kann. Dariiber hat das legende Weibchen
keine Gewalt, wohl aber iiber das fernere Schicksal des

Eies. Es wiirde auch unmoglieh sein, anzunehmen, dass

ein Kukuksweibchen, wenn es ein Ei gelegt hat, dieses

anschaut, um dann aus dessen Aussehen zu bestimmen,

in welches Vogels Nest es zu legen ware. Dass die

Farbung einer Eischaale auf geheimnissvolle Weise
durch Einwirken ausserer Gegenstainde auf das Em-
pfindungsvermogen der Mutter beriihrt werden kann,

ist eine zu ungeheure Idee, um ernstlich erwogen zu

werden. Eine Erklarung der Thatsachen kann folglioh

hier nur vermuthet werden. Ein Jeder, der die Gewohn-
heit der Thiere genugsam beobachtet hat, wird einraumen,

dass einzelne dieser Gewohnheiten erblich werden. Mit
Wahrscheinlichkeit legt ein jeder Kukuk seine Eier in

das Nest derselben Art, und dass er diese Gewohnheit
auch auf seine Nachkommen iibertragt, scheint keine

sehr gezwungene Vermuthung zu sein. Ohne dem
Kukuksweibchen eine besondere Weisheit zuzuertheilen,

scheint es nicht unwahrscheinlich, dass es, wenn es ein

Mai sein Ei mit Erfolg einem Rohrsanger oder Wiesen-

pieper untergeschoben hat, nach einem andern Rohr-

sanger- oder Wiesenpiepernest suchen wird, wenn es

ein anderes Ei abzulegen hat, und dass es seine Er-

fahrung Ton einem Sommer auf den andern iibertragen

wird. Es wird mitgetheilt (Zoologist 1873 p. 3468),

dass ein Paar Bachstelzen acht oder neun Jahre lang

auf beinahe genau demselben Eleck ihr Nest bauten,

und dass sie in jedem dieser Jahre einen jungen Kukuk
auffiitterten ; viele ahnliche Palle, wenngleich sie sich

vielleicht auch nicht auf so gute Autoritat griinden,

konnen angenommen werden. Eine solche Gewohnheit
konnte nicht verfehlen erblich zu werden, so dass die

Tochter eines Kukukweibchens, welches sein Ei regel-

massig in ein Rohrsanger- , Wiesenpieper- oder Bach-

stelzennest legte, ebenso wie ihre Mutter handeln wird.

Eerner ist es unzweifelhaft, dass, welche Veranderung
zwischen den Eiern verschiedener Individuen derselben

Art auch sein mag, eine bestimmte Familienahnlichkeit

zwischen den Eiern ein und desselben Individuums,

selbst bei einem Zwischenraum von vielen Jahren, doch

yorhanden ist, und es ist kaum zu bezweifeln, dass die

Eier der Tochter mehr oder weniger denen der Mutter
gleichen werden. Hieraus kann verniiaftiger Weise die

Vermuthung aufgestellt werden, dass die Sitte, bestimmte
Eier zu legen, gleichfalls erblich geworden ist. Bringt

man nun diese Vermuthung damit in Verbindung, dass

die Gewohnheit des Kukuks, Nester derselben Art zu
benutzen, erblich geworden ist, so bedarf es nur einer

Anwendung des Principes der „Natiirlichen Zuchtwahl",
um die Wahrscheinlichkeit dieses Principes zu zeigen,

das im Laufe der Zeiten dahin gewirkt hat, die That-

sachen hervorzubringen , die durch den ungenannten
Sologner im letzten Jahrhundert und seitdem durch
Baldamus und Andere verfochten worden sind. Wie
bereits gesagt worden ist, kann man nicht annehmen,-

dass alle Arten oder selbst alle Individuen einer Art
mit gleicher Leichtigkeit hintergangen werden. Die
Thatigkeit dieser Art natiirlieher Zuchtwahl wiirde in

denjenigen Fallen am nothwendigsten sein, wo die Art
sich nicht leicht tauschen lasst, das ware in solchen

Fallen, die am seltensten vorkommen. Hier finden wir,

wie es die Beobachtung lehrt, dass die Kukukseier, die

in die Nester des rothriickigen Wiirgers {Lanius collurio),

der Grauammer (Emberiza miliaria) und des Laubvogels
gelegt werden, sich in der Farbung den Eiern dieser

Arten nahern, Arten, in deren Nester der Kukuk selten,

im Vergleich zu anderen, seine Eier bringt. Von den
Arten, die sich leicht tauschen lassen, wie die Braunelle,

babe ich bereits gesprochen.

Naher oder entfernter verwandt mit unserem Kukuk
sind viele andere Arten des Genus aus den verschiedensten

Theilen von Afrika, Asien und Australien, welches letz-

tere nur von einer Form bewohnt wird. Wie viele von
diesen eine artliche Trennung beanspruchen diirfen, ist

eine Frage unter den Ornithologen , welche hier nicht

braucht besprochen zu werden. In vielen Fallen soil

der Hauptcharakter in der Verschiedenheit der Stimme
liegei), ein Criterium, das nur an denen gewiirdigt werden
kann, die mit dem lebenden Vogel bekannt sind, und
wenn auch unzweifelhaft diesem Unterscheidungsmerk-

mal einige Aufmerksamkeit geschenkt werden muss,

so muss doch das Vermogen der Vogel , nach den

Gegenden, die sie bewohnen, auch verschiedene„Dialekte"

zu gebrauchen , dieses specifische Merkmal zu einem

nicht sehr haltbaren machen. Alle diese Arten haben
im wesentlichen dieselbe Lebensweise wie unser gewohn-
licher Kukuk, und was das Nichtbriiten anbetrifft, so

sagt man dies auch dem Kukuk Siideuropas und Nord-

afrikas {Coccystes glandarius), welch er Elstern [Pica

mauritanica und Cyanopica cooki) und Krahen {Corvus

comix) mit seinen Eiern begliickt, nach. Es ist wahr,

dass man ein Beispiel von dieser Art, nach welchem sie

sich ein Nest gebaut und ihre Jungen aufgezogen haben

soil, kennt, allein die spateren Beobachtungen von Dr.

A. E. Brehm , Canon , Tristram , Stafford , Allen und
Anderen tragen dazu bei, die Glaubwiirdigkeit der alten

Nachricht etwas in Zweifel zu ziehen. Es ist der Er-

wahnung werth, dass die Eier dieses Vogels denen einer

der genannten Elstern , in deren Nestern sie gefunden

wurden, so ungemein ahneln, dass selbst erfahrene Zoo-

logen durch sie getauseht worden sind und erst die

Wahrheit erkannt haben, als ein Kukuksembryo aus dem
vermeintlichen Elsterei herausgeholt wurde. Dieser
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Kukuk, leicht durch seine Gro8se, lange Haube und die

gelbe Farbung der Kehle kenntlich, hat mehr als ein

Mai als Irrgast England besuclit. Viele andere Kukuke,

die meistens Gattungen angehoren , welche mehr oder

weniger scharf als Cacomantis, Chrysococcyx, Eudynamis,

Oxylophus, Phoenicopliaes , Polyphasia, Surniculus und
Zandostoma geschieden werden und Theilen der athio-

pischen, indischen und australisclien Region angehoren,

zeigen ein ahnliches Schmarotzerthum wie die vielbe-

sprochenen; aber es giebfc auch gewisse abweichende

Formen von Kukuken der alten Welt, welche sich

zweifellos der elterlichen Pflichten nicht entziehen.

Unter diesen sind es besonders Vogel, welche den

Gattungen Centropus und Coua angehoren oder nahe

stehen. Die,.ersteren haben eine weite Verbreitung,

von Aegypten bis nach Neu- Slidwales , leben viel auf

der Erde und werden allgemein Sporenkukuke genannt.

Die anderen haben keinen englischen Namen und sind

auf Madagaskar beschrankt. Sie bauen ein Nest, freilich

nicht ein grossartiges Bauwerk, aber doch iminerhin

eins, das seinen Zweck erfiillt.

Was die Kukuke Amerikas anbetrifft, so ist es sicher,

obgleich dies angefochten worden ist, dass sie von der

Verleumdung, die an vielen ihrer Verwandten in der

alten Welt haftet, freizusprechen sind. Zwei Arten

sind in einzelnen Theilen der Vereinigten Staaten und

auf einigen der westindischen Inseln nicht unbekannt

(Coccyzus americanus und C. erythrophthalmus) ; beide

haben sehon gelegentlich Europa besucht. Beide baueii

Nester — ausserordentlich kleine Bauten, wenn man
sie mit denjenigen anderer Vogel derselben Grosse

vergleicht — und bebriiten eifrig ihre zarten meer-

griinen Eier. In den siidwestlichen Staaten der Union

und von da an bis nach Centralamerika kommt eine

andere eigenthiimliche Form von Kukuk {Geococcyx)

vor — der Chapparal-Hahn der nordlichen und der

Paisano der siidlichen Colonisten. Der erste dieser

Namen ist dem niedrigen Buschholz (chapparal) ent-

nommen, welches er hauptsachlich bewohnt, und der

zweite stammt von seiner fasanahnlichen (faisan cor-

rumpirt in paisa,no, welches eigentlich einen Landmann
bedeutet) Erscheinung, wenn er iiber den Boden lauft.

Zwei der Arten wurden denn auch friiher als Fasane

beschrieben. Beide haben kurze Fliigel und scheinen

nie zu fliegen , laufen aber mit grosser Hurtigkeit.

Kehren wir zu den Baumformen zuriick, so sind noch

die Genera Neomorphus, Diplopterus, Sauroiliera und
Piaya (die beiden letzten gewohnlich Regenvogel ge-

nannt, well man glaubt, dass ihr Euf Regen verkiindet)

zu nennen; sie alle gehbren der neotropischen Region

an. Die sonderbarste Form der amerikanischen Kukuke
ist vielleicht der Ani (^Crotophaga), von welcher drei

Arten dieselbe Region bewohnen. Die am besten be-

kannte Art ((7. ani) kommt auf den Antillen und auf

dem gegenliber liegenden Continent vor. In vielen der

englischen Colonien ist sie als „schwarze Hexe" bekannt
und wird der verschiedensten Unthaten beschuldigt —
in Wirklichkeit ist sie ein harmloser, wenn nicht niitz-

licher Vogel. In Bezug auf die Fortpflanzung weicht

diese eigenthiimliche Kukuksform in einer Beziehung
von der gewohnlichen Sitto der Vogel ab, wie es andere

Familienmitglieder in der alten Welt nach anderer

Richtung hin thun : mehrere Weibchen vereinigen sich

namlich, um ihre Eier in ein Nest zu legen. Genauere
Einzelheiten iiber das Leben dieses Kukuks fehlen

noch, aber es ist ganz sicher, dass das Brutgeschaft

gemeinschaftlich besorgt wird ; denn wenn sich ein

Fremder dem kunstlosen Nest nahert, so wird er viel-

leicht ein halbes Dutzend der schwarzen Eigenthiimer

desselben aufschrecken, welche, laut klagend, entweder

in den blatterreichen Zweigen der Baume oder in dem
nachsten besten Schlupfwinkel, mit Aufbietung aller

ihrer schwachen Flugkrafte, Schutz suchen werden.

Kiihnheit eines Bussards.

Von Ad. Walter.

Vor vielen Jahren hatte ich Gelegenheit, ein Bussard-

Paar, das sich durch Farbung des Gefieders vor anderen

Bussarden auszeichnete, lange Zeit, fiinf oder sechs

Sommer hindurch, zu beobachten.

Das Mannchen war oder erschien mir wenigstens

am ganzen Korper schwarz, im Glanz der Sonne braun-

schwarz ohne Abzeichen , nicht einmal der Schwanz

war gebandert. Das Weibchen zeigte iiberall hellere

Farben als die gewohnlich gefarbten Bussarde; Brust

und Oberleib waren hellgelb ohne Fleckenspur, der

Unterleib weiss. Diese beiden in Farbe so verschiedenen

Vogel fanden sich jedes Jahr an derselben Stelle ein

und horsteten regelmassig in einem von Birkenwald

umschlossenen Kiefern-Viereck, in der Nahe des Stadt-

chens Joachimsthal.

Mit Wohlgefallen sah ich jedes Jahr das treu zu-

sammenhaltende Paar wiederkehren , und ich verweilte

dann gern langere Zeit in der Nahe des Horstes, denn

nicht nur die Farbe des Gefieders, sondern auch das

Betragen der Vogel bot mir mancherlei Anziehendes

und Ungewohnliches. Wenn andere Bussardweibchen

den mit Eiern belegten Horst in der Regel schon ver-

lassen , wenn man auf 100 bis 50 Schritt demselben

genaht ist, so war das bei diesem hellgefarbten Weibchen

nicht der Fall; es sass so fest, dass es nur durch Klopfen

an den Baum zum Abfliegen zu bewegen war. Es kehrte

auch sogleich nach dem Abfliegen wieder zuriick, setzte

sich entweder in einiger Entfernung auf einen Kiefernast

und driickte durch angstliches Schreien seineBesorgniss um
die zukiinftige Brut aus, oder es flog zwischen den Baumen,

nie iiber den Kronen, im Kreise um den Horst herum.

Das Mannchen erschien, wenn es nicht schon bei

meiner Ankunft anwesend war, nach dem ersten Geschrei

des Weibchens in der Luft und verblieb dort, so lange

ich in der Nahe des Horstes verweilte, indem es fort-

wahrend hoch in der Luft iiber mir Kreise beschrieb.

Bei anderen Horsten habe ich in der Brutzeit ge-

wohnlich nur das Weibchen bemerkt, das sich entweder

meinen Augen bald ganz entzog oder in grosser Ent-

fernung dann und wann zum Vorschein kam, um bald

wieder zu verschwinden.

Einmal liess ich von diesem Horste einen jungen

Bussard herabholen, um ihn mir aufzuziehen. Ein vier-

zehnjahriger, im Klettern sehr geiibter Knabe hatte es

unternehmen wollen, die schlanke, astlose, von derMitte

an ganz glatteKiefer zuersteigen, auf der der Horst stand.
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Als wir bei dem Horst anlangten, waren, wie ge-

wolinlich, beide Bussarde zur Stelle, das Weibchen aber

sehr erregt und dreist, und beim Hinaufklettern des

Knaben oft in so grosser Nahe, dass ich durch Schwenken
mit dem Taschentuch ein zu kiihnes Andrangen, das

den Knaben in seiner gefahrvollen Arbeit storen konnte,

abwehren musste.

Schon hatte der Knabe drei Viertheile des zu er-

kletternden Baumes zuriickgelegt , da schoss plotzlich

das Bussardweibchen so hart an dem KopF des Knaben
vorbei, dass die von dem scharfi u Fliigelschlage geho-

benen langen Haare desnelben ihm iiber das Gesicht und
die Augen flogen, und er nun nicht welter steigen woUte,

aus Furcht, beim nachsten Stosse vom Bussard gepackt

zu werden. Aber meine ihm zugerufenen Worte: „Du
bekommst ein paar Groschen mehr, wenn Du mir einen

Bussard herausholst," wirkten wie ein Zauberspruch,

und der Knabe unternahm das Weitersteigen unler der

Bedingung, dass ich fortwahrend mit Kniitteln und
Aesten den Bussard verscheuchte.

Gern erfiillte ich diese Bedingung, und bald war
denn auch der Horst erreicht, und wenige Minuten

spater eins der drei im Horste sitzenden Jungen herab-

gelassen.

Der zwar schon ziemlich starke, aber noch in Dunen
gekleidete Vogel wurde zwar spater ein stattliches

und zutrauliches Thier, doch trug er kein ausserge-

wbhnliches Gefieder wie seine Eltern.

Hatte ich damals gewusst, dass man die hellen und
dunkeln Bussarde schon im Dunenkleide erkennen kann,

so wiirde ich mir einen ganz weissen oder einen asch-

grauen ausgewahlt haben, denn es ist wohl wahr-
seheinlich, dass sich bei der FarbeuTerschiedenheit der

Eltern auch unter diesen jungen Bussarden eine helle

oder dunkle Varietat befunden haben wird. Es kommen
diese Varietaten schon bei solchen jungen Vogeln vor,

deren Eltern die gewbhnliche Farbe tragen. So fand

ich im vorigen Jahre einen Horst mit 3 jungen Bussarden,

von denen 2 ein aschgraues Dunengefieder mit weissem
Nackenileck , der dritte ein ganz weisses Dunenkleid

hatte. Beide Alten waren jedoch normal gefarbt.

J. H. Blasius giebt sebr richtig an, dass sich aus

den aschgrauen Dunenjungen mit weissem Hinterkopf-

fleck die schwarzen und schwarzbraunen, aus den weissen

die hellen, besonders unten weissen, Bussarde entwickeln,

und dass die normal gefarbten Bussarde in ihrer Jugend
ein hellgraues Dunenkleid mit weisslichem Kopf und
noch weisserem Nackenfleck getragen haben. Ich kann
dem noch hinzufugen, dass auch ausnahmsweise hell-

graue mit weisslichem Kopf vorkommen, bei denen ein

noch weisserer Nackenfleck als der Kopf nicht vorhanden
ist. Einen solchen entnahm vor einigen Jahren Herr
Dr. Reichenow einem sehr hoch stehenden Horste, bei

dessen Ersteigung ich Gelegenheit hatte, die Geschick-

lichkeit des genannten Herrn zu bewundern.

Vier Vogelarten der St. Petersburger Ornis.

Von J. MichaloTTski.

So viel es mir bekannt ist, wurde noch nichts iiber

das Vorkommen von Mujcicapa luctuosa, M. parva,

Phyllopneuste dhilatrix und Parus borealis im Gouverne-
ment St Petersburg publicirt; wahrend diese Arten in

geniigender Anzahl hier auftreten, um die Aufmerksamkeit
des Sammlers auf sich zu lenken.

Was die erste der vier Vogelarten anbetrifft, so kann
man sie fast als sehr haufig vorkom'mend bezeichiien

;

kaum giebt es einen Kiefernbnstand oder eiuen au-i

Laub unii Nadelholz gemischten Wald, wo man nicht

an dessen Rande oder, wenn er licht ist, auch mitten

in demselben dem Trauerfliegenfanger als Brutvogel
begegnet. Mit herabgesenkten Fliigeln, hin und wieder

mit dem Schwanze zuckend, hbrt man ihn von einem
belaubten Zweige sein bescheidenes Lied vortragen,

oder besorgt um die kleine Brut, bewegt er sich auf
den trockenen Auslaufern einer abgestorbenen Espe,

das angstliche „fit, fit" ausstossend.

Viel seltener trifft man im Gebiete den kleinen

Fliegenfanger an. Im Laufe des Sommers von 1877 ist

er mir nur dreimal begegnet. Das schonste Mannchen
schoss ich am 27. Juni vorigen Jahres im Gdow'schen
Kreise des St. Petersburger Gouv. am Rande sines

dichten Tannenwaldes. In mittlerer Baumeshohe, aus

den diirren , nackten Zweigen der Tannen erschollen

die flotenartigen Tone des Vogels, welchen ich zum ersten

Male in dieser waldreichen Gegend horte. Ich sah mich
nach Ruticilla phoenicurus um, erblickte aber statt dessen

zu meiner grossen Freude das liebliche Vogelchen, den
kleinen Fliegenfanger, welcher in hochst anmuthiger

Weise die diirre todte Schicht jener Waidungen belebte.

Ein Mannchen derselben Art war einige Tage vor-

her von meinem Freunde in einer nahe liegenden Ge-
gend geschossen, jedoch mit minder schon gezeichneter

Brust und Kehle, als das meinige, spaterhin erhielt ich

auch ein Weibchen. Das Nest des Vogels sowohl als

die Jungen fand ich nicht, kann mithin darliber keine

Mittheilung machen, ob Musdcapa parva auch briitend

bei uns vorkommt.
Den Waldlaubsanger horte ich mehrmals in der

Umgegend und zwar stets im nicht allzudichten Nadel-

walde, wo der charakteristische laute Gesang die Gegen-

wart des hier ziemlich scheuen Vogels mit genauer

Bestimmtheit angiebt. Das Nest von Phyllopneuste sibi-

latrix habe ich leider nicht gefunden, es gelang mir

nur, zwei Mannchen zu schiessen, von welchen das eine

jetzt meine Sammlung schmiickt.

Parus borealis, als Veitreterin der Sumpfmeise im
Norden , kommt bei uns in zahlreichen Individuen als

gemeiner Brutvogel vor.

Von der Mitte Junis an, wenn die Jungen schon

einen gewissen Grad von Selbstandigkeit erlangt haben,

durchstreichen zahlreiche Familien derselben, bisweilen

in Gesellschaft der Hauben- und Schwanzmeisen unsere

Walder. Dann begegnet man der Alpenmeise fast iiber-

all; an sumpfigen wie an trockenen Stellen, im Busch-

werk sowohl als im Hochwalde, selbst auf unseren

oden Moosflachen treibt sich die Alpenmeise bisweilen

auf den kleinen verkiimmerten Fichten, die sparlich an

solchen Stellen wachsen, umher.

Ich stellte diesen Vogeln eifrig nach, mit der Ab-

sicht, unter ihnen Parus palustris zu finden, erhielt aber

stets nur typische Exemplare der Alpenmeise.
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Der italienische Vogelfang.

Einen tiefen Blick in die Leidenschaft des Vogel-

fanges , wie dieselbe im gauzen italienischen Volke

verbreitet ist, gewahrt auch Bonaparte's Iconographia
und erlauVie ich mir, nachstehend eine kleine Blumen-

lese daraus wiederzugeben:

Alauda arvensis (Feldlerohe). Derselben wird

ein eigeiier Fang gewdmet hei ihrein Zuge im October,

wo sie in solcher Menge vorhaiirien. dass flnreritinische

Landleute eigens narh Rom koinmen. iim sich als V'ogel-

steller zii verdingen.

Alauda calandrella und brachy dactyla
(Sandlerche und kurzgesch'wanzte Lerche). Bildet im

Sommer auf Brachfeldern den Hauptvogelfang.

Sturnus vulgaris (Staar) wird im October

haufig gefangen.

Anthus. Von den Piepern wird bemerkt: A. ar-

boreus, der b este (natiirlich zum Verspeisen) von alien,

wird gegen Ende des Sommers geschossen. Gefangen

werden alle.

Chlorospiza chloris (Griin-Hanfling). Haufig im

Herbste auf Hirse und Hanf, wo man ihm Netze spannt.

Carduelis elegans (Stieglitz) wird im October

mit den Finken, im Friihjahr mit den Uccelletti gefangen.

Turtur auritus (Turteltaube) macht im Sommer
den Zeitvertreib der Jager.

Saxicola o en an the (Steinschmatzer) wird in

Menge mit Sprenkeln gefangen.

Von Turdus musicus wird gesagt: Bei uns sehr

beliebt, wie bei LucuUus (sic!).

A^'on Cypselus apus (Mauersegler, Thurmschwalbe)

heisst es: Die Jungen werden aus den Mauerlochern

genommen und als sehr lecker gegessen. Dass die

Schwalben im Friihjahr mit einem Angelhaken , an

welchem sich eine Feder befindet, gefangen werden,

ist ja allgemein bekannt.

Dass iibrigens alle kleinen Sanger gefangen und
gegessen werden, ist eine Thatsache, an welche man
nicht zu erinnern braucht.

Wie schon ofter erwahnt, ist eine Aenderung nach

dem Vertrage mit Oesterreich nicht eingetreten. Es
ist auch nicht im Geringsten glaublich, dass dies ge-

schehen wird, wenn Italien mit der ganzen Welt der-

artige Vertrage schliesst. Die Leidenschaft der Jagd

nnd des Vogelfanges ist einmal zu tief in die Italiener

eingedrungen, als dass eine Aenderung dieser beklagens-

"werthen Zustande im allergeringsten wahrscheinlich ware.

Einer meiner Freunde, welcher den letzten Winter
in Italien verlebte, hat das leidenschaftliche und grau-

same Fangen der Vogel mit eigenen Augen gesehen

und ist es mir vielleicht moglich, davon noch eine spe-

cielle Mittheilung zu geben.

E. F. V. HOMETEE.

Miscellen.

Nach einer Notiz im Elherfelder Kreisblatte ist vor

30 Jahren im Burgholze b^i Cronenberg ein Auerhahn

geschossen worden.

Vor etwa Id Jahren wiirde in Elberfeld im April

eine S'-hwalbe gefaiige . wclclie ein Zettelchen am
Halse trug. Dasselbe e t.hielt 'leu Namen einer Person

und einer Stadi iui siidlii hen Frankreioh. Man schrieb

dahin und erfuhr, dass weni^'e Tage zuvor Kinder der

benannten Familie iiier Sch^albe, die sich in das

Zimmer ihres Hauses verflogen hatte, den Zettel ange-

bunden batten. Der Vorfall wurde seiner Zeit in der

Elberfelder Zeitung mitgetheilt. Den Namen der Stadt

habe ich vergessen.

Eine Lieblingsnahrung fiir die Rabenkrahen sind

hier im Herbste die reifen Wallniisse. Im October,

vorziiglich des Morgens, umschwarmen diese Vogel die

Nussbaume.

Vor etwa 8 Jahren wurde mir ein gelblich braunes

Vogelchen mit weissen Fliigeln iiberbracht. Ich be-

stimmte dasselbe als eine Spielart des Hausrothschwanzes,

Ruticilla tithys.

Am 14. April 1875 wurde mir ein gesprenkeltes

Sumpfhuhn, Ortygometra -porzana, gebracht, welches

des Morgens todt unter dem Telegraphendraht gelegen

hatte. Dasselbe war vermuthlich in der Naclit beim

Durchzug mit ganzer Kraft dagegen gefiogen und hatte

sich den Kopf eingestossen, welcher blutete. Ein

andermal fand man unter dem Draht einen Kukuk, der

auf dieselbe Weise sein Leben eingebiisst hatte. Beide

Falle beweisen, dass die betreffenden Arten des
Nachts Ziehen.

Im Herbst 1876 beobachtete ich hier einen weissen

Sperling.

Im Nov. 1876 wurde ein Mausebussard geschossen

und mir iiberbracht, welcher ein Huhn erwiirgt hatte.

Der ganze Kropf war von dem Fleische und den Federn

desselben gefiillt.

(Aus der Trierer Zeitung vom 17. October 1877.)

Gestern und heute strichea ungemein viele nordische

Lerchenschwarme durch das Thai der Mosel. Auf den

Fluren von Kenn, Ehrang, Pfalzel, Euren und Zewen
wurden viele hundert Dutzende dieser Vogel gefangen.

Auch viele Finken gingen in die Game.

Am 21. Oct. 1877 sah ich Schwiirme Ringeltauben

nach Siidwesten ziehen.

Am 14. Oct. 1877 wurde bei Gronau in Westfalen

ein Steinadler erlegt.

Der Zug der Vogel im Herbste geht hier fast durch-

weg in siidwestlicher Richtung. Bei Ost- und Nordost-

wind Ziehen die wenigsten, bei Siidwestwind die meisten.

Cronenberg (Rheinprovinz). Adoli' Heeold.

Rundschau.

Nene Federzeiclmnngen aus der Thierwelt von Aglaia
von Enderes (Wien, Pest u. Leipzig. A. Hartleben's

Verlag. 1876). — Idyllen sind es, welche die Ver-

fasserin in dem vorliegenden Buche uns darbietet,

Schilderungen aus dem Thierleben, welche so recht

treu und wahr, so anmuthig und lebendig die Geheim-

nisse wiedergeben, die der Natur in Wald und Feld

abgelauscht wurden. Wer seine Mussestunden draussen

in der freien Natur geniessen kann und ein Auge hat

fiir das tausendfache Leben in derselben, der wird oft
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befremdet vor dieser oder jener Erscheinung stehen,

das Warum der Vorgange wird hier und da zum Nach-
denken, zui- TJntersuohung anregen. Solche Fragen zu

beantworten, die Naturgeheimnisse an's Licht zu ziehen,

Theilnalime und Verstandniss anzuregen, hat die Ver-

fasserin unternommen und mit ihren „Federzeichnungen"

in anerkennenswerther Weiss erreicht. Man merkt es

den Schilderungen an, dass sis Selbstbeobachtetes

wiedergeben ; und das Gewand, in welches sie gekleidet

sind, ist, ohne gesuchten Prunk, so ansprechend und an-

ziehend, dass wir das Buch alien Naturfreunden aufs

Warmste empfehlen konnen. Der reichhaltige Inhalt

weist besonders aus dem Vogelleben viele Beitrage auf.

Den Edelfinken, der am dammerigen Morgen, wenn das

erste Friihroth im Osten emporklimmt, sein frohliches

Lied in die Welt schmettert , sein Leben zur Brutzeit

und auf dem Zuge; die Move, welche mit schlanken

Schwingen iiber den tanzenden Wogen des Meeres sich

"wiegt; den Raubritter unter den Vogeln, die diebische

Elster; die Dohle auf den Zinnen der alten Burg; den

Zeisig im engen Kafig und viele andere Vogelgestalten

zeichnet die Verfasserin in naturwahrer und fesselnder

Darstellung.

Bulletin of the Nuttall Ornithological Club. No. 1.

January 1^7"': Ooues, Note on Passerculus Bairdi

and P. princeps. S. I. — Henshaw, On the Species

of the GeiiUM J'asserella S '6. — Cooper, Notes on

the Breeding Habits of Carpodacus purpureus var. cali-

forn. S. 8. — Brewster, Descriptions of the First

Plumage in various Species of North American Birds.

S. 15. — Allen, An Inadequate „Theory of Bird's

Nests". S. 23. — Goss, Breeding of the Duck- Hawk
in Trees. S. 32. — E.ecent Literature u. Genei'al Notes.

S. 34—48. — Diesem Hefte ist eine farbige Abbildung

von Passerculus Bairdi beigegeben. — Es sei hiermit

wiederum auf diese ausserordentlich wichtige Zeitschrift,

das einzige ausschliesslich der Ornithologie gewidmete
Journal Amerikas , aufmerksam gemacht. Namentlich

in den oflfentlichen Bibliotheken Deutschlands sollte das

„Bulletin", das bereits unentbehrlich geworden, nicht

mehr fehlen.

The Ibis. IV. Ser. Jan. 1878: Danford, A Contri-

bution to the Ornithology of Asia Minor. S. 1. —
Elliot, Notes on the Trochilidae. The Genus Tliau-

matias. S. 55. Neu : Th. nigricauda. — Elliot, Re-
marks on certain Species of the Corvidae and Paradi-

seidae. S. 54. Neu : Cyanocorax inexpectcdus. — Law-
rence, Characters of a supposed new Species of S.

American Thrush. S. 57. (Turdus brunneus )
—

Durnford, Notes on the Birds of the Province of

Buenos-Ayres. S. 58. — Tweeddale, Notes on the

Dicruridae and on their Arrangement in the Catalogue

of the Collection of the British Museum. S. 69. —
Gurney, Notes on the Catalogue of the Accipitres in

the Brit. Museum by Sharp e. S. 84 (Forts.). — Ab-
gebildet sind Turdus brunneus UTid Dryotriorchis spectaiilis.

Wildermuth, DerfeinereBau der lufthaltigen
Vogelknochen. Nebst Beitragen zur Kenntniss
ihrer Entwickelung. (Jenaische Zeitschr. f. Naturw.
1877 IV. S. 537.) A. R.

Der Zoologische Garten, 1877, Heft No. 6: H. Schacht,
Die deutschen Dompfaffen gehen dem Honig der Schliissel-

blumen nicht nach ! S. 368. — C. L. L a n d b e c k, Jagd,

Vogelfang und Vogelhandel in Chile. S. 370. — Alb.
V. Roretz, Einiges iiber Vogelzucht in Japan. S. 379.
— C. L. Landbeck, Zur Charakteristik des Kolkraben
{Corvus corax L.). S. 387. — V. t. Loewis, Zug der

Vogel bei Lipskalen. S. 400. — Beling, Eine neue
Storchansiedelung bei Seesen am Harz. S. 402.

H. S.

Aus Wald und Haide. Zeitschrift zur Unterhaltung und
Besprechung iiber, Jagd, Wald und Naturkunde.
Herausg. von 0. v. Riesenthal (Lintz'sehe Ver-
lagsbuchhandlung in Trier).

Wesentlich fiir Jagd und Forst bestimmt, ist dies

Blatt einerseits so wissenschaftlich gediegen, anderer-

seits so launig geschrieben , dass es die weiteste Ver-
breitung verdient. Die neueste Nummer enthalt ein

vorziigliches Jagdbild von Deiker, wozu eine span-

nende Erzahlung des Redacteurs: „Unsere Schwarzen".

An der Spitze bringt es den Schluss eines langeren

Artikels von Dr. Girtanner iiber den Tannenheher,

der, mit gewohnter Grlindlichkeit und Lebendigkeit

dieses vorziiglichen Lebensbeobachters geschrieben, am
Schlusse noch eine Bemerkung enthalt, welche fiir eine

in neuerer Zeit so viel und leider oft so verkehrt be-

sprochene Frage, welche demnachst wohl zu einem vor-

laufigen Schlusse zu kommen bestimmt ist, wir meinen
die Vogelschutzfrage, nicht genug zu beherzigen ist.

Dr. Girtanner sagt p. 76: „dass ohne Forstgesetze,

welche die Erhaltung der vorhandenen und die Er-

schaffung neuer Walder mit alien Kraften erstreben,

auch das beste Thiersohutzgesetz ein tbnendes Erz und
eine klingende Schelle ist; dass aber erst die zur That-

sache gewordene, im weitesten Maasse ausgeiibte Scho-

nung der bestehenden, naturgemass sich entwickelnden

Vegetation in der Hohe und in der Tiefe und iiberall,

wo ihr mit bestem Willen ein Platzchen gegonnt werden
kann, und die Erzeugung einer so beschaffenen neuen
Pflanzenwelt, wie sie die freilebende Thierwelt zu ihrem

Wachsthum und Gedeihen unumganglich bedarf, auch

der einzig wirksame und wahre Thierschutz selbst ist."

Es gereicht mir zur wahren Freude, von so beru-

fener Seite eine Ansicht aussprechen zu hbren, welche

das in wenigen Worten schlagend wiedergiebt, was ich

mich bemiiht, iiberall, gegen den vererbten Wahn aus-

zusprechen , was man aber nicht oft genug in Erinne-

rung bringen kann , denn es erbt sich , noch mehr als

Gesetze und Rechte, als eine ew'ge Krankheit fort:

Der Wahn und die Selbstiiberhebung im
Bunde. E. F. v. Hometee.

Vereins-Angelegenheiten.

Ornithologischer Central-Verein fur Sachsen u. Thiiringen. Schlenker hielt einen Vortrag iiber: „Die Vogelwelt

Sitzung vom 27. Januar 1878 (Aus dem Berichte im Dienste des Aberglaubens". Der Aberglaube, jene

des Vorsitzenden , Herrn Tittel): Herr Oberlehrer finstere Macht, der das bessere Wissen nur langsam
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und allmahlich den Rang abzulaufen verniag, so begann

Referent seinen Vortrag, hat durch alle Zeiten unseres

Geschlechts hindurch in Bllithe gestanden. Erst die

griindlichen Erforschungen der neueren Zeit haben die

Aufklarung gebracht. Dass auch die Vogelwelt in den

Dienst des Aberglaubens hineingezogen , kann nicht

Wunder nehmen. Das den Vogeln theils angedichtete,

theils auch in Wirklichkeit innewohnende Vorgeflihl

der Witterung mag die Ursache gewesen sein. Priester

vergangener Zeiten machten sie sogar zu heiligen

Thieren. Die Chaldaer sind nachweisbar das erste

Yolk, welches den Vogelcultus betrieb. Die Auguren

oder Vogeldeuter waren eins der einflussreichsten

PriestercoUegien der alten Rbmer. Aus dem Fluge

und Geschrei der Vdgel, sowie der Art und Weise, wie

dieselben das dargereichte Putter zu sich nahmen, ver-

kiindigten die Auguren die Zukunft und den Willen

der Gotter. Huhn, Rabe, Adler, Geier, Eule u. a. waren
GegenstJinde der Verehrung. Auch das deutsche Volk
habe Yon Alters her seine aberglaubischen Meinungen
in Bezug auf die Vogelwelt gehabt. Hahn, Gans, Eule,

Rabe, Krahe, Weihe, Mausebussard, Schwalbe, Storch,

Eisvogel u. s. w. mussten die wunderlichsten Erzah-

lungen iiber sich ergehen lassen. Der Uhu wurde
schuldloser Weise der Urheber der schauerlichen Sage

vom wilden Jager. Der Steinkauz, der Vogel der Gottin

Minerva, ist dem Deutschen der untriigliche Bote des

Todes. In nachtlicher Stille ruft er dem Kranken zu:

„Komm mit, komm mit auf den Kirchhof, hof, hof."

Redner giebt Aufschluss iiber die Bedeutung der Mar-
tinsgans, der Ostereier und illustrirt eine grosse Anzahl
aberglaubischer Behauptungen beziiglich verschiedener

Vogel. Hierauf legte Herr Tittel zwhjI Bilder aus

dem Album unseres beriihmten Landsmaimes, des Dr.

W. Reil in Kairo, vor. Diese Bilder enthalten die

Darstellung eines Gefliigelhofs, der auf der Wandflache

einer Mumienkammer bei Saccara eingegraben ist.

Die Bilder sind in einer Art Hautrelief dargestellt.

Obschon sehr naturgetreu, haben doch alle Darstellungen

etwas Steifes und Linkisches, was seinen Grund in dem
Umstande hat, dass dem alten agyptischen Maler die

Perspective unbekannt war. Dazu sind alle Gegen-
stande nur im Profil und nie en face dargestellt. Be-
ziiglich der beiden vorgelegten Bilder wurde mitgetheilt,

dass sie der Grabkammer eines reichen Mannes und
hohen Wiirdentragers entnommen sind. Ihr Alter be-

ziflFert sich auf niindestens 5000 Jahre. Merkwiirdiger-
weise zeigen die Bilder nur Ganse, Enten, Tauben und
Kraniche. Hiihner, die doch jetzt so massenhaft in

Aegypten geziichtet werden, sind nicht auf denselben.

Sie sind demnach den iiltesten Aegyptern wahrscheinlich
noch unbekannt gewesen. Merkwiirdigerweise zeigen
diese Bilder, dass das bei uns beliebte Nudeln der Ganse
schon den alten Aegyptern bekannt gewesen ist. Die
dargestellten Warter nudeln nicht aber bios Ganse und
Enten, sondern auch Kraniche, woraus hervorgeht, dass

in jener Zeit auch der Kranich ein beliebtes Haus- und
Schlachtthier gewesen ist.

Soci6t6 Zoolog'iqne de France.

Im Jahre 1876 hat sich in Prankreich unter obigem
Namen eine zoologische Gesellschaft gegriindet, welche
die Porderung der gesammten Thierkunde durch Pub-
lication wissenschaftlicher Arbeiten zum Zwecke hat.

Mitglieder konnen ebensovvohl Fremde wie Pranzosen
werden. Der Mitgliedspreis betragt jahrlich 20 Prank.
Eintrittsgeld 10 Prank. Die Gesellschaft giebt ein

Journal heraus, welches unter dem Titel „Bulletin de
la Societe Zoologique de France" erscheint und den
Mitgliedern gratis geliefert wird. Die Leitung fiihrt

ein Bureau, bestehend aus Prasident, "Vice- President,

General-Secretar, 3 Secretaren, Schatzmeister und Bib-

liothekar. — Zeitiger Prasident: J. Vian; General-
Secretar: A. Bouvier. Der Sitz der Gesellschaft ist

Paris, das Geschaftslocal Quai des Grands-Augustins, 55.

(Es sei hervorgehoben, dass das „Bulletin" viele or-
nithologische Artikel von hervorragenden Autoren
bringt, vergl. Orn. Centralblatt 1877 p. 112.)

Die Sanimlung des Majors toii Kirchhoff zu
Schaferhoif enthielt eine bedeutende Zahl sehr sel-

tener und interessanter Vogel. Leider ist diese Sanim-

lung unserem Vaterlande verloren gegangen, und mir
war es nicht vergonnt, aus Autopsie dariiber zu ur-

theilen. Dennoch mochte ich auf einige der interessan-

testen Stiicke aufmerksam machen , in der HofFnung,

dass noch ein lebender Ornithologe vorhanden ist, der

iiber einige dieser Exemplare niihere Auskunft zu
geben vermag.

Aquila Bonelli von der Wolga. — Dies ist offenbar

ein Irrthum, entweder durch mangelhafte Bestimmung
oder unrichtige Angabe des Herkommens veranlasst.

Falco tanypterus aus Russland. — Ebenso im Wider-
streite mit alien Beobachtungen.

Strix uralensis aus Gothland.

Turdus fuscatus L. aus Hannover.
Turdus atrigularis aus Pommern.
Cuculus canorus aus Grbnland (?).

Larus leucopterus aus Holstein.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Xema Sabini aus Grbnland.

Colymbus glacialis aus Hannover.
Noch sehr viele interessante Vogel waren in der

Sammlung, jedoch sind diese fiir die europaische Ornis

wohl die interessantesten. E. F. v. Hometee.

Y g e 1m a r k t.

Die ThiergTOsshandlung' von Cii. Jamracli

(179. 180. St. George's Street, London East)

erhielt: 168 Graupapageien a 20 Mark — 3 Paar
Blaue Gobirgslori V. 6(» — 8 Paar Schilffinken P. 12
— 4 Krohnen-Rebhiihner {Cryptoni/a; cristatus) a 100 M.

Die Vogelhandlung von Mieth (Berlin, Friedrichstr.

77) erhielt vor wenigen Tagen zwei Seidenkuhstaare
{Molobrus bonariensis) , beide jiiiigere , dem Anscheine
nach weibliche Thiere. Versuch^ mit diesen nach Art
unseres Kukuks schmarotzenden Vogeln in wohlbesetzten

Vogelstuben sind den Yogelliebhabern angel egentlichst

zu empfehlen.



32

Tausch- uiid Kauf-Vcrkehr.
Ornithologiseher Central-Verein fiir Sachsen und Thiiriiigen zu Halle a/S. [17]

Ausstellung von Mnstergefliigel, Zier- und SingvSgeln, verbunden mit einer Ausstellung von Aqnarien und Terrarien
vom 29. Marz bis 1. April 1878 in Miiller's Bellevue zu Halle a/S.

Anmeldungen sind bis zum 10. Marz an uuseren Schriftluhrer, Herrn R. Koven, Halle a/S., Merse-

burgerstrasse 14, einzusenden, durch welchen auch die bez. Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Loose a 1 Mark sind unter derselben Adresse zu haben. Wiederverkaufern gewahren wir den iiblichen Rabatt.

Der Vertrieb der Loose ist fiir den ganzen Umfang der Provinz Sachsen gestattet. Der Vorstand.

Monatsblatt desBadisehenVereiiis f.Gefliigelzucht.
Herausgegeben von Karl Homer.

Das seit 15 Jahren bestebende „Monat8blaU das
Badischen Vereins fiir Gefliigelzucht" erscheint in der
Regal monatlich ainen Bogen stark. Es enthalt nebst

den Mittheilungen des bad. Gefliigelzuchtvereins-Vor-

standes fast nur Original-Aufsatze und -Korrespondenzen
iiber alle Theile dar Gefliigelzucht in allgemein ver-

standlicher Sprache mit den nothigen Holzschnitten.

Diese Zeitschrift fur Gefliigelzucht wird nicht nur von
alien Mitgliedern des iiber ganz Baden und selbst in

anderen Theilen Deutschlands verbraiteten Vereins,

sondern auch von vialen andern Gefliigelliebhabern ge-

lesen, und wird iiberdies auch vialen andern Gefliigel-

zuchtvereinen, zoologischen Garten und den Redactionen
aller bedeutenden Fachzeitschriften mitgetheilt.

Recensionen geeignetar Sehriften werden bereitvfil-

ligst unentgeltlich aufgenommen, wenn das betreffende

Recensionsexamplar der Redaction als Eigenthum zu-

gehandigt v^ird. Die Einriickungsgebiihr betragt fur

die einfach gespaltene Petitzeile oder deren Raum 15
Pfennige. Bei mehrmaliger Einriickung werdan gerne
grossere Rabattvortheile gewahrfc. Die JVIitglieder des
Badischen Vareins fiir Geflugelzucht erhalten gagen
den jahrlichen Baitrag von 3 Mark das Blatt unent-

geltlich und portofrei. Fiir Nichtmitglieder betragt das

Abonnament im deutsch-ostraichischan Postvarain 2 Mark
jahrlich. Die Zusendung geschieht postfrei untar Kreuz-
band und kann dassalbe jedarzait bai dem Secretar

des Vereins, Herrn Revisor Wilckens in Karlsruhe
(Stephanienstrasse 44), bezogen werden. [19]

Zu varkaufen: Eine Briefmarken-, Conchylien- und
Wappan-Sammlung a 18, 15, 8 Mark; ein zahmes
Gimpelmeh. 3,50 Mark.

Gesucht: Vogeleier und ein Kastan oder Schrankchen
zu einer Sammlung davon von ca. 3—500 Stiick.

A. Schoenaich

[20] in Marienwerder W./Pr., Schlossberg.

Sibirische Vogelbalge

sind soeben bei mir eingetroffen und stahe ich mit
Preisverzeichnissen gerne zu Diensten.

[24] Wilh. Sehliiter in Halle a/S.

.A^bonneraeiits-Einla dung.
Pfalzische Oeflug^el-Zeitnng^.

Die bis jetzt arsohienenen Nummern haban wohl zur

Geniige dargethan, dass diesa Zeitschrift der ihr gestellten

Aufgabe: „Anregung zur Zucht und Pflege des Nutzge-

fiiigels sowohl, als auch der Zier- und Singvogel," ge-

traulich nachgekommen ist, und wird uns die bis jetzt

so raichlich gewordene Anarkennung ein Sporn sein,

auf dem betretenen Wega waiter zu schreiten, um die

Grundsatze einer rationellen Gefliigelzucht zum Gemein-

gut zu machen. Dabei soil der Liebhaberei und Pflege

der Zier- und Singvogel, und dam Schutza der Wild-

vogel reichlichst Rechnung getragan, und balahrende

Abhandlungan iiber Aufzucht, Pflege, Labensweise, Fiit-

terung und Pflege in einzelnen Krankhaitsfallen mitge-

theilt werdan. Die hervorragandsten Gefliigelziichtar

Deutschlands unterstiitzen die Zeitung durch ihre lite-

i-arische Mitarbeit. Sia arfreut sich nicht allein in der

Rhainpfalz, sondern ebansowohl im Norden wie im

Siiden unseres dautschen Vaterlandes einer weiten Var-

breitung, weshalb sie zu Inseraten vorziiglich geeignet

ist. Bei Anzeigen wird die einfacha Petit-Zaile mit 15

Pfennigen berechnet. Die „Pfalzische Gefliigel-Zeitung"

erscheint monatlich zweinial, nabst mehreren Beilagen,

zum Praise von nur 65 Pfennigen pro Quartal. Fiir

neu hinzutretende Abonnantan, welcha auch den erstan

Jahrgang 1877 nachtraglich beziehen wollen, kbnnen

noch vollstandige Abonnemants pro 1877 nachgeliefert

werden.

Urn zahlreiche Betheiligung der Gefliigelziichter und

Freunde der Gefliigelzucht ersucht

die Redaction und Expedition

[18] der ^Tfalzischen Gefiugel-Zeitung''
in Eaiserslautern.

Charles Jamrachi,
Thiergrosshandlung. 179. 180. St. George's Street,

London East,

erhielt: 2 Mandrills a 100 M. — Chacma-Pavian 80 —
Gelber Pavian 60 — 6 Capaziner-Affen a 40 — 10

Callithrix-AflTen a 20 — Husaren Affe 25 — Makakan
a 20. - [23]

diaries Jamrach.,
179. 180. St. George's Street, London East.

Arabische Gazelle 100 M. — Grosser Lippenbar 240
— 1 Paar Aehrentrager-Pfauen 400 — 1 P. Schwarz-

riickige Fasanen 160 — 20 P. Inseparabel a P. 12 —
3 Rothe Arara a 60 — 3 Soldatenarara a 60 — 2
Ararauna a 70 — 25 Graupapageien a 20. [25]

Der erste Jahresbericht (1877)
des Ausschnsses fiir Beobachtungsstationen der VBgel

Deutschlands

ist gegen franco Einsandung von 1 Mark (auch in Brief-

marken) zu beziehen durch Dr. REICHENOW,
[21] Berlin S. W., Grossbeerenstr. 52.

Redaction und Expedition: Berlin S., Brandenburg-Strasse 64. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck; G. Piitz'sclie Bucbdruckerei (Ottu Hauthal) iu Nauniburg a/S.
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Aus dem Leben des Hiihner-Habichts (Astur paiumbarius).
Von 0. V. Krieger.

Die Naturgeschichte dieses fur die kleitien Jagd-

thiere unstreitig allergefahrlichsten Raubvogels ucseres

Vaterlandes kann in jedem ausfiihrlichen ornitholo-

gischen Werke nachgelesen werden. Ich werde aber

hier einig'e selbsterlebte , mit eigenen Augen gesehene

Mord-Scenen von ihm erzahlen, die den Beweis liefern

sollen, dass dieser bei uns heimische Vogel, vergleichs-

weise wie die Harpyie (Harpyia destructor) unter den

Adlern des siidlichen Amerikas, der verwegenste, starkste

und grausamste Raubvogel unseres Vaterlands ist, der

gliicklicherweise nirgends sehr haufig angetrofFen und
auch auf das energischste vom Forst- und Waidmann
verfolgt wird.

Beziiglich seiner Kraft und Mordlust wird er von

keinem seines Geschlechts iibertroffen und kommt ihm

hinsichtlicli seiner blutdiirstigen Eigenschaften , indem

er oft nicht wegen Hungers, sondern lediglich aus an-

geborener Grausamkeit Alles, was er irgend bezwingen

kann, todtet, der sehr gefahrliche Wanderfalke (Falco

peregrinus) bei weitem nicht gleich. Seine Raubsucht,

die neben seiner Lieblingsnahrung, den Tauben, jedem
jagdbaren Kleinwild gilt, lasst ihn oft jene Vorsicht

vergessen, die man bei seiner sonstigen Sclilauheit wohl

voraussetzen diirfte, denn er ist der einzige Tagraub-

vogei, der vermittelst einer Taube in den Habichtakorb

leicht zu locken ist, und dort bereits gefangen, wenn-

gleich schon das Garn sich iiber ihm zusammengezogen
hat, und er sich eingeschlossen weiss, dennoch die Taube,

die ihm als Koder diente, durch das absperrende Gitter

zu greifen moglich maeht und erwiirgt, bevor er sich

seines gefaugenen Zustandes ganz bewusst wird.

Bei der Leichtigkeit und Gewandtheit, mit der er

jedes seiner Opfer erfasst, scheint er sich sehr wenig
daraus zu machen, wenn ihm seine Beute durch Raben
und andere ihn beunruhigende Gesellen wieder abgejagt

wird, denn er lasst oft schon seinen Raub, vorausgesetzt,

dass derselbe vollkommen abgeschlachtet und todt ist,

in weitester Feme aus der Luft herabfallen, wenn nach

ihm ausser Schussweite geschossen, oder er sonst viel-

jeicht durch Raben oder andere Raubvogel irritirt wird,

und kehrt auch hiJchst selten zu ihm zuriick, wenn er

einmal dabei gestort worden ist. Hat er sein auserko-

renes, mit der grossten Beharrlichkeit wahrend des

ersten Angriffs verfolgtes Schlachtopfer aus einer Kette

Rebhiihner, aus einem Fiug Tauben oder aus einem

Rudel Fasanen verfehlt, so versucht er vor der Hand
keinen erneuerten AngriflT mehr zu machen. Der 'pa-

iumbarius erfasst seine lebende Beute nur wenn sie sitzt,

wogegen der peregrirms sein Opfer im Fluge ergreift;

ersterer verlasst dasselbe, sobald er fehlgestossen hat,

letzterer besitzt dagegen mehr Ausdauer und Beharr-

lichkeit im Verfolgen der ungliicklichen Geschopfe.

Am liebsten halt der Habicht seine Mahlzeit ira

Walde auf freien Platzen und im offenen Feld an

Rainen oder Grabenrandern, niemals auf Baumen; ver-

lasst aber sein leckerstes Mahl, was nur aus den hasten

Bissen seiner gemachten Beute besteht, sobald er etwas

wahrnimmt, was ihn beunruhigen und unsicher machen
kann. —

In der nachsten Nahe des Gutes, wo ich meine

jiingeren Jahre verlebte, befand sich eine fiirstliche

Fasanerie, die theilweise den vorziiglichen Guts-

landereieii ihre Existenz und Unterhaltung verdankte.
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In einem Peldholze, dem „Stockey", lag-en die Pasane-
riegubaude, wozu Wohnhaus fiir den Fasanenjager,

Brut- und Stallgebaude , von einer Planke umgeben,
gehorten.

Ich war an einem schonen Sommertage mit einem
Insektennetz in den Stockey gegangen, iim Schmetter-

linge und Kafer an einer Blosse am Saume des kleinen

Holzchens zu fangen. Diesem gegeniiber auf 80 Schritte

Entfernung, zog sich parallel ein Wiesengrund mit

einem fliessenden kleinen Bache entlang, der mit sechs-

fachen Eeihen grosser Weiden bepflanzt war, und wo
sich die Fasanen aus dem Holze rudelweise bingezogen

hatten , um dort am klaren Wasser ihren Durst zu

stillen und von den daselbst angebrachten Futterplatzen

ihre Aesung zu holen. Ich hatte mich unter einem
Baume am Saume des Waldes niedergelegt, von wo ich

die ganze Umgegend iibersehen konnte.

Plbtzlich horte ich unter grossem Gerausch den
Fliigelschlag der aufstehenden Fasanen und bemerkte,

dass sie, in grosster Ueberstiirzung aufstiebend, dem
Holze zustrichen, wo sie theilweise sich in die Baume
einschwangen. Ich konnte mir zuerst den Grund der

plotzlichen Ruhestbrung nicht erklaren und achtete nur

auf das Auffallen einiger Hahne auf die nahen Baume
um mich her; jetzt wurde ich erst gewahr, dass ein

unbestimmtes, nicht zu erkennendes Biindel sich zwischen

den Weidenbaumen am Wasser fortwalzte, und erkannte

bald, dass ein junger, aber bereits ausgewachsener Fa-

sanenhahn von einem sehr starken alteu graugesper-

berten Habicht geschlagen worden war, der mit aus-

gebreiteten Fliigeln sein Schlachtopfer bedeckend und
auf ihm balaneirend, sich mit ihm herumbalgte und
durch Ueberschlagen bald oben, bald unten zu liegen

kam. Ich lief schnell dem Kampfplatze zu, und naher

gekommen bemerkte ich, dass der Fasan sich als be-

siegt und verloren schon in sein Schicksal ergeben zu

haben schien, denn er hielt sich jetzt ganz still, um
sich geduldig von dem auf ihm sitzenden Mbrder ab-

wiirgen zu lassen. Auf mein Rufen und Schreien strich

der Habicht, seine Beute in den Fangen festhaltend,

und sie fast auf der Erde schleifend , dicht iiber dem
Boden hin, einem circa 30 Schritte entfernten Hafer-

stiicke zu, wo er mit derselben einfiel. Ich lief mit

meinem Schmetterlingsnetze athemlos nach dieser Stelle,

ehe ich sie aber erreichen konnte, machte sich der

Rauber aus dem Staube und liess sein armes Opfer zu-

riick, Ich holte aus der nahen Fasanerie den Fasan-

jager B. mit seinem Hiihnerhunde herbei, und nach

einigem Suchen ling der letztere in dem Haferstiicke

den sehr kranken Fasan, der von den Krallen des Raub-

vogels so verletzt worden war, dass er nicht einmal

mehr aufzustieben vermochte und deshalb sogleich ab-

gefedert werden musste, denn ihm war der Kropf auf-

gerissen, auch hatte er ausserdem noch Verletzungen.

II.

Von einem nahen Verwandten, dem Schlosshaupt-

mann v. W. auf Gr. F. , hatte ich die Erlaubniss er-

halten, den Anstand nach Kaninchen, die es auf seinen

Jagdrevieren in Menge gab, zu exerciren, deren un-

zahlige Baue in und an den Wadelholzdickungen seines

grossen Waldes sich befanden.

Sie hatten sich in den Jahren vor 1870, dessen

barter Winter mit seiner Kalte und seinem tiefen Schnee
sie iibrigens fast ganzlich ausrottete, auf eine so er-

schreckliche Weise vermehrt und den Holzculturen so

grossen Schaden zugefugt, dass v. W. sich genbthigt

fand, an seine Forstbeamten Auslbsung fur dieses schad-

liche Wild zu bezahlen. Die Masse der vorhandenen
Kaninchen war so gross, dass im letzten Jahre gegen
70 Thlr. Auslbsung an die Forstbeamten gezahlt worden
waren, welche fiir jedes Paar abgelieferte Lbffel 2^2 Sgr.

Pramie erhalten. Mir war diese ertheilte Jagderlaub-

niss sehr erwiinscht, weil ich das ganze Jahr hindurch

ein, auch zwei Uhus zum Gebrauch fiir die Raben-
hiitten zu ernahren hatte, und mir die erlegten Kaninchen
immer hinlangliches Futter lieferten. Wenn nun ein

Kaninchen auf einem Stande von mir erlegt worden
war, nahm ich einen andern Platz am Holze ein, an

dem ich zuvor einige Kaninchen hatte einfahren sehen,

welche sehr bald wieder auswechselten, und so kam es,

dass ich an manchen Abenden 8 Stiick und noch mehr
schoss. Dass nach diesen Nadelholzorten, wo es so viele

Nahrung fiir Raubzeug gab, sich Fiichse, wilde Katzen
und Raubvbgel hinzogen, ist leioht erklarlich und es

wurden daher jeden Winter hier, ausser verschiedenem

andern Raubzeuge, auch mehrere wilde Katzen abge-

schossen, von denen ich selbst in einer Reihe von Jahren

4 Stiick erlegt habe.

Ich war eines Abends zu Ende August hier auf

den Anstand getreten und hatte mir einen Stand an

der Ecke eines niedrigen Fichtendickichts gewahlt,

welche von den 80 Schritte gegeniiber gelegenen, schon

ziemlich hohen Kiefern durch eine kleine Wiese ge-

trennt wurde. Plbtzlich hbrte ich hinter mir an dem
Saume dieser Kiefern ein lautes, helltbnendes Fliigel-

klatschen, gerade wie es Tauben, aueh wohl Hofhiihner

bisweilen hbren lassen, wenn sie mit den Fliigeln gegen
den Kbrper schlagen. Mich diesen eigenthiimlichen

Lauten zukehrend, bemerkte ich mit grosster Verwun-
derung, wie ein alter, grauer Habicht mit diesem ganz
eigenthiimlichen Fliigelschlage ein vor ihm auf der

Wiese iliichtendes Kaninchen, immer dicht iiber ihm
schwebend, verwirrt zu machen versuchte, dann pfeil-

sohnell herabschoss, es sofort mit seinen Fangen erfasste,

und jetzt auf ihm stehend, die ausgespannten Flligel

iiber dasselbe gedeckt haltend, eben im Begriff war,

das arme Opfer mit seinen Schnabelhieben abzufangen.

Ich rannte, meinen Stand verlassend, mit gespannten

Hahnen so schnell ich konnte, iiber die kleine Wiese,

auf den Raubvogel zu. Derselbe liess das Kaninchen
jetzt fahren, strich in die Kieferstangen hinein, wo ich

ihm einen Fehlschuss nachschickte. Das geangstigte

Kaninchen fuhr in eine kaum zehn Schritte von der

Stelle des Angriffs entfernte einzelne Fluchtrbhre hinein

und war dort verschwunden.

Ich trug Steine herbei und verrammelte die einzige

vorhandene Tagesrbhre dermassen, dass es dem einge-

fahrenen Kaninchen unmbglich wurde, sie zu verlassen,

ohne eine neue Rbhre zu graben. Nachsten Tages sah

ich nach, was wohl aus ihm geworden sein kbnne. Ich

fand die Fluchtrbhre, die keinen weiteren Ausgang hatte,

noch in derselben Beschaffenheit, wie ich sie verlassen

hatte, entfernte die Steine und sondirte mit dem Kratzer
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meines Ladcstockes und zog das todte Kaninchen heraus,

welches von den Krallen des Habichts durch und durch

gerissen worden war, trotzdem der Raubanfall kaum eine

halbe Minute gedauert hatte. (Schluss folgt.)

Der Schlangenadler in Schleswig-Holstein.

Von J. Rohweder.

Durch meinen friiheren Schiiler, den jetzigen Bau-

fiihrer H u s e n , erhielt ich am 25. Mai v. J. einen vom
Forster d'Aubert im Gehege Linnetschau beim Horst

ei'legten Schlangenadler {Circaetus gallicus). Es war
das Weibchen; das dazu gehorige, etwas kleinere Mann-
chen wurde spater in der Gegend nicht wieder gesehen.

Der am Rande der Haide in einer nur massig hohen

Eiche stehende Horst enthielt 1 Ei, welches leider, da

es ein grosses Junges enthielt, beim Prapariren zer-

brochen wurde. — Jener siidbstlich von Kipen, etwa
8 Kilometer von der diinischen Grenze entfernt liegende

Eorst ist, soweit mir bekannt, der nordlichste Punkt,

an welchem dieser weit verbreitete, aber iiberall nur

sparsam auftretende Adler briitend angetroffen wurde, —
wenigstens in Schleswig-Holstein, wo er iiberhaupt bisher

nur wenige Male beobachtet worden ist. Nach einer Mit=

thcilung vonBenickenin der Isis horstete er im Jahrel824
in einem Walde bei Schleswig; Mechlenburg erhielt 1832
ein Junges aus dem Walde bei KliplefF zwischen Flens-

burg und Apenrade, und schoss ihn im Kupfermiihlen-

geholz bei Flensburg; aueh im Gehege bei Ahrup,

siidlich von Apenrade, nistete nach diesem Beobachter

in jenen Jahren ein Parchen. Im Jahre 1869 wurde
von dem Forster Lauesen ein Schlangenadler im Hahler

Gehege siidlich von Rendsburg erlegt. Ein im Juni

1876 im Stadtforst bei Itzehoe geschossenes Exemplar
kam in das Kieler Museum. Das ist Alles, was von
dem Vorkommen des Schlangenadlers in Schleswig-

Holstein bekannt ist.

Jenes ersterwahute Weibchen war noch besonders

dadurch interessant, dass es zwei ganz frische, 60 cm.

lange Schlangen, eine Kreuzotter und eine Ringelnatter,

im Kropfe hatte, die mit ihren Maulern kreuzweise so

fest in einander verbissen waren, dass die eine ver-

mittelst der andei-n herausgezogen werden konnte; ohne
auch bei der ferneren Behandlung von einander zu

lassen, befinden sie sich jetzt in Spiritus. Es lasst

sich nicht wohl annehmen, dass der Adler zwei so

grosse Schlangen auf einmal verschlungen haben soUte

;

vermuthlich wurden sie also unmittelbar nach einander

gefressen, und verfingen sich, im Kropf ihres Feindes
noch lebendig, wahrend des Todeskampfes mit ihrem
Gebiss so in einander, dass sie nicht mehr loskonnten.

Zwei andere, halb verdaute Exemplai'e dieser Reptilien

befanden sich ausserdem noch im Magen.

Zug der Wandervogel im Herbste 1877.

Von Dr. Quistoi'p.

Der Vogelzug des Jahres 1877 bot dieselbe Erschei-

nung wie im Herbste 187G und noch in viel hoherem
Grade, uamlich die geringe Zahl der durch unsere Provinz

Vorpommern wandernden und dort einfallenden Bekas-

sinen und eine grosse Verspatung des Zuges mancher
Vogelarten. Konnten mit unseren provinciellen Ver-

haltnissen unbekannte Beobachter die geringe Zahl der

Bekassinen im Herbst 1876 der grossen Diirre des

Sommers jenes Jahres zur Last legen, welche Annahme
jedoch, wie ich in meinem vorjahrigen Berichte nach-

gewiesen habe, nicht richtig und begriindet ist, so ist

in diesem Jahre zu einer solchen Erklarung keine Ver-

anlassung gegeben, denn der Sommer 1877 war in dem
Zeitraum vom 4. Juli bis zum Anfang des November
ein an Niedersohlag so reicher, wie wir seit dem Sommer
1841 hier keinen erlebt haben. Dennoch, obgleich alle

Wiesen , Moore , Briiche etc. mit Wasser geradezu
iiberfiillt waren, war die Zahl der im Sommer und
Herbst beobachteten Bekassinen eine ebenso geringe,

als im Jahre 1876. In der Wiener Jagd-Zeitung
macht ein Waidmann, welcher den Winter 1876/77 in

Spanien verlebte, die Mittheilung, dass auch dort in

jenem Winter sich ein grosser Mangel an Bekassinen

den dort sich aufhaltenden Jagern sehr unangenehm
fiihlbar machte. Es scheint also eine absolut allgemeine,

nicht bios eine partielle, locale Verminderung dieser

Scolopax-Axt seit etwa zwei Jahren eingetreten zu sein,

und es fragt sich nur, was als die Veranlassung dazu

angenommen werden muss, da eine so rasche und starke

Verminderung derselben durch Pulver und Blei nicht

statthaben konnte und stattgehabt hat. In dem eben-

falls an Niederschlagen reichen Sommer 1873 war die

Menge der Bekassinen noch eine sehr grosse, fiir den
Jager sehr erfreuliche. Im vergangenen Jahre habe ich,

obgleich ich mich die Sommermonate wie gewohnlich

bis in den September hinein auf den Giitern meiner

Schwiegermutter aufhielt und an jedem Abende nach

Sonnenuntergang mehrere Stunden in der Nahe von
Wiesen und Mooren, auf denen ich friiher manche gute

Bekassinenjagd gemacht, spazierte, nicht eine ein-
z i g e Bekassine Abends ziehen und meckern gehort

und habe auch auf der Hiihnerjagd keinen einzigen

Schuss nach einer solchen zu machen Gelegenheit gehabt.

Der Zug der Drosseln verspatete sich in diesem

Herbste noch viel mehr als im vorigen, denn nicht bios

der November, sondern auch der ganze December und
die erste Woche des Januar 1878 hindurch horte man
Abends im Dunkeln Weindrosseln ziehen. Am 6. De-

cember war der Zug Abends so lebhaft, wie in der

besten Zeit im October. Am 9. Januar 1878 trat

starkerer Frost mit Schneefall ein und somit hatte der

Zug der Drosseln ein Ende erreicht. Die Wachholder-
drossel ist trotz der grossen Menge Ebereschenbeeren,

die in diesem Jahr in ungewohnlich grosser Menge
vorhanden sind, erst in geringer Anzahl in unsern

Waldern vorhanden, und erst am 19. Januar horte ich

einen Seidenschwanz am Vormittage und sah ihn ganz

fliichtig , aber auch nur einen einzelnen. Die Prophe-

zeihung des Herrn E, F. von Homeyer, dass sich in

diesem , an Ebereschenbeeren so reichen Winter auch

Wachholderdrosseln in grosser Menge, sowie auch

Seidenschwanze und Hakengimpel einstellen wiirden,

ist fiir unsere Provinz bis jetzt noch nicht in Erfiillung

gegangen. Hakengimpel sind seit dem Winter 1832

noch nicht wieder in Vorpommern erschienen. In Ost-
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preussen wurden vor melireren Jahren grosse Mengen
in der Nahe von Neidenberg gefangen und auch einige

hierher gesandt, von denen ich die besten dem hiesigen

Museum iibergab. Eine ganz ungewohnliche seltene

Erscheinung konnte ich am 28. December des abgelau-

fenen Jabres beobachten; es war eine grosse Schaar

von Numenius arcuatus, welche hoch in der Luft

schreiend am Vormittage von Norden gen Siiden zog.

Ich entsinne mich nicht, jemals diese Vogel in so grosser

Anzahl so spat in unserer Provinz gesehen zu haben.

Ereilich war der ganze Herbst durch seine ungewohnlich

milde Witterung ausgezeichnet, die es auch veranlasst

hat, dass eine grosse Menge Feldlerchen gar nicht

fortgezogen sind. Der diesjahrige Winter gleicht durch

seine bisherige Milde sehr dem von 1823/24. Einzelne

Exemplare von Scolopax gallinago und gallinula wurdon
in der Mitte des December gefunden, und eine Scolopax

rusticola wurde um die Mitte des Januar dieses Jahres

in der Forst Neuenkirchen nahe bei Greifswald ge-

schossen. Sis befand sich in sehr wohlgenahrtem
Zustande. —

In der letzten Woche des December sah ich einen

Goldregenpfeifer (Charadrius auratus) iiber den Eisen-

bahndamm fliegen, welcher bei Greifswald durch die

Wockerower Wiesen fiihrt, so nahe, dass ich ihn hatte

schiessen konnen. Ende Januar d. J. wurden grosse

Mengen Seidenschwanze von der Insel Usedom nach

Greifswald gebracht.

Nachschrift: Anfang Eebruar sind die Seidenschwanze

auch bei Greifswald angekommen. In den Garten der

Vorstadt, in welchen sich Dornbaume mit rothen Beeren
finden — die Ebereschen sind langst von den Vogeln
verzehrt — sieht man Eliige von 30—50 Stiiek derselben.

Miscellen.

Von Pastor Bartels.

(Fortsetzung.)

3.

Meine Hiihner sind die fiinfzehigen bunten Busch-

kopfe von der Insel Hhodus, einst von einem franzo-

sischen Prafecten iiber Marseille nach Strassburg ge-

bracht und sonach in die Gegend von Bacharach ge-

kommen. Mit 12 und mehr Jahren legen sie noch gut

und sind dann noch zarter und schmackhafter als drei-

jahrige deutsche Hiihner. Eins davon wollte dies Jahr

briiten , bekam aber den Pips und wurde nicht dazu

gelassen. Ein anderes hatte Junge erzogen , bis die

Hahnchen schlachtbar waren. Da ward es von jeneni

davon getrieben, und selbiges lockte die Kiichlein , bis

sie ihm folgten, und es huderte und fuhrte sie fortan.

Der Hunsriick

ist eines der vier bergigen Hochlander des sogenannten

rheinischen Schiefergebirges, durchschnitten vom Ehein-

(von Bingen bis Bonn), von der Mosel und der Lahn.

Eifel, Westerwald und Taunus sind die drei andern

Theile. Von der Mosel reicht er geographisch bis zur

Nahe, wird aber in ostwestlicher Biehtung durch den

Doppelkamm des Soonwaldes, dem Liitzelsoon und dem
Idarwald durchschnitten, wonach der Hohwald (nicht

Hochwald) folgt, bis zur Saar bin. Den Soon nebst

Fortsatz durchbrechen die Guldenbach , die ein mehr
hohes Hiigelthal bildet, die Simmerbach und Hahnen-
bach, die tiefere und schroffe Einschnitte machen. Vom
Soon bis zur Nahe nennt man es das Walder- oder

(von hier aus) UeberwalderLand, die Weingegend das

Nahegeland. Eordlich vom Soon bis zum Herrenwalde,
der Wasserscheide zwischen Mosel und Nahe, befindet

sich, im Durchmesser von etwa 4 Stunden, eine flach

kesselartige Vertiefung, der innere Hunsriick, rund um
meinen Wohnort. Das iibrige Land hat bis zu 500'

Hohe mehr. Es hat also der Hunsriick sehr verschie-

dene Theile, und seine Vogelarten aufzuzahlen, ware
eine weitschichtige Aufgabe. Auch ist mir zwar das

Land in 30 Jahren ziemlich bekannt geworden , na-

mentlich, da ich mit der Controle der Grundsteuer-

Veranlagung ein paar Jahre zu thun hatte, aber sonst

komme ich doch , an Oekonomie und Amt gebunden,

wenig im Lande herum, muss daher darauf verzichten,

eine Vogelfauna aufzustellen. Dagegen kann ich einiges

Auffallende von dem angeben, was da ist und was fehlt.

Storch und Dohle sind fast unbekannt im Lande.

Der graue Beiher zeigt sich selten als Gast an den

Bachen und wenigen Teichen ; der rothfiissige Strand-

laufer desgleichen und die Bohrdommel, da Schilf fehlt,

noch seltener. Der Kiebitz hat nur einen Brutplatz,

obwohl man die Eier nicht sucht. Die Wasserralle und
Wasseramsel sind selten. Schnepfen sind ziehend haufig,

als Brutvogel besonders die Himmelsziege, obwohl die

Nester oft in der Heuernte durch die Sensen getroffen

werden. — Im Sommer sieht man nar schwarze Krahen,

im Winter einzelne Nebel- und Saatkrahen, Mandel-

krahen nicht, auch den Nussheher nicht. — Von wilden

Gansen lasst sich nur die graue wandernd nieder, Kra-

niche hort und sieht man nur ziehen. Eine Tafelente

ward hier geschossen bei starkem Wasser. Die Stock-

ente findet sich bfter. Das Wasserhuhn ist fast unbe-

kannt, der kleine Taucher vereiiizelt. Der Eisvogel ist

oft zu sehen. Im Ganzen also giebt es wenig Sumpf-

und Wasservogel, da es an ausgedehnten Siimpfen und
Wasserspiegeln fehlt. Die rabenartigen Vogel sind am
meisten und stark durch die schwarze Krahe und den

Markolf vertreten. Der Kolkrabe ist vorhanden, besonders

im Soonwalde. Dort baust auch der Uhu. Die Waldohr-

eule und der Waldkauz sind haufig, die Sumpfohreule

seltener, die Schleiereule gemein. Sie wohnt sogar in

Taubenschlagen unter Tauben ganz friedlich; doch aber

komrat es auch vor, dass sie alle Einwohner fiir lange

Zeit oder immer verscheucht, was wohl daran liegen

mag, dass sie zuerst in heller Dammerung oder Mond-
schein sehr sichtbar und auffallend eintritt, besonders,

wenn die Tauben schon oft durch Falken erschreckt

waren. Von diesen sieht man alle gewohnlichen Arten,

den Wanderfalken und die Gabelweihe aber nur regel-

massig auf dem Durchzuge. — Der Auerhahn soil

noch am Idar vorkommen. Das Haselhuhn ist noch da.

Die Wachteln waren, als ich herkam, sehr selten, da

kein Weizen gebaut wurde, sondern nur Spelz (der

viel feineres Mehl giebt, aber nicht aus den Hiilsen

fallt). Jetzt sind die Wachteln bei starkem Weizen-

bau iiberall zu hbren. Ringeltauben, Holz- und Turtel-

tauben sind mehr da, als den Landieuten lieb ist. —
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Staare sind sehr gemein, da sie nicht, wie am Nieder-

rhein, gefancen werden. Die bei Coblenz und an der

Ahr eingewanderte Steindrossel ist auch schon hierher

gekommen. Der Drosselfang vermindert die andern

Drosseln noch nicht. Die Misteldrossel pflanzt ihre

Lieblingsnahrung noch auf den Holzapfelbaumen fort.

Die Goldamsel ist nicht selten, wohl aber der Wiede-

hopf, der Kukuk dagegen iiberall horbar. Die Siinger-

grasmiicke ist selten, der Sprosser und die Nachtigall,

wie der Schwarzkopf selbst in unserem kalten Thale

zu horen (da sie nicht gefangen, noch ausgehoben werden).

Die gelbe und die weisse Bachstelze sieht man an

den Miihlen und Bachen, Rothkehlchen oft, Blaukehlchen

nicht, Ackermannchen und Steinschmatzer iiberall.

Rauch-, Haus- und Uferschwalbe sind da, die Mauer-

und Nachtschwalbe selten. Goldhahnchen und Zaun-

konig nebst Baumnachtigall finden sioh oft; auch Tan-

nenmeisen, wogegen die Beutelmeise selten und auch

die graue Meise nicht haufig ist. Der Kernbeisser zieht

wohl durch, der Fichtenkreuzschnabel ist eingebiirgert.

Der Zeisig ist Wintergast, wie der Bergfink. Zipp-

ammern kommen in Ziigen, in harten Wintern kamen
mir auch graue Ammern und einige Schneeanamern

mit den Goldammern an die Hausthiir. Da kamen so-

gar Moven vom Rheine heriiber, und Seidenschwanze

warden gefangen und bowundert. Die Heidelerche

lasst sich horen. Die Haubenlerche biirgert sich ein.

Der Trappe zeigt sioh nur einzeln bei Sturm im Zuge
nach Creuznach.

Die Hege-Manie.

Wenn man gegen die Inconsequenz, die Unbilligkeit

und Uebertreibungen der Hegesucht redet, ist man noch

lange nicht gegen eine verniinftige und billige Hege.

Ich iibe sie selber. Unter meinem Fenster ist ein er-

habener Futterplatz, den Buchfinken und auch Spatzen,

mitunter freilich auch die Hiihner besuchen. Ammern
und Haubenlerchen kommen im Winter, nebst Meisen

und Bergfinken, den unniitzesten aller Finken, die nur,

wenn sie, wie in Franken und Oesterreich, als „geflickte"

Finken, mit Aepfeln geschmort, auf den Tisch kommen,
niitzlich werden. Was meine Vogel in den Kafigen

verstreuen und da ausgerafft wird, was bei dem Putzen
von Samereien abfiiUt, wird dahingeschiittet, im Winter
auch oft reines Futter. — Nicht nur Grasmiicken-,

auch Finkennester verwahre ich mit Dornen und Scheu-

mitteln gegen Katzen und Elstern. Letztere sind ihre

argsten Feinde, weit iirger als Dohlen, Krahen und
Heher. Ein Landmann meiner Nachbarschaft klagte,

dass man kaum noch im Garten einen Stieglitz singen

hore, und meinte, daran seien die Forster schuld. Be-

fragt, sagte er, die vielen Nadelholzkulturen seien eine

Hege der Elstern und wo auch nur ein Paar hause,

konne ein Gebriit Stieglitze nicht zum Ausfliegen kommen.
Vor zehn Jahren sei das Dorf voll Distelfinken gewesen,

aber nur ein Paar Elstern ziemlich weit ab
;

jetzt

aber selie man diese dutzendweise und jene nicht

mehr. Leider hat der Mann recht. Auch er halt gerne

Vogel und hegt die Sester, wie es auch mit Recht
ganz entschieden betont ist, dass es der Vogelwelt iibel

bekommen wiirde, wollte man das Vogelhalten verhin-

dern, Sein Stieglitz und der meinige wiiren sicher auf

dem hohen Baume bald eine Beute der Atzeln geworden,

hatten wir sie nicht zeitig ausgehoben und im Kafig

am Fenster von den Alten auffiittern lassen. Schon im

alten Jagdwesen gehorten die Elstern zum Raubzeuge

und mussten pfiichtmassig verfolgt werden. Ich habe

selbst als junger Mann manches Packet der an den

Forstmeister eingesandten Wahrzeichen durchmustert.

Jetzt kehrt sich kein Jager an die Raubvbgel und —
das ist eine Hauptursache der Abnahme im Vogelbe-

stande. Meine Freunde sagen im Scherze — leider

mit Recht — ich miisste jahrlich ein Dutzend Tauben

den Gottern opfern. Hiihner und Enten werden an den

Hausern von Habichten zerrissen. Die kleinsten Sperber

iiberfallen Tauben, daher stets die geladene Doppel-

flinte hinter meiner Hausthiir hangt. Freilich biisst

mancher mit dem Leben und die Beute wird ihnen

meist abgejagt, ist aber dann nur noch fiir die

Kiiche nutzhar. Das ware also eine rechte Hege der

armen Vogel, wenn man die Jager wieder verpflichten

konnte, die Raubvogelarten zu verfolgen. Man findet

die Horste, selbst den grossten , auf ganz niedrigen

Aesten und an viel begangenen Stellen. Meine Sohne

und ich sind bier weit und breit ihre einzigen Feinde.

Ich habe Schussgeld fur die in der Gemarkung erlegten

angeboten, aber kein Jager brachte einen. Hort aber

diese Hege der Raubvogel nicht auf, so ist die Vogel-

hege Spiegelfechterei. Man atzt nur das Raubzeug.

In der Gefangenschaft thue ich auch das und habe

offers Sperber und andere Falken, Kauze und Eulen,

sosar einen starken Uhu lange gehalten. Diesen konnte

ich, frei auf meinem TJnterarme, durch Haus und Hof

tragen, ihn auch streicheln, und er ware leicht zur

Jagd abzui-ichten gewesen. Vogelliebhaber beobachten

gern auch einmal solch' Gethier, das sie nicht gehegt

wissen wollen, klagen aber, wie schwer es sei, solche

Gaste an todtes Fleisch zu bringen. Ich nahm Vogel

Oder Mause, bei dem Uhu Ratten, todt an einen Faden

und liess sie vor ihnen spielen, nicht gar lange ver-

gebens. Sie griffen danach, und war erst das Thier

im Fange, so bedurfte es nur eines leisen Zupfens,

um Schnabelhiebe zu erregen , dann war bald der

Appetit da und die Atzung war eingeleitet. Man
konnte aber viele Elstern schiessen vor einem Uhu auf

der bekannten Krahenhiitte, mit den in neuerer Zeit

aufgekommenen Vogelflinten vom Kaliber des Schrotes

No. Null, die nur mit verstarkten Ziindhiitchen in-

wendig geladen werden. Nur behaupten die Jager,

da die Atzel mehr als drei ziihlen kbnne, namlich fiinf,

indem sie so viele Jager, die in die Hiitte gingen, in

Acht behalte und vor ihrem Abzuge die Fallbaume

nicht befliege, es miissten mindestens sechs Personen

in die Hiitte gehen und dann bald fiinf wieder abziehen.

Gegen die Falkenarten kbnnten Vereine wohl auch

Fangkorbe verbreiten (wenn auch nur verleihen) und

Leute veranlassen, sie anzuwenden in Aussicht auf ein

Fanggeld, womit auch manches Exemplar fiir Kabinette

gewonnen wiirde. Mein Uhu wanderte endlich in das

Universitatskabiuet. Konnte man, was zum Jagdrechte

und Vogelfang der Pachter gehort, gegen Elstern und

Falken besser schiitzen, so ware auch fiir die Kiichen

mehr iibrig.
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Rundschau.
Briiggemann, Weitere Mittheilungen iiber die Ornitho-
logie von Central-Borneo. {Ceyx Dillioyni, innominata
und Sharpei fiir specifisch identisch erklart.) (Abhandl.
des Naturw. Vereins in Bremen, V. Jan. 1878. S. 525.)

Fischer, Bemerkungen iiber zweifelhafte celebensische
Vogel. (Ebenda S. 538.)

Barboza du Bocage, Aves das possessoes portuguezas
d'Africa occidental. XIV. & XV. Lista. (Extr. do
Jorn. Scienc. Math. Ph. Nat. Lisboa, No. XXII, 1877.)

Barboza dn Bocage, Melanges ornithologiques. III.

Especes nouvelles d'Angola. (Jorn. Sc. M. Ph. N. Lisboa,
No. XXII, 1877.) — Als neu beschrieben : Hiriindo nigro-

rufa, Elminia albieauda, Drymoica angolensis, Sylvietta

ruficapilla, Parus rufiventris.

V. Felzeln , Bericht iiber die Leistungen in der
Na turgeschichte der Vogel wahrend des Jahres
1876. (Archiv f. Naturg. XXXXIII Jahrg. 2. Bd.)
Dieser umfaugreiche , 56 Seiten einnehmende Bericht
giebt eine ersehopfende Darstellung der Leistungen in

der Vogelkunde wahrend des genannten Jahres und
zeigt einen Fortschritt in unserer Wissenschaft , der
jeden Ornithologen und Mitarbeiter an dem erhabcnen
Werke mit Ereude und Stolz erfiillt. Fiir die sorg-
faltige, griindliche Ausfiihrung der miihevollen Arbeit
sei Herrn v. Pelzeln im Namen aller Vogelkundigen
und Vogelfreunde offentlich Dank abgestattet.

Transactions and Proceedings of the New-Zealand In-
stitute. Vol. IX, 1877: Buller, On the Ornithology
of New-Zealand. S. 327 (Diomedea cauta wird der Liste
der N.-S. Vogel hinzugefiigt) ; On the Occurrence of

Platalea regia in N.-Zealand. S. 337; Observations on
a Species of Shag inhabiting Queen- Charlotte Sound.
{Phalacrocorax FinscM Sh.). — Hut ton. Remarks on
Dr. V. Haast's Classification of the Moas. S. 363. —
Booth, A second Discovery of Moa-Bones at Hamilton.
S. 365. — V. H a a s t , Occurrence of Numenius cyanopus
in N.-Zealand. S. 427. — Hector, Notes on Prio-
cella antarctica. S. 464.

Bulletin de la Societe Zoologiqlie de France. II. Annee.
S. Mai— Aout 1877: Vian, L'identification de Lanius
phoenicurus Pall. — Saunders, Catalogue des oiseaux

du midi de I'Espagne (Schluss). — Alix, Anatomic du
Pelican {Pelecanus onocrotalus). — G e r b e , Sur les

plumes du vol et leur mue. — Bouvier, Faune or-

nithologique de Kessang presqu'ile de Malacca (I. Liste).

Annals and Magazine of Natural History. Vol. I. No.

1, Jan. 1878: Elliot, Description of an apparently

new Species of Hornbill from Cochin-China [Anthracoceros

fratercida). S. 85. — Owen, On the Solitaire {Didus

solitarius). S. 87. Mit 2 Tafeln. Eine ausfuhrliche

Beschreibung des Skeletts dieser ausgestorbenen Art.

— Elliot, Description of a new Species of Water-
bird from Cochin-China (Porphyrio Edwardsi). S. 98.

Lawrence , Descriptions of New Species of
Birds from the Island of Dominica. (Annals

of the N. T. Acad, of Sciences, Vol. 1877, p. 46.)

Folgende neue Arten werden beschrieben : Thryothorus

rufescens, Dendroeca pluinhea, Myiarclius Oberi.

F. W. Langdon, A Catalogue of the Birds of the

Vicinity of Cincinnati. 8 vo. Salem, Mass. 1877.

F. B. Rathbun, A Partial Catalogue of the Birds of

Central New York. (Auburn Daily Advertiser,

Aug. 14, 1877.)

Rooseveldt and Minot, The Summer Birds of the

Adirondacks in Franklin Country, N.T. 8 vo. 1877

E. W. Nelson, Notes upon Birds observed in Sou-
thern Illinois, between July 17 and September 4,

1875. (Bulletin of the Essex Institute, Vol. IX, p.

32. June 1877.)

Th. G. Gentry, Life - Histories of the Birds of

Eastern Pennsylvania. Vol. II, 8 vo. Salem,
Mass. 1877.

Godwin-Austen, Description of three new Spe-
cies of Birds of the Genera Pellorneum, Actinura and
Pomatorhinus (P. pectoralis, A. oglei, P. stenorhynchus).

(Journ. As. Soc. Beng. 1877, pt. II, p. 41.)

Godwin-Austen, SomeNotes onBirds of the Genera
Pellorneum and Pomatorhinus, with a Description of a

Variety of Chleuasicus ruficeps (Proc. As. Soc. Beng.,

June 1877). A. R.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gcsellschaft.

Sitzung vom 4. Februar 1878. Vorsitzender Herr
Prof. Cabanis. — Nach der Verlesung des Protokolls
und einigen nachtraglichen Bemerkungen zu demselben
von Seiten des Herrn Dr. Bolle halt der Genannte
den zweiten Theil seines Vortrages iiber: Markische
Vogel. Derselbe war nicht minder interessant als der
in der vergangenen Sitzung gehaltene und wird den
Lesern des Centralblatts in kiirzester Zeit zugangig
gemacht werden. — Herr Dr. Reichenow legt eine
Anzahl neu eingegangener Arbeiten vor und referirt

iiber dieselben. Er spricht vornehmlich iiber die ersten
Nummern des „Nuttal Club" und der Mittheilungen des
Wiener ornithologischen Vereins. Aus einem Buche der
Frau A. v. Enderes: „Neue Federzeichnungen aus der
Thierwelt" wird ein Abschnitt verlesen. [Nachste Sitzung

Vereins-Angelegenheiten.

Montag d. 4. Marz Abends 7 '/g Uhr im bisher. Sitzungslocal.

Vortrag des Herrn H a u s m a n n iiber Vogelfang u. Vogel-

stellen, namentlich im Harze.] H. Schaiow.

Vereln fiir Vogelkunde und Vogelschutz in Salzburg.

Der kiirzlich erschienene Bericht iiber das zweite

Vereinsjahr, verfasst von Hrn. Dr. Sedlitzky, giebt

eine Uebersicht iiber die rege Thatigkeit und die ste-

tigen Fortschritte des Vereins. In verschiedenen Local-

blattern wurden Mahnrufe zum Schutze niitzlicher Vogel
erlassen. Etwa 300 Nistkiisten wurden zum Theil un-

entgeltlich an die Stadt Salzburg und an Private abge-

geben. Eine Anzahl Futterpliitze wurde vom Vereine

unterhalten. Fiir die Vogelkunde wurde durch An-
legung einer instructiven Vogel-Sammlung, welche zur

Zeit c. 80 Exemplare zahlt, gewirkt. Ferner hat der
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Verein beschlossen, ein you Hrn. Victor Ritter v.

Tschusi-Schmidhofen verfasstes Werk „Die Vogel
Salzburgs" im Druck erscheinen zii lassen, ein den Or-

nitholog'en gewiss zur Freude, dem Vereine zu hoher
Ehre gereichender Beschluss.

Die Mitgliederzahl betriigt c. 400. Der Vorstand

besteht aus folgenden Herren: Graf Hugo Lamberg,
Prasident. Dr. W. Sedlitzky, 1. Stellvertreter. Baron
Helldorf, 2. Stellvertreter. Hr. Demus, Kassirer. Hr.

Fr. Kitti, Schriftfiihrer. Die Herren v. Tschusi-Schmid-

hofen, Prof. Lucas, Granitzer, Blachfelner, Ohnesorge
und Eisensamer, Ausschussmitglieder.

Verein fiir Vogelkunde und -Zucht in €assel.

Vom 12. bis 15. Juli dieses Jahres wird eine all-

gemeine Gefliigel- und Vogel-Ausstellung veranstaltet

werden. Dr. Kessleb.

Berorstehende Ausstellnngen.

Verein fiir Geliiigelzucht in Miinchen. 16. — 19.

Marz. Anm. bis 6. Marz bei J. M. Miiller, Hochbriickenstr.

10 in Miinchen. — Ornithologischer Verein in Niirn-
berg. 9.— 13. Marz. Anm. bis 28. Febr. bei Gustav
Arzberger, Tucherstr. 47 Niirnberg. — Verein der

Vogelfreunde in Reu

t

lingen (Wiirtt.). 17.— 18. Marz.

Anm. bei Hrn. Fabrikant W. Fuchs. — Ornithologischer

Verein in Aachen. 28. April — 1. Mai. Anm. bis

14. April beim Vorstand. — Ornithol. Central -Verein

fiir Sachsen u. Thiiringen in Halle a/S. 29. Marz —
1. April. Anm. bis 10. Marz bei B,. Koven, Merse-
burgerstr. 14 in Halle a/S. — Verein fur Gefliigel-,

Singvogel- und Kaninehenzucht in Bremen. 26.—29.

April. Anm. bei H. Sehengbier, Mittelstr. 7 in Bremen.
— Gefliigelziichter - Verein in K aiser slau t er n.

17.— 19. Marz. Anm. bis 10. Marz bei H. Kayser.

Nachrichten und Neuigkeiten.

An (lie Beolbacliter der Vogel Deutschlands.

Der unterzeichnete Ausschuss hat zur Vereinfachung

der Aufzeichnung der ornithologischen Beobachtungen
und zur Erleichterung der spateren Bearbeitung und
Zusammenstellung derselben ein Schema aiifgestellt und
bittet seine Mitarbeiter, dasselbe fur die Folge giitigst

benutzen zu woUen und im November einzusenden.

SoUten einzelne Vogelarten beobaehtet werden, die

in dem Schema nicht mit enthalten sind, so bitten wir

diese am Schlusse anzufugen und eventuelle ausfiihr-

lichere Notizen, die den Rahmen des Schemas iiber-

schreiten, in einem gesammten Anhange anfzuzeichnen.

Den bisherigen Mitarbeitern an unseren Jahresbe-

richten ist das Schema mit dieser Nummer des Central-

blatts iibersandt. Neu hinzutretendc Beobachter sind

ersucht, sich beziiglich desselben an Dr. B,. Blasius
in Braunschweig zu wenden.

Der Ausschuss fur Beobachtungsstationen der Vogel Deutschlands.

Dr. E,. Blasius, H. Schalow,
Braunschweig. Niederschonhausen bei Berlin.

J. Bohweder, Dr. Ant. Reichenow,
Husum (Schlesw.-Holst.) Grossbeerenstr. 52. Berlin S.W.

Das Stuttgarter Keue Tageblatt brachte neuer-

dings mehrfache Mittheilungen dariiber, dass Hauseigen-
thiimer in Stuttgart die Sperlinge mit durch Strychnin

vergifteten Kornern vernichteten, weil diese ihnen die

Fenstergesimse beschmutzten. Wenn es auch Jedem
frei stehen muss, Vogel, welche ihm auf seinem Besitz-

thum lastig werden, zu vertreiben, nothigenfalls zu

todten , so erscheint es doch als ein Act von Rohheit,

mit Gift gegen die armen Vogel zu wiithen. Im vor-

liegenden Falle hat der Verein der Vogelfreunde in

Stuttgart die Sache in die Hand genommen, um eine

strenge Bestrafung dieses gemeinschadlichen Treibens

zu veranlassen.

schorfartig fur

Druckfehler-Berichtignng.

Auf S. 19, Sp. 1, Z. 4 V. u. lies

scharfartig. Ebenda Sp. 2, Z. 4 v. o. lies verschenkt
fiir Terscharrt.

Vogelmarkt.
Von Frl. Ch. Hagenbeck (Hamburg) wurden wieder

eine Anzahl werthvoUer Vogel auf den Markt gebracht.

So Fischertukan (Ramphasius piscivorus), Weissbrust-

tukan {R. Cuvieri), Orangetukan (R. Temminckii). Blau-

Arara (/S. glauca). Nacktaugen - Kakadu {PlictolopJius

ophthalmicus).

Hr. Gudera (Wien) ofFerirte Malabarfasiinchen Paar
8 Mark und Feinweber {Hyph. vitellinus).

Hr. Heinrich MoUer (Hamburg) erhielt Blauwangen-
bartvogel (Megalaima asiatica), Schopfbiilbiil {Pycnonotus

jocosus) und eine grosse Anzahl Bother Kardinale.

Hr. Ch. Jamrach (London East, 180. St. George's Street)

erhielt 1000 Paar importirte Wei lensittiche
a P. 8 Mark — 150 Paar Sonnenvogel a P. 12 M. —
1 Gemein. Pelikan 160 — 5 Paar Carolinen-Enten
a P. 30 — 1 Caracara 60 — IP. junge Angola-Geier

120 — 500 Paar Zebrafinken a P. 10 M.

Die Samiulnng lebender Vogel
des Herrn Begierungsrath von Schlechtendal in Merse-

burg weist die nachfolgenden Vogelarten auf. Unter
vielen werthvollen Exemplaren diirfte Liebhaber aus-

liindischer Stubenvbgel namentlich die reiche Collection

der Staarartigen Vogel interessiren

:

Jendaya (^Conurus jendayd), Braunohr-Sittich (C. vit-

iatus), Elfenbein-S. (G. Petzi), Blaulatz-S. (C. cruentatus),

Goldstirn-S. {C. aureus). Alexander-S. {Palaeornis Ale-

xandri), Tauben-S. {P. columboides). Tirica {Brotogerys

tirica), Goldkinn-Sittich {Br. tovi). Scharlachkopf {Pio-

nias mitraius), Pionias sp. ?, Mohrenkopf (P. senegalus).

Buttergimpel {Criiliagra hutyraceoL)). Goldziigel [Sy-

calis luUimntris). GraupfafFchen {Sporophila plumbea).

Goldbraue (Euethia lepida), Goldkragen {E. canora),

Blaugimpelfink (Goniaphea cyanea) , Stahlgimpelfink

((?. coerulea), Reisknackor ((?. torrida), Schwarzgimpel-
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fink ((?. nigra). Schwarzsohwanz - Kernbeisser (Cocco-

thraustes melamirus). Goldzeisig (Chrysomitris tristis).

Weisser Stieglitz {Carduelis elegans var.). Weisser

Sperling {Passer domesticus var.), Indigovogel (^Cyano-

spiza cyanea), Papstfink (C ciris). Graukardinal (Paro-

aria cucullata), Dominikaner (P. larvata). Griinkardinal

{Gubernairix cristatella). Virgin. Cardinal {Cardinalis

virginianus) , Purpurkardinal (C. phoeniceus). Rosen-

brustknacker {Hedymeles ludovieiana). Kuttenelsterchen

(Amauresthes fringilloides). Bronzemannchen (Spermestes

striata), Spitzschwanz-Munie [Sp. acuticauda), Silber-

sehnabel {Sp. cantans), Muscatvogel {Sp. punctularia),

Nonnenvogel {Sp. maja), Bandfink (Sp. fasciata). Grau-

astrild {Hahropyga cinerea), Goldbriistchen {Hahropyga

subjiava). Blutfink {Pytelia rnirdmd), Tigerfink {P. aman-
dava). Goldweber {Hyphantornis melanocephalus), Fuchs-

weber {H. castaneofuscus). Stahlfink {Hypoehera nitens).

Trauerwittwe (PentJietria macrura). Haubenammer
{Melophus melanicterus).

Hiittensanger (Sialia sialis). Weissbauclidrossel

{Turdus albiventris). Amsel {Merula vulgaris). Kala-

biilbiil {Pycnonotus pygaeus), Tonkibiilbtil {P. haemor-

rJious), Schopfbiilbiil [P. jocosus), Haubenbiilbiil [P. leu-

coiis), Goldsteissbiilbiil (P. nigricans). Drosselheherling

{Garridax auritus). Brauenheherling (Leucodioptron chi-

nensis). Sonnenvogel (Liothrix luteus). Lerchenstarling

(Sturnella ludovieiana), Soldatenstarling (St. militaris).

Gilbstarling (Leistes flavus). Brannkopfstarling (L. fron-

talis). Brillenhordenvogel (.Agelaius xanthocephalus),

Sumpfhordenvogel (Ag. phoeniceus). B-eisstarling (Doli-

cJionyx oryzivord). Chalcophanes sp. ?. Gelbsteiss-Kas-

sike (Cassicus icteronotus) , Rotliriicken-Kassike (C. hae-

morrlious). Baltimorevogel (Icterus baltimorensis), Garten-

trupial (I. spurius). Elsterstaar (Psarites contra). E,osen-

staar (Pastor roseus). Haubenmaina (Acridotheres crista-

tellus), Braunmaina (A. fuscus). Graukopfmaina (Teme-

nuchus malabaricus). Goldglanzstaar (Lamprocolius au-

ratus) , Erzschwanz - Glanzstaar (L. chalcurus) , Stahl-

glanzstaar (L, chalybeus). Bunt-Tukan (Ramphastus

discolor). Stille Taube (Geopelia tranquilla). Schopf-

wachtel (Lophortyx californica). Koromandel-Wachtel
(Coturnix coromandelica). Cambaya-Wachtel [Perdicula

cambayensis). Chinesische Wachtel (Excalfactoria chi-

nensis).

Anfrage.

In unserea von Forstbeamten eingelieferten orni-

thologischen Jahresberichten habe ich die Notiz ge-
funden, dass die Unterseite der Zeben und das aussere

obere Ende des Laufes bei der Zippe (Turdus musicus L.)

an den aus deni hohen Norden kommenden, im Herbst
bei uns gefangenen Exemplaren (Zugzippen) hoch-
orangegelb , dagegen bei den in unserer Gegend aus-

gebriiteten Exemplaren (Heckezippen) weissgelblich ge-

farbt sei, und diese Farbungsverschiedenheit einen

sieheren tJnterschied fur die Herkunft der Exemplars
bilde. Ich bitte diejenigen Ornithologen, die iiber diesen

Punkt eigene Erfahrungen gemacht haben, mir die-

selben giitigst mitzntheilen.

Braunschvreig 15/2. 1878. Dr. R. Blasius.

Briefkasten der Redaction.

Hrn. PI. in St. P.: Mit Dank erhalten. Die Notiz
iiber die Spechte erscheint etwas ausgeschmiickt; wir

bringen sie demnjichst. — Hrn. Ch. J. in London : Betrag
erhalten. — Dr. G. in St. G. u. Prof. N. in Cambridge:
Mit Dank erhalten. Soil bald benutzt werden.

Eingegangene Drncksachen.

Sharp e, The Birds of Kerguelen Island. (Trans, of

Venus Exped.)

Barboza duBocage, Aves das possessoes portugue-

zas d'Africa occidental. XIV. — XV. Lista. (Jorn.

Scienc. Math. Phys. e Nat. Lisboa.)

Barboza du Bocage, Melanges ornithologiques. III.

Especes nouvelles d'Angola (Aus dems. Journal).

Briiggemann, Weitere Mittheilungen iiber die Orni-

tbologie von Central-Borneo. (Abh. Naturw. Verein
Bremen.)

Jahresbericht des Vereins fiir Vogelkunde u. Vogel-
schutz in Salzburg.

Siebenter Jahresbericht der Ornithologischen

Gesellschaft in Basel.

V. P e 1 z e 1 n , Bericht iiber die Leistungen in der Natur-
geschichte der Vbgel wiihrend des Jahres 1876 (Abdr.

aus Archiv i Naturg. XXXXIII. Jahrg. 2. Bd.).

Tausch- uiid Kaiif-Vcrkehr.

diaries Jamrach,
Thiergrosshandlung. 179. 180. St. George's Street,

London East,

erhielt: 2 Spanische Esel (Hengste) 600 M. — 11 Pony
a 300 — 1 Paar Leoparden 1000 — Felis mitis .50 —
Junger Himalaya- Bar 200 — 5 Moschus-Hirsche a 40 —
Grosse Afrikanische Zibeth-Katze 100 — 4 Nasenbiiren

a 40 — 4 Waschbaren a 40 — 9 Seiden-Aeffchen a

20 — 1 Monitor albogularis 60 — 5 Testudo tabulata

a 10 M. [25]

Eine Anzahl Raubvogel gestopft und in Balgen,

darunter ein selten schoner Steinadler und eine ganz

weisse Schneeeule, beide von Meisterhand gestopft und
gestellt, sind zu massigen Preisen abzulassen. Adresse
durch die Redaction. [26]

Berichie uber die

I. und II. JahresYersammlung
der Allgemeinen Dentschen Ornithologischen Gesellschaft.

Abgehalten in Berlin am 13. — 16. Sept. 1876 und iu

Dresden am 14.— 17. Sept. 1877.

Herausgegebeu von Prof. Dr. Jean Cabanis.

Leipzig 1876 u. 1877. Verlag von L. A. Kittler.

[22] Preis a 3 Mark.

Kedaction und Expedition: Berlin S., Brandenburg-Strasse 64. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Pruck: G. Piitz'sche Buchdruckerei (Otto llautlial) iu Nauniburg a/S.



Ornithologisches Centralblatt.
Organ fur Wissenschaft und Verkehr.

Bciblatt znm Joarnal tur Ornitliologie.

Im Auftrage der Allgemeiiien Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herauggegeben tod

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 6. BERLIN, Dritter Jahrgang. 15. Marz 1878.

Das Ornitholoa-lsche Centralblatt erscheint zweimal monatlich, 1 I'ogen stark, und ist. durch alle Postanstalten und
Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark. Ira Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten werden
die ersehieneuen Nummern nachgeliefert. Inserate fiir den Anzeiger 20 Ff. pro gespaltene Zeile oder deren Eaum. Zuscbriften

jeder Art fiir das Centralblatt sind an die Redaction, Prof. Dr. J. Cabanis, Brandenburgstr. 64, Berlin S., zu ricbten. Mit-

glieder der „Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft", welche direct bei der Redaction bestellen, zahlen 6 .Mark praen. Jahres-

abonnement. Dieselben haben einen Raum im Wertbe ihres Abonnements kostenfrei und bei Ueberschreitung desselben nur den
halbeu Insertionspreis zu entricbten.

Die Wanderungen der Vogel

in Bezug auf die selteneren Ersoheinungen.

Von E. F. T. Homeyer.

Sehr oft liort man bei dem Erscheinen seltener Vogel

von Irrgasten oder verirrten Vogeln sprechen. Freilich

liisst es sich nicht in Abrede stellen, dass es auch ver-

irrte Vcigel giebt, welche, von ihrer Babn abgekommen,
ausser Stande sind, sich leicht oder iiberhaupt v^ieder

zurecht zu finden, wie dies namentlich bei solchen

Vogeln der Fall ist, welche das Meer nie zu verlassen

pfiegen und etwa durch Sliirme in das Land getrieben

sind.

Bei der Mehrzahl solcher seltenen Erscheinungen

liegt die Erklarung jedoch auf einem ganz andern Felde,

und dies Eeld muss eben gesucht werden.

Nimmt man aber a priori ein Verirrtsein an, so hat

man auch weiter keine Veranlassung nach Griinden zu

forschen und wild viel weniger veranlasst sein, mit

Aufmerksamkeit und Ausdauer weiter zu beobachten.

Werfen wir zuvorderst einen fliichtigen Blick auf die

regelmassigen und periodischen Wanderungen der Vogel.

Die grosse Mehrzahl zieht zu einer bestimmten Zeit

in jedem, nicht wesentlich abnormen Jahre, so dass ein

bestimmter Tag im Durchschnitt der Jahre, oder ein

Unterschied von wenigen Tagen die Vogel bringt oder

wegfiihrt. Viele Vogel, welche stets ein warmes oder

sehr warmes Klima aufsuchen, wandern sehr regelmassig,

andere, barter organisirte weichen nur allmahlich der

hereinbrechenden iiblen Witterung und dem Nahrungs-
mangel. Es ist daher sehr erklarlich, dass letztere in

manchen Jahren sehr viel weiter ziehen als in andern,

und dass sie auch im Verlaufe des Winters ihre Wande-
rungen mehr oder weniger ausdehnen, je nachdem die

zwingenden Ursachen fortwahren oder nicht.

Diejenigen Lander, welche nun an der Grenze dieser

Wanderungen sich befinden, werden ganz naturgemass
einen und denselben Vogel in diesem oder jenem Jahre

mehr oder weniger haufig sehen
,
je nachdem derselbe

veranlasst ist seine Wanderungen mehr oder weniger
auszudehnen. Wir haben hier ein sehr iibersichtliches

Beispiel an dem Seidenschwanz {^Bomhycilla garrula),

welcher im ostlichen Deutschland mehr oder minder
hauiig alljiihrlich und weiter nach Westen allmahlich

seltner erscheint. Es ist dies nicht allein ein schoner,

sondern auch sehr gesellig lebender Vogel, welcher

nothwendig die allgemeine Aufmerksamkeit anf sich

ziehen muss, daher auch Jedermann ihn kennt.

Wenn man jedoch glaubt, dass dies allgemeine Er-

kennen fiir die eingehende Beobachtung giinstig sei, so

fiirchte ich, dass man sich tiiuscht, da leider die Er-

fahrung das Gegentheil lehrt, indem eben die Viigel,

welche allgemein bekannt sind, wie Storch und Schwalbe,

die wunderbarsten Ansichten haben liber sich ergehen

lassen miissen, wovon andere, weniger allgemein beach-

tete Vogel gliicklich verschont geblieben sind. In dieser

Hinsicht hat nun auch der Seidenschwanz ein ganz ahn-

liches Schicksal gehabt als Storch und Schwalbe.

Wir haben gesehen, dass viele Vogel, und dazu ge-

hort auch der Seidenschwanz, ihre Wanderungen in

verschiedene.n Jahren mehr oder weniger weit ausdehnen.

Natiirlich gehen nicht alle gleich weit und ihre Wan-
derungen schneiden nicht wie an einer Mauer ab, son-

dern viele setzen dieselben mehr oder weniger weit

fort als die Mehrzahl ihrer Genossen, je nachdem sie

von mehr oder weniger giinstigen Oertlichkeiten ge-
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bunden und durch ungiinstige zur Weiterwanderung ge-

trieben werden.

Natiirlich kommen die Vorlaufer solcher Ziige sehr

viel weiter als ibre Genossen, aber es ware eine ganz

unrichtige Ansicht, wollte man solcbe weit gezogenen

Wanderer ala verirrte Vogel betraehten und sie mit

dem ganz unpassenden Namen Irrgaste belegen, denn
diese Vogel sind nicht in der Irre und auch nur sehr

zweifelhafte Gaste, ebenso wis der Wanderer auf der

Landstrasse.

In mancher Hinsicht hat ja die Kefintniss der Vogel

in den letzten Jahrzehnten nicht unerheblich zuge-

nommen, aber bei den Wanderungen ist es sehr wenig,

was man Positives aufzuweisen hat, denn leider ist das

meiste mehr oder weniger wahrscheinliche Vermuthung,
mitunter sogar auch noch recht unwahrscheinliche.

Palmen hat allerdings einen hiibschen Anfang ge-

macht, aber es ist eben nur ein Anfang. Ich mbchte
daher auch wiinschen, dass die vorlaufigen genaueren

Zugstrassen von alien Seiten recht aufmerksam beob-

achtet wiirden, um die Richtigkeit derselben zu priifen

und mehr und mehr festzustellen. Eins kann ich je-

doch schon heute mit voller Sicherheit behaupten, dass

die Strandvogel auch wesentlich, und ohne Rlicksicht

auf die Fliisse, iiber Land ziehen, und zwar in bedeu-

tender Zahl.

Eine grosse Schwierigkeit der Beobachtung liegt in

dem Mangel an Beobachtern. Werden auch grosse Vogel,

welche nicht zu hoch am Tage wandern, leicht zu be-

merken sein, so ist das doch ein schwierig Ding fiir die

weitaus grossere Mehrzahl der Wanderer, welche theils

in so grosser Hohe, dass sie dem menschlichen Auge
fast entriickt sind, theils in der Nacht- oder Dammerung
Ziehen, theils endlich ihrer Unscheinbarkeit wegen gar

leicht zu iibersehen und zu verwechseln sind.

Wenn man zur Zugzeit am spaten Abend oder am
friihen Morgen sich in's Freie begiebt und aufmerksam
auf die Stimmen der Wanderer horcht, dann wird man
eine Menge der verschiedensten Stimmen horen, denn

eine Art zieht wohl nie allein , da dieselben Ursachen
auch auf andere Vogel einwirken, welche eine ahnliche

Zugzeit haben, und auf diese Weise kamen theils ab-

sichtlich, theils zufallig ganz verschiedene Arten mit

einander in Beriihrung, gewohnlich eben so voriiber-

gehend, als zufallig, oft aber auch auf die Dauer, na-

mentlich bei den Strandvbgeln , wo ganz verschiedene

Arten mit einander ziehen. Aber auch dem Kenner
wird es unmoglich sein, alle die verschiedenen Vogel-

stimmen, welche er bei solchen Beobachtungen hort, zu

bestimmen, zumal wenn viele Arten durcheinander ziehen

und er sich auf einer Hauptzugstrasse^) befindet.

Eben so schwer ist es, Vogel zu erkennen, ja iiberhaupt

wahrzunehmen, welche in grosser Hohe ziehen und auf

welche das Ohr zuerst aufmerksam werden musste, um
die Auffindung auch dem geiibten und scharfen Auge
zu ermoglichen. Wahrend der Nacht oder Dammerung
ziehen die Vogel viel niedriger, gewohnlich so, dass

die Erde ihren Blicken nicht entschwindet, aber dem
Beobachter bleiben sie dennoch unsichtbar.

Die kleinen Strandvogel ^) setzen ihre Wanderungen
gewohnlich auch in den ersten Morgenstunden fort, so-

weit sie ihre Hauptrichtung ungefahr einhalten konnen,
ohne weite baumlose Strecken zu iiberfliegen.

Manche Vogel, wie die Lerchenarten, ziehen nicht

hoch bei Tage, vorzugsweise in den Morgenstunden bis

etwa 10 Uhr. Die Raubvogel regelmassig bei Tage.
Bei anderen Vogeln geschieht dies bisweilen, besonders

wenn sie sich bewogen finden ihren Zug zu beeilen.

Wenn wir diese verschiedenen Eigenthiimlichkeiten

des Vogelzuges betraehten, so bemerken wir, dass bei

den meisten Arten nicht allein nur eine kleine Minder-
zahl sichtbar wird, sondern auch, dass dies in den
meisten Fallen unter so ersehwerenden Umstanden ge-
schieht, dass ein Erkennen sehr unsicher werden muss.

Wenn wir nun ferner erwagen, wie ausserordentlich

wenige Menschen unsere Vogel kenr.en, so muss ea

wirklich Wunder nehmen, wenn ein seltener Vogel das

TJngliick oder Gliick hat, mit einem Kenner zusammen-
zutreffen. — Es ware hochinteressant, hier eine Wahr-
scheinlichkeitsberechnung geben zu konnen, was leider

nicht moglich ist, aber einen fliichtigen Blick moge
erlaubt sein dahin zu werfen.

Es ist wohl sehr viel zu hoch gegriffen, wenn man
auf 10,000 Menschen einen Kenner rechnet, wahrscheinlich

findet sich ein solcher noch nicht unter der zehnfachen
Zahl. Aber auch angenommen, dies ware richtig, so

wiirden in ganz Deutschland etwa 4000 Menschen sein,

welche mit einig^r Sicherheit einen wandernden Vogel
erkennen kdnnten. Wie viele dieser Sachverstandigen

wiirden sich wohl am geeigneten Orte und zur rich-

tigen Zeit einfinden? Doch nicht vom Hundert Einer,

und die 40 auf der Wache stehenden Beobachter hatten

jeder circa eine Flache von 250 Quadratmeilen zur
Beobachtung.

Wenn nun von einer seltenen oder sehr seltenen

Vogelart im Laufe einer Zugzeit 10,000 Vogel durch
Deutschland wandern, was doch eine ganz betrachtliche

Zahl ist, die Wanderung aber unter den oben erwahnten
Umstanden sich noch grossentheils der Beobachtung
entzieht, so muss es schon ein sehr giinstiger Zufall

sein , wenn einer oder einige dieser seltenen Vogel —
deren Gesammtzahl immerhin eine ganz betrachtliche

sein kann — aufgefunden werden. Schon das mehr-
malige Auffinden einer wenig in's Auge fallenden Art
muss die Meinung befestigen, dass dieselbe gar nicht

so seiten vorkommt, als man dies gewohnlich glaubt,

und giebt zugleich eine Erkliirung fur das haufige Er-

scheinen seltener Vogel an manchen Orten.

Hier ist ganz besonders Helgoland zu erwahnen,

welches, einem riesigen Wartthurm gleich, alle die

Wanderer, welche seinen Gesichtskreis beriihren, an

sich Ziehen und durch die isolirte Lage auf einige Zeit

festhalten muss. Dazu kommt, dass Helgoland einen

tiichtigen und eifrigen Beobachter an Herrn Maler

Gathke hat und die Vogel naturgemass an der Seekiiste

haufiger auf der Wanderung sind als im Lande , well

die Strandvogel gern in der Nahe der See wandern und
fiir die Landvogel dieselbe eine Mauer bildet, welche

^) Eine solcbe Hauptzugstrasse fiihrt von Slid zu Nord
durcli Vorpommern und Riigen zur schwedischen , wohl auch
?ur danischen Kuste.

') Wirkliche Zugvbgel, nicht etwa die Meisen und Gold-
hahnchen.
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sie ungern iiberfliegen. Es lasst sich daher mit grosser

Wahrscheinlichkeit annehmen , dass die Mehrzahl der

auf Helgoland beobachteten Seltenheiten audi noch

an mehreren anderen Orten aufzufinden sein werden
und dass diese Mehrzahl oder doch viele dieser Vogel

auf ihrer jahrlichen Wanderung begriffen sind und weifc

davon, Irrfahrten zu machen. Sind doch viele im Nor-

den von Europa zahlreich briitende Vbgel bisher nur

ganz einzeln auf ihren Wanderungen angetrofFen und
weiss man eben so wenig, wo ihr Hauptaufenthalt ist.

Moglich, dass sie auf ihren Ziigen weniger bestimmte

Strassen einhalten und sich daher iiber eine grosse

Landerfiache vertheilen. i)

Wir sehen daher, wie unwissenschaftlich es ist, wenn
man solclie seltenen Erscheinungen Irrgaste nennt,

wie es heute vielfaltig zur Modesache geworden ist,

ebenso , wie viele Menschen den Kampf urn's Dasein ^)

im Munde fuhren, ohne das geringste Verstandniss der

Sache.

Die weitaus grbssere Zahl seltener Vogel von kleiner

und wenig auffalliger Gestalt sind zufallig gefangen,

bei Fangeinriohtungen , welche doch unnioglich fiir sie

vorzugsweise eingerichtet sein konnten, hbchstens etwa

die Dohnensteige fiir die Drosseln. Ohne dergleichen

ganz zufallige Ereignisse hatten wir von manchen Arten

iiberhaupt keine Kenntniss ihres Vorkommens in un-

serem Vaterlande. Hieraus erklart sich auch , dass

friiher manche Vogel beobachtet wurden , welche man
jetzt nicht mehr sieht, und dass man andere fur selten

halt, welche es in der That nicht sind. Von den kleinen

Vogeln gehoren hierher namentlich diejenigen, welche ent-

weder in derMorgen- oder Abenddammerung oder einzeln

und familienweise ziehen. Der Ortolan (Emb. Iwrtulana)

z. B. ist in den meisten Gegenden Deutschlands in nicht

unerheblicher Zahl verbreitet, aber man sehe die Samm-
lungen nach und man wird sich iiberzeugen, dass die

Herbstvogel und namentlich die alten sehr selten sind,

keineswegs deshalb, well dieser Vogel unsere Gegenden
bereits vor der Mauser verlasst, sondern weil er im Herbste

so still und einzeln lebt, dass er sehr selten 5) bemerkt
wird, um so weniger, als er dann eine grosse Aehnlich-

keit mit der Goldammer hat. Nun sollte man denken,

von den Hunderttausenden Yon Ortolanen, welche

Deutschland beriihren, konnte das Auffinden einzelner

Vogel im Herbste nicht so schwierig sein.

Mit den vielen in Nordrussland lebenden Ammern
verhalt es sich nun ganz ahnlich. Es nisten dort zahl-

reiche Emberiza rustica, pusiUa und aureola, weiter ost-

lich auch pitkyornus, und doch sind diese Vogel noch
nirgends auf ihrem Zuge als regelmassige Wanderer

') Wie schwierig das Auffinden mancher s el tenen Arten
ist, ohne dass dieselben doch in nicht unerheblicher Zahl vor-

kommen konnen, erhellt auch daraus, dass Sammler den ganzen
Magen der Nachtsohwalbo mit einem seltenen Kafer gefiillt

fanden, den sie trotz eifrigen San;imelns noch nie in der Ge-
gend aufgefunden hatten.

-) Wer keine eigenen Gedanken hat, ist um so mehr be-
miiht, fremde zu gebrauchen, mogen sie noch so unpassend
angewendet werden.

') Als Naumann die Nachtrage zu seinem classischen "Werke
schrieb, war ihm das llerbstkleid der alten Vogel noch unbe-
kannt und er hat dies nach Exemplaren meiner Sammlung
gemacht. (Die friiher Th. IV p. 258 gegebene Beschreibung ge-
hort nicht dem alten, sondern dem jungen Vogel.)

beobachtet, sondern iiberall nur als grosse Seltenheiten,

und doch sollte man vermuthen, dass die Hauptrichtung

des Zuges, welche, so weit wir dieselbe kennen, eine

von Slid mehr oder weniger nach West abweichende
Eichtung hat, Lander treffen miisste, welche hinlanglich

beobachtet sind, um iiber das Vorkommen der Vogel

ein TJrtheil haben zu kiinnen.

Sehr auffallend ist auch, dass alle diese Ammern
ofter in Belgien als in Deutschland beobachtet sind, und

dass sie in der Provence alljahrlich in Mehrzahl ge-

sehen werden, und dies noch in den schwer zuganglichen

Schilf- und Rohrwaldern der Camargue — nalie dem
Mittellandischen Meere — wo gewiss nur eine kleine

Minderzahl aufgefunden wird und eine Menge dem
menschlichen Auge verborgen bleibt, wo man daher

mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen kann , dass

ein wesentlicher Theil dieser Ammern seine Winter-

station gefunden hat. Auch viele seltene (d. h. weit-

gewanderte) Drosseln hat man in der Provence ge-

funden , aber iiber die Zugstrassen dieser Vogel fehlt

fast jede Kenntniss, und doch miissten dieselben aller

Wahrscheinlichkeit nach durch Deutschland fiihren.

Auch in Griechenland und der asiatischen Tiirkei,

sowie neuerlich in Bulgarien (Gebriider Sintenis^ hat

man ausser einzelnen Emberiza pitliyornus keine dieser

Ammern gefunden. Der Zug dieser Vogel hat daher

etwas Rathselhaftes, und es ist sehr irrig, wenn man
beim Auffinden eines dieser Vbgel ein Verirrtsein an-

zunehmen gewillt ist.

Wie wir gesehen haben, ist es sehr schwierig, die

Ammern auf dem Zuge aufzufinden, aber der Ortolan

{Emb. hortulana) wird auch an Brutorten sehr haufig

iibersehen, und er kommt an vielen Orten vor, wo man
ihn nicht erwartet. Davon habe ich mich wieder-

holentlich iiberzeugt.

Das verborgene Leben manches Vogels lasst ihn

viel seltener erscheinen , als er ist. Erinnern wir uns

an die friihere Geschichte des Zwergfliegenfangers, der

vor 40 Jahren noch in den meisten Sammlungen fehlte

und heute eine gar nicht seltene Erscheinung fiir viele

Gegenden ist.

Hier muss ich noch eines Vogels gedenken, liber

dessen Lebensweise langere Zeit eine E,eihe von Mit-

theilungen in die wissenschaftlichen Zeitschriften kam
und vielseitig die Meinung verbreitet wurde, dass der-

selbe im raschen Vorriicken von Nordost nach Siidwest

begriffen sei. Es ist dies die Wachholderdrossel ( Turdus

pilaris), welche ich vor 50 Jahren schon in Pommern
nistend gefunden hatte und von welcher mein Vater

vor 80 Jahren einen jungen, kaum fliiggen Vogel er-

hielt. Vor 40 Jahren schon fand Baron Falkenstein

dieselbe nicht selten in ansehnlichen Colonien in der

Lausitz, und als die allgemeine Aufmerksamkeit dahin

gcleitet war, wurde sie vor 20 Jahren an manchen
Orten, wo sie friiher nicht bemerkt war, festgestellt.

Hier liegt die offenbar mangelhafte friihere Beobachtung

wohl nicht allein in dem auffallig stillcn Verhalten dieses

sonst larmenden Vogels, sondern wesentlich darin, dass

er seine Brutplatze wechselt, ohne dass es nur moglich

war, iiberall die Griinde aufzufinden. Wenn die Wach-
holderdrossel nun eine Gegend verlasst, so muss sie

sich natnrgemass in einer andern niederlassen, und dies
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plotzliche Auftreten hat dann die irrige Meinung ver-

breitet, dieselbe riicke regelmassig; nach SMwest vor.

So viel kann ich aber feststellen, dass ihr Vorkommen
in Pommern wahrend eines Zeitraums von 50 Jahren

wesentlich dasselbe geblieben ist.

Aehnlich verhfilt es sich auch mit naanchen anderen

Vogeln, z. B. dem Heuschreckensanger {Loeustella vera).

Von hohem Interesse sind noch die massenhaften

Wanderungen mancher Vogelarten, wie das Erscheinen

der Cormorane und die Begriindung grosser Colonien

derselben.

Wohl einzig steht aber die massenhafte Wanderung
des Steppenhuhns {Syrrhaptes paradoxus) da. Ohne die

iibergrossen Verfolgungen hatte dieser schoae Vogel
sich wahrscheinlich an der deutschen und danischen

Nordseekiiste bleibend angesiedelt.

Dass iibrigens auch ein Weiterschieben mancher Art
vorkommt, ist sicher, namentlieh da, wo die Verhalt-

nisse derselben sich giinstiger gestalten, was leider nur
bei wenigen Arten der Fall ist, wie bei der HaubenlerChe.

In neuester Zeit wurde die Ornis Deutschlands durch

einen schonen Vogel bereichert, durch die Zwergtrappe
{Otis tetrax), welche man friiher nur als einzelnen Wan-
derer geseben hatte. Dieser Vogel hat das Gliick ge-

habt, an Herrn Pastor Thienemann einen warmen Fiir-

sprecher zu erhalten, und durch den gewahrten Schutz

scheint derselbe sich bleibend in Deutschland angesiedelt

zu haben.

Mochte dies Beispiel alle wahren Jager und Jagd-

freunde bewegen, in ahnlichen Pallen ahnlich zu handeln.

Zur Fortpflanzungs-Geschichte des Kukuks.

Von Fralle.

Die Bemerkungen des Herrn "Walter beziiglich der

Kukuks-Eier aus Neuntodter-Nestern und des Herrn
Dr. Holland iiber einfarbige Eier des Kukuks in No. 20
1877 des „Ornitholog. Centralblatts" veranlassen mich
zu folgenden Mittheilungen

:

TJnter den 113 Kukuks-Eiern meiner Sammlung be-

finden sich 9 Stiick aus CoZ^wrjo-Nestern mit je 1,2, 2,

3, 3, 4, 4, 4 und 5 Nesteiern der rothen, griinen und
gelben Varietat. Sammtliche 9 Eier sind charakte-

ristische Kukuks-Eier, wie sie gewohnlich vorkommen,
so dass sie auf den ersten Blick als Kukuks-Eier zu

erkennen sind. Varietaten der Neuntodter-Eier finden

sich ausserdem in den Hunderten von Gelegen dieser

Art in meiner Sammlung, welche -wohl von „feinen

Kennern" auch fiir Kukuks-Eier gehalten werden
mochten, aber es dennoch nicht sind! Von diesen Neun-
todter-Gelegen mit Kukuk ist eins von Dr. Bey bei

Halle a/S. gefunden, 4 stammen aus Anhalt von Baetho,

4 aus Naumburg a/S., davon 2 von Schilling und 2 von
Brand gesammelt. Drei dieser Gelege hat Dr. Bey in

Cab. Journal von 1871, S. 225 und folg. unter No. 1,

2 und 5 beschrieben.

Perner enthalt meine Sammlung 13 einfarbig-blaue

Kukuks-Eier. Mehrere von ihnen haben die charakte-

ristischen „scharfen Punkte" Thienemann's , eins zeigt

schwache „Oelflecke", die iibrigen sind ganz fleckenlos.

Von diesen blauen Kukuks -Eiern stammen 8 aus den

Nestern von Rutidlla phoenieurus mit 1, 3, 3, 4, 5, 6,

6 und 6 Nesteiern. Alle haben eine andere Farbung
als die Nesteier. Einige sind von einer solchen Grosse,

dass sie nicht als Doppel-, sondern als vierfache Eier
angesprochen werden miissten, so dass ihr Herstammen
vom Rothschwanz eine physische Unmoglichkeit ist:

der Rothschwanz hatte nothwendiger Weise beim Legen
platzen miissen! Ausserdem ist ihr Korn ein ganz an-

deres als das der Nesteier ; es ist dasjenige der Kukuks-
Eier. Eins von diesen 8 Gelegen stammt aus Vegesack,

2 aus Kothen , 5 aus Oranienbaum. Sechs von ihhen

hat Dr. Rey im Journal a. a. 0. unter No. 10, 11, 14,

15, 18 und 20 beschrieben. Zwei einfarbig-blaue

Kukuks-Eier aus Anhalt sind in den Nestern der Phyl-

lopneuste sibilatrix mit je 5 Nesteiern gefunden. Sie

gleichen vollig denen aus den Rothschwanz -Nestern
derselben Gegend ; beiden aber fehlen die „scharfen

Punkte". Zur Vermeidung von Irrthum bemerke iCh

auch hier, dass eins derselben schon von Rey a. a. 0.

im Journal erwahnt woi-den ist. Ein einfarbig-blaues

Kukuks-Ei habe ich selbst bei Celle in dem Neste von
Fringilla chloris vor Jahren gefunden (V. Naumannia).
Der „scharfe Punkt" auf diesem Ei ist unter der Lupe
als aus Haar-Resten bestehend zu erkennen. Das Ei
hat s. Z. dem verstorbenen Professor Wicke in Gottingen

bei seinen TJntersuchungen iiber das Pigment der Ei-

schalen vorgelegen. Von unbekannten Zieheltern be-

sitze ich noch zwei blaue Kukuks-Eier: eins aus An-
halt, mit den anderen aus jener Gegend genau iiberein-

stimmend, und eins aus der Gegend von Celle. Ein
vierzehntes blaues Kukuks-Ei, jedoch mit Ammerzeich-
nung, riihrt aus dem Nest von Saxicola aurita mit 2
Nesteiern vOm Parnass her.

Wenn nun nach der Meinung dieses oder jenes

Sammlers, dem selbst noch keine vorgekommen sind,

die in den Nestern des Garten-Rothschwanzes gefun-

denen blauen Kukuks-Eier Doppel-Eier der Nestart

sein sollen — was sind denn die einfarbig-blauen Eier
aus den Nestern von Fringilla chloris und Phyllopneuste

sibilatrix'^ \ — Bisher hat noch keiner von alien Ken-
nern, welche diese Eier gesehen haben, ihre Eohtheit

in Zweifel gezogen, und kiirzlich hat sich noch Seebohm
auf seiner Riickreise vom Jenissei bei mir behufs der

Veroffentlichung in England Notizen iiber dieselben ge-

macht. — Es soil mir jeder Zeit angenehm sein, wenn
die Herren Oologen, zweifelnde und nicht zweifelnde,

gelegentlichen Falls sich durch den Augenschein bei

mir ihr TJrtheil bilden woUeh.
Im Uebrigen stimmen meine Beobachtungen und

Erfahrungen mit denen Walter's und Holland's iiberein:

Die Kukuks-Eier brauchen nicht, behufs Erhaltung
der Art, wie man friiher annahm, den Nesteiern ahnlich

zu sein, da sie auch ohne solche Aehnlichkeit willig

zur Bebriitung angenommen werden. Die Unahnlichkeit

bildet vielmehr die Regel, die Aehnlichkeit ist Aus-
nahme. Warum sollten auch die Nesteigenthiimer gegen
dieFarbe empfiiidlicher sein, als gegen die Grosse?
Freilich kommen auch Spureier des Kukuks vor; aber

selten. Unter den 113 Stiicken meiner Sammlung
finden sich deren nur zwei.

Der Kukuk wirft nur zufallig beim Legen Eier der

Pflegeeltern aus dem Nesto. Dies bewei^en diejenigen
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Arten, in deren Nestern der Kukuk Platz hat zuin

Sitzen, oder die eiaen tiefern Napf haben, oder zu
denen er sonst ohne Hinderniss gelangen kann ; ferner

zeigen dies die Nester der Hohlenbriiter iind diejenigen

der Phyllopneuste - Avten mit seitlichem Eingange, in

welche der Kukuk sein Ei mit dem Schnabel hinein-

bringen muss. Wo sich weniger als die voile Satzzahl

findet, war das Gelege entweder noch nicht voll, als

es genommen wurde, oder es war nach der Zeit (Ende
Juni oder im Juli) ein zweites Gelege. Siehe auch
Walter's diesbeziigliche Beobachtung. Zum Belege
dessen will ich ausser den oben bereits angegebenen
auch die Zahl der Nesteier der iibrigen Arten meiner
Sammlung anfiihren, bei denen ein Kukuks-Ei gefunden
worden ist. Es sind folgende Gelege: Saxicola ruhicola

mit 3 Nesteiern; Ruticilla tithys mit 2; Accentor modu-
laris mit 4 und 4; Sylvia ruhecula mit 3, 3, 4 und 5;
S. nisoria mit 2, 2, 3, 3 und 3; S. hortensis mit 1, 1,

2, 2, 3, 3 und 5 ; S. atricapilla mit 3 und 3 ; S. cinerea

mit 3, 3, 4, 4, 5, 5 und 5; /S. curruca mit 5 und 5;
Phyllopn. trochilus mit 4; Calam. arundinacea mit 1, 2,

2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 und 4; Calam. palustris mit 2, 3
und 4; Motacilla alba mit 2 (dies Nest enthielt 2
Kukuks-Eier), 5 Gelege mit je 3, 5 Gelege mit je 4,

6 Gelege mit je 5 und 1 Gelege mit 6 Nesteiern;

Anthus arboreus mit 3; Anth pratends mit 4 und 4;
Alauda arvensis mit 2 und 3 ; Emberiza miliaria mit 4

;

Emb. citrinella mit 4 und 5; Fringilla cannabina mit 3,

4 und 5 Nesteiern. Ein Kukuks-Ei stammt aus Troglo-

dytes parvulits und eins aus Emb. schoeniclus ohne Nest-
eier; 13 Stiick sind von unbekannten Pflegeeltern.

Das Kukuks-Ei entwickelt sich rascher, als die

Nesteier: ich habe dasselbe wiederholt in einem gegen
letztere mehr vorgeschrittenen Zustande der Bebriitung
gefunden; und so ist es denn erklarlich, dass die Pflege-

eltern bei dem schnellen Heranwachsen des jungen
Kukuks die eigenen, nicht gezeitigten Eier aus dem
Neste werfen, wenn diese sich nicht etwa in den Grund
des Nestes driicken, wie ich solches wiederholt auch
in anderen Nestern bei halberwachsenen Jungen ge-

funden habe. Von zuverlassiger Seite ist mir mitge-

theilt, dass Waldarbeiter, welche bei ihrer Arbeit tag-

lich ein mit einem Kukuks-Ei belegtes Nest beobachtet,

gesehen haben, wie die Nesteigenthlimer ihre eigenen
Eier nach dem Auskommen des jungen Kukuks selbst

aus dem Neste warfen. Kommt aber das Kukuks-Ei
erst spater hinzu, und kommen gleichzeitig mit ihm
auch die Kesteier aus, so erscheint es natiirlich, dass

der grosse und schwere Kukuk, wenn er sich entleeren
will, durch seine Bewegungen die kleinen und leichten

Stiefgeschwfster aus dem engeu Neste drangt.

Wenn nun, wie oben bemerkt, durch Beobachtung
festgestellt worden ist, dass den Nesteiern sehr unahn-
liche Kukuks-Eier willig zur Bebriitung aiigenommen
werden, woher und wozu dann die langstbekannte That-
sache, dass es Kukuks Eier aller moglichen Farbungen
giebt, welche den Eiern aller derjenigen Species sehr

ahnlich sehen, die als Pflegeeltern des Kukuks bekannt
sind? Jeder Sanimler weiss es, dass auch bei anderen
Arten sehr verschiedenartig gefarbte Eier vorkommen.
Holland weist mit Eecht auf die grosse Versehiedenheit
in der Earbung z, B. der Eier von Anthus arboreus hin.

Einen ortlichen Grund hat diese verschiedene Earbung
nicht. Ich habe von Anthus arboreus aus einer und der-

selben Gegend alle drei Hauptfarbungen: roth, aschblau

und grau in zahlreichen Gelegen neben- und durchein-

ander gefunden. Ebenso habe ich vom Kukuk aus einer

und derselben Gegend die verschiedensten Earbungen
erhalten, wenn auch von letzteren eine Earbung, z. B.

blau, in einer Gegend sich hauiiger findet, als in einer

andern. Ist die Earbung individuell und erbt sie sich

individuell fort, dergestalt, dass jeder Pieper und jeder

Kukuk Eier von solcher Earbe legt, wie seine Mutter,

und so in Kind und Kindeskindern fort ? Oder legt der

Kukuk „nach einem geheimen Zuge der Natur" ahnliche

Eier, wie die Vogel, in deren Nest er ausgebriitet wor-

den ist, und zwar am ahnlichsten, wenn Mannchen und
Weibchen zufallig von derselben Species ausgebriitet

worden sind? Oder variiren die Eier eines Weibchens,

welches , wie wir weiter unten sehen werden , sich zu

mehreren Mannchen halt? Das letztere wiirde auch am
besten die „unbestimmte , stumpfe Earbe", wie Walter

sie so treffend nennt, erklaren, in welcher Earbung die

Kukuks-Eier zu den Eiern der meisten Pflegeeltern mehr-

weniger passen.

Lebt der Kukuk in Monogamie? Nach Naumann:
Ja! —Nach Brehm (Ornith. Centralbl. No. 16 u. folg.):

„giebt das Weibchen sich jedem Mannchen willig und

widerstandslos hin ; Schranken der Ehe kennt es eben

nicht." — Thienemann sagt (Eortpfl.-Gesch. der Vogel,

S. 82j: „Noch hat nicht erortert werden konnen, ob die

Kukuke in geschlossenen Paaren leben, oder ob ein

Weibchen sich zu mehreren Mannchen halte, oder um-
gekehrt. Manche Paare leben freilich von anderen so

getrennt, dass man auf einzelne Paarung schliessen

muss; aber unmoglich ist es nicht, dass bei diesem

sonderbaren Vogel Mehrerlei vorkomme." Thienemann
sagt ferner: „Sobald das Mannchen seinen Stand einge-

nommen hat, den es jahrlich wieder aufsucht, lasst es

seinen bekannten Ruf erschallen, der von dem benach-

barten beantwortet wird. Sind mehrere zu nahe bei

einander, so entsteht heftiger Streit und der schwachere

wird genothigt, weiter hinweg zu ziehen. In anderen

Eallen scheinen sie sich jedoch auch in einem Revier

zu vertragen." — So, wie Thienemann es vermuthet,

habe ich es durch meine eigenen Beobachtungen be-

statigt gefunden: der Kukuk lebt da, wo er einzeln

vorkommt, wie in Naumann's Waldchen, so lange in

Monogamie, bis nicht ein zweites etc. Mannchen hinzu-

kommt, wie bei dem Naumann'schen, an seiner Stimme
BO kenntlichen. Ueberall da aber, wo der Kukuk in

grosserer Zahl vorkommt, wie z. B. in der Haide und
im Moore, wo ich oft an geeigneten Stellen in nachster

Nahe fiinf Stiick und mehr gleichzeitig um mich her

habe rufen horen , lebt der Kukuk so, wie Brehm es

beobachtet hat: „Das Weibchen kennt die Schranken
der Ehe nicht!" Und in diesem Ealle leben die Mann-
chen friedfertig und vertraglich neben einander. Die

diesbeziigliche Beobachtung v. Gloden's kann ich durch

eigene Beobachtung in vollstem Maasse bestatigen. Ob
diesem friedfertigen Beisammenleben der Miinncheu erst

schwere Kampfe vorausgegangen sind, bis die Mannchen
sich gegenseitig ebenbiirtig erfunden und sich als

Nebengatten desselben Weibchen anerkannt haben, habe
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ich flicht beobachtet, eben so wenig, als Brehm Kukuke
wii'klich mit einander hat kampfen sehen. Thatsache
aber ist ihre grosse Friedfertigkeit da, wo ein Weib-
chen sich zu mehreren Mannchen halt. Die letzteren

scheinen dann nur noch im Rufen sich gegenseitig iiber-

bieten zu wollen, iibrigens aber gediildig zu warten,

bis die Eeihe der Liebesbezeigungen ihres gemein-
schaftlichen Weibchen auch an sie kommt. Ich belege

dies mit folgender Beobachtung: Auf einer Excursion
in die Haide am 22. Juni 1875 entlang der von Ehlers-

hausen nach Celle fuhrenden Eisenbahn hbrte ich rund
um mich herum mehrere Kukuke gleichzeitig rufen.

Kaum hatte ich mich zur Beobachtung verborgen, so

setzte sich ein Kukuk, kaum dreissig Schritt von mir
entfernt, auf den Telegraphendraht mir schrag gegen-
iiber und rief auf das Eifrigste. Ein zweiter erschien

und setzte sich, kaum zehn Schritt entfernt von dem
ersteren, auf denselben Telegraphendraht. Beide riefen

nun auf das Schonste langere Zeit hindurch, ohne sonst

von einander die mindeste Notiz zu nehmen, und fiogen

endlich, ohne alle aussere Veranlassung, erst der eine,

dann dei- andere, welcher nach dem Abfiuge seines

Nebenmannchen noch fortrief, nach verschiedenen Rich-

tungen ab , um beide in kurzer Entfernung ihr Rufen
auf einer andern Stelle fortzusetzen. Noch andere
Kukuke accompagnirten , auch nur in geringer Ent-
fernung. Von einer Neigung zum Kampfe war bei

alien nichts zu bemerken.

Von einem in Monogamie lebenden Paare — vreit

und breit war wahrend der ganzen Brutperiode kein

anderer Kukuk zu horen — habe ich in diesem Jahre
zwei schone, sich durchaus gleichende Eier genommen,
das eine aus Alauda arvensis am 7. Juni mit 3 Nest-

eiern, das andere aus Anthus protends mit 4 Nesteiern

am 23. Juni. Beide haben grosse Aehnlichkeit mit
manchen Eiern der Alauda arborea; sie sind sehr licht

mit einer fast kranzartigen Eleckenansammlung an der

Basis und stechen sehr von den sehr dunklen Nesteiern

der Peldlerche , sowie des Wiesenpiepers ab. Gleich-

wohl waren beide willig zur Bebriitung angenommen
und beide mehr bebriitet als die Nesteier. Alauda ar-

borea nistete vor einigen zwanzig Jahren in jener

Gegend; jetzt, nachdem sich der friihere dortige Haide-
und Moorcharakter durch die Anlegung von Riesel-

wiesen ganz verandert hat, habe ich sie dort nicht

mehr gefunden.

Heldenthaten der Scliwarzspeclite.

In No. 308 vom 10. December 1877 des „Golos«
ist folgende Bemerkung iiber das Betragen von Schwarz-
spechten veroffentlicht worden:

„Im neukirchschen Kirchspiele des Wyborger Gou-
vernements , einige Werst vom Kirchspiele entfernt,

befindet sich ein kleines Gut Rivilin. Der Besitzer hat

daselbst zwei holzerne Landhauser errichtet, von denen
das eine von dem Aufseher bewohnt wurde, wahrend
das andere den Sommer und Herbst bindurch leer stand.

Im November kamen einige Vogel in die Gegend des

leeren Landhauses und verwandelten fast die ganze
obere Etage in Splitter, ohne das Daeh oder die das-

selbe tragenden Balken zu verletzen. Die Arbeit der

ungebetenen Gaste begann mit der Yernichtung der

Eonsterrahuien, wobei alleFenster eingeschlagen wurden,
und der Zerstiickelung des ganzen Schnitzwerkes und
wandte sich dann auf die aussere, gestrichene Bedeckung
des Landhauses. Die Deckwand fiel, von ihren Schna-

beln zertriimmert, als kleine Splitter, Spahne und
Brettchen mit deutliohen Spuren der Schnabelhiebe zu

Boden. In diesen Tagen ist ein ganzer Sack mit

TJeberresten der ausseren Bedeckung, der Rahmen und
der geschnitzten Verzieriingen nach Petersburg gebracht

worden. An Ort und Stelle haben sich ganze Haufen
solcher Ueberreste auf alien vier Seiten des Hauses
angesammelt. In den Zimmern haben die Vogel nur

die inneren Theile der Rahmen zertriimmert und wandten
sich darauf zur Bedeckung der Wande, wahrend sie

die Mobel und andere Sachen unberiihrt liessen. Ob-
gleich die Vogel mit ihren Schnabeln sehr laut ham-
merten, so wurden sie lange Zeit in ihrem sonderbaren

Unternehmen durchaus nicht behelligt, bis aus Peters-

burg ein Abgesandter mit einer Flinte nach Rivilin

anlangte. Durch einige Flintenschiisse gelang es, die

Vogel, deren Anzahl sehr gering war, aufzuscheueheu

und sogar einen der Rauber zu todten. Er erwies

sich als ein schwarzer Specht mit einem schon roth

gefarbten Scheitei, welcher bei den Zoologen mit dem
Namen „Picus martius" belegt wird. Die Lange des

geschossenen Spechtes betragt 9, die des Schnabels 17^
Werschok. Den Ueberlieferungen der Augenzeugen
gemass, welche diese Trophae nebst dem Sack mit den

TJeberresten des Landhauses gebracht haben, sollen die

Heldenthaten der Schwarzspechte sich nicht auf Rivilin

beschrankt haben , sondern die Vogel auch in anderen

Gegenden ihr sonderbares Weseu getrieben haben."

Uebersetzt und der Redaction mitgetheilt von
Th. Pleske in St.-Petersburg.

Mi seel I en.

Am 22. Juli 1877 fand ich in einem vielbesuohten

Gesellschaftsgarten einen offenbar aus dem Neste ge-

fallenen flugfahigen Stieglitz. Ich brachte ihn in meine
Wohnung und zwar in den Kafig eines erwachsenen

Stieglitz, indem ich hofite, dass dieser den Klein en auf-

fiittern wiirde. Dies geschah jedoch nicht und trug

ich ihn deshalb in einer Ledertasche in den Garten

zuriick. Hier kam, trotzdem seit der Fortnahme schon

langere Zeit verstrichen war, in Folge des schwachen
Schreiens des Kleinen in der Tasche dessen Elternpaar

sofort herbei und flog mit angstlichem Lockruf dicht

um mich herum. Nachdem ich die halb geolFnete

Tasche auf einen entfernten Tisch gelegt, sprang das

Weibchen nach langerer, vorsichtiger Besichtigung zu

dem Kleinen in die Tasche, entfernte sich mit dem
Mannchen wieder, und nun begannen beide Stieglitze,

das Junge zu futtern. Ich sperrte hierauf letzteres in

ein Gebauer, hing dieses in die dichtbelaubte Krone
eines Baumes im Garten und hatte die Freude, zu be-

merken, dass die Alten auch hier ihr Junges fanden

und durch die Sprossen futterten. Sie fuhren damit

fort, trotzdem an den folgenden Tagen in unmittelbarer

Nahe jenes Baumes concertirt wurde und ein zahlreiches
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Publikum sich bewegte. Nach der am 1. August er-

folgten Entfernung des inzwischen fluglahig gewordenen

JuDgen aus dem Gebauer sah ich, dass die A.lten das

Fiittern noch eine Weile fortsetzten, bis alle drei sicli

in eine andere Gegend entfernten. Emmerich.

Ein Erosch hatte einen jungen Podiceps minor ge-

fangen und suchte denselben unter Wasser zu ziehen.

Der Taucher wurdo befreit. Oberf. zue Linde.

Friihes Balzen.

Am 18. August vergangenen Jahres von friih 3^/^

bis nach 5 Uhr balzte auf meinem Revier ein Auerhahn
ganz hitzig. Wenngleich ich ofter schon junge Hiihne

im September und zu Anfang October balzen horte, so

ist mir doch noch nicht vorgekommen , dass ich um
Mitte August einen alten Hahn balzend angetroffen

hatte. L. (Illustr. Jagdzeitung.)

Rundschau.

Der Zoologische Garten, Jahrgang 1878, Heft 1: H.

Landois, Missbildungen bei Hiihner-Eiern. (Mit 26
Abbildungen monstroser Formen.) S. 17. — W. Schiitte,

Ueber eine gezahmte Schwalbe {Cecropis rusiica). S. 26.

— Jackel, Larus marinus in Bayern. S. 28. Ein

Exemplar wurde am 29. Sept. 1877 bei UfFenheim in

Mittelfranken geschossen.

Leop. Jos. Fitzinger , DieArten undRacen der
Hiihner. Eine wissenschaftliche Beschreibung sammt-
licher Formen , Kreuzungen und Varietaten nebst An-

deutungen iiber ihre Abkunft. Wien 1878 (Wilhelm

Braumiiller). H. S.

Klunzinger, Zur Wirbelthierfauna im und am
Rothen Meer. (Zeitschr. d. Ges. fiir Erdkunde 187i5,

S. 61.) Es sind einige 60 in der Umgebung von Koseir

beobachtete Vogelarten aufgefiihrt. Auch manche bio-

logiscbe Notizen.

Studer, B e i t r a g e zur Entwicklungsgeschiehte
d e r F e d e r. (Zeitschr. f. wiss. ZooL, Bd. XXX, S. 421.)

Eine Erganzung zu einer friiheren Arbeit des Verfassers

iiber die Entwicklung der Federn (Bern 187.3). Be-

handelt die Entwicklung des Gefieders und die Feder-

form der Pinguine, das Embryonalkleid von Megapodius

Freycinneti und die Feder des Dromaeus Novae- Hollan-

diae. Mit 2 Tafeln.

Ridgway, Studies oftheAmericanHerodiones.
Pt. I. — Synopsis of the Amer. Genera Ardeidae and

Ciconidae ; including descriptions of three new genera

and a monograph of the Amer. species of the genus

Ardea. (Bulletin of the Unit. St. Geolog. and Geogr.

Survey, Vol. IV, No. 1, 1878. S. 219.) Ardea occiden-

talis weisse Varietat des A. Wiirdemanni. .4. rw/aTypus
der neuen Gattung Dicliromanassa, A. sihilatrix Typ. d.

n. G. Syrigma. Zum Typus Ciconia maguari wird die

neue Gattung Euxenura aufgestellt. Bereits 1850 ist

von Prof. Cabanis fur die beiden gabeischwanzigen

Stdrche {maguari und episcopus) die Gattung Dissoura

vorgeschlagen worden (vergl. Journ. f. Orn. 1877, p. 168).

Mittheilungen des Ornithologisclien Vereins in Wien.

No. 1 und 2, 1878: New aid, Seltene Vogel der Um-
gebung Wiens. S. 1 und 18. — Jeitteles, Neue
Beitrage zur Geschichte des Haushuhnes. S. 4 und 15.

— Reischek, Kakapos (String, habroptilus) in Ge-
fangenschaft. S. 10. — v. P e 1 z e 1 n , Ueber die Ac-
quisitionen der ornith. Sammlung des k. Museums im
J. 1877. S. 22, — Hodek, Vom Wandern der

Schwalben. S. 24. — Neweklowsky, Farbenaban-

derungen bei Schwalben und v. Enderes, Schwalben
in Gefangenschaft. S. 25. — Ausserdem Verhand-

lungen des Wiener Vereins und wichtige Litei'atui'-

berichte in beiden Nummern.

Monatsschrift des Sachs. -Thiiring. Vereins fiirVogelkunde.

No. 11 und 12, 1877: v. Tschusi- Sch m idhofen,
Der Seidenschwanz. S. 164. (Eine biologische Skizze.)

— Frick, Eine Brut der Spottdrossel im Kafige. S.

167. — Stengel, Der Wildentenbestand in den Pro-

vinzen Sachsen und Brandenburg. S. 168. (Einzel-

heiten dieses Berichtes erregen Misstrauen — vergl.

Orn. Centralbl. S. 12. — Es ware daher die Auffiihrung

speciellerer Thatsachen seitens des Verfassers sehr er-

wiinscht.) — Frenzel, Ziichtungsversuche mit exo-

tischen Weichfressern. S. 175. (Behaudelt Sialia sialis

und Liothrix luteus.) — Thienemann, Die innerhalb

meiner vier Pfiihle nistende Vogelwelt. S. 178. —
V. Schlechtendal, Aus den Kreisen meiner gefie-

derten Zimmergenossen. S. 182. — Pfannenschmid,
Aus Ostfriesland. S. 187. — Dieck, Zur Erinnerung

an Freund Staar.

No. 1, 1878: Mit dieser Nummer beginnt eine neue

Serie der Zeitschrift, welche fortan dem veranderten

Vereins-Namen entsprechend unter dem Titel: Monats-

schrift des Deutschen Vereins zum Sehutze der Vogelwelt

erscheinen wird. Wir hofEen, dass die Tendenz des

Vereins und der Zeitschrift auch unter diesem neuen
Panier die alte bleiben wird. Der Name des Vorsitzen-

den und Redacteurs biirgt uns fiir das Fernhalten

moderner Vogelschutz - Schwarmereien aus denselben.

Ein wehmiithiges Gefiihl aber befallt den Vogelfreund

hierbei in Hinblick auf die Veranderung der Zeiten:

Vor tausend Jahren verbreitete sich vou Sachsen aus

der Sport des Vogelstellens (Heinrich der Finkler),

heut erhebt sich von Sachsen aus fiir Deutschland
die Warnung des Vogelschutzes. — Sic transit

gloria mundi ! — L i e b e , Nestbau gefangener Vogel.

S. 8. — Thienemann, Die innerhalb meiner vier

Pfahle nistende Vogelwelt. (Forts.) S. li. — Huber,
Der Schopfbiilbiil. S. 14. — G. Thienemann, Ei-

nige Bemerkungen iiber die von mir beobachteten

Sumpf- und Wasservogel. S. 16. — Stengel, Eine

alte Uhu-Familie. S. 20.

Stejneger, Fuglenes Vandringer (Separataftryk

af Naturen). Kristiania, A. W. Brogger. 1877. Mit

einer Skizze der Zugstrassen der Vogel in Europa
nach Palmen. A. R.
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Vereins-Angelegenheiten.

vor der AblieferuDg je mit dem Namen des bez. preis-

gekronten Ausstellers versehen lassen.

Ornithologischer Central-Verein fur Sachsen u. ThUringen.

Fiir die Ausstellung von Mustergefliigel , Zier- und
Singvdgeln, verbunden mit einer Ausstellung von

Aquarien und Terrarien, welche der ornithologische

Central-Verein fiir Sachsen und Thiiringen in den

Tagen vom 29. Marz bis 1. April in Miiller's Bellevue

in Halle veranstalten wird, sind 83 Preise ausgesetzt,

deren Werth sich auf reichlich 800 Mark berechnet.

Nach dem beziiglichen Verzeichnisse sind diese Preise

wie folgt auf die einzelnen Abtheilungen der Ausstel-

lung vertheilt: I. fiir Hiihner: 1. Preis: ein silberner

Pokal mit Deckel ; 2, Preis : ein silberner Pokal ; 3.—6.

Preis: je ein silberner Becher; Staatspreise : zwei sil-

berne und zwei bronzene Medaillen ; ausserdem noch

10 Diplome; II. fiir Truthiihner, Perlhiihner, Fasanen,

Ganse, Enten, Schwane: 1. und 2. Preis: je ein silberner

Becher; Staatspreise: eine silberne und zwei bronzene

Medaillen ; ausserdem noch 3 Diplome ; III. fiir Tauben

:

1. Preis: ein silberner Pokal mit Deckel; 2. Preis: ein

silberner Pokal; 3.— 6. Preis: je ein silberner Becher;

Staatspreise: eine silberne und zwei bronzene Medaillen;

ausserdem noch 10 Diplome; IV. fiir Kanarienvpgel

:

1. Preis: ein silberner Pokal mit Deckel; 2. Preis: ein

silberner Pokal; 3. und 4. Preis: je ein si'berner Becher;

ausserdem noch 6 Diplome ; V. fiir Zier- und sonstige „Aegintha", Verein der Vogelfreunde in Berlin.

Singvbgel: 1. Preis: ein silberner Pokal mit Deckel; In der am Donnerstag den 7. Miirz stattgefundenen

2. Preis: ein silberner Pokal; 3.—5. Preis: je ein sil- Generalversammlung wurde von dem bisherigen Vor-

berner Becher; ausserdem noch 6 Diplome; VI. iiir stande der Bericht iiber das verflossene Vereinsjahr

Brutmaschinen, Gerathe, Producte etc.: 1. Preis: ein erstattet. Nach Aufnahme neu angemeldeter Mitglieder

silberner Pokal ; 2. Preis : ein silberner Becher und 4 schritt die Versammlung sodann zur Neuwahl des Vor-
Diplome; VII. fiir ausgestopfte Vogel: 2 Diplome; standes fiir das Jahr 1877/78. Es wurden gewahlt:

VIII. fiir Aquarien und Terrariea: 1. Preis: ein sil- Hr. Dr. Bodinus, I. Vorsitzender. Hr. FHcke, II.

berner Pokal; 2. und 3. Preis: je ein silberner Becher Vorsitz. Hr. Friedrich, III. Vorsitz. Hr. Schel-
und 3 Diplome; IX. fiir die beste Collection von Hof- lack, Kassenfiihrer. Hr. Schmidt, I. Schriftfiihrer.

gefliigel, ausgestellt durch Handler: ein silberner Pokal Hr. Buckpesch, II. Schriftf. Hr. Fahrenbach,
mit Deckel. Die Pokale und Becher wird der Verein III. Schriftf und Biicherwart.

Taiisch- uiid Kaiif-Verkelir.

Ornithologische Gesellschaft in Basel.

Der siebente Jahresberioht (1877) der Gesellschaft,

verfasst von dem Prasidenten Herrn A. Huber, ist im
Verlage derNeukirch'schenVerlagsbuchhandlung in Basel

erschienen (Preis 80 Cts.). Derselbe enthalt ausfuhr-

liehe Mittheilungen iiber die letzte Ausstellung der Ge-
sellschaft und giebt darin viele gemeinniitzige Winke
fiir das Einrichten von Schaustellungen , Preisrichten

und Pramiiren. Aus dem Berichte iiber die Vereins-

thatigkeit ist als besonders anerkennenswerth die

Unterstiitzung hervorzuheben, welche der Verein dem
Baseler Thiergarten auch materiell zu Theil werden
lasst. Ferner werden verschiedene Beobachtungsnotizeii

iiber wilde einheimische und gefangene Vogel von Hrn.

Director Hagmann, Stud. Vondermiihll und dem
Verfasser mitgetheilt. Die Gesellschaft zahlt jetzt

gegen 350 Mitglieder. Z. Prasident: Hr. Hinder-
mann-Meriau. Vorstand der Section fiir Sing- und
Ziervogel: Hr. Fr. Otto-Hug und Fr. Linder.

Ein schones Weibchen Schonsittiche (Tiirkisin),

welches schon mehrere Male bei mir Junge gross ge-

zogen, mochte ich sehr gern, um Inzucht zu vernieiden,

gegen ein ebensolches vertauschen und bin zu einer

entsprechenden Zugabe bereit. Doch wiinsche ich auch

ein gesundes solches Weibchen zu erhalten und miisste

mich darauf verlassen konnen, dass dasselbe schon

genistet hat.

Auch suche ich einen nistfahigen, als Weibchen
sicher festgestellten Eiamantfinken.

Schleibitz bei Hundsfeldt per Breslau.

[30] Graf York von Wartenburg.

Es wird zu kaufen gewiinscht:
EineSammlung Miltel-Europaischer Vogelbalge, in gutem
Zustande — die gewohnlichen Arten womoglich in Suiten

von verschiedenen Altersstufen, grosse Seltenheiten sind

nicht nothig, doch wird die Winterfauna des deutschen

Kiistenlandes gern acceptirt. — Die Sammlung kann bei

etwa 250 Arten bis auf 1000 Exempl. steigen.

Angebot u. Verzeichnisse bittet man an die E,ed. d.

Bl. zu richten, welche das Weitere vermitteln wird. [28]

Zu verkaufen:
2 europaische Luchse (JLynx vulgaris),

1 Polarluchs {Lynx canadensis),

3 Wildkatzen {Felis catus),

1 schwarzen Zobel {Martes zibellina),

1 No,rz [Putorius lutreola).

Sammtliche Thiere sind von sell^ener Starke und im
schonsten Winterpelz ; solche sind noch nicht ausgestopft

und kann ihnen daher jede beli^bige Stellung gegeben
werden. — Was nicht ganz naturgetreu und tadelfrei

ausfallt, nehme sofort wieder unfrankirt retour.

Robert Banzer, Taxidermist,

[27] Oehringen (Wiirttemberg).

Ein Praparator,

der moglichst vielseitig zu arbeiten versteht, wird an

einem grosseren Museum gesucht.

OfTerten nimmt die Redaction entgegen. [29]

Redaction und Expedition: Berlin S., Brandenburg-Strasse 64. Verleger: L. A. Kit tier in Leipzig.

Bruck ; G. Pat z'sche Buclidruekerei (Otto Hauthal) iu Naumburg a/S.
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Aus dem Leben des Hiihner-Habichts (Astur paiumbarius).
Von 0. V. Krieger.

(Schluss.)

in.
Ich hatte meinen Uhu verloren und bediente micli

als einstweiligen Ersatz einer Ohreule auf meiner

Eabenhiitte. So klein dieses Thierchen war, so marquirte

es doch ausgezeichnet gut und es schlug auf seinem

kleinen Sitzteller ebenso grazios sein Radchen, wie der

Uhu rait gestreubtem Gefieder sich rund aufblaht. Eines

Tages, als ich mich auf der Kraheuhiitte befand, sah

ich, wie die Eule plotzlich ihre Eliigel auseinander

breitete; in demselben Augenblicke hatte sich aber auch

schon ein gelber, jiingerer Habicht hinter dem Berg-

abhange hervorgestiirzt, die Eule sofort ergrifFen und

vom Pfahle herabgerissen. Weil die Fessel, womit sie

angeschnallt war, nicht nachgeben konnte, so blieb der

hinterlistige Mordgeselle einige Sekunden an ihr hangen,

bis er dann einen Schritt neben dem Pfahle mit liisternen,

mordsiichtigen Augen nach ihr emporblickend, auf den

Erdboden aufgetreten war , wo ich ihn auf der Stelle

zusaramensohoss. Der armen Eule war der Eang aus der

Kugel gedreht, und obgleich sie am Leben blieb, war sie

zuin ferneren Kabenhiittensrebrauche untauglich geworden.

Bei einer andern Gelegenheit ergriff auch ein gelber,

junger Habicht, der auf den Uhu wiithend attaquirte,

einen kurz zuvor herabgeschossenen und noch nicht

aufgenommenen Raben, welcher fliigellahm 40 Schritte

vom Uhustander entfernt umherzappelte , und den er

wahrend seiner Attaque erst dort bemerkt zu haben

schien, trug den lautschreienden Schwarzrock in seinen

Fangen, bevor ich auf ihn schiessen konnte, tief auf

dem Erdboden fortstreichend in das nahe gelegene Holz,

ujn ihn dort zu kropfen.

Nach Verlauf einer halben Stunde marquirte mein

Uhu nach dieser Stelle hin, und ich sah den Habicht

dort hoch in der Luft kreisen, der aber sogleich sieh

wieder auf den Uhu stiirzte, als ich letzteren vermittelst

der Leine geregt und ersteren dadurch gereizt hatte.

Nachdem er gliicklich erlegt, untersuchte ich ihn,

und iiberzeugte mich, dass es ein und derselbe Rauber
war, der mir den Raben entfiihrt hatte, denn sein Kropf

war von dem Fleische und den Federn desselben voU
angefiillt.

IV.
Ich will hier noch ein Beispiel erzahlen, wie frech

und toUkiihn ein Habicht in der Regel sein Rauber-

handwerk betreibt. Ein glaubwiirdiger Augenzeuge

und naher Verwandter von mir hat mir diesen Vorfall

mitgetheilt, und ich biirge fiir seine Wahrheit.

Derselbe hatte eine grosse Domaine in Pacht, die

rings von Wald, welcher bis an den Garten stiess,

umgeben war. Eines Morgens hort er, dass sein ganzer

zahlreicher Hiihnerhof in die grosste Aufregung versetzt

ist. AUes Federvieh flieht schreiend vom Hofe und
verlasst den Mistplatz in grosser Angst und Aufregung.

Er eilt an's Fenster und sieht, wie ein Habicht ein

weisses Huhn erfasst hat, auf ihm steht, und ihm so-

eben den Kropf aufreisst. Er biFnet schnell das Fenster

und ruft den auf der Scheunentenne beschaftigten Ar-

beitern zu, dem ungliicklichen Huhne zu Hiilfe zu

kommen. Diese stiirzen , mit Dreschflegeln bewaffnet,

auf den unverschamten Rauber zu; ehe sie ihn aber

erreichen konnen, schleift er sein armes Opfer ein Stiick

mit sich fort, muss es jedoch jetzt fallen lassen, weil
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seine Verfolger ihm selir nahe aufs Kleid geriickt sind.

Pfeilschnell verlasst er den Hof, in den hohen Baumen
verschwindend.

Dam armen Huhne war die Gurgel aufgerissen und

es musste in Polge seiner Verletzungen sogleich ge-

schlachtet warden. Spater wurde derselbe Habicht, ain

gesperbertes Weibchen, yon sehr bedeutender Starke,

als er einen ahnlichen JVIordanfall auf damselben Hofe

nach Tauben unternahm, vom Gartner erlegt und zum
Lohn fur seine Frevelthaten an das Scheunenthor genagelt.

An einer Fruchtmiethe , welche einige hundert

Schritte von dam Gute meines verstorbenen Tatars ent-

fernt lag, Hess sich ein aussergewohlicher erschreckliciier

Larm von Raben, die sich gern am Tage hier aufzuhalten

pflagtan, varnehmen. Ich befand mich gerade im Garten,

walcher an das Feld stiass, und wusste recht gut, was

dieses anbaltende Schreien dar Raben zu bedeuten batte.

Statt ailigst ein Scbrotgewehr zu holen, ging ich, so

schnell wie moglich, auf die Fruchtmietha los. Als ich

auf 40 Schritt herangekommen war, strich ein starker

Habicht auf, der einen dort mit anderen Hiihnern nach

Kbrnerfutter suchenden schweren Kapaunen geschlagen

hatte. Ich fand den unglucklichen Kapaunen noch

lebend in einem bejammarnswerthan Zustande, dann er

war beraits an Hals und Brust bei lebendigem Laibe

angefressen wordan; es fanden sich zwei grosse Locher

an letzterer, die dautlich zeigten, dass das Fleisch mit

damSchnabel desMordgesellen herausgerissen wordan war.

V.

Ich hatte aus einem Horste in einem Feldholze

zwei junga halbfliigge Habichte ausnehmen lassen, nach-

dem das alte Weibchen dabai fliigellahm geschossen

Avorden war. Mahr aus Neugierda, als auf Ei-folg das

friadlichen Zusammenlebens rachnend, hatte ich die

Familia in einen grossen Kafig zusammengethan , wo
die jungen Vogel sogleich ihre Atzung, aus zerstiickel-

ten Tauben und Sperlingen bestahend, annahmen.

Die alte Mama riss nach Verlauf von einigen Tagen

der jungan Brut alles Futter weg, und am funften

Tage schlachteta sie ihre Kinder selbst ab und varzehrte

sie, nur Kopf, Fange und Brustknochen zuriicklassend,

in einer Mahlzeit, ohgleich sie andares reichliches Futter

vollauf hatte.

Es ist mir in diesem Falle iiberhaupt sehr auf-

gefallen, dass der alte, fliigellahme, noch nicht einmal

gehailta palumharius so schnell an das Futter ging, wo
ich friiher die Eri'ahrung gemacht habe , dass alte , im

Habichtskorbe aingefangene Vogel nur mit Wider-

straben todtenFrass bariihrten, ja selbst lebendesGefliigel

erst nach langer Zeit ihrer Gefangenschaft annahmen,

nachdem sie durch Hunger endlich dazu getrieben wurden.

VI.

Der Grimm, die erbitterte Wuth tritt beim Habicht

dem Menschen gegeniibar dann am meisten hervor,

wenn er fliigellahm geschossen ist und am Bodan liegend

sich bereit macht, sein Leben zu vartheidigen. Sobald

der Schiitze sich ihm naht, straubt sich sein Gefieder,

er legt sich auf dan Riickan, die kraftigen, sehnigen

Fange zur Wehr an sich ziehend, um schlagfertig mit

gesperrten Krallen sein Ungemach zu rachen. Die Pu-

pille zieht sich dabai in der hellleuchtenden goldgelben

Iris zu der Grosse einer kleinen Linse zusammen und
arwaitert sich abwechselnd sofort wieder zur normalan

Grosse. Die Kopf- und Nackenfedern richtan sich aufwarts

und sein ganzas Wesen driickt boshafte Wuth aus.

Weha dem Hunde oder Menschen, der ihn unvorsich-

tiger Weise in dieser Lage anfassen wollte. Er wiirde,

was er einmal gefasst hat, durch und durch greifen.

Ich hatte einst auf einer Rabanhiitte ein junges

Weibchen von colossaler Starke in Vergleich zu an-

deren waiblichen Exemplaren seines Gaschlechts, welches

seinen Korper von Fasanenbraten und anderem edlen

Flugwilde wohl in eina solch kraftige Constitution ge-

bracht haban mochte, fliigellahm herabgeschossen. Bairn

Heraustreten aus der Hiitte, um die Beute aufzunehmen,

war mir mein Hiihnerhund ohne mein Wissen gefolgt.

Derselbe sprang sogleich zu, um einen vermeintlich

weniger gefahrlichen Raubvogel zu apportiren.

Der Habicht machte ganz das oben geschilderte

Manover; sofort attaquirte er den Hund, krallta sich in

dessen Kopf und Behangen fest, so dass er laut klagend

und heulend mit dem daranhangenden Habicht davon

lief Der Habicht liass arst dann loss, als ich ihm den

Hirnschadel vollkommen zertriimmart, und danach jeden

einzelnen krampfhaft geschlossanan mit langen, spitzan

Krallen versehanen Fang gewaltsam losgebrochen hatte.

Hatte der wiithende Vogel ein Auge des Hundes ge-

trofi'en, dann ware latzterer sicher erblindet.

Man kann schon von der Bosheit des Habichts, die

man bei keinem anderen Raubvogel in so hohem Masse
wahrnimmt, einen Begrifi' bekommen, wenn man ihn

auf den Uhu attaquiren sieht.

Mit Ungestiim , schnell wie ein Pfeil stosst der

wiithende Vogel mit gaspraiztem Schwanze harab, bis

fast auf den Kopf der vor Angst bis zur Unfdrmigkeit

aufgeblahten Eule. Bald rechts bald links neben ihr auf

einen Augenblick in der Luft stehend, schreit er sein

„Kack, Kack" und wiederholt sodann seine vehementen

Attaquen gewohnlich noch kraftiger, als die ersten waren.

Man kann sehr oft, weil er zu nahe iiber oder neben

dem Uhu flattart, nicht schiassen, ohne den letzteren

mit zu gefahrden. Wahrend seiner Angriffe ist er oft

ganz blind vor Zorn und Wuth. Er beachtat in manchen
Fallen nicht den varfehlten Schrotschuss , welchen

er an sich durchpfeifen horte, er sieht den Pulverdampf

nicht, der vom Schiessloche aufsteigt, seine Attaquen

setzt er so lange fort, bis ihn durch den wiederholten

Schuss endlich sein Schicksal erreicht hat. Freilich

gehoren solche Falla zu den Ausnahmen, ohgleich er

in seinem Banehmen auf der Krahenhiitte immer viel

unvorsich tiger bleibt, als alia seine Stammverwandten,

deren grosse Mehrzahl vor seiner Grausamkeit und Ge-
frassigkeit glaich dem anderen Geflugel nicht sicher sind.

Beobachtungen iiber das Leben und die Fort-

pflanzung gefangener eintieimischer Kiirnerfresser.

Von Dr. 6. Fr. Hermann Milller in Bei'lln.

(Fortsetzung.)

Weibchen Y. 1875—1877.
1875. 63. Erste Briitung. Dies junge zahme

Paar, im Herbst 1874 gekauft, hat mich einige Male



51

griindlich geneckt. — Die Vogel kamen am
11. April 1875 auf der Winterseite in ein grosses

Heckbauer. Am 31. Mai ging das Weibchen zum ersten

Male in das Nest und begann, ohne Betheiligung seines

Gatten, unvollkommen zu bauen. Da der Rand beson-

ders defect sich zeigte, nahm ich das Nest am 2. Juni

der Ausbesserung wegen heraus und wurde nioht wenig

iiberrascht, bereits 2 Eier vorzufinden, welche weg-
genommen warden. Da am 5. Juni mit dem 5. Eie noch

kein Briitetrieb eintrat, so zweifelte ich am Gelingen.

Derselbe stellte sich am 6. Juni mit dem 6. Eie ein,

und es wurden nun von den entfernten Eiern nur die

3 grossten hinzugefugt, weil vier fiir ein Zeisignest die

geeignetste Zahl bilden. Diese Vorsicht half nichts.

Am 8. Tage sah der Kessel wie gepflastert aus, denn

an den beiden folgenden Morgen waren noch 2 Eier

erfolgt. Am nachsten Morgen sass die Briiterin so hoch,

dass ihre leicht verganglichen Schatze ringsum deutlich

zu sehen waren. Als ich das Yogelchen abhob, stand

auf der Grundflache von 6 Eiern ein siebentes (No. 9)

wie eine Pyramide und hatte leicht Schaden nehmen
Oder anrichten konuen. Es wurde selbstverstandlich

entfernt.

Die vorziiglichste Briitung begann am 6. Juni um
7 Uhr; am 18. um 8 Uhr war ein Junges vorhanden

und ein zweites hat sich zwischen 9 und 3 Uhr aus-

gepickt. Zur Entwicklung hat also das erste hochstens

12 Tage und 1 Stunde, das andere einige nicht bestimm-

bare Stunden mehr gebraucht. — Von den iibrigen

Eiern war das eine leicht angebriitet, ein anderes vollig

undurchsichtig ; sie wurden am 23. Juni entfernt. Kurz
vorher pickte das Weibchen eifrig an einem dieser

Eier. An der beziiglichen Stelle glaubte ich die Eliigel-

spitze eines Embryo zu sehen : es war ein Korncheu
verharteter Koth, dessen Ablosung Miihe zu machen
schien.

Dies Vogelpaar war gieichfalls wie zur Beobachtung
geschaffen. Die Vogel gestatteten sie in unmittelbar-

ster Nahe. Das Weibchen liess sich durch Beriihrung

mit dem Finger nicht aus dem Neste treiben, nicht

einmal, wenn ich dasselbe aufhob und im Bauer hin-

und herschaukelte. Kam es dabei dem Hahne nahe,

dann wurde er sofort pispernd um Eutterbrei gebeten.—
Ferner, wahrend der Briitung verschob sich die innere

glatte Pferdehaarschicht oft bis zum TJmschlagen und
musste fast taglich zuriick- und festgedriickt werden.

Selbst diese Manipulation verursachte nicht die mindeste
Storung.

Bei dieser Briitung zeigte sich auch, wie lastig

Mutterliebe werden kann. Wenn namlich die Jungen
wegen zu grosser Hitze ihre Kopfe emporschoben, dann
vermuthete die sorgsame Mutter in den gebffneten

Schniibeln Zeichen von Hunger und schob ununter-

brochen Speisebrei hinein, bis die gequalten Jungen in

den Kessel hinabtauchten. Ein Jungenpaar bildet fiir

eine fleissige Zeisigmutter, wie ich auch sonst bemerkt
habe, eine viel zu kleine Familie und erzeugt verderb-

lichen Uebermuth ; ein halbes Dutzend Kinder wiirde

mit Leichtigkeit aufgebracht werden.
Am 25. Juni wurden die Exoremente der sieben-

tagigen Jungen von den Eltern noch verspeist. Dasselbe

that die Mutter ausnahmsweise auch am 3, Juli

mit verharteten, welche die 15 Tage alten Jungen wenige
Zeit vorher batten in's Nest fallen lassen. Dies ist der

spateste von mir beobachtete Termin bei diesem eigen-

thiimlichen Verfahren.

In der Nacht des 28. Juni bedeckte die Mutter ihre

Kinder nicht mehr; am folgenden Morgen kreiselte sie

bereits auf ihnen mit grossem Eifer; sie verschmahte

ein neu eingehangtes Nest und um 6 Uhr war die Ar-

beit im alten Neste fast vollendet. Es war ein wahrer
Kunstbau, dessen Inneres aus lauter kurzen feinen

Rosshaaren bestand. —
64. Zweite Briitung. Vom 28. Juni ab zeigte

der Hahn starken Begattungstrieb , besonders in der

Morgendammerung. Vom 2.—7. Juli erfolgten 6 Eier

(No. 10— 15) mit vorziiglicher Briitung. In den ersten

Tagen wurde die Mutter durch die Kinder, welche sich

auf ihren Riicken und Schwanz setzten , arg belastigt,

obgleioh sie sich durch heftigte Eisse ihrer zu er-

wehren suchte. Da die Jungen diese Storungen ver-

schlimmerten und thiitlichen Widerstand leisteten, wurden
sie am 6. Juli Abends in ein anstossendes Bauer ge-

bracht und zwar mit ihrem Vater. Diese Fiirsorge

wiire kaum nothig gewesen, da die Kleinen schon seit

dem 4. sich allein zu erniihren vermochten.

Am 17. Juli 6^2 Uhr Morgens war ein Junges vor-

handen (Entwicklungszeit 12 T. i/g St., resp. 11 T.

22^2 St.). Vom Bette aus sah ich, wie die Mutter im
Neste die leere Eischale verschiedene Male emporhob

und nach abgebissenen Stiickchen fallen liess, bis sie

ganz verzehrt war. — Dem ersten Jungen folgte Nach-
mittags zwischen 3 und 6 Uhr ein zweites, und an den

beiden folgenden Morgen um 8 und 5 Uhr das dritte

und vierte. Das letzte konnte sich iibrigens auch schon

am vorhergehenden Nachmittage unbemerkt ausgepickt

haben. Das 5. und 6. Ei erschien schwarz, resp.

dunkel.

Am 4. Lebenstage (21. Juli) legten die beiden al-

testen Vogelchen die Kopfe an die Wand des Nestes;

die Hitze in ihm musste stark sein, denn sobald die

Mutter aufstand, zeigten sich vier weit geoffnete

Schnabel. — Der Hahn begann die directe Fiitterung

der Jungen erst am 24 Juli. Von einigen Eigenthiim-

lichkeiten dieses vorziiglichen Beobachtungspaares werden

die „Biolog. Einzelnheiten" berichten.

Am 24. Juli vermochten einige Junge ihre Excre-

mente iiber Bord zu werfen ; die Mutter fing an, sie auf

langere Zeit zu verlassen, und iibernachtete zum 1. Au-

gust zum ersten Male auf der Sprosse. An demselben

Tage verliessen die Jungen das Nest, kehrten jedoch

noch einige Nachte nebst ihrer Mutter in dasselbe zu-

riick und bildeten zusammengedrangt eine so unent-

wirrbare Masse, dass keine Zahlung moglich war. In

der Nacht zum 4. August sass die kleine Colonic theils

in , theils frei auf dem Neste und wurde majorenn. —
Den 3. August zwitscherte ein Hahnchen,

Schon vorher (28. Juli S.) kreiselte das Weibchen
von Neuem, ohne Baustoffe einzutragen ; es erfolgte denn

auch nichts welter.

1876. No. 65. Erste Briitung. Vom 22.-29.

April lockte der Hahn wiederholt in's leere Nest, welches

nur ein paar zusammengefaltete Papierstreifen mit In-

sektenpulver enthielt. Als am letzten Nachmittage ein
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gepolstertes Nest eingehangt wurde, riss das Weibchen
Watte und Charpie heraus und beruhigte sich erst, nach-

dem ihre letzten Ueberreste durch. eingepresste Kokos-
fasern unsichtbar gemacht waren.

Am 30. April haufiges lebhaftes Kreiseln, ohne Nist-

stofFe einzutragen ; Nachmittags die erste Begattung.

Den 1. und 2. Mai gegen 20 gelingende Betretungen,

besonders in der Morgendammerung. — Da das Weib-
chen schlecht baute, erhielt es ein gates vorjahriges

Nest, welches vor der Annahme erst etwas derangirt

wurde.

Vom 3.— 8. Mai erfolgten 6 Eier, von denen die

4 ersten aufbewahrt und am 7. um 8 Uhr Morgens
untergelegt wurden, weil der Briitetrieb sich einstellte.

— Abends 7 Uhr ward das Nest verlassen und auf

einer Sprosse iibernachtet, Eine abermalige Mahnung,
den Vogeln die Eier nicht zu zeitig zuriickzugeben.

Diese Briitepause hat iibrigens der Entwicklung nicht

absolut geschadet. Vom folgenden Morgen an (8. Mai)
feste Briitung. Die Zahl der Eier war fur das Nest
zu gross; eins lag unter den iibrigen so vergraben,

dass es der directen vollen Briitung kaum theilhaft

werden konnte. Deshalb und wegen der angegebenen
Briitepause wurden am 9. Mai um 8 Uhr 3 Eier ent-

fernt und durch 2 intacte eines anderen Paares ersetzt.

Von hier ab feste naturgemasse Briitung.

Am 20. Mai 7 Uhr Morgens, 3 Uhr Nachmittags,

am 21. Mai 7 und 11 Uhr wurden 4 Junge gesehen.

Das erste ist nach 11 T. und 22 St. ausgekommen; ich

fand es um 7 Uhr vor und zwar in vollstandig trocknem
Zustande. — Die nebeneinander liegenden vier Vogelchen
erschienen in den ersten Tagen wie ein Stiick Mausefell,

ein unentwirrbares Knauel , und waren nur sicher zu
zahlen, wenn sie bei der Eiitterung ihre Kopfe empor-
hielten, Eine solche Eiitterung durch vertrauensselige

Eltern, welche jede beliebige Annaherung gestatten,

ohne sich storen zu lassen, gewahrt einen iiberaus an-

muthigen Anblick, ganz abgesehen von der dargebotenen
Belehrung iiber die Interna. — Die Eltern konnten zu
jeder Tageszeit zur Eiitterung veranlasst, ich mochte
sagen, gezwungen werden. Es geniigte dazu, das

Weibchen den vorgepressten Saft einiger Mehlwiirmer
von der Fingerspitze unmittelbar abnehmen, oder ihn

durch den Hahn iiberbringen zu lassen. Es erhob
sich dann jedesmal nach wenigen Augenblicken und
die Eiitterung begann.

22. Mai. Der Hahn fing an, die Jungen direct zu
fiittern. — 24. Mai gegen Abend milbte die Mutter fast

2 Stunden lang Nest und Junge bis zur eintretenden

Dunkelheit.

2-5. Mai. Die Mutter qualt ihre Kinder durch iiber-

triebenen Fiitterungstrieb : um die Uebersattigten zum
Sperren zu bewegen, pickt sie haufig an ihre Schnabel-
winkel. Hier zeigten sich spinnwebfeine und bei einem
haarstarke Blutstreifen. — 26. Mai. Die Augen be-

ginnen sich zu offnen; die Exci-emente werden iiber den
Nestrand geschossen, von den Eltern noch am 29. auf-

gefangen und verspeist.

Vom 28. Mai an trat das Weibchen auf die Riicken
der herangewachsenen Jungen, um sie bedecken zu
konnen. Noch am 29. bedeckte es sie Tag and Nacht,
wahrcnd der Hahn im neuen Neste kreiselte und lockte.

— Am 2. Juni verliess ein Junges, 13 Tage alt, auf

einige Minuten das Nest, am folgenden Tage zwei;

Nachts sassen alle vier im Neste und ihre Mutter neben
ihnen auf dem Rande zur Bewachung. Am 6. Juni
verliessen alle ihre Wiege und knabberten an Fichten-

sprossen ; am 9. badeten sie und Tags darauf zwitseherte

ein Hahnchen.
66. Z weite Briitung (nur Gelege). Vom 29. Mai

an sass das Weibchen oft und lange im neuen Neste;

die Bedeckung der Jungen wurde sparlicher und be-

schrankte sich meist auf die Naehtzeit.

Vom 4.-8. Juni erfolgten 5 Eier (No. 7—11),
deren erste weggenommen wurden. Da die 4 Jungen
sich als Storenfriede zeigten, wurden sie mit ihrem

Vater in ein anstossendes Bauer gebracht. Diese wohl-

wollende Beriioksichtigang nahm das Weibchen, son-

stigen Erfahrungen zuwider, so iibel, dass es nicht

briitete.

67. Dritte Briitung. Am 11. Juni ff. kreiselte

der Hahn fleissig und lockte; das Weibchen baute vom
12.— 13. abwechselnd in zwei Nestern, also schlecht.

Es legte vom 17.—21. Juni 5 Eier (No. 12-16). Zwei
warden weggenommen und durch zwei von Zieschen

ersetzt (20. Juni, 8 Uhr), um zu ermitteln, ob es durch

einen Hanflingshahn erfolgreich begattet worden sei,

was, wie sich spater zeigte, nicht der Fall gewesen
war. — Gute Briitung.

1. Juli 4 Uhr Nachmittags erstes Junges vorgefunden,

bereits trocken und lustig sperrend (Entwicklungszeit

11 T. und 6—7 St.). — Am anderen Tage zweites

Junges, die restirenden Eier klar. — Gute Pflege.

10. Juli. Die Jungen offnen die Augen, verlassen

am 15. zeitweis das Nest. Sie nahmen, wie auch alle

friiheren, begierig Mehlwurmsaft vom Finger. — An
demselben Tage ff. lockte der Hahn voiiibergehend und
erfolglos in's Nest. Der Fortpflanzungstrieb des Weib-
chens war erloschen.

1877. No. GS. Vom 22.-28. April kreiselte das

Weibchen eifrig, ohne sonderlich einzutragen, ja es

zerzupfte mehrmals das Nest und riss die sparlichen

Faserstoffe heraus; der Hahn zeigte geringen Bautrieb

und wurde , wenn er zuweilen helfen wollte , heftig

weggebissen.

Vom 26. April bis 29. Mai trat Legesucht ein,

eine bei Zeisigen und Stieglitzen seltene, bei Dompfaffen

fast eonstante Erscheinung. Begelrecht gelegt wurden
vom 26. April bis 2. Mai 7; — vom 6.-12. 7; —
vom 15.— 19. 5 und vom 26.—29. Mai 3, also zusammen
22 Eier. In 34 Tagen waren nur der 3.-5., 13., 14.,

20.—25. und 27. Mai eierfrei, woraus vielleicht die

Anzahl der Gelege sich bestimmen lasst.

Um der fatalen Legesucht wo moglich Grenzen zu

setzen, wurde der Hahn am 1. Juni in ein Nebenbauer

gebracht. Vergeblich, das Weibchen setzte das Krei-

seln fort; am 6. Juni Vormittags war es kerngesund,

Nachmittags 3 Uhr eine Leiche.

Leistungen in drittehalb Sommern : circa 5
Nistungen, 9 Gelege, 48 Eier, 4 Briitungen, 12 Junge

und 4 angebriitete Eier.

(Fortsetzung folgt.)
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Ober-Blasewitz (Neu-Gruna) Dresden.

®niif(l)ci:|lriiric, Win ^Hnrgnrcltje.

Wiii-z 1878.
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Seit October 1848 in Dresden, habe ich jetzt mein Domicil

ausserhalb desselben — wie Sie aus obenstehender Adresse gef.

ersehen wollen — genommen. Es sind daselbst vorlaufig meine

Naturalien-Doubletten, Siiugethiere, Vogel, Eier, Ampliibien,

Reptilien, Fische, Insekten, namentlich rich tig bestimmte

Coleoptem, Crnstaceen; niedere Thiere in Spiritus, Conchylieii;

fur L eh

r

institute mikroskopische Praparate und anatomische aus

Papier mach6, Thier- und Krystallmodelle , Nachbildungen von

Diamanten und'Edelsteinkrystallen — die Fabrikate nach Anord-

nung und Priifungen von sacbverstaudigen Gelebrten gefertigt —

,

gedrangt aufgestellt.

Ich habe in den letzten 21 Jahren 143 Listen uber Naturalien

und Lehrmittel, welche meist niit Preisen verselien sind, heraus-

gegeben, von denen die im Circular vom Januar 1877 bezeichneten

noch Giiltigkeit haben. Die meisten derselben sind vergriffen.

Trotzdem icii inicli beraiihen werde, dieselben baldigst auf Grand

des Lagers zu erneuen, so diirfte dies doch eine geraume Zeit in

Anspruch nehmen und bitte ich, mich ohngeachtet dessen bei Be-

darf mit Ihren Wiinschen bekannt zu machen. Die anerlcannt

bilHgen Preise werden, bei guter Qualitat der Gegenstande, nach

wie vor beibebalten, urn das erworbene Pienoniniee meiner Firma

zu erlialten. Ich ersuche die Herren Lehrer, mich mit ihrem

Besuche zu erfreuen und niir ibre Desideraten zeitig mitzutbeilen.

Sammler aber, besonders jiingere, werden bei mir jeder Zeit ein

grosses Lager richtig bestimmter Thiere, jeder Classe, findcn,

genugend, urn ihre Bediirfnisse zu dec.ken. Als Preisbasis kann

in letzterem Falle jedes Preisverzeicbniss irgend welcher liefer-

fahigen Handlung genommen werden.

Ich wiinscbe ausserdem, meine Privatsammlungen durch Auf-

stellen in einem Museum dem wissenschaftHchen und gebildeten

Publikum zugiinglich zu machen.

Um mir eine Uebersicht zu verschaffen, hatte ich im Septem-

ber 1875 den Gewerbehaussaal rait zwei Nebensalen in Dresden



(Flachenraura 2400 G Ellen) gemietliet uud cine Ausstellung mei-

ner Sammlungen Yon Gemalden, Praclitwerkeu iiber Natur-
wissenschaft; Insekteii, Conchylien und Eiern versucht. Der

Saal erwiess sicli als zu kleiii. Der Besuch Sr. Maj. des KOiiigs,

der Herren Minister und vieler distinguirter Personlichkeiten iiber-

zeugten mich, dass das Interesse an meinen Sammlungen ein all-

gemeines genannt werden darf. Inzwischen haben dieselben durch

Ankauf der priichtigen Hartwig'schen Conchylien, durch Erwerbung

der Magdalena adorata von Murillo, durch kostbare Geschenke

zur Bibliothek hie und da Erweiterung erfahren.

In dem staubfreien, sehr gesund gelegenen (Ober-) Blase-

witz bei Dresden, wohin sich in neuerer Zeit Wohlhabende, denen

hiibsche Anlagen, herrliche Waldluft, prachtige Aussiclit und Vogel-

sang zu den Annehmlichkeiten des Lebens geliort,, wendeten, habe

ich mir schon friiher ein Grundstilck gesichert, Garten, audi Wohu-
haus angelegt, und Raum fiir ein Musealgebaude (projectirt mit zwei

Salen iibereinander, Wohnung und Pension fiir Studirende) gelassen.

Bringe ich dies, trotz der traurigen Zeiten, zur Ausfiihrung, so soil

es mich freuen. Dagegen bin ich bereit, niein Haus in Dresden,
welches sich der gunstigsten Lage erfreut, — der Wettiner Strasse,

und in dieser wiedernm der giinstigsten Position, als zwei Strassen

auf dasselbe zu munden, — bei einer Anzahlung von ca. 30 Mille

Mark zu verkaufen. Es ist Geschaftshaus, im Parterre ist sowohl

Laden als Restauration vorhanden, die schon seit iiber 10 Jahren

schwunghaft betrieben wird; es war zum Hotel (Gasthaus) bestimmt

und wiirde dazu umsomehr passen, als zwischen dem Berliner

Bahnhof und dem Postplatz (die directe Linie dazwischen ist eben

die Wettiner Strasse), noch kein Hotel existirt.

Die Tauscherstrasse in (Ober-) Blasewitz hegt ca. 100

Schritt vom Pferdebahnhofe in Blasewitz entfernt. Verbindung

von Dresden alle 10 Minuten (Person 20 Pf.), mit Dampfschiff

alle BO Minuten.

Indem ich Gelehrte, sowie Freunde der Wissenschaft und Kunst

zu einem Besuche bei mir in (Ober-) Blasewitz hiermit freundlichst

einlade, danke ich Allen, die mich bisher irgendwie unterstiitzten

Oder erfreuten oder auszeichneten innig und herzlich.

Moge das mir bis jetzt entgegengebrachte Wohlwollen auch im

neuen Wohnorte nicht fehlen!

L. W. Schaufuss
R. d. R-0., Dr. phil.

Inhahcr der Firma L. W. Schaufuss
soiist E. Klocke.

':i!>-^hsii32:'$4\iiMtiikw^^^^V/iti
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Verschlagene Wanderer.

[Beziiglich der in No. 3 S. 23 unter obiger Ueber-

sohrift gegebenen Notiz erhalten wir von unserm ver-

ehrten Mitarbeiter Dr. A. Gir tanner in St. Gallen

die folgende Zuschrift. D. R.]

Die erste Kunde von jenem Fluge offenbar in erster

Linie verirrter und in zvceiter Linie dadurch auch ver-

wirrt gewordener Vogel erhielt ich durch Zuschrift eines

Freundes und tiichtigen Naturbeobachters in Chur, der

mir eine kurze Beschreibung des von ihm und Andern
in jener Nacht beobachteten Phanomens gab und mich

gleichzeitig um meine Ansicht hinsicbtlich Vogelart,

Ursache und Zweck u. s. w. ihres Erscheinens ersuchte.

Jene Erzahlung ist dann sammt meiner Antwort von

Chur aus in die Zeitungen iibergegangen. In der All-

gemeinen Sehweizerzeitung, der Sie Ihre Notiz ent-

nommen , stand sie , so viel mir erinnerlich , in abge-

kiirzter Form. — Natlirlicher Weise interessirte mich

die folgende, mir in genanntem Schreiben zugegangene

Schilderung jener nachtlichen Begebenheit nicht wenig. —
Mein Freund schrieb namlich unterm 29. Dec. 77 : „Vor-

gestern den 27. Deo. hat man hier in Chur von Abends

7 Uhr an bis gegen 5 Uhr Morgens ein Pfeifen in der

Luft gehort, das aus ziemlicher Hohe herabzukommen
schien und jedenfalls aus Tausenden von Vogelkehlen

stammen musste. So viel war sofort Jedem klar, dass

das Pfeifen keinen andern Ursprung haben konnte.

Dasselbe v^ar aus zwei zusammengehorenden Tbnen, von
denen der Grundton aus G-dur ging, zusammengesetzt

und horte sich so an: pfi o-pfio mit klagender Stimme. —
Was man spater in der Nacht beim Lichte der ziemlich

weit entfernten Gaslaternen langs der Plessur \¥ahr-

nehmen konnte, war in der Hauptsache Folgendes : der

ganze, nach Tausenden von Individuen zahlende Schwarm
schien aus ein und derselben Vogelart zu bestehen. Der
Vogel hatte ziemlich Taubengrosse, war eher kurzhalsig,

von Farbe vreissgrau. Die langen Fliigel wurden beim
Fliegen sichelartig gehalten, der Flug war pfeilschnell,

meist scharfvvinklig gegen den Fluss gehend, Schwanz
breit, schwalbenartig. — Wahrend Hunderte die Luft

klaglich pfeifend durchschwirrten, sassen Hunderte auf

den Baumen langs des Flusses in und in nachster Um-
gebung der Stadt. — Das ganze Thun und Treiben un-

serer nachtlichen Gaste, die sich stets in der Nahe der

rauschenden Plessur hielten, machte durchaus den Ein-

druck einer total aus dem Concept gekommenen, ganz-

lich sich verirrt fiihlenden Schaar. Leider ist kein ein-

ziges Exemplar geschossen worden, und so kennen wir

denn, da es nun helllichter Tag ist, unsere nachtlichen

Gaste nicht einmal dem Namen nach. Was glauben
Sie, dass es fiir Vogel gewesen sind?" — Was konnte
ich hierauf meinem Berichterstatter antworten? Vor
Allem musste ich natiirlich aus tiefem Herzen aufrichtig

mein Beileid dariiber bezeugen, dass — ofFenbar in Folge
des Wortlautes unseres sogenannten Vogelschutzgesetzes

resp. aus Furcht vor Strafe — Niemand in der ganzen
Ibblichen

,
guten , treuen Stadt Chur den Muth gehabt

hat, zur Feststellung der Species der interessanten

Wanderer auch nur ein einziges Exemplar zu schiessen,

von denen jedenfalls Hunderte unterwegs zu Grunde ge-

gangen sind. Ein solches Gesetz besitzen wir hofientlich

doch nicht, das selbst aus einem solchen Schussbuchstablich

Kapital schlagt fur die Staatskasse, dafiir die wissen-

schaftliche Forschung hohnt und sie leer ausgehen lasst.

Ein solches Gesetz verdammte sich ja selbst! —
Kurz und schlecht — die Voglein waren am Morgen
alle fortgeflogen, und man konnte von ihnen sagen wie

es vom Winde heisst : „Du hbrest sein Sauseln wohl,

aber du weisst nicht, von wannen er kommt und wohin

er fahrt.'' — Dass iiber das Woher und Wohin dieser

verzweifelten Schaar keine Auskunft erhaltlich war, ist

natiirlich Niemand zu veriibeln. Dass iiber das Quis

die totale Finsterniss des Nichtwissens ausgebreitet liegt

und dass die ganze Erscheinung eine der langsten Nachte

des Jahres hindurch dauern konnte, ohne dass die Vogel-

art festgestellt wurde— das ist allerdings etwas starker

Tabak, der durch die loblichste Unterwiirfigkeit unter

den Buchstaben des Gesetzes nichts von der Scharfe

seiner Beitze verliert, und sich leider dadurch auch

nicht wieder gut machen lasst. — Wir haben hier ein

recht laut redendes Zeugniss fiir die von Andern und
mir friiher ausgesprochene Befiirchtung vor uns : dass
das Vogelschutz wesen in seinem jetzigen
Fahrwasser,ohne dieVogel zu schiitzen,auch
noch den wissenscha ft lichen Forschungen
den Boden unter den Fiissen wegziehe und
zu allerhand Extravaganzen und hbchst
widerlichen Vorkommnissen fiihre, wo fiir

Belegebereit liege n. —
Ich bat dann schriftlich: wenigstens den Telegraphen-

linien entlang Nachsuche nach allfallig (besonders bei

vorhandener Perplexitat und nachtlichem Dunkel) durch

Anfiug an die Drahte verungliickten Individuen halten

zu lassen , ehe das allseitig zugestandener Weise unter

dem Gesetzesschutz jetzt schon sehr iiberhand nehmende
Haubzeug sich derselben bemachtige. Da Alles er-

folglos blieb und auch nicht einmal eine Karte aus

Dankbarkeit fur empfangene Schonung zuriickgelassen

worden, wurde die entflogene Schaar zum Lohn dafiir

in contumaciam verurtheilt, hinfiiro den Namen: „Schnee-

moven" zu tragen. Das geschah ihnen doch gewiss im

hochsten Grade recht!

Ueber Grund und Ursache des nachtlichen Erscheinens

jener Wanderer in Chur ausserte ich mich dahin, dass,

da in damaliger Jahreszeit meines Wissens gar kein

Vogel auf normalem Zuge begriffen sei — wenigstens

in unsern Breitegraden nicht — so halte ich dafiir, dass

es Bewohner des Nordens gewesen, die durch Nahrungs-

mangel resp. Mangel an offenen Wassern — an den

Orten, nach denen sie vielleicht nach alter Vater Sitte

ihre urspriingliche Wanderschaft angetreten und wo
sie sich bislang aufgehalten — gezwungen gewesen
seien, eine zweite Wanderung, tiefer als gewohnlich

nach dem Siiden zu versuchen. Bei dieser von Haus
aus schlimmen zweiten Wanderung diirfte jene

Schaar, dem Rheine folgend, das Rheinthal herauf-

gekommen sein , bis dorthin , wo das Rheinbett nach

langer Zeit ziemlich direct nbrdlichem Laufe plbtzlich

im rechten Winkel nach Westen umbiegt. Gerade

an jener Biegung des Rheines liegt die Stadt Chur.

Sei es nun , dass den direct dem Siiden zusteuernden

Vogeln ein Verlassen dieser Richtung dem Rhein zu-

lieb nicht thunlich erschien und sie dieselbe lieber
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das E-heinthal verlassend aueli jetzt siidlich fortsetzen

wollten, dabei aber, ohnehin unschliissig iiber den ein-

zuschlagenden Weg, aus dem Dunkel der Nacht und
des Schneegestobers in die Gashelle der Stadt geriethen

und dadurch so total verwirrt wurden , dass sie nicht

mehr von der Stelle kamen ; oder sei es, dass die Vdgel

gegen Siiden nur hohe dunkle Gebirge vor sich sahen,

die sie, ohnehin geblendet durch die Gashelle, nicht zu

iiberfliegen wagten — als der Morgan anbrach, hatte

sich die ganze Menge eben so einheitlich wieder ent-

fernt, wie sie gekommen und geblieben war, ohne ver-

einzelte Individuen oder Theile des Fluges zuriickge-

lassen zu haben. Naeh welcher Himmelsgegend sie

ihre Reise fortgesetzt, ist leider durchaus unbekannt ge-

blieben und halte ich es nicht fiir unmoglich, dass sie,

bei Tag das oSene Wasser des Rheines und spater des

Bodensees sehend, sogar ihren Riickweg wieder ange-

treten haben. — Solche Irrfahrten sind bekanntlich in

der Vogelwelt keine gar grosse Seltenheit. Namentlich

scheinen diese Besuehe Stadte zu erhalten, die am
Ends eines Gewassers liegen, und fast immer ereignen

sich derartige Begegnisse desNachts, wobeidasGeblendet-
werden der Wandernden durch die Gashelle eine ent-

schiedene Rolle zu spielen seheint. So erinnere ich

mich an eine beziigliche Notiz iiber einen Wachtelzug,

der mitten in der Nacht sich in Genf niederliess , in

grosster Verwirrung die Strassen und Platze der Stadt

durchrannte und sich am Morgen nach sehr rascher

Sammlung zum Weiterzug erhob; und erinnere mich

auch an eine derartige Irrfahrt eines Kibitziluges , der

sich eine Nacht lang unter heftigem Geschrei in einer

mir nicht mehr erinnerlichen Stadt aufhielt, und der,

wie speoiell notirt war, die Gaskandelaber ganz beson-

ders stark umschwarmte.

TJeber die Species erlaube ich mir — so schrieb ich

meinem Preunde— natiirlich entfernt keine massgebende
Aeusserung zu thun , da hier ein todtes Exemplar auf

der Hand mehr werth gewesen ware als tausend in

der Luft und auf den Dachern. So viel diirfte indessen

als sehr wahrscheinlich anzunehmen sein : dass es am
Wasser wohnende nordische Vogel gewesen seien, der

Beschreibung nach amehestenHibitze, Regenpfeifer oder

etwas Aehnliches. — Auffallender Weise war gerade in

jenen Tagen, was ich aber damals noch nicht wusste,

und was als grosse Seltenheit zu verzeichnen ist, im.

Rheinthal ein PJialaropus platyrhynchus erlegt worden,

den ich selbst gesehen habe. Farbe, Eliigelgestalt,

Schwanz, wohl auch Gepfiff wiirden nicht iibel stimmen,

und wenn die Grosse dieses Vogels auch weit hinter

der einer Taube zuriickbleibt, so lasst die Nacht Manches
grosser erscheinen, als es in Wirklichkeit ist, so dass

hierauf wenig Gewicht zu legen sein diirfte. Ob dieser

zierliche Nordltinder, der uns so selten besucht, iiber-

haupt in so grossen Schaaren zieht und um Neujahr in

wandernder Bewegung ist, weiss ich indessen nicht. —
Das fehlte noch, dass gerade ein so seltenes und dabei

massenhaftes Auftreten von PJialaropus platyrhynchus

nicht constatirt worden ware und dass dies gerade hatte

bei uns sein miissen! In diesem Falle ware es dann

freilich besser, jene Wanderer waren geradezu und
frischweg „Schneemoven" gewesen!

Dr. A. GiRTANNEE.

[Die Aufklarung der dubiosen Erscheinung ware vom
hochsten Interesse. Sollte wirklich das Schweizer
Vogelschutzgesetz das ornithologische Streben be-

reits derartig hemmen, dass keine Flinte sich regte, um
eine werthvoUe Thatsache der Wissenschaft zu sichern?

D. R]

Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 4. Marz 1878. Vorsitzender Herr
Dr. Bolle.

Nach Erledigung geschaftlicher Mittheilungen be-

spricht Herr Prof. Cabanis die neueste Sendung von
Vogeln, welche von den Herren Hildebrandt und
V. Kalkreuth in Zanzibar und Mombassa gesammelt
und vor Kurzem an das Berliner Museum gelangt ist.

Genauere Mittheilungen iiber alle Arten behalt er sich

fiir eine spatere Sitzung vor. Heute legt er nur das

bis jetzt noch nicht bekannte $ von Buceros Deckeni

Cab. vor, welches sich dui'ch eine bedeutendere Grosse

und durch den nicht schwarzen, sondern vorherrschend

rothen Schnabel von dem 5 unterscheidet, sowie ferner

eine grossere Anzahl neuer Arten, welche von ihm
benannt und kurz charakterisirt werden.

Herr Hausmann halt einen langeren Vortrag

iiber: Der Oberharzer Bergmann als Vogelsteller. In

der folgenden Darstellung will ich versuohen, in allge-

meinen Umrissen ein kurzes Resume iiber den Vortrag

zu geben.

Das alte deutsche Spriiohwort: — so begann Herr
Hausmann — „Fisehe fangen und Vogelstellen verdarb

schon manchen jungen Gesellen" kann nur auf diejenigen

eine strenge Anwendung finden, die, durch ihre Lieb-

haberei verfiihrt, ihren eigentlichen Beruf zu Gunsten

der ersteren vernachlassigen , ihr Geschaft dadurch zu

Grande richten und schliesslich selbst verderben. Denn
Beruf und Liebhaberei gehen meist weit auseinander

und sind nur in den seltensten Fallen mit einander zu

vereinen. Wenn sich aber die Liebhaberei, von der an

dieser Stelle gesprochen werden soil, die Liebhaberei

des Vogelfanges, mit einem Beruf in Einklang bringen

liisst, so ist es mit dem des Bergmannes. Tief im Schacht

der Erde arbeitet der Bergmann bis zum Beginn der

Nacht; dann ist er frei. Er verlasst die Grube, rastet

eine kurze Zeit in seiner Hiitte und macht sich dann

zum Vogelfang auf. Mit Lust und Liebe iibt er diese

Kunst, die seine Vorfahren, welche aus Franken und
Bohmen vor Jahrhunderten einwanderten, aus der Hei-

math mitbraehten, und die ihnen durch kaiserliche Pri-

vilegien geschiitzt und erhalten wurde. Denn als man
in den Zeiten der sachsischen Kaiser Bergleute nach

dem Harz zu ziehen begann, gab man ihnen, um sie

dem Gebirge zu erhalten und um ihnen einigermaassen

einen Ersatz fiir die sohwere, miihselige Arbeit ihres

Berufes zu schafien, Privilegien, so das Recht, freies

Bauholz fur ihre Hiitten, Brennholz fur den Winter zu

fordern, sowie die Erlaubniss zum Vogelfang. Derselbe

sollte als ein kleiner Nebenverdienst fiir die Bergleute

zu betrachten sein.

In den zwanziger Jahren war der Harz, besonders
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der Oberharz, bei Weitem unzuganglicher, als er heute

ist. Von Goslar, Osfcerode, von Nordhausen und Qiied-

linburg aus war das Gebirge scliwer zu erreichen.

Schmale Hohlwege dienten als Verbindungsstrassen,

auf denen die Botenfrauen ihre Gange besorgten, auf

denen einzelne Maulthiertreiber eiitlang zogen, und die

von einspannigen Pubrwerken befahren wurden. Wenn
im Winter der Scbnee das Gebirge bedeckte, so waren

die Wege mit dem Schlitten nicbt anders zu passiren,

als dass man die Pferde voreinander spannte. Diese

TJnwegsamkeit und Unwirtblichkeit des Oberharzes hat

demselben merkwiirdig lange all' die Eigenthiimlich-

keiten bewahrt, die erst in neuester Zeit verwischt

worden sind. Die kleinen, mit Schindeln gedeckten

Blockhauser, in denen eine Bergmannsfamilie wohnte,

sind durch hauiige Brande verschwunden und keine

neuen an ihrer Stella erstanden, well die Brandkassen

sie nicht melir aufnahmen. Die Chausseen und Eisen-

bahnen haben das Ihrige gethan, die alten Zeiten zu

veriindern ; die Privilegien sind zum Theil aufgehoben

worden, der Vogelfang auf dem Oberharz ist nicht

mehr das, was er in friiheren Jahren war. Wie er

aber in vergangenen Zeiten gewesen ist, wie ihn der

Vortragende noch als Knabe kennen lernte, das theilte

er in anziehender Form aus alten Erinnerungen mit.

Drei Arten des Vogelfanges iibte der Oberharzer

Bergmann aus: er bestellte den Vogelheerd, er beging

den Dohnenstieg und fing auf dem Eall- oder Lock-

busch mit Leimruthen.

Der Fang auf dem Heerd wurde in friiherer Zeit

stark betrieben. Die Berechtigung, ihn auszuiiben, hatten

die hoheren Bergbeamten oder die Biirgermeister der

kleinen Bergstadte. Zuweilen wurde er auch wohl-

habenden Kaufleuten durch eine besondere Erlaubniss

des Oberforsters gestattet. Fiir E.echnung eines dieser

Herren wurde ein alter invalider Bergmann mit dem
Betriebe des Vogelheerdes betraut. Oft ging derselbe

der Art ein Pachtverhaltniss ein, dass er sich verpflich-

tete, eine Anzahl grosserer und kleinerer Vogel abzu-

liefern , den Best aber selbst dann verkaufen oder zur

Vervollstandigung seiner Locker behalten durfte.

An einer alten verlassenen Grubenhalde oder Kohlen-

statte, nicht zu tief im geschlossenen Bestande, am liebsten

in der Nahe einer grosseren Blosse, mit freier Aussicht

nach 0. oder S. 0. wurde der Platz zur Anlage des

Heerdes gewahlt. Hier wurde dann die „Bucht" aus

Blockholz gebaut und aussen mit Fichtenborke sorg-

faltig bekleidet. An der vorderen Seite dieses kleinen

Hauschens, rechts neben dem „E,uckloch", durch welches

die Leinen zum Zuziehen des Netzes hindurchgehen,

befand sich eine thurmartige Erhohung, „die Auslugt",

mit vier Gucklochern versehen, die zugleich benutzt

wurden, urn von hier aus auf das herankommende
E,aubzeug zu schiessen. Auf dem Heerd selbst befanden

sich die grossen Ketze und die Locker. Zu letzteren

wurden hauptsjichlich die Zippe, Amsel, Wachholder-
und Weindrossel, ferner der Edel- und Bergfink (Quacker),

der Griinling (Zwunsch), Stieglitz, Zeisig, Birkenzeisig

(Zetscher), Dompfaffe, Kreuzschnabel und Hanfling ver-

wandt. Vom Beginn des September bis zu Ende des

October wurde nun auf den Heerden gefangen. Am frii-

hesten innerhalb dieser Zeit kamen die Kreuzschnabel,

dann die Zippen, Amsel und Dompfaffen, spater Finken
und Samenfresser und schliesslich die iibrigen Drosseln.

Als Feinde des Heerdes bezeichnet der Vortragende

ungebetene Gaste, die gerade beim besten Einfallen

larmend ankommen und die Vogel dann wieder auf-

scheuchen, ferner Raubzeug der verschiedensten Art
und Mause. Es diirfte hier noch zu erwahnen sein,

dass der Harzer Vogelsteller seine Lockvogel, Game
und Leinen nie auf dem Heerde zurlicklasst, wie dies

an anderen Orten vielfach geschieht, sondern stets mit

heim in seine Hiitte nimrat.

Die zweite Fangmethode auf dem Oberharz , die

auch von Forstbeamten oft ausgefiihrt wird, ist der

Dohnenstieg. Die Dohnen werden in der bekannten

Weise gefertigt und ausgehangt. Zur Anlage eines

Stieges wahlt man gegen 0. oder S.O. gelegene Platze

in den Vorbergen, in den hiiher gelegenen Plateaus oder

in den Hochgebirgen. Stiege an den erstgenannten

beiden Orten pflegen gewohnlich die reichste Ausbeute
zu liefern. Auf dem Hochgebirge fangen sich keine

Lagervogel , wenige Weindrosseln , aber desto mehr
Krammetsvogel , Mistel- und Ringdrosseln. Als beste

Zeit gelten die Tage vom 15. Sept. bis Ende October.

Auch diese Fangart leidet durch das Raubzeug, durch

Sperber, Falken, Heher, Marder, Fiichse und ausserdem

durch unberufene, die Gefangenen auslosende Menschen.

Diese beiden vorgenannten Fangmethoden, der Heerd
und der Dohnenstieg, sind nur fiir die wohlhabenderen
Bergbewohner. Die Einrichtung und Instandhaltung

derselben erfordert immerhin einige Mittel, die der ein-

fache Bergmann nicht besitzt. Seine Hauptfangmethode
ist die mit dem Lock- oder Fallbusch, der mit Leim-
ruthen besteckt wird und hauptsachlich im Friihjahr,

Spatsommer (besonders nach reichen Samenjahren) und
im Herbst ausgefiihrt wird. In anziehender Weise
schildert Herr Hausmann am Schlusse seines Vortrages,

wie der Bergmann im Dunkel der Nacht auszieht, sich

einen Platz zum Aufstellen wahlt, bis zum Dammern
des Tages am hellen Feuer mit dem Genossen lagert

und dann schliesslich in der allgemein bekannten und
oft erzfihlten Weise seinen Busch mit Ruthen besteckt

und mit den Lockvijgeln die voriiberziehenden Vogel
kirrt. —

Der Vorsitzende spricht Herrn Hausmann den Dank
der Gesellschaft aus. Es kniipfen sich an den Vortrag

langere Discussionen, speciell iiber die Verschiedenheiten

des Vogelfanges im Harz und ia den thiiringischen

Landern. — Herr Dr. Reichenow legt die im Laufe

des verflossenen Monats eingegangenen Publicationen

und Arbeiten vor und referirt iiber die wichtigeren

derselben in gewohnter Weise. — Herr Schalow be-

spricht ein vor Kurzem erschienenes Werk Fitzinger's:

„Die Arten und Racen der Hiihner." Wien 1878 (Wilh.

Braumiiller). — Herr Dr. Reichenow theilt mit, dass

der Ausschuss fiir Beobachtungsstationen der Vogel
Deutschlands fiir die einzelnen Beobachter Schemata
zum Ausfiillen habe drucken lassen, und dass dieselben

bereits an die alteren Mitarbeiter zur Vertheilung ge-

langt sind. Diejenigen Beobachter, welchen bis jetzt

noch keine Formulare zugegangen sein sollten, werden
freundlichst ersucht, sich behufs Erlangung derselben

an Herrn Dr. R. Blasius in Braunschweig wenden
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zu woUen. — Herr Mathias von Chlapowski
verliesfc einen langeren Aufsatz iiber ornithologische

Beobachtungen aus dem russischen Gouvernement Minsk.

Der Vortragende schildert in anziehender Form die von
ihm besuchten Gegenden des genannten Districtes sowie

den Vogelreichthum derselben und berichtet iiber biolo-

gische Beobachtungen , die er an einzelnen Arten des

specielleren angestellt. Der Aufsatz wird in diesen

Blattern veroffentlicht warden. — Da die Zeit bereits

stark Torgeschritten, so macht Herr Dr. Reichenow nur
die kurze Mittheilung, dass von Herrn Dr. Fischer
langere briefliche Nachrichten aus Zanzibar eingegangen
seien, sowie ferner umfangreiche Sammlungen, namentlich

auch oologische, avisirt wiirden. Er behalt sich vor,

auf die interessanten Mittheilungen des Reisenden in

dernachstenSitzung des eingehenderen zuriickzukommen.

H. SCHALOW.

Terein fiir Vogelknnde nnd -Zucht zu Eassel.

Der Hauptinhalt des am Schlusse des dritten Vereins-

jahres vom Vorstand erstatteten Jahresberichts ist fol-

gender : Das verfiossene Jahr war ein Jahr ruhiger und
praktischer Wirksamkeit. Neue Einrichtungen wurden
zwar nicht getroffen, wohl aber die bestehenden um-
sichtig gepflegt und erweitert. Dieses gilt insbesondere

von der Maassnahme, wonach der Verein fiir das Erlegen
von Raubvogeln besonderes Schussgeld und Pramien

zahlt. Es wurden 215 Mark fiir diesen Zweck veraus-
gabt und dafiir 200 schadliche Vogel in der nachsten
Umgebung Kassels abgeliefert, darunter 20 Hiihner-
habichte und 30 Sperber. Zur Hebung der Hiihner-

zuclit im Regierungsbezirk Kassel wurden fiinf Ver-
suchsstationen angelegt und fur Anscbaifung zweckent-
sprechender Thiere 209 Mark ausgegeben. Beim An-
kauf derselben hat sich wieder gezeigt, dass nicht alls

Gefiiigelhandler zu den zuverlassigen Leuten gehoren;
so wurde z. B. ein alter bissiger Hahn mit abgekneipten
Sporen als junges Thier hierher geschickt. — Die
monatlichen Sitzungen fanden unter zahlreicher Bethei-

ligung der Mitglieder regelmassig statt. Ausser der
Besprechung maunigfacher, in das Bereich der Vereins-
zwecke gehoriger Gegenstiinde warden noch sieben

wissenschaftliche Vortrage gehalten. Die Betheiligung
am Lesezirkel, in welchem fiinf Fachzeitungen gehalten

werden, war eine rege. In der Generalversammlung
am 4. Febr. wurde beschlossen, dass vom 12. bis 15.

Juli d. J. eine allgemeine Gefliigel- und Vogelausstellung

in Kassel stattfinden soil. — Als Vorstandsmitglieder

fungiren im laufenden Vereinsjahr folgende Herren:
Dr. K e s s I e r , erster Vorsitzender, Oberstabsarzt Dr.

Heisterhagen, zweiter Vorsitzender, Postdirections-

Secretar Bernhardi, Schriftfiihrer, Kaufmann L. S e y d,

Kassirer, Kaufmann Horster, Bibliothekar und Inven-
tarverwalter.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Eierbohrer

von Stahl, in verschiedenen Grossen von 30 bis 50 Pf.

das Stiick, hat abzulassen

[33] Wilh. Schliiter in Halle a/ S.

Mtis rattus,

sowohl gestopft als in Balgen, hat billig abzugeben

[34] Wilh. Schliiter in Halle a/S.

Torfplatten

zum Auslegen von Insectenkasten, 24 cm. lang u. 7 cm.

breit, versendet von heute ab das Hundert zu A^^ Mk.

[35] Wilh. Schliiter in Halle a/S.

Natnralieu-Handlnn^
von J. F. G. Uiulanff, [32]

St. Pauly, Hamburg, Spielbudenplatz 8,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager von: Roh-8kelette und
Schiidel aller Arten auslandischer Thiere und Vbgel,

gestopft und in Balge; gestopfte Biiffel-, Hirsch- und
Antilopenkopfe; Antilopen- und Hirschgehorne; Einge-
weide von Thieren; Reptilien, Vogel und Fische aus-

gestopft und in Spiritus; Lager von Conchylien, See-

gewachsen etc.; sehr schone Sammlung von ethnogra-

phischen Sachen, sowie eine Sammlung von ausgestopften

mexicanischen Vogeln, hiibsch aufgestellt, alle richtig

bestimmt mit lateinischen Namen , in einem hiibschen

grossen Jacaranda-Schrank, enthaltend c. 400 Exemplare,
passend fiir ein Museum oder hohere Schule, wobei ein

Catalog vorhanden ; sowie eine sehr schone mexicanische
Wachsfigurensammlung. alle in Gruppen, woven c. 300
Figuren vorhanden sind; sowie aller Arten lebender

Aquarien- und Terrarienthiere, kl. amerikanische Croco-

dille und kl. mexicanische Schildkroten , Gold- und

Silberfische; sowie viele verschiedene Muscheln zu
Garten-Verzierung und Grotten-Anlagen. Gleichzeitig

mache ich auf meine Trogon u. menura superba (Mann-
chen und Weibchen) Balge aufmerksam.

Preis-Courant und Catalog auf Wunsch gratis.

diaries Jainracli, Thiergrosshandlung.
179. laO. St. George's Street, London East.

10 kleine Pony, 30—36 Zoll hoch, a 300 M. — Puma-
Weibchen 600 — Lowin aus der Berberei 1000 — 2
Wiihler-Cacadu a 60 — Nacktaugen-Cacadu 60 — 50
P. Sonnenvogel P. 15 — Flotenvogel (mehrere Lieder

pfeifend) 120 — 30 graue Papageien a 20 — 10 Haute
von Apteryx Owenii a 80 — 3 Haute von Stringops

liabroptilus a 120. — Ferner lebend: Lippenbar 240 —
Ocelot 100 — Douroucouli 50 — Callitrix-AfTen a 20
— Pelikan 200 — 3 Paar Tauben, Golumba leuconota,

a P. 80 — 6 Mohrenkdpfe a P. 20 — 189 P. Wellen-
sittiche a P. 8 — 1 Python sebae, 14 Fuss lang, 240— 2 sechs F. lange a 40 M. [36]

A^. ItricheldLorflf^
Naturalien-Handlung, Berlin S., Oranienstr. 135.

Lager von ausgestopften Vogeln, VogelbSlgen, Eiern,
Muscheln und sammtlichen Insectenklassen, sowie

Schmetterlingen und Kilfern. Fang- und Praparir-

werkzeuge jeder Art, sowie Lager von Insectennadcln.
Preislisten gratis und franco. [37]

34 Stiick Prachtfinken (17 Art., worunter interesa.

Bastarde) sind im Ramsch f. 150 Mk. incl. Verpackung
b. Nachn. zu verkaufen. [31]
Bielau bei Neisse. Georg Lincke, Director.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig,

ruck: G. I* ii t z'sclie Buclidruckerei (Otto Hauthai) iuKaumburg a/S.



Ornithologisches Centralbktt.
Organ fur Wissenschaft und Verkehr.

Racliriditsill k gesaniiiiteii tains-fes^eiis id imp fiir SaBiiiiler, Zliclito uoi Mk.

Beiblatt znm Journal fur Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 8. BERLIN, Dritter Jahrgang. 15. April 1878.

Das Oriiitholog'isehe Ceutralblatt erscheint zweimal monatlich, 1 Bogen stark, und ist durch alle Postanstalten und
Buehhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlicli 4 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten werden
die ersohienenen Nummern nachgeliefert. Inserate fiir den Anzeiger 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren Raum. Zuschriften
jeder Art fiir das Centralblatt sind an die Redaction, Prof. Dr. J. Cabanis, Alte Jakobstr. 103 A., Berlin SW., zu richten.

Mitglieder der „Allgem. Deutsoh. Ornith. Gesellschaft", welche direct bei der Redaction bestellen, zahlen 6 Mark praen. Jahres-
abonnement. Dieselben baben einon Raura im Wertbe ihres Abonnements kostenfrei und bei Ueberschreitung desselben nur den
halben Insertionspreis zu entricbten.

Aus dem Leben des Wanderfalken.

Von J. Roliweder.

Unsere, d. h. die an der schleswigschen Nordsee und
auf deren Inseln vorkommenden Wanderfalken betha-

tigen ihren Namen in sehr geringem Maasse. Einge-

wandert zwar sind sie, die besonders wahi'end der

Herbstmonate zahlreich hier sich aufhalten; zur Fort-

setzung der Raise jedoch scheinen sie keine besondere

Neigung zu liaben. Die im Ueberfluss sich darbietende

Beute, welche verschiedene Eaubvogel an unsere Kiiste

lockt, ladet dieselben ebenso zu langerem Verweilen
ein; und warum sollten die Fleischtopfe Nordfrieslands

nicht auch den Wanderfalken seine Sehnsucht nach

dem gelobten Lande des Siidens vergessen lassen?

Anfang Septembers etwa, mit den ersten Schaaren der

Sumpf- und Schwimmvogel, stellt er sich ein, mit der

Menge jener wachst auch seine Zahl bis Mitte Octobers,

und erst Ende Novembers riicken die bislier iiber das

ganze Gebiet ziemlich gleichmiissig yertheilten Falken
der vorangezogenen Masse ihrer Beutevogel allmahlich

nach. Doch ziehen auch manche es vor, bis zum Priih-

jahr hier zu bleiben. Jeder dieser Ueberwinternden
wahit sich sein Gebiet und in diesem einen Pfahl, eine

Erdscholle oder sonst einen erhabenen Gegenstand, zu
dem er nach seinen kurzen Jagdausfliigen immer zuriick-

kehrt, auf dem er, seinen Raub verzehrend oder der

Verdauung pflegend, den grossten Theil des Tages zu-

bringt und auf welchem er iibernachtet. Schon von
Weitem erkennt man diese Lieblingsplatze an der
Menge von Federn, die auf weite Strecken bin den
Eoden bedecken. In der nachsten Umgebung aber oder
auf der Fleischbank selbst liegen die Ueberreste der

Mahlzeiten, die oberflachlich gerupften und bios der

fleischigsten Partien beraubten Leichen von grossem

und kleinem Strandgefliigel aller Art. Eine nach diesen

iibrig gebliebenen Brocken aufgestellte und nach der
Folge, in welcher die einzelnen Vogelarten vom Herbst
bis tief in den Winter hinein nach und nach das Haupt-
gericht liefern, geordnete Speisekarte nimmt sich etwa
folgendermaassen aus

:

Wasserlaufer (besonders Totanus calidris) und Kibitze,

Regenpfeifer {Characlrius phwialis und Squatarola helve-

tica) , Pfuhlschnepfen {Limosa riifa und aegocephala),

Strandlaufer {^Tringa canutus und cinclus), Brachvogel
{Numenius arquata), Enten (^Anas acuta, penelope, crecca,

Fuligula marila, cristata, ferina u. s. w.), Ganse (Anser

albifrons, le.ucopsis, brenta u. s. w.), Lerchen (Alauda
arvends, Phileremos alpestris), Aramern (Emberiza miliai'ia,

Plectrophanes nivalis) , Finken {Fringilla chloris, flavi-

rosiris), seltener Austernfischer und Kriihen; ausserdem
aber noch — Miessmuscheln {Mytihis edulis).

Dass der Wanderfalk mit unsern Kiistenbewohnern
nicht nur in die Jagd des Federwildes, sondern auch
in den Fang der Schalthiere sich theile, war mir friiher

nicht bekannt, und erst unzweideutige Beweise haben
die anfanglichen Zweifel an der richtigen Deutung meiner
eigenen Beobachtungen iiberwinden konnen. Diejenigen

Wanderfalken, welche am hiesigen Strande ihr Winter-
quartier aufschlagen, werden mir bald zu personlichen

Bekannten, die ich jederzeit besuchen kann, und deren

Tisch zu revidiren ich mir besonders angelegen sein

lasse. Wenn ich dabei mehrmals am Morgen nach
einem in der Nacht gefallenen Schnee, der alle alteren

Speisereste bedeckte, unter den blutigen TJeberbleibseln

der letzten Mahlzeit auch die frischaufgebrochenen und
entleerten Schalen von Miessmuscheln fand, so halte
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ich mich iiberzeugt, dass auch die letzteren zu dem
Friihmahle gehorten, in dessen Verdauung ich soeben

den Falken storte. Den sichersten Beweis, durch IJnter-

suchung des Kropfinhalts , werde ich mir selbst und
Anderen schwerlich liefern konnen, da dem scheuen

Vogel auf vollig freier Flache nicht einmal mit der

Buchse beizukommen ist. Ob der Wanderfalk die

Miessmuschel bios in Zeiten der Noth frisst, oder ob

diese auf seiner Tafel dieselbe Rolle spielt wie auf dem
Menu eines reichen Feinschmeckers die Auster, wage
ich nicht zu entscheiden. Fiir die erstere Annahme
spricht der Umstand, dass ich die Muschelschalen bisher

nur im Winter unter den iibrigen Tischabfallen gefunden

habe, fur die letztere aber diese Abfalle selbst, da die

nur zum geringen Theil verzehrten Vogelleichen eher

Ton TJeberfluss als von Mangel zeugen. —
Bekannt ist, dass verschiedene befiederte Kostganger

sich nicht selten bei dem Wanderfalken zu Tische

melden. So nahren sich auch hier in Zeiten der Noth
Rauhfuss- und Mausebussard , Kolkrabe, Nebel- und
Rabenkrahe von den Brosamen, die von des Reichen
Tische fielen. Aber selbst „Strandlaufer" (d. h. solche

in Mensehengestalt) halten bisweilen Nachlese, und
manche dem Falken abgejagte noch lebende Beute,

manches kaum getodtete oder bios angeschnittene

Wildpret wandert in die Kiiche unserer Kiistenbewohner.

Auffallend ist dabei, dass der Wanderfalk einem Men-
schen, der ihm seinen Raub streitig macht, oft mit

grosserer Kiihnheit entgegentritt , als jenen gefliigelten

Schmarotzern.

Im vorigen Herbst horte ein in der benachbarten

Marsch wohnender Landmann das Angstgeschrei einer

„Regentiite" (gr. Brachvogel). Ein paar Fennen (durch

breite Graben getrennte Marschacker) von seinem Hofe
bemerkt er einen Wanderfalken auf der eben ergriffenen

Beute sitzen, ergreift den neben der Thiir stehenden

„Kloot" (Springstock zum Uebersetzen iiber die Graben)

und eilt auf den Rauber zu. Bis auf drei oder vier

Schritt herangekommen, erhebt er den machtigen Stock,

um dem Falken damit den Todesstreich zu versetzen,

da verlasst dieser plotzlich sein mittlerweile erwiirgtes

Opfer, stiirzt sich geradenwegs auf seinen Angreifer

und schlagt die Fange tief in die zum Gliick ziemlich

dicke Brustbekleidung des iiberraschten Mannes. Mit
einem unwillkiirlichen heftigen GriiF wird der Falke
losgerissen und zu Boden geschleudert, wobei ihm
wahrscheinlich einer der Fliigel beschadigt wurde, da

er sich vergeblich anstrengte, zu neuem AngrifF von
der Erde sich zu erheben. Die Art seiner ferneren

Behandlung mit dem „Kloot8tock" lasst sich leicht

denken. Der Bauer aber, der am folgenden Tage beide

Vogel zum Beleg vorzeigte, gestand offen, seinen

„Tiitenbraten" durch den erlittenen Schrecken theuer

genug erkauft zu haben.

Mexicanische Colibris.

Nach einer Mittheilung von Montes de Oca aus den
„Proceed. Acad. Philad." iibertragen von Fr. Marie Reiclienow.

1. Der Konlgs-Myrtensauger (Campylopterus De Lattrei Gld.).

Dieser schone Colibri ist in Mexico allgemein unter

dem Namen Chupa-mirto real azul oder blauer

Konigs - Myrtensauger bekannt. Er findet sich sehr

haufig in der Nachbarschaft von Jalapa, Coatepec und
Orizaba in den Monaten October und November, zu

welcher Zeit er besonders den Honig einer Pflanze,

Ma zap an genannt, aufsucht. Er ist einer derjenigen

Vogel, welche nicht besonders friih des Morgens ihren

Schlafplatz verlassen, um der Nahrung nachzufliegen,

denn selten trifft man ihn friiher als um 9 Uhr Mor-
gens, und von dieser Zeit an bis gegen 12 und 1 Uhr
Mittags scheinen seine Friihstiicksstunden zu sein.

Wahrend dieser Zeit sieht man die Vogel nur sehr

selten sich ruhen und nur fiir eine sehr kurze Zeit an

ein und demselben Platze ; denn sie fliegen bestandig

von Blume zu Blume, um Honig zu suchen, und von
einem Ort zum andern, im Fluge weite Bogen be-

schreibend und bisweilen fast den Boden beriihrend.

Da, wo die genannten Pflanzen in Bliithe stehen, iann
man mit Leichtigkeit viele Exemplare an einem Morgen
schiessen, ohne sehr weit zu gehen oder sich viel da-

rum zu bewegen , da sich die Besucher mit Sicherheit

einstellen. Wahrend der iibrigen Tageszeit werden
sehr wenige von ihnen gesehen, und es ist sehr wahr-
scheinlich, dass sie in den Wald gehen, wo sie gewiss

die verschiedenen Arten Mosquitos finden, mit welchen
man oft ihre Kropfe angefiillt findet.

Der Vogel ist ausserordentlich scheu, nichtsdesto-

weniger aber auch sehr leicht zahm gemacht, hochst

wahrscheinlich seiner grossen Gefrassigkeit wegen.
Einmal gefangen und mit einem kleinen Becher vol!

Syrup versorgt, findet er diesen schnell ohne Schwierig-

keit, wenn er hungrig ist. Ich selbst habe sie in dieser

Art schmausen sehen, ungefahr eine halbe Stunde nach-

dem sie zu Gefangenen gemacht waren. Es ist aber

schwer, sie lange lebend zu erhalten, und ich bin nie

im Stande gewesen, sie langer als zwei Monate zu be-

sitzen, was, wie ich glaube, mehr in dem Mangel der

ihnen nothigen Bewegung, als, wie hier gewohnlich

angenommen wird, in dem Eintritt der Winterszeit

seinen Grund hat ; denn ich habe, wiewohl selten, mitten

in der Zeit, welche wir als strengen Winter bezeichnen,

die schonstenExemplareinvollemWohlbefinden getroifen.

Die Abneigung, welche die Mannchen dieser Art so-

wohl gegenseitig, als gegen alle ihre Gattungsgenossen

zeigen, ist sehr merkwiirdig. Es ist hochst selten,

dass zwei einander begegnen, ohne eine Luftschlacht

erfolgen zu lassen, werth, der Gegenstand eines Bildes

zu werden. Diese Schlacht beginnt mit einem scharfen

zornigen Schrei, bei welchem die Kehle der Thierchen

stark anschwillt; hierauf strauben sie alle Federn ihres

Korpers, und ihren Schwanz weit ausbreitend, fangen

sie an mit ihren Fliigeln und Schnabeln zu fechten.

Der Schwachere fallt bald zur Erde oder sucht sein

Heil in der Flucht. Niemals habe ich eine dieser

Schlachten langer als 10 Secunden andauern sehen.

Unter den Arten, die ich in Kafigen beobachtete, endete

fast immer dieses Gefecht mit der Spaltung der Zunge
eines von beiden, welcher dann mit Gewissheit starb,

da er nicht im Stande war zu fressen.

Die Heimath dieser Vogel, d. h. ihr Brutgebiet, ist

sehr wahrscheinlich Guatemala, wo sie haufig gefunden

werden. Nach diesem Lande wandern sie in der letzten

Halfte des November. Ich habe nie wahrgenommen
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oder auch gehort, dass sie nordlicher als bis zu dem
letzterwahnten Lande gingen. Das Nest habe ich nie

gefunden.

2. WeissbiiuchigerMyrtensauger (
Cyanomyia cyanocephala &.)

Diese Art ist gewohnlich unter dem Namen Chupa
mirto commun de pecho bianco oder gemeiner

weissbriistiger Myrtensauger bekannt. Er kommt sehr

haufig und in jeder Jahreszeit in der Nachbarscbaft

von Jalapa, Coatepec, Orizaba und vielen anderen Orten

in Mexico vor; aber Herr Gould sagt in seiner Schil-

derung dieses Colibri, dass er auch in Guatemala ge-

funden werde, und scbeint geneigt, dieses Land als

seine eigentliche Heimath zu bezeichnen. Es ist wohl

mdglich, dass er auch dort nistet, aber Thatsache ist,

dass er in Mexico das ganze Jahr bleibt und dass ich

oft sein Nest in den Monaten April und Mai gefunden

habe. Ich glaube, es ist richtiger, ihn als einen Vogel

des letzterwahnten Landes zu betrachten.

Dieser hiibsche kleine Vogel ist sehr zutraulioh

und durchaus nicht argwohnisch, er lasst Einen im
Walde sehr nahe herankommen. Auch ist er ein be-

standiger Besucher der Garten, der Gehofte und selbst

des Innern der Stadt. In gleicher Weise wie die schone

vorher erwahnte Art besucht auch er oft die Mazapa-

Blumen, bei welchen er zu jeder Tageszeit zu finden

ist. Sein Nest ist immer mit weicher seidenartiger

Pflanzenwolle gefuttert, was der Eall bei fast alien

Colibris in diesem Theil von Mexico ist. Die Aussen-

seite des Nestes ist mit Felsenmoos bedeckt und zwar
in so schoner und sinnreicher Weise , dass es Jedem
wohl schwer werden wlirde, dies nachzuahmen. Ge-

wohnlich findet man zwei Eier, aber gelegentlich fand

ich auch drei in einem Neste. Die Eier sind weiss,

ziemlich langlich oval, und gross im Verhaltniss zu

den Diniensionen des Vogels.

3. Fandango-Colibri {Campylopterus pampa Gould).

Das Volk in Coatepec, neun Meilen von Jalapa,

giebt dieser Colibri-Art den Namen Chupa-mirto
fandanguero oder der Eandango-Myrtensauger*),

scheinbar aus dem Grunde, well er eine etwas musi-

kalische Stimme besitzt. Er ist meines Wissens der

einzige Colibri, der diese Eigenschaft hat, die geniigend

ist, ihn im Walde sofort zu erkennen. Obgleich seine

Stimme ziemlich eintonig ist, klingt sie doch ganz an-

genehm.
In der Nachbarschaft von Jalapa kommt diese Art

gelegentlich vor, aber in den oben erwahnten Orten

ist sie haufigiir, obgleich sehr schwer zu erlangen. Im
Winter bewohnt der Vogel den Wald, und gewohnlich

sucht er seine Nahrung in den Blumen hoher Gebiische,

genannt Asasaretos , welche zu dieser Jahreszeit in

voller Bliithe stehen und mit dichtem smaragdgriinen

Laubwerk bekleidet sind, unter welchem es sehr schwer

ist, den Vogel zu erkennen, obgleich er sioh oft durch

seine musikalischen Tone, besonders des Morgens, ver-

rath. Ich glaube, nur die Mannchen singen, oder we-
nigstens bedeutend mehr als die Weibchen.

Sehr wenige Exemplare dieser Art werden zur Som-
merzeit gesehen. Er ist auch in der Nahe von Cordova

bemerkt und geht siidlich bis Guatemala, wo er viel-

leicht sein Nest baut, denn ich habe weder gesehen

noch gehort, dass ein Nest von ihm hier gefunden ware.

4. Bienen-Schwirrer {Thaumastura Elizae G-ould).

Diese Colibri-Art ist eine der seltensten in Mexico.

Er ist klein , sehr schon und besitzt eine wunderbare

Flugschnelle. Er bewegt namlich seine Fliigel mit

solcher Geschwindigkeit, dass es fast unmoglich ist, ihn

wahrend des Eliegens zu beobachten; leicht kann er

des seltsam summenden Tones wegen, der durch die

unaufhorliche Bewegung seiner Fliigel entsteht, fiir

eine grosse Biene gehalten werden. In der Nachbar-

schaft von Jalapa wird dieser Vogel Mirto de colo
de tisera oder Scheerenschwanz-Myrtensauger genannt.

Der Bienen-Schwirrer ist ausserordentlich scheu und

unterscheidet sich durch sein Kleid und seine Lebens-

weise von den anderen Arten. Morgens steht er sehr

friih auf. Die Exemplare, welche ich beobachtete, sah ich

niemals nach 7 oder 8 Uhr des Morgens, dann kamen
sie ungefahr um 5 Uhr Nachmittags wieder und blieben

bis zur Dunkelheit. In der dazwischen liegenden Zeit

habe ich sie nie gesehen. Wenn man einen dieser

Vogel an einem Platze fressend findet, ist es fast

sieher, ihn dort zu derselben Stunde an verschiedenen

aufeinanderfolgenden Tagen wiederzusehen, so dass,

wenn man ihn bei der Jagd einmal gefehlt hat, man
nur bis zum nachsten Tage zu warten braucht. Er
frisst von den Mazapan und Tabaksblumen , letztere,

glaube ich, zieht er vor.

Dieser Vogel wird auch in Barrancas de Jico (oder

Precipices of Jico) angetrofFen ; dort habe ich ihn sein

Nest bauen sehen. Es ist sehr klein, rund und mit

plattem Boden, weder so tief, noch so dicht am unteren

Theile, wie das Nest der meisten anderen Colibris. Er

legt zwei Eier, die ziemlich lang im Vergleich zu ihrem

Durchmesser sind. An der Aussenseite ist sein Nest

mit Steinmoos bedeckt, innen ist es mit seidigen

Flocken und Pflanzenfasern ausgepolstert.

*) Fandango ist der spanische Castanietten-Tanz.

DieHohltaube.
Von Schacht.

[In Folge neuerdings an uns gelangter Anfragen

beziiglich Zahmbarkeit und Eingewohnung der Hohl-

tauben theilen wir nachstehenden interessanten Artikel

aus „Schacht's Vogelwelt des Teutoburger
Waldes" zur Anregung ahnlicher Versuche mit, in-

dem wir gleichzeitig nochmals (vergl. Orn. Centralbl.

1877, S. 174) auf dieses an werthvoUen Beobachtungen

reiche Biichelchen aufmerksam machen. D. E.ed.]

Die Hohltaube (Columba oenas) hat grosse Aehn-

lichkeit mit unserer gewohnlichen Haustaube, nur sind

die schwarzen Fliigelbinden nicht recht deutlich ge-

zeichnet. Sie erwahlt zu ihrem Sommeraufenthalte

nicht nur die mit hohlen Baumen versehenen Laubholz-

waldungen der Ebene, sondern auch des Gebirges. Hier

stellt sie sich oft schon im Februar ein und macht sich

an sonnenhellen Tagen durch ihr lautes Huhkuh! be-

merklich. In den Hohlungen der Baume bereitet sie

ein hochst einfaches Nest, zu dem sie die wenigen

Stoffe oft vor den Thiiren einsam gelegener Waldhauser
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aufliest. Man hat vielfach behauptet, die Hohltaube

benutze zur zweiten Brut immer eine neue Hohle. Bei

sehr engem Raume mag dies der Pall sein, doch fand

ich einst in einer weiten Hohlung zwei fliigge Junge
und daneben das alte Weibchen wieder auf
zwei frischen Eiern briitend. Mancbmal briitet

die Alte so fest, dass man sie mit der Hand ergreifen

kann, iiberbrachte mir doch einst ein Znabe ein auf

diese Weise erbeutetes Thier.

Der alte Brehm schreibt in seiner Naturgeschichte

der Tauben, dass es noch nicht gelungen sei, die H o h I -

tauben zu zahmen und zum Ein- und Ausfliegen zu

gewbhnen, glaubt aber, dass es bei fortgesetzten Be-

miihungen in der dritten oder vierten Generation mog-
lich ware, und bittet deshalb die Freunde der Orni-

thologie, durchaus wiederholte Versuche mit
Zahmung und Paarung der Hohltauben zu
mac hen.

Dieser Aufforderung eines Ornithologen von Gottes

Gnaden als williger Schiiler nachzukommen, nahm ich

am 8. August 1865 aus einer hohen Buche ein Nest-

parchen obiger Tauben. Das eine Junge verungliickte

leider, ehe es vollstandig befiedert war, das aadere

aber erwuchs zu einem hiibschen Taubchen. Es war
bald gezahmt, frass mir das Futter aus Hand und Mund,
flatterte aber bei einer ungewohnlichen Erscheinung

angstlich im Kafige umher, eine Scheu, die man
iibrigens bei jedem Vogel in der Gefangenschaft beob-

acbten kann. Nach einiger Zeit wies ich ihm sein

Quartier auf einer Dachkammer an, und von hier aus

fand es bald Gelegenheit, in's Freie zu entkommen.
Schon hielt ich meine Wildtaube fur verloren, als sie

sich plotzlich inmitten meiner Haustaubenschaar auf

der Dachfirst niederliess. Am Abend, als die zahmen
Tauben zur Ruhestatte auf den Schlag eilten, begab

sie sich zum benachbarten Nadelwalde und hielt ihre

Nachtruhe auf einer hohen finsteren Fichte. Tagsiiber

aber kam sie mit den anderen Tauben ungenirt auf

den Hof, die Hausflur, selbst in Stube und Kiiche und
pickte emsig das hingestreute Futter auf; ja sie sass

auch eines Mittags mit auf dem Schlage, so dass ich

glaubte, sie werde jetzt, da schon die Herbststiirme

den Wald unwirthlich machten , auch unter Dach und
Fach ihr Nachtlogis suchen; aber nein! immer wieder
eilte sie in der Dammerstunde zum nahen Waldchen
und war Morgens, wenn ich zur Fiitterung pfiif, regel-

masaig der erste Gast an der gedeckten Tafel. Da
aber, an einem kalten, nebelgrauen Tage (1. December)
erschien mein Taubchen nicht. Ich pfifF, ich lockte, ich

dachte, sie babe sich vielleicht verirrt; — ich hoffte,

der Nebel werde sich verziehen, um dann nach der

Entschwundenen besser recognosciren zu konnen ; doch
vergebens. Immer dichter wallten die feuchten Schauer
von den Bergen nieder, es wurde Mittag, Abend —
mein Taubchen war und blieb verschwunden. Die

Schlafstelle im Nadelwalde wurde sorgfaltig inspicirt,

ein, zwei Federn lagen am Boden, oben in den Zweigen
konnte ich des Nebels wegen nichts erspahen. Wohin
war mein Taubchen gerathen? War sie vielleicht in der

Nacht vorher, als der VoUmond seinen goldenen Schein

Tiber die Walder goss, vom "Wandertriebe beseelt, auf-

gebrochen und dem warmen Siiden zugeeilt? — Doch

nein — die Tauben reisen ja nur am Tage, und iiber-

dies ist die Zugzeit schon lange voriiber. Tags darauf
ging ich nochmal zur alten Buhestatte, zum nahen
Walde. Der Nebel hatte sich verzogen und die De-
cembersonne warf ihre bleichen Lichter wehmiithig
durch das diistere Nadelgriin. Ich schaute empor —
aber o Jammer! — Die Zweige des Baumes, worauf
mein Taubchen stets geschlafen, hingen voll Federn
und eine abgerissene griine Lode war iiber und iiber

mit Federn bedeckt. Jetzt war mir Alles klar! Ein
nachtlicher Kauber, gewiss der grosse Waldkauz (Strix

alucoj, hatte sie als gute Beute gekapert und alle

Hoifnung auf interessante Beobachtungen vernichtet.

Durch diesen Unglucksfall liess ich mich in meinen
Versuchen keineswegs abschrecken. Im Friihjahr 1866
wurden aufs neue drei Stiick Hohltauben requirirt und
in einem grossen Kafige untergebracht, den ich auf der

Flur vor meiner Wohnstube aufstellte, damit sich die

Thierchen vor alien Dingen an den Anblick von Menschen
gewohnen sollten. Nach einigen Wochen entwischte mir
eine und umflog in weiten Kreisen meine Wohnung,
kehrte jedoch zuriick und liess sich im Obstgarten nieder.

Mit einer an eine Stange gesteckten Leimruthe belegt,

kam sie bald wieder in meine Hande, und diese kleine

Promenade war also vorlaufig ohne Schaden abgelaufen.

Bis zum October blieben die drei Wildlinge im Kafige

vereint, dann aber, trotzdem es zur Zugzeit war
(13. October), setzte ich eine zuerst in Freiheit. Sie

hielt sich sofort zu den Haustauben, schlief aber bei

Nacht —• in dem verhangnissvollen Nadelwalde. Am
18. October liess ich die beiden andern auch in's Freie.

Eine davon stieg schnell in die Luft und eilte reissenden

Fluges dem fernen Walde zu, liess sich Tags darauf

noch einmal, hoch im Blauen iiber meiner Wohnung
kreisend, beobachten und — ward dann nicht mehr
gesehen. Die andere dagegen hielt sich als treue Ge-
nossin stets zu der ersteren, und beide erschienen stets

gemeinschaftlich auf dem Hofe zwischen den Haustauben,
ja sie erkannten sogar ihre friihere Wohnung, den grossen

Kafig, wieder, den ich draussen unter einem Baume etwas
erhoht angebracht, schliipften ohne Furcht hinein und
liessen sich ihr Kornerfutter wohlscbmecken. Das war
eine Lust, diese beiden Wildlinge so gezahmt, so zu-

traulich neben einander zu sehen ! Wohin die eine flog,

eilte auch die andere, sie schienen unzertrennlich. Dies

Zusammenleben dauerte ungefahr 14 Tage — da plotz-

lich war die eine verschwunden und aller Wahrschein-
lichkeit nach dem fernen Siiden zugeeilt. Nun stand

die andere allein da, schien sich aber um die Ent-

schwundene nicht viel zu gramen und schloss sich in-

niger den Haustauben an: flog mit ihnen aufs Feld,

auf den Hof, auf den Boden und— was die Hauptsache
war — hielt auch Nachtruhe auf dem Tauben-
schlage. Hier hatte meine Wildtaube, wie jede der

iibrigen Haustauben, ein besonderes Ruheplatzchen, was
sie regelmassig jeden Abend einnahm und gegen manchen
bissigen Tauber hartnackig vertheidigte. In der ersten

Zeit verbreitete sie draussen unter den Haustauben oft

einen grossen Schrecken, wenn sie sich, einem Sperber

gleichend, eilenden Fluges aus der Krone eines Baumes
unter die sorglose Schaar mischte. Da stob die ganze
Gesellschaft in wilder Flucht lioch in die Liifte. Spater
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aber erkannten die Haustauben den kleinen BaBgemaclier

und liessen sich nicht mehr ausser Fassung bringen. —
Als zur Winterzeit tiefer Schnee die Erde bedeckte,

erschien sie taglich am Stubenfenster und hatte so alio

Scheu abgelegt, dass sie die Brodkriimchen vom Tisohe

las. Die Wintermonate waren bald vergangen. Mein
Taubchen hatte fein sauberlicb das Hochzeitskleid an-

gelegt und schien des kommenden Brautigams zu warten.

Als am 23. Marz die warmen Lenzesliifte wehten und
Schaaren von Zugvogeln Heimkehr hielten, da gedacbte

ich auch. meiner im Herbst muthmasslich fortgezogenen

Hohltaube und ausserte halb im Scherze, sie miisse
jetzt wiederkommen. Am 24. Marz Morgens friih

sah ich erstaunt auf einer Esche nahe am Hause —
eine fremde Hohltaube! Sollte dies die Ent-
sohwundene und Erwartete wirklich sein ? — Ich mochte
es fast glauben, da bekanntlich jeder Zugvogel zuerst

an den Ort zuriickkehrt, Ton wo er ausgezogen. Die
fremde Hohltaube blieb des Tages abwechselnd bei

meiner Wohnung, flog des Abends dem Walde zu

—

und kam nicht zuriick. In dieser Zeit ward meine
Wildtaube von einer besondern Unruhe ergrifien. Oft

war sie stundenlang nicht beim Hause zu sehen, kehrte

aber am Abend regelmjissig zuriick und schien grosse

Neigung zu einem blauen Tiimmlertauber zu hegen.

Schon hoffte ich, die Paarung werde gliieklich von
statten gehen, als am 5. April meine Wildtaube spur-

los verschwand. Gewiss war sie unter den Klauen des

Hiihnerhabichts (Astur palumharius) verendet, da sich

dieser blutdiirstige Eauber auch am 7. April unter meiner
Taubenschaar ein Opfer erwahlte und mich dann in

kurzer Zeit um sechs Stiick meiner schonsten Tauben
brachte. —

Von weiteren Zahmungsversuchen musste ich leider,

nur dieses gefahrlichen Raubers wegen, abstehen, weil
derselbe in einem neben meiner Wohnung liegenden
Fichtenwalde stets den besten Hinterhalt fand und meinen
prachtvollen Taubeniiug in kurzer Zeit ganzlich aufrieb.

Doch glaube ich hinlanglich gezeigt zu haben, dass es

ein sehr Leichtes ist, die Hohltaube zum anhanglichen
Hausvogel zu machen, was sie, ihrer liebenswiirdigen

Eigenschaften wegen, gewisslich verdient.

Beobachtungsnotizen.

Wie in Pommern, so blieben auch bei Altenkirchen
in diesem Jahre einige Zugvogel lange, andere aber
ganz hier.

Noch am 10/11. 77 sah ich ein $ von Circus cyaneus,

Turdus iliacus blieb bis Neujahr, viele Waldschnepfen
iiberwinterten, im December trafen wir auf einer Treib-

jagd 10 Stiick an, in einem Treiben wurden 3 erlegt;

viele Scolop. gallinago iiberwinterten ebenfalls; selbst

6 Scolop. gallinula traf ich am 6/12 bei Schnee auf ca.

10 Dm. Flache bei einander, eine andere sass auf stark

beschneitem Acker, der Schiitze erblickte sie dort dicht
vor seinen Fiissen und musste 20 Schritte zuriickgehen,

um sie im Sitz zu eriegen. Diesen Vogel habe ich

noch nie hier im Winter beobachtet. Viele Turdus pi-

laris, einzelne T. viscivorus, iliacus und musicus blieben
hier, ebenso sah ich kleine Fliige von Columba palumbus.

Auch die Friihjahrsgaste stellten sich friihzeitig ein:

Am 14/2. singt Alauda arvensis.

Am 15/2. singt Turdus merula (sehr viele iiberwin-

terten).

Am 17/2. singt Alauda arhorea.

Am 18/2. singt Rubecula familiaris.

Am 19/2. Viele Sturnus vulgaris singen (einer pfeift

genau wie Oriolus galbula).

Am 19/2. singt Turdus musicus (sie blieb jedenfalls

hier).

Am 21/2. Die ersten Waldschnepfen streichen (sie

werden gefehlt).

Am 22/2. Ich hore und sehe viele Haidelerchen,

einzelne Familien zu 5 und 7 treffe ich auf Stoppel-

ackern, ich habe diese Vogel nie in starken Fliigen

gefunden , im Herbst stets die beiden Alten mit der

letzten Brut, immer 6, 7 und 7 Stiick bei einander in

Stoppel- oder Kartoffelfeldern.

Am 22/2. Der Griinspecht ruft und lasst sich an-

locken. — Die Staare und Wachholderdrosseln singen

bei schonem warmen Wetter. — Die erste Motadlla

alba gesehen.

Am 23/2. meh rare Mot. alba, Mot. sulphurea ist mit

ihr zugleich gekommen und wird an den alten Brut-

statten gesehen, einzelne Paare iiberwinterten.

Am 24/2. die erste Schnepfe auf dem Strich ge-

schossen ; ich glaube, es ist eine Lagerschnepfe. Der

Strich bis gestern schlecht, erst heute Abend war er gut.

Am 25/2. Viele Mot. alba und mehrere Mot. sulphurea.

Am 27/2. Milvus regalis und 6 Buteo vulgaris ziehen.

Am 2b/2. erster Buchfinkenschlag.

Am 3/3. und 6/3. Fliige von Vanellus cristatus in

der Wiese.

Am 7/3. Gel. 2 Strue aluco.

Am 22/2. erhielt ich einen Haussperling, welcher

einen Melanismus darstellt; die weissen Theile auf den

Fliigeln und am Hals sind rauchfarbig angeflogen,

ebenso Brust und Unterleib. Schwanz schwarzbraun,

am Kopf das Braun eben sichtbar, fast schwarz. Das
ganze Gefieder hat eine Hauchfarbe, der Vogel sieht

aus, als habe er sich in Steinkohlenasche auf einem

Miillhaufen gebadet.

Dies nahm ich auch an, als ich vor mehreren Jahren

auf diese Vogel aufmerksam gemacht wurde. Es leben

deren noch 3 bis 4 hier mitten im Orte. Leider erlaubt

es die hohe Obrigkeit nicht, dass ich die Vogel mit

der Flinte erlege; mit dem Blasrohr aber ist ihnen

nicht beizukommen. C. Sachse.

Ornitliologisehe Bemerkungen.

In der Sitzung vom 8. Jan. 1877 der „Allgem.

Deutsch. Ornitholog. Gesellsch." (Journ. f. Ornith. 1877,

p. 108) brachte Hr. Schalow eine Anfrage des Hrn.

Sachse zur Besprechung, der die Frage stellt, „ob
die Zugvogel bei schlechtem Wetter die
einmal angetretene Reise entweder fort-
setzen, oder dort bleiben, wo sie gerade
sind, oder ob schliesslich ein Riickzug
stattfindet."

Wenn ich diese Frage auch ihrem ganzen Umfange
nach nicht vollkommen beantwoi'ten kann, so will ich

doch einige Falle aus meiner Erfahrung hier mittheilen.
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An der Donau in Niederosterreich hatte ich einmal
— das Jahr ist mir nicht erinnerlich — Gelegenheit,

zu beobachten, dass nach einem starken Schneefalle

Mitte oder Ende April alle Schwalben
,
{H. rustica und

urbica) plotzlich aus der Gegend verschwanden und
erst nach mehreren Tagen , nachdem Thauwetter ein-

getreten war, •wieder erschienen. Dieselbe WaKrneh-
mung habe ich auch hier einigemale bei Schwalben
gemacht, wenn, wie es hier oft geschieht, noch im
Mai eine bedeutende Schneemenge fallt.

Selbst Eeldlerchen, von denen in manchen Wintern
einzelne hier zuriickbleiben, sah ich im Eriihjahr nach
bedeutenden Schneefallen in grossen Schaaren zuriick-

streichen und erst bei Beginn des Thauwetters sich

wieder einstellen.

Aus diesen Beobachtungen , die nur 3 Arten um-
fassen, lasst sich jedoch nicht auf andere Arten schliessen,

da ein starker Schneefall fiir manche Species ein Hinder-

niss bildet und sie veranlasst, dort, wo sie eben an-

gelangt sind, zubleiben, oder sie zum Biickzuge zwingt,

wahrend andere trotzdem ihren Zug fortsetzen.

Schmatzer (Saxicola oenanthe u. Pratincola ruhetra),

Baumpieper, Garten- und Hausrothschwanzchen, Hecken-
braunellen vermag selbst der argste Schneefall (wie ich

dies sehr oft sah) nicht zu verdrangen, der die armen
Thierchen nicht selten eine Woche lang in die argste

Eoth versetzt. Dass die verschiedenen Drosselarten,

wenn sie bereits ihre Briiteorte in den Gebirgswaldern
bezogen haben, selbst wenn sie schon Eier besitzen,

nach einem starken Schneefalle in Schaaren im Thale
erscheinen und da bis zum Eintritt einer milderen

Witterung verweilen, setze ich als bekannt voraus.

Unter der Ueberschrift ,,Verschlagene Wanderer"
verofFentlichte die Redaction des „Orn. Centralbl." III.

p. 23—24 eine Notiz aus der „Allgem. Schweiz. Zeit."

Tom 8. Jan., worin iiber das massenhafte Erscheinen

einer unbekannten Vogelart zur Nachtzeit in der Um-
gebung von Chur berichtet wird. Eine gleiche Beob-

achtung kann ich aus der hiesigen Gegend mittheilen.

Es war Anfangs oder Mitte des November vor zwei

Jahren, als ich, von einer Jagd heimkehrend, mich um
7 Uhr Abends Hallein naherte. TJnfern der Salzach

angelangt, vernahm ich ein eigenthiimliches Pfeifen,

das sich, je naher ich der Briicke kam, desto mehr und
deutlicher horen liess. An der Briicke und in der

Stadt erscholl das Pfeifen, woran sich viele Hunderte
betheiligt haben mussten, von alien Seiten und war so

auffallend, dass alle Voriibergehenden erstaunt stehen

blieben. An demselben Abend fiel derSchnee in dichten

Flocken, und so sehr ich mich auch anstrengte, gelang es

mir dennoch nicht, einen der Vogel zu erblicken, obschon

sie der Stimme nach nicht weit von mir entfernt sein

konnten. Diese Erscheinung dauerte ungefahr 2 Stunden.

Der Pfiff dieser Vogel war kurz und schrill und
lautete ungefahr wie „klii". Durch Nachahmung des-

selben lockte ich einzelne bis zu meiner Villa; aber

auch da konnte ich des dichten Schneegestbbers wegen
keinen der Vogel erblicken. Welcher Art mogen diese

Vogel wohl angehort haben ? Eine gleiche Beobachtung

wurde in demselben Winter in Salzburg gemacht, und
wie ich hore, hat man ein gleiches Pfeifen im letzten

December wieder in Hallein vernommen, ohne dass die

Veranlasser desselben gesehen worden waren.

V. TsCHtJSI zu SCHMIDHOFEN".

Rundschau.

Oefele, Freiherr von. Das Hiihnervolk und die Pflichten

seiner Gebieter. Gegriindet auf eigene Anschauung und
Erfahrungen. Mit 77 in den Text eingedruckten Holz-
schnitten. 8°. Frankfurt a. M. (J. D. Sauerliinder.)

Preis: 4 Mk. 50 Pf.

J. K. GoUer, Der Prachtfinken Zucht und Pflege.

Weimar 1878 (C. F. Voigt). Preis: 2 Mk.

Der Zoologische Garten, 1878, Heft 2: Schmidt,
Die Lebensdauer der Thiere in der Gefangenschaft.

S. 41. (Der erste Theil dieses Aufsatzes im vorher-

gehenden Heft bespricht die Lebensdauer gefangen ge-

haltener Saugethiere, der zweite, hier genannte, giebt

im hochsten Grade interessante Zusammenstellungen
Tiber das Alter gefangener Vogel. Die Angaben iiber

die erreichte Lebensdauer sind theils annahernd ermit-

telt, theils genau festgestellt und beziehen sich auf
Arten aus den Gruppen der Raubvogel, Papageien,
Singvogel, Tauben, Hiihner, Stelz- und Schwimmvogel.
Ein im Belvedere zu Wien gehaltener Gyps fulvus er-

reichte ein Alter von 117 Jahren, ein Cathartes percno-

pierus im Schonbrunner Garten 101 Jahr, von Aquila
fulva werden Exemplare von 80 und 90 Jahren genannt.
Die iibrigen Eaubvogel bieten nichts besonders Nennens-
werthes. Eine Athene noctua lebte 17 Jahre in Ge-
fangenschaft, ein Bubo virginianus lebt seit 14^/4 Jahren
im Frankfurter zoologischen Garten. Von den Papa-
geien ist das alteste Alter, welches Schmidt angiebt,

das eines Palaeornis Alexandri mit 20 Jahren ; ein noch

in Frankfurt lebender Ara macao zahlt 19^2, ein ebenda

befindlicher Cacatua moluecensis I8Y2 und ein Cacatua

cristata 18 Jahre. Die Lebensdauer der Singvogel in

weitester Umgrenzung, speciell der kleineren Arcen, ist

keine sehr grosse. Wir finden zwar einen Corvus corax

mit 20, einen Rhamphastos dicolorus mifc 12^/^ und einen

Dominicaner, Parvaria dominicana, mit 12 ^/^ Jahren;

allein bei den kleineren Webervogeln und Finken steigt

die Lebensdauer selten iiber 5 oder 6 Jahre, Von den

Tauben wird eine in Schbnbrunn befiudliche Goura
coronata genannt, die ein Alter von 53 Jahren erreichte,

ebenda befanden sich eine Columba livia und TwHur
nisorius von je 20 Jahren. Das langste Leben eines

Struthio camelus wird mit 18 Jahren, das eines Dromaeus
Novae-Hollandiae mit 16 Jahren angegeben. Unter den

Stelzvogeln finden wir Grus cinerea mit 17 und Balearia

pavonica mit 14 Jahren. Die Lebensdauer der gefangen

gehaltenen Schwimmvogel scheint im Durchschnitt eine

nicht zu geringe zu sein: Cygnus olor mit 21, Cygnopsis

canadensis mit 15, Anser segetum (noch lebend) mit 17^2)
desgl. Anser erythropus, Dendrocygna viduata mit 11,

Anas boschas mit 41, Anas capensis mit 29, Querquedula

crecca mit 41, Pelecanus onocrotalus mit 20, Larus ma-
rinus mit 19

'/g Jahren u. s. w. Der Aufsatz, der recht

der Beachtung werth ist, wird hoffentlich von dem
Verfasser im Laufe der Zeit noch interessante Ergan-

zungen erhalten.) — H. S.
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Journal fur Ornithologie. Heft IV, 1877: Bericht iiber

die II. Jahresversammlung der Allg. Deutsch. Ornitho-

logisch. G-esellschaft. S. 353. — Lenz, Mittheilungen

iiber malayisclie Vogel. S. 359. Behandelt eine Vogel-

sammlung' aus Nord-C'elebes, Amboina, Ceram u. Bouru.
— Gadow, Anatomie des Phoenicopterus roseits und

seine Stellung im System. S. 382. — Kutter, Be-

tracbtungen iiber Systematik und Oologie vom Stand-

punkte der Selectionstheorie. S. 396. — Fischer,
Briefliche Reiseberichte aus Ostafrika. II. S. 423. —
Wiepken, Zur Vogelfauna der Nordsee-Insel Wange-
rooge. S. 426. — St biker, Beitriige zum Albinismus

der Vogel. S. 431. — Abgebildet sind auf Tafel V:
Triclioglossus fiavicans und Agapornis Swindereni.

Ornithological Miscellany. Vol. III. Pt. XI. Nov. 1877

:

S c 1 a t e r , On the American Parrots of the Genus Piomis.

S. 5. — Rowley, On Flamborough Head. S. 11.

(Schilderung einer Lummen-Colonie daselbst.) — On
Columba livia. S. 19. — Boucard, Notes on Pharo-

macrus costaricensis. S. 21. (Eine Beschreibung der

Art, Vorkommen und Lebensweise.) — Gurney, On
Plamborough Head. S. 29. (Wie oben.) — Rowley,
Odentophorus cinctus. S. 39. — Geotrygon costaricensis.

S. 43. — Prjevalsky, The Birds of Mongolia etc.

(Portsetz.) S. 47. — Abgebildet wird : Piomis corallinus,

Pionus tumultuosus, Odentophorus cinctus, Geotrt/gon costa-

ricensis. Ferner Skizzen der erwahnten Lummen-Colonie.

Pt. XII. .Tan. 1878: Rowley, On the Genus Pti-

lopus. S. 59. — On Sussex Heronries. S. 65. —
Chloroenas rufiventris Lawr. S. 75. — Geotrygon rufi-

ventris Lawr. S. 77. — Leptoptila Cassini Lawr. S. 79.

— Cotyle riparia. S. 81. — Prjevalsk}', The Birds

of Mongolia etc. (Fortsetz.) S. 87. — Abgebildet sind:

Ptilopus miqiieli, Chloroenas subvinacea, Leptoptila Cassini

und Geotrygon rufiventris. Auf anderen Tafeln sind

Reiher- und Seeschwalben-Colonien dargestellt.

Wenn wir bei diesen periodisch erscheinenden Heften

das Bestreben des Herausgebers , der Ornithologischea

Welt gute Abbildungen seltner oder neuer Vogel zu

liefern, lobend anerkennen, so miissen wir doch bemerken,

dass der Text in den meisten Fallen den Anspriichen

wenig geniigt. Es soUten die Themata mit grosserer

Ausfiihrlichkeit behandelt werden. Auch der Druck,

welcher bei sehr grossen Lettern iibermassig breite

Rander der Seiten frei lasst und die einzelnen kurzen
Absatze mit weiten Liicken durchschiesst, dass sie wie
verschiedene Capitel aussehen, scheint uns eher unschon
und storend als reich zu sein.

Annals and Magazine of Natural History. V. Ser. Vol. I.

No. 2. Febr. 1878: Legge, Description of a new Scops

Owe from Ceylon. S. 174. {Scops minutus.)

Zeitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin.

Red. von Dr. Bauer. II. Jahrg. No. 1 und 2, 1878:
R o h 1 , Mittheilungen aus der Vogelstube des Herrn
Haslinger in Finkenwalde. S. 4. — Hintze, Jahres-

bericht iiber Ankunft und Herbstzug der Vogel im Jahre
1877 bei Stettin. (Schlass.) S. 6. Bietet ein reiches,

werthvolles Material. Mbchte diese Arbeit in weiteren

Kreisen Nachahmung finden! — Jlitte, Volkssagen
aus der Vogelwelt. (Schluss.) S. 12. Ein hbchst

interessanter Aufsatz, welcher uns mit zahlreichen we-
niger bekannten Mythen aus der Vogelwelt bekannt
macht. — Ausserdem bringt die Doppelnummer Vereins-

nachrichten. — Hoffentlich wird uns Gelegenheit ge-

boten, in Zukunft regelmassig iiber diese Zeitschrift zu

berichten, welche auch in fachwissenschaftlichen Kreisen

Bedeutung beanspruchen darf.

Die Vogelschutzfrage, nach ihrer bisherigen Entwickelung
und wahren Bedeutung mit besonderer Riicksicht auf die

Versuche zu ihrer Lbsung durch Reichsgesetzgebung

und internationale Vereinbarungen. Von Prof. Dr. B.

Borggreve. (Voigt, Berlin und Leipzig 1878). —
Nachdem die Vogelschutzfrage nach beinahe 20jahriger

mannigfacher und fast Ueberdruss erregender Behand-
lung in Schrift und Wort endlich auch auf die Tages-
ordnung des Deutschen Reichstages gelangt und damit
beziiglich ihrer Beriicksichfcigung in den Gesetzen zum
Austrage gekommen ist, hat der Verfasser obiger Bro-

schiire, welcher selbst thatig durch Aufsatze und Corre-

spondenzen an der Erreichung des Abschlusses mit-

gewirkt, sich der Miihe unterzogen, die Entwickelung
dieser Frage von Gloger bis auf die Gegenwart iiber-

sichtlich darzustellen. Diesem historischen Theile des

Biichelchens ist ein zweiter Abschnitt iiber „Die wissen-

schaftliche Wiirdigung der wahren Bedeutung der Vogel-
schutzfrage" angefiigt. Es sei auf diese Darstellung als

eine gewiss zeitgemiisse aufmerksam gemacht. A. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Dr. Carl Stlilker f.

Die Ornithologie verlor am 24. Marz dieses Jahres

einen ihrer eifrigsten Jiinger, Herrn Dr. med. Carl
Stblker in St. Fiden in der Schweiz. Ein Lungen-
leiden bereitete seiner rastlosen Thiitigkeit, seinem der

Wissenschaft treu gewidmeten Leben in dera friihen

Alter von 39 Jahren ein jjihes Ende. Durch seine

zahlreichen Publicationen ist der Verstorbene in den
weitesten Kreisen der Fachgenossen bekannt geworden.
Ein langjahriges Mitglied der Allgemeinen Deutschen
Ornithologischen Gesellschaft, war er auch ein thatiger

Mitarbeiter an deren Organen. Ein ausfiihrlicher, die

Verdienste des Verstorbenen gebiihrend ehrender Ne-
krolog wird im ,,Journal fiir Ornithologie" erscheinen.

Hermann Ploucquet \.

Am 16. Febr. dieses Jahres starb in Stuttgart der

halberblindete friihere Praparator am kgl. Naturalien-

cabinet in Stuttgart Hermann Ploucquet, bekannt
durch seine vorzijglichen Leistungen in der Taxidermie.
Seine kiinstlerischen Darstellungen von Thiergruppen
wird mancher Leser zu bewundern Gelegenheit gehabt
haben. Leider ist das Ploucquet'sche Museum den Weg
so vieler deutschen wissenschaftlichen undKunst-Schatze,
niimlich in's Ausland gegangen. Es wurde vor etwa
10 Jahren an die Actiengesellschaft des Krystallpalastes

zu Sydenham bei London verkauft und bildet jetzt einen

der grbssten Anziehungsgegenstande unter den Kunst-
schatzen des Krystallpalastes. Ploucquet hatte sich bei

seinem angestrengten Arbeiten ein Augenleiden zuge-
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zogen, welches ihii zum Aufgeben seiner Stellung und

Verzichtleisten auf eigenes Arbeiten zwang. Er lebte

daher in den letzten Jahren in Zuriickgezogenheit als

Privatmann. Sein Name ist im ehrenvollen Andenken

in del" Geschichte' der Taxidermie verzeiclinet.

Auch Afrika hat wieder seine Opfer gefordert!

Drei Afrikareisende , welche ganz besonders auch

der Ornithologie ihre Krafte gewidmet, sind im Laufe

des ersten Quartals dieses Jahres dem morderischen

Klima Westafrikas erlegen. Im Anfange des Jahres

starb der Eeisende Schweizer kurze Zeit nach seiner

Riickkehr von Liberia in Stettin. Derselbe hatte im

Auftrage des Herrn Dr. D ohrn mehrere Jahre in Liberia

erfolgreich zoologisch gesammelt. Zu den bedeutendsten

ornithologischen ErruDgenschaften seiner Reise gehoren

die Entdeckung zweier neuer Vogelarten [Laniarius

melamprosopiis und Turdirostris rufescens, vergl. Protok.

der April-Sitz. d. J. der Ornith. Ges.), die Wiederauf-

iindung des kleinen Papagei Psittacula Swindereni (s.

Journ. f. Ornith. 1877 t. V.), die Peststellung des

Vaterlandes des Timneh-Graupapageies u. v. a. — Die

Sammlungen des Herrn Schweizer befinden sich grossten-

theils im Pommerschen Museum in Stettin, manches auch

im Zool. Museum zu Berlin. Ein ausfiihrlicher Bericht

iiber die ornitholog. Sammlungen wird von Herrn Dr.

Dohrn demnachst im Journal f. Ornithologie publicirt

werden.
Ein zweiter Eeisender, welcher ebenfalls im Auf-

trage des Pommerschen Museums in Stettin Ende ver-

gangenen Jahres nach Westafrika ging, Herr Hopfner,

erlag kurze Zeit nach seiner Ankunft in Lagos dem
Malaria-Pieber. Vor wenigen Wochen traf die Trauer-

botschaft seines friihen Todes hier ein.

Fast gleichzeitig mit dieser Nachricht ging uns iiber

England die Anzeige yon dem Tode des portugiesischen

Reisenden Monteiro zu, welcher langere Jahre in Ben-

guella sammelte und kiirzlich an der Delagoa-Bay seine

erfolgreiche Thatigkeit beschloss. Die Resultate seiner

Forschungen wurden in englischen Zeitschriften publi-

cirt. Mehrere neue Formen der Sammlungen dieses

Reisenden (Tockus Monteiri, Hirundo Monteiri) fuhren

den Namen ihres Entdeckers.

Togelmarkt.
Hr. Ch. Jamrach (180. St. George Street, London East)

erhielt eine grossere Anzahl Unzertrennliche a P. 12 M.
— Junge Graupapageien a 20 — Barnards - Sittiche

P. 75 — Maina 40 — Blaubartige Heher 30 — Japa-

nische Heher-Drosseln 70 — Weissohrige Biilbiil 20 —
Graue Cardinale P. 20 — 1 Paar Australische Kraniche

400 M. — Von Wellensittichen sind noch c. 200 Paar

a P. 8 M. vorhanden.

Hr. MoUer, Hamburg, empfiehlt besonders: Weber-
vogel (Fuchs-, Madagascar-, Blutschuabel- u. Gold-Weber).

Brasil.Seidenstaare. Paradieswittwen. Alexandersittiche.

Nymphen. Gebirgslori. Hochedelsittiche.

Bevorstehende Ausstellungen.

Ornithologischer Verein zu Stettin. 2.

Allgemeine Vogel- und Gefliigelausstellung am 27.—29.

April in den E.aumen der stadt. Turnhalle, Neustadt,

Neue Wallstrasse No. 3.

Ornithologischer Verein in Wien. Erste

Allgemeine Ornithologische Ausstellung (Sing- und
Schmuck-Vdgel, Gegenstande zur Vogelpflege und zum
Vogel-Schutz, einschlagige literarische und wissenschaft-

liche Leistungen, Kunst und Kunstgewerbe-Erzeugnisse).

Vom 8.—13. Mai. Anmeldungen bis 20. April bei Herrn
Dr. V. Enderes in Wien VIII, Florianigasse 46. —
Diese erste vom ornithologischen Vereine in Wien
veranstaltete Ausstellung hat — wie wir dem Pro-

gramme entnehmen — den Zweck, das offentliche

Interesse fiir die Ornithologie zu heben und die Lieb-

haberei , die mit der Wissenschaft so eng verkniipft

ist und derselben schon so viele Dienste geleistet hat,

zu fordern und auf etwas ernsteren Weg zu leiten.

Zu diesem Ende werden nicht nur lebende Vogel aller

Art, mit Ausnahme des Hausgeflugels im engeren Sinne,

alle moglichen Voi'richtungen und Apparate zur Pflege,

zur Zucht^ zum Schutze und Transport, dann zur Jagd
und zum Fange der Vogel ausgestellt werden, sondern

auch eine reiche Sammlung von ornithologisch-wissen-

schaftlichen und litterarischen Gegenstanden, von Kunst-

und Kunstgewerbe-Producten, die mit der Vogelwelt
irgendwie zusammenhangen , zur Anschauung gebracht

werden. Das Beste, was die moderne Kunst der Dermo-
plastik zu leisten vermag, soil in Gestalt vorzijglich

ausgestopfter einzelner Vogel und ganzer Gruppen in

lebenswahren Stellungen und Actionen vertreten sein.

Skelette und andere anatomische Praparate, sowie die

zur Herstellung aller dieser Dinge erforderlichen Instru-

mente und Hilfsmittel werden vorhanden sein. Orni-

thologische Werke, darunter viele mit den pracht-

vollsten farbigen lUustrationen, Lehrmittel, Fachzeit-

schriften und Journale werden das Interesse der Be-
sucher voraussichtlich im hohen Grade fesseln ; Gemalde,
Statuetten , Broncen , Porzellan- und Glasgegenstande,

welche ihr Object, ihre kiinstlerischen Motive aus der

Vogelwelt entnommen haben, werden die letztere in

ihrer Bedeutung fiir die Xunst und das Kunstgewerbe
zeigen ; auf die Bedeutung der Vogelwelt in der

Heraldik soil durch ein prachtvoll ausgefiihrtes Wappen-
Tableau hingewiesen werden, auch die Verwendung der

Vogelfedern als Schmuck und Zier vorgefiihrt, endlich

verschiedene andere Industrieproducte, deren Roh-
material der Vogelwelt entstammt, wie Eierconserven

u. dergl. mehr, ausgestellt werden.

Die Priimieh fur hervorragende Ausstellungs-Objecte

werden durch eine, in mehrere Gruppen getheilte, aus

Fachmannern zusammengesetzte Jury zuerkannt, und
bestehen aus Ehrendiplomen, ciner Anzahl von Geld-

preisen zu b Dukaten, 2 Dukaten und 5 Silbergulden,

dann Anerkennungsdiplomen, endlich fur hervorragende

Leistungen auf dem Gebiete des Vogelschutzes , der

Wissenschaft und der Literatur aus silbernen Staats-

Medaillen.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck: G. Piitz'scbe Bucbdruokerei (Otto llautlial) in Naumburg a/S.
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Der Kukuk.
Entgegnung und Enthiillung.

Von Ad. Walter.

Die Bemerkungen des Herrn Dr. Holland iiber ein-

farbige Kukukseier und meine Aeusserungen iiber Ku-
kukseier in Neuntodternestern in No. 20 II. Jahrg.

haben Herrn Director Pralle veranlasst, sich in No. 6
III. Jalirg. aiisfiihrlich iiber die Echtheit seiner Kukuks-
eier und ausserdem iiber manche meiner Ansichten

auszusprechen. Er thut dies in so freundlicher Weise,
dass es mir peinlich ist, ihm entgegenzutreten. Ich

muss es aber, weil icb, trotzdem Herr Pralle mehrmals
seine Uebereinstimmung mit mir kundgiebt, wenig
Uebereinstimmung finden kann und er von meinen auf
wahren Thatsachen beruhenden Beweisen keine Notiz

nimmt.

Bevor ich jedoch mit meiner Entgegnung beginne,

mochte ich die Herren, deren Ansichten ich wider-

sprochen habe und denen meine Ausdrucksweise viel-

leicht unpassend erschienen ist, bitten, meine Worte
nicht zu streng abzuwiigen und sie mir nicht iibel

nehmen zu woUen; sie sind in meinem Eifer fiir Auf-
klarung der Sache ausgesprochen.

Allerdings versetzen mich leicht Mittheilungen, die

aus zweiter oder dritter Hand stammen und der Wahr-
heit entbehren, aber als Gegenbeweise meiner An-
schauungen dienen sollen, oder auch Behauptungen, die

den meinigen widersprechen, ohne dass von meinen vor-

gefuhrten Beweisen Notiz genommen wurde, in eine
etwas animirte Stimmung, trotzdem mir eine unverzeih-
liche Portion Phlegma innewohnt. Und so ist es denn auch
gekommen, dass ich bei Erwahnung einer Mittheilung des
Herrn v, Tschusi, die demselben aus zweiter oder dritter

Hand iibermittelt wurde, genannten Herrn durch den Aus-

druck „belehren" verletzt habe, wie aus seiner Erklarung
in No. 22 II. Jahrg. hervorgeht. Es thut mir das leid und
ist nur dem Umstande zuzuschreiben, dass ich erstens die

riohtige Mittheilung, wie sie im „zoologischen Garten"
veroffentlicht war, nicht gekannt habe, und zweitens, dass

die in der Mittheilung enthaltenen Angaben aus dritter

Hand, die nicht auf Wahrheit beruhten, mir als ein

Beweis meiner angeblich falschen Ansichten vorgehalten
wurden.

Zur eigentlichen Sache iibergehend, hebe ich hervor,

dass ich auf Seite 155 II. Jahrgangs zum Beweise der

irrigen Ansicht der Herren Passler, Gloger etc.: „der
Kukuk trage nach dem Legen seines Eies Tag fiir Tag
ein Nestei fort," ausgesprochen habe: „ich habe jedes

Jahr wenigstens ein voiles Gelege Nesteier neben dem
Kukuksei gefunden und in den Sammlungen der Oologen
noch mehr." Wenn ich nun heute zur Bekampfung
der ganz neuen Ansicht des Herrn Director Pralle:

,,der Kukuk wirft keine Nesteier oder doch nur zu-

ffillig solche heraus" sage, dass ich viel haufiger 1, 2
und 3 Nesteier, als ein voiles Gelege neben dem
Kukuksei gefunden habe, so ist das kein Widerspruch

;

denn in jedem Jahr, in dem mir ein voiles Gelege neben
dem Kukuksei vorkam , entdeckte ich auch mindestens

12 Kukukseier in unvollstandigen Gelegen. Und diese

weit haufiger vorkommenden unvollstandigen Gelege
beweisen, dass der Kukuk eins oder mehrere Nesteier

entfernt. Ausserdem haben ja Letzteres meine vielen

genauen und ausfuhrlich mitgetheilten Beobachtungen

zur Geniige offenbart, von denen jedoch Herr Director

Pralle keine Notiz nimmt.
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Zur Vervollstandigung einer hierauf beziiglichen

fruheren Mittheilung (Seite 146 II. Jahrg.) will ich

hier bemerken: Der Kukuk erfasst sein eigenes Ei,

wenn er es in ein Nest mit Seitenoffnung mit dem
Schnabel tragen will, und die Nesteier, die er mittelst

des Schnabels aus dem Neste nimmt, so, dass die eine

Spitze des Eies dem Rachen, die andere der Schnabel-

spitze zugekehrt ist. Ich habe das nicht mit den

Augen beobachten konnen, doch lasst sich dies ganz

deutlich daran erkennen, dass das immer nur anf

einer Langsseite vorkommende langliche Loch in dem
liidirten Ei stets die Richtung nach den beiden Ei-

polen hat. Ein eben gelegtes Kukuksei, das das Ku-
kuksweibchen beim Hineintragen in's Nest verletzt hatte

und das mir beim Herausnehmen aus dem Nest in der

Hand auslief, zeigte diesen langlichen scharfkantigen

Eindruck sehr genau, jetzt ist der Rand durch ofteres

Beriihren des Eies zerbrockelt. Ein zweites Kukuksei,

das Yom Kukuksweibchen beim Hineintragen in ein

Zaunkonigsnest ebenfalls ladirt war, hatte nur ein kleines

langliches, nach den Endspitzen des Eies gerichtetes

Loch gerade in der Mitte der Langsseite, war nicht

ausgelaufen und ist Ton mir fiir meine Sammlung pra-

parirt worden. Das Nestei endlich, das das Kukuks-
weibchen am 20. Mai vor. Jahr. gegen 9 Uhr Morgens

aus einem Calamoh. fhragmitis-'Eest (Uferschilfsiinger)

mit 3 Eiern (siehe S. 146) geworfen hatte und das auf

dem herabhangenden Grase neben dem Neste lag, lief

in dem Augenblicke, als ich's fand, aus uad zeigte

ebenfalls eine langliche nach den Eispitzen gerichtete

OefFnung in der Mitte der Langsseite. Auch dies Ei,

obgleich sehr ladirt, bewahre ich noch auf.

Herr Director Pralle stiitzt sich bei seinen Annah-

men auf seine Sammlung; aber gerade diese hat ihn

zu Trugschliissen verleitet. Hatte Herr Pralle alle

seine Kukukseier selbst gefunden, dann wiirde er ganz

anderer Meinung sein. Auch seine Sammlung wiirde

wahrscheinlich ganz anders aussehen, denn ich glaube,

dass Tiele seiner Kukuksgelege urspriinglich gar nicht

eine so grosse Anzahl von Nesteiern gehabt haben.

In meiner Sammlung, die nur selbst gesuchte

Kukukseier aufweist, ist das Verhaltniss der Zahl der

Kukukseier zu der der Nesteier ein ganz anderes als

in der Sammlung des Herrn Dir. Pr. Ich habe im Ganzen
einige 60 Kukukseier im Laufe der Jahre gefunden

und unter diesen vielen Gelegen nur zweimal 6 Nest-

eier in einem Nest. Bei Herrn Pr. kommen allein unter

8 Gelegen mit blauen Nesteiern dreimal 6 Nesteier

vor!! Und gerade die Vogel, die gewohnlich 6 Eier

legen, sind in meiner Sammlung am haufigsten vertreten,

wie Zaunkbnig und Uferschilfsanger , G. phragmitis,

in jener Sammlung wenig oder gar nicht.

Ich habe auch das Kukuksei beim Auffinden, wenn es

noch nicht bebriitet oder das Nest von den Pflegeeltern

nicht verlassen war, in den moisten Fallen liegen lassen,

um die grosstmoglichste Anzahl von Nesteiern zu erhalten.

Ich konnte das um so leichter, weil ich jedes Jahr zwei

bis drei Wochen in einer kukuksreichen Gegend verweile,

wo Niemand ohne Erlaubniss den Wald betreten darf und

die Nester also mehr geschiitzt sind als anderswo. Ich

gebe hier eine Zusammenstellung der von mir in den

letzten vier Jahren gefundenen Kukuks- und Nesteier:

Ich fand neben 1 Kukuksei 2mal 6 Nesteier^

» 2 „ 5
!)

n 4 „ 4 n

1) 7 „ 3 n

» 11 „ 2 n

n 10 „ 1 n
2 Kukukseiern 3 „ 1

),

1 Kukuksei 8 „ «

Es lagen also in 47 Nestern 50 Kukukseier und
94 Nesteier, mithin fallen auf jedes Nest im Durch-
schnitt 2 Nesteier.

Woher kommt nun diese Verschiedenheit der Nest-
eierzahl in jener und meiner Sammlung? Ich sage: des-

halb, weil Herr Director Pralle die wenigsten Kukuks-
gelege seiner Sammlung selbst gefunden hat, ich aber
sammtliche in meiner Sammlung vorkommenden.

Und weshalb weisen die nicht selbstgefundenen
Kukukseier eine grossere Anzahl Nesteier auf?

Weil der Entdecker des Kukuksgeleges eine grossere
Anzahl Nesteier oder auch ganz andere Nesteier zum
Kukuksei gefugt hat, als urspriinglich im Nest lagen,

denn die Leute, die fur Andere Eier suchen, wissen,

dass den moisten Oologen eine grossere Anzahl Nest-

eier angenehmer ist als eine kleine. Kam mir's doch
vor, dass ein bekannter zuverlassiger Oologe an mich
die Frage richtete, als er von mir ein Kukuksei mit
einem Zaunkonigsei erhielt: „Haben Sie denn nicht eine

grossere Anzahl von Nesteiern ?" Meine Antwort war

:

Nein, ich habe nur ein bebriitetes Nestei neben dem
bebriiteten Kukuksei gefunden und ich verandere das
Gelege nicht, es hatte dann auch fiir mich keinen
Werth mehr.

Dass Herr Pralle ausser seinen selbstgefundenen

Kukuksgelegen noch andere echte besitzt, weiss ich; —
auf diese, z. B. die von Herrn Dr. Rey gefundenen,
komme ich nachher zuriick, — dass aber andere unecht
sind, ist schon aus dem bisher Gesagten anzunehmen
und den meisten Eiersammlern ist ja das Vorkommen
falscher Eier genau bekannt. Auch ich kann Beitrage
liefern, die dies bekunden. Moge hier ein solches folgen:

Als ich Tor einer Reihe von Jahren in einem von
Vogeln reich bevolkerten Walde mehrmals einen Men-
schen antraf, der in Baumen und Gestrauch nach Nestem
spahte, fragte ich ihn einmal, ob er nicht in dieser

Gegend das Nest des an der Erde briitenden Laub-
sangers gefunden habe?

„Meinen Sie Sibilatrix?" entgegnete er.

Ich musste lacheln, denn nach der ausseren Er-
scheinung und nach dem Deutsch zu urtheilen, das

dieser Mann sprach (er schien mir auch etwas ange-

trunken zu sein), konnte er nur dem ungebildeten Stande

angehoren.

Als ich im Yerlauf des Gesprachs erfahren hatte,

dass er, wie viele andere in Berlin ansassige Personen,

im Eriihjahr und Sommer meistentheils Eier suche, inj

Spatsommer und Herbst Vogel fange, und Eier und
Vogel an Handler verkaufe, theilte er mir noch mit,

dass er selbst eine Eiersammlung besitze; ich solle nur

mal nach seiner Wohnung kommen und sie mir an-

sehen; manches seltene Ei konne ich bei ihm billig

kaufen.
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Ich erwiederte ihm , dass ich nicht ein einziges Ei

Muflich an mich brachte, dass ich zwar auch Eier

sammle, aber nur selbst gesuchte und nur, um Erfah-

rungen zu machen, es ware mir um die Reichhaltigkeit

der Sammlung nicht zu thun ; ich konne auch von seinen

mir angebotenen Kukukseiern keinen Gebrauch machen,
«inmal, weil diese nur Werth fiir mich hatten, wenn
ich sie selbst gefunden, und zweitens, weil ich iiber-

zeugt ware, dass die meisten Kukukseier mit fremden
Nesteiern gefalscht waren.

Er lachte und da er nun wusste, dass er mit mir
keinen Handel treiben konne, sagte er: ,,Na, Recht
haben Sie; hier ist ein schones Baumpiepergelege , das

habe ich heute gefunden und gestern ein Kukuksei in

einem Gartengrasmiickennest. Das giebt ein schones

Gelege; ich werde doch nicht so dumm sein und das

Eukuksei bei den Grasmuckeneiern lassen? mit den
Baumpiepereiern zusammengelegt, ist es doch viel mehr
werth!"

„Und denken Sie denn," fuhr er fort, „dass die

Handler nicht selbst falsche Eier machen? So gut wie
sie Federn fiirben, farben sie auch Eier."

„Das thun doch nicht alle, ich kenne auch reelle

Handler in Berlin, Halle, Leipzig etc.," entgegnete ich.

„Das mag sein, aber auch bei den reellen bekommen
Sie falsche Eier; denn die Handler suchen doch das

Wenigste selbst, und wenn ich heute mein schones

Kukuksgelege verkaufen will, nimmt's mir jeder ab,

auch der reellste. Ein so seltenes Gelege bekommt
aber kein Handler, der giebt mir zu wenig dafur; dies

kommt noch heute unausgeblasen mit dem unpraparirten

Kukuksei von gestern zusammen fort."

„Sie verstehen nur nichts von der Sache," fuhr

er in seiner derben Sprechweise fort, „sonst wiirden

Sie sich nicht so wundern, ich kann Ihnen aus einem
Gelege grosser Singdrosseleier in 5 Minuten das schonste

Pirolgelege machen mit Chlor. Auch mit Salzsaure
geht's schon. Da nehme ich einen TheelofFel voU Salz-

saure und ein paar TheelofFel voll Wasser, tauche ein

Lappchen in die gemischte Fliissigkeit und reibe leise

das Singdrosselei damit ab. In einer halben Minute
st das blaue Ei weiss, nur die schwarzen Flecken sind

geblieben, und wenn diese auch verschwunden sein

sollten, was mitunter der Fall ist, dann nehme ich

spater Hollensteintinte und zeichne sie wieder auf. Das
weissgewordene Ei spiile ich mit Wasser ab und fahre

mit einem Fettlappen auf dem Ei herum, damit es

wieder Glanz bekommt und — fertig ist das Pirolei."

Als ich vor einigen Jahren auf dem Markte prachtig

roth und blau gefarbte lebende Tauben sah, fiel mir
jenes Zusammentreffen mit dem Mann im Walde und
seine Eierverwandlung wieder ein, ich versuchte an
einem Singdrosselei seine Methode, Piroleier zu machen
und erhielt wirklich ein Ei, das in der Farbe dem des
Pirols {Oriol. galbula) ziemlich gleich war, doch Form
Und Grijsse unterschieden es sehr von den wirklichen
Piroleiern.

Bei einem neuen Versuch zerbrach das Ei bei der
Preparation und eine Wiederholung missgliickte ; mog-
licb, daes ich zu ungeschickt verfuhr, oder, dass ich

nicht schnell genug die Saure abspiilte.

Ich will hier, obgleich eigentlich nicht zur Sache ge-

horig, hinzufiigen, dass solche famosen Eiersammler, wie
der eben erwahnte, nicht nur hier, sondern auf weite
Entfernung hinaus die Gegend unsicher machen, ich

will nicht sagen fiir Menschen, wohl aber flir Vogel,
Im vorigen Jahr iibernachtete ich in einem Dorfe,
18 Meilen von Berlin entfernt. Man erziihlte mir im
Gasthofe, dass vor 8 Tagen vier Manner aus Berlin die

ganze Woche hindurch Wiesen, Aecker und besonders
das ausgedehnte Buschwerk neben den Wiesen durch-
streift hatten, um Vogeleier zu suchen, dabei aber mit
einer solchen Hiicksichtslosigkeit zu Werke gegangen
waren, dass die Bauern des Dorfes sich vorgenommen
hatten, die Viere, falls sie wieder zuriickkehrten, ge-
horig durchzupriigeln. Sie waren z. B. durch die
Wiesen und den Roggen in einer Linie, einer neben
dem andern und nur wenige Schritte von einander ent-

fernt, vorgegangen, um moglichst alle Vogel vom Neste
zu jagen, ihnen die Eier zu nehmen und dann in Berlin
oder schon unterwegs in grosseren Stadten zu verkaufen.

Auch folgende Mittheilung kann zur Aufklarung bei-

tragen

:

Als im vergangenen Jahr meine kleine Abhandlung
liber das Fortpflanzungsgeschaft des Kukuks veroffent-

licht war, erhielt ich von nah und fern Schreiben, in

denen ich von Oologen um Kukukseier in Zaunkonig-
und Hohrsangernestern gebeten wurde. Diese Herren
haben aus meiner Antwort ersehen, dass es mir leider

grosstentheils nicht moglich war, ihren Wunsch zu er-

fiillen ; . ich hatte sogar schon Eier, die ich noch nicht

einmal besitze, fiir's nachste Jahr zugesagt. Zwei Schrei-
ben aber sind mir zugekommen von Herren, die mit
Eiern Handel treiben, und beide Herren wiinschen keine
Nesteier, sondern nur Kukukseier ohne Nesteier. Ich
muss hiermit diese Herren, die doch jedenfalls das Cen-
tralblatt lesen, da sie nach Publication des Aufsatzes
an mich geschrieben, ersuchen, mir mitzutheilen, bevor
ich ihren Wunsch erfiille, weshalb sie keine Nesteier
wiinschen; denn es ware ja moglich, dass einzelne

Kukukseier, d. h. Kukukseier ohne Nesteier, bei ihnen
bestellt worden sind, um von den Bestellern nachher
mit Nesteiern gefalscht zu werden, und dazu sind mir
meine Kukukseier zu lieb. (Schluss folgt.)

Bilder aus dem Vogelleben in Russisch-Litthauen.

Von Mathias von Chlapowski.

Die Scene dieser Schilderung liegt in Russisch-

Litthauen, im Gouvernement Minsk, an den Ufern der
Prypet. In der Gegend, die man polnisch Lite wskie
Polesie, d. h. der litthauische Hinterwald, nennt. Der
bei Weitem grossere Theil dieses Gouvernements besteht

aus den sogenannten pinsker Siimpfen , welche zum
grossten Theil ganz unbewohnt sind. Der Prypetfluss,

dem zahlreiche kleinere und auch grossere Nebenfliisse

zustromen, bildet den Abflusskanal dieses Sumpflandes,
das er der ganzen Lange nach durchschneidet.

Man nennt nun im Volksgebrauch die westlich an
die pinsker Briiche grenzenden Gegenden auf polnisch

Podlasie, und die ostlich und siidlich daran stossen-

den Polesie, was auf deutsch durch Vorwald und
Hinterwald am besten wiederzugeben ist.
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Wir befinden nns am ostlichen Ende der pinsker

Briiche. Die Prypet erreicht hier schon stellenweise

eiae recht betrachtliche Breite. Ihr Wasser, iiber ein

reines Sandlager dahingleitend, ist hell und durchsichtig

bis auf den Grund, so dass einem unwillkiirlich die

Lust ankommt, in ihre Tluten zu tauchen. An dieser

Stelle strbmt sie zwischen nicht zu hohen Ufern dahin,

welche von herrlichen natiirlichen englischen Parks

bedeckt sind.

Meilenweit, so weit das Auge reichen kann, Nichts

als mit Eichen besprenkelte Wiesen! Alle Eriilijahre

werden diese "Wiesen bei dem Austreten des Elusses

iiberwassert und dieses geniigt, um auf diesen Sand-

diinen, denn das sind sie eigentlich, einen so iippigen

und reichen Graswuchs hervorzurufen , dass die Langs

desselben in den Somnaermonaten beim Jagen oft recht

beschwerlich wird. TJeberdies lasst das Friihlingswasser

beim Zuriicktreten in den Vertiefungen unzahlige kleinere

und grossere Teiche und Tiimpel zuriick, welche die

Aehnlichkeit der Wiesen mit den englischen Parks nur

um so mehr vermehren. Uralte Eichen schmiicken die

Wiesen. Ausserdem sieht man liberal], an den Eiindern

des Elusses und der Wassertiimpel, vereinzelte Gebiische

von Buschweiden, welche eine ganz kolossale Hohe und

Umfang erreichen.

In den Hohen dieser Eichen briitet der Bubo maxi-

mus, der Uhu, dessen Schrei so schauerlich durch die

Nacht klingt, dann Tausende von Staaren, Sturnus

vulgaris, deren unaufhorliches Schwatzen und Zwit-

schern die Luft erfiillt, aber ausserdem findet man von

Zeit zu Zeit in den Hbhlen das Nest der Anas boschas,

der Wildente.

Auf den Aesten der Eichen langs des Elussufers

halten die riesigen Seeadler, Haliaetos albicUla, scharfe

TJmschau. Dieselben sind bekanntlich je nach Alter und
Geschlecht an Gefieder sehr verschieden, dennoch an

dem gelben Schnabel, Klauen und Schwanze leicht

kenntlich. Mitunter sieht man den weissbauchigen Fisch-

adier, Pandion haliaetos, den Pluss entlang in der Luft

dahingleiten und fleissig nach seinem Prasse umher-

spiihen, wahrend die trageren weissschwanzigen See-

adler, Haliaetos albidlla, auf den Baumen gewohnlich zu

lauern pflegen, abwartend, bis sich ein unvorsichtiges

Entchen auf das freie Wasser hinauswagt, auf das sie

sich dann pfeilschnell hinunterstiirzen.

Im Friihjahr und Sommer sind jene Parks auch

durch zahlreiche graue Reiher, Ardea cinerea und
schwarze Storche, Ciconia nigra, belebt, von denen letz-

tere namentlich an Schbnheit ihres Gleichen suchen. Wenn
aus dem hohen Grase plotzlich ein solcher Vogel, nur

wenige Schritte entfernt von dem Jager, auffliegt, so

macht der Contrast zwischen seinem herrlichen glanzend

schwarzen in's Purpur iibergehenden Gefieder und seinen

grellrothen Beinen und Schnabel auf den Naturfreund

einen grossen Eindruck.

Beide Vogelarten briiten dort in tiefen Waldern auf

hochstammigen Baumen und zwar die Fischreiher nur

in einzelnen Paaren, nicht in Gesellschaften , wahrend
es doch bekannt ist, dass dieselben in andern Gegenden
auch mitunter in Schilfrohr nisten und sich gemeinsame
Briitplatze gerne aussuchen, zu denen sie alljahrlich

wiederkehren. So nisteten in einer mir gehorigen Forst

der Provinz Posen unzahlige Jabre hindurch circa

600 Paare Fischreiher auf hohen Kiefern. Fast jeder

Baum trug ein Nest, ja mitunter deren zwei. Sie

bauten keine neuen Nester, sondern reparirten jedes

Friihjahr ihre alten nach ihrer Ankunft.

Als dieses Revier zum Abtreiben kam, verliessen

sie meine Forst ganzlieh und haben sich seit zehn

Jahren einen andern gemeinschaftlichen Briitplatz in der

Nachbarschaft ausgewahlt.

Schreiten wir langs des Flussufers dahin, so sehen

wir von dem Stampfen unserer Fiisse erschreckt Hunderte

und Tausende von Uferschwalben, Hirundo riparia, ihren

Hohlen entfliehen und zu unsern Fiissen , iiber dem
Flusse in dichten Schaaren angstlich zwitschernd umher-

flattern.

Von der nahen Wiese heriiber dringt zu uns unauf-

hbrlich und ohne Unterbrechung der schrille Ruf des

Wachtelkonigs, Crea; pratensis, welche dort zu Hunderten

zu briiten scheinen, trotzdem man sie, selbst wenn man
die besten Hiihnerhunde zur Hand hat, nur ziemlich

selten zu Gesicht bekommt. Man hort sie von alien

Seiten loeken, mitunter belehrt uns das Gehbr, dass

einer auf hochstens fiinf Schritt Entfernung sich ver-

steckt haben muss; voll Aerger, iiber diese Freehheit,

lasst man den Hund avanciren, derselbe macht einen

Satz, aber wer sich nicht zeigt, das ist der Wachtel-

konig. Man sieht nur die Grasspitzen sich in einer

gewissen Richtung bin schnell bewegen. Fiir den echten

passionirten Jager wird der arme Crex bald zum Gegen-

stande eines ernsten Hasses. Einmai, weil die Hunde
so hfiufig ihrer Spur nachgehen, wahrend es doch dort

solche Massea von schmackhafterem und edlerem Feder-

wild giebt, und zweitens, weil ihnen sein unangenehmer

Lockton von Hunderten von Seiten her unaufhbrlich,

ohne eine Secunde Pause gellend und geradezu be-

tiiubend in die Ohren klingt. Das ist schlimmer anzu-

hbren, als wenn sich einige Dutzende Herdheimchen in

einer Stube zu einem Vocalconcert versammelt hatten.

In der That ist der Crex in dieser Jahreszeit fur die

dortigen Jager, wie die Englander sagen, a great bore.

Doch verlassen wir diesen wenig musikalischen

Vogel, um uns zum Kbnige der Singvbgel zu wenden.

Aus der Tiefe eines Weidenbusches klingen zu uns

heriiber durch die Luft die kraftigen Flbtentbne der

Sprossernachtigall , Fhilomela. In dieser einsamen men-

schenarmen Gegend machen dieselben einen unvergess-

lichen und machtigen Eindruck auf das menschliche

Gemiith und zwar nicht nur auf das mehr empfindliche

des Gebildeten, sondern in gleicher Weise auch auf

das des schlichten Landmannes. Wie oft habe ich dieses

wahrnehmen kbnnen , wenn ich im Friihjahr bei der

Jagd im Freien iibernachtete und in der Nacht dem
Gesange der Sprossernachtigall, welcher gelegentlich

durch das Geschrei der Uhu und der Eulen unterbrochen,

Oder durch das Geheul der Wolfe begleitet wurde, zu-

hbrte. Die mich begleitenden Jagersleute hbrten mit

nicht minderm Entziicken, als ich, stundenlang zu, und

auf ihren Gesichtern malte sich dasselbe Gefiihl der

Wollust, das ich empfand. Die Litthauer sind iiber-

haupt ein fiir die Musik sehr empfangliches Vblkchen

und haben fiir ihre Naehtigallen eine tiefgefiihlte Ver-

ehrung. Nichts kann einen echten Litthauer so sehr
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argern, als 'wenn man behauptet, dass auch in andern

Xandern die Nachtigallen eben so schon schlagen als

ihre Sprossernachtigall. Sie sprechen nur mit vornehmer

Herablassung von der im westlichen Europa heimischen

Nachtigallen-Varietat Luscinia.

Von Zeit zu Zeit stort man, beim Dahinscbreiten

am Flussrande, einen Totanus ochropus , der sich gell-

schreiend erhebt, oder auch einen Totanus hypoleucos anf.

Beide entfliehen in schnellem, schwirrendem Fluge iiber

das Wasser dahin, indem sie den Spiegel desselben mit

ihren Schwingen fast beriihren, und setzen sich nach

kurzer Plucht wieder auf den Sand des Flussufers

nieder. Beide Vogelarten briiten dort und sind ziemlich

haufig zu finden.

In der Luft zu unsern Hauptern vernimmt man einen

meckernden Ton, mit dem das Ohr des Jagers wohl
vertraut ist. Man blickt in die Hohe und ergotzt den

Blick durch das Betrachten der tollen Flugiibungen

einer Schaar von Sumpfschnepfenmannchen, Scolopax

gallinago. Ein jedes von ihnen beschreibt bei dem in die

Hohefliegen eine Schraubenlinie, die sich um so mehr
erweitert, je mehr der Vogel steigt, schliesslich verliert

man ihn zeitweise ganz aus den Augen und vernimmt
auch nicht mehr das Meckern. Man lauscht gespannt

und heftet den Blick nach den Wolken — da auf ein-

mal glaubt man einen leisen sanften Ton iiber sich

wieder zu hbren, einige Secunden darauf erkennt man
das durch die Schwingungen ihrer Fliigelfedern hervor-

gebrachte meckernde Geriiusch wieder ganz deutlich

und immer lauter und auf einmal zeigt sich der Vogel
selbst wieder unsern Blicken nahe den Wolken und
eilt in einer immer enger werdenden Schneckenlinie

pfeilschnell der Erde zu.

Plotzlich horen wir von der benachbarten Wiese
her den eifrigen Lockruf seines Weibchens erschallen,

welcher die Abwesenheit ihres Herrn Gemahls zu lange

gedauert haben muss und die nun mit zartlicher In-

brunst ihm zuruft. Kaum ist der Laut erklungen, so

andert das Mannchen seinen Elug und statt in der

Schneckenlinie weiter zu eilen, stiirzt es senkrecht wie
ein Stein aus der Luft herab nach der Stelle, wo der

Lockruf ertonte.

Haben wir die Geduld, einen Augenblick noch zu

warten, so bemerken wir, dass das unstate Mannchen
nach kurzer Zeit, nachdem es das sehnsiichtige Liebes-

verlangen seines Weibchens gestillt hat, bald wieder
in die Luft enteilt, bis es wieder zuriickgerufen wird,

und so hort man das Meckern der Mannchen in der

Luft und das Locken der Weibchen am Boden, in ihrer

Paarungszeit, den grossten Theil des Tages und einen

guten Theil der K"acht bindurch.

Wir entschliessen uns endlich, das Elussufer zu ver-

lassen, um die Sumpfschnepfen aufzusuchen. Das Gehen
auf der Wiese ist eben keine leichte Aufgabe. Das
Gras ist vier Fuss hoch gewachsen, dicht, hier und da
mit wunderschonen schlanken, dunkelblauen und veilchen-

blauen Iris-Blumen besprengt, aber leider auch von
zahllosen Vogelwicken ganz iiberwuchert. Die Vogel-
wicke hat die Graser im Wachsthum iiberholt, nieder-

gedriickt und breitet nun ihre prachtvollen carmoisin-
rothen Bliithentrauben iiber denselben aus und erschwert
das Laufen ungemein, indem ihre diinnen langen Ranken

Schlingen bilden, in die sich der Fuss beim Wandern
fortwahrend verfiingt.

Wir storen bald zalillose Wild- und Mittelenten,

Anas boschas und streyera, sowie auch beide Arten der

Kriickente, querquedula und crecca, aus ihrer Ruhe und
bald ist uns von dem fortwahrenden Schiessen das Ge-
sicht beinahe geschwoUen, da fliegen auf einmal vor

dem Hunde einige Dutzend Doppelschnepfen, Scolopax

media, in die Hohe. Wir schiessen eine herunter und
begeben uns nach der Stelle, wo dieselbe herabgefallen

ist, um sie dem Hunde abzunehmen. Auf dem Wege
dorthin kamen wir iiber die Stelle, wo die ganze Schaar

der Doppelschnepfen aufgeflogen war, und bemerkten zu
unserm nicht geringen Erstaunen, dass das Gras dort,

trotz seiner grossen Lange und Ueppigkeit, auf einer

gewissen Strecke vollstandig in den Boden getreten und
festgedriickt war, als wenn dort langere Zeit hindurch

grbssere Thiere gelagert hiitten, oder als wenn eine

eiserne Walze verschiedene Male dariiber gefahren ware.

Ich frug unwillkiirlich den mich begleitenden Eigen-

thiimer der Wiesen, ob er seine Pferde- oder Rindvieh-

heerden dort auf die Weide treiben liesse, derselbe

antwortete mit Lacheln: „Nein, das sind die Doppel-

schnepfen, welche das Gras so niedergetreten haben,

dieses ist ein Kampfplatz ihrer Mannchen." Ich lachelte

ungliiubig, als ich diese Antwort erhielt, da ich wohl
viel von den Kampfen der Kampfhahne, Machetes pug-

nax, niemals aber von Kampfen der Doppelschnepfen,

Scolopax media, gehort oder gelesen hatte.

„Wollen Sie sich von der Richtigkeit dieser That-

sache iiberzeugen," erhielt ich zum Bescheid, „so brauchen

Sie nur die Wiese in der Nachbarschaft dieser Blosse

abzusuchen, dort werden Sie Massen von Doppelschnepfen-

mannchen finden." Ich that dieses und Dutzende von
Scolopax media flogen, nach und nach, von alien Seiten

auf. So viele ich auch schoss, es waren alles, ohne

Ausnahme, nur Mannchen. Nachdem ich dieselben schliess-

lich aus der Nachbarschaft dieses etwa dreissig Schritt

langen und zwanzig Schritt breiten Platzes, wo das

Gras niedergetreten war, verscheucht hatte, entfernte

ich mich fur einige Zeit aus dessen Nahe. Eine Stunde

spater jedoch trieb mich die Neugierde wieder zu derselben

Stelle zuriick und so wie ich mich auf vierzig bis sechzig

Schritt genahert hatte, stiegen einzelne Doppelschnepfen

in die Hohe, deren Zahl sich bald sehr bedeutend ver-

mehrte, je naher ich der bewussten kahlen Stelle kam.

Ich schoss unaufhbrlich links und rechts und vertrieb

sie wieder aus der Nahe. Hierauf machte ich eine

langere Pause in der Jagd. Nachmittags wiederholte

ich noch dreimal meinen Besuch bei dem kahlen Flecken,

um mich zu iiberzeugen, ob die Doppelschnepfen nicht

nur zufallig zusammengekommen sein konnten. Immer
fand ich sie in grossen Massen wieder. Allerdings

nahm ihre Anzahl allmahlich etwas ab, da ich im Laufe

des Tages circa dreissig Stiick davon erlegte.

Wie waren alle diese Doppelschnepfenmannchen

nach ihrer jedesmaligen Verscheuchung durch meine

Schiisse auf ein und derselben Stelle wieder zusammen
gekommen? Offenbar kbnnen sie nur zu Fuss zuriick-

gelaufen sein, denn ich sah keinen einzigen heran-

fliegen, trotzdem ich mich fortwahrend in der Nahe

ihres Kampfplatzes aufgehalten. Wir befanden uns da-
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mals im Monat Juni und ihre Weibchen waren mit dem
Briiten gerade beschaftigt. Man muss also annehmen,
dass die Mannchen die ihnen durch diese so wichtige

Beschaftigung ihrer Ehehalften gewordene Musse dazu
benutzen, um sich in Klups zu versammeln und bei

dieser Gelegenheit nach Herzenslust mit einander zu
kampfen. Es ist mir "wahrend meines mehrjahrigen

Aufenthalts in dieser Gegend niemals gelungen, die Doppel-
schnepfenmannchen in flagranti delicto des Kampfens
zu iiberraschen, denn das hohe Gras der Wiesen, in

denen sie sich aufhalten, verursachte immer ein be-

deutendes Gerausch beim Gehen und machte ein un-

bemerktes Anschleicben ganz unmoglich. Jedoch. habe
ich solche Kampfplatze im Friihjahr wiederholentlich
entdeckt und alsdann immer, wie beim ersten Male,

deren Nachbarschaft ganz iiberfullt von Doppelschnepfen-

mannchen gefunden, welche sich durch vieles Schiessen

nicht auf die Dauer vertreiben liessen, sondern nach
kurzer Pause immer wieder unbemerkt dorthin zuriick-

kehrten. Ein solcher Tag war jedesmal fur mich ein

Gliickstag, denn ich wusste dann schon im Voraus, dass

ich dann mit wenig Miihe eine grosse Anzahl dieser

schmackhaftesten aller Schnepfen erlegen wiirde.

So weit es mir bekannt ist, geschah dieser Eigen-

thiimlichkeit der Scolopax media bisher noch von keinem
Ornithologen Erwahnung.

TIelber StaarenkSsten.

Es ist ofter die Erage erortert worden, wie diese

Kasten einzurichten seien, und doch sollte man denken, die

Antwort miisste lauten: „so ahnlich als moglich
den natiirlichen Bruthohlen." In den moisten
Fallen ist man davon jedoch mehr oder minder und oft

recht wesentlich abgewichen. Man hat sich abgequalt,

allerlei vermeintliche Verbesserungen anzubringen, v?elche
sich praktisch sehr oft als Balhorniana herausstellten

und wesentlich dazu beitrugen, die Dauer und Eestig-

keit, ja die Brauchbarkeit des Nistkastens zu beeintrach-

tigen, namentlich auch durch den beliebten losen Deckel,
der gewohnlich nicht regendicht ist und wo man sogar
als Abhiilfe eine Drainirung vorgeschlagen hat. Wo
nicht zum Zwecke der Beobachtung ein ver-

schiebbarer Deckel anzuwenden ist, wird stets ein fester

meist vorzuziehen sein. Der Kasten besteht am besten

aus einem ausgebohrten Stamme einer Eiche von ange-
messener Starke. Wenn derselbe hinlanglich hoch ist,

so ist die sogenannte Reinigung durchaus nicht erforder-

lich. Die Excremente der jungen Vogel beseitigt der

alte Vogel bei der Fiitterung und das alte Nest ist

ihm sogar lieb. Die Anhaufungen der alten Neststoffe

sind auch nicht so wesentlich, als dies scheinen mag,
indem im Laufe der Zeit die untersten Theile der

Nestbauten zu Erde werden. Beispielsweise will ich

erwahnen, dass in dem Hohlenraum einer Espe, worin
ein Staar erweislich iiber 28 Jahre, vielleicht viel

liinger gebriitet hatte, die Anhaufung etwa 7 Zoll betrug.

"Wer Gelegenheit hatte die Vogel in der freien Natur
hinlanglich zu beobachten, der weiss, dass die einmal

benutzte Bruthohle auch fernerhin bewohnt sein wird.

Wenigstens ist dies die Begel.

E. F. V. HOMEYEE.

Rundschau.

A. W. Malm, Goteborgs och Bohuslans Fauna
Byggradsdjuren. Med nio tailor, af hvilka fyra

i fargtryck, samt fem i texten tryekta trasnitt. Utgi-

foen af forfattaren, med understod af Staten. Gote-

borg 1877. Gr. 8. 664 S.

Nach einer Mittheilung des Herrn Prof Rob. Hart-

mann enthalt das vorgenannte Werk die reichen Beob-

achtungen, welche der durch seine zoologischen Arbeiten

bekannte Director des Gothenbui'ger zoologischen Mu-
seums, Aug. Wilh. Malm, im Laufe von ca. 26 Jahren

iiber die Thierwelt der Districte Goteborgslan und
Bohuslan gesammelt hat. Das Werk behandelt ein-

gehend die Wirbelthiere des Festlandes, der Inseln und
Meere West-Schwedens. Der faunistischen Uebersicht

gehen Kapitel von allgemeinerer naturgeschichtlicher

und geographischer Bedeutung, z. B. iiber Vogelzug,

Ueberwinterung der Thiere u. s. w., voraus. H. S.

Barboza du Bocage, Melanges ornithologiques.
IV. Especes nouvelles d'Angola. (Jorn. Ac. So. Lisboa

No. XXIII 1878.) Neu beschrieben: Neciarinia An-
chietae, Hylypsornis Salvadori und Parus rufwentiis fem.

Salvador!, ProdromusOrnithologiaePapuasiae
etMoluccarum. V. Accipitres. (Aus Annali del Mus.
Civ. St. Nat. Genova, Vol. XII, Febr. 1878.) Fiihrt

54 Raubvogelarten von den Moluccen und Papualandern

auf, von welchen 10 vom Verfasser in den letzten

Jahren beschriebene Arten Entdeckungen der Reisenden.

d'Albertis, Beccari und Bruyn sind.

Ornithological Miscellany. Ed. by R o w 1 e y. P. XIII.
Februar 1878: Rowley, On the genus Ptilopus. S.

113; Machaerirhynchus nigripectus (Schl.). S. 119; Domi-
cella coccinea (Lath.). S. 128; on the genus Cittura. S.

131. — Prjevalsky, The Birds of Mongolia etc.

(Forts.). Enthalt tabellarische Uebersicht der abgehan-

delten Arten und deren geographische Verbreitung. —
Mej'er, Description of two species of Birds from the

Malay Archipelago. S. 163. {Zeocephus Rowleyi und
Surniculus Musschenbroeki.) — Abgebildet sind: Ptilopus

MusschenbroeJci, Macliaerirhy7ichus nigripectus, Domicella

coccinea, Cittura cyanotis und Cittura sanghirends.

Journal of the Linnean Society. (Zoologie.) Vol. XIII,

No. 72, Febr. 1878: Sharp e. Contributions to the

Ornithology of New-Guinea; III und IV. S. 457 und
486. (Neu: Astur Meyerianus von Jobi, ahnlich albigu-

laris, abgeb. auf t. XXII.)

Die Praxis der NaturgescMchte von LeopoldMartin.
III. Theil: Naturstudien. Die botanischen, zoologischen

und Akklimatisationsgarten, Menagerien, Aquarien und
Terrarien in ihrer gegenwartigen Entwickelung etc. —
I. Halfte, mit erlauterndem Atlas von 12 Tafeln.

(B. F. Voigt, Weimar 1878.) — Mit der Anzeige dieses

neuen Theiles behalten wir uns ein Referat fur die

nachste Nummer d. Bl. vor. A. R.
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Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologrlsche Gesellschaft.

Sitzung Tom 1. April 1878. Vorsitzender: Herr

Dr. Bolle.
Nach. der Verlesung des Berichtes iiber die Sitzung

des vergangenen Monats macht der Vorsitzende die

Mittheilung, dass nach einer brieflichen Nachricht des

Herrn Dr. Brehm, Se. Kaiserl. Konigl. Hoheit der

Erzherzog Kronprinz Rudolf von Oester-
reich-Ungarn geruht hat, der Allgemeinen Deutschen

Ornithologischen Gesellschaft als ordentliches Mitglied

beizutreten. „Weim unsere Gesellscliaft es sich schon

friiher zur hohen Ehre anrechnen durfte, furstlicbe

Haupter in ihre Mitte eintreten und sich ihren Studien

zugesellen zu sehen, so wird im gegenwartigen Palle

das Gefiihl dankbarer Erkenntlichkeit und sympathisch

empfundener Freude noch dadurch gesteigert, dass wir

in Sr. Kaiserl. Konigl. Hoheit nicht nur den huldvollen

Gonner, sondern auch den gediegenen selbstthatigen

Kenner und den eifrigen Jiinger unserer Wissenschaft

Tcrehren diirfen, dessen Eintritt in unsere Gesellschaft

derselben zur hochsten Ehre gereichen wird."

Herr Dr. Bolle fordert die Anwesenden auf, dem
neu gewonnenen hohen Mitgliede zu Ehren sich von

den Sitzen zu erheben.

In der letzten Sitzung hatte Herr Prof. Cabanis
eine Anzahl neuer Arten charakterisirt, welche sich in

der neuesten Sendung der Herren v. Kalkreuth und

M. Hildebrandt aus Zanzibar und Mombassa befanden.

In der heutigen Versammlung nimmt der Genannte

Veranlassung, diejenigen palaarktischen Eormen zu be-

sprechen, v^elche als Wanderer im Winter die athio-

pische Region besuchen, und von denen sich Exemplare

in den eingesandten Sammlungen befinden. Es vrerden

genannt: Monticola saxatilis Cab., Saxicola oenanthe L.,

Phyllopneuste trochilus Meyer, Butalis grisola Boie, Ce-

cropis rustica Boie, Lanius minor L., Oriolus galbula L.

und Ortygometra porzana Steph. Der Vortragende legt

hauptsachlich auf diejenigen Formen einGewicht, welche

bis jetzt noch nicht in Ostafrika aufgefunden worden

sind. — Herr Dr. Reichenow macht die traurige

JVIittheilung, dass die beiden Reisenden, welche Herr

Dr. Dohrn nach Afrika entsendet, dem furchtbaren

Klima jenes Erdtheils zum Opfer gefallen sind. Herr

Schweizer starb kurze Zeit nach seiner Riickkehr

aus Liberia in Stettin, Herr Hopfner erlag in Lagos

der Malaria. Herr Dr. Reichenow bespricht die

Verdienste des erstgenannten Reisenden um die orni-

thologische Wissenschaft, hebt u. a. das Auffinden der

bisher als Artefact betrachteten Psittacula Swindereni

Kuhl, sowie die Feststellung des Vaterlandes des Timneh-

Graupapageien hervor (cf. Ornith. Centralbl. 1878, p. 64).

Aus den Sammlungen des Herrn Schweizer legt Herr

Dr. Reichenow zwei sich als neu herausstellende

Arten vor und charakterisirt dieselben:

Laniarius rnelamprosopus Rchw. — Superne olivaceo-

viridis; pileo et cervice cinereis, fronte fasciaque lata

per oculum nigris, supra albo-limbatis. Gastraeo laete

flavo, ventre dilutiore. Rectricibus ante apicem aureum

macula nigra notatis. Remigibus fuscis extus olivaceo-,

intus pallide flavo-limhatis , secundariis pallida flavo-

terminatis. Pedibus fuscis, rostro nigro. — Long. c.

23—24, ala 10, cauda 9,5, rictus 2,4 Ctm. — Hab.

Liberia. — Von dem ahnlichen L. multicolor durch die

hochgelbe, nicht rothe, Brust unterschieden.

Turdirostris rufescens Rchw. — Notaeo toto obscure

rufescente. Gastraeo albo. Capitis, colli et corporis

lateribus rufescente-griseis. Rostro nigricante, pedibus

pallidis. — Ala 8, cauda 7, rictus 2, tarsus 2,8 Ctm.
— Hab. Liberia.

Yon seinem demnachst erscheinenden Atlas fremd-

landischer Stubenvogel legt Herr Dr. Reichenow
eine neue Tafel, Flatycercus-Arten darstellend, vor und
bespricht bei dieser Gelegenheit in allgemeinen Umrissen

die geographische Verbreitung dieser Papageien-Gruppe.
— Von Herrn Ed. Tauber in Tiickelhausen (Bayern,

Unterfranken, Bez. Ochsenfurt) ist ein Brachvogel ein-

gesandt worden, welcher am 18. August 1874 in der

Nahe des genannten Ortes, eine halbe Stunde vom Main

entfernt, geschossen wurde. Der Vogel erscheint beim

ersten Anblick als Numenius tenuirostris, weist aber bei

genauerer Betrachtung wesentliche Abweichungen von

dieser Art auf. Die Schnabelform ist die von tenui-

rostris, aber der Oberkopf ist dichter gestrichelt, die

charakteristischen Tropfeniiecke an den Weichen fehlen,

und endlich ist der Vogel bedeutend grosser als letztere

Art. Der Fliigel misst 28, der Lauf 7,5 Ctm., wahrend

das grosste Exemplar von tenuirostris im Berliner Mu-
seum 26 Ctm. Fliigel- und 6,7 Lauf-Lange zeigt. Es
ist nicht wohl anzunehmen, dass man es hier mit einer

bisher noch iibersehenen Art zu thun hat, sondern wohl
eher an eine Varietat zu denken, doch mogen die Vogel-

kundigen in Bayern dringend auf die Beobachtung und

Untersuchung der bei ihnen namentlich zur Brutzeit

vorkommenden Brachvogel hingewiesen sein.

Von dem auswartigen Mitgliede Herrn Pleske
(St.-Petersburg) ist ein umfassender Bericht iiber das

Zerstorungswerk eingegangen, welches mehrere Dryo-

copus martins an einem Holzhause angerichtet haben,

und iiber weichen Gegenstand bereits in diesen Blattern

(p. 46) berichtet worden ist. — Von Herrn Dr. B r e hm
ist eine briefliche Mittheilung, d. d. Wien, .30. 3. 1878,

eingesandt, welche wie folgt lautet: „In der eben so

viel Eifer als Sachkenntniss bekundenden Sammlung
Sr. Kaiserl. Konigl. Hoheit des Erzherzogs Kronprinz

Rudolf von Oesterreich-Ungarn beiindet sich ein schones

Exemplar der Amerikanischen Rohrdommel, Botaurus

lentiginosus Mont., welches Se. K. K. Hoheit bei seinem

letzten Aufenthalte in Grossbritannien , und zwar in

Dublin erwarb. Der Vogel war zwei Tage vor Ankunft

des Kronprinzen von dem Sohne des osterreichisch-

ungarischen Konsuls Welsch in der Nahe Dublins erlegt

worden. Ii'gendwelche Anzeigen, dass er der Gefangen-

schaft entflohen, liegen nicht vor, und es bleibt somit

nur anzunehmen, dass er sich nach Grossbritannien

verflogen hat." Die alteren Nachrichten, nach weichen

dieser Vogel sich bisweilen nach Irland verfliegt, werden

somit wieder durch diese neue Beobachtung bestatigt. —
Herr Dr. Reichenow bespricht in einem langeren
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Vortrage das bereits in der vorigen Sitzung vorgelegte

Buch von Eitzinger iiber die Arten und Eacen der

Hiihner. Er weist zunachst auf die trefilichen Unter-

suchungen Yon Jeitteles iiber das Auftreten des Huhnes

in friiherer Zeit, auf darauf beziigliche palaontologische

Eunde bin und bespricht dann kritiscb die von Eitz-

i n g e r aufgestellten Arten und TJnterarten. Dem Vor-

trag, der spater in diesen Blattern wiedergegeben wird,

folgen langere Discussionen iiber den interessanten

Gegenstand. [Kachste Sitzung Montag den 6. Mai,

Abends 71/2 Uhr, Unter den Linden 13.]

Herman Schaiow.

Kfm. Eobert Mayer, 2. Vors. Postdir. Wernich,
1 . Schriftfuhrer . Kfm. W. Ealkenberg, 2. Schriftf.

Kfm. M. Kindt, Rendant. Apotheker Starck, Ver-

treter. Kfm. H. Schmalfeldt, Inventarienverwalter.

Ornithologischer Verein in Stralsnnd.

In der am 1. April abgehaltenen Generalversammlung

wurden folgende Herren als Vorstand fur das neue

Vereinsjahr gewahlt: Dr. med. Po gge, 1. Vorsitzender.

Zoologische Gesellschaft in London.

In der Eebruarsitzung legte der Secretar die Haut
eines schonen alten Casuars vor, vrelohe an der Ost-

Kiiste der Bay von Geelvink auf Neu-Guinea gesammelt

und vom British Museum erworben wurde. Der Vor-

tragende hielt das Exemplar fiir den Eeprasentanten

einer neuen Art und schlug ftir dieselbe wegen des

hohen Helmes den Namen C. altijucfus vor. — Eine

Mittheilung des Marquis of Tweeddale enthielt

die Beschreibung eines neuen Nashornvogels von der

Insel Leyte (Philippinen), fiir welcben der Name Buceros

semigaleatus vorgeschlagen wurde.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
I*reisvei"zeicliniss von "Vog-elbalg-en aus Ost-^^frilta,

gesammelt von J. M. Hildetarandt.

Asturinula monogrammica (Temm.) 15 Mk., Strix flammea L. (aus Ukamba) 8, Microglaux perlata Vieill. forma

propria 6, Caprimulgus Fossei J.Verr. 12, Hirundo puella Temm. 4, H. spec. an. aethiopica 8, Eurystomus afer (Lath.) 5,

Coracias 'caudata L. 4, Halcyon senegalemis (L.) 5, H. semicoerulea (Forsk.) 6, H. orientalis Peters 8, Ef. cJielicutens

(Stanl.) 4, Alcedo cristata (aus Zanzibar) 4, Ceryle rudis (do.) 3, Merops superciliosus L. 5, M. minutiis Vieill. 5,

Upupa minor Shaw. 5, Irrisor erythrorh. (Lath.) 6, I. cyanomel. (Vieill.) 6, Nectarinia metallica Licht. 5, N. guttu-

ralis (L.) 5, N. Jardinei J. Verr. 5, N. collaris (Vieill.) 4, Macronyx croceus (Vieill.) 4, Orateropus rubiginosus

Eiipp. 8, Monticola saxatilis juv. et. alt. (aus Ukamba) 6, Oriolus monachus Bupp. 5, 0. Rolled Salvad. 5, Andro-

padus flavescens Hartl. 5, Pycnonotus nigricans (Vieill.) 5, Terpsiphone cristata (Gml.) 4, Dicrurus fugax Peters 4,

Lanius caudatus Cab. 10, L. fiscus Cab. 4, Telephonus erythropterus (Shaw.) 5, Eurocephalus anguitimens 5, Laniarius

affinis G. R. Gray. 8, Lan. lugubris 8, Corvus scapulatus Daud. 8, Notauges Hildebrandti Cab. n. sp. 25, Lampro-

colius Sycobius Peters 8, Lamp, purpuropterics Eiipp. 4, Buphaga erythrorhyncha 5, Philagrus melanorhynclms Heugl. 4,

Hyphantornis Bojeri Hartl. et Einsch 8, Pyromelana flammiceps 3, P. capensis (L.) 3, Penthetria axillaris (Smith) 4,

Vidua principalis (L.) 3, Spermestes cantans 3, Sp. cucullata Sws. 3, Pytelia melba (L.) 3, P. pJioenicotis (Sws.) 3,

Passer Swainsoni (Eiipp.) 3, CritJiagra butyracea (L.) 3, Colius leucotis Eiipp. 10, SchizorJiis leucogaster Eiipp. 20,

Buceros melanoleucus Licht. 12, Buc. Deckeni Cab. 20, Buc. flavirostris Eiipp. (nee Schleg.) 20, Buc. erythrorhynchus

Temm. 8, Pionias rufiventris (Eiipp.) 15, P. fuscicapillus (Verr.) 10, Pogonorhynchus melanopterus (Peters) 15,

Trachyphonus squamiceps Eiipp. 8, Picus nubicus Gml. (nee Licht.) 6, P. fidviscapus Sws. 5, Chrysococeyx cupreus 4,

CJi. Klaasi 4, Centropus superciliosus 4, Turtur semitorquatus Eiipp. 5, T. damarensis Hartl. et F. 7, Chalcopeleia

afra (L.) 4, Numida coronata G. E. Gray. 20, Francolinus infuscatus Cab. 20, Franc. Oranti Hartl. 20, Anastomus

lamelligerus Temm. 10, Scopus umbretta Gml. 12. [39]

Stehen zum Verkauf bei C. Bensch, Berlin W., Dennewitzstr. No. 11.

Chai-les Jamr*acli,
179. 180. St. George's Street, London East.

6 Paar Elugbeutler a Paar 80 Mark — 1 Hamadrias-

Pavian 80 — 25 Paar SaiFran-Einken a P. 12 — 1 Paar

Taubensittiche P. 120 — 1270 Paar Wellensittiche a

P. 8 — 95 Paar Diamantfinken a P. 16 — 85 Paar

Schilffinken a P. 12 — 74 Paar Tiirquisinen a P. 30
— 20 Stiick Kbnigs-Sittiche in Prachtfarbe a 60 —
12 Paar Schwarze Schwane a P. 120 — 2 Barita de-

structor a 60 — 9 Paar Eosellas a P. 36 — 50 Inka-

Cacadus a 40 — 4 Eloten-Vogel a 40 — 15 Paar

Eock peplars (PL melanurus) a P. 80 — 300 Paar

Zebrafinken a P. 10 — 100 Paar Nymphen-Sittiche a

P. 25 — 60 Graue Jackos a 20 — 20 Paar Insepa-

rables a P. 12 Mark. [37]

Im Verlage von Hugo Voigt, Berlin u. Leipzig, erschien:

Die Vogelschutzfrage,
nach ihrer bisherigen Entwickelung und wahren Bedeutung

mit besonderer Eiicksicht

auf die Versnche zn ihrer Losung'

d-Tirch. lieiclisg-esetzgebiing-
und mtemationale Vereinbarungen,

dargestellt und gewurdigt von

Prof. Dr. Bernard Borggreve,
Konigl. Preu38. Oberfdrster in Bonn, Lelirer dor ForstwiBsenscliaft an der rait

del Universitat Bonn verbundenen landwirthschaftlichen Academie Poppels-

dorf, friiherem Lebrer der Botanik imd Zoologie an der Forstaca^emie Miinden.

-^rets itlarfe 1. 30. [36]

Gegen 30 Stiick gut gestopfte Vogel sind zu ver-

kaufen oder zu vertauschen und 2 lebende Accentor

alpinus per Stiick zu 10 Mk. abzugeben.

Hallein. [38] von Tschusi zu Schmidhoffen.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck: G. Patz'scbe BucUdruckerei (Otto Hauthal) in Naumburg a/S.
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Der Kukuk.
Entgegnung und Enthiillung. (Schluss.)

Von Ad. Walter.

Im Ganzen kann man annehmen, dass ausser den
selbstgefundenen Kukuksgelegen nur die echt sind, die

man von sehr gewissenhaften und zuverlassigen Personen,

die sie aber selbst gefunden haben miissen, erkalt. Alle

iibrigen sind zweifelhafte; durch Besichtigung lasst sich

in den meisten Pallen nichts ijber Echt- oder TJn-

echtheit feststellen ; und die erfahrensten Oologen

konnen wohl iiber ein ihnen Torliegendes zweifelhaftes

Kukuksei ein Urtheil fallen, nie aber iiber ein ganzes

Gelege.

Die "vielen vollstandigen Gelege in seiner Sammlung
haben, wie schon gesagt, Herrn Pralle zu der ganz

irrigen Meinung Terholfen, dass der Kukuk nur zufallig

Festeier hinauswirft. Er sagt Seite 44 unten: „Der
Kukuk wirft nur zufallig beim Legen Eier der Pflege-

eltern aus dem Neste. Dies beweisen diejenigen Arten,

in deren Western der Kukuk Platz hat zum Sitzen oder

die einen tieferen Napf haben oder zu denen er sonst

ohne Hinderniss gelangen kann ; ferner zeigen dies die

Nester der Hohlenbriiter und diejenigen der Phyllopneuste-

Arten mit seitlichem Eingange, in welche der Kukuk
sein Ei mit dem Schnabel hineinbringen muss. Wo
sich weniger als die voile Satzzahl findet,
war das Gelege noch nicht voll, als es ge-
nommen wurde, oder es war nach der Zeit (Ende
Juni oder im Juli) ein zweites Gelege. Siehe auch
Walter's diesbezligliche Beobacbtung."

Herrn Dir. Pralle wiirde das Auffinden eines einzigen

Zaunkbnigsnestes mit ein em bebriiteten Zaunkonigsei

und ebensolchem Kukuksei die feste Ueberzengung ver-

schafft haben, dass der Kukuk bemuht ist, Nestoicr zu

entfernen, oft mit grosser Sorgfalt. Grade bei den Western

mit seitlichem Eingange habe ich am haufigsten ein ein-

ziges bebrlitetes Nestei neben dem bebriiteten Kukuksei
gefunden. Alle iibrigen Nesteier hatte der Kukuk vor

dem Legen mit dem Schnabel herausgenommen. Wenn
der Kukuk sein Ei mit dem Schnabel in's Nest legen

kann, ist er auch befahigt, aus dem Nest Eier mit dem
Schnabel zu nehmen. Drei Jahre hintereinander habe ich

nur 1 Zaunkonigsei oder gar keins neben dem Kukuksei
in den vielen von mir entdeckten Zaunkonigsnestern

gefunden, nur im letzten Jahre, 1877, kam zum ersten

Male eine grossere Anzahl Nesteier vor, namlich: 6, 4,

3, 2, 2, 1 ; ausserdem 1 Kukuksei ohne Nestei und ein

unbefruchtetes Kukuksei neben zwei fliiggen jungen
Zaunkonigen. Bei dem mit sechs Nesteiern belegten

Nest konnte der Kukuk nicht Nesteier hinauswerfen,

weil sich noch keiue im Nest befanden, als er sein Ei
legte. Dass es vorkommen kann, dass der Kukuk auch

einmal kein Nestei entfernt, gebe ich zu, obgleich dieser

Fall mir noch nicht vorgekommen ist, denn wo ich die

voile Nesteierzahl fand, hatte immer der Kukuk zuerst

gelegt. Aber Herr Dr. Rey machte auf der Jahi'esver-

sammlung 1876 mir und anderen Herren die Mittheilung,

dass er in einem Phyllopneuste-l^est, nachdem schon 5 Eier

vom Laubvogel gelegt waren, noch spater ein Kukuksei
im Neste gefunden habe, ohne dass ein Nestei entfernt

gewesen ware. Doch halte ich einen solchen Eall fiir

eine Ausnahme von der Regel ; der Kukuk hatte wohl
nicht Zeit gehabt, sein Geschaft rubig zu betreiben.

Dass er ofters nur eins der Nesteier hinauswirft, habe

ich mehrmals erfahren, wie auch meine Mittheilung iiber
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das Auffinden eines UferscMlfsangernestes am 19. u. 20.

Mai 1877 (siehe Seite 146 II. J.) angiebt.

Herr Dir. Pralle zahlt nun 9 Kukukseier auf, die

als charakteristiscli gefarbte Eier in Neuntbdternestern

gefunden wurden und also nicht Varietaten von Wiirger-

eiern sein konnen. Ich bezweifele keineswegs die Echt-

heit dieser Kukukseier und babe schon Seite 154 vor.

Jahrg. ausgesprochen : „Ich will indessen nicht gesagt

haben, dass wirkliche Kukukseier nicht in Neuntodter-

nestern Yorkommen sollten, jedoch diirfte das nicht oft

der Fall sein etc." Ob aber sammtliche Gelege echte

sind, d. h. oh alle Neuntodtergelege, als sie sich noch

im Neste befanden, wirklich ein Kukuksei neben sich

gesehen haben, scheint mir nach meiner vorher ausge-

sprochenen Ansicht fraglich. Ich halte ferner einzelne

der blauen Kukukseier in jener Sammlung fiir echte,

z. B. das neben den Nesteiern von Fringilla chloris, aber

mehrere neben einem grossen blauen Ei iiegende Nesteier

von blauer Earbe fiir wahrscheinlich unechte, weil sie

hier in zu grosser Anzahl vorhanden sind.

Dass es blaue Kukukseier giebt, muss ich annehmen,
weil ich aus den Mittheilungen des Herrn Pralle ersehen

habe , dass er s e 1 b s t ein blaues Kukuksei in einem
G-riinhanfling - Neste (^Fringilla chloris) gefunden hat.

Eerner bin ich zu dieser Ueberzeugung gelangt durch

die freundliche Mittheilung des Herrn Prof Dr. Altum:
dass er selbst ein hellblaues Kukuksei in einem Eoth-

kehlchennest entdeckt hat. Auch Herr Dr. Rey und
Herr Regierungsrath Henrici haben selbst blaue Kukuks-
eier gefunden ; mithin ist das Vorkommen blauer Kukuks-
eier erwiesen. Dennoch halte ich die meisten grossen

blauen Eier, die neben blauen Nesteiern in frischen

Nestern gefunden werden, fiir Doppeleier und manche
der in Sammlungen neben blauen Nesteiern vorkommen-
den entweder fiir Doppeleier oder fiir Eier anderer Vogel.

Ich selbst habe noch nie ein blaues oder einfarbiges

Kukuksei entdeckt, wohl aber weisse und blaue Doppel-

eier neben weissen und blauen Nesteiern.

Was soil man nun aber zu einem grossen blauen

sogenannten Kukuksei sagen, das viermal so gross ist

als die daneben liegenden Rothschwanzeier ? — Das
muss ja wie ein Staarei aussehen! Eier von solcher

Grosse legt doch kein Kukuk! Wahrscheinlich liegen

bei solchem grossen Ei sechs Nesteier.

Ueber die Entwickelung des Kukukseis spricht sich

Herr Pralle folgendermassen aus:

„Das Kukuksei entwickelt sich rascher als die Nest-

eier: ich habe dasselbe wiederholt in einem gegen
letztere mehr vorgeschrittenen Zustande der Bebrlitung

gefunden; und so ist es denn erklarlich , dass die

Pflegeeltern bei dem schnellen Heranwachsen des jungen
Kukuks die eigenen, nicht gezeitigten Eier aus dem
Neste werfen, wenn diese sich nicht etwa in den Grund
des Nestes driicken, wie ich solches wiederholt auch in

anderen Festern bei halberwachsenen Jungen gefunden
habe."

Alle Beweise, die Herr Pralle hier bei seiner Aus-
einandersetzung anfiihrt, sind nicht stichhaltig, denn
man findet ofter ein in der Entwickelung wenig vorge-

schrittenes Kukuksei neben zum Durchbruch reifen Nest-

eiern. Das letzte im vorigen Jahr von mir gefundene
Kukuksei war wenig bebriitet und lag neben Garten-

grasmiikeneiern, die schon „angepickt", also zum Durch-
bruch reif waren.

Auch werfen die Pflegeeltern bei dem schnellen

Heranwachsen des jungen Kukuks nicht die eigenen,

nicht gezeitigten Eier aus dem Neste, sondern die Eier

sind schon immer aus dem Neste geworfen, wenn man
einen kleinen nackten Kukuk findet. Auch bei ihren

eigenen Jungen (ohne Kukuk) werfen sie meistens Eier

nur dann aus dem Neste, wenn sie von den jungen
Vogeln zerdr'iickt oder verletzt waren. Denn man findet

nicht nur bei halb erwachsenen, wie Herr Pr. sagt,

sondern bei ganz erwachsenen, und nicht nur bei diesen,

sondern auch noch, nachdem diese das Nest verlassen

haben, haufig genug ein unausgebriitetes Ei im Neste

vor, aber selten in den Boden gedriickt, sondern ge-

wohnlich ganz frei im Neste liegend. Es kommt mir

mindestens zehn Mai in jedem Sommer vor, dass ich in

dem von den jungen flugfahigen Vogeln verlassenen

Nest, — kenntlich an dem mit Haut, Schuppen und
Schinnen der ausgeflogenen Vbgel bedeckten Nestboden,—
ein oder zwei faule oder unbebriitete Eier, frei im Neste
liegend, vorfinde, aber auch mindestens zehn Mai, dass

ich beim Herumtasten mit dem Einger zwischen und
unter den jungen Vogeln, mbgen sie gross oder klein

sein, ein Nestei entdecke. Weil ich schon bfter ein

sehr hiibsches Ei, namentlich neben jungen Baumpiepern,

hervorgeholt habe, suche ich bei fast alien Nestern mit

jungen Vogeln nach einem zuriickgebliebenen Ei. Auch
bei den oben und friiher Seite 155 erwahnten fliiggen

Zaunkbnigen , die neben mir aus dem Neste flogeo,

wurde das unfruchtbare Kukuksei nicht von den Nest-

vogeln herausgeworfen, sondern es lag unversehrt mitten

im Neste.

Beweise fehlen also vollatandig fiir die schnellere

Entwickelung des Kukukseies; dennoch kann ich nicht

geradezu sagen: Herr D. Pr. hat Unrecht. Ich kann
nicht den Gegenbeweis liefern; folglich sage ich: ich

weiss nicht, ob eine schnellere Entwickelung stattfindet.

Ich hatte allerdings schon dies erforschen konnen, weil

ich ja ofter den Tag und die Stunde kannte, in welcher

der Kukuk sein Ei gelegt hatte, doch war ich bisher nie

auf den Gedanken gekommen, dies untersuchen zu

wollen, weil an eine solche Ausnahme in der Eient-

wickelung zu denken, die ja nichts bezweckte und un-

niitz wiire, mir nie eingefallen ist.

Seinen Beweisen fligt nun Herr Pr. noch eine Mit-

theilung aus dritter Hand hinzu. Er sagt: Von zu-

verlassiger Seite ist mir mitgetheilt, dass Waldarbeiter,

welche bei ihrer Arbeit taglich ein mit einem Kukuksei
belegtes Nest beobachtet, gesehen haben, wie die Nest-

eigenthiimer ihre eigenen Eier nach dem Auskommen
des Kukuks selbst aus dem Neste warfen.

Wie viel worth eine Mittheilung aus dritter Hand
ist, hat bereits die Erfahrung genugsam gelehrt; wie

hoch ich sie schiitze, habe ich schon ofter ausgesprochen

;

dennoch mag auch hier etwas von Wahrheit voi-liegen.

Der zuverlassige Mittheiler hat von Waldarbeitern ge-

hbrt, dass diese gesehen, wie die Nesteigenthiimer nach
dem Auskommen des Kukuks ihre eigenen Eier aus

dem Neste wai'fen. Aber was fur Eier? — Eier ohne

Schale waren es, Windeier, schwammig, weiss mit

schwarzen Elecken — man nennt sie auch Excremente!
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Bei den meisten jungen Nestvogeln bilden die Ex-
cremente eine zusammenhangende, scliwammige, wis

mit einer Haut iiberzogene Masse von der Grosse des

Vogeleies und von fast weisser Farbe. Bei jeder

Piitterung wartet der alts Vogel so lange am Neste,

bis der jmige Vogel ihm seinen Auswurf mit dem ge-

hobenen Hintertheil des Korpers entgegenhalt. Dann
nimmt er den rundlichen Ballen in den Schnabel, fliegt

damit in's Freie und lasst das eiahnliche Stiick im
Pliegen fallen. — Solche Eier werden wohl die Wald-
arbeiter gesehen haben.

Wenn Herr Pr. einen nackten jungen Kukuk ge-

funden und mit ihm die Experimente gemacht hatte,

wie ich sie mehrmals mitgetheilt, so wiirde er ganz

bestimmt ein Lacheln nicht unterdriicken konnen, wenn
ihm jemand mittheilte: kommt das Kukuksei erst spater

zu den Kesteiern und kommen gleichzeitig mit ihm
auch die Westeier aus, so erscheint es natiirlich, dass

der grosse und schwere Kukuk, wenn er sich entleeren

will, durch seine Bewegungen die kleinen und leichten

Stiefgeschwister aus dem Keste drangt.

Was ich nach genau angestellten Beobachtungen
ausfiihrlich ini Centralblatt iiber einen jungen Kukuk,
den ich ans Museum schickte, mitgetheilt habe, will

ich hier nicht wiederholen ; nur noch einmal sei er-

wahnt: der nackte, unbeholfene, noch blinde Kukuk
wirft mit einer solchen Geschicklichkeit einen lebenden

jungen Vogel aus der kleinen SeitenofFnung des Zaun-
konignestes, dass man iiber diese, ich muss sagen an-

geborne Eertigkeit staunen muss. In einer Minute bringt

er das Hinauswerfen wohl drei Mai zu Stande, wenn
man den fremden Vogel nach dem Hinauswurf sogleich

wieder in's Nest setzt.

Derjenige, dem meine Beschreibung nicht geniigt,

kann sich in Friederich's Naturgeschichte der Vogel
Oder aus den Mittheilungen des Oberfdrster Miiller ge-

naue Kenntniss verschafl'en. Beide Ornithologen haben,

gleich mir, selbst beobachtet und ausfiihrlich be-

schrieben, wie sich der junge Kukuk benimmt, wenn
ihm Eier oder Junge in's Nest gelegt werden.

Der Ansicht des Herrn Pr. iiber Monogamie und
Polygamic im Kukuksleben stimme ich zu, also auch
der Thienemann'schen ; und im Grunde ist die Brehm'sche
nicht gerade abweichend. Was aber die Herren Pralle

und V. Gloeden iiber die Eriedfertigkeit der neben-

einander lebenden Mannchen sagen, kann ich nicht gut-

heissen. Ich will nicht behaupten, dass genannte Herren
sich geirrt haben, gebe auch gern zu, dass sich die

Mannchen, namentlich dann, wenn kein Weibchen in

der Niihe ist, scheinbar vertragen, doch kann ich aus

eigener Anschauung nur das bestiitigen, was Dr. Brehm
dariiber mitgetheilt hat.

Ich habe Mitte Juli, zu einer Zeit also, in der nach
jener Herren Ansicht die Liebeskampfe langst ihr Ende
erreicht haben miissen, Folgendes beobachtet: Beim
TJeberschreiten eines Eeldes bemerkte ich in der ersten

hohen und breiten Kiefer des nahen Waldrandes eine

Menge Kukuke, die sich verfolgten. Als ich auf einem
Seitenwege durch niedriges Vorholz mich jenem Rande
genahert hatte, zahlte ich fiinf Kukuke, die sich unter

heftigem Geschi'ei verfolgten. (Es ist eigenthiimlich,

dass auch Herr Pr. ofter funf Kukuke beisammen sah,

doch ist diese Uebereinstimmung wohl nur ein zu-

falliges Vorkommen. Ich habe damals die Zahl funf

besonders hervorgehoben als Zeichen der vielen Kukuke
in einem Schreiben iiber diesen Vorfall an Herrn Jex

in Naumburg, dem ich manche interessante Mittheilung

verdanke.) Es schien nur ein Weibchen sich unter

den Vbgeln zu befinden. Ein und derselbe Kukuk war

bald der Verfolger, bald der Verfolgte. .
Es war ein

heftiges Jagen durch Baume und Zweige; zum Auf-

einanderstossen kam es nie und glaube ich auch, dass

ein wirkliches Kampfen beim Kukuk nie vorkommt.

Ich mochte aus der Mittheilung der Herren Pralle

und V. Gloeden schliessen, dass es bei den Kukuken
wie bei vielen anderen Vogeln zugeht, z. B. beim Buch-

finken, dem Schwan etc., sie haben ein neutrales Ge-

biet: auf einem kleinen Raum, da, wo das Gebiet des

einen mit dem Gebiet des andern zusammentrifFt. Nach

vorangegangenen Kampfen nimmt jeder Vogel von

seinem erkampften Revier Besitz ; iiberschreitet aber

ein Mannchen sein Revier und kommt in das des Nach-

bars, so wird es heftig bis zur Grenze, aber nicht

weiter verfolgt und an dieser Grenze kann man Buch-

finkenmannchen in geringer Entfernung von einander

in grbsster Ruhe sitzen oder auch herumhiipfen und

Nahrung suchen sehen. Beide scheinen keine Eeind-

schaft zu kennen, doch wehe dem Mannchen, das das

Nachbargebiet betritt.

Der Kukuk.

In No. 4 des Centralblattes p. 25 wird in einem aus-

fiihrlichen Artikel von Alfred Newton erwfihnt, dass zwei

Falle besonders geeignet wiiren, die Meinung von Bal-

damus iiber die Parbung von Kukuks-Eiern zu bestatigen.

Herr Eorster Braune zu Greitz schoss einen weib-

lichen Kukuk, als derselbe das Nest eines Gartenlaub-

vogels verliess, und fand in dem Eileiter desselben ein

Ei, welches dem des Laubvogels ganz ahnlioh gefarbt

war, und in dem Neste ein ebensolehes Ei, welches

derselbe Kukuk gerade gelegt haben soil.

Dies ist nun ganz unmoglich, denn selbst bei keinem

Vogel folgen sich die voUkommen gefarbten Eier nicht

so rasch, dass zwei solche gleichzeitig vorhanden waren,

am allerwenigsten aber beim Kukuk, wo der Zwischen-

raum in der Legezeit grosser ist, als bei irgend einem

andern Vogel. Es muss daher nothwendig ein Irrthum

obgewaltet haben.

Der zweite Fall, woriiber Herr Grunack berichtet,

hat auch seine grossen Bedenken. Es drangt sich die

Frage auf, wodurch es gekommen sein mag, dass die

Thatsache mit dem Embryo nicht besser festgestellt

wurde. Es ist iiberhaupt sehr zu bedauern, dass ver-

meintliche Kukukseier von der Farbung der Eier der

Pflegeeltern stets weggenommen wurden, statt dieselben

ausbriiten zu lassen und auf diese Weise den That-

bestand festzustellen. Esware daher dringend wiinschens-

werth, dass Sammler es sich zur Aufgabe machten,

nicht die Eier wegzunehmen , sondern mit gehoriger

Vorsicht und Aufmerksamkeit dieselben zu beobachten,

um sich zu vergewissern, welches Junge dem Ei ent-

schliipfen werde.

E. F. V. HOMETEK.
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Die Spatzen in der Fremde.

Die „California-Staatszeitung^" (San Francisco) No.

13 bringt nachstehenden Artikel:

Gegen die deutsohen Spatzen werden jetzt von

Naturforschern in Massachusetts schwere Anklagen ge-

schleudert. Der dortige Verein von Ornithologen (Vogel-

kennern) hatte sich von correspondirenden Mitgliedern

aus Europa und aus den Vei". Staaten Gutachten iiber

den Spatz erbeten. Alle einheimischen Vogelkenner,

welche an den Verein geschrieben haben , waren ein-

stimraig dariiber, dass die amerikanischen Vbgel, von

denen manche singen kbnnen, wenn sie's auch. der

Nacbtigall nicht gleichthun, und von denen viele In-

sectenfresser sind, die Orte verlassen, wo der Spatz

sich einnistet. So seien die kleinen amerikanischen

Grasmiicken (aueh Singsperlinge genannt), die Schnee-

und Blauvbgel von ihm aus dem Park des Smithsonian

Institute in Washington vertrieben worden. Aus der

Umgebung von Boston sollen die bosen Spatzen gar

fiinfzig amerikanische Vogelarten vertrieben haben, und
funfzehn von diesen sollen in der Stadt selber gelebt

haben. Ehe die Spatzen kamen, wird jetzt behauptet,

war die Neigung einheimischer amerikanischer Vogel,

sich in der Kahe menschlicher Wohnungen anzusiedeln,

merkbar im Zunehmen begriffen
,

jetzt hat das aufge-

hbrt, weil die Spatzen die iibrigen Vbgel verjagen. Sie

vertreiben sogar solche Vbgel, die starker sind als der

einzelne Spatz. Denn die Sperlinge machen stets ge-

meinsame Sache und iiberwaltigen durch Massenangriffe

die amerikanischen Pfingstvbgel (Oriolen), die ameri-

kanischen Drosseln (Robin), die grosse Singschwalbe

(Martin) und sogar, trotz seines scharfen Schnabels,

den Specht. Ein Dr. Abbott von Trenton, der ein

speziell wiithiger Spatzenfeind zu sein scheint, be-

schuldigt den Sperling gar des Mordes, behauptet, er

nehme die Nester anderer Vbgel aus und fresse ihre

Jungen. Aber ganz abgesehen von diesen neuentdeckten

bbsen Eigenschaften , wird neuerdings auch das K,e-

nommee des Sperlings als Raupenvertilger angegrififen.

Die Berichterstatter behaupten, der Spatz lasse die

fetteste Raupe und das delikateste Insectenei liegen,

wenn er dafiir eine saftige Kirsche oder ein nahrhaftes

Getreidekorn verzehren kbnne, und ein Doctor, der

mitten in der Raupenzeit 40 Spatzen getbdtet und
aufgeschnitten hatte, will in ihren Magen nur Samen,

aber kein einziges Insect undkeineLarve gefunden haben.

Auch die Naturkundigen Europas, die an den Verein ge-

schrieben haben, stimmen damit uberein und erklaren

die Sperlinge fiir eine fbrmliche Landplage. Der Vereia

empfiehlt, dass alle Schutzgesetze fur die Spatzen auf-

gehoben werden und es Jedem freigestellt werde, sich

derselben, wie er eben will und kann, zu erwehren.

Der ,,Anzeiger des Westens" nimmt den Spatz

gegen die obigen Ansohuldigungen folgendermassen in

Schutz: „Die Sperlinge haben hier so festen Fuss ge-

fasst, dass es nicht mehr mbglich ist, sie auszurotten

oder auch nur ihrer Vermehrung und Ausbreitung

Schranken zu setzen , wenn man auch woUte. Sie

werden im Gegentheil allmahlig das ganze Land ein-

nehmen. Die Klagen gegen sie sind iibertrieben. Der
Sperling ist zunachst kein Pleischfresser und zerstbrt

nicht die Nester anderer Vbgel. ICampflustig ist er

und lasst sich nichts gefallen. Das sollten ihm aber

die Amerikaner am wenigsten iibel nehmen. Da er

kein Zugvogel ist , sondern den Winter iiber an Ort

und Stelle bleibt, so benutzt er diese Zeit, um sich

eine Brutstatte auszusuohen. Und so passirt's ihm oft,

dass er die Wohnungen, welche andere Vbgel im Jahr

vorher inne gehabt oder gebaut haben, in Besitz nimmt.

Kommen diese dann und wollen ihn vertreiben, so

wehrt sich der Spatz hartnackig, und auf das Geschrei

eines Spatzenpaars kommen manchmal ganze Schaaren

zu Hiilfe. Das TJnrecht ist dabei nur dann a^^f der Seite

der Spatzen, wenn man einem Vogel ein Recht auf sein

vorjahriges Nest einraumt. Dass der Spatz vegetabilische

Nahrung nicht verschmaht, ist bekannt; aber der Doc-

tor von Trenton iibertreibt. Der Spatz liisst eine fette

Raupe so wenig liegen, wie der Bauer einen Kalbs-

braten, und wenn er es liebt, dazu ein Kbrnlein oder

zwei zu verzehren, so ist der Mensch noch immer im
Gewinne, denn die Raupe hatte mehr Schaden gethan,

als hundert Kbrner worth sind. Ereilich hat man die

Spatzen hier zu Lande verwbhnt und sie durch iiber-

eifriges FUttern fbrmlich von der Raupenjagd abgehalten.

Aber das wird sich mit der Zeit und mit der Gewohn-
heit schon von selber geben. Freilich eine iibermassige

Schonung ist vom Uebel. Zu hegen und zu pflegen

braucht man sie, nachdem ihre Einbiirgerung eine That-

sache ist, nicht mehr, und wenn die Naturforscher von

Massachusetts einmal auf die Spatzenjagd gehen und
uns zu jungen Spatzen in Eiern gebacken einladen

wollen, so wollen wir nicht drauf schwbren, dass wir

die Einladung abschlagen."

[Diesen letztern Ausfiihrungen werden gewiss auch

alle deutsche Vogelkundige sich anschliessen. D. Red.]

Cusarca rutila (Pall.) und Vulpanser
tadoma (L.) in dev Mark.

In einer friiheren Nummer dieses Jahrganges des

Centralblattes (S. 12) hatte ich eine Angabe des Herrn

J. Stengel iiber das Vorkommen von Casarca rutila

(Pall.) in der Mark Brandenburg angezweifelt. Mit

Bezug auf meine Notiz verbffentlicht nun genannter

Herr in der „Monatsschrift des dentschen Vereins zum
Schutze der Vogelwelt" (1878, S. 31) iiber das Vor-

kommen der Rostente in dem beregten Gebiet einen

zweiten Aufsatz. Er theilt in demselben drei Fiille, in

denen G. rutila in Brandenburg erlegt worden ist, mit.

Im Jahre 1856 erhielt Herr Stengel ein Farchen dieser

Entenart vom Wiinsdorfersee, im Jahre 1 862 ein $ aus

der Umgegend der Fbrsterei Adlerhorst bei Zossen und
im Jahre 18d9 ein drittes Exemplar, welches am Taupitz-

see geschossen worden war. Die Vbgel stimmten voll-

kommen mit der Beschreibung iiberein, welche Ch. L.

Brehm in seiner Naturgeschichte der europjiischen Vbgel

von Anas rutila giebt.

So positiv gegebenen Angaben gegeniiber muss der

laute Zweifel verstummen. Herr Stengel gedenkt das

nachste Exemplar der Rostente, welches in seine Hande
gelangen wird, dem Kgl. Museum in Berlin einznsenden.

Mbge dies recht bald geschehen, dass auch etwaige

stille Zweifler bekehrt werden!
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In demselben kleinen Aufsatze giebt Herr Steng-el

nach den Notizen eines Herrn Tuchfabrikantcn Michovius

in Cottbus eine Anzahl Yon Mittheiliingen iiber ver-

schiedene in der Umgegend des genannten Ortes Yor-

kommende Entenarten. Unter anderen Angaben wird

auch Yon der Anas tadorna L. mitgetheilt, dass „sie

hier (Cottbus) haufig nistet und haufig geschossen wird",

eine Angabe, die wohl kauna als eine erriste zu nehmen
ist, und die mit jener ersten iiber das BrutYorkommen
Yon Anser cinereus im Spreewalde in eine Eeihe zu

stellen ist, von der Herr Stengel in seinem z\veiten

Artikel selbst sagt „dass sie nicht richtig, und dass er

falsch bei'ichtet worden sei".

Vulpanser tadorna (L.) ist — ich spreehe hier Yon
Deutschland — ein charakteristischer Brutvogel der

Kiisten und Inseln der Ost- und Nordsee, der sich nur

selten in das Binnenland Yorfliegt. Wir kennen das

Vorkommen der Fuchsente in Schlesien, in der ProYinz

Sachsen, in Bohnien, wir kennen eine Anzahl Yon Be-

obachtungen iiber ihr Vorkommen in der Mark Branden-

burg (J. f. 0. 1875. S. 13), aber alle diese Falle sind

nur als vereinzelte Vorkommnisse, als Ausnahmen zu

betrachten. Dass V. tadorna bin und wieder ein Mai
bei Cottbus Yorkommen mag, will ich nicht bestreiten,

wenn gleich ich nicht glaube, dass sie daselbst „haufig

geschossen" werden wird, dass sie aber in der Nahe
Yon Cottbus nistet und zwar wie ausdriicklich bemerkt
wird ,,haufig nistet", halts ich aus den oben angefiihrten

Griinden fiir eine durchaus irrige Angabe. Ich kenne

die Gegend um Cottbus aus eigener Anschauung und
habe ausserdem die Mittheilungen einer Reihe zuver-

lassiger Gewahrsmanner, meist Forstbeamten, iiber die

Vogelwelt des gedachten Gebietes, nie ist mir aber etwas

von einem Exemplar der V, tadorna (L.) bekannt geworden,

welches bei Cottbus geschossen worden sei, geschweige

denn daselbst gebriitet hiitte, Herman Schaiow.

Rundschau.

The Ibis. IV. Ser. April 1878: Ramsay, A Synopsis Weimar 1878.) — Der Verfasser, durch sein friiheres~ ~
- --

- -

Wei'k: „Des Wellensittichs Zucht und Pflege" alien

Vogelliebhabern bekannt, giebt in ahnlicher Darstelhing

in dem vorliegenden Buche nUtzliche Winke fiir die

Wartung und Zucht der Prachtiinken. Die Schrift

diirfte sich besonders fiir anfangende Vogelziichter als

brauchbares Handbuch empfehlen. Um so mehr ist zu

bedauern, dass der Verfasser sich hinsichtlich der Be-

nutzung der wissenschaftlichen Namen nicht genauer

unterrichtete. Es wird die bunte Zahl der abgehandelten

Arten unter den beiden Gattungsnamen Spermestes und
Aegintha aufgefiihrt. Eine derartige willkiirliche An-
wendung von zum Theil in der Wissenschaft gar nicht

existirenden, geschweige begriindeten Namen kann eine

arge Verwirrung in der Vogelliebhaberei anrichten; es

moge dringend davor gewarnt sein. Wir haben insbe-

sondere schon friiher in diesen Blattern darauf hinge-

wiesen, dass der Gattungsname Aegintha, welcher von

Herrn Prof. Cabanis im Jahr 1851 zur generischen

Unterscheidung einer ganz bestimmten Form, des

Dornastrilds {temporalis lid^ih.), aufgestellt wurde,

auch bei einer mit wissenschaftlichem Verstandniss vor-

genommenen Zusammenziehung mehrerer Gattungen der

Prachtiinken nicht als Gattungsname fiir die umfassendere

Gruppe gebraucht werden kann. — Auch einige Vater-

landsangaben sind in dem vorliegenden Buche unrichtig.

Bulletin de la Societe Zoologique de France. 5. Partie.

Sept. et Oct. 1877: Bocage, Notes sur les races geo-

graphiques ou Especes des Bucorax. S. 373. — Bureau,
De la mue du bee et des ornements polychromes du

Macareux arctique {Fratercula arctica) apres la saison

des amours. S. 377. Behandelt die auffallenden Ver-

anderungen, welche der Schnabel des Papageitauohers

nach der Brut'zeit erleidet.

Bulletin of the Nuttall Ornithological Club. No. 2.

April 1878: Brewer, Changes in our North American
Fauna. S. 49. Tetanus ochropus, Larus canus und
Aegicdites hiaticula sind der Liste Nordamerikanischer

Vbgel hinzuzufiigen, Podiceps cristatus dagegen zu

streichen, fiir dessen Vorkommen keirie authentischen

oi i\i& Qex\ns Pomatorhinus. S. 129. — Gurney, Notes

on a Catalogue of the Accipitres in the British Museum
by E.. B. Sharpe. S. 145. — Sclater, Revision of

the Species of the Cotingine Genus Pipreola. S. 164. —
Seebohm, Contributions to the Ornithology of Siberia.

S. 173. — Lawrence, On the members of the Genus
Gymnoglaux. S. 184. —• Abgebildet sind: Pomatorhinus

ferruginosits, P. Phayrei, P. albigularis und P. steno-

rhynchus, Pipreola frontalis.

Oustalet
,

Description d'une espece nouvelle du genre

Sibia. — Beschrieben wird Sibia Desgodiusi, eine der

8. gracilis nahe stehende Art aus Yer-ka-lo am oberen

Mekong. (Bull. Soc. Philomat. Paris, 7. ser.. No. 3.)

k, Ernst, Estudios sobre la Flora y Fauna de
Venezuela. 4". Caracas 1877. — Giebt nach den
Arbeiten Sclater's und Salvin's und gestiitzt auf die

Sammlungen Goring's und Spence's eine kurze Auf-

zahlung der Vogel Venezuelas.

E. Mnlsant, Description d'une nouvelle espece
de Tro chili de. (Soc. Linn, de Lyon, 12. Oct. 1877.)

H. S.

Pietro Pavesi, Sulla prima e recentissima com-
parsa in Lombardia del Beccafico dl Pro-
ven z a, letta neir ad eranza del 27. Die. 77, del R.

Inst. Lomb. die Science Lettere. ^ Bericht iiber ein

im December 1877 an der Miindung des Ticino in den

Po erlegtes Mannchen der Sylvia provincialis. Es wird

hierbei eine Liste von in der Lonibardei hier und da vcr-

einzelt vorkommenden Vogelarten gegeben und schliess-

lich mitgetheilt, dass Emberiza melanocephala Anfang
Febr. 1878 im Mailiindischen erlegt wurde.

(Mitth. Orn. Ver. Wien.)

Cer Prachtiinken Zucht und Pflege; nebst kurzer Dar-

stelhing der Wittwen-, Weber-, der ausljindischen Finken-,

Staar- und Drossel-Vogel und einer Anleitung zur rich-

tigen Krankenpflege. Von Fr. Karl Go Her. (Voigt,
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Berichte vorliegen. — Merriam, Remarks on Some
of the Birds of Lewis County (North. N, York). S. 52. —
Brewster, Descriptions of the First Plumage in

Various Species of North Amer. Birds. S. 86. —
Ridgway, Notes oa some of the Birds of Calaveras

County, California and adjoin. Localities. S. 64. —
Mearns, Description of unusually developed Indivi-

duals of three Species and Remarks on uncommon
Plumages in several others. S. 69. — Brewer, Notes

on Junco caniceps. S. 72. — Murdoch, Effects of

the warm Winter on the Migration of Birds. S. 75. —
Recent Literature S. 77— 87. — General Notes S.

92—104.

Bendire, Notes on some of the Birds found in

Southeastern Oregon, particularly in the Vicinity

of Camp Harney. (Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., Nov.

1877, p. 109.)

Barrows, Catalogue of the Alcidae contained in

Museum of the Boston Society of Nat. History, with a

review and proposed classification of the Family. (Proc.

Bost. Soc. Nat. Hist., Nov. 1877, p. 150.)

Haturstudien. Die botanischen, zoologischen
und Akklimatisationsgarten, Menagerien,
Aquarien und Terrarien in ihrer gegen-
wartigen Entwickelung etc.

Unter diesem Titel prasentirt sich uns der dritte

Theil von Martin's allbekannter und anerkannter

,,Praxis der Nat urges chichte". Wenn die beiden

ersten Bande uns viel des Neuen brachten, zahlreiche,

vordeni noch nicht beleuchtete Plane und Anschauungen
entwikelten und werthvolle Rathschlage zur Verbesser-

ung alterer Methoden darboten, so finden wir in dem
vorliegenden Theile die Bearbeitung eines noch nicht

in iihnlicher Weise durch die Peder geschilderten Ge-

bietes, eines Theiles der „praktischen Naturgeschichle",

dessen Ausbreitung und Hebung vorzugsweise der

Gegenwart angehort, die Besprechung der zoologischen

Garten. Seit mehr als einem halben Jahrhundert haben

diese Institute in allmaliger Fortentwickelung und

Vervollkommnung von den wandernden Menagerien, die

Kameel, Bar und Affen auf den Mai'kten zur Schau

stellten, zu hervorragenden Bildungsanstalten sich ge-

staltet, und da war es wohl an der Zeit, in einer kritischen

Uebersicht diese Anstalten und ihr Wirken zu be-

sprechen, die Resnltate und Erfahrungen, welche im
Laufe der Zeit hinsichtlich der Eini-ichtung solcher

Garten im Allgemeinen, wie der Thierpflege im Be-

sonderen gemacht "wurden, zusammenfassend zu behan-

deln. Wir freuen uns, dass dieses Erstlingswerk den

behandelten Stoff in einer Fiille uns bietet, welche dem
rastlosen Eifer des Verfassers zu hoher Ehre gereicht. —
In dem ersten Kapitel werden die gegenwartigen

zoologischen Garten, Aquarien und Akklimatisationsan-

stalten, welche der Verfasser auf einer eigens diesem

Zwecke gewidmeten Reise grbsstentheils selbst be-

suchte, mit alien ihren Vorziigen und Mangeln be-

sprochen. Aus der Vergleichung dieser Schilderungen

wird der Praktiker manche wichtige Lehre ziehen konnen.

Im zweiten Kapitel folgen „die Grundbedingungen fiir

die Pflege der hoheren Thiers in unseren Garten",

woven wir die Abtheilungen iiber die Raubvbgel,

ihre Kafige in unseren Garten, „die Papageien" und die

,,Winterhauser fiir Vogel" als fiir uns besonders beachtens-

werth hervorheben. Einzelheiten der theoretischen Ent-

wiirfe wird der Praktiker freilich noch zu modificiren

haben. So spricht z. B. Hr. Martin mit Recht gegen

das Anketten der grossen Papageien: „Entfesseln wir

einmal ein Parchen Araras nnd geben ihm einen grosseren

Flugraum mit entsprechenden hohlen Baumen etc. und.

wir werden sehen, welche Mannigfaltigkeit der Stel-

lungen, der Lebensweise sich da entwiokelt etc.", aber

die praktische Ausfiihrung dieses anscheinend unbedingt

empfehlenswerthen Vorschlages bietet auf anderer Seite

Schwierigkeiten, wie sich im zoolog. Garten zu Berlin

gezeigt hat. Die Araras zerstossen namlich beim Klet-

tern an den Stammen und besonders am Gitterwerk

derartig Fliigel und namentlich die langen Schwanze,

dass sie einen viel traurigern Anblick, als angekettet in

in den Ringen gewahren. Vom Gitterwerk wiirde des-

halb bei solchen Papageikafigen ganz abzusehen und

nur glatte Eisenstabe zu verwenden sein , besonders

aber miisste man soviel Raum geben, dass die Vogel

bewogen wiirden, mehr die Fliigel als die Fiisse zu

gebrauchen u. a. — Das dritte Kapitel bespricht ,,die

praktischen und wissenschaftlichen Aufgaben unserer

Garten". In einer Abtheilung erfahren die wissenschaft-

lichen Benennungen einelangere Kritik, und wir bedauern,

dass der Verfasser, vielleicht in einigen Fallen irritirt

durch die jetzt gerade in der „Sturm und Drang-Periode"

befindliche Ornithologisohe Systematik zu unberechtigt

scharfem, weil zum Theil auf unrichtige Auffassung be-

ruhendem Tadel der Systematiker sich hinreissen liess.

Namentlich wiirden wir die Wiedergabe einiger hieriiber

vonHerrn Sc hlegel scheinbar mit grosser Sachkenntniss

verfassten, wohlklingenden Phrasen gern vermissen. Im
Interesse der Sache wird es dem Verfasser gewiss will-

kommen sein, wenn wir uns, zur Widerlegung dieser

Kritik vom Standpunkte des Systematikers aus, eiue Ent-

gegung auf jenen Artikel fiir die nachste Nummer dieses

Blattes vorbehalten. — Den Haupttheil des Bandes

bildet das vierte Kapitel : „Entwiirfe fiir die Griindung

neuer naturhistorischer Garten". Wir konnen hier nicht

auf diesen, an neuen Gesichtspunkten ausserordentlich

reichen Theil specieller eingehen und bemerken nur,

dass den gegebenen Bntwiirfen das Prinzip einheitlicher

Naturanschauung zu Grunde liegt. Im Specielleren ist

es die Darstellung von Zonenbildern, welche als leiten-

der Gedanke fiir die Anlagen zoologischer Garten

empfohlen wird. Wenn wir uns auch die Schwierig-

keit, ja, in unserer Zeit wenigstens, theilweise Unmog-
lichkeit der praktischen Durchfiihrung solcher Plane

nicht verhehlen, so zollen wir doch den Ideen des Ver-

fassers unsere Anerkennung. Das Studium dieses Theiles

wird dem Praktiker immerhin viele werthvolle Finger-

zeige liefern. — In einem Anhange wird endlich noch

„die Verwendung, Behandlung und Versendung gestor-

bener Thiere'' besprochen. — Ein Atlas, von dem Sohne

des Verfassers gezeichnet, ist dem Theile beigegeben

und erliiutert durch Hauser- und Kafig-Skizzen, sowie

Situationspliine die Ausfiihrungen des Textes. — Wir
wiinschen auch den „Naturstudien" die weite Ver-

breitung der beiden ersten Bande. A. R.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Dr. Briiggemaiin f.

Wiederum hat unsere Wissenschaft den Verlust eines

ihrer Jiinger zu beklagen. Vor wenigen Wochen starb

an einem Lungenleiden in London Dr. Fried rich

Brtiggemann, urn die Ornithologie besonders ver-

dient durch seine Arbeiten iiber die Vogel Yon Celebes

und Borneo. Der Verstorbene bekleidete seit zwei Jahren

eine Custosstelle am British Museum und stand im Be-

griff, die Curatorschaft eines ornithologischen Museums
zu iibernehmen, welches von LordTweeddale neuer-

dings gegriindet ist.

Die Wiener „Neue Freie Presse" brachte am 12. April

folgende Notiz : „DerPrasident der AllgemeinenDeutschen

Ornithologischen Gesellschaft, Herr Eugen von Ho-
meyer, ist in Folge einer directen Einladung des

Kronprinzen Rudolph aus Stolp hier eingetroffen,

um im Vereine mit Dr. B r e h m eine interessante, den

Stein- und Goldadler betreffende Streitfrage losen zu

helfen. Im Privatmuseum des Kronprinzen befindet sich

dermalen eine geradezu einzige Adler-Collection, welche

60 der priichtigsten Exemplare umfasst. Die beiden Ge-
lehrten arbeiten daselbst stundenlang zusammen, und
meist wohnt ihren Berathungen mit grossem Interesse

der Kronprinz bei und betheiligt sich auch direct an den
Debatten und Untersuchungen." — Wir konnen diese

Notiz noch damit erweitern, dass S. K. K. Hoheit
Kronprinz Rudolph von Oesterreich, welchen die Allg.

Deutsche Ornithol. Gesellschaft seit Kurzem unter ihre

ordentlichen Mitglieder zu zjihlen die hohe Ehre hat,

begleitet von den Genannten einen Jagdausflug nach
TJngarn wahrend der letzten Wochen unternommen, der

vorzugsweise dem Sammeln und Beobachten von Stein-

adlern gewidmet war. Es diirfte, wie wir horen, aus

dem eingehenden Interesse, welches S. K. K. Hoheit

diesem Gegenstande widmet, eine ausfiihrliche mit Ab-

bildungen ausgestattete Monograpliie der Steinadler re-

sultiren. D. Red.

Die Beobachter der VBgel Deutsclilands

machen wir nochmals darauf aufmerksara, dass zur Ver-

einfachung der Aufzeichnung der ornithologischen Be-

obachtungen und zur Erleichterung der spateren Bear-

beitung und Zusammenstellung derselben ein Eragen-
Schema von uns ausgegeben wurde. Den bisherigen

Mitarbeitern an unseren Jahresberichten ist das Schema
iibersandt worden. Neu hinzutretende Beobachter konnen
dasselbe durch Dr. R. Blasius in Braunschweig oder

durch die Redaction dieses Blattes erhalten.

Der Ausschuss fur Beobachtungsstationen der Vogel Deutsclilands.

Blasius. Schalow Rohweder. Reich enow.

Togelinarkt.
Von Hrn. Jamrach in London ist in neuerer Zeit

mehrfach ein Vogel unter dem Namen Barita destructor

auf den Markt gebracht , englisch : Long-billed
Butcher Crow. Dieser Vogel, die „Fleischer-
Krahe", wie wir ihn dem englischen Namen ent-

sprechend nennen miissen , wird von einigen Systema-
tikern den Wiirgern eingeordnet, von anderen mit den
Wiirgerkriihen (StreperaJ und Flbtenvogeln {Gt/vmor-

Mna) als Unterfamilie der Raben zusammengestellt.

Fiir beide Ansichten giebt es Griinde, denn die Fleischer-

Krahe steht zwischen den beiden Familien der Wiirger
und Raben. Dem Vogelliebhaber kann man sie am
besten beschreiben durch die Bemerkung, dass sie ein

Flotenvogel im Kleinen ist- Habitus und Farbung
ahneln letzterem sehr. Von schwarz und weisser

Farbung, hat sie eine gedrungene Gestalt mit dickem
Kopf und grossem geraden, an der Spitze mit scharfem
Haken versehenen Schnabel. Die Grosse ist ungefahr
die unseres Raubwiirgers. Die Lebensweise erinnert,

wie sie Gould schildert , sehr an die unserer Wiirger.

Gould sagt: „Barita destructor Temm. (Cracticus torqtia-

tus Lath.) ist Standvogel in Neu-Siid-Wales. Der Vogel
hat eine sehr allgemeine Verbreitung , da man ihn an
Waldrjindern , an Hiigellehnen und in der gemischten
Steppenlandschaft antrifFt, wo man iiberall seine eigen-

thiimliche Stimme , ein Gemisch missklingender Tone,

vernimmt. Bewegungslos sitzt er auf trockenen Baum-
spitzen, von wo aus er das Terrain und namentlich

den Boden unter sich frei iibersehen kann, denn hier

spaht er mit seinen scharfen Augen nach Beute und
stosst senkrecht herab, um Insecten, Eidechsen oder

andere kleine Wirbelthiere aufzunehmen. In der Regel
kehrt er immer wieder auf dieselbe Warte zuriick.

Die Fortpflanzungszeit dauert vom September bis Ja-

nuar. Das Nest ist aus Reisern gebaut und mit feinen

Halmen und Wurzeln ausgekleidet. Drei Eier bilden

in der Regel das Gelege , welche auf dunkel gelb-

braunem Grunde mit dunkleren Punkten und Kritzeln

und hier und da mit kleinen Flecken, die wie Tinten-

klekse aussehen, bedeckt sind, oder aul^ hellerem Grunde
mit mehr rdthlichen Flecken, die im Kranze und am
dickenEnde stehen." Soweit Gould. Hoffentlich erhalten

wir bald auch Nachrichten iiber das Gefangenleben der

Fleischer-Krahe, auf welche die Liebhaber hiei'mit auf-

merksam gemacht seien.

Der Zoologische Garten in Diisseldorf hat abzugeben

:

Carolinasittiche, Graukcipfchen, Wellensittiche, Silber-

schnabel, Orangebackchen und Goldbriistchen.

Herr Abrahams, 191. 192. St. Georges Street, London
East, empfiehlt: Prachtsittiche (PL pulcherrimus), Bunt-
sittiche (PI. eximius) , Fasansittiche (PI. adalaidensis),

Ringsittiche [Port Linkoln-S.] (PI. zonarius), Blasskopf-

sittiche (PI. palliceps) , Bergsittiohe (PL melanurus),

Koriigssittiche {PL scapulatus), Dornastrilds (temporalis),

Wiirgerkrahen (Sirepera fuliginosa), Rieseniischer (Dacelo

gigantea), Schlankschwalme (Podargus Cuvieri), Keil-

schwanzadler (audax).

Eingegangene Drncksachen.

Elliot, Notes on the TrocMlidae. The Genus Thau-

matias. — Review of the Specimens of TrocMlidae

in the Paris Museum. — Remarks on the Buceros

hicornis. (Abdr. aus: The Ibis 1877.)
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Elliot, Description of a new Species of Lamprocolius.

— Description of a new Species of Ground - Horn-

bill. — Descr. of a new Species of Hornbill from

Cochin- China. — Descr. of a new Spec, of Water-bird

from Cochin-China belong, to the Grenus Porphyrio.

(Abdr. aus: Ann. Mag. Nat. Hist. 1877 und 78.)

Elliot, Review of the Ibidinae. (Abdr. aus: Proc. Z.

S. 1877 June 5.)

Studer, Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Ee-

der. (Aus: Zeitschr. Wiss. Zool. Bd. XXX).

Stejneger, Euglenes Wandringer. (Kristiania. A. W.
Brogger. 1877.)

Sharpe, Contributions to the Ornithology of New
Guinea Pt. II. (Aus: Linn. Soc. Journ. Zool. Vol. XIII.)

Sharpe, On new Species of Warblers in the Collec-

tion of Brit. Museum. (Aus : Proc. Z. S. Jan. Z. 1877.)

Sharpe, Description of a now Species of Lohiophasis

and a new Species of Pitta from N. W. Borneo.

(Aus: Pr. Z. S. Febr. 6 1877.)

Holtz, Ueber das Birkhuhn und dessen Einfiihrung

in Pommern. (Aus: Zeitschr. Orn. Ver. Stettin 1877.)

Ridgway, Studies of the American Herodiones I.

(Aus: Bull. Un. St. Z. G. Survey, Vol. IV. No. 1.)

Barbozadu Bocage, Melanges ornithologiques. (Aus

:

Jorn. St. Math. Ph. Nat. Lisboa. 1878.)

Finsch, On a small Collection of Birds from Marquesas

Islands. — On a new Species of Petrel from the Feejee

Islands. — On the Birds of the Island of Ponape. —
On a Collection of Birds from Niuafou Island. — On
a Coll. of B. from Eua. — On the Birds of Tonga-

tabu, Fiji Isl. , Api and Tahiti. (Sammtlich aus:

Proc! Z. S. 1877.)

•i1-

[40] IPreisverzeichniss Ostafrilianiscb.er "V^ogelbalg-e,
gesammelt von Dr. G. A. Fischer auf Sansibar und in den Kiistenlandern Wito und Mombas.

M. K.

Bessornis intermedia

Cichladusa guttata .

Anthus Raalteni

Macronyx croceus .

Camaroptera olivacea

Bradyornis pallida .

Lanius caudatus

Dryoscopus affinis .

— Salimae .

— sublacteus . .

— lugubris . . .

Meristes olivaceus .

Crateropiis rubiginosus

— Kirki

Dicrurus fugax .

Andropadus flavescens

Trichopliorus flaviventris

Nectarinia collaris .

— giiituralis 5
Amaurestes fringilloides

Pyromelana fiammiceps

Stimmtliche Arten in tadell

8 Pyromelana nigriventris ^ u. $ a 4

8 Hyphantornis nigriceps cj . . 6

4 _ _ 5 b

4 — ocularius 4
5 — aureoflavus $ 7

6 — — (? jun. u. ? . . . 5

8 Penthetria axillaris 12

6 Pyrenesies imicolor

6 Fisch. & Rchn., n. sp. 15

6 Oriolus noiatus ? u. (J ... a 6

6 Pliolidauges Verreauxi $ et juv. a 4
6 Lamproeolius sycobius .... 8

10 — melanogaster 6

12 Lamprotornis purpuroptera . . 5

3 Caprimulgus Fossil .... 4
8 Coracias caudata 4

10 Irrisor cyanomelas (J u. $ . . a 6

4 Merops nubicus 5

3 — superciliosus 5

5 Ceryle rudis 4
4 Alcedo cristata ad. u. juv. . . a 4

Alcedo cJielicutensis .

Halcyon orientalis .

— irrorata . . .

— semicoerulea (def)

Buceros nasutus .

— melanoleucus

— buccinator . .

Pogonorhynchus torquatus

— melanopterus .

Centropus superciliosus

Chrysococcyx cupreus

Picus Hartlaubi
— nubicus . . .

Chalcopelia afra

Peristera tympanistria

Spizaetus occipitalis

Ardea comata . .

Parra africana . .

Numenius phaeopus

Nettapus auritus

4
5
6

3
8

12

15
•6

12

5
3
6

5

4
3

18

6

3
4
10

osen Balgen. — Zu beziehen durch Dr. Reichenow, Berlin S.W., Grossbeerenstr. 52.

diaries Jamracli,
180. St. George's Street, London East.

25 kleine Ponies, 32 ZoU Hohe, a 300 Mark — 1 grosser

Lippenbiir 240 M. — 1 Tigerin 2000 M. — 40 Paar

Inseparables a P. 12 M. — 40 Graue Papageien a St.

20 M. — 90 Sibirische Stieglitze a St. 4 M. — 1000

Paar Wellensittiche a P. 8 M. [41]

Wilh. Sch later in Halle ajS. [42]

Naturalien- und Lehrmittelhandlung.

Mein neuestes Verzeichniss No. 62 iiber Saugethiere

ist erschienen und steht gratis und franco zu Diensten.

Da niich zunehmende Altersschwache veranlasst hat,

mein Naturaliengeschaft in Balgen, Skeletten und Scha-

doln an meinen Sohn, H. B. Moesehler in Kronforstchen

bei Bautzen, abzugeben, so danke ich meinen werthen

Kunden hierdurch aufs Verbindlichste fiir das mir bis-

her in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen, und
bitte sie, dasselbe in Zukunft meinem Sohne zuzuwenden.

Herrnhut, den 1. Mai 1878.

Heinr. Ferd. Moesehler.

Indem sich der Unterzeichnete auf Vorstehendes

bezieht, bittet er, das seinem Vater geschenkte Ver-

trauen auch auf ihn zu iibertragen, und sichert reellste

Bedienung zu.

Kronforstchen b. Bautzen, den 2. Mai 1878.

[43] H. B. Moesehler.

lledaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kit tier in Leipzig.

Druck: G, Patz'sche Buclidruclterei (Otto Hauthal) iu Naumburg a/S.
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Beobachtungen iiber das Leben und die Fortpflanzung gefangener einheimischer Kornerfresser.

Von Dr. 6. Fr. Hermann Miiller in Berlin.

(Fortsetzung.)

Weibchen AA. 1876.

Drei im vorhergehenden Jahre geziichtete Junge und

ihre Eltern befanden sich den ganzen Winter iiber in

e i n e m Heckbauer, welches taglicli der Sonne und Luft

wegen aus einer Stube in die andere gestellt wurde.

69. Erste Briitung. Am 16. Marz sab icb mit

TJeberraschung, dass der junge Hahn und dann auch

eine seiner Schwestern in einem ganz leeren Schutz-

kbrbchen iiber dem Trinknapfe kreiselte. Dies ist der

friiheste von mir beobaohtete Eintritt des Fortpflan-

zungstriebes bei Zeisigen. — Die drei iiberiliissigen Ver-

wandten wurden entfernt, das Bauer absichtlich nach

wie vor Terstellt, der Milben wegen mit Lackfarbe

angestrichen, sowie mit Insectenpulver und Petroleum

desiniicirt. Die Verdunstung des letzteren beljistigte

das anticanoniscbe junge Ehepaar so sebr, dass es

ungestiim durch das Gitter zu brechen suchte ; es be-

ruhigte sieh indessen augenblicklich, als durch das ge-

bffnete Fenster frische Luft in's Bauer stromte. Solche

und grossere Storungen ertragen Zeisige, ohne zu

murren.

Der Hahn zerzupfte zu wiederholten Malen das

ohnehin unvollkommene Nest, weil das Weibchen sehr

sparsam eintrug und sich nur mit der Formung der von

mir eingepressten FaserstofFe begniigte. — Bei dem
Nisten hat sich dieser Hahn nicht betheiligt, dafur

zeigte er die schlechte Angewohnheit, auf dem Nest-

rande zu schlafen und den Riicken und Schwanz seiner

Gattin arg zu beschmutzen. Deshalb wurde er am
14. April ausgesperrt.

Inzwischen hatten am 24. Marz und auch spater

gelingende Begattungen stattgefunden. Die vom 25.

bis 27. Marz gelegten 3 Eier wurden ohne Unter-

stiitzung des Gatten gut gebriitet, am 3. April klar be-

fanden und Abends mit dem Neste entfernt.

70. Z w e i t e E r ii t u n g. Schon am folgenden

Morgen 7 Uhr kreiselte das Weibchen nach nur 23-

stiindiger Pause im wieder eingehiingten Neste, legte

nach ungeniigendem Baue vom 9.—14. April 6 Eier

(No. 4—9) und briitete in seiner Einsamkeit vom letzteren

Tage ab ausgezeichnet. Am 16. April lag ein Ei in

einer starken Vertiefung der Nestwand so versteckt,

dass es unmbglich gut gebriitet werden konnte.

Am 26. April 8 Uhr friih biickte sich das Weibchen
oft in's Nest hinab : ein Ei zeigte ein sehr feines Loch,

welches durch Abbrockeln erweitert wurde. Leistete

die Schale Widerstand, dann wurde das Ei hoch iiber

das Nest gehoben und fiel, sobald das erfasste Stiick

abbrach, in dasselbe zuriick. Nachdem die Oeffnung

gross genug war, wurde auch in die bereits vorhandene

Oeffnung der Eihaut gepickt, in welcher die Schnabel-

spitze des Embryo deutlich sichtbar war. — Urn die

im Neste liegenden Eier vor Beschadigungen durch

das fortgesetzt hinabfallende zu sclmtzen und dem Embryo
wombglich Hiilfe zu bringen, nahm ich das betrefFende Ei

heraus und legte es, nachdem das Kopfende der Schale

behutsam abgebrochen war, unter die Briiterin zuriick.

Was nun weiter geschehen, weiss ich nicht; als ich

Nachmittags nach Haus kam, fand ich das Junge frei

von aller Schale, aber leider todt, zwischen den Eiern.

Hatte mein guter Wille auch nichts gefruchtet, so

rechne ich diesen Ungliicksfall doch zu den giinstigen,
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an welchen meine Versuche so reich sind, weil er

mehrere mich belehrende und interessirende Thatsachen
blosslegte, auf welche ieh in den „Biolog. Einzelnheiten"

zuriickkommen werde. Zunachst fand ich die in dam
Kopfende ausgespannte Haut voUig unverletzt; — ferner,

zwischen der verdickten angespannten seitlichen Eihaut
und der dariiber befindlichen Kalkschale einen Zwischen-
raum von etwas weniger als 1/2 I^iiiie; — ausserdem
war die in der Eihaut befindliche Oeifnung noch so

eng, dass die Schnabelspitze des Embryo zur Kalkschale
nicht .hat hingelangeni5_^konnen. Nach meiner damals
entstandenen und noch jetzt festgehaltenen Ueberzeugung
ist die in der Kalkschale befindliche Oefihung, obgleich

sie genau iiber der in der Membrane vorbandenen lag,

nicht durch die Schnabelspitze des Embryo bewirkt
worden. Ich vermuthe vielmehr, die Mutter hat das

Anklopfen des Embryo vernommen und an der be-

treffenden Stella eingepickt. Dass iibrigens ihr zur etwaigen

Hiilfsleistung angewandtes Verfahran ein iiberaus un-

geschicktes und fur alle Eier gafahrliches war, ist von
mir mehrmals hinter einander gesehen und durch den
schlechten Erfolg geniigend constatirt. Alle diese

Thatsachen konnten mit grosster Genauigkeit beobachtet

werdan: das Ei ruhte bei der Oefinung seines Ober-

theils in meiner Hand und mein Auge hernach keinen

halben Fuss von und iiber dem Nesta. — Ich werde
noch mehrmals Gelegenheit haben, nachzuweisen, dass

es gar kaine besseren und dankbareren Beobachtungs-

vogel geban kann, als Zeisige (vgl. besonders Zeisig-

Idyllen).

Das hier in Rede stehende vollstandig entwickelte,

mit Haarfedern bedeckte, schliesslich leider verungliickte

Vogelchen hat zu seiner Ausbildung ebenfalls nur 12

Tage bedurft. Unverbrauchte Dotterreste waren nicht

Torhanden. — Vier Eiar enthielten Embryonen mit

Augen von dar Grosse aufgequollener Riibsamenkorner,

71. Dritte und vierte Briitung. Am 1. Mai
Morgans 8 TJhr wurde das Nest entfernt uad Abends
wieder eingehangt. Bereits am anderen Morgen um 5
Uhr kreiselte das Weibchen in ihm ; also nach nur

21stiindiger Pause ! Diesmal baute es etwas sorgfaltiger,

indem es wenigstens den inneren Rand aus Watte her-

stellte, wahrend die kiinstliche Untarlage des Kessels

aus Kokosfasern unbedeckt bliab.

Die den 6. und 7. Mai gelegtan beiden Eier (No.

10 und 11) wurden am 9. Mai, weil kein Briitetrieb

sich zaigte, einem anderen Paare mit untergebreitet. —
Am 9. und 10. Mai neuer fliichtiger Bau nebst 1 Eie (No. 12),

welches ebenfalls entfernt wurde. — Jatzt trat Lege-

sucht ein und es erfolgten am 16.—22., 24.—27. Mai
zwischen 5 und 7 Uhr 11 Eier (No. 13—23). Da das

Weibchen am 26. festzusitzen bagann, so erhielt es am
folgenden Morgan um 7 Uhr die 4 zuletzt gelagten

Eier, welche eifrig bedeckt wurden. — Am 29. Mai
sass der Hahn emsig kreiselnd und lockend im anderen

Neste. Am 3. Juni zeigte das eigentliche Brutenest

einiga Verwirrung, Kokosfasern bedeckten den Kessel

und Nachmittags 3 Uhr lagen alle 4 Eier mit normal

entwickelten Embryonen zerbrochen auf dem Boden.

Wahrscheinlich hatte der Hahn die bose That ausge-

fiihrt, um schneller wieder zur Begattung zu gelangen

(vgl. Biologische Einzelnheiten). Hierin hatte der Schelm

sich auch nicht verrechnet, es erfolgte bereits am fol-

genden Tage, nach nur halbtagigar Pause, der Beginn zur
72. Fiinften Briitung. Das Weibchen feierte

den Pfingstmontag (4. Juni) kreiselnd im Neste, beeilte

sich, legte vom 8.— 13. Juni 6 Eier (No. 24—29) und
briitete vom 11. Juni Mittags auf 5 Eiern, denn das

dritte, nicht gleich entfernte, hatte der Hahn sofort zer-

stijrt.

Am 23. Juni zwischen 9 und 3 Uhr und am folgen-

den Morgen vor 5 Uhr hatten 2 Junge sich ausgepiokt.

Am 26. Juni wurden die 3 riickstandigen tauben Eier
entfernt und der ausgesperrta Hahn zugalassen. Am
28. Juni begannen die Augen sich zu erschliessen und
am nachsten Tage vernahm ich die ersten Zipptona.

Mit dem 1. Juli trat eine abscheuliche Unnatur bei-

der Eltern ein; sie rupften namlich ihren Kindern die

harvorspriessenden blutigen Kiele aus, und wenn diese,

zumal an dan Fliigaln, nicht nachgaben, dann wurden
die Jungen unbarmherzig aus dem Neste gezarrt und
auf dan Boden geworfen. Diese straubten sich so sehr

vor dem Zuriickbringen in die varderbandrohende Wiage,
dass sie jedesmal einige Zeit mit der Hand bedeckt
werden mussten, um sie zu beruhigen. Da die Grau-
samkeit fortgesetzt wurde, schenkte ich am 4. Juli

die 11 Tage alten Dinger der mir bafraundeten Familie

des Oberlehrers Dr. Edm. Meyer hierselbst. — Mein
laicht erklarlicher Missmuth iiber den Unfall milderte sich

durch die gawonnene Erfahrung, wie ausserordantlich

laicht junge Zeisige vermoge ihrer Klughait und Zu-
traulichkeit sich auffiittern lassen. Schon nach wenigan
Tagen verliessen die halbcackt gerupften Vogelchen
das Nest und begannen mit zerhacktera Ei, ausgepresster

Semmel, baigemischtam Mehlwurmsafte und Griinfutter

sich selbstandig zu ernahren. Dies Gemisch, infrischem
ungesauerten Zustande gegeben , bildet , wie ich

aus dreissigjahriger Erfahrung weiss, das allervor-
ziiglichste Futter fiir junge Kornerfresser, und em-
pfiehlt sich schon aus dam einfachen Grunde, weil
ihre Eltern immer in derselben Weise ver-
fahren. Ich werde an einer anderen Stella hiarauf

zuriickkommen.

Nach der obigen Grausamkait war es mir angenehm,
dass aus der

73. Sechsten Briitung nichts wurde. Am Tage
nach Entfernung der Jungen kreiselte das Weibchen (5.

Juli) Abends im Neste, am 9. Juli liess es ein Ei (No. 30)
von dar Sprossa fallen, varspeiste am 11. das zwaite

(No. 31) im Neste und legte am 12. Juli das latzte

(No. 32), ohne zu briitan.

Die beiden nichtsnutzigen Vogel babe ich gleich da-

rauf verschenkt und Ross und Reiter sah ich niemals

wieder.

Weibchen EE. 1877.

74. Dies 1876 geziichteta junge Geschwisterpaar hat

sich bis zum 27. Juni 1877 im Heckbauer befunden
und in dieser Zeit wenigar meine Wiinsche als die der

Oologen beriicksichtigt.

Am 22. April begann der Hahn zu kreiseln, das

Weibchen folgte ihm vom nachsten Tage an mit bald

mehr oder weniger Eifer. Es machte ihm mehr Var-
gniigen, Fasern auszuzupfen, als einzutragan; die Nest-

bildungan liessen daher Einiges zu wiinschen iibrig.
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Es legte vom5—8; 11—14; 20—23; 27—30. Mai_,

17—19. Juni 19 Eier; das 20. musste am 27. Juni

im Leibe zerstorfc werden, worauf das VogelcheD schwer

erkrankte.

Um der Legesucht Einhalt zu thun und den Briite-

trieb anzuregen , wurde der liebeseifrige Habn am 3.

Juni in ein Kebenbauer gesperrt; dies Verfahren, welches

in ahnlichen Fallen vorziiglichen Erfolg gehabt haben

soil, blieb hier ohne alle Wirkung: das Weibchen be-

quemte sioh nicht zum Briiten.

Von den obigen Eiern wurde das 8. 10. 12.

zerbrochen, was mich nicht Wunder nahm, weil

das Weibchen gelegentlich mit Elsenbiischeln und
-Zapfen baute. Nach den obigen Daten lasst sich der

Eiersegen auf 4—5 Gelege vertheilen. — Im bevor-

stehenden Sommer (1878) sollen diese Vogel zu neuen

Versuchen verwendet werden.
Weibchen JJ. 1877.

75. Zwei Briitungen. Dies 1876 geziichtete

Weibchen zeigte nach Mitte Mai in seiner Einsamkeit

den ersten Fortpflanzungstrieb ; deshalb wurde ihm in

Ermanglung eines Zeisigs ein sehr zahmer und gut-

miithiger Stieglitzhahn zugesellt. Beide Vogel ver-

trugen sich ausgezeichnet. Der Stieglitz fiitterte in

beiden Briitungen sehr reichlich und verfuhr dabei

wegen seines spitzen Schnabels mit der auffalligsten

Vorsicht und Behutsamkeit. In der zweiten Briitung

kreiselte er auch und vollzog einige Betretungen.

Feurige Liebe hat zwischen diesen beiden verschieden-

artigen Vogeln nicht stattgefunden.

Das Weibchen baute das erste Mai lassig, spater

eifriger und besser. Es legte vom 1.— 5, Juni und
dann vom 21.—24. Juli 5 und 4 Eier naturgemass und
briitete beide Male gut, ohne etwas auszubringen. Die

erste Briitung gab es, im Vergleich mit anderen Vogeln,

sehr friihzeitig auf, namlich am 17. Tage. Die Ursache

lag wohl in der qualenden Plage durch Milben, welche

sich in der bestandigen Sonnenwarme dicht an den

Fensterscheiben ausserordentlich stark vermehrt hatten.

— Den Charakter dieses Weibchens bezeichnet der

Umstand, dass das Bauer wahrend der Nistung und
Briitung absichtlich oft verstellt wui'de, auf Schreibtisch,

Schreibsessel, Biicherbrett, an's offne Fenster, ohne die

mindeste Storung zu verursachen.

Die VersTiche mit den gut durchgewinterten Vogeln
sollen fortgesetzt werden.

(Fortsetzung ,,Zeisig-Idyllen" folgt.)

Ein Juli-Tag im markischen Kiefernwalde.

Von Ad. Walter.

Ein Kiefern-Hochwald mit seinen kerzengraden, senk-

recht'aufstrebenden Stammen und dunkeln stumpfgriinen

Baumkronen tragt ein ernsteres, diistereres und im Ganzen
weniger freundliches Geprage als ein Laubwald. Nichts-

destoweniger erfreut er ebenso wie jener. Heges Leben
herrscht hier so gut wie dort : bald springt ein leicht-

fiissiges Reh vor uns auf und setzt iiber niederes Ge-
biisch fort, bald zieht edles Roth- oder Dammwild ru-

delweis an uns voriiber; das muntere Treiben der Vogel
in den Zweigen erfreut unser Auge, ihr vielstimmiger,

mannigfacher Gesang unser Ohr. Nur da, wo dem
Kieferwalde das Unterholz fehlt, ist es stiller, da mancher
Vogel ohne Gestrauch nicht nisten, nicht einmal leben

kann.

In einem solchen Kiefernwalde, dessen Unterholz

aus Wachholdergebiisch besteht, tummele ich mich jedes

Jahr einige Zeit vom friihen Morgen bis spaten Abend
herum und er bietet mir dann Vergniigen und Erholung.

Vom Hochwald auf 3 Seiten eng umschlossen liegt

das Gebaude, das ich bewohne. Der Wald tritt nur

auf der Giebelseite des Hauses, auf der im oberen Stock-

werk mein Zimmer sich befindet, weiter zuriick, weil er

hier noch einen See umrahmt, dann nahert er sich rechts

und links dem Hause und zieht sich auf zwei Minnten
Entfernung nach der anderen Seite hin fort.

An einem Juli-Morgen des letzten Sommers stand

ich wieder einmal am Fenster meines Giebelzimmers

und schaute hinaus in die freie Natur. Aber es war
noch zu friih, um draussen etwas beobachten zu konnen,

die TJmrisse des Waldes setzten sich nur undeutlich

vom Horizonte ab, nicht einmal der sonst so hell glit-

zernde See liess sich erkennen. Und doch — einem

Gespenst ahnlich rauscht eine grosse Gestalt iiber mir

durch den Nebel fort; nur undeutlich erscheinen die

Formen und sind meinen Augen bald ganz entschwunden,

aber ich habe noch in ihnen den Storch vom benach-

barten Gute erkannt. Er ist heute am friihesten aufge-

standen und hat es dem Hausrothschwanzchen zuvor-

gethan, das sich sonst zuerst auf dem Bretterdach des

Schuppens zeigte. Indessen nicht lange wahrt es, da ist

auch dieses da und lasst sein kurzes Liedchen ertbnen.

Bald wird's iiberall lebendig, der Nebel fallt, ich

erkenne den See, jetzt auch die Rehe, die sich von
der Wiese vor'm See langsam und in Pausen dem
Wald zu bewegen. — Nun ist's Zeit, aufzubrechen, um
noch 2 Stunden vor dem Kaffee den Wald zu durch-

streifen.

Da der Boden zu feucht ist, um ausserhalb des

Weges gehen zu konnen, auch die Wachholderbiische

mit Thautropfen so dicht besaet sind, dass mich ein

Beriihren derselben bald durchnassen wiirde, so schlage

ich den Weg nach einem Geholz ein, in dem ich am
letzten Abend einen Sperberhorst fand, dessen Inhalt

mir nicht genau bekannt ist, obgleich ich schon den

Korper eines jungen Sperbers bei der Flachheit des

Horstes vom Boden aus wahrnehmen konnte.

Am Wald entlang, am See vorbei, wo ein Reiher

auf friiher Wacht stelit, fiihrt mich der Weg durch eine

Strecke hohen Holzes zu einem von Hochwald umschlos-

senen Stangengeholz. Hier steht auf einer etwas starken

Kiefer etwa 20 Fuss hoch der Horst.

Das Hinaufsteigen geht etwas langsam von Statten,

denn die vielen trocknen und morschen Aeste am unte-

ren und mittleren Theil des Stammes machen das

Klettern beschwerlich, da sie bei starkerer Beriihrung

abbrechen und deshalb nicht zum Auftreten benutzt

werden diirfen.

Ein einziger junger Sperber liegt auf der platten

Oberflache des Horstes, vor ihm ein Fliigel eines Sper-

lings und eine noch gut erhaltene, braune Wiihlmaus,

der nur der Schadel der Lange nach gespalten ist. Der
Sperber, schon ziemlich gross, aber noch im Dunenkleide,
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aus dem hier und dort Federn hervorsprossen, wirft sich,

sobald ich Miene mache, ihn zu beriihren, auf den Riicken

und schlagt mifc den Eangen nach meiner Hand. Icli

darf das Necken nicht fortsetzen, er wiirde iiber Bord
stiirzen, denn bei jedem Schlage weicht er weiter zuriick

und eine Erhohung des Nestrandes ist nicht vorhanden.

Es ist mir auffallend, nur ein Junges im Horst zu

finden, da das Sperberweibchen doch 5 bis 6 Eier legt.

Wo mdgen die iibrigen Eier oder Jungen geblieben

sein? Von Menschen ist der Horst nicht besucht wor-

den, das zeigen mir die vielen morschen Aestchen, die

beim Ersteigen des Baumes bei nur leiser Beriihrung

abgebrochen sind.

Da ich mich in nicht grosser Entfernung von einem
langen, Ton hohem Holz eingefassten See befinde, so

dehne ich meine Excursion noch dorthin aus, um we-
nigstens vorlauiig einen Theil des Sees zu besichtigen.

Zu ihm lenke ich gern meine Schritte, weil sich hier

verschiedene Entenarten aufzuhalten pflegen und ich vor

einigen Jahren auf ihm 4 Stiick der Brandente ( Tadorna
cornuta, Vulpanser tadorna) antraf, wie Herr Schalow
das bereits in seiner Ornis der Mark Brandenburg an-

gegeben hat. Sie sind fiir den Sommer eine seltene

Erscheinung, da bekanntlich zu dieser Zeit die Brand-
ente den Meeresstrand bewohnt und dort in Erdhohlen
nistet.

In der Nahe des Sees kommen mir 2 schwarze Mi-

lane {MUvus migrans, M, ater) schreiend entgegenge-

flogen und beschreiben nun iiber mir Kreise. Bald
erblicke ich auch vor mir auf hoher Kiefer einen Horst,

der die wohl schon ziemlich grossen Jungen enthalten

muss. Beide Alten zeigen sich sehr besorgt und nahern

sich oft auf Schussweite.

Aus dem Wald an den See tretend, iiberrasche ich

ein Dutzend junger, noch nicht flugfahiger Stockenten

{Anas hoschas), die fast senkrecht unter mir herum-
schwimmen und in Verlegenheit, was sie beginnen und
wohin sie fliehen soUen, sich im ersten Augenblicke auf

einer Steile rechts und links herumdrehen, dann aber

ihre Lage begreifen und alle zugleich unter Wasser
tauchen. So viel ich auch spahe, kein Kopf, keine Spur
einer Ente kommt mir wieder zu Gesicht; jedenfalls

haben sie bald das jenseitige mit Schilf bewachsene
Ufer erreioht, vorher aber beim Auftauchen nur immer
einen kleinen Theil ihres Kopfes zum Athemholen an

die Oberfiache des Wassers gebracht, um wieder unter-

zutauchen und fortzusehwimmen.

Ich kehre um, um zur rechten Zeit zum Kaffee ein-

zutreffen, wahle aber eine andere Richtung mitten durch

den Wald. Ich habe kaum einige hundert Schritt zu-

rvickgelegt, da fliegt ein junger Bussard vor mir von
niedrigem trocknen Ast einer Kiefer einem hoheren

Zweige zu, ein zweiter, der gleich darauf sichtbar wird,

thut das Gleiche. Auch ein Thurmfalk segelt, bald rechts

bald links sich schwenkend, bevor ich das hohe Holz
verlasse, durch die Luft. Jedenfalls hat er sich eins der

iiber mir auf einzelnen hohen Kiefern befindlichen

Krahennester zu seiner Brutstatte erwahlt und lebt

jetzt, nachdem die Friihjahrskampfe langst beendet sind,

in guter Nachbarschaft mit den Krahen. Solchen Kamp-
fen sehe ich gern zu und der Berliner Thiergarten bietet

mir jedes Jahr Gelegenheit, sie genau beobachten zu

konnen. Sie beginnen mit dem Erscheinen der Falken
am Nistplatz.

Im letztvergangenen Jahre war es am 21. Marz, als

ich zum ersten Male einen des Thurmfalkerpaares am
vorjiihrigen Horste in der Gegend der Lowenbriicke
sah. Nur auf einen Augenblick durfte er sich in den
obersten Zweigen einer Kiefer niederlassen, denn schnell

zogen von mehreren Seiten Krahen heran, um auf ihn

zu stossen, denen er schon in grosserer Entfernung aus-

wich, sich aber nicht ganz verdrangen liess, indem er

im weiten Bogen umschwenkte und wieder dem Horste
zuflog. Aber immer von Neuem wurde er von mehreren
oder in gi'osserer Entfernung vom Horste von einzelnen

Krahen verfolgt.

Am 23. waren beide Thurmfalken an derselben

Steile; beide auf hohen Kiefern sitzend. An diesem
Tage wagte es die einzelne, den Baum umkreisende
Krahe nicht mehr, die Falken anzugreifen. Bald aber

kamen auf ihr Geschrei mehrere herbei und nahmen
auf dem Baum in grosser Entfernung von den Falken
Platz. Einer der Falken flog, nachdem sich mehrere
Krahen niedergelassen batten, ab und wurde von einigen

Krahen verfolgt, der andere hielt Stand. Nach und
nach hatten alle Krahen auf dem Baum Platz genommen,
zuerst in ziemlicher Entfernung vom Falken. Nun
riickte aber jede einzelne naher, bis sich eine dicht iiber

dem Falken auf einen Zweig setzte. Da ward's ihm zu

eng, er flog ab und der ganze Schwarm hinterher.

Aber weder der letzte, noch der vorher fliichtig ge-

wordene Falk liess sich verdrangen, beide kehrten ge-

meinschaftlich zuriick und nahmen ihre alten Baumplatze
in Beschlag, bis sie wieder durch das allmalige Anriicken

der Krahen verdrangt wurden.
Einige Tage spater wichen die fliegenden Falken

den in Menge andrangenden Krahen aus, die sich ab-

sondernde einzelne wurde aber von ihnen verfolgt. So
ging's noch mehrere Tage fort, bis ich am 11. April

bemerkte, dass sich keine Kriihe mehr in die Nahe des

Horstes wagte und jede zufallig voriiberziehende scharf

angegriffen wurde. Alle Krahen, die in der Nahe ihre

Nester hatten, waren da, aber nicht oben auf den Baumen,
sondern inmitten der buschigen Kieferzweige. Hier
wurden sie nicht verfolgt; sowie aber eine auf freier

Spitze erschien, schoss einer der Falken auf sie los.

Von nun an mied jede Krahe den Horstbaum und
die Folge war, dass die Falken von ihrer Verfolgung
abliessen, die Krahen nicht mehr beachteten und sie

spater selbst dann unbehelligt liessen, wenn sie sich

neben dem Horst zeigten.

Die hier beschriebenen, sich alljahrlich wiederholen-

den Streitigkeiten der Thurmfalken mit den Krahen
sind fast immer die gleichen ; es wird aber noch mancher
andere Strauss wahrend der Fortpflanzungszeit ausge-

fochten. Ueber einen solchen, der mich besonders inter-

essirte, werde ich kurz berichten.

Es war ebenfalls im Thiei-garten , als ich vor 5
Jahren in der Nahe eines Thurmfalkenhorstes stand und

einen Reiher heranziehen sah, der grade uber den Horst

fort seinen Curs nahm. In dem Augenblick, als er

diesem am nachsten war, stieg der Thurmfalk senkrecht

auf, erreichte schnell die Hohe des forteilenden Beihers,

doch nicht schnell genug, um den etwas hoch fliegenden
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Reiher Doch in der naohsten TJmgebung einholen zu

konnen. Er schoss dem Eeiher wohl nach, kehrte aber

bald, noch bevor er ilin ganz erreicht hatte, um und

liess sicb wieder auf seinem alien Platz nieder. Kurze

Zeifc darauf kam ein zweiter Reiher dieselbe Strasse,

aber niedriger gezogen. Eei seiner Annaherung erhob

sich der Falk wieder, -war schnell in gleicher Hohe
mit dem Reiher und stiirzte ihm mm mit aller Kraft

nach, der scheinbar in grenzenloser Angst den scharfen

Rtdssen des Falken auszuweichen suchte, dabei aber in

den sonderbarsten Schwenkungen und Drehungen immer
tiefer herabkam, so dass beide Vdgel auf dem grossen

Stern des Thiergartens nur noch etwa 15 Puss vom
Boden entfernt -waren. Hier kam der Falk beim Anblick

der vielen, die Chaussee passirenden Menschen zur Be-

sinnung, der Reiher erschrak ebenfalls und beide Vogel

stoben auseinander.

Ob der Palk den Reiher wirklich gepackt hatte,

konnte ich bei der Menge mich im Sehen behindernder

Baumstamme nicht erkennen. — Kaumann erzahlt Yom
Sperber einen ahnlichen Kampf, bei dem der Reiher

erfasst wurde; moglich ist es, dass es auch hier beim

Thurmfalkenkampf der Rail war.

Das so sorgfaltig seine Jungen bewachende Thurm-
falkenpaar kam einige Wochen spater doch um seine

Brut. Die Jungen fielen einzeln an verschiedenen Tagen
durch den lockeren Boden des Horstes und wurden am
Erdboden vom Thiergartenwachter aufgegrifien. Sie

waren vollstandig befiedert, konnten sich aber vom Bo-

den noch nicht erheben.

Doch ich habe mich durch mein Erzahlen von Ral-

kenkampfen ganz von meinem markischen Kiefernwalde

entfernt, bin aber in Wirklichkeit auch nicht mehr da-

rin, denn neben mir liegt links der See und vor mir

blickt durch schattige Kastanien und Linden der helle

Giebel des Wohnhauses der Oberforsterei.

Im Kiefernwalde sah ich nur noch auf den sehr

einzeln vorkommenden alten Eichen schone Blauraken

(Coracias garrula) und junge Hohltauben (Columha

oenas), die noch nicht lange ihre Msthohle verlassen

haben konnten, da sie sich noch auf einem starken Ast

eng aneinander schmiegten.

Hier am See mache ich einen Augenblick Halt, um
der Eischjagd eines Eischadlers {Pandion haliaetus)

zuzuschauen. Zweimal stosst er aus nicht betrachtlicher

Hohe in's Wasser, dass es aufspritzt, aber beide Male
ohne Erfolg.

Auf dem nur noch kurzen Gange zum Wohnhaus
mache ich mir iiber das heute Gesehene einige Notizen

und wundere mich iiber die vielen mir aufgestossenen

Raubvogel , nicht ahnend , dass mir heute noch ein

edleres Glied dieser Ordnung, ein junger Steinadler

{Aquila fulva) erscheinen -wiirde. Ein solcher ist mir

seit meiner Jugend in dieser Gegend nicht wieder zu

Gesicht gekommen, aber damals gab es auch ihrer noch

mehr als jetzt, und ich zog selbst einen, der nur zwei

Stunden von meinem jetzigen Aufenthaltsorte enfernt,

bei Joaehimsthal ausgehoben wurde, auf.

In der offenen Vorlaube des Hauses trinke ich bei

gemiithlicher Unterhaltung meinen Kaffee und erfreue mich

zugleich an dem geschaftigen Treiben der Vogel, die

neben und iiber mir ihren Kleinen Nahrung zutragen,

denn links im hohlen Kastanienbaum , nur 2 Schritt

von meinem Platz und wenige Schritte vom Hause ent-

fernt, steht das Nest der Kohlmeise, rechts auf horizon-

talem Ast eines Ahornbaumes ruht ein Buchfinkennest

mit Jungen. Unbekiimmert um den Verkehr der Menschen

unter ihnen, denken die sorgsamen Vogel nur an ihre

Nachkommenschaft.
Auch ein Paar weisser Bachstelzen fliegt mit Futter

in die mit Epheu berankte Giebelwand des kleinen am
Gartenrande stehenden Gebaudes ein und aus und scheut

sich nicht, dicht vor uns auf dem breiten Gange, der

Wohnhaus und Garten trennt, Nahrung fur seine Brut

aufzusuchen.

Bisher erhielten auf diesem breiten Gange vor'm

Hause die Tauben und halberwachsenen jungen Hiihner

ihr erstes Eriihstiick, doch heute ist dies anders, denn

gestern raubte der Hiihnerhabicht {Astur pahimbariiis)

bereits das siebente junge Huhn und deshalb bleiben

heute die jiingeren Hiihner eingeschlossen und werden

mehrere Tage hindurch im Stall ihr Futter bekommen.

Wahrend wir, durch die Abwesenheit der Hiihner

veranlasst, iiber den Habicht und sein Treiben sprechen,

Bchiesst wenige Schritte vor uns der freche Rauber

zwischen den Baumen senkrecht herab, schwenkt, dicht

am Boden angelangt, mit einer scharfen Wendung um
und streift nun niedrig an den, den Garten einfassen-

den Taxus- und Coniferenstrauchern voriiber, um die

sonst hier hineinfliichtenden jungen Hiihner aufzutreiben.

Aber eben so schnell, wie er gekommen, ist er auch

wieder entilohen und, bevor mein Bruder das auf dem
Hausflur zum Schuss bereitstehende Gewehr ergriffen

hat, ist er im nahen Walde verschwunden.

Genau wie der Sperber die Sperlinge iiberrascht,

verfahrt der Hiihnerhabicht hier in seiner Hiihnerjagd.

Von den Tauben hat er bisher keine geraubt und auch

die noch ihre Kiichlein fiihrende Glucke hat keines ihrer

Kleinen eingebiisst, denn bei jedem Versuch des Habichts,

ihr eins ihrer Kinder zu nehmen, hat sie ihr Leben

aufs Spiel gesetzt, ist ihm unter grossem Geschrei ent-

gegengeflogen und hat so den Kleinen Zeit verschafFt,

sich schleunigst verbergen zu konnen.

Noch aufgeregt von dem plotzlichen Erscheinen des

Habichts, breche ich von Neuem auf, um nun das Unter-

holz, die Wachholdergebiische zu durchstreifen.

Nur wenigen Theilen der alten Kiefernbestande mangelt

das Unterholz und dieses besteht, einzelne junge Kiefern

abgerechnet, nur aus Wachholdergebiisch.

Der Wachholder ist an vielen Stellen der Mark in

so grosser Fiille und in so vollkommner Ausbildung

zu finden, wie wohl in keiner anderen Gegend. Einzelne

Stamme haben an der Basis iiber einen halben Fuss

Durchmesser und treiben Zweige bis zu einer Hohe

von mehr als 20 Fuss. Der Wuchs und die Gestalt der

Gebiische ist sehr verschieden; neben breiten von runder

Form erheben sich schmale, saulenformige, die wieder von

pyramidenformigen unterbrochen werden. Die meisten

sind dicht bezweigt und reich mit Nadeln besetzt, so

dass sie dichte buschige Massen bilden , andere sind

mehr durchsichtig und noch andere nur an den diinneren

Zweigen mit Nadeln bekleidet. Auf diesen, meist alten

Stammen sammelt sich das Moos so massenhaft an, dass

es entweder in grossen Ballen, besonders auf ilachen
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Stellen, Hegen bleibt oder in breiten Streifen vom Ast

und Stamm herabhangfc. Neben und unter diese Streifen

und Ballen setzt der Zaunkonig sehr gern sein Nest,

doch findet man es auch haufig in den dichten saulen-

formigen Biischen.

Die lichten alten Kiefernbestjinde , besonders die

Rander derselben , zeigen den Wachholderstrauch in

seiner yollkoramensten Ausbildung, denn er liebt eine

massige Beschattung und Ueberschirmung
,

geht aber

in stark beschatteten Holzbestanden, z. B. in Buchen-
waldungen, zu Grunde. Er ist kein Freund von grosser

Nasse und gedeiht daher auf Sandboden , docli nur auf

feuchtem, vorziiglich, auf diirrem Sande kann er nicht

bestehen. Auch auf Lehmboden, besonders sandigem und
steinigem, kommt er gut fort; indessen gilt alles iiber

den Boden Gesagte nur fiir die Ebene, im hohen Gebirge
Terkiimmert er, und nur auf den Vorbergen erscheint

er noch in ziemlich guter Entwickelung. So fand ich

z. B. auf dem Wege nach der Glashiitte Ziegenhagen,

zwischen Miinden und Witzenhausen, etwa 500 Fuss
iiber der Werra, noch reoht kraftige Wachholderbiische.

Der Forstmann ist auf die Nachzucht des Wachhol-
ders nicht bedacht, weil er langsam wachsendes, wenig
brauchbares Strauchholz liefert, doch sieht er ihn nicht

ungern, denn er leistet in alten Bestanden als Boden-
schutzholz vortreffliche Dienste und der jungen Aussaat,

den Culturen, gewahrt er, wenn er in beschranktem
Masse vorhanden ist, wohlthatigen Seitenschatten. Er
wird deshalb auch hier nur insoweit vertilgt, als die

licht- und raumbediirftige Saat oder Pflanzung es durch-

aus erfordert.

Dem Jiiger ist der Strauch eine angenehme Erscheinung,

da er dem Wilde vortreffliche Eemisen bietet.

(Schluss folgt.)

Ein seltsames Wochenbett.

Von C. Sachse.

Wie ich schon des ofteren erwahnt, briitet hier der

Waldkauz (Stria; aluco) nicht nur in alten hohlen Bau-
men oder in alten Krahennestern , sondern auch in

Scheunen und bewohnten Hausern.
In jiingster Zeit hat nun ein Parchen, welches seit

einer Reihe von Jahren gewohnt ist, sich und seine

Brut dem sichern Obdach der Gebaude anzuvertrauen,

eine ganz absonderliche Brutstatte — und zwar in dem
Speicherzimmer des Hauses eines Bechtsanwalts — er-

koren. Das Gebaude liegt isolirt an der Chaussee,

"welcbe von Coblenz nach Minden fiihrt und ist rings

von Garten umgeben.
Das Fenster des Speicherzimmers, welches nach

Siidosten liegt, stand, da hier in unserem Gebirgsthale

die Windstromungen stets aus Siidwest, West und
Nordwest kommen, mehrere Wochen hindurch offen, so

dass den Eulen ein steter Zuflug in dasselbe gewahrt
war.— Auf dem Fussboden stand eine Kiste, in welcher
alte Zeuglappen aufbewahrt wurden, diese hatte nun
fiir die Vogel eine seiche Anziehungskraft, dass sie

von ihnen zur Brutstatte ausersehen wurde."

Zwei Eier waren bereits gelegt, als am 7. Miirz

sich ein gar gewaltiger Sturm erhob, so dass es geboten
war, das Fenster zu schliessen.

Gross war das Erstaunen der Hausfrau , als sie in

der Kiste, welche in der Nahe des Fensters stand, die

beiden vermeintlichen Hiihnereier erblickte ; die dariiber

befragte Magd konnte natiirlich keine Auskunft geben;

die Eier wurden aus der Kiste genommen und aufbe-

wahrt, heute habe ich sie entleert.

Leider wurde das Fenster nicht wieder geoffnet,

auch zu spat mir Mittheilung iiber diesen seltsamen Fall

gemacht, die Hausbesitzer hatten gern die Eindringlinge

beherbergt, und ich dann recht interessante Beobach-

tungen iiber das Brutgeschaft und demnachst iiber die

den Jungen zugetragene Nahrung zu machen Gelegenheit

gehabt. — Die Magd erzahlte mir, dass, als das Fenster

geschlossen, die Vogel Abends einen Hollenlarm voll-

fiihrt und oftmals gegen die Fenster geflogen seien.

Der Baumkauz legt hier gewohnlich Ende Marz und
Anfangs April, eine so friihe Brut, wie die vorerwahnte,

habe ich noch nie beobachtet.

Wanderungen im Herbste 1877.

Unter diesem Titel giebt Herr Dr. Quistorp eine

seiner hiibschen Mittheilungen iiber den Vogelzug und
erwahnt darin auch meiner „Prophezeihung" iiber zu

erwartendes zahlreiches Vorkommen von Wachholder-

drosseln, Seidenschwanzen, Hakengimpeln etc.

Eine Prophezeihung habe ich nun zwar nicht

beabsichtigt, als ich die Wahrscheinlichkei t eines

solchen Vorkommens zunachst meinem Freunde Brehm
und spater in diesen Blattern aussprach. Bestatigt hat

sich meine auf langjahrige Erfahrung begriindete V e r -

muthung aber in vollem Maasse. Nicht allein, dass

die Seidenschwanze friiher und zahlreicher auftraten,

als dies gewohnlich der Fall ist— auch Herr Dr. Quis-

torp berichtet dies in der Nachschrift von Greifs-

wald — sondern auch die, in nur einzelnen Jahren hier

erscheinenden Hakengimpel sind in hiesiger Gegend an

vielen Orten gesehen und gefangen. Nach mir gewor-

dener zuverlassiger Mittheilung sind auch in Vor-

pommern*) — auf der Insel Usedom — Hakengimpel
gesehen und einer gefangen.

Was endlich die vom Herrn Dr. Quistorp vermiss-

ten Wachholderdrosseln anbelangt, so waren dieselben

in hiesiger Gegend, wo es viele Ebereschen-Alleen

giebt, ganz ausserordentlich zahlreich vertreten. Auf
manchen Alleen nicht zu Hunderten, sondern zu vielen

Hunderten und ihre Anwesenheit dauerte auch so lange,

als noch Ebereschenbeeren vorhanden waren. Jetzt

sind sie theils weiter gewandert, theils haben sie sich

in die Wachholderbiische der Walder begeben, aber

da waren sie und so zahlreich, dass sie sogar die

Aufmerksamkeit von Leuten erregten, welche sonst der-

gleichen Dinge nicht beaohten.

*) Anmerkung. Es scheint mir hier zum allgemeioeren

Verstandniss nijthig, zu bemerken, dass man in Neu-Vorpom-
mern diesen Landestlieil ziemlich allgemein Vorpommern nennt,

mitliin nur den nordlich von der Peene belegenen Theil von
Pommern, wahrend die Grenze von Vorpommern nacli manchen
Annahmen bis zur Oder, nach anderen soweit geht, als der

Stettiner Kegierungsbezirk reicht, unzweifelhaft also Neuvor-
pommern nur ein Theil von Vorpommern ist.

E. F. V. HOMETEE.
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Beobaehtxingsnotizeii.

Aus Greifswald schreibt Herr Dr. Quistorp:
Nachdem im Januar und Februar in fast alien grosseren

Eevieren Waldschnepf'en, die den Winter iiber dort

gelegen, gefunden und auch geschossen worden waren,

kamen am 17. Februar die Staare, am 23. Kibitze

(auch ein Fischreiher wurde gesehen). Am 4. Marz
strichen die ersten Waldschnepfen. Am 8. Marz wurde
bei Anclam ein Kranich gesehen. Mitte Marz kamen
grossere Ziige. Ferner waren um Mitte Marz un-

gewohnlich viele Singschwane an der Kiiste in der

Nahe unsers Hafens. Gabelweihen kamen in der

ersten Halfte des Marz, graue Bachstelzen erst in der

zweiten Halfte und sehr vereinzelt. Am 1. April

wurden 7 Storche gesehen und ausserdem neue Ziige

Yon Kranichen.

Aus Gorlitz schreibt Herr Dr. Peck: Nach Mit-

theilung des Herrn Lehrer Tobias hierselbst und anderer

ebenso sicherer Beobachter war der Seidenschwanz von

Anfang December 1877 bis Mitte Februar d. J. sehr

zahlreich in den Dbrfern in und an der Gorlitzer Haide,

z. B. Penzig, Rauscha, ganz besonders auf Sorbus au-

cuparia. Nach dem gebirgigen Theile der Oberlausitz

hin wurden nur einzelne Exemplare, in der Grafschaft

Glatz wenige beobaclitet.

Das „Zof. Tagbl." brachte Ende Marz die Mittheilung,

dass in dortiger Gegend (im Aargau) eines Nachmittags

um 1 Uhr eine Schaar von etwa 50 Stuck Silbermoven

(Larus argentatus) sich kurze Zeit in den ,,Henzmann-

matten" zur Weide niedergelassen habe. Von einigen

Krahen mit grossem Larm verfolgt, entfernten sie sich

in nordlicher Richtung. — Die Notiz sagt weiter:

„Bekanntlich beziehen diese Vogel einige Schweizer-

seen (seit einigen Jahren nur den Vierwaldstattersee)

als Winteraufenthalt und verlassen uns im Friihjahr,

um ihre Briiteplatze an der Nord- und Ostsee aufzu-

suchen."

Infragen.

In den letzten Tagen des vorigen Monats auf einem
Spaziergange langs einer durch Wiesen und grosse Weide-
flachen begrenzten Waldung begrifFen, erblickte ich einen

heranstreichenden Vogel, den ich, bevor er mir naher

kam, fur eine Move zu halten geneigt war. Spater er-

kannte ich einen Raubvogel, der n u r zu Circus pygargus
oder Circus pallidus oder C. cinereus gehoren konnte,

an welchem mir das Eigenthiimliche seines Fluges auf-

fallend war ; er bewegte sich in fast steil aufsteigender

und dann ingieichemMaasse senkender Wellenlinie, wah-
rend er im Auf- und Absteigen einen kurzen rauhen Laut
ausstiess, dem ein eben so kurzer, fast mit einem Pfeifen

schliessender Ton folgte. Dies Benehmen stellte sich

genau so dar, wie man es bei Vogeln mancher Arten
in der Paarzeit zu sehen gewohnt ist. Da ich nicht

hatte erkennen konnen, welche Art der drei genannten
Vogel mir vorgekommen, so nahm ich, zu Hause ange-
langt, Naumann's Meisterwerk zur Hand, in der Hoffnung,
aus der Lebensgeschichte dieser Vogel auf die Art
schliessen zu konnen. Hier fand ich die Stimme des

C. pygargus mit den Silben „Giigergng giig" angegeben,

was in meinem Falle keine Entscheidung bringen konnte,

um so weniger, als die Tone, welche ich vernommen, wie
ich annehmen muss, nur der Paarzeit eigen sein werden.
Von C. pallidus fand ich nur das Schidtern eines todt-

lich Getroffenen angegeben ; bei G. cinereus eine Stimme
iiberall nicht verzeichnet, dagegen die Aehnlichkeit im
Fluge mit der gemeinen Move hervorgehoben, was auch
nicht entscheidend fur die Bestimmung der Art sein

kann, da Naumann Band XIII, pag. 163 erklart wie liber-

aus schwierig es sei, die hier besprochenen drei Arten
wahrend des Fliegens von einander zu unterscheiden.

Von Interesse wiirde es sein, in Erfahrung zu
bringen, ob seit dem Abschlusse des Naumann'schen
Werkes, Aehnliches beobachtet wurde, wie ein giinstiger

Zufall es mir gestattete, zumal wenn dabei die Art mit
Sicherheit erkannt werden konnte.

Ludwigslust im Mai 1878. v. M.

Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeine Deutsche Ornitliologische Ciesellscliaft.

Sitzung vom 6. Mai 1878. Vorsitzender Prof. Dr.

Cabanis.
Der Vorsitzende legt aus einer kleinen Sammlung

von Vogeln, die das Berliner Museum vor Kurzem aus

der Argentinischen Republik erhalten , einige interes-

sante Formen vor und bespricht dieselben. Die Samm-
lung ist von einem Mitgliede unserer Gesellschaft,

Herrn Dr. Doring, Professor der Naturwissenschaften

an der Universitat zu Cordova, zusammengebracht worden.

Genannter Forscher gedenkt die Resultate seiner um-
fassenden zoologischen Arbeiten , die er auf vielen

Reisen im Innern des Landes gesammelt, in einem
grosseren Werke , welches in spanischer Sprache er-

scheinen und dessen ornithologischer Theil in deutscher

Sprache im Journal veroffentlicht wei-den wird, nieder-

zulegen. — Bei der Berathung des Frlihjahrs-Ausfluges

wird beschlossen, denselben wiederum wie im ver-

gangenen Jahre nach dem Spreewalde zu unternehmen.

Der erste und zweite Juni wird fiir die Excursion in

Aussicht genommen. — Herr Schalow theilt eine

briefliche Nachricht des Herrn Prof. Altum in Ebers-
walde mit, nach welcher am 4. April a. cr. eine Strix

uralensis Pall, mit starkem Brutflecken im Revier
Kranichbruch (Ost-Preussen) geschossen worden ist, und
kniipft dai-an eine Reihe von Mittheilungen iiber das
Vorkommen genannter Eule in der Provinz Preussen. —
Herr Dr. Reichenow setzt die Anwesenden von dem
in London erfolgten plotzlichen Tode des Herrn Dr.

Briiggemann in Kenntniss. Derselbe berichtet

ferner iiber die neuesten Nachrichten des Afrika-

reisenden Dr. Fischer und verliest eine langere Schil-

derung des Reisenden iiber seine bisherigen ornitho-

logischen Beobachtungen, welche im Journal f. Ornith.

zum Abdruck gelangen wird. Herr Dr. Fischer hat

sich wahrend seines bisherigen kurzen Aufenthaltes in

Afrika bereits hohe Verdienste um die Wissenschaft

erworben. Eine reiche Sammlung von Vogelbalgen,

welche kiirzlich an den Referenten eingegangen ist,

giebt Zeugniss von dem Fleisse und der Sorgfalt des



Sammlers. Es ist bei dieser Collection auch die vor-

ziigliche Praparation der Balge riihmend hervorzuheben.

Der Vortragende behalt sich vor, demnachst ausfiihrlich

iiber diese Sammlung im Journal zu berichten, und be-

spricbt vorlaufig einige von Dr. Fischer neu entdeckte

Arten, welche folgendermassen benannt und charakte-

risirt warden:
Corythaix Fischeri Rchw. n. sp.

Viridis; dorso, alls caudaque coerulescente-viridi

resplendentibus, abdomine viridi-nigricante
;
pileo, occi-

pite nucbaque cerasinis, macula occipitali nigra alte-

raque inferiore alba; stria anteoculari altera longiore

infraoculari albis; remigibus primariis et secundariis

purpureo-carmineis, margine et apice coerulescente-nigris.

Iride brunnea, rostro cerasino, regione ophtbalmica nuda

coccinea, pedibus nigris. Long. c. 40, ala 17, cauda

18. 5, tarsus 4, rictus 2. 6 Ctm. Hab. Wito.

Euplectes diadematus Fisch. et Rchw. n. sp.

Capite, collo et gastraeo velvetino nigris ; dorso, supra-

et infra-caudalibus aurantiacis; macula frontali miniata;

rectricibus, remigibus tectricibusque fuscis pallide fulvo

limbatis. Iride brunnea, rostro nigro, pedibus pallide

brunneis. Long. 11, ala 5. 7, cauda 3. 8, rictus 1 Ctm.

Hab. Malindi.

Pyrenestes unicolor Fisch. et Rchw. n. sp,

TJnicolor fuscus, maculis duabus frontalibus, rostri

culmine separatis et specula alari albis. Long. 16, ala 8.

7, cauda 6. 5, rictus 1. 7 Ctm. Hab. Mombas et Sansibar.

Herr Miitzel schildert eingehend seine Beobacht-

ungen, die er iiber das Balzen eines Temminck-Tragopans

im hiesigen zoologischen Garten zu machen Gelegenheit

gehabt hat. H. Schalow.

Verein fur Gieflugel- und SingvHg'elzuclit und Vog'elschutz
zu Hannover.

Die X. Ausstellung von Gefliigel-, Sing- und Zier-

Yogeln findet vom 15. bis einschliesslich 17. Juni 1878
statt. Formulare zu Anmeldungen versendet Karl
Brandes, Osterstr. 98, von welchem auch jede weitere

Auskunft hinsichtlich der Ausstellung zu erhalten ist.

Tauscli- uiid Kauf-Verkehr.
Gegen schones Nest und Gelege von 3 Eiern des

NiLcifraga caryocatactes sucht man im Tausche zu er-

halten entweder 1 Gelege Totanus glottis oder 1 Ge-

lege von 4 Eiern Totanus fuscus und Totanus ochropus.

Gefalligen Anerbietungen sieht entgegen

Greoi'g Vogel,

[48] Ziirich, Werdmiihle No. 8.

Vier frische Gelege von Alcedo ispida — 3 zu8
und 1 zu 9 Stiick — konnen gegen entsprechende nor-

dische Eiergelege eingetauscht werden bei

[46] C. JeX zu Naumburg a/S.

J^. KlrichLeldorflf^
Naturalien-Handlung, Berlin S., Oranienstr. 135.

Lager von ausgestopften Vogelll, Vogelbiilgeil, Eiern,

Muschelll und sammtlichen Insectenklassen, sowie

Schmetterlingen und KSfern. Fang- und Praparir-

werkzeuge jeder Art, sowie Lager von Insectennatlelll.

Preislisten gratis und franco. [44]

Chiarles Jamrach.,
180. St. George's Street, London East.

2 Entellus-Affen a 80 Mark — 3 Schweins-Affen a 30 —
3 Rhesus-Affen a 30 — 2 Makaken a 20 — 1 Ocelot

100 — 1 Bengal-Tigerin 2000 — 1 Schweins-Hirsch

100 — 18 Wilde Canarien-Vbgel a 10 — 3 Lineatus-

Fasanen P. 240 — 6 Gelbhaubige Cacadus a 30 —
6 Nasen-Cacadus a 25 — 1 Nacktaugen- Cacadu 60 —
1 Stirn-Vogel 40 — 20 Graupapageien a 20 — 16

Blaustirnige Amazonen a 25 — 70 Paar Bronce-Mannchen

P. 4 — 1 Scharfnasiges Crocodil 120 — 1 Indische

Schlange 60—6 Kleine Ponys, 32 Zoll hoch, a 300 —
Waschbaren a 40 — IP. Felsenkanguru 200 — 1 P.

Riesenkiinguru 400 — 80 P. Inseparable P. 12 —
170 P. Diamantfinken P. 16 — 50 P. Schilffinken P.

12 — 2 P. Blaukappen-Sittiche P. 120 — 120 P. Ro-

sellas P. 30 — 1 P. Australische Kraniche 400 —
8 P. Schwarze Schwane P. 120 — 3 P. Aehrentrager-

Pfauen P. 400 — 15 P. Wonga-Wonga Tauben P. 80 —
14 P. Paradies-Sittiche P. 80 — 115 P. Thiirquisinen

P. 24 — 5 Scharlachfliigel a 60 — 4 P. Mandarin-
Enten P. 100 — 1 P. Sporenganse P. 160 - 2 Graber-

Eulen (Strix cunicularia) a 60 Mark. [47]

Eierbohrer,

neueste Construction, vom vorziiglichsten englischen Stahl,

empfiehlt Dr. E. Bey,

[49] Leipzig, Brandweg 4.

Briefkasten der Redaction.

Hrn. R. in L: Allerdings ist die von der Post fiir

Vorschuss-Sendungen erhobene Gebiihr eine exorbitante.

Sie kommt daher nur auf ausdriicklichen Wunsch des

Adressaten oder erst nach erfolgter „Benachrichtigung",

wie solche in No. 3 Seite 23 dieses Jahrgangs abge-

druckt ist, in Anwendung. — Hrn. G. in B. u. V. S. in M.:

Manuscript erhalten, wird demnachst benutzt.
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Stimmen vom Tegeler-See.

Von Carl Bolle.

I. Bunte SommerTogel.

Der Tropenvogel folgt des Wanderns Zuge;
Er schweift heriiber selbst in uns're Zone.

Ihtn gab, dass er auch nord'sches Land bewohne,

Ein Gott das Mittel in pfeilschnellem Fluge.

Den Kirschbaum pliindert der Pirol, der kluge;

Blauraken nisten in der Eichen Krone;

Die Weide dient dem Wiedehopf zum Throne,

Aus der er mit gebognem Schnabel luge.

Sie Alle tragen heiss'ren Lichts Geprage
Auf ihrem Federkleide, bunt und zart,

Sie Alle flieh'n der Sonnenstrahlen Schrage.

Nur kurze Zeit auf griinem Zweig sich wiegen,

Das ist bei uns nun einmal ihre Art,

Bis siidwarts sie zur wahren Heimath fliegen.

II. Die MaudelkrShe.

Vogel, lieb und reizend sonder Gleichen

!

Wo zu dem Eichwald Birken sich gesellen,

An Julitagen, langen, warmen, hellen,

Sieht prangend man dich durch die Liifte streichen.

Dich griisst man als des reifen Priihlings Zeichen,

Wenn, wiegend dich auf leichten Fluges Wellen,
Im tiefen Forst entlang an den Gestellen,

Da aufstrebst zu des Aethers blauen Eeichen.

Wohl reih'st du an dich jenen Zauberbildern,
Die unausloschlich ein sich pragt die, Seele,

Und die der Dichter sucht umsonst zu schildern.

Lasurner Fittiche ersehntes Strahlen,

Von Farbentonen, welche ich erwahle,

Seid ihr die schonsten, Sommerlust zu malenl

III. Der Eisvogel.

Wer huscht voriiber, leuchtend wie Juwelen,
Am Werftstrauch rasch entschwindend unsren Blicken?

Wer -will des Wassers Borde lieblich schmiicken,

Wo er sich sonnt auf eingeschlag'nen Pfahlen?

Kein Kolibri kann prunkYoller sich wahlen
Das Federkleid, dem Aug' ein froh Entziicken,

Als du, Eisvogel, der mit blauem Riicken

Und Scharlachschnabel tauchst in diese Wellen.

Die Alten wussten von alcyonschen Tagen,

Wo Meerfluth einst, in wonniglichem Wiegen,
Des Vogels Nest und Eier liebt zu tragen.

Bei uns bereitet er die Wochenstube,
Nur Ufer wahlend, die erhaben liegen,

Und bohrt in's Erdreich ein die tiefe Grube.

IV. Die Turteltaube.

Ein Bibelwort: Es ist der Lenz erschienen;

Die Turteltaube lasst sich wieder horen

In unsrem Lande. — Ja, so ist's. Nicht storen

Kann die Natur der Zeiten endlos Rinnen.

Noch heut, wenn neu die Maienbiische griinen,

Will traumerisch die Seele uns bethbren
Der Taube Girren in den hohen Fohren,
Die ihrer Lieb' als Zufiuchtsstatte dienen.

Wir hier am See erwarten nie vergebens,

Dass sie des Siidens Liifte zu uns leiten,

Wenn Alles schwillt von siisser Lust des Lebens.

An meinem Ufer auch baut sie aus Stecken
Ihr Nest, wo Kreuzdorndickichte sich breiten. —
Geh' leis voruber, nicht sie zu erschrecken.
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V. Der Seidenschwauz.

Nicht haufig, aber dann in reichen Schwarmen
Besucht der Seidenschwanz das mark'sche Land;
Er, dem das Nestchen nah' dem Pole stand,

Will noch an uns'rer Winter Frost sich warmen.

Aus Schnee, als miisse sie sich blattlos barmen,

Ragt die Ebrescbe an des Haines Rand;
Ihr hat die Vogelschaar sich zugewandt,

Um naeh dem Beerenschmause leis zu larmen.

Wohl prangt der Baum, als ein' scharlachne Friichte

Er seltsam mit lebend'ger Bliithen Zier,

So drangen sich auf ihm die bunten Wichte.

Er zeigt, wie in hochnord'scher Walder Stille

iNatur den Liebling, der dort eigen ihr,

TJmgeben konne weich mit pracht'ger Hiille.

YI. Die Weindrossel.

Weindrosseln fiihrt der Herbst zu uns heriiber

Vom Land gelegen fern gen Mitternacht.

Wir seh'n sie plotzlich bei uns, wenn es tagt,

Sobald der erste nacht'ge Reif voriiber.

Wohl wurden Luft und Wasser rauh und triiber,

Doch gliiht das fall'nde Laub in rother Pracht.

Seht, wie am Stocke blau die Traube lacht,

Dem Menschen siiss, dem Vogel wohl noch lieber.

Die ersten Beeren sind's vom Rebenhange,
An denen, rastend, die Weindrossel pickt,

Wenn sie die Mark erreicht auf ihrem Gauge;

Zwar armlicher und schwerer gross zu ziehen,

Als Welschland von der Pergola sie pfiiickt,

Doch fiir die Vogel werth, dass sie verziehen.

Vorstehende Gedichte wurden uns als „Bruchstiicke aus einer Reihe von Sonetten" von Herrn Dr. B o 1 1 e

,

dem hocherfahrenen Forscher und sinnigen Beobachter der einheimischen Vogelwelt, auf unser Ansuchen freundlichst

zur Verfiigung gestellt. Wir haben gewiss die Zustimmung unserer Leser, wenn wir den Herrn Verfasser

hiermit angelegentlichst bitten, diese Sonetten fortzusetzen. D. Red.

Beobachtungen iiber das Leben und die Fort-

pflanzung gefangener einheimischer Kornerfresser.

Von Dr. G. Fr. Hermann Mttller in Berlin.

(Fortsetzung.)

Dritte Abtheilung.

Zeisig-Itlyllen.

E. Zieschen 1871—1878 ff.

75. Diese Abtheilung vermag ich kaum besser zu
beginnen, als mit dem Wunsche, dass es jedem achten

und wahren Vogelliebhaber vergonnt sein mbge, einmal
einen Vogel mit so vorziiglichen Eigenschaften zu be-

sitzen , wie sie dies Vogelchen seit dem ersten Tage
des Ankaufs bewahrt hat, und dass es mir noch
viele Jahre zu Beobachtungszwecken erhalten bleiben

moge! —
Um den in No. 50 angegebenen Zweck zu erreichen,

kaufte ich im September 1870 zwei frische Zeisigpaare,

unter welchen sich nur ein einziger altererVogel (Weibchen
A, No. 50—61) befand. In derselben Minute, wo ich

sie nach Haus brachte, liess ich sie mit unbeschnittenen

Schwingen frei in der Stube fliegen und betrachtete gleich

den Anfang als eine gute Vorbedeutung. Die Vogelchen
iiberraschten mich durch ihr kluges Benehmen: sie ver-

fuhren , als ob sie in diesen Raumen grossgeworden
waren, kannten jeden passlichen Aufenthalts- und Ver-

steckort und vermieden vorsichtig die Bekanntschaft mit

den gleissnerischen Fensterscheiben. — Schon nach 5
Minuten nahm Zieschen sein Futter vom Finger! Diese

schnelle Zahmung wurde in einfachster Weise herbei-

gefuhrt. Ich bedeckte das angefeuchtete starke Ende
einer 2 Fuss langen Haselruthe mit reinem Hanfmark
und bot sie ihm dar. Nach jedem abgenommenen
Kbrnchen wurde sie ein paar Zoll zuriickgezogen und
nach 5 Minuten war der vorgestreckte Zeigefinger an

der Reihe. Hiermit war die Zahmung eigentlich gelungen

:

alle spateren Ziige der wunderbarsten Anhanglichkeit

waren und sind noch heute nur die natiirlichen Folgen
des erweckten Vertrauens, welches freilich auch in

achtjahrigem Zusammensein keinen Augenblick getauscht

worden ist. — Der in No. 49 erwahnte Hahn nahm
sich eine ganze Stunde Bedenkzeit und das altere

Weibchen A ist allmahlig zwar auch recht zahm, aber
niemals in gleicher Weise zutraulich geworden.— Ohne
alle Hungerkur, welche mehr schadet, als niitzt, und
manche Vogel nur tiickisch macht, flogen die beiden

ersten Vogel schon am dritten Tage harmlos auf meine
Hand, nach weiteren 2 Tagen begleiteten sie mich aus
einer Stube in die andere , ja sie kamen sogar auf den
blossen Ruf „Ziesi!" zu mir, auch wenn sie, um dies

zu kbnnen und mich zu sehen, erst um die Ecke der
Seitenthiir fliegen und mich aufsuchen musten, Zieschen
immer voran und leitend.

Alle vier vergniigten sich und mich dadurch, dass

sie sich in den zahlreichen Topfpflanzen den ganzen Tag
uber tummelten, mit ihrer bekannten Geschicklichkeit

an den senkrechten Pflanzenstengeln und Spalierstabea

auf und ab kletterten, um die Blumen von den mir
verhassten griinen und blauen Blattlausen zu saubern,

fiir sie eine wahre Delicatesse, so dass keine Spur iibrig

blieb. — Auch wurden feine , kaum siehtbare Fliegen
bald hiipfend, bald mit emporgeschnellten Kopfen mit
grosser Gewandtheit fortgeschnappt. — Freilich thaten

sie auch einigen Schaden durch das Zerbeissen der

zarten Knospen an Fuchsien und Monatsrosen, in denen
sie vegetabilische oder animalische Kost vermuthen
mochten.

Die anmuthige natiirliche Geschicklichkeit im Klettern

und Anklammern , welche durch die enge Haft und
bequeme Speisetafel bald verloren geht, kann ihnen

dadurch beim Freifliegen erhalten werden, wenn man
ibre Speisen in Fingerhiiten, und besonders Elsenzapfen

an senkrechten Staben so anbringt, dass sie nur durch

Turnerei erlangt werden konnen. Dadurch wird auch
ihr Wohlhefinden gefdrdert.

Durch das freie Fliegen in der Stube (das vorziig-

lichste Zahmungsmittel , und ungleich sieherer und
nachhaltiger , als die Zahmung im Bauei") gewohnten
sich die Vogel schnell an alle wohlwollenden ruhigen

Gaste, und Zieschen zumal hat sich bis heute ebenso viele

Gonner als Kenner erworben.
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76. Dies mein Lieblingsvogelchen sollte wegen seiner

aussergewohnlichen Eigenschaften den bei der Fort-

jjflanzung vorkommenden Gefahren mog-lichst entriickt

werden und wurde deslialb mit einem wenig ver-

fiihrerisch aussehenden phlegmatisclien Hahne in ein

Miniatursingbauer gebracht. Zur Entschadigung erhielt

das Paar die Erlaubniss, taglicb zu verschiedenen Zeiten

stundenlang in den Stuben zu fliegen.

Nacli dem ersten Misslingen mit dem Weibcben A
(No. 54) wurde ich Yon befreundeten Seiten schliesslich

iiberredet, auch Zieschen zu einem Fortpflanzungsver-

suche zu verwenden, und ich kann mich nur freuen,

diesen Wiinschen , wenn auch mit widerstrebendem

Gefuhle, nachgegeben zu haben. Es ist Alles gliicklich

verlaufen

!

1871 (fast ganz ohne Tagebuch). 76. Das theilweise

Misslingen des ersten Versuchs mit Weibohen A (No. 51j

schob ich auf das zu enge Bauer. In Brelim's Thierleben

1866 Bd. 3 pag. 150 hatte ich es als etwas Besonderes

hervorgehoben gefunden, dass bei dem Grafen Roedern

in einem grossen, mit Tannenzweigen ausgestatteten

Kfifige Zeisige wenigstens gelegt batten, und be-

schloss, dies Verfahren nachzuahmen. Da die Briite-

periode bereits stark vorgeriickt war und iiber die Er-

mittlung und BeschafFung eines nicht marktgangigen

grossen Bauers auch einige Tage verstreichen konnten,

so hielt ich es fiir zwecltmassig , die Vogel zeitig

wenigstens an den Anblick eines Kunstnestes zu ge-

wohnen. Ich presste deshalb etwa Ende Mai, um 7 Uhr
Abends, ein ausgefiittertes Nistkbrbchen durch die zu

enge Thiir des nur 10 und 9 Zoll langen, breiten und

oben etwas emporgeschweiften Singbauers, ohne auch
nur eine einzige lose Paser hinzuzufiigen.
Wie gross war am anderen Morgen um 6 Uhr meine

Ueberraschung, als ich ein fast vollendetes Nest
Yorfand! (Seitdem mehrmals vorgekommen; so auch

noch vorgestern, 27. Mai.) Das kluge Vogelchen hatte

sich leicht und bequem zu helfen gewusst; es hatte

die festgenahten zusammengepressten Faserstoffe aus-

gezupft und in naturgemasser lockerer Weise ver-

wendet.

Zum vollstandigen Ausbau wurden nun sehr feine

Moose, Graswurzeln, Grashalme, gezupfte Wolle und

Rehhaare geliefert und fleissig verbraucht, hingegen

feines Bast, mit welchem Weibcben A. den Kessel aus-

gekleidet hatte, nicht angeriihrt. — Als nun das Nest

nach meiner Ansicht fix und fertig zu sein schien,

hiipfte Zieschen doch noch in hochster Erregung hin und
her und blickte neugierig und verlangend durch das

Gitter, als ob es zur inneren Bekleidung noch beson-

derer Stoffe bediirfe. In kleinen Pausen nahm es aus

meinen Fingerspitzen feine weiche Pferdehaare und
Kanarienfedern , um sie augenblicklich zu verwenden.

Die gemeinen Kanarienfedern missfielen dem bisher

neutralen Hahne und wurden wahi'end Zieschens kurzer

Abwesenheit so emsig ausgezupft, dass keine einzige

zuriickblieb. Schliesslich nahm die kleine Bauklinstlerin

noch zwei Schnabel Yoll Watte (nicht mehr!) und
vertheilte diese ausserst geringe Menge Yermittelst der

Fiisse in so gleichmassiger Weise, dass der ganze Kessel

aussah, als ware er vom geschicktesten Conditor mit

einem Zuckerguss iiberzogen worden. Ich bedaure,

dass leidige Furcht vor Milbenplage mich Yeranlasst hat,

einen Kunstbau zu Yernichten, welch er wegen seiner

Vollendung und Zierlichkeit in jedem Museum neben

den schonsten Naturnestern hatte paradiren konnen!

Es ei'folgten nun 4 Eier mit guter Briitung, bei

welcher der Hahn sich nicht betheiligte. Im Gegen-

theil, er zerpiokte nach einigen Tagen zwei Eier, und

da die beiden anderen sich ebenfalls unangebriitet zeigten,

wurde das Nest heraus- und nach einigen Tagen Abends

um 7 Uhr wieder in's Bauer zuriickgezwangt.

77. Der zweite und wichtigere Theil der nachfol-

genden Briitung, welchem ich mannichfache Belehrung

Yerdanke, beruht grossentheils auf Zufalligkeiten. —
Am njichsten Morgen nach Einhangung des Nestes fand

ich den phlegmatischen Hahn zu meiner Ueberraschung

frei in der Stube. Als ich ihn in den Kafig zuriick-

brachte, Ibste sich das Bathsel. Der unniitze Patron

flog namlich stracks zum Neste und zog die bereits

eingetragenen ersten Fasern des Neubaus heraus. Da-

riiber Yerfolgte ihn seine kleine erbitterte Gattin so

zornig, dass der Missethater mit seinem bosen Gewissen

sich durch zwei Drahtstabe, — weiche etwas ausein-

ander gebogen waren, um mit einem Loffelchen leicht

zu den Eiern gelangen zu konnen, — hindurch drangte

und das Weite suchte. Das nun eine Stunde allein

gelassene Weibcben nutzte diese Zeit trefflich aus, der

wieder in den Kafig gebrachte Hahn riihrte das Nest,

welches inzwischeu eine gute Gestalt gewonnen hatte,

nicht an und der eheliche Frieden war hergestellt.

78. 28. Juni. Ungeachtet Yortrefi'licher Briitung

zeigte sich das Gelege Yon 4 Eiern (No. 5—8) nach

Yiertjigiger Briitung klar und wurde entfernt. — Tags

zuvor hatte ich Yon Herrn Dr. W. Arndt (jetzt Pro-

fessor in Leipzig) einige bei ihm gelegte Dompfaffen-

Eier erhalten, um sie an Sammler zu Yerschenken.

Diese Zufalligkeit und ein uralter Wunsch, einmal

recht zahme Dompfafien zu besitzen, Yeranlasste mich

zu dem gewagten Entschlusse, dem winzigen Zeisig-

weibchen drei dieser Eier unterzulegen ; es war um
8 Uhr Morgens. Ich wusste, dass ich beim Gelingen

schliesslich auf personliche Unbequcmlichkeiten gefasst

sein miisse. Indessen, ich rechnete auf meinen bisherigen

ornithologischen Gliicksstern und wagte es. Dies Ver-

trauen sollte ich nicht bereuen. — In welcher Weise
Zieschen den zu hohen unbequemen Sitz auf den grossen

Eiern zu beseitigen suchte, berichten die „Biologischen

Einzelnheiten". — Die Briitung war ausgezeichnet, trotz

Nichtbetheiligung des Hahns.

Mitte Jnli, am 13. oder 14. Briitetage, um 5 Uhr

Nachmittags wiinschte ein Gast den Inhalt des Nestes

zu sehen; ich lockte das Vbgelchen durch einen magne-

tischen Mehlwurm ab und erfiillte den Wunsch. Andert-

halb Stundea spater sah ich mit gleich grosser Freude

und Ueberraschung, dass Zieschen einen jungen Dom-
pfaffen fiitlerte. Nur durch die angegebene Zufalligkeit

lernte ich zum ersten Male das Auskommen zu so spater

Tagszeit kennen, was dann sich mehrmals wiederholt

hat (s. Einzelnheiten).

Wiederum zufalliger Weise trat ich am folgenden

Nachmittag um 21/2 Uhr an's Bauer, als Zieschen eben

hoch aufgerichtet sein Kukukskind anhaltend fiitterte,

und wurde Yon neuem belehrt. Ein zweites Ei zeigte
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auf der Oberseite, zwischen kleinen festen Wanden,
mehrere, wohl Y2 Dutzend, feine Oefifnungen, aus welchen
trockne Haarfedern hervorragten. Die Oeffnungen
mussten also schon einige Zeit vorher gemacht sein,

ohne dass der Embryo die Schalen des grossen , im
engea Neste gepresst liegenden Eies abzusprengen ver-

mocht hatte. Wahrend die Mutter die Piitterung fort-

setzte, driickte ich mit einem Stahlfederhalter das Kopf-
ende der Eischale ab und das vollig trockne hungrige
Junge streckte augenblicklich den weit geoffneten

Schnabel zitternd empor, um an der Mahlzeit theilzu-

nehmen. — Hierbei sah. ich, dass das Junge aus der
unteren Schalenhalfte niclit ganz herauskonnte, weil ein

Fuss an ihrem Rande festgebacken war. Nach aufge-

hobener Tafel wollte ich ihm helfen, doch nun driickte

seine Mutter sich so fest in den Kessel hinab, dass sie

mit einem zweiten in die Nestwand gebohrten Stahl-

federhalter zuriickgeschoben werden musste, um die an
sich leichte und doch fur das Fiisschen gefahrliche Ope-
ration auszufuhren. — Das dritte unbefruchtete Ei wurde
entfernt.

Der nun hinzugelassene bisher theilnahmlose Hahn
yerspeiste sofort die Eischaie und bewahrte sich, gegen
meine Erwartung, fortan als Yorziiglicher Gatte und
Vater. Seine Eamilienliebe und sein apokrypher Vater-
stolz war^,beim Anblicke der beiden strammen Jungen,
wie sie vielleicht noch kein Zeisighahn erblickt hat
Oder erblicken wird, erwacht; nur auf ihre Pflege in

der „Baba" liess er sich niemals ein. — Ohne jede
Nebenabsicht will ich in Bezug auf das verschieden-

zeitige Auskommen der Jungen nur beilaufig erwahnen,
dass, wie sich spater herausstellte, das erste ein Weibchen
und das andere ein Mannchen war.

Am 16. Juli (5. Lebenstage) legten die Jungen ihre

dicken°""Kbpfe, welche freilich keine Zeisigphysiognomie
zeigten, auf den Nestrand, von wo sie durch die be-

lastigte , vielleicht gar verschamte Mutter wiederholt

in's Nest hinabgedriickt wurden, und am folgenden Tage
wechselte zum ersten Male und ohne ersichtlichen Grund
unter den Eltern Zank und Liebe. Sollte der Alte der
Eifersucht zuganglieh gewesen sein, dann hatte er schon

am Geburtstage Anlass genug gehabt. Die Jungen
machten selbst auf mich .beim ersten Anblicke den Ein-

druck hasslicher WechselbJilge durch ihre dicken Kopfe,
rothbraunen Leiber und schwarzgrauen Haarfedern. Die
auffalligste Entstellung erhielten sie durch hohe dichte

Federbiische iiber den Augen, deren Zweck mir uner-

findlich geblieben ist. Vielleicht waren sie nur ein

Naturspiel; bei zwei spiiteren Jungen anderer Eltern
hab' ich sie nicht bemerkt. Ob sie ein russisches Ra-
tionale waren? Wer weiss es.

(Fortsetzung folgt).

Ein Juli-Tag im markisclien Kiefernwalde.

Von Ad. Walter.

(Schluss.)

Dass die Friichte, die Wachholderbeeren, als Arzenei
fiir Menschen und Thiere, das Holz zu vielen Drechsler-

arbeiten verbraucht wird, brauche ich wohl kaum an-

zufiihren, doch mochte es von Interesse sein, dass der

ViTachholder, wo es an Steinmaterial oder Lehm mangelt,
sehr zweckmassige Verwendung zur Wegeverbesserung
durch Einlegen von Wachholderfaschinen und Sand-
aufschiittung findet, da er der Faulniss lange Wider-
stand zu leisten vermag.

Von den Vogeln werden die Wachholderbiische nicht

nur wegen der Friichte aufgesucht, die viele Nahrung
bieten, sondern besonders deshalb, weil sie ihnen Schutz
und angenehme Wohn- und Nistplatze gewahren. Manche
Vogel zeigen eine so grosse Vorliebe fiir dieses Ge-
strauch, dass sie ihm zu Liebe ihre Lebensweise, wenig-
stens hinsichtlich der Nistplatze, andern.

Kein Goldammer wird hier sein Nest auf die Erde
setzen, so treffliche Gelegenheit ihm auch die trocknen,

mit hohem Gras, Gestriipp und Werftgestrauch einge-

fassten Griiben an den Wiesen und die mit Gras, Waoh-
holder und jungen Eiefern besetzten Waldrander bieten.

Man findet die zahlreichen Nester nur im Wachholder,

2, gewbhnlich 3 bis 4 Fuss hoch. Ebenso verfahrt der

braune Laubsanger {Phyllopn. rufa); er setzt sein Nest,

das in anderen Gegenden ebenso oft am Boden, im
Grase oder in trookenem lockeren Laub- und Reisig, wie
in ganz niederen Ranken und Gestriipp zu finden ist,

hier nie auf den Boden, sondern in Hohe von 2, 3, auch
4 Fuss in die breiten buschigen Wachholderstraucher.

Der Buschfink wahlt sich lieber im Wachholder als

auf einem Baume einen Nistplatz, und mitunter nur
3 Fuss, haufiger 4 bis 6 Fuss vom Boden entfernt.

Auch das Nest des Zaunkonigs habe ich hier nie

im Wurzelnetz umgestiirzter Baume oder in Hohlungen,
sondern immer 2 bis 6 Fuss hoch im Wachholder ge-

funden. Nur einmal stand es an der Erde unter einem
Wachholderstamm

.

Sogar die Schwanzmeise {Mecisiura caudata) bevor-

zugt diese Gebiische und setzt dadurch ihr Nest der

Gefahr aus, leichter entdeckt zu werden als an anderen
Orten, wo es gewohnlich an den Stamm oder Ast einer

Birke, Erie oder Buche gewebt ist und aus Stoffen be-

steht, die der Rinde des Stammes gleichen.

Hier in den Wachholderbiischen ist es aus denselben
Stoffen gefertigt wie dort und weicht also in seiner

ausseren Erscheinung sehr von der Umgebung ab, da
die Wachholdernadeln eine dunkele, die dem Neste ein-

gewebten Puppenhiilsen, und die mit Spinngeweben ver-

flochtenen Baumflechten und Birkenrinden eine sehr hello

Farbe haben.

Es versteht also die Schwanzmeise nicht, wie ge-

wohnlich angenommen wird, ihrem Nest jedes beliebige

Aussehen zu geben.

Beim Durchstreifen der Biische begegne ich alien

eben genannten Vogeln ausser der Schwanzmeise , von
der ich jedoch gestern ein Nest, das bereits von den

darin aufgewachsenen Vogeln verlassen war, mit mir

nahm und auf der Oberforsterei vorzeigte, wo der kunst-

volle Bau und die eigenthiimliche ovale Form des Nestes,

auch das noch gut erhaltene runde Eingangsloch gerechte

Wiidigung fanden.

Bevor ich mich nun einer entfernteren , dieses Jahr

noch nicht besuchten Gegend des Waldes zuwende,

mache ich meinen gestern aufgefundenen Zaunkonigs

-

nestern noch eine Visite, um wenigstens die als Schlaf-

kammern dienenden Nester noch einmal zu untersuchen,
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denn mein Preiind, der Kukuk, konnte mir wieder wie
voriges Jahr eine iinverhoffte Freiide bereitet und sein

Ei in diese Schlafkammern getragen liaben, wie er es

damals drei Mai gemacht hat. Doch nein — sie sind

alle leer und bleiben es auch wahrend der Zeit meines
Hierseins.

Wenn ich nun aber noch bis zum Mittagbrod die

entfernteren Theile der hohen Kiefernbestande erreichen

und durchwandern will, muss ich mich beeilen, aber —
da werde ich schon wieder durch einen Moosballen auf-

gehalten, den ich von weitem in einem niedrigen Strauch

erblicke; ich muss ihn untersuchen, bevor ich weiter-

gehe, denn wenn ich mich nicht tausche, ist es kein

blosserBallen,sondern ein Zaunkonigsnest. Richtig! — ich

sehe ja schon den Eingang — da schwirrt auch vor mir

aus den niedrigen Zweigen ein Zaunkonig fort, dem
Moosballen zu und — huscht hinein.

Aber der listige Schelm betriigt mich nicht. Solche

Schliche babe ich zwar noch nicht von einem Seines-

gleichen erfahren, aber ich weiss nur zu gut, dass ein

Vogel sein -wirkliches zur Brutstatte hergerichtetes

Nest nicht verrJith und es nur dann betritt, wean
man sich entfernt hat, nie, wenn man sich dem Neste

naht.

Ich habe Recht, das Nest, das der flinke Gesell kurz

vor meinem Herantreten verlasst, ist leer und nicht

ausgelegt mit Haaren und Federn, wie es bei den Brut-

nestern immer der Pall ist; es ist des Vogels Schlaf-

kammer oder, wie Andere es nennen, sein Spielnest.

Und Spielnest will ich von nun an auch dieses und alle

ahnlichen nennen, well der Vogel in ihm sein Spiel mit

mir getrieben hat.

Nachdem ich noch eine halbe Stunde durch hohes

Gebiisch und Heidelbeerkraut, aus dem hier und dort

ein Baumpieper (Anth. arboreus) auffliegt, gewandert
bin, erreiche ich das Ende des Waldes.

Ich trete in's Ereie. Ueber eine kleine Wiese fuhrt

mich der Weg nach einem anderen Kiefernwald. Auf
halbem Wege dorthin werde ich unwillkiirlich festge-

halten durch den Anblick eines jungen Steinadlers (Aquila

fulva), den mir bis zu diesem Augenblicke die Heu-
haufen auf der Wiese verbargen. Ich wage nicht, mich
zu bewegen, aus Furcht, den seltenen Vogel zu ver-

scheuchen, der auf etwa 150 Schritt Entfernung von
mir auf der Wiese Platz genommen hat.

Leider befindet sich kein Baum oder Strauch in der

Nahe, der mir ein Versteck bote, von dem aus ich ihn

beobachten konnte. Zwar macht er keine Miene, auf-

zufliegen, aber ebenso steif und unbeweglich wie ich

verweilt er auf einer Stelle, so dass ich nach 8 — 10
Minuten ruhigen Verweilens mich genothigt sehe, auf

ihn loszuschreiten. Da erhebt er sich und fliegt einer

nahen Buche zu, in deren oberem Tbeil er auf einem starken

Aste aufbaumt. Auch hier bleibt er fast unbeweglich
in ein und derselben Stellung, bis ich ihm nach Ver-

lauf von 5 oder 6 Minuten den Riicken kehre.

Acht Tage nach meinem Scheiden aus dieser Gegend
wurde der Vogel von einem Forstaufseher der Ober-

fdrsterei geschossen.

Auf Umwegen und einen See umwandernd, auf dem
ich nur einige Paare des Haubentauchers (Podicevs

cristatus) und einige Teichhiihner (Fulica atra), im

Bohr auch die Rohrdrossel (Calam, turdoides) bemerke

wende ich mich wieder meiner Wohnung zu, in deren

Nahe sich eine ziemlich grosse Anzahl junger Mistel-

drosseln (Turd, viscivorus) vom Boden erhebt und in den

hohen Zweigen der Kiefern Platz nimmt.

Bevor ich aus dem Wald trete, erscheint noch in

den letzten Baumen ein Schwarzspecht (Pkus martius),

der mich im Bogen umfiiegt und tiefer in den Wald
dringt.

Beim Verlassen des Waldes steigt eine auf diirrem

unbebautem Boden Nahrung suchende Schaar Heide-

lerchen (Alauda arhorea) vor mir auf, zerstreut sich,

sammelt sich jedoch grosstentheils wieder jenseits der

vor mir liegenden Oberfdrsterei auf der jungen Kiefern-

aussaat.

Ich kehre ein, um mich einige Stunden zu erholen.

Am Nachmittage lenke ich meine Schritte noch ein-

mal dem grossen, von hohen Kiefern eng eingeschlossenen

See zu, dem ich schon am friihen Morgen einen kurzen

Besuch abgestattet habe.

Zuerst beriihre ich, da ich dieses Mai nicht den da-

hin fiihrenden Fahrweg, sondern einen Fusssteig an dem
von meiner Wohnung aus sichtbaren See entlang wahle,

ein kleines Birken- und Erlengeholz, das sich um den

See zieht und von hohen Kiefernbestanden umschlossen

und iiberragt wird.

Kleinere und grossere Vogel, denen mehrere Wasser-

lachen passende Gelegenheit zum Baden bieten , finde

ich hier in Menge und unbemerkt gelange ich in ihre

Nahe, da ich mich hinter dichtem und hohem Wach-
holdergebiisch heranschleichen kann.

Beim Beobachten der verschiedenen, theils badenden,

theils sich zum Baden vorbereitenden Vogel kommt's mir

zum Zweiten Male in meinem Leben vor, dass sich ein

Kernbeisser aus mittlerer Hohe eines Baumes in schrager

Richtung und in scharfem Fluge in die glatte Wasser-

flache eines Sumpfes stiirzfc, sogleich aber wieder aus

dem Wasser heraus dem nachsten Baum zufliegt.

Das erste Mai, als ich im Thiergarten auf ahnliche

Weise einen Kernbeisser aus den Zweigen in die dunkle,

aber klare Wasserflache stiirzen sah , vermuthete ich,

der Vogel hatte die im Wasser sich klar abspiegelnden

Gegenstande, wie Baume, Straucher etc., fur wirkliche

Korper gehalten und sie durchfliegen wollen, denn ein

so scharfes Hineinfliegen in's Wasser kam mir zu un-

natiirlich vor, als dass ich es fiir ein freiwilliges Baden
hfitte halten konnen. Da ich dieses Kunststiick hier aber

zum zweiten Male ausfiihren sehe, darf ich nicht mehr
an einen Irrthum des Vogels glauben, und ich mochte

mir die Frage erlauben : Hat schon Jemand eine ahnliche

Beobachtung gemacht?
Ausser den gewohnlich hier verkehrenden Sing-

drosseln bemerke ich wohl einige Amseln, aber nicht

die gesuchte Wachholderdrossel (Turd, pilaris), die

sich im vorhergehenden Sommer hier mehrmals zeigte

und ganz in der Nahe auf einem starken Aste einer

hohen Kiefer ihr Nest hatte. Es war das dritte Mai,

dass ich ein Nest der Wachholderdrossel in der Mark
fand und zwar jedes Mai auf einer Kiefer.

Nach langerem Verweilen und Beobachten setze ich

meinen Weg fort, finde in den ersten jungen Birken

ein Turteltaubennest, weiterhin in den hohen Kiefern
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aber noch einige Nester des Mauerseglers (Cypsekis

apus) , auf die mich ein mit starkem Geschrei vorbei-

schwenkender Schwann dieser Vogel aufmerksam macht,

von dem einige Paare sioh absondern und in die 20 bis

30 Fuss hohen Locher der Kiefern scbliipfen.

Am grossen See bemerke ich vom hohen, diohtbe-

waldeten Ufer herab zuerst nur auf der Mitte des Sees

ein Haubentaucherpaar , das sein Nest verlassen hat,

weil Angler sich in der Nahe seines Nestes einen be-

quemen Angelstand im Wasser errichtet und durch

langes Verweilen an dieser Stelle die Vogel verscheucht

haben. Drei im Neste vorgefundene faule Eier, die

bereits die bekannte dunkelgelbe Farbe durch langes

Liegen im feuchten Nest erhalten haben, habe ich gestern

mittelst einer Angelstange und daran befestigten kleinen

Sackchen's aus dem Neste gehoben,

Auf dem schmalen Wege am See lauft ein Fluss-

regenpfeifer (Charadr. minor) vor mir hin, er hat bier

gebriitet , denn gestern wurde ein junger , noch nicht

flugfahiger Vogel an derselben Stelle gesohossen. Es
ist auffallend, dass der Vogel bier seinen Brutplatz

wahlte, da der See mitten im Walde liegt und nur

wenige schmale sandige Uferstellen bespiilt.

Bei weiterem Fortschreiten bemerke ich in grosserer

Entfernung, aber nicht weit vom Ufer entfernt, eine

Ente. Dass ich nicht die gewohnliche wilde Ente vor

mir habe, erkenne ich wohl, doch kann ich noch nicht

bestimmen, welcher Gattung oder Sippe sie angehbrt.

Um sie in der Nahe beobachten zu konnen, ziehe ich

mich wieder in den Wald zuriick und streife durch hohes

Holz und Wachholdergebusch, immer den Windungen
des Wassers folgend, der Gegend zu, wo ich sie be-

merkte. Langsam und vorsichtig wende ich mich wieder

dem See zu und sehe sie nun grade vor mir. Ich kann
sie von meinem hohen Standpunkt aus genau betrachten

und weiter beobachten.

Es ist ein Weibchen der Schellente (Clangula glau-

cion), das beschaftigt ist, auf eigenthiimliche Weise kleine

Fische zu fangen.

Dicht am Rande des Sees schwimmen und spielen

in ganz seichtem Wasser, wie ich's vorher schon bemerkt
hatte, Tausende von kleinen Fischen; auf diese macht
die Ente Jagd. Sie schwimmt zuerst in einer Entfer-

nung von etwa 20 Fuss vom Ufer eine Strecke parallel

mit dem Ufer fort, dann wendet sie sich im rechten

Winkel schnell, indem sie Hals und Kopf vorstreckt

und glatt aufs Wasser legt, so dass von ihrem Korper
liber dem Wasser sehr wenig zu bemerken ist, dem
Lande zu und greift in dem seichten Wasser mit dem
Schnabel in die iiberraschten Fischschaaren hinein. So-

gleich kehrt sie aber wieder um, schwimmt wieder in

einiger Entfernung und in der Richtung des Uferrandes

etwa 10 Schritt fort und wendet sich von Neuem dem
Lande zu, um mit niedergelegtem Hals und Kopf ihre

Jagd zu wiederholen. So verfahrt sie wohl 6 bis 8

Mai. Die Fischchen, die sie erbeutet, miissen aber sehr

klein sein, denn ein besonders auffallendes Schlucken
bemerke ich an der Ente nicht.

Nun schwimmt sie dem Rohr zu und verschwindet

hinter demselben.

Mein Vorhaben, diesen langen See in seiner ganzen
Ausdehnung zu umgehen, kommt heute noch nicht zur

Ausfiihrung, theils, weil ich zu spat aufgebrochen bin,

theils, weil ich noch einige Beobachtungen von der

Wohnung aus anstellen will. Ich wende mich daher

wieder waldeinwarts und treffe grade zu rechter Zeit

ein, um meine beabsichtigten Beobachtungen von der

Vorlaube aus machen zu konnen.

Es ist 71/2 Uhr. Um diese Zeit kommt jeden Abend
von der Waldspitze her ein Zaunkbnig in den Garten
geflogen, durchschliipft denselben und huscht in den
Epheu an der Giebelwand des vor mir liegenden Ge-
biiudes. Hier hat er sich 4 Fuss hoch an der mir
zunachst liegenden Ecke des Hauses zwischen der Wand
und Epheustammen ein hiibsches Nest gebaut. Es ist

seine Schlafkammer, die durch Epheuranken und Blatter

so verdeckt ist, dass man von aussen nichts von der-

selben bemerkt Hatte ich nicht gesehen, wie der kleine

flinke Bursche in den Epheu schliipfte und dann nicht

wieder zum Vorschein kam, so wiirde ich am anderen

Morgen nicht das Nest gefunden haben. Ausser mir
kennt es iiberhaupt Niemand im Hause und ich werde
es nicht verrathen, damit der Vogel nicht gestort wird.

Doch da ist er schon ! — Zwei Minuten spater als

gestern, denn meine Uhr zeigt 7 Uhr 37 Minuten,

gestern erschien er 35 Minuten nach 7 Uhr und vor-

gestern, als ich ihn zum ersten Male beobachtete, ebenfalls

um diese Zeit. Vielleicht ist er heute nur deshalb 2 Mi-

nuten spater gekommen, weil er auf seiner Reise hierher

aufgehalten wurde. Von der Waldecke bis zum Garten

ist freilich nicht weit, aber freies Feld liegt dazwischen

und das iiberfliegt der Vogel nicht. Jedes Gestriipp,

jeder morsche Balken, der am Fahrweg liegt, dann die

niedrige Feldeinzaunung giebt fur ihn eine kleine Station

ab, und wenn ein Raubvogel oder eine Katze sich be-

merkbar macht, dann wird auf den Stationen Halt ge-

macht und die Reise unterbrochen , bis die Gefahr

voriiber ist.

Auffallend ist es, dass der kleine Sanger sich hier

sein Spielnest erbaut hat, das er sich wie seine Briider

viel leichter im Walde, wo er den Tag iiber verweilt,

herrichten konnte, wo mehrere soleher, nur wenige Mi-

nuten entfernt, stehen. Der Platz im schattigen Epheu
muss ihm ganz besonders behagen und ich bewundere
nur die Ausdauer des kleinen Baumeisters, der bei An-
fertigung seines Baues doch jedenfalls recht oft bei

Tage, wo hier mitunter viel Verkehr herrscht, gestort

worden ist. Sein friihes, aber so regelmassiges Erschei-

nen am Abend macht mir indess so viel Vergniigen, dass

ich mich auch an den iibi'igen Abenden meines Hierseins,

wenn nur immer moglich, einfinden werde, um ihn zu

beobachten. Noch mehr wiirde ich mich freuen, wenn
ich statt des kleinen Baumeisters einmal einen viel viel

grbsseren hier trafe, um dem grossen die Schlafstatte

des kleinen zeigen zu konnen, ich ineine Herrn Sachse

in Altenkirchen, welcher glaubt, dass die Spielnester

nur verlassene Brutnester seien, wie er das im ,,Jahres-

bericht des Ausschusses fiir Beobachtungsstationen" aus-

gesprochen hat. Er konnte mir dagegen von den kleinsten

Baumeistern, den Goldhahnchen, erzahlen, dieer so genau

beobachtet und deren Nester so massenhaft gefunden

hat, wie es mir nie gelungen ist.

Dass der Zaunkbnig auch verlassene Nester zur

Ruhestatte wahlt, mag iibrigens vorkommen aber sicher
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ist es auch, dass er sich Nester baut, die nie znr Brut-

statte gedient haben oder dienen sollten.

Ich glaube, dass sich irar wenige Vogel so friih zur

E,uhe begeben, wie der Zaunkonig. Bei seinem Einzug
in seine Schlafkammer steht ja noch die voile Son-

nenscheibe am Himmel und rages Leben herrscht noch

iiberall unter den Vogeln ; die Finken und Bachstelzen

tragen ihren Jungen noch Nahrung zii und Schwalben
schiessen untei" frohlichem Gezwitscher durch die

Luft.

Zwar liegen die Wiesen schon im Scbatten, auch

dasFeld zeigt nur noch schmale, roth beleuchtete Streifen,

aber desto heller arglanzen die rothen Kiefernstamme
und die Baumkronen, die nach und nach durch die immer
gliihender strahlende Sonne mit Purpur iibergossen

werden. Zu dieser Gluth bildet das stumpfe Griin der

im Schatten liegenden Wiesen und der niederen dunklen

Baumparthien den priichtigsten , dem Auge so wohl-

thuenden Farbencontrast.

Solche Farbenpracht erfreut nicht nur die Menschen—
auch die Vogel scheinen Wohlgefallen daran zu linden.

Lauter als sonst lasst die Singdrossel auf hoher trockner

Spitze der mir gegeniiberstehenden alten Kiefer ihr

herrliches Lied erschallen; haufiger als sonst wieder-

holt sie die reinsten und klangvollsten Tone und un-

ermiidlich setzt sie ihren Gesang fort, bis auch sie in

Schatten gehiillt wird. Nun ruht sie einen Augenblick,

dann wirft sie sich in die Tiefe und verschwindet im
dunklen Gestrauch.

Mit dem Scheiden der Sonne nimmt zwar der grosste

Theil der munteren Vogelschaar Abschied und sucht sich

ein dunkles Platzchen zur Ruhe auf, aber doch nicht

alle haben schon ihr Tagewerk vollbracht. Noch fliegt

am See der Thurmfalk auf und ab und jagt mit den
Fledermausen um die Wette nach Insecten, vielleicht

Libellen oder Nachtschmetterlinge. Wie diese schiesst

er bald nach dieser, bald nach jener Seite und oft so

nahe an den Fledermausen vorbei, dass man glauben

mochte, er habe es auf eine von ihnen abgesehen, doch

habe ich nie bemerkt, dass er je eine ergriffen hjitte;

das feine Geschrei der ergriifenen Fledei-maus wiirde

noch mehr als wirkliches Verfolgen die iibrigen schnell

verscheuchen ; sie bleiben aber und ziehen immer von
Neuem am See auf und ab.

Die hereinbrechende Dam.merung setzt auch dieser

Jagd ein Ziel und der Thurmfalk iiberlasst den Fleder-

mausen das Feld. Feierliche Stille herrscht jetzt

iiberall; gerauschlos treten einzelne soheue Rehe aus

dem Wald, verschwinden aber bald wieder in dem sich

auf der Wiese lagernden Nebel.

B,ingsum ruht die ganze Vogelwelt aus von der

Arbeit des Tages — doch noch einer zieht durch Nacht
und Nebel dahin, die grosse Gestalt von heute friih,

mein erster und letzter Freund am heutigen Tage: der

Storch von Julianenhof.

Nun aber hat sich AUes gebettet und lange schon

traumt mein kleiner, dort im Epheu geborgener Zaun-
konig von seiner schonen Xonigin und seinen kleinen

Prinzen und Prinzessinnen, die nun bald das mit Moos
und Farrenkraut umilochtene griine Schloss verlassen

werden; aber auch ich traume fort und lasse in Ge-
danken die ganze Schaar, die mich heuto durch ihr

frohliches Treiben oder ihren Gesang erfreute, der
B,eihe nach voriiberziehen.

Berauscht von all dem Schonen, das die freie Natur
geboten, aber zugleich verstimmt, dass nur so Wenige
dieses Schone erkennen , ist man in solchen Augen-
blicken vei-sucht, seinen Gefiihlen durch Worte Ausdruck
zu geben, und so rufe ich zum Schluss noch meinen
Genossen in der Stadt zu:

Ihr sucht und find't Vergniigen, doch oft ist's Trug und Schein;
Ihr werd't beim laut'sten Jubel nicht immer glucklich sein.

Da geht nur bin in's Freie, in Wiese Feld und Wald,
Wo Fink und Wachtel schlagen, des Kukuks Ruf erschallt,

Wo girrend vor der Taube der Tauber sich verneigt,

Im Spiel mit seinem Weibohen der Specht den Baum umlauft,
Der Lerche Sang aus Wolken zu Euch herniederdringt
Und tief in schatt'gem Grunde Zaunkbnigs Weis' erklingt.

In allem Thun und Treiben konnt Lieb' und Freud' Ihr sehn,
Ihr lernt von alien Liedern gar bald den Sinn verstehn,
Und werd't dann gern bekennen: Hier ist kein Trug und Schein,
Wir fiihlen mit die Freude und miissen frbhlich sein!

Lanius major Pall, in Oesterreleh.

Unter der Ueberschrift : „Der erste Lanius major
Pall, in Oesterreich und Ungarn" verofFentlicht Herr
von Tschusi zu Schmidhoffen in den Mittheilungen des

Ornithologischen Vereins in Wien (1878 No. 3, S. 30)
einen kleinen Aufsatz , der zunachst in kurzer Ueber-
sicht alle Beobachtungen, welche bis jetzt iiber das

Vorkommen des Pallas'schen Wiirgers in Europa be-

kannt geworden sind , wiedergiebt und alsdann iiber

ein Exemplar dieser Art berichtet, welches in Oestei"-

reich gefunden worden ist und somit das Vorkommen
dieses Wiirgers in dem genannten Lande constatirt.

von Tschusi erhielt am 2. December 1877 einen L.
major, der in der Nahe seines Wohnortes, Hallein,

beim Stossen auf Lockvogel mit Leimruthen gefangen
worden war.

Im Anschluss an diese Mittheilungen sei es mir ge-

stattet, die Aufmerksamkeit des sehr verdienten iister-

reichischen Ornithologen auf ein Paar Wiirger zu lenken,

die sich in der Sammlung des k. k. Museums in Wien
befinden, und welche, wenn mich mein Gedachtniss

nicht triigt, als L. major Pall, anzusprechen sind. Als
ich vor Jahren die Laniiden der genannten Sammlung
durchsehen konnte, fielen mir ein Paar als L. excubitor

L. etiquettirte Exemplare auf, die ich auf den ersten

Blick hin fiir L. major Pall, hielt. Da ich es damals leider

unterliess, die beiden Stiicke des Genaueren zu unter-

suchen und mich von der Richtigkeit meiner ersten

Ansicht zu uberzeugen, so bin ich jetzt ausser Stande,

mit Gewissheit sagen zu konnen, ob die beregten Vogel
wirklich zu der Pallas'schen Art gezogen werden miissen.

Beide waren, wenn ich nicht irre, aus Steiermark. Es
ware interessant, dem Tschusi'schen Vorkommen gleich

zwei andere Falle des Vorkommens in Oesterreich an-

reihen zu konnen. Vielleicht hat Herr von Pelzeln die

Liebenswiirdigkeit, die beiden Vogel zu untersuchen und
seine Ergebnisse mitzutheilen.

Herman Schalow.
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Rauflust der Rothkehlchen.

Auf einem Morgenspaziergange in der Hauptallee

von Sanssouci (Potsdam) sah ich plotzlich einige Schritte

vor mir zwei kleine Vogel im heftigen Kampfe sich

am Boden umherwalzen. Bald war der eine, bald der

andere oben. Mich naher schleichend, bemerkte ich, dass

es zwei Rothkehlchen waren, die mit solcher Erbitte-

rung kampften, dass ich mit einem gliicklichen Wurf
meiner Miitze beide bedecken konnte, jedoch nur einen

der tapferen Streiter erhaschte, da der andere mit grosser

G-eistesgegenwart unter dem Miitzenschirm hervor das

Weite suchte. Froh iiber die unverhofFte Bereicherung

meiner kleinen Sammlung, nahm ich meinen Gefangenen

mit nach Hause und setzte ihn gleich in ein grosses

Bauer zu anderen Vogeln. Allein ich hatte meine

Rechnung ohne den Wirth gemacht. Am Nachmittage

war es bereits wieder im erbitterten Kampfe mit dem
seit mehreren Jtlonaten in dem Bauer gehaltenen alten

Rothkehlchen, so dass ich, um Frieden zu stiften, letzteres

entfernen musste. Dr. Salzmann.

Vereinsnachrieht.

Der ornithologische Verein in Wiirzburg wird in den

Tagen vom 6. bis 9. Juli dieses Jahres seine 2. allgemeine

Gefliigel- und Vogel-Ausstellung in Wiirzburg abhalten,

wozu ihm die fiir solchen Zweck vorziiglich geeigneten

ausgedehnten Raumlichkeiten der Ludwigshalle zur

Verfiigung stehen. Die grosse Anzahl von Mitgliedern,

die der Verein in Wiirzburg und dessen Umgebung
gewonnen hat, die bisherige Thatigkeit derselben, be-

sonders aber die im vorigen Jahi-e abgehaltene 1. Aus-
stellung, die reich beschickt war und mit dem giinstigsten

Resultate verlief, bezeugen das grosse Interesse der

frankischen Bevolkerung fur die Zucht guten Race-
gefliigels und die Liebhaberei fiir Sing- und Ziervogel,

so dass auch dieses Mai der Ausstellung das beste

Prognosticon gestellt werden darf und, nach dem
vorigen Jahr zu schliessen, der Umsatz durch Kauf und
Verkauf ein ausserst reger sein wird. Sammtliche Ge-
winue zur Verloosung werden aus der Reihe der aus-

gestellten Stiicke angekauft werden. Ausser Gefliigel

und Vogel sollen allerlei Ziichtungseinrichtungen fur

dieselben zur Ausstellung kommen, und wiirden haupt-

sachlich Brutapparate und kiinstliche Glucken ein um
80 hoheres Interesse erregen, als jderartige Dinge in

Wiirzburg noch wenig vertreten sind, wohl aber an-

geschafft werden diirften. Ausfiihrlicheres bringen die

Programme, die vom „ornithologischen Verein Wiirzburg"
jederzeit zu beziehen sind.

Tausch- uiid Hauf-Verkehr.
Reise nach Lappland!

Hierdurch orlaube ich mir anzuzeigen, dass ich mit

meinem Praparator auf einer neuen Reise nach Lappland

begriffen bin. Besondere Auftrage fiir mich, besonders

auf Vogel im Sommerkleide, bitte sofort an mein Ge-

schaft, Oranien-Str. 135 in Berlin, richten zu wollen.

Stockholm, 2.5. Mai 1878.

Hochachtungsvoll Adolf Kricheldorff,

[52] Naturalienhandler in Berlin.

Wilh. Schluter, Halle ajS.

Naturalien- und Lehrmittelhandlung.

Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen Gegen-

stande. Cataloge franco und gratis. [51j

diaries Jattiracli,
180. St. George's Street, London East.

1 ChacmaPavian 160 Mark— 5 Magellan-GanseStiickSOO
— 3 P. Mandarin-Enten P. 100 — 70 P. St. Helena-Ea-

siinchen P. 5 — 5 Rheas Stiick 200 — 50 P. Inse-

parables P. 12 — 6 P. Blutbauch-Sittiche P. 100 —
10 P. Pirol-Weber P. 16 — 8 P. Cap-Weber P. 16 —
2 P. Aehrentrager-Pfauen P. 400 — 6 P. Glanzkafer-

Tauben P. 40 — 8 P. Wonga Wonga-Tauben P. 80

Mark. [50]

Christiane lla§^eiibeck, [53]
Grosshandlung auslandischer Vogel, Hamburg.
OfFerirt gegenwiirtig in sehr schonen Exemplaren

vorrathig : Rothhauben-Kakadu, fingerzahm 84 Mark —
Gross. Gelbhauben - K. 30 — Weisshauben - K. 36 —
Inka-K. 50 — Rosa-K. 36 — Nacktaugen-K. 150 —
Blauarara 320 — Soldatenarara 180 — Arakanga 90 —
Griinfliigel-Arara 90 — Ararauna 90 — Schwarzohr-
papagei 84 — Grosse Gelbkopf-Amazone, jung, finger-

zahm 84 — Jacko, acclimatisirt 42 — Grosser Vaza 30 —
Gelbnacken-Amazone 74 — Surinam-Am. 42 — Ama-
zonenpapagei

,
jung, zahm und sehr gelehrig 36 —

Rothbug-Am. 30 — Weissstirn-Am. 36 — Konigs-Sittich

P. 100— Buschwaldsittich P. 60. — Paradies-S. P. 84 —
Sing-S. P. 30 — Schbn-S. P. 36 - Halsband-S. P.

24 — Rosella P. 36 - Wellen-S. P. 16. 50 — Un-
zertrennliche P. 18 — Graukopfchen P. 20 — Sperlings-

papageien P. 12 — Blaukrbnchen (CorylUs) P. 60 M.

A.. KZrich.el<iorflf^
Naturalien-Handlung, Berlin S., Oranienstr. 135.

Lager von ausgestopften VSgeln, Vogelbiilgen, Eiern,
Muselielu und sammtlichen Insectenklassen, sowie

Sehmetterlingen und Kafern. Fang- und Praparir-

werkzeuge jeder Art, sowie Lager von Insectennadeln.
Preislisten gratis und franco. [45]

Mit dieser Nummer schliesst die erste Hiilfte des Jahrganges 1878, wobei

wir denjenigen Lesern, welche halbjahrliches Abonnement haben, die rechtzeitige
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Notizen ijber die Vogelwelt Venezuela's.

Von i. GiJring.

Der ornitliologische Sammler, welcher seine Ex-

cursionen im Nordosten beginnt und allmahlich naeh

Westen vordriiigt, wie ich es gethan habe, trifft in der

Gebirgsgegend der Provinz Cumana auf Vogel, welche

vorwiegend von Guyana und Nord-Brasilien bekannt

sind. Die wald- und sumpfreiche Uiederung, welclie

das Ufergestade des Golfo de Paria, zwischen Venezuela

und Trinidad, umschliesst, beherbergt wahrscheinlich

alle die Wasser- und Sumpfvogel, neben yielen andern

Vogelgruppen , welche die grossen Plussgebiete des

Orinoco und des Rionegro beleben. Im Golfe selbst

und an der nijrdlichen Kiiste ist Pelecanus fuscus

ungemein biiufig, man sieht ihn zu Tausenden auf den

Kiistenfelsen von seinem I'ischfang' ausruhend. Und
iiberall, an der ganzen Kiiste Ton Venezuela sieht man
einzeln den Fregattvogel hoch in den Liiften, und an

der Kiiste entlang streicht, neben vielen andern See-

"vogeln, der merkwiirdige Scheerenschnabel. Auf das

Vorland des Kxistengebirges, welches vorwiegend mit

Cactus und Mimosen bewaohsen ist, beschranken sich

eine Reihe kleiner Vogelformen, die nicht weiter gehen,

als die Cactus- und Mimosenhecken reichen, und hier

nimmt sich der rothe Cardinal, Cardinalis phoeniceus,

besonders schon aus.

In den Waldern des hier im Osten mit seinen

liochsten Gipfeln nicht iiber 2000 Meter hohen Gebirges

herrscht ein grosser Vogelreichthum. Am interessantesten

ist die Gegend von Caripe durch seine grossen Hohlen,

welche von vielen Tausenden des merkwiirdigen Fett-

vogels, des Giiacharo, Steatornis caripensis, bewohnt sind.

Ausser der grossen Guacharohohle westlich von

Caripe, in welcher Humboldt den Vogel zuerst fand,

giebt es noch im Siidosten, in den Gebirgen von Te-

rezen, grosse Hohlen, welche unzJihlige dieser seltsamen

Nachtvogel beherbergen. Sie befinden sich tief im
Gebirge, welches nur mit Ueberwindung der grossten

Schwierigkeiten zuganglich ist. Ich habe mehrere der-

selben mit den Chaymasindianern aufgesucht und
friiher im „Globus" mit zwei Abbildungen beschrieben.

Wir konnten wegen der Wassermasse, welche aus der

grossen heraiisstiirzte, nur die eine kleinere, im Innern,

kennen lernen. Nach Aussage eines alten glaubwiirdigen

Indianers , der auch die „Cueva grande" besucht hatte,

sind diese Hohlen noch zahlreicher bewohnt, als die

durch Humboldt bekannt gewordene. Und dies erscheint

sehr wahrscheinlich, well diese beiden Hohlen Oberlicht

haben, d. h. Oeffnungen, durch welche zwar nur spar-

liches Licht dringt, aber doeh Luft genug durch die-

selben in die gewaltigen unterirdischen Raume gefuhrt

wird. In der Cueva pequena, kleine Hohle, wie sie

die Indies nennen, deren 70—80 Fuss hoher Eingang
einen prachtvollen Anblick gewahrt, befindet sich ungefahr

100 Fuss vom fast gothisch gebildeten Portale eine

10 Fuss im Durchmesser haltende Oeffnung durch das

Deckengewolbe. Der Rand der Oeffnung ist dicht mit

Pflanzen umrahmt, von denen viele einzelne Zweige
herabhingen und in einander verschlungen waren, so

dass sie, transparent von oben beleuchtet, nur wenige

Lichtstrahlen herabliessen. Unaufhbrlich tropfte Wasser
Silberperlen gleich in die dunkle Tiefe und brachte

eine eigenthiimliche Abwechselung in die schauerliche

unterirdische Einsamkeit, wenn in Absatzen die grossen

Tropfen auf das auf dem Grunde der Hiihle stehende

Wasser fielen.
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Die Guacharos warden rebellisch und indem sie ein

betaubendes Gescbrei erboben, so dass wir unsere eigenen

Worts nicht mebr boren konnten, fiogen sie gleicb un-

heimlichen Geistern dicht unter dem riesigen Decken-

gewiilbe unaufhorlicb durcbeinander und scbwippten

gespensterartig durch die Licbtstrahlen , welcbe von

oben eindrangen. Lange saben wir diesem seltenen

Scbauspiel zu, bis die Zeit uns mahnte, noch vor Ein-

bruch der Naoht nach unserm Lagerplatz zuriickzu-

kehren. Wobl fand ich erklarlich, wie die Indianer

durch solchen Anblick zu mytbischen Ideen angeregt

werden mussten. Nacbdem wir unsere Lagerstatte er-

reicbt batten, horten wir nacb Sonnenuntergang das

gellende Gescbrei der ausscbwarmenden Guacbaros,

welcbes in den Sohlucbten und Thalern des ausgedehn-

ten Gebirges unheimlicb wiederhallte. Die andern

nachtlicben Thierstimmen, wenn sie nicht ganz in unserer

Nahe ertonten, verstummten dagegen. — Die sebr fetten

und plumpen Nestjungen , welcbe wir aus der Hohle

brachten, lieferten einen willkommenen Beitrag fiir

unsere Kiiche. Eigenthiimlich war die bellrosenrothe

Farbe der Innenseiten des Magens, aucb die Frlichte,

welche die Vogel zu sich genommen batten , waren in

eine feuchte Materie, von derselben Farbe, gehiillt.

Ausserdem ist mir der Guacbaro ostlicb von Caracas

ungefahr 21/2 Stunde von der Stadt vorgekommen.
Der Rio Guayre bricbt sicb bier durch eine Scblucht

Bahn, deren wabrscbeinlich friiher senkrechte Wande
durcb irgend ein Naturereigniss zusammengestiirzt sind.

Die riesigen Felsblocke sind bedeckt von iippigem

Pflanzenwucbse und bilden Hdblen, die den Aufantbalt

der Guacbaro begiinstigen. Weiter fand ich ihn nocb

in der Provinz Merida, wo als eine ahnlicbe Erschei-

nung wie bei Caracas, jedocb bedeutend grossartiger,

der E,io Capaz durch eine natiirlicbe Brlicke, Puente

Natural de Capaz, fliesst.

In dem herrlicben Thale von Caripe hbrt man zuweilen

die glockenreinen Tone des Glockenvogels Chasmor-

hynchus caruncidatus oder Glookners und dies scheint

die nbrdlicbe Grenze seiner Verbreitung zu sein. Chas-

morliynchus variegatus, welcber bier baufiger ist als

ersterer, babe ich spater weiter westlich aucb im Tbale

von San Esteban gefunden.

Da wo bei Cai-acas das Kiistengebirge seine bocbste

Erbebung erreicht, treten in der Vogelwelt schon vor-

wiegend Arten auf, welcbe neugranadiniscb sind, und
bier diirfte scbon ein Uebergang in die Ornis von Neu-

granada stattfinden. Westlicber, binter diesem Kiisten-

gebirge, breitet sicb ein andres interessantes ornitho-

logisches Gebiet aus, es ist das des Sees von Valencia,

welcber, von den maleriscbsten landschaftlicben Scene-

rien umscblossen, eine Art Station fiir die Wasser- und

Sumpfvogel der Llanos bildet. Sobald die Siimpfe und
kleinen Fliisse der Llanos wabrend der trockenen Jahres-

zeit ibr Wasser verlieren, fiillen sich die Ufer mit

Tausenden von Reihern, Ibisen, Enten u. s. w., welcbe

bier am schonen See eine Zufluchtsstatte zu sucben

scbeinen. Die durcb Ebenen, Berge und Thaler wecbsel-

reicbe Ilmgebung des Sees, welche mit dem reichsten

Pflanzenwucbse geschmiickt ist, beherbergt eine grosse

Mannigfaltigkeit der befiederten Luftbewohner noch

ausser denen, welche den See beleben.

Die Cordillerenregion mit den angrenzenden Ebenen
bietet den grossten Tbierreicbtbum. Von der wasser-

reichen bewaldeten beissen Zuliaebene bis zu den Schnee-

gipfeln von Merida entfaltet sicb ein Thierleben, welcbes

kaum anderswo reicher vorhanden sein diirfte. Hocb
iiber die Schneehaupter der Sierra Nevada erbebt sicb

der Condor, der Kbnig der Liifte, herabblickend auf die

grossartig schone und iiberaus reich von der Natur be-

dachte Landschaft, und diese scheint seine nordlichste

Verbreitungsgrenze zu bilden.

M i s c e 1 1 e n.

Von L. Martin.

I. In Gefangenschaft Ibriitende Uhus.

Die Fortpflanzung der Raubvbgel in der Gefangen-
schaft gchbrt immer zu den seltensten Erscheinungen, weil

eben diesen Vbgeln nicht nur die Abwecbslung ibrer Kab-
rung, sondern vornehmlich aucb das Vermogen der Flug-
bewegung versagt ist, wodurcb das Blut nicht diejenige

Mischung mit dem Sauerstoff der Luft erbalt, welche
den Organismus in vollste Lebenstbatigkeit versetzt.

Wir seben daber Brutversuche nur bei solchen Arten
sich vollziehen, die, wie z. B. die Geyer und verwandte
Arten, eigentlicb nur der Nabrung wegen sich in der

Luft bewegen und nach der Befriedigung des Hungers
meistentheils ruhig dasitzen. Aus diesem Grunde wer-
den die Adler, die echten Falken, Bussarde und Habicbte
am wenigsten geneigt sein, in der Gefangenschaft sich

zum Briiten zu bequemen. Vom weisskopligen Geyer
sind bereits einige Fiille der Art bekannt und neuer-

dings auch vom brasilianiscben Hiihnergeier im Zoolog.

Garten in Dresden, ferner vom Milan im Regentspark
und von einem Uhupaar im .Tardin des Plantes, welches
aber nur bis zum Eierlegen kam.

Im Nill'schen Thiergarten in Stuttgart hat dagegen
ein etwa 3—4 Jabr altes Uhupaar wirklich zwei Junge
aufgezogen, welche gegenwartig schon inbalber Grosse
sich befinden und seit etwa acht Tagen das Nest ver-

lassen baben.

Leider ist es nicht mebr moglicb, genaue Angaben
iiber die Zeitdauer des Briitens und dessen Anfang zu

machen, weil wegen allzu grosser Bescbaftigung Herr
Nill solcbes unterlassen musste. Etwa Anfang Marz
gewahrte Herr Nill, dass das Weibchen zufallig liegen

gebliebene Besenreiser in eine Ecke des Kafigs zu-

sammentrug und sicb darauf setzte, was Veranlassung
gab, noch mebr dieses Stoffes binzuthun. Bald wurde
denn auch das kunstlose Nest damit vergrbssert und das

erste Ei gelegt, welches sofort bebriitet wui'de. Nacb
zwei bis drei Tagen legte sie das zweite Ei und in

eben solcher Zwischenzeit das dritte und vierte, worauf
Herr Nill einen Verschlag vor das Nest macbte , um
etwaige Beunrubigung durch das Publikum zu ver-

biiten. Der Umstand nun, dass das Weibchen mit dem
ersten Ei zu briiten anfing, brachte die Entwickelung
der Jungen auch in ungleiches Tempo und veranlasste,

dass die beiden zuerst ausgeschliipften Jungen von der

Mutter erstickt oder auch erdriickt wurden, und nur
die zuletzt gelegten Eier lieferten die im Anfang er-

wiihnten beiden Jungen , welche neben ihren Eltern
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ziiweilen schon auf der Stange sitzen iind recht kraftig

erscheinen. Es gewahrt einen interessanten Anblick,

die so verschieden gefarbte Iris dieser Vogel neben

einander zu beobachten, woYon das Mannchen das feu-

rigste Gelb, das Weibchen etwas blasseres und die

Jungen noch ein schmutziges, mit Grau gemisclites Gelb

durchscheinen lassen.

II. Kaubvogel-Fangeiseu auf Stangen.

In neuerer Zeit haben industrielle Jagdzeugfabri-

kanten Fangeisen fiir Raubvogel construirt, welche, auf

einem kleinen Holzteller angebracht und auf Stangen

befestigt, auf den Feldern aufgestellt werden. Angeb-

lich soUen diese Fangeisen fur das Fangen der Habichte

bestimmt sein und werden deshalb von vielen Jagern

und Jagdberechtigten gekauft und leider schon viel

verwendet.

War aber die Natur der Habichte kennt, der weiss,

dass diese sich nie und nimmer auf solche frei hingestellte

Stangen setzen, sondern stets nach Spitzbubenart her-

angeschlichen kommen und ebenso schnell verschwinden,

Dagegen werden diese Stangen viel von den Bussarden

besucht, um von da aus nach Mausen zu spahen, und
diese vielfach gefangen. Noch viel haufiger als diese

ereilt das tiickische Eisen aber zur Nachtzeit die so

niitzlichen Eulen, welche dann am Morgen des nachsten

Tages oft noch lebend, aber elend zerschlagen gefunden

werden.

Leider ist den meisten Jagern noch Alles gleich, was
krumme Schnabel und Krallen hat, und sie glauben keine

Verpflichtung gegen den Landwirth zu haben, weshalb

die Bussarde und Eulen noch immer der Verfolgung aus-

gesetzt sind wie friiher. Dieser, dem Naturliaushalt sowie

der Landwirthschaft ganz besonders schadliche Dualismus

sollte nothwendigerweise aufhoren und Forst-, Jagd-,

Fischerei- und Landwirthschaft unter eine einheitliche

Leitung gebracht werden. So lange solches aber nicht

geschielit, ist es Sache der Landwirthe selbst, die Scho-

nung der Bussarde und Eulen von den Jagern auf das

Entschiedenste zu fordern und die Entfernung der so

vieles Unheil anrichtenden Raubvogeleisen auf Stangen

zu veranlassen.

III. Das Ansnehmen dei- EaubTogelhorste

ist in vielen Revieren, wo man eben keinen Unterschied

zwischen niitzlichen und schjidlichen Raubvogeln macht,

allgemein iiblich, und manche Jager woUen sich absolut

nicht iiberzeugen lassen oder selbst iiberzeugen, dass

es auch niitzliche Raubvogel geben kann. Was eben

krumme Haken hat ist Raubvogel und muss daher

sterben. Nach diesem Dogma der Jagerpraktika lasst

man in vielen Revieren durch junge Wagehalse die

Horste siimmtlicher Raubvogel besteigen und die Eier

oder Jungen ausnehmen und briistet sich nachher mit

dieser Heldenthat, die so und so vielen Raubvogeln das

Leben gekostet hat. Es sollte daher wiederum Sache

der Landwirthe sein, gegen das Ausnehmen der Bussard-,

Thurmfalken- und Eulennester zu protestiren, well diese

ja die entschiedensten Mausevertilger auf ihren Feldern

sind. — Viele Tropfen hohlen einen Stein aus, und

deshalb darf dieser alte Kohlerglaube unseres mo-

dernen Jagers wohl in das richtige Licht gestellt werden

und sollten namentlich landwirthschaftliche Zeitschriften

sich des Gegenstandes annehmen.

Der Fischadler (Fanclion haliaetus CuTJ.

Ein wahrend fast 20 Jahren allsommerlich wieder-

holter Besuch der Dubrow bei Konigs-Wusterhausen

nachst Berlin, dieses circa ^40 Meile grossen, von

einer durch die Dahme gebildeten Seenkette umgebenen,

mit vorwiegend den altesten Eichen und Kiefern be-

standenen Forstreviers , ermoglicht, iiber die Brutver-

haltnisse des daselbst jahrlich in 8 bis 10 Paaren ver-

tretenen Fischadlers einige eingehendere Mittheilungen

zu geben.

Ende Marz, spatestens Anfang April erscheint dieser

Vogel am Brutplatze, um sofort von dem einmal er-

wiihlten Standhorste paarweise derartig Beschlag zu

nehmen, dass abwechselnd beide Theile den Ilorst selbst

schon 4 Wochen vor Eintritt der Brutperiode besetzt

halten.

Nur in dem Falle, dass Sturm und sonstige gewalt-

same EingrifFe dem alten Horste Schaden zugefiigt oder

wiederholte Storungen beim vorjahrigen Brutgeschaft

eingetreten, unternimmt das Paar in unmittelbarer Nahe,

meist nur auf 30 bis 50 Schritt Entfernung, die Her-

richtung eines neuen Horstes, sonst wird der bisher

benutzte mit einer neuen Lage abgestorbenen trockenen

Kniippelholzes belegt und der ziemlich flache Kessel

mit einigem zur Unterlage der Eier dienenden Moose
ausgekleidet. Bei 1 Meter horizontalem Durchmesser

hat der Horst, je nach Alter, zwischen 1 bis 2,5 Meter

vertical aufsteigende Hbhe. Das vollstandige Gelege

ist bei giinstiger Witterung vom 24. bis 30. April, wo
jeden zweiten Tag ein Ei gelegt wird, am sichersten

zu erhoffen, jedoch wurden auch einmal und zwar im

Jahre 1869 die Gelege schon am 19. April voUstandig

und unbebriitete Eier noch am 12. Mai d. J. angetroffen.

Die Zahl eines Geleges beziffert sich auf 3 Stiick,

seltener 2 und nur einmal fanden sich 4 Stiick, bei

welchen letzteren ein kleines von der iiblichen Zeich-

nung abweichendes Exemplar sich befand.

Bei gegen 100 gemessenen Eiern vorzugsweise wohl

alter Ybgel stellte sich die Lange auf 62 bis 70 mm,
die Breite auf 44 bis 52 mm, deren Zeichnung, bei

kurzovaler Form, im Allgemeinen auf weissem, in's

Blaugriine gehenden Grunde, dunkel rothbraune, meist

den stumpferen Pol bedeckende , mitunter zu einem

Kranze sich vereinigende Flecken zeigen. Die Eier

eines Geleges sind in den meisten Fallen in Form und

Zeichnung, mit Ausnahme der Grundfarbe, ganz und

gar von einander abweichend, und erscheinen diese Ab-

weichungen bei den aus einem Horste in den Vor-

jahren genommenen Gelegen desselben Vogels wieder.

In den Fallen, wo der Horst bei nicht vollzahligem

Gelege erstiegen und ein oder beide vorhandene Exem-

plare demselben entnommen wurden, fand sich spjiter

bei dem nachgelegten zweiten resp. dritten Stiick eine

so intensiv tiefdunkelrothe , das ganze Ei bedeckende

Farbung vor, dass hier der Erregung des Vogels iiber

die stattgehabte Stdrung und den Vei'lust der ersten

Eier Einwirkungen auf ein stfirkeres Hinzutreten von

Blut behufs Pigmentiren des Eies zuzuschreiben waren,
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In hochst selteiten Fallen legt der Kschadler nach
eingebiisstem Gelege ein einzelnes Stiick nach, zu einem
zweiten Gelege im Sinne des Wortes kommt es nicht.

Die gewohnliche Briitezeit, welche sofort nach dem
Legen des ersten Eies beginnt, dauert 22 bis 26 Tage,
wobei in den selteneren Fallen das Gelege von 3 Eiern
zur vollen Entwickelung gelangt, sondern 2 Junge als

Durchschnittszahl anzusehen sind.

Von den in den Horsten liegenden zur Nahrung
dienenden Fischen, meist Barsche, war fast immer nur
die obere Halfte verzehrt, wonach den jungen Vogeln
das Kopfende schmackhafter zu sein scheint.

In der Gefangenschaft halt sich der Fischadler nicht

viel langer wie 2 bis 3 Jahre, bei der ersten Ueber-
winterung fallen viele; da, wo diese Art mit iieisch-

fressenden Eaubvbgeln zusammengehalten wurde und
dereu Nahrung theilweise annahm, erwies sie sich als

ganz besonders hinfallig. Nur ganz frische Fisch-
nahrung und TJeberwinterung in geschiitzten Eaumen
erzielte giinstigere Resultate.

Der mitunter in grosseren Horsten sein Lager auf-

schlagende Edel- oder Baummarder (Mustela Maries L.)

stellt den Fischadler-Eiern als leckerer Beute nach, so dass
das Auffinden der ausgesogenenEier am Fusse des Horstes
nicht zu den Seltenheiten gehort. A. Geunick.

M i s c e I I e n.

Von Dr. Qnistorp.

Zu denjenigen Vogeln, welche im Winter 1877/78
in nnserer Provinz Vorpommern iiberwintert haben, ist

auch Ardea cinerea zu rechnen; mein Neffe Waldemar
Beimer sah auf seinem im Kreise Grimmen am Flusse
Trebel gelegenen Gute den ganzen Winter hindurch ein

Exemplar davon. Waldschnepfen haben in unserer
Provinz -wohl eine sehr grosse Menge iiberwintert, denn
in einer einzigen Kiefernschonung des fiskalischen Forst
Klein-Barnekow, zur Oberforsterei Obtshagen im Kreise
Grimmen gehorig, wurden den ganzen Winter hindurch
3 Stiick haufig gefunden. Einzclne Exemplare blieben
in alien grosseren Forsten. Die ersten Zugschnepfen
kamen aus dem Siiden in unserer ganzen Provinz am
4. Marz an, an diesem Tage wurden iiberall auch in

den Revieren, in welchen im Winter keine gefunden
worden, solche frisch zugezogene angetrofien, am Abend
des 4. wurden auch iiberall die ersten Waldschnepfen
auf dem Abendstriche gesehen bezw. geschossen. Der
Durchzug der Waldschnepfen dauerte bis zum 14. April
fiir die IJmgegend Greifswalds, auf Riigen und in den
Strandrevieren wurden wohl noch etwas spjiter durch-
ziehende Waldschnepfen gefunden. Die Zahl der durch
unsere Provinz wandei-nden Waldschnepfen war in diesem
Friihlinge eine noch geringere als in den letzten voran-
gegangenen Friihlingen, obgleich das Wetter ein sehr
giinstiges war und die BodenboschafFenheit ebenfalls
nichts zu wiinschen iibrig Hess, denn die vielen nassen
Niederschlage hatten eine solche Menge Wasser in die

niederen Stellen der Walder gebracht, dass dasselbe
den Jagern oft sehr lastig wurde. Die Windrichtung
war fast bestandig eine siidliche und westliche, also
eine sehr giinstige fiir den Einfall der Schnepfen in

unsern Revieren.

Tardus musicus und iliacus wurden nur in verschwin-
dend kleiner Anzahl beobachtct, und ist mit Sicherheit

vorherzusagei), dass wenn nicht schleunigst dem scheuss-

lichen Fange in Dohnen im Herbste gesetzlich Einhalt
gethan wird, diese beidcn Drosselarten bald unter die

seltenen Vogel gerechnet werden miissen.

In einer Wo. des Jahrganges 1876 aussert ein Guts-
besitzer am Rheine seine Zweifel iiber einen in der
Gartenlaube vor Jahren beschriebenen Kampf eines Haus-
sperlingB mit einem Staare in den Nistkasten. Ich
habe den Aufsatz in der Gartenlaube nicht gelesen, so

viel ich mich entsinne, wohl aber habe ich in diesem
Friihlinge Folgendes, vielleicht ganz Gleiches erlebt.

In dem Garten meines in der hiesigen Vorstadt wohnenden
langjahrigen Jagdadjutanten sind von diesem 6 Nist-

kiisten angebracht fiir Staare und eben so viele fiir

kleine Hohlen-Briiter. In letzteren nisteten friiher bis-

weilen Meisen, jetzt aber nur noch Haus- und Feld-

sperlinge, welche die Meisen vollstandig verdrangt. In
den 6 grossen Nistkasten quartieren sich allwinterlich

Sperlinge ein, wie ja die Regel ist, und im Friihlinge

bei Ankunft der Staare beginnen dann die Kampfe, in

denen die Staare fast immer Sieger bleiben, die Spatzen
an die Luft setzend. So war es denn auch in diesem

Friihlinge mit den Spatzen in 5 Kasten; der 6. aber

war bewohnt von einem Hausspatze, der sich sein Domicil

nicht nehmen liess. Wenn der Staar in den Kasten
kam und den Spatz in demselben fand, erfolgte sofort

eine draussen deutlich horbare Rauferei, die schLiesslich

stets damit endete dass der Spatz jiimmerlich zu

schreien anfing, worauf dann sofort der Staar den Spatz

im Schnabel haltend am Flugloche erschien und den

Spatz an die Luft setzte. Dieser fasste dann in nahe

gelegenen Obstbiiumen Posto, wartete bis der Staar aus

dem Kasten kam, dann stiirzte er sich, durchaus nicht

durch seine friiherc Niederlage im Kasten entmuthigt,

auf denselben, die Rauferei begann in der Luft, die

Federn staubten davon, und die Kampfenden trennten

sich meist erst, nachdem beide auf die Erde herabge-

fallen waren. Dieses Duell wiederholte sich taglich

mehrere Male etwa 2 Wochen hindurch, worauf es

dem Staare das Kliigste schien, den Kampf an den Nist-

kasten aufzugeben ; der Spatz blieb Triumphator: ein

so kleiner Vogel gegen einen um so viel grosseren und
starkeren. Es ware uns ein Leichtes gewesen, den

Spatz todtzuschiessen, aber wir hielten es fiir frevel-

haft, einen so tapferen Kampen dem Tode zu weihen,

glaubten auch ganz sicher, dass schliesslich doch der

Staar als Sieger aus der Fehde hervorgeheu werde.

Dies war aber Tiiuschung; gegenwjirtig briitet die Ehe-
halfte des tapferen Spatzen in dem so lange streitigen

Kasten.

Die Behauptung, dass die Staare Nestrauber seien,

erklare ich fur ganzlich falsch; ich habe, um iiber diesen

Punkt in's Reine zu konimen, in diesem Friihlinge eine

grossere Anzahl ihre Jungen fiitternder Staare selbst

beobachtet und beobachton lassen; aber kein einziges

Paar futterte mit anderen Thieren als Wiirmern nnd
Maikaferu, nanilich den Leibern derselben, nachdem der

Kopfund die librigen harten Theile von ihnen entferntwaren.

Was die Frago anbetriiFt, ob Zugvbgel, auf ihrer

Wanderung von winterlichem widrigen Wetter iiber-
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fallen, umkehren und in der Richtung, in welcher sie

gekommen, riickwarts steuern, so hat mich eine 50 jahrige

waidmannische Praxis, bei welcher ich stets der inter-

essanten Vogelwelt, namentlich den Zugvogeln im Friih-

linge stets die grosste Awfmerksamkeit geschenkt, zu der

vollkommenen Ueberzeugung gebracht, dass eine solche

Umkehr bei keinem einzigen Zugvogel stattfindet.

(Schluss folgt.)

Uelber den Neststand nnd die Briitezeit der Elster.

In Brehm's Thierleben und anderen naturwissen-

schaftlichen Werken finde ich ijber den jSFeststand unserer

Elster gesagt: Das Nest wird anf den Wipfeln hoher

Baume angelegt und nur da, wo sich der Vogel ganz
sicher weiss, niedrigereu Baumen anvertraut. Meine seit-

herigen Beobachtungen widersprechen dem ganz ; ich

habe unter zahlreichen Elsternestern nur ein einziges
gesehen, das sich in einer Hohe von hbchstens 6 Meter
auf einem ungefahr armstarken Stanime befand. Alle

anderen batten einen bedeutend niedrigeren Stand. Die

meisten waren nur 4—6 Puss vom Erdboden. Meine
Heimath (Umgegend von Marienwerder in Westprcussen)
ist gliicklicherweise noch recht reich an sogenannten

Paraven d. h. Bergabhangen , die mit Dornengestriipp,

Wachholderbiischen und dgl. m. dicht bcwachsen sind.

An solchen Stellen nun siedelt sich neben zahlreichen

Grasmiiken- , Ammer- und Wiirgerarten leider auch
unsere Elster sehr gerne an ; und zwar ist dieselbe so

zahlreich, dass ich in diesem Jahre einmal 9 (sage neun)

Nester in einem Dornengestriipp von circa 20 Fuss

Lange und 6 Fuss Breite gefunden habe. Nun vertilge

ich die Elstern , die ich fiir einen unserer allerschad-

lichsten Vbgel halte, auf jede mogliche Art und Weise,

und zwar, da es einem nur selten gelingt, eine alte

Elster mit dem Gewehre zu beschleichen , am nach-

driicklichsten durch Zerstoren der Nester und Eier.

Und trotzdem, dass von ,,sich sicher fiihlen" in diesem

Falle nicht die Rede sein kann, baut der Vogel fort

und fort an solchen Stellen, dass man das Nest meistens

ohne grosse Schwierigkeiten vom Erdboden aus mit der

Hand erreichen kann. Mich befremdete dieser ich mochte
sagen Leichtsinn von jeher bei den sonst so sehr listigen

Vogeln und es ware mir interessant zu horen, ob andere

Beobachtungen den meinigen entsprechen.

Ferner land ich oft angegeben: briitet schon im

Februar oder Marz: ich habe noch niemals vor dem
ersten April ein Nest mit Eiern gefunden. Die gewbhn-
liche Anzahl der Eier betragt 5 — 6, die Angabe Brehm's
7— 8 trifTt daher fiir meinen Beobachtungskreis nicht zu.

V. SCHOENAICH.

Rundschau.

Der Zoologische Garten, Heft 4: Schmidt, Nach-
richten aus dem zoologisehen Garten zu Frankfurt a. M.
8. 115. Giebt Notizen iiber die Fortpflanzung der Kappen-
gans, Gereopsis Novae Hollandiae, in der Gefangenschaft.

Dr. Friedricli K. Knauer: Naturgeschich te des
Thierreiches. Lehi'- und Lesebuch fiir die unteren

Klassen der Gymnasien , Realschulen und verwandten
Lehranstalten. Mit iiber 600 Abbildungen. Wien 1878.

A. Pichler's Witwe und Sohn.

TJeber einen Ueberfluss an guten zoologisehen Lehr-

biichern, besonders solchen, die fiir deu ersten Unterricht

geeignet waren, kann sich kein Padagog beklagen. Ein
Jeder, dem fur diesen Gegenstand ein tiefer gehendes
Interesse innewohnt, und der die wichtige Bedeutung
eines guten Lehrbuches fiir den naturwissenschaftlichen

Unterricht auf den Schulen schatzen zu konnen Gelegen-

heit gehabt hat, wird eine aufrichtige Freude erapfinden,

wenn die in dieser Hinsicht immer noch geringfiigige

Literatur durch eine neue und vor Allem gute Erscheinung
bereichert wird.

Forderung des naturwissenschaftlichen Unterrichts

in den unteren Klassen der Schulen ist der Zweck des

vorliegenden Buches. Der Verf. giebt in gedrangter

Uebersicht die gesammten Thierklassen und erlautert

seine Definitionen durch eine grosse E,eihe von Ab-
bildungen, die verschiedenen Werken von Altum, Bock,

Brehm, Vogt und A. entnommen, und die, wie ja auch
richtig, vor alien Dingen geeignet sind, den Anfiinger

im Beginn seiner Studien zu unterstiitzen und bestimmte
Formea dem Gedachtnisse einzupragen. Sie niitzen

sicher mehr als lange eingehende Beschreibungen , die

nur ermiiden und dem Schiller von vornherein eine

gewisse Abneigung gegen den Gegenstand einflbssen.

Mit Recht wird stets daher das Vorhandensein guter

oder zum mindesten einigermassen brauchbarer Ab-

bildungen in einem naturwissenschaftlichen Lehrbuche

betont und einem solchen, welches diese besitzt, vor

anderen der Vorzug gegeben , welche ohne dieselben

ihren Zweck zu erreichen suchen. Wohlgemerkt, ich

spreche hier nur von Biichern fiir den ersten Unterricht.

Bei den reich mit Holzschnitten versehenen Biichern

ist nun eins aber unumganglich nothwendig, wenn der

Werth der Abbildungen nicht von vornherein als ein

rein illusorischer bezeichnet werden soil, namlich eine

richtige, den Gegenstand bezeichnende Unterschrift. Und
mit Riicksicht hierauf habe ich denn bei fliichtiger Durch-

sicht des vorliegenden Buches einige recht seltsame

Entdeckungen gemacht. Ich spreche von dem Abschnitt

iiber die Vogel. Auf S. 81. z. B. wird der grosse

Brachvogel abgebildet, und darunter steht als wissen-

schaftlicher Name: Numaurus argnatus L., ein Name,
der auch im Text, aber mit der Autorbezeichnung K,

wiedeikehrt. Nun, das ist ein Druckfehler, wird man
mir sagen, ohgleich es zu bedauern ist, dass er dicht

hintereinander zweimal wiederkehrt. Gut. Was ist

das nun aber? Da finde ich auf S. 66 eine Muscicapa

alhicollis Temm. recht kenntlich abgebildet und darunter

steht: Grauer Fliegenschnapper Muscicapa grisola L.

;

ferner auf S. 79 eine kleine Abbildung des griinfiissigen

Wasserhuhnes, Gallinula cliloj'opus, die, wenn ich nicht

irre, dem Buche der Gebr. Miiller: Leben, Wohnungen
und Eigenthiimlichkeiten der hbheren Thierwelt ent-

nommen ist und die Bezeichnung triigt: Crex porzanaU
Den auf derselben Seite abgebildeten Kronkranich Ba-

learica paronina mochte ich fiir B. regulorum halten,

der Name „Silberreiher" scheirit mir fur Falcinellus igneus

zum mindesten neu, und dergl. m. Dies geniige zur

Charakteristik des Buches. Ein Urtheil mbge sich der

Leser selbst bilden. H. S.
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0. Beccari: DieHiitten und Garten von Amhly-
ornis in omat a (Kosmos 11. Jahrg. I. Bd. 1878 p.

38, iibersetzt aus den Annuali del Museo Civico di

Storia naturale di Geneva Vol. IX. Fasc. 3. 4. 1877).

Neben den bereits langerbekannten kiinstlichen Lauben-
Gallerien und Hiitten verscbiedener Chlamydodera-krten
{nuchalis, maculata, guttata, cerviniventris) und von Ptilo-

norhynclius violaceus werden von dem Verfasser die aus-

serordentlich kunstvollen, von einem durch den Vogel
angelegten und unterhaltenen Gartchen umgebenen Hiit-

ten der Amhlyornis inornata aus eigener Anschaunng
beschrieben und durch. Zeichnung veranschaulicht. Die
ganze Hiitte misst etwa 1 Meter im Unifang, das Gart-

chen eben so viel im Durchmesser.

Gustav Jager: Deutschlands Thierwelt nach
ihren Standorten eingetheilt. Stuttgart 1878.

1. Lief, der neuen Lieferungs-Ausgabe. VoUstandig
12 M.
Diese neue, im Preise bedeutend ermassigte Ausgabe

des im Jahre 1873 zuerst erschienenen, mit trefflichen

Abbildungen ausgestatteten Werkes wird sicherlich viele

T'reunde finden. Das Buch behandelt zunachst in der

Einleitung I. die Geschichte der deutschen Thierwelt

und dann II. die Verschiedenheiten in der senkrechten

Verbreitung (Alpenwelt, Mittelgebirge , Ebene). Aus
der ersten Ausgabe fiigen wir die spateren Abschnitte

hinzu: III. Das Waldland (Urwald, Bergwald, Cultur-

vrald, Nadelwald, Laubwald). IV. Baumpflanzungen und
Hecken (Baume, Gebiische). V. Offenes Land (Auf und
liber der Erde, In der Erde, Eeld, Wiese, Weinberg,
Oedung, Wege und Strassen). VI. Haus und Garten
(Des Menschen Feinde, Nutzthiere und ihre Feinde,

Gebaude, Garten). VII, Die Gevpasser (Ufergebiiscb,

Rohricht, Siisswasserstrand, Uferlocher, Was iiber dem
Siisswasser fliegt, auf demselben schwimmt und lauft

Die Seekiiste etc.). Dass die Vogelwelt bei der anregenden
und interessanten Darstellung nicht vernachlassigt wird,

braucht kaum hinzugefiigt zu werden.

W. V. Nathusius (Konigsborn) : Abgrenzung der
OrdnungderOscinen von denClamatoren,
Scansoren und Columbiden durch die Struc-
tur der Eischalen. (Mit 5 Holzschnitten.) [Zeit-
schr. f wiss. Zool. XXX. Bd. Supplement. Fest-

schrift. S. 69] 23/4. 1878. S. 69.

In Verfolg der in Bd. XVIII, XX und XXI
der Zeitschr. f. wiss. Zool. und im J. f. Ornithologie

1871 und 1874 publicirten Arbeiten behandelt der

Verf. bier einige specielle systematische Fragen. In-

teressant ist z, B., dass Pterodes auch in der Structur

der Eischale den Tauben naher steht, als den Hiihnern,

wahrend Numida zum Straussen-Typus hinneigt. Die
Singvbgel [Osdnes) haben eine gleichartige typische

Bildung, von welcher nicht bios Tauben und Kletter-

vogel, sondern auch die Schreivbgel [Caprimulgus,

Sieatornis, Cypselus, Upupa, Merops, Alcedo, Cora-

das) auffallend abweichen. Die ersteren 3 Gattungen
haben wieder sehr viel Verwandtes im Gegensatz zu
den iibrigen, was ein interessantes Streiflicht auf die

systematische Stellung von Sieatornis wirft. Es empfiehlt

sich besonders die Untersuchung der Eier mancher
zweifelhafter exotischer Schreivogel - Formen. Ausser

dieser und der p. '47 d. Jahrganges bereits erwahnten
Abhandlung von Studer iiber die Entwickelung der Feder
enthalt die Zeitschr. f. wiss. Zoologie in Bd. XXVI bis

XXX Suppl. keine Abhandlungen von ornithologiseher

Bedeutung.

Zeitschrift fiir die gesammten Naturwissenschaften.

Von Giebel. 1877. Dritte Folge:

C. Giebel: Kalkbediirfniss der Vbgel. 140. — Stand

der Ornithologie nach seinem ornithologischen Thesaurus.

p. 317. In der Seite 321 ff. gegebenen Uebersicht der

Gattungen nach Cabanis' und Sundevall's System diirften

auf Grund neuerer anatomischer Untersuchungen einige

Umstellungen erforderlich sein. — C. Giebel: Der
Schadel einer blindgeborenen Taube, p. 96. (s. Thiele, Bd.

I. p. 532.) — F. Heine: Monticola saxatilis im Harze
ausgebriitet, p. 100. (Ein junges Exemplar im Herbst
1876 bei Halberstadt erlegt.) — C. Giebel: Ueber
Clirysoena vidor von den Fidjiinseln, p. 229. — Brief-

liches iiber den Zustand der zweiten Ardiaeopteryx liiho-

grapJiica, p. 313. — Zur Osteologie des Trochilus colubris.

p. 322.
1878. Bd. III. (Januar bis April):

Kobert: Eine Stecknadel in einem vollkommen nor-

malen Hiihnerei 215. — Giebel: Zur Naturgeschichte

der Pinguine 216. Bei Besprechung von Studer's Ab-
handlung iiber die Entwickelung der Feder giebt Giebel

eine ausfiihrliche Darlegung der Lebensgeschichte, des

Skelettbaues, der Muskulatur, der Befiederung u. s. w.
der Pinguine. Im Anschluss daran spricht: Hollander:

Ueber den Wohlgeschmack und die Gewinnung frischer

Pinguineier auf Ascension 222.

Comptes rendus de I'academie (Paris). Jahrg. 1876.

II. Sem. Bd. LXXXIII:
V. Tatin: Experience sur la reproduction mecanique

du vol de I'oiseau. p. 457. — C. Dareste: Sur quel-

ques faits relatifs a la nutrition de I'euibryon dans

I'oeuf de la poule. p. 850. — C. Dareste: Formation
du coeur chez le poulet. p. 1295.

Jahrg. 1877. I. Sem. Bd. LXXXIV:

u s t a 1 e t : Sur deux nouvelles especes d'Ibis, provenant

du Cambodge. p.. 276. (Ibis gigantea und Ibis Harmandi.)
— 0. Larcher: Sur les alterations congestives et

hemorrhagiques de I'encephale et de ses meninges, chez

les Oiseaux. p. 402.
Jahrg. 1877. II. Sem. Bd. LXXXV:

L. Ranvier: De la terminaison des nerfs dans les

corpuscules du tact. Besonders werden die Tastkor-

perchen in der Zunge und im Schnabel der Hausente
behandelt.

Jahrg. 1878. I. Sem. Bd. LXXXVI:

Alph. Milne-Edwards: Observations sur les affi-

nites zoologiques du genre „Mesites". (No. \Q. 22/4 1878.

p. 1029.) Diese von Geoffroy Saint-Hilaire 1838 aufge-

stellte Gattung Madagascars, die nach dem genannten

Autor Verwandschaften mit den Sonnenreihern, den

Penelopiden und den Tauben hat, die G. R. Gray
anfangs zu den Megapodidae stellte (nach ihm auch Ch.

Bonaparte, Reichenbach, Hartlaub) und spater bei den

Passerinen in einer Section der Eupetidae unterbrachte

(nach ihm auch Sundevall) und die zuletzt von Hart-

laub in die Reihe der Motadllidae unter den Dentirostres
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gestellt worden ist, bildet nach der genaiien anatomischen

TJntersuchung, die Milne-Edwards an 2 von Grandidier

erhaltenen Spiritus-Exemplaren angestellt hat, eine be-

sondere Familie, die den Rallidae und Ardeidae ver-

wandt ist. Bemerkenswerth ist, dass keine Spur einer

Furcula vorhanden ist. Wahrsclieinlich wird es anoh,

dass Mesites unicolor Desm. das 5 , Mesites variegatus

Geoffr. das S einer und derselben Art ist. Eine aus-

fiihrliche Abhandlung iiber diese interessanten Ergebnisse

steht in Aussicht.

Archiv fiir Naturgeschiehte. 42. Jahrg. 1876.

Von L i n s 1 w : Helminthologische Beobachtungen (Taf.

I. II.) p. 1. In Verfolg der Abhandlung des Verfassers

im vorigen Jahrgang (Beobachtung von neuen und be-

kannten Helminthen. Taf. II—IV. p. 183) und friiherer

Arbeiten desselben werden hier u. A. aus dem Darme
von Anas ferina die Taenia laevis Bloch, aus dem
Blinddarm von Anser dom. : Strongylus serratus n. sp.,

aus dem Darme von Charadrius hiaticida: Echinor-

hynchus lanceolatus n. sp. und Filaria aculeatci Creplin

sowie aus der Speiserohre von Mergus merganser und

Anas ferina: AcanthopJwrus (n. gen.) tenuis (n. sp.)

horridus (n. sp.) beschrieben.

43. Jahrg. 1877:

Von Linstow: Helminthologica (Taf. I) p. 1. Be-

schrieben werden u. A. aus Mergus albellus (Vormagen):

Tropidocerca -paradoxa Dies., ans Hirundo urbica (Darm)

:

Triichosoma papillifer n. sp., Taenia ovolaciniata n. sp.,

und (Magenhaute) Filana tubermdata v. Linst; aus Astur

nisus: Fliysaloptera alata R. u. (Magen) Filaria hamata

n. sp. aus Colymbus arcticus: Filaria tridentata n. sp. J,

aus Anas clangula: Taenia macracantlios n. sp. und 3

schon bekannte Taem'a-Arten aus Corvus eorone, Buteo

vulgaris und Picus major. — Von Linstow: Enthel-

mintologica (Taf. XII—XIV) p. 173. Beschrieben

werden u. A. von den Magenhauten von Turdus iliacus

:

Filaria Turdi n. sp., aus der Speiserohre von Larus

ridibundus: Filaria tridentata v. L. S und Trichosoma

contortum Crepl., und von Fodiceps mirior : Trichosoma

pachyderma n. sp., aus dem Darme von Totanus fuseus:

Trichosoma brieve n. sp., von Anas clangula: Disiomum

curystomum n. sp., von Lanius collurio: Holostomum

rotundatum n. sp. und von der aiisseren Darmwand von

Aegolius otus: Filaria Sirigidis n. sp., ausserdem schon

bekannte Taenia, Filaria, Trichosoma, Distomum und

Holostomum-Arten aus eiuigen der genannten Vogel und

aus Corvus eorone, Sturnus vidgaris, Anas crecca, Gar-

rulus glandarius, Mergus albellus, M. merganser, Ardea cine-

rea, Striv flammea, Colymbus arcticus.

44. Jahrg. 1878.

Von Linstow: Neue Beobachtungen an Helminthen.

(Taf. VII—IX) 218. Beschrieben werden u. A. aus dem
Darm von Pandion haliaetos: Monostomum echinatum n.

sp. , von den Magenhauten von Calamoherpe palustris:

Filaria papillifer n. sp. und desgl. von Muscicapa atri-

capilla: Filaria Muscicapae n. sp. — A. W. Malm:
Die Erscheinung des W^anderns oder Ziehens in der

Thierwelt im Allgemeinen und der Vbgel im Besonderen.

(Uebersetzt aus Gijteborgs och Bohusliins Fauna. Gote-

borg 1876/77.) p. 129. In deutscher Uebersetzung liegt

hier der den Ornithologen besonders interessirende Theil

des Werkes vor, auf dessen Bedeiitung bereits S. 70

des Centralblattes hingewiesen ist. Bei den vielen hochst

interessanten Angaben iiber den Vogelzug ist nur auf-

fallend die merkwiirdige Nomenclatur. — Gurlt und
Schilling: Neues Verzeichniss der Thiere, auf welchen
Schmarotzer-Insecten leben. p. 162. Nachdem von No,
1 bis 76 die als Wirthe schmarotzender Insecten be-

kannten Saugethiere aufgefiihrt sind, folgen von No. 77
bis 595 (p. 167 bis 210) die Vogel. Bei einer jeden
Art werden die Namen der auf ihr schmarotzenden
Insecten hinzugefiigt: gewiss eine hochst dankenswerthe
Arbeit, die vielen Sammlern von Vogel-Schmarotzern
willkommen sein wird. Des jahrlich in diesem Archive
erscheinenden Jahres-Berichtes iiber die Leistungen in

der Naturgeschichte der Vogel von August von
Pelzeln ist bereits an andrer Stelle gedacht.

Prof. Dr. WiLH. Blasius.

Journal fiir Ornithologie. No. 1 1878: Lie be, Die
Brutvogel Ostthiiringens und ihr Bestand. S. 1. —
Pleske, Ornithologische Notizen aus Ost-Russland.
S. 89. '— .

-V. Tschusi, Ornithologische Mittheilungen
aus Oesterreich und Ungarn. S. 94. — v. Homeyer,
Ueber den I. Jahresbericht des Ausschusses fiir Beob-
achtungsstationen der Vbgel Deutschlands. S. 98. —
Cab an is, Ueber Sharpe's Catalogue of the Birds in

British Museum. S. 100. — Berichte !iiber die No-
vember-, December- und Januar. Sitzung der Allg. D.
Ornith. Gesellschaft in Berlin (Cabanis iiber neue
Arten Dicaeuni sumatranum und Pitylia cinereigula, —
Schalow, Vorkommen von Nucifraga caryocatactes in

der Mark. S. 101. — A 1 turn, Ueber saamenfressende
Vogel und deren Bedeutung fiir die Forstwirthschaft.

S. 104.)

Proceedings of the Zoological Society of London. IV.
1877: Marquis of Tweeddale, Contributions to

the Ornithology of the Philippines. No. 1. On a Collection

made in Luzon. S. 686. — Garrod, Note on an
Anatomical Peculiarity in certain Storks. S. 711. —
Finsch, On a new Species of Petrel from the Peejee
Islands (Procellaria albiguLaris). S. 722. — Finsch,
Reports on the Collection of Birds made d. V. Chall.

No. IV. Birds of Tongatabn, Fiji IsL, Api and Tahiti.

S. 723. — Taczanowski, Supplement a la Liste des

Oiseaux recueillis au nord du Perou occid. par Jelski et

Stolzmann. S. 744. — M. of Tweeddale, Contrib.

Orn. Philipp. No. II. On a Collection made in the Is-

land of Zebu. S. 755. Neu: Oriolus assimilis, Phyllor-

nis flavipennis, Zosterops everetti, Prionochilus quadricolor,

Turnix nigrescens, Megapodius pusillus. — Finsch, On
a Collection of Birds from Eua. S. 770. — Finsch,
On the Birds of Ponape. S. 777. Neu: Ptilonopus po-

napensis. — Finsch, On a Collection of Birds from
Niuafou. S. 782. — Garrod, Note on the Absence or

Presence of a Gall-bladder in the family of the Parrots.

S. 793. — Saunders, On the Laridae collected du-

ring the voyage of the Challenger. S. 794. — Meyer,
Some additional Proof of needed of the Fact that the

Red Eclecti are the Females of the Green ones. S. 800. —
M. of Tweeddale, Contrib. etc. III. On a Collec-

tion made in Mindanao. S. 816. Neu: Orthotomus

nigriceps , Dicaeum cinereigidaris , Anthothreptus griseigu-
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laris. — Abgebildet sind: Megalurus ruficeps t. 72,

Bicaeum xanthopygium und Oxycerca Everetti t. 73,

Oriolus assimilis t. 76, Phyllornis flavipennis und Prio-

nocliilus quadricolor t. 77, Megapodius pusillus t. 78,

Lorkulus Hartlaubi t. 82, Mulleripicus fuliginosus t. H3,

Criniger Everetti t. 84, Orthotomus nigriceps t. 85.

Proceedings of the Zoological Society of London. Pt. 1

1878: Boucard, On Birds collected in Costa Rica.

S. 37. Neu: Zonotrichia Vulcani. — Burmeister,
Notes on Conurus hilaris and other Parrots of the Ar-

gentine Republic. S. 75. — Salvadori, On the Birds

of Ternate, Amboyna, Banda, the Ke Islands and the

Aru Islands (Collect. Challenger). S. 78. Neu beschrieben

ist das 5 von Dicaeum vulneratum und der alte Vogel

vom Macropygia keyensis. — Gar rod, On the Syste-

matic Position of the Momotidae. S. 100. — Gar rod,

^ Note on the Gizzard and other Organs of Carpophaga

latrans. S. 102. — Marqu. ofTweeddale, Contribu-

tions to the Ornithology of the Philippines. IV. S. 106.

Neu: Aethopyga duhia. — M. of Tweeddale, On a

new Philippine Genus and Species of Bird. S. 114

(Dasycrotapha speciosa zur Familie der Timalien ge-

horig). — Forbes, On the Birds of Cape York and

the neighbouring Islands (Coll. Challenger). S. 120. —
Nicholson, On a Collection of Birds from Abeokuta.

S. 128. Neu: Amadina Sharpii. — Sclater and
Salvin, On the Collection of Birds made by Prof.

Steere in Soulh America. S. 13.5. Neu: Oryzohorus

atrirostris, Myiarchus semirufus, Furnarius pileatus, Ca-

pita Steerii, Crypturus transfasciatus — Gar rod, Notes

on the Anatomy of Passerine Birds. IV. S. 143. —
Saunders, On the Larinae or Gulls. S. 155. — Scla-

ter, On a new Cassowary in the collection of the

British Museum. S. 212. ( Casuarius Salvadori). —
Gurney, Notes on a Specimen of Polyborus lately

living in the Society's Gardens. S. 230. — Elliot,

A Study of the Pieroclidae. S. 233. — Sharpe, On

a small Collection of Birds from the EUice Islands. S.

271. — M. of Tweeddale, On a new Species of

Buceros from Amparo (Philippinen). Buceros semigaleatus.

S. 277. — M. ofTweeddale, Contributions to the

Ornithology of the Philippines. V. S. 280. Neu: Zos-

terops nigrorum und Macropygia eurycerca. — Abgebildet

sind: Zonotrichia Vulcani T. IV, Ceyx argentata T. VI,
Hypoiliymis coelestis, Mixornis capitalis T. VII, Dicaeum
schisiaceum, everetti und Prionochilus olivaceus T. VIII,

Dasycrotapha speciosa T. IX, Amadina Sharpii T. X,
Myiarchus semirufus T. XI, Capito Steerii T. XII, Cryp-

turus transfasciatus T. XIII, Casuarius Salvadori S. 213,
Buceros semigaleatus S. 279.

Transactions of the Zoological Society of London.
Vol. X. Pt. 6: Parker, On the skull of the Aegi-
thognathous Birds. II. S. 251.

Annals and Magazine of Natural History. No. 4, April

1878: Briiggemann, Note on Artamus monachus.

S. 348. Stellt fur diese Art den neuen Namen Art.

spectabilis auf, weil die gegebene Diagnose auf die citirte

Form von Celebes nicht passt. — Elliot, Description

of an apparently new Species of Pigeon of the Genus
Ptilopus. S. 349 (Ptilopus pictiventrisj.

Streets, Contributions to the Natural History
of the Hawaiian and Fanning Islands and
Lower California. (Bull. Tin. St. Nation. Museum.
No. 7 p. 1877.) — Giebt zahlreiche biologische Notizen
und Bemerkungen iiber etwa 50 gesammelte Arten.

Es wei'den Exemplare des seltenen Coriphilus Kukli
erwahnt, die auf den „Fanning Islands" gesammelt
wurden, wodurch das Vaterland dieser Art zum ersten

Male genau festgestellt ist. Neu sind beschrieben:

Puffinus nativitatis von „Christmas Island", Gallinula

sandvicensis von Hawai (vergl. Ibis 1877 p. 25) und
Chaulelasmus Oouesi von Washington Island (vergl. Bull.

Nutt. Orn. Club. 1876 p. 46). A. R.

Tauswh- uiid Kauf-¥erkehr.
Briefkasten der Redaction.

Herrn Gr. u. Dr. B. in B., Dr. Q". in Gi"-? i- in N.: Ma-

nuscripte erhalten und zum Druck bereit gelegt. —
Herrn Dir. Pralle in HannOver: Den in Aussicht ge-

stelUen Artikeln, insbesondere dem ,,Nachtrag zur Fort-

pflanzungsgesch. d. Kukuks" sehen wir entgegen. —
Herrn Fr. B. in H.^ Brief und Praparate der Kukuks-

Magen, die von hohem Werthe sind, erhalten. Wir
bringen Ihre Notizen in nachster Nummer.

Eingegangenp Drucksaclien.

Bockmann, Beitrage zur Fauna der Niederelbe. (Ver-

handl. Ver. f. Naturwiss. Hamburg. Marz/April lb78.)

Referat in nachster „Rundschau".

V. Nathusius, Abgreuzung der Ordnung der Oscinen

von den Clamatoren, Scansoren und Columbiden durch

dieStructur derEischalen. (Zeitschr.f wiss. Zool. 1878.)

V. Tschusi-Schmidhofen, Die Vogel Salzburg's.

(Verl. des Vereins f. Vogelkunde in Salzburg. lt)77.)

Referat in nachster „Rundschau".

diaries Jaxnrach.,
180. St. George's Street, London East.

Guanaeo, Weibchen 700 Mark — junges Mannchen
500 — Nandu 160 — Tigerin 2000 — Ein Paar
Kiinguru (H. ualabatus) P. 240 — Rothes Kanguru
400 — Australischer Casuar 800 — Emu 200 —
Australische Trappe -100 — Schwarzer Schwan P. 120 —
Wittwen-Ente P. 80 — Lineatus-Fasanen P. 240 —
Aehrentrager-Pfauen P. 400 — Glanzkafer-Tauben P.

40 — Wonga-Wonga-Tauben P. 60 — Nicobaren-T. P.

160 — Weissbauch-T. P. 20 - Zebra-T. P. 16 —
Ka-Ka-Papagei 300 — Jacko 20 — Gelbhauben-Ka-
kadu 30 — Nasen-K. 25 — Carolina-Sittich 15 —
Tiirkisin P. 24 — Gelbbauch-Sittich P. 50 — Rosella

P. 30 - Pennant-S. P. 40 — Olivengelber Sittich P.

80 — Unzertrennliche P. 12 — Poe-Honigfresser 100
— Wellensittiche P. 8 — Zebra -Finken P. 10 —
Diamantfinken P. 16 — Helena-Fasanchen P. 5 —
Bengalisten P. 5 — Keilschwanzadler P. 80.
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Die Vogelwelt des Spreewaldes.

Excursionsskizze
von Dr. R. BShm.

Wie im vergangenen Jahre, so richtete sich auch
diesmal die Frahliiigsexcursion der ornithologischen Ge-
sellschaft nach dem Spreewalde. Von Liibbenau aus ging

die Fahrt am Nachmittage des 1. Juni nach Leipe,
wobei schon unterwegs hier und da die Kahne ver-

lassen und die Ufer durchstreift wurden. Abends in

Leipe angelangt, fand die Gesellschaft wiederum im
Gasthause des Herrn Buchan die Yortreffliche Unter-

kunft und Verpflegung mit Speise und Trank, die noch
vom vorigen Ausfluge her im besten Andenken stand.

Am andern Morgen wurde bei schbnem, klaren Wetter
in der Friihe aufgebrochen , und wahrend eine Anzahl
Theilnehmer nach Burg fuhr, um dort die charakter-

istische Sonntagstracht der Wendischen Bewohner kennen
zu lernen und dann nach weiter Fahrt durch die Um-
gegend am spaten Nachmittage den gemeinschaftlichen

Sammelplatz zu erreichen, lenkten die Kahne der

iibrigen zu Jagd- und Sammelziigen durch die Wiesen
dem Walde zu. Herr Fritze iibernahm auch diesmal

wieder in liebenswiirdigster Weise die Fiihrung, durch
welche wir aicht nur einen kundigen Leiter durch die

Urwildniss der Spreewaldungen, sondern auch die wich-

tige Erlaubniss erhielten , das was einem Jeden an

ornithologischen Vorkommnissen begehrenswerth er-

schien, fur uus erbeuten zu diirfen. Sei diesem Herrn
dafur auch hier nochmals unser warmster Dank auage-
sprochen. —

Wenn auch im Ganzen die Spreewaldgegend keine
auffallenden Contraste darbietet und iiberall durch ihre

tiefe Lage und die reiche Wasserversorgung des Bo-
dens einen mehr gleichfdrmigen Charakter bewahrt, so

zieht doch eine B-eihe von Bildern an dem Beobachter
voriiber, welche durch ihren landschaftlichen Hintergrund,
wie durch die mit diesem in Zusammenhang stehenden,

ornithologischen Charaktertypen merklich yon einander

abweichen.

Fahrt man Yon Liibbenau aus auf dem schmalen,

schnell hingleitenden Flachboote in das Netz der Graben
und Kanale ein, welche sich bald den begegnenden
Fahrzeugen kaum den nothigen Baum zum Ausweichen
bietend fortschlangeln , bald breiter und tiefer einher-

strbmen, so dehnt sich zunachst eine weite Wiesen-
gegend, hier und da mit niedrigem Werftweidengebiisch,

mit einzelnen Erlen und Eichen bestanden , vor den
Blicken aus. Hier trippelt Motadlla alba und Budytes

flavus iiber die breiten Nuphar-Blatter, oder sitzen mit
wippendem Schwanze zutraulich am Ufer. Das Ge-
schwatz der Schilfsanger vermisoht sich mit dem ein-

tonigen Knarren von Orex p^atensis, die Staare larmen
in den vereinzelten hohen Baumen oder fliegen in dichter

Kette iiber das Wasser fort.

Wo sich das Weiden- und Erlengestrauch dichter

und hoher zusammenschiebt, zieht langsamen Fluges
Circus aeruginosus hin, leichter gleitet Circus cyaneus am
Buschsaum entlang; hier und da reckt einReiher seinen

langen Hals iiber das Schilf oder biiumt auf einem
Aste auf, wahrend Emberiza schoeniclus geschaftig durch
das niedrigere Zweiggewirr schliipft. Tiefer drinnen

bleibt dieser Buschwald mit seinen versteckten, nassen

Rasenflecken undschwerzu durchkriechendenDickichten
ziemlich still und monoton, und erst da, wo jenseits

neuer Wiesen- und Feldflachen einzelne hohe und starke
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Eichen vorpostengleich vor der dichtgeschlossenen

Masse des sumpfigen Aiienwaldes Wacht halten, beginnt

sich ein reiches Vogelleben zu entfalten.

Aiifrecht, wie selbstgefallig die rosig iiberhauchte

Brust den Ankommenden darbietend, sitzt der sehr

haufige Lanius collurio auf den scbwacben Aestchen

junger Baume am Waldrande, neugierig flattert Pratin-

cola rubetra dem voriibergleitenden Kahne entgegen,

iiber welchen bis zum Eintritt in das Walddickicht

selbst Hirundo rustica niedrig dahinschiesst.

Ein Wirrsal still unter den dunklen Schatten hin-

stromender Kanale durchschneidet hier den morastigen,

mit hohem Schilf und Rohr bedeckten Sumpfboden. Alte

Erlenstamme steigen aus grotesk gestaltetem , vom
wilden Hopfen dicht iiberrankten Unterstock empor und
bieten der Vogelwelt die giinstigsten Gelegenheiten zum
Nisten. In grosser Zahl schliipft der Zaunkonig maus-

artig durch die Locher der alten Wurzelstriinke, er-

freut liaftet das Auge auf dem lieblichen Charaktervogel

der Bruchwaldung , dem Blaukehlchen [Cyanecula leu-

cocyana), fast unaufhorlich tont das Rufen der Kuckuke
und Pirole, dazwischen schlagen die Grasmiicken, pfeifen

die Drosseln und beginnt hier und da ein Tauber zu

rucksen.

Endlich lichtet sich der dichte Erlenwald und nimmt
einen hainartigen Charakter an , indem einzelne Baum-
gruppen, gleich iiber dem Boden auszweigend, iippige

Riedwiesen und seichte Lachen umstelien, von denen

der unmelodische und doch so erfreuende Gesang der

Teichfrosche heriiberschallt. Dann machen die Baume
niedrigem Gebiische Platz, das yon dem. brusthohen,

theilweise diirren und unter dem Tritte raschelnden

Grase oft fast verdeckt wird, wahrend tiefe, tiickische

Wasserlocher, zwischen Gestriipp und Kaupen ver-

boi'gen, die Aufmerksamkeit auf Schritt und Tritt in

unliebsamer Weise beanspruchen, Mit lautem Flligel-

schlage stiebt urplotzlich. Birkwild auf und streicht

niedrig iiber das Gestrauch fort, wahrend die niclit

minder iiberraschend aufstehende Bekassine den reissen-

den Plug in steilem Bogen erhebt, ehe sie fern wieder

einfallt.

Schwacher und einzelner wird das Strauchwerk,

dann hort jeder Baumwuchs auf und weit breitet sich

in eigenthiimlich braungriiner FJirbung das Moor hin.

Hell schreiend streichen die Kibitze iiber die Flache,

mit seinem melancholischen „Tiih — tiit" steigt Tatanus

calidris aus dem Grase auf und kreist unaufhorlich

klagend um die Stelle, wo er seinen Brutplatz verlassen,

in regelrechtem Keiltrupp zieht Nwnenius arcuatus durch

die Luft, einzelne Wildenten liegen auf den Kanalen

und kommen aufgestort in pfeifendem Fluge iiber das

Ried.

Nur ungern trennt sich der Beobachter und Jager

von diesen Moorstrecken , die in ihrer ' ernsten Land-
schaftsstimmung dem fliichtigen Touristen ode und lang-

weilig erscheinen mbgen, um den harrenden Kahn zu

besteigen , der bald wieder in lustig griinendes , von
wohlklingenden Vogelstimmen belebtes Erlenstangenholz

einfahrt. —
Im Folgenden geben wir |die vielleicht einiges In-

teresse bietende Liste der bei der vor- und der dies-

jahrigen Excursion beobachteten und resp. erlegten.

theilweise auch in Gelegen gefundenen Vogelarten.

(Die beide Male aufgefundenen sind mit einem Stern

bezeichnet.)

NATATORES.
1. ^'Anas boschas. — 2. An. querquedula.

QRALLATORES.
3. *Vanellus cristatus. — 4. *Scolopax galUnago. —

5. Sc. major. — 6. *Totanus calidris. — 7. *Numenius
arcuatus (im vorigen Jahre sehr haufig, diesmal wegen
grosserer Trockenheit sehr wenig vorhanden). — 8.

Fulica atra. — 9. Oallinula cJiloropus. — 10. *Crex
pratensis. — 11. Rallus aquaticus (es wurde in diesem
Jahre ein altes Nest dieses Vogcls aufgefunden). —
12. Grus cinerea. — 13. Botaurus stellaris. — 14. B.
minutus. — 15. *Giconia alba. — 16. Ciconia nigra.

RASORES.
17. *Coturnix communis. — 18. *Perdix cinerea. —

19. *Tetrao tetrix.

GYRANTES.
20. *Columba palumbus. — 21. *Columha turtur.

RAPTATORES.
22. Aquila naevia. — 23. Haliaetos albicilla (wurde

nicht beobachtet, kommt aber nach Mittheilung des
Herrn Dr. Brehm im Spreewalde vor). — 24. Buteo
vulgaris. — 25. Pernis apivorus. — 26. *Milvus ater. —
27. Milvus regalis. — 28. Falco tinnunculus. — 29.

'^'Circus cyaneus. — 30. *C. rufus. — 31. *(7. cineraceus

(?). — 32. *Astur palumbarius. — 33. Syrnium aluco. —
34. Athene noctua. — 35. Otus hrachyotus.

SCANSORES.
36. *Picus major. — 37. Picus viridis. — 38. Jynx

torquilla. — 39. *Cuculus canorus (sehr haufig).

CLAMATORES.
40. Alcedo ispida. — 41. Upupa epops.

OSGINES.
42. *-Corvus comix. — 43. C. corone (sicher beob-

achtet). — 44. *Pica caudata. — 45. Garrulus glandarius.

— 46. *Oriolus galbula (sehr haufig). — 47. *Sturnus

vulgaris. — 48. Fring. cMoris. — 49. Coccothraustes vid-

garis. — 50. '^'Passer domesticus. — 51. *P. montanus. —
52. Fringilla cannabina. — 53. Fr. carduelis. — 54. *Fr.

coelebs. — 55. *Emberiza schoeniclus. — 56. ^'E. ciiri-

nella. — 57. E. miliaria. — 58. Alauda cristata — 59.

'^Alauda arvensis. — 60. * CeHhia familiaris. — Ql. SiUa

caesia. — 62. *Parus coeruleus. — 63. *P. major. —
64. '"'Troglodytes parvulus (haufig). — 65. '"Lanius col-

lurio (sehr haufig). — 66. '"'Muscicapa grisola. — 67.

Muscicapa airicapilla. — 6S. *Hirundo urbica. — 69.

*H. rustica. — .70. Calamodyta phragmitis. — 71. C.

aquatica (durch ein erlegtes Exemplar sicher constatirt).

— 72. *(7. arundinacea. — 73. G. palustris (?). — 74.

Acroceplialus turdoides (in diesem Jahr auffallender

Weise nirgends beobachtet. — 75. Sylvia nisoria. —
76. ^S. liortensis. — 77. */S. atricapilla. — 78. ^-'S. gar-

rula. — 79. *S. cinerea. — 80. *Phyllopneuste rufa. —
81. Ph. trochilus. — 82. ^'Hypolais hortensis. — 83.

'"Anthus pratensis. — 84. *Anthus arboreus. — 85. *Budy-
tes flavus. — 86. *Motacilla alba. — 87. M. sulpliurea

(in diesem Jahre ein Exemplar beobachtet). — 88.

'"Praiincola rubetra. — 89. '"Saxicola oenanthe (selten).
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— 90. ''^Turdus menila. — 91. *T. pilaris. — 92. *T.

musiciis. — 93. T. viscivorus. — 94. Ruticilla titliys. —
95. *R. plioenicura. — 96. *Cyanecula leiicocyana. —
97. ^Erithacus rubecula. — 98. Lusciola luscinia.

Mis eel I en.

Von J. V. Meyerinck.

Sclion seit mehreren Jahren fiel es mir liier bei der

Hiihrierjagd auf, dass man im Anfang derselben zwischen

den Volkern hauflg 3—4 jiinge Fasanen fand. Bisher

glaubte ich stets, dass diese nur zufallig aus dem be-

nachbarten Holze oder den Remisen, wo es auch viel

Fasanen giebt, mit den Rebhuhnern zusammengelaufen

waren, jedoch bin ich im Mai iind Jiini d. J. anders

belehrt worden.

Ich habe namlich im hiesigen Park und im daran

grenzenden Geholz, welches von Feld und Wiesen um-
geben ist, in jungen Anlagen , nahe an den Wegen
durch Zufall 4 Nester gefunden, die mich zu folgenden

Beobachtungen gefiihrt haben:

Zwei dieser Nester waren zuerst mit 5 und 9 Fa-

saneneiern belegt und sah ich auch einige Male eine

Fasanenhenne darauf sitzen.

Etwa 12 Tage spater flog, als ich vorliber ging, zu

meiner Verwunderung von dem einen Neste ein altes

Rebhuhn auf, und ich sah, dass dasselbe 10 Eier hinzu-

gelegt hatte. Die Bebhiibnereier lagen in der Mitte des

Nestes, die Fasaneneier am E,ande herum.

Auf dem andern Neste sah ich am selbigen Tage
ein E,ebhuhn sitzen und da ich meinen Augen nicht

trauete, indem ich nachher glaubte, es ware doch wohl
eine Fasanenhenne gewesen, ging ich am folgenden

Tage Tvieder voriiber und da flog wirklich auch ein altes

B,ebhuhn herunter. Mit einem Blick sah ich, dass das

Bebhuhn 11 Eier zugelegt hatte.

Von da ab briiteten die Rebhiihner auf beiden

Western ganz fest, verliessen dieselben nicht wieder,

auch wenn ich dabei stehen blieb, und haben die

Fasanen und Rebhuhner gliicklich ausgebracht. —
In den beiden anderen Nestern lagen zuerst 10 und

15 Rebhiihnereier und wurden von Fasanen 7 und 2

Eier zugelegt. Letztere lagen ebenfalls um die Reb-

hiihnereier herum, so dass es den Anschein hatte, als

wenn die Rebhiihner sich das Centrum des testes aus-

erwahlt batten. Auch diese beiden Nester wurden nuu

von Rebhiihnern ausgebriitet und keine Fasanenhennen
liessen sich in der Kahe erblicken.

Diese ausgekommenen Fasanen und Rebhiihner

werden ebenfalls von den alten Rebhiihnern gefiihrt

und sind ofters in ihrer gemischten Gesellschaft ge-

sehen worden, nachdem sich auch die alten Rebhiihner-

hiihne zu den Jungen wieder eingefunden haben.

Es ist ja eine bekannte Sache, besonders in Fasanen-
garten, dass Rebhiihner in Fasanennester ihre Eier ab-

legen oder umgekehrt Fasanen in Rebhiihnernestern

zulegen , dass dies aber im freien Holze bei einer

wilden Fasanerie in solcher Ausdehnung geschieht, ist

wohl wenigen Ornithologen und Naturfreunden bekannt,

weshalb ich mir diese Beobaohtung hier mitzutheilen

erlaube, —

Jedenfalls geht hieraus hervor, dass sich die Fa-

sanenhennen gern vom Brutgeschaft fern halten, wah-
rend die Rebhiihner auch sehr sorgsam fiir ihre Stief-

kinder sind.

Bereits seit langeren Jahren werden auf den Ge-

wassern im hiesigen Park wilde Marzenten, Anas bo-

sclias, gezogen, die aber nicht gelahmt werden, und brll-

ten die alten Enten gewohnlich in den benachbarten

Boscagen. Im Sommer 1877 waren viele junge Enten

auf eine unerklarliche Weise ganz allmalig abhanden

gekommen, so dass ich vermuthe, die Enten waren

durch Wasserratten, oder vielleicht von grossen Hechten

im Teiche oder durch eine Fischotter, die man mehrere

Male spiirte, gefangen und gefressen. Dies Verschwin-

den der jungen Enten dauerte so lange fort, bis sie

anflngen zu spiegeln. Sonderbarer Weise fand man
aber niemals Ueberreste einer verzehrten Ente und
nicht einmal Federn am Ufer. Es waren von 30 jungen

Enten im Herbst v. J. noch iibrig geblieben 3 Erpel

und 5 weibliche Enten. Diese hielten sich auch den

ganzen Winter hindurch auf einer ofFen gehaltenen

Stelle im Teiche, da sie taglich ihr Futter, von Hafer,

gekoohten Kartofieln und Brot, erhielten.

Im Marz d. J. paarten sich die drei Erpel und die

iibrigen zwei Weibchen hielten sich stets allein ge-

trennt von den drei Parchen. Im April verschwanden

mit einem Male zwei Parchen und wurden selbige

spater am Ende des hiesigen Parkes, etwa 200O Schritte

von ihrem frliheren Aufenthalte auf einem anderen

Wasserloche ofters gesehen. Hier haben beide Parchen

ihre Jungen ausgebracht und gross gezogen. Vom
dritten Parchen , was seinem alten Teiche, dicht beim

Schlosse treu geblieben war, legte das Weibchen in

einem Juniperusstrauch dicht am Wasser 7 Eier ab,

doch verier es dieselben, wahrscheinlich durch einen

Wiesel, Katze oder litis. Der Erpel trat aber sein

Weibchen nochmals alle Tage, bis dasselbe verschwunden

war, um zu briiten. Sie kam auch nach 3 Wochen mit

8 Jungen zum Vorschein. Als dies Weibchen zu briiten

begann, paarte sich nun der Erpel mit der zweiten

Ente, die er bisher stets vernachlassigt hatte. Nach
12 Tagen war auch dies Weibchen verschwunden. Ihr

Nest wurde etwa 100 Schritte weit vom Wasser unter

einer Strohmatte, welche an ein Gewachshaus ge-

lehnt war, gefunden. Die Strohmatte blieb stehen und

diese zweite Ente erschien nach 3 Wochen mit 10

Jungen auf dem Wasser. Wahrend der Briitezeit

paarte sich nun der Erpel mit der dritten Ente und

war er ihr nun auch ein treuer Ehegatte. Es war
Mitte Juni geworden und diese dritte Ente legte nun

einzelne Eier an verschiedenen Orten ab , aber brli-

tete nicht.

Es ist hierdurch wohl festgestellt , was ofters be-

stritten wird, dass ein Erpel in demselben Friihjahr

mehrere Weibchen tritt, aber jedem einzelnen stets so

lange treu bleibt, bis diese ihn zum Briiten verlassen.

Schloss Gr. Petekwiiz b. Canth in Sehl.
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M i s c e I I e n.

Von Dr. Quistorp.

(Schluss.)

Ich hatte Gelegenheit eine gauze Reihe strenger

Nachwinter, -welche in die Monate Marz und April

fielen, zu einer Zeit, wo schon viele Zugvogel aus dem
Siiden zu uns gekommen waren, zu erleben und, da ich

in diesen Monaten stats als eifriger Waldschnepfenjager

tagtaglich im Walde war, die Vogelwelt genau dabei

zu beobachten, aber ich habe stets nur gesehen, dass

sammtliche bereits angekommene Vogel dort blieben,

wo sie sich grade befanden, und sich ruhig in ihr Sohick-

sal ergaben, das Erscheinen eines so bosen Wetters ab-

wartend. Vogel wie Kraniche, Giinse etc., streichen zu

solchen Zeiten bin und hei", oflFene vom Schnee freie

Stellen suchend, aber an einen formlichen Riickzug

denken sie nicht. Waldschnepfen suchen sich in

den Waldern bei grosser Kalte die dichten Kiefern-

schonungen oder die mit dichtem Gras bewachsenen
Briicher auf, um den Tag iiber dort zu bleiben und
Abends sich an die offenen Graben oder Wasserlocher zu

begeben um sich dortzu wiirmen ; Kibitze, Staare, Drosseln

und alle anderen kleinen Zugvogel versammeln sich

massenhaft an offenen Graben und Wasserlaufen. Im
Jahre 1837, nach den furchtbaren Stagigen Schnee-

stiirmen am 7., 8. und 9. April, als die Mehrzahl der

Storche, welche in unserer Provinz regelmassig zwischen

dem 26. Marz und 3. April ankommen, trotz der weiten

Reise, welche sie zu machen haben, schon die alien

Nester bezogen hatten, kamen dieselben ganz ermattet

und verhungert auf die Dunghofe hernieder geflogen,

liessen sich sogar gleich zahmem Federvieh in die Stalle

ti'eiben und dort fiittern. Im Jahre 1853 trat im
Februar nach einem so gelinden Winter, dass die Siiss-

wasserenten zum Theil gar nicht weggezogen, andern-

theils viele schon wieder zugezogen waren, ein furcht-

barer Nachwinter mit ellenhohem Schneefall ein. An
den Kiisten Eiigens und besonders der Insel Hiddensoe
kamen damals viele Tausende dieser Enten um, aber

an Wegziehen gen Siiden dachte keine. Es ist dies

auch ganz natiirlich, denn am Anfange eines so bosen

winterlichen Wetters hoiTen sicher die Vogel auf baldige

Besserung desselben, und sind erst mehrere Tage unter

Nahrungsmangel bei grosser Kalte vergangen, dann fehlt

den armen Vogeln schon die nothige Kraft, um grosse

Fliige und Heisen gen Siiden zu machen. Wie soil

auch ein Vogel auf die Idee kommen, dass es im Siiden

anders ist, als dort wo er sich befindet; haufig ist ja

im Siiden das Wetter noch schlechter gewesen als hier,

und um bis liber die Alpen wieder zuriick zu iiiegen,

fehlt dem Vogel die Kraft und auch die Combinatious-

gabe. 1862 hatten wir im Marz ebenfalls einen 8 tagigen

Nachwinter mit fusshohem Schneefall, der ebenfalls

mitten in die Zugzeit fiel, in die Tage vom 19. bis

zum 27. Marz.

Da bei so strengem Nachwinter das bose Wetter
mit Schnee und Erost stets mit Nordwind bei uns ein-

tritt, so ist es klar, dass in Skandinavien dieselbe kalte

Witterung existirt; es miissten also von dort doch auch

wohl Zugvogel, die bereits dort angelangt sind, zu uns

iiber die Ostsee zuriickgezogen kommen ; doch ist von

einem solchen E,iickzuge an unsere Kiisten noch niemals

etwas beobachtet worden.

Dass Vogel von den Bergen, in deren Walder sie

eingefallen sind, bei eintretendem starken Schneefall in

die Ebene hinabstreichen, die sie vielleicht noch schnee-

frei erblicken, ist oft beobachtet worden, doch geschieht

solch ein Herabstreichen nach alien Richtungen hin

und nicht bios in der Richtung nach Siiden, von wo
die Vogel im Friihlinge gekommen sind.

Ich stimme in diesem Punkte mit Herrn Sachse in

Altenkirchen vollkommen iiberein und habe diese meine
Ansicht schon vor etwa 10 Jahren in der Wiener Jagd-

zeitung ausgesprochen und gegen einen Gegner aufrecht

gehalten. Ich bin auch heute noch derselben Ansicht,

da ich bisher noch keine einzige Beobachtung gemacht,

welche meiner Ansicht widersprache.

In Bezug auf die Vogelschutzfrage ist das Todten

der Krahen, Elstern und Eichelheher nicht genug anzu-

rathen, diese sind Nestrauber der iirgsten Art; nament-

lich sollten sammtliche in den Garten und Anlagen
der Stadte nistende Vogel dieser Arten sammtlich todt-

geschossen werden. Die Krahen setzen sich, wie ich

dies selbst gesehen, auf das Brett oder den Stock vor

das Flugloch der Nistkasten der Staare und versuchen

mit dem Schnabel oder sogar mit den Eiissen junge

Staare aus dem Kasten zu holen. Auch die Eichhorn-

chen sind bose Nestrauber, wie ich oft selbst gesehen

habe.

Lunius major Pall, in Oesterreich u. Ungarn.

Ankniipfend an den Bericht des Herrn Schalow in

Nr. 12 des „Ornitb. Centraibl." iiber meine das erste

Vorkommen des Lanius major Pall in Oesterr. u. Ung.

betrefFende Notiz in den Mittheilungen des „Ornith Ver."

in Wien (1878, pag. 30) will ich bemerken, dass jener

von mir gemeldete Fall nicht mehr vereinzelt dasteht,

dass vielmehr seit meiner Veroffentlichung der sibirische

Grauwiirger mehrfach bei uns aufgefunden wurde.

Die zwei von Herrn Schalow als L. major bezeichneten

Wiirger des Wiener Museums sind in der That solche.

Herr v. Pelzeln hat bereits im vergangenen Winter
dieselben mit meinem Exemplar verglichen und als

mit demselben iibereinstimmend anerkannt; ausserdem

ward mir durch die Gefalligkeit des genannten Herrn
Gelegenheit geboten, beide Vogel selbst untersuchen

zu konnen. Beide Vogel, woven das eine aus Steier-

mark, das andere aus Aspang in Niederosterreich stammt,

befinden sich seit langer Zeit in der Sammlung.
Auch in Siebenbiirgen hat man bereits diesen Wiirger

aufgefunden. „Herr v. Csato schreibt mirdariiber: Ende
Januar dieses Jahres besuchte ich meinen Freund A. v. Boda
und entdeokte zu meiner Freude in seiner Sammlung
den L. major, welchen er im Februar 1872 erlegt hatte

und so freundlich war, mir fiir meine Sammlung zu

iiberlassen."

Weiter theilte mir Herr Pfarrer Bl. Hanf in Maria-

hof in Steiermark mit, dass er mehrere Grauwiirger er-

legt habe, von denen er 3 Stiick zu L. major zu ziehen

geneigt sei. Hatte ich auch keinen Zweifel in die

richtige Bestimmung gesetzt, so war es mir doch sehr

erwiinscht, dass ich dieselben bei meinem heurigen Be-
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suche bei meinem werthen Freunde selbst sehen konnte.

Es sind alle drei L. inajoi\ 2 jiingere und ein jilterer

Vogel, die im November 1877 und Marz 1878 in Maria-

hof erlegt warden. Ein jiingeres Exemplar ziert nun
gegenwartig meine Sammlung.

Auf der ersten Ausstellung des „Ornith. Vereines"

in Wien fand ich nicht weniger als 3 Exemplare, wo-
ven das eine aus der Arva, Ob.-Ung. (Forster A. Koczan),

die beiden anderen aus Mahren (Lehrer Talsky und Dr.

Seb. Schwab in Neutitschein) stammen.
Die Zahl der bisher in Osterr. u. Ung. aufgefundenen

sibir. Grauwiirger belauft sich demnach bereits auf 10

sichere Exemplare.
V. TsCHUSI ZU SGHMIDHOPPEN.

Ornithologisches aus Norwegen.

Lanius major Pall, in Norwegen.

Das hiesige Museum erhielt d. 23. Octbr. 1877 ein

in der Umgegend der Stadt geschossenes Exemplar
dieser Wiirgerart. Ebenso besitzt das Obergymnasium
Mer ein bei Tvedestrand (?) in 1877 erlegtes.

Es wird sich wahrscheinlich herausstellen , dass

major im Norden des Landes als stationjir zu suchen ist,

wahrend excubitor nur im siidlichen Korwegen vorkommt.
Es war mir von jeher auffallend, dass die central-

europaische Form im siidlichen Norwegen ziemlich

saltan sain sollte, wahrend dem er im Norden zahl-

reicher und gar in Ost-Finmarken als Brutvogcl zu

finden ware. Das ganze Verhaltniss wird aber leicht

zu erklaren, wenn man annehmen darf, dass Lanius
major ausschliasslich im Nordlichen haus^et und nur im
Winter Streif'ziige nach den slidlicheren Gegenden vor-

nimmt. Leonhaed Stejnegek.

Bergen 1. Juli 1878.

Eine Wahrnehmimg in Bezng auf den Knkuk.
Von C. Jex.

Anfangs Mai d. J. entdeckte ich unter einem Ufar-

rande in hiesiger Gagend ein Rothkehlchen - Nest mit

6 Eiern. Nach Verlauf von 3 Tagen besuchte ich dan

Nistplatz wieder und fand das Rothkehlchen ruhig fort-

briitend auf seinen 6 Eiern. Es briitete so emsig, dass

es erst das Nest verliess, als ich die Hand danach aus-

streckte. Einige Tage spater betrat ich in Begleitung

eines Bekannten jene Brutstatte nochmals und fand das

Rothkehlchen immer noch briitend. Nach erfolgtem

Verlassen des Nestes erfasste mich freudiges Staunen,

als ich darin neben vier Eiern des Brutvogels ein

Kukuks-Ei entdeckte. Mein Begleiter, von mir daraul

aufmerksani gemacht, erfasste, ehe ich's verhindern

konnte, dieses den Nest-Eiern ziemlich ahnlich ge-

farbte Kukuks-Ei, um es naher zu betrachten , und —
patsch — da lag's, bereits etwas angebriitet, zerbrochen

am Boden.

Die Weihrnehmung nun, dass statt Anfangs 6, nach
Einlegung des Kukuks-Eies sich nur 4 Eier in jenem
Rothkehlchen - Neste befanden, so wie der Umstand,
dass mir kurz vorher ein derartiges Gelege von eben-

falls nur 4 Nesteiern mit dem KukuksEi iiberbracht

worden war, und dass die friiher von mir aufgefundenen

Nestgelege mit dem Kukuks-Ei niemals die normale
Stiickzahl enthielten, hat meine friihere Vermuthung be-

statigt, dass der Kukuk stets eins oder zwei der Nest-

eier vor oder nach dem Einlegen seines Eies auswirft,

vielleicht aus Fiirsorge fiir die ausreichende Ernahrung
und das kraftige Gedeihen seines kiinftigen Sprosslings.

Naumburg im Juni 1878.

Die erste Begegnung mit dem Seggenrohrsanger

(Calmnodyta aquatica) in der Marlc.

Die Anfangs Juni d. J. von Mitgliedern der Allg.

Deutschen Ornith. Gesellschaft nach dem Spi'eewalde

unternommene Excursion fiihrte unter andern auch nach

einem von Wald und Wasser begrenzten Wiesenreviere,

dem ,,grossen Irrthum", wo ich mit einem Vogel
bekannt werden sollte, der bisher noch nicht mit Sicher-

heit als Bewohner der Mark festgestellt wurde.*')

Die gegen das Vorjahr minder feuchten Wiesen,
mit vereinzelten niederen Werftweidenbiischen , Salix

cinerea L., besetzt, dienten vornehmlich Telmatias galli-

nago, Totanus calidris, Vanellus cristatus, Numenius ar-

cuatus und Buddies ftavus zum Aufenthalte. Beim Durch-

schreiten dieser Wiesen auf zwei sich zu einander

haltende Vogel aufmerksam werdend, fiel mir bei den-

selben besonders der kurze scharf zirpende, aber ange-

nehm klingende, die Silben Terr — tiitt — wieder-

holende Gesang auf. Das standige Durchschliipfen der

untersten den Boden beriihrenden Werftweidenzweige
ermoglichte trotz ruhigen Verhaltens ein Sichtbarwerden

des einan Vogels auf nur weniga Augenblicke, wahrend
der zweite bei der Annaherung stets in weiter Ent-

fernung von einem Busche zum andern niedrig iiber

dan Boden strich und angstlich das den Wald saumende
Erlengestrauch mied.

Nach langerem Verfolgen gelang es mir durch

schrittweises Vorgehen im Werftweidenstrauche endlich,

einen der Vogel so aus seinem Verstecke zu treiben,

dass derselbe sich auf eine nahe, vereinzelt stehende

Bliithendolde niederliess und erlegt werden konnte.

Aus dem Umstande des Vorhandenseins von 2 Exem-
plaren des Seggenrohrsiingers deren Zusammengehorig-
keit folgernd, diirfte auch deren Niststatte auf denselben

Wiesen zu suchen sain , welche demnach
,

gegeniiber

der an geschlitzteren und meist unter ziisammenhangan-

den Strauchern belegenen von Calamodyta pJiragmitis,

eine an fraieren Orten vorkommende ist.

Die versteckte Labensart des Seggenrohrsangers

macht es wahrscheinlich, — nachdem bereits vom hie-

sigen im Beobachten kundigen Maler Hocke Nest und
Eier dieses Vogels mir vorgezeigt, wobei ersteres durch

seine tiefe, napffdrmiga Gestalt, letztere durch geringere

Grosse gegen die verwandte Art sich auszeichneten —

,

dass derselbe an manchen Stellen vorhanden, ohne be-

merkt zu werden, immerhin aber ein seltener und ver-

einzelt auftretender Vogel der Mark Brandenburg ist.

A. Gktjnack.

*) Vergl. Schalow, Ornis der Mark Brandenburg (Journ,

Ornith. 1876 p. 135).
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Rundschau.

Archiv fur Microscopisehe Anatomie. XIII. Bd. 1876/77

;

Coenrad Kerbert (aus Amsterdam): Ueber die

Haut der Reptilien und anderer Wirbelthiere (Taf. XVIII
bis XX) pag. 205. Vielfach kommt der Verfasser auf

die Analogien zwischen den Reptilien und den Vogeln

in Betreff der Hautbildung zu sprecben und behandelt

z. B. in einigen besonderen Capiteln unter Beifiigung-

entsprechender Zeichnungen pag. 243 die „Entwicke-

lung der Schuppen am Bauche des Hiihnchens", pag.

256 mit Fig. 31. bis 45 die „Federn vom Pinguin",

d. h. die schuppenartigen Fliigelfedern.

XIV. Bd. 1877.

Gabriel Denissenko: Zur Frage iiber den Bau
der Kleinhirnrinde bei verschiedenen Classen von Wirbel-

thieren (Taf. XIII. XIV.) p. 203. Die Vogel durch

TJntersuchungen am Huhn vertreten. — E. Gasser:
Beobachtungen iiber die Entstebung des Wolff'schen

Ganges bei Embryonen von Hiibnern und Gansen p. 442.

Im Gegensatz zu den neueren Ansicbten von Romiti

und Kowalewsky wird die iiltere Ansicht durch neue

Untersucliungen bestatigt, vfonaoh der Wolffsche Gang
als solider Strang und nicht als Ausstiilpung Pleuro-

peritonealbohle entsteht, wahrend das letztere von dem
Miiller'schen Gange gilt. — E. Gasser: Ueber die

Entstebung des Herzens bei Vogelembryonen. (Taf.

XXVI. XXVII.) p. 459. Gasser bestatigt durch Unter-

suchungen an Embryonen von Hiihnern und Gansen die

in der neuen Auflage von Kblliker's Entwickelungsge-

schichte gegebene Darstellung. — A. Goette: Beitrage

zur vergleichenden Morphologie des Skeletsystems der

Wirbelthiere (Taf. XXX—XXXIII.) p. 502. In der

sich auf sammtliche Wirbeltbier-Classen mit Ausnabme
der Fische erstreckenden Abhandlung kommt der Verfasser

vielfach zu Anschauungen, welche von denen Gegen-

baur's abvfeiohen. In Bezug aaf die Vogel, die von S.

549 bis 558 behandelt werden, wollen wir hier besonders

die Resultate hervorheben, zu denen der Verfasser in

Betreff des Brustbeins gelangt, dieses in systematiscber

Beziehung wicbtigen Knochens: 1. „Das ganze Brust-

bein besteht aus 2 genetiscb verschiedenen Theilen, der

costalen Sternalplatte und dem von den Schliisselbein-

anlagen herstammenden Episternaltheil {Crista sterni).

Beide sind paarig in vreit getrennten Halften angelegt".

2. „Jede Halfte des costalen Sternum entsteht wahr-

scheinlich ebenso wie bei den Reptilien und Saugern

aus miteinander verbundenen Rippenenden und fiigt

sicb friihzeitig dem Coracoideum an ; beide Halften ver-

wachsen relativ spat zu einem Stiick". 3. „Jede Halfte

des Episternalapparats sondert sich in 2 Abschnitto,

1. ein zwischen der Olavicula und dem Brustbein aus-

gespanntes Ligament, 2. eine dem medialen Rande der

betr. Brustbeinhalfte angefugte Leiste, welche in Conti-

nuitat mit der letzteren knorpelig wird. Die Verbindung

der paarigen Stiicke in der JVEedianebene stellt das Sterno-

Clavicularligament und die Crista sterni her. Dieser

zweitheilige Episternalapparat entapricht also dem ein-

fachen Episternalknochen der Saurier. Er fehlt den

Cursores ganz".

E. Eade: Jahres-Bericht der Zoologischen Section

des Westphalischen Provinzial-Vereins fur

das Etatjahr 1876/77. Miinster 1877. 8». Aus den

Sitzungsberichten heben wir hervor : Dobbelstein:
Ueber das Vorkommen zahlreicher Schnepfen in hiesiger

Gegend in der zweiten Halfte des December v. J. und

des Februar d. J. p. 26. — Rud. Koch: Ueber das

Vorkommen und die Eigenthiimlichkeiten des Feldhuhns

Ferdix cinerea var. alba p. 22. und eine bei Haltern

geschossene Lesiris pomarina p. 14. — Landois: Ueber

die Bewegung des Eies in den Eileitern der Vogel p.

21. — Landois: Ueber Generationsvariation bei der

Hausente $ i^it mannlicher Befiederung p. 25. — Lan-
dois: Bastard zwischen Alauda arvensis und arborea p. 16.

F. von Etzel : Der Fasan in der elsassischen Ebene
(Baur: Monatschrift f. d. F. u. J. 1877. p. 36).

Groner: Die Waldstreunutzung und ihr Einflass auf

die Vogel (Ebenda p. 93).

Don Salvador Calderon: Enumeracion de los Verte-

brados fossiles de Espafia. Madrid 1877. 8". 35 S.

Von Vogeln wird nur eine Art: Falco nisus, fossil

aufgefuhrt.

0. C. Marsh : Characters of the Odontor-
nithes, with notice of a new allied Genus (Amer.

Journ. of Science 1877. Vol. XIV p. 85. PI. 5).

Die genauere Untersuchung von Scapula, Humerus,

Furcula, Os coracoideum und Sternum der interessanten,

zahnetragenden Gattung Hesperornis (recfalis Harsh)

aus der Kreideformation von Kansas deutet darauf, dass

die Odontornithes den Ratitae Huxley's einzureiheu sind.

Die Tafel enthfilt das restaurirte ganze Skelett in ver-

kleinertem Massstabe. Neu wird das sehr verwandte

Genus: Baptomis {advenens Marsh), beschrieben.

S. auch den Artikel: Das Auftreten der vorwelt-

liohen "Wirbelthiere in Nordamerika nach den Arbeiten

von Marsh, Cope und Leidy. (Kosmos I. Jahrg. II.

Band. 1878.)

H. Gr. Seeley : On the British Fossil Cretaceous Birds (The

Quart. Journ. of the GeoL. Soc. London. Vol. XXXII p.

496. PI. 26. u. 27 : Enaliomis Barretii und Sedgwicki.)

W. V. Reichenau: Die Farbe der Vogel-Eier. (Kosmos

1. Jahrg. I. Band 1877. S. 209—218.)

0. von Linstow: Compendium der Helmintho-
logie. Ein Vcrzeichniss des bekannten Helminthen,

die frei oder in tbierischen Korpern leben, geordnet

nach ihren Wobntbieren, unter Angabe der Organe, in

denen sie gefunden sind und mit Beifiigung der Litteratur-

quellen. Hannover. Hahn. 1878. 1. Bd. 8" XXII und

382 S. Der auf dem Gebiete der Helminthologie sehr tha-

tige Verfasser hat hier eine ausserordentlich mlihsame und
dankenswerthe Arbeit geliefert, die jedem praktischen

Zoologen, der die Eingeweidewiirmer bei seinen Zer-

gliederungen nicht vollstandig vernachliissigen will,

unentbehrlich sein wird. Es werden in syatematischer

Ordnung 1917 Wohnthiere aufgefuhrt. Die Vogel be-

ginnen auf S. 66 mit No. 298 und endigen auf S. 175

mit No. 961, so dass im Ganzen 664 Vogelformen ge-

nannt werdun, namlioh: 30 Psittaci, 49 Goccygomorphae,

21 Pici, 23 Macrochires, 185 Passerinae, 93 Raptatores,

8 Gyrantes, 40 Rasores, 3 Brevipennes (No. 796 Dro-
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maeus Novae Hollandiae, den Grallae eingefiigt, ge-

hort wohl hierher), 65 Grallae, 40 Ciconiae , 49 La-
mellirostres (incl. Phoenicopterics und Palamedea) , 12

Steganopodes, 30 Longipennes, 16 Urinatores. Erstaun-

lich ist die grosse Zahl von Helminthen, die einige

Arten belierbergen. So werden z. B. angefiihrt bei

Cypseliis apus 10, Sturnus vxdg. 12, Corvus Comix 11,

C. Corone 10, C. frugilegus 14, G. monedula 10, Gar-

ridus glandarius 13, -Pica caudata 12, Ulula Aluco 11,

Aegolins hracliyotus 10 , /Sir'j.r flammea 1 4 , Circus

cyaneus 14, C rw/ws 12, .Swieo vulgaris 18, Gallus

dom. 27, Vanellus crist. 15, ^rcZea cm. 16, Mergus

merganser 21 Arten Eingeweidewiirnser.

Alfred Nehring : Die quaternaren Eaunen von Thiede und

Westeregelii. Braunschweig 1878. 4°. (Sep. Abdr. ans

dem Archiv fiir Anthropologie Bd. X. 359—398 Bd. XL
1—24.) In dieser gediegenen Abhandlung warden

11 verscMedene Arten, durch fossile Rests vertreten

angefiihrt und z. Th. kritisch beleuchtet:

1. Anas sp. 2. Otis tarda (wahrscheinlich identisch

mit Otis brevipes Giebel) 3. Tetrao tetrix S «• ?• 4. Eine

kleinere Hiihnerart. 5. Goluniba sp. 6. Alauda (arvensisf).

7. Motacilla spJ 8. Lusciola hiscinia? 9. Fringilla

(montifringillaf), vielleicht = troohanteria Gieb. 10. Hi-

rundo rustica fder Tarsometatarsus ist verhaltnissmassig

starker und audi im Alter deutlicher durch 2 Langs-

furchen getrennt, als bei den recenten Exemplaren)

vielleicht = H. fossilis Giebel. 11. Vultur sp. — Ausser-

dem werden noch aus denWesteregelnerGypsbriichen von

Giebel Corvus fossilis, Corvus crassipennis und Larus prisons

angefiihrt, von denen Nehring die Vermuthung ausspricht,

dass sie mit noch lebenden Arten zusammenfallen.

L. von L6ezy: Die Liszkovaer Hohle. Eine vorge-

schichtliche Hohlenwohnung. Budapest. 1878. 8".

Die Vogelknochen (einer Ente, Gans und einem

hiihnerartigen Vogel angehorend) barren noch einer

genaueren Bestimmung.

August Weismann: Ueber das Wandern der Viigel

[Virchow und von Holtzendorff: Vortrjige. No. 291]
1878. 40 S. 8". 75 Pf.

Eine hochst interessante, geistreiche Zusammenfassung
der Resultate, welche im Laufe der letzten Jahrzehnte

und besonders der letzten Jahre auf diesem Forschungs-

Gebiete erzielt sind. Prof. Dr. Wilh. Biisius.

Victor Ritter von Tschusi zu Schmidhoifen : D i e Vogel
Salzburgs. Eine Aufzahlung aller in diesem Lande
bisher beobachteten Arten, mit Bemerkungen und Nach-

weisen iiber ihr Vorkommen. Salzburg 1877, heraus-

gegeben vom Vereine fur Vogelkunde und Vogelschutz

in Salzburg. 8». 90 S. Preis 1 El. 6.

Im Jahre 1875 hatte Herr von Tschusi eine Ueber-

sicht der Vogel Salzbui-gs im Erankfurter „Zoologischen

Garten" verofTentlicht und in derselben nach dem da-

maligen Stande der Beobachtungen 223 Arten fur das
Gebiet auffiihren konnen. In derselben Zeitschrift er-

schieiien in dem darauf folgenden Jahre Nachtrage und
Berichtigungen , durch welche sich die Anzahl der in

Salzburg beobachteten Arten auf 234 erhohte. Der von
verschiedenen Seiten gegen den Verfasser ausgesprochene
Wunsch, die in einzelnen Heften zerstreuten Abhand-
lungen ungetheilt und zusammenhangend zu besitzen,

liess die vorstehende Arbeit entstehen, welche, sich an
die vorgenannten Untersuchungen anlehnend, eine An-
zahl von Berichtigungen sowie alsdann eine Menge
inzwischen gesammelten Materiales, welches sich beson-
ders auf neue Eundortangaben bezieht, enthalt. In dem
vorliegenden Buche werden 239 Arten aufgefiihrt. Bei
den einzelnen Vogeln giebt der Verf zunachst einige

wenige Synonyme u. Citato aus Kayserling und Blasius,

Eritsch u. Friderich, sowie Angaben, die sich auf das
Vorkommen im Lande beziehen ; daran reihen sich ein-

gehende Notizen iiber Beobachtungen im Gebiet, die mit
grosser Sorgfalt gegeben werden. Bei einzelnen Arten, z.

B. bei Linaria rufescens (Savi) gehen den Eundortangaben
Beschreibungen der verschiedenen Alterskleider voraus.

Das kleine Werkchen giebt uns eine iibersichtliche

Zusammenstellung der salzburgischen Ornis und ist so

recht geeignet, die Mitglieder des salzburger ornitholo-

gischen Vereins auf das aufmerksam zu machen, was
noch in ihrem Lande zu erforschen ist. Ein nicht zu
unterschatzendes Verdienst Tschusi's ist es, auf all' die

zweifelhaften Falle des Vorkommens einzelner Arten
ausdriicklich aufmerksam gemacht und zu ferneren

Beobachtungen angeregt zu haben. Und zu erforschen

giebt es noch viel in den dortigen Gebirgen. So ware
es interessant, das Brutvorkommen von Caprimidgus
europaeus und Petrodncla saxaiilis, welches bis jetzt noch
nicht beobachtet worden ist, sicher festzustellen. So
ware es ferner interessant, durch spatere Beobachtungen
die Angabe iiber das Vorkommen der Lasurmeise, deren
Verbreitung in Deutschland man in letzterer Zeit be-

sondere Aufmerksamkeit geschenkt hat, zu bestaiigen.

Bei genauerer Durchforschung des Landes werden sicher

noch mehr Drosselarten beobachtet werden als die von
Tschusi aufgefiihrten sechs Species. Muscicapa albicoUis

fehlt noch in dem Verzeichniss. So liesse sich noch
vieles Andere auffiihren, auf welches hier naher einzu-

gehen der Raum verbietet. Es ist mir nur darum zu
thun gewesen, einen Hinweis auf die fleissige Zusam-
menstellung zu geben.

Wenn ich eins aussetzen darf, so ware es das Eol-

gende. Ich hatte gern gewiinscht, in dem vorn aufge-

fiihrten Verzeichnisse der beobachteten Arten die Brut-

vogel durch einen Stern oder ein anderes Zeichen markirt
zu sehen, um so iiber die im Lande nistenden Vogel
einen schnelleren Ueberblick, namentlich zum Vergleich

mit anderen Faunengebieten, gewinnen zu konnen.
Alles in AUem erweisen sich Tschusi's Viigel Salz-

burgs als eine treffliche Zusammenstellung, die zu be-

sitzen die Vogelfreunde Salzburgs sich Gliick wiinschen

konnen. H. S.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Die von dem verstoi'benen Thier- und Landschaftsmaler Aquarell und Bleistiftzeichnungen,

Robert Kretschmer, die Studien und Originale zu den Werken, welche der

dem verdienstvollen lUu.strator von „Brehm's Thier- Kiinstler illustrirte, sind zu verkaufen. R. Kretschmer
leben", hinterlassenen vielen hundert hat eine lange Reihe von Wanderjahren, waihrend deren
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er fast alle Lander Europas, das Nilthal in Aegypten,

die Steppen und Hochgebiige Abessiniens personlich

kennen lernte, redlicli dazu benutzt, seine Skizzenbiicher

mit einer wahren Ueberfiille des kostbarsten Materials

zu yersehen. Dasselbe ist in drei dicken Mappen in gr.

Polio niedergelegt. Die zum Ttieil in grbsster Farben-

pracht, meist naoli lebenden Exemplaren dargestellten

Thiers iiberraschen durch ihre ungemeine Naturtreue,

durch die Anmuth der stets gliicklich aufgefassten Stellung,

durch die Schonheit der Detailausfiihrung. Die herr-

lichen Landsohaftsscenerien aus einigen der sehonsten

Theile Afrikas, die Vegetationsbilder aus der abessi-

nischen Tropenwelt, die Portraits und Gruppen athio-

pischer, agyptischer und tiirkischer Eingeborenen wiirden

jede offentliche Sammlung zieren.

Der Ankauf dieser Hinterlassenschaft, welche zu-

gleich das einzige Erbtheil einer trauernden Wittwe und

mehrerer noch unversorgter Kinder bildet, sei kunst-

sinnigen Behorden und privaten Kunstmacenen ange-

legentlichst empfohlen. Wegen eines Verzeichnisses

sammtliclier Darstellmigen , welches von Herrn Prof.

R. Hartmann in Berlin zusainmengestellt wurde, so-

wie behufs Besichtigung der Eilder und Ankaufs der-

selben wende man sich direct an Prau verw. Maler
Robert Kretschmer in Leipzig.

Smithsonian Institution

in Washington.
An Stelle des verstorbenen Secretars und Directors

des Institutes : Professor Joseph Henry wurde der

hochverdiente Ornitholog, Herr
Professor Spencer Eullerton Baird

zum Secretar dieser Anstalt gewahlt.

Die in ornithologischen Kreisen riihmlichst bekannte
KirchUoiTsclie Vogelsammlung,

deren in Nr. 4 dieser Zeitschrift Erwiihnung gethan

wurde, ist nicht, wie daselbst bemerkt war, in's Ausland

gegangen, sondern von Herrn Prof. Dr. Ehlers fiir

das Zoologische Museum in Gottingen angekauft. Die

Sammlung enthalt c. 4000 Stiick Vogel in etwa ii060 Arten

Taiisch- iiiid Kaiif-Verkehr.
ilnken P. 15 — Weisskopf-Nonnen P. 12 — Schwarz-

kopf-Nonnen P. 10 — Dreifarbige Nonnen P. 12 —
Muscatfinken P. 7 — Japan-Mbvchen P. 12 — Silber-

fasanchen P. 7 — Malabarfasanchen P. 9 ^— Band-

finken P. 6 — Reisvbgel P. 6 — Elsterchen P. 7 —
Schmetterlingsiinken P. 8 — Graaastrild P. 6 — Grisbleu

P. 8 — Orangebackchen P. 8 — Amaranth, Mannchen
4 — Atlasfinken P. 7 — Paradieswittwen P. 8 —
Dominikanerwittwen P. 8 — Oriolweber P, 24 —
Goldweber P. 18 — Flammenweber P. 15 — Feuer-

weber P. 6 — Napoleonsweber P. 6 — Blutschnabel-

weber P. 6 — Hiittensjinger P. 16 — Sonnenvogel

P. 16 — Brillenhordenvogel 24 — Cubafink, Mannchen
12 — Fischertukan 220 Mark. [59]

diaries Jamracli,
180. St. George's Street, London East.

1 Paar Elen oder Ganna-Antilopen a 3000 Mark — 2

Peccaris a 40 — 3 Waschbaren a 40 — 36 Carolinen-

Sittiche a 12 — 85 Indigo-Vogel a 7 — 270 P.

Zebra-Finken P. 8 — 20 Graue Jackos a 20 — 40 P.

Inseparables P. 12 — 50 P. Wellensittiche P. 8 —
1 P. Aehrentrager-Pfauen 320 — 30 P. Fledermauspa-

pageichen (Coryllis) P. 15 M. [58]

Es werden folgende Vogelarten in guten Balgen
zu kaufen gesucht: Chera caffra — Eupledes flammi-

(.gps — Spermestes poensis — malabarica L. — atricollis

Vieill. — cincta Gould — psittacea Gm. — Habropyga

atrkapilla V. — granatina L. — phoenicoptera Sws. —
phaeton H. u. B. — picta Gould — elegans Gm. —
Dufresnii Vieill. — Trochilidae: Cora Less. —
sappho Less. — mirabilis Lodd. — pyra Gould —
peUa L. — recurvirostris Sw.

Offerten mit Preisangaben erbeten an

Dr. Reichenow,

[57] Grossbeerenstr. 52, Berlin S. W.

Torfplatten
zum Auslegen von Insektenkasten 24 cm. lang u. 7 cm.

breit, das Hnndert 4,50 Mark excl. Emballage, versendet

in iedem Quantum
Wilh. SchlUter in Halle ajS.

Zwei schone Gehorne von Ovis Argali hat abzulassen

[55] Wilh. Schliiter in Halle ajS.

Cliristiane Hagenbeck,
GroBshandlung auslandischer Vogel, Hamburg.
Griine Kardinale P. 30 Mark. — Graue Kardinale

10 — PfafFchen P. 12 — Papstfinisen P. 14 — Indigo-

vogel 7,50 — Mozambique-Zeisige P. 9 — Kapuzen-

zeisig 18 — Granpfaftchen P. 12 — Braunkopfige

Ammer 6 — Diamantfinken P. 22 — Zebrafinken P.

12 — Giirtelgrasiinken P. 30 — Kastanienbrust-Schilf-

Gebr. Sasse

Hoflieferanten Seiner Kaiserl. u. Kouigl. Hoheit des

Kronprinzen des Deutschen Reichs und von Preussen.

Berlin W., Markgr afenstr. 60.

Fabrik fiir Aquarien und Zimmerfontaiuen, Terrarien,

Vivarien, Blumentische, Fontainen-Aufsatze fiir Aquarien

und Garten-Fontainen.

Specialitati Seewasser-Aquarien ohne Wasserwechsei,

Sammtliclie Requisiton und Apparate, sowie Muscheln,

Corallen etc. fiir Aquarien.

Lager in- und auslandischer Fische, Lurche und

Reptilien fur Aquarien und Terrarien.

Tnffstein-Grotten fiir Aquarien, Tuifstein-Garten-Deco-

rationen.

Permanente Ausstellung seltener Siiss- und Seewasser-

Bewohner. Zur Zeit erhielten wir lebende Quallen:

Aurelia aurita. [60]

Max Klinka

Berlin S. W., Tempelhofer Ufer 22.

Kiinstliche Nistkasten fur insectenfressende Vogel

(nach Gloger). Bei Entnahme von 4— 10 Dutzend

D^/g und bei grosseren Abnahmen 10% Rabatt. Preis-

courant gratis. [61]

Eedaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druok: G. Patz'schc BucMruckDrei (Otto UautUal) in Naumljurg a/S.
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Stimmen vom Tegeler-See.

Von Carl Bolle,

VII. VIII.

Im Bienenton summt meines Sanges Kette. —
Auf dem Granitblock, am Wachholderhag-,

Wo sich des Seees Welle murmelnd brach,

Liebt eine Muse die vertraute Statte,

Zufliisternd mir, was kaum getraumt ich hatte.

Mein Griffel, zbgernd, schrieb's der Huldin nach,

Wenn dammernd hinschwand mancher Sommertag,

Dass sich von Sorgen meine Stirne glatte.

Was so entstand, sei freundlich hingenommen,

Wo es sympathisch zu der Psyche spricht,

Der gleiche Stimmungen bisweilen kommen

;

Wie form] OS immer fiir verwohnte Ohren. —
Klang mehr als einmal denn harmon'scher nicht

Des Vogels Lied als das von Professoren?

IX. Die Nachtschwalbe.

Der Tag den Andren, dir die stillen Nachte,

Dies matte Licht, das funkelnde Gestirne

Ausgiessen auf der Menschen miide Stirne

Und auf des Waldes dunkle Laubgeflechte.

Wenn iiber'n See dich doch der Fittich briichte!

Da sieh! Schon huseht am knorr'gen Stamm der Birne

Dein leichter Schatten, ohne dass ich ziirne,

Weil du die Euter leerst dem Kuhgeschlechte.

Das war von jeher so ein Aberglaube,

Dem dein Charakter sclimahlich ward zum Baube:

Er soil von diesem Platz dich nicht verbannen.

Fiir mich bist du ein leichtbeschwingter Sylphe,

Der zwischen Fischernetzen, iiber'm Schilfe,

Schnurrend dahinschwebt zu den schwarzen Taunen.

Zu schau'n Dasselbe mit verschied'nen Augen;
Wo Andre kalt und niichtern kaum empfinden,

Sich an dem Reize der Natur entziinden,

Der grossen Mutter ew'ge Milch zu saugen,

Das ist ein Loos, — nicht mag's fiir Viele taugen —
Doch wen es liessen in der Wiege finden

Die Fee'n, es wahrend bei der Jahre Schwinden,
Der wird das Leben gliicklos nicht verhauchen.

So ward mir selbst in alien meinen Tagen
Am Vogel ein unnennbares Behagen,
Als bade ros'ges Licht jedwede Feder,

Als web' sich zwischen uns verschwieg'nes Griissen,

Der Stund' eintonig Binnen zu versiissen,

Die sanft vertraumt wird unter Eich' und Ceder.

X. Die Girlitze. (1877.)

Ein Vogelpaarchen — goldgriines Gefieder

Umhiillet ilim die zartgebauten Glieder, —
Das sonst ich nur gekannt aus warm'ren Zonen,

Kam zu mir, auch in Scharfenberg zu wohnen.

Hoch auf der Blister sang es seine Lieder.

Es stieg von dort zur EpHeuwand hernieder,

So frohlich in der Gartenbaume Kronen,
Als reiften, statt der Kirschen, sie Limonen.

Wer mochte wohl den selt'nen Gast verjagen.

Gruss bracht' er mir von langentbehrten Kiisten,

An die des Mittelmeeres Wogen schlagen.

Drum siedelt an euch, kleine Pioniere,

Die ihr zuerst so nordlich wagt zu nisten.

Leid ware mir es, wenn ich euch verliere.*)
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XI. Die MSyen.

Die Move adelt auch dies still Gewasser.

Sie gaukelt drauf in lichter Wohlgestalt

Bald rasch hinjagend, leise schwebend bald,

Audi schwimmend, aber niemals darum nasser.

Nicht sclieint's der Ocean gefiel ilir besser,

Wo sich der Tang am Diinenstrande ballt.

Auch unsre Welle liebt, krystall'n und kalt,

Der nimmermude, weisse Luftdurchmesser.

Wie tranmhaft ist ihr Kommen und ihr Gehen!

Der See bedarf der Moven und Seeschwalben,

Manclimal dem Meer ein wenig gleichzusehen.

Einst sang von euch, ihr Vbgel, Heinrich Heine,

Gewohnet, zur Unsterblichkeit zu salben,

Was er verklart' mit seiner Dichtung Scheine.

XII. Kraniehc, als Vorboten einer Ehre.

Meht waren es vom Ibykus die Eacher,

Doch. immerhin war es ein Kranichpaar,

Das in dem Junimond vergangnes Jahr

Hinschwebte liber meines Gutes Dacher.

Es sagt der Volksmund, jener weise Sprecher,

Unfehlbar sei es, ohne Zweifel wahr,

Dass Ehre dem Gehofte widerfahr',

Um welches kreist der graue Schwingentrager,

Wie dem so sei, will selber ich beeiden,

Nur moge von der Ehre man das Gliick

Abziehn und beide sorgsam unterscheiden,

Mir sollte es die Vorbedeutung werden
Von einem mir nicht allzulieben Blick,

Den auf mich warfen hohe Staatsbehorden. **)

*) Leider ist dieser Wunsch fur den Augenblick nicht in ErfuUung gegangen. Trotz gliicklich aufge-

brachter vorjahriger Brut, ist der Eriihling von 1878 verstrichen, ohne Girlitze nach Scharfenberg zu bringen.

Wohl aber hat man ihres Gleichen auf dem Festlande am Seeufer in der Heiligenseeer Forst beobachtet, so dass

sie wenigstens die Nachbarschaft nicht ganz meiden zu wollen scheinen.

**) Der Verfasser schwebte im Sommer 1877 langere Zeit hindurch in Gefahi-, seine Besitzung Scharfen-

berg, einen der schbnsten Punkte der Berliner Umgegend, wegen allzugrosser Nahe des Artillerie-Schiessplatzes

in der Jungfernhaide zwangsweise an den Militar-Fiskus abtreten zu soUen, eine Gefahr die gliicklicher Weise fiir

den Moment als beseitigt angesehen werden darf. Scharfenberg bei Tegel, im Juli 1878.

Zur Naturgeschiclite des Kiikivks.

Von Herra Fr. Bbckmann, ist uns der Magenin-

halt zweier Kukuke mit folgenden Zeilen zugegangen:

„In meiner Praxis ist es mir mehrere Male vor-

gekommen, dass ich Eischalen im Magen von Ku-

kuken gefunden habe. So wurde noch im vorigen Jahre

am 18. Juni von dem Forster W eh ling in Gr.-Borstel

ein Kukuk-Weibchen geschossen und von mir praparirt,

in dessen Magen ich unter den Besten von Kerbthieren

und Raupeir die Eischalen-Fragmente von Hypolais

hortensis und Calamolierpe arundinacea fand. Ich hielt

es damals nicht der Miihe werth, darauf aufmerksam

zu machen, habe aber zufallig die Reste aufbewahrt

und schicke sie anbei. Der Spiritus hat leider die

Farben der Eischalen etwas ausgezogen. Am 16. Juni

dieses Jahres wurde nun abermals ein Kukuk-Weibchen
von mir untersucht, und auch hier zeigt der Mageninhalt,

welchen ich mir erlaube ganz frisch einzusenden, dass der

Kukuk ein wirklicher Nestrauber (? D. Red.) und Eier-

vertilger ist. Es ware nur zu wiinschen, dass vorkommen-
den Falls auch andere Praparatoren_sich die Miihe nehmen
wollten, den Magen von Kukuken zu untersuchen, so

dass auch von anderer Seite meine Beobachtung be-

statigt wiirde."

Schon mehrfach wurden Eierschalen-Fragmente im
Magen von Kiikuken constatirt und diese Thatsache

bisher, weil man an ein absichtliches Eierfressen nicht

glauben mochte, damit erklart, dass der Kukuk, nach-

dem er sein Ei in dem Neste eines kleinen Vogels ab-

gelegt, beim Entfernen der Nesteier vermittelst des

Schnabels ein solehes bisweilen zufallig zerbreche, und

dass dann der auch dem Kukuksgaumen wohl behagende

Inhalt des Singvogeleies nebst den diinnen Schalen

von jenem verschluckt werde. Fiir diese Erklarung

spricht im vorliegenden Falle die Thatsache, dass beide

untersuchten Kukuke Weiber waren. Ganz anders, fiir

den Kukuk viel unglinstiger wiii'de eine Erklarung aus-

fallen, wenn man einmal im Magen eines mannlichen

Kukuks, der doch ip den Western der kleinen Singvogel

nichts zu suchen hat, Eierschalen-Fi'agmente fande, und
man wiirde dann kaum umhin kbnnen, an einen absicht-

lichen Eierraub zu glauben. Wenn schon das haufigere

Auffinden von Eierschalen in Kukuksmagen die Wahr-
scheinlichkeit eines zufJiUigen Verschluckens von Eiern

bedenklich in Zweifel ziehen muss, so verdachtigt den

Kukuk im vorliegenden Falle noch, dass der Magen des

einen Individuums die ganz deutlich erkennbaren Beste

von Eiern zweier Singvogelarten , der Calamoherpe

arundinacea und der Hypolais hortensis aufweist. Wenn
man auch annehmen will, dass der betreffende Kukuk
kurze Zeit, bevor er erlegt wurde, das Nest der C. arun-

dinacea revidirte und, um sein Ei hineinzulegen, solche

des Nestvogels entfernte und dahei zufallig ver-

schluckte, was hatte er dann noch in dem Gartensiinger-

neste zu thun! Zwei Eier konnte er doch an ein und
demselben Tage nicht ablegen, und dass die betrefFenden

Singvogeleier an demselben Tage von ihm verschluckt

wurden, dafiir spricht die gute Erhaltung der Frag-

mente, welche deutlich die Farbung zeigen, wahrend
solche Kalkmassen sehr leicht und schnell verdaut

werden. Man konnte auch geltend machen , dass der

Vogel Schalenreste gefressen, um seinem Kalkbediirfniss

zu genligen, aber alte Schalenreste, die er gefunden

und aufgelesen hatte, kbnnten auch nicht solche Farben-

frische, wie die im Magen enthaltenen, zeigen. — Es
ist also dringend zu empfehlen, durch Erlegen besonders

mannlicher Kukuke und Untersuchen des Mageninhalts

(deren Zusendung zur Bestatigung, bez. behufs Einver-

leibung in die Sammlung des kgl, zool. Museums zu

Berlin die Redaction dieses Blattes mit Dank begriissen

wiirde) zur Erledigung vorstehender Frage beizutragen.

Wir wollen wiinschen, dass dadurch der bisherige gute

Ruf unseres Kukuks nicht beeinti'achtigt werden moge.

A. R.
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Biographische Notizen liber Ornithologen der Gegenwart,

gesammelt von

Anton Reiclienow und Herman Selialoir.

Der Gedaiike, eine Uebersicht der auf dem Gebiete der Ornithologie augenblicklich als Schriftsteller oder

Reisende thfitigen Forscher zu geben, wie wir sie in den folgenden Zusammenstellungen den Lesern dieses

Blattes mitzutheilen versuchen wollen , will durchaus nicht den Anspruch erheben, als ein neuer betrachtet zu

werden. Wie wir in den Zeitschriften, die anderen naturwissenschaftlichen Disciplinen gewidmet sind, in deut-

schen sowoM wie in fremden , Verzeiclinissen der auf dem betreffenden Gebiete thjitigen Forscher begegnen, so

ist auch bereits in friiherer Zeit einmal der Versuch gemacht worden, eine Uebersicht der lebenden Ornithologen

zusammenzustellen. Durchblattern wir den Jahrgang 1850 der Naumannia, so finden wir aus der Feder von
Baldamus eine kurze Zusammenstellung lebender Vogelkundiger. Aber wie die von dem Genannten im Jahre 1850
begonnene durchaus wichitige TJebersioht der ornithologischen Literatur unvollendet geblieben ist, so geschah es auch

leider mit den biographischen JS^otizen , die sich nur auf eine Zusammenstellung der Namen beschrankten und
daher eine kaum annahernde Vollstandigkeit beanspruchen diirften. Niemand bedauert es mehr als wir, dass

jenes TJnternehmen damals nicht welter fortgefuhrt worden ist, aber Niemand vermag vielleicht auch mehr die

vielen Miihen und Schwierigkeiten nachzufiihlen, die sich der Ausfiihrung einer derartigen Arbeit entgegenstellten

und derselben einen schnellen Abschluss bereiten mussten.

Wir beabsichtigten zuerst das geordnete und iibersichtlich zusammengestellte Material in selbststandiger

Form zu verofFentlichen. AUein das langsame Eingehen der Notizen, die Menge des Fehlenden, welches erst im
Laufe der Zeit erganzt werden kann, liess eine derartige Bearbeitung fiir den Augenblick unthunlich erscheinen,

und wir kamen daher iiberein, vielen aus dem Leserkreise dieses Blattes an uns gerichteten WiJnschen nachzu-

kommen und das vorlaufig gesammelte Material an dieser Stelle zu verofFentlichen, eine spatere Zusammenstellung

und anderweitige Herausgabe uns vorbehaltend. Wir haben uns um so eher zu einer derartigen Yeroffentlichung

entschlossen, weil wir hoffen durfen, dass, durch diese Publikationen angeregt, uns ferneres Material zugangig

gemacht werden wird.

In alphabetischer Reihenfolge geben wir nun die bis jetzt eingegangenen !N^otizen iiber ornithologische

Schriftsteller und Eeisende, wahrend Nachrichten iiber Liebhaber und Sammler von lebenden Vogeln, von Vogel-

balgen und Eiern folgen soUen. Wir fiihren hier bei den einzelnen Personen den Namen, Geburtstag und Ort,

ferner die Heisen des Betreffenden, seine Arbeiten (wenigstens die wichtigsten) und den augenblicklichen Wohn-
crt auf. Gerade auf den letzten Punkt haben wir hauptsaohlich unsere Aufmerksamkeit gerichtet, um dadurch

auch den praktischen Nutzen dieser Zusammenstellung zu erhohen. Bei all' diesen Angaben sind wir in den

meisten Fallen den autobiographischen Aufzeichnungen gefolgt, die uns in liebenswlirdigster Weise von den ein-

zelnen Herren fiir unsern Zweck zur Verfiigung gestellt worden sind. Wenigen Angaben liegen unsere eigenen

Zusammenstellungen sowie Excerpte aus dem grossen forstwissenschaftlichen Schriftsteller-Lexikon des Prof.

Ratzeburg zu Grunde.

Ein Jeder, der sich mit derartigen Zusammenstellungen beschaftigt hat, wird die vielen Schwierigkeiten zu

wiirdigen wissen, die eine solche Arbeit verursacht. Selbst bei der grossten Surgfalt kommen kleine Fehler und
Irrthiimer vor, die leider nur zu oft einer rigorosen Beurtheilung zur Handhabe dienen. Wir bitten um freund-

liche Nachsicht sowie um giitige Berichtigung der sich vorfindenden Irrthiimer.

Am Schlusse unserer einleitenden Worte sprechen wir noch die Bitte aus, uns ferneres Material freundlichst

zustellen zu wollen, um die Arbeit dahin zu bringen, dass sie als eine annahernd vollstJindige bezeichnet werden
darf und so fiir spatere umfassendere Arbeiten ahnlicher Art nutzbar bleibt. Unseren verehrten Contribuenten

aber sprechen wir unsern herzlichsten Dank fur die freundliche Uebermittelung ihrer Notizen an dieser Stelle

nochmals aus.

Altum, Bernhard, Dr. phil., Professor der Zoologie Naumannia 1852 —58, Journal fiir Ornithologie.— Gegen-
an der Forstakademie in Eberswalde, Mitglied der wartig wohnhaft in Eberswalde. (Eine eingehende Auto-
AUgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft. — Geboren zu biographic findet sich in Eatzeburg's Forstwissensch.

Miinster in W. am 31. Dec. 1824. — Verfasser folgender Schriftsteller-Lexikon.)

ornithologischen Arbeiten : Winke fiir Lehrer zur He-
bung des zoologischen Unterrichts (Aschendorff, Miin- Baldamus, A. C. Eduard, Dr. philos. et theol.

ster 1863). — Die Saugethiere des Miinsterlandes Pastor emer. — Geboren zu Giersleben in Anhalt am
(Niemann, Miinster 1867). — Der Vogel und sein Leben 18. April 1812. — Bereiste zum Zweck naturwissen-

(Niemann, Miinster 1868 bis 1875, 5 Auflagen). — Forst- schaftlicher Forschungen das westliche und siidliche

zoologie, 2. Band, Vogel (Springer, Berlin 1873). — Europa, insbesondere 1847 Ungarn, Serbien und die

Handbuch der Zoologie [gemeinsam mit H. Landois] Bulgarei. Derselbe war Griinder und langjahriger Se-

(Herder, Freiburg lb70— 75, drei Aufl.).— Ferner zahl- cretair der ersten Deutschen Ornithologen-Gesellschaft,

reiche Artikel in: Zeitschrift fiir Forst- und Jagdkunde Herausgeber der Naumannia von 1840—1858 und Mit-

V. Danckelmann, Wiener Centralblatt fiir das gesammte herausgeber des Journal fiir Ornithologie 1860—70.

Forstwesen, Jahrbuch fur das Schlesische Forstwesen, Verfasste ferner folgende Arbeiten: Nachtrage, Zusatze
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und Verbesserungen zu Naumann's Naturg. d. Yog.

Deutschl. XIII. Bd. [Zusamm. mit Dr. H. Blasius]

(Stuttgart, Hoffmann 1860). — Schiitzet die Vijgel (Bie-

lefeld u. Leipzig, Velhagen u. Klasing 1868), wurde 1877

unter dem Titel „Proteger les Oiseaux" von Prof. Meu-

nier in's Franzosische iibersetzt.— Illustrirtes Handbuch

der Pederviehzucht, I. Bd. Hiihner (Dresden, Schoen-

feld 1876). Zweiter Band, das Luxusgefliigel enthal-

tend (1878). — Vogelmarcben (ders. Verlag 1876).

VerscMedene popularwissenschaftliche Aufsatze in belle-

tristischen Zeitschriften (Daheim, Gartenlaube etc.). Ge-

genwartig wohnhaft in Coburg, Villa Lindenthal.

V. Berlepsch, Graf Hans Carl Herrmann Ludwig,

Mitglied der Allgem. Deutsch. Ornithol. Gesellschaft. —
Geboren zu Fahrenbach bei Witzenhausen (Prov. Hessen-

Nassau) im Jahre 1850. — Verfasser folgender Arbeiten:

Ueber die Arten des Genus Dacnis (Journ. f. Orn. 1873).

—

Zur Ornithologie der Provinz Santa Catharina in Siid-

Brasilien (J. f. 0. 1873 u. 74). — Ornithologisclie No-

tizen aus Kurhessen (speciell iiber das Vorkommen von

Colyinbus glacialis) (J. f. 0. 1875). — Lanius minor

in Niederhessen und seine geographische Verbreitung

(J. f. 0. 1876). — Herr Graf v. Berlepsch sammelt

Vogelbalge, besonders siidamerikanische, und wunsclit

Offerten soldier Balge besonders auch von Colibris zum

Ankauf oder zum Tausch. Als Tauschobjecte kann der-

selbe viele Dubletten slidamerikanischer Vogelbalge,

zum Theil von seltenen Arten, abgeben, sowie auch

selbstgesanimelte deutsche Vogelbalge von tadelloser

Praeparation und sorgfaltiger Etikettirung. — Adresse:

Scbloss Berlepsch bei Witzenhausen, Prov. Hessen-

Nassau.

Blasius, Rudolf, Dr. med., Stabsarzt a. D., Beigeord-

neter im Vorstande der Allgem. Deutsch. Ornithol. Ge-

sellschaft. — Geboren zu Braunschweig am 25. Novem-

ber 1842. — Verfasser nachfolgender ornithologischen

Arbeiten: Beobachtungen iiber die Brut- und Zugver-

haltnisse der Vogel bei Braunschweig (Journ. f. Ornith.

1863). — Die Adler (J. f. 0. 1863). — Ueber die Bil-

dung, Structur und systematische Bedeutung der Ei-

schaale der Vogel (Zeitschr. f. wiss. Zool. 1867). —
Einige ornithologische Mittheilungen aus den Vogesen

(Bericht der XX. Versamml. der Deutsch. Ornithol. Ge-

sellschaft 1873). — Bericht iiber die XXI. Versamml.

Deutsch. Ornith. Ges. 1875 (Braunschweig, Vieweg)

[zusammen mit W. Blasius]. — Jahresbericht (1876)

des Ausschusses fiir Beobachtungsstationen der Vogel

Deutschlands (J. f. Orn. 1877) [zusammen mit Bau,

Eeichenow u. Schalow]. — Herr Dr. Blasius sammelt

Eier und Balge europaischer, beziiglich palaarctischer

Vogel. Zur Zeit wohnhaft in Braunschweig, Petrithor-

promenade 25.

Blasius , Wilhelm , Dr. med. , Professor der Zoologie

und Botanik an der Herzogl. Braunschweig, technischen

Hochschule Carolo-Wilhelmina undVorstand des Herzogl.

Naturhistor. Museums. Ausschussmitglied der Allgem.

Deutsch. Ornithol. Gesellschaft. — Geboren zu Braun-

. schweig am 5. Juli 1845. — Von den Arbeiten dieses

Gelehrten, welche die Zoologie und Physiologie um-
fassen, beriihren nachstehende speciell die Ornithologie:

Berichte iiber die XX. und XXI. Versammlung der

deutsch. Ornithologeh-Gesellschaft (Braunschweig, Vie-

weg 1873 und 1875), [zusammen mit v. Droste und

R. Blasius]. — Bericht iiber die ornithologische Lite-

ratur 1872—74 (in den obigen Beriehten). — Ueber

die plastischen Unterschiede der vier europaischen Weihen-

Arten (Gattung Circus) [Journ. f. Orn. 1877]. In Vor-

bereitung ist eine Arbeit iiber die Myologie der Vogel.

Earner ist Herr Prof. Blasius Mitarbeiter an der „Bund-

schau" im Ornithologischen Centralblatt. Derselbe sam-

melt hauptsachlich Balge europaischer Vogel (besonders

Dunenkleider) und typischer Arten exotischer Vogel-

gattungen, ferner seltenere Vogel (hauptsachlich seltene

exotische Formen) frisch im Fleische oder in Spiritus

oder Salz conservirt, endlich richtig bestimmte Skelette

und Skeletttheile europaischer und besonders seltener

exotischer Vogel. — Adresse : Braunschweig, Hambui'ger-

strasse 52.

Barboza du Bocage, J. V., Professor der Zoologie

an der Polytechnischen Schule und Director des Mu-
seums in Lissabon. — Geboren auf Madeira am 2. Mai

1823. — Publicirte zahlreiche Arbeiten, besonders iiber

die Ornithologie der portugiesischen Besitzungen in West-

Africa in: Jornal de Scienc. Math. Phys. e Nat. Lisboa,

Proceedings of the Zoolog. Society of London und Revue

et Magazin de Zoologie. Gegenwartig mit der Heraus-

gabe eines grosseren Werkes: Ornithologie d'Angola

beschaftigt, von welcher der erste Theil erschienen ist

(vergl. Rundschau im Ornith. Centralblatt 1877). —
Zur Zeit wohnhaft in Lissabon, 68 rue dos Cordaes.

Bogdanow, Modest. Bereiste in den Jahren 1869

—

1871 im Auftrage der Kasaner Gesellschaft der Natur-

forscher das Aralo-Kaspi-Gebiet und begleitete 1873

die Detachements, welche der General-Gouverneur von

Turkestan von Kaufmann gegen Chiwa fuhrte. Im
Jahre 1874 besuchte er nochmals auf Veranlassung der

St. Petersburger Gesellschaft der Naturforscher das

Aralo-Kaspi-Gebiet. Die Resultate seiner auf der ersten

Reise gesammelten Forschungen sind in den Abhand-

lungen iiber : Vogel und Thiere des Schwarzerdesaumes

an der Wolga und dem Thale der mittleren und der

unteren Wolga (Arbeiten der Kasaner Ges. d. Naturf.,

1871), niedergelegt. Ueber die letztgenannte Reise

finden sich vorlaufige Notizen in den Arbeiten der

St. Petersburger Gesellschaft der Naturforscher (1874).

Bogdanow schrieb ausserdem eine Anzahl von Aufsatzen

fiir das Archive- des sciences de la bibliotheque univer-

selle (1876), fiir die Russische Revue (1876), fur das

Journal fur Ornithologie (1877) u. a. Er lebt augen-

blicklich in Petersburg (Wassiliewsky ostrow, 5. Linie,

No. 38, Wohn. 6), wo er mit der Bearbeitung seiner

zoologischen Sammlungen beschaftigt ist. 1876 bereiste

er zum Zwecke der Vergleichung die bedeutendsten

Museen Deutschlands. —
Bolau, Cornel. C. Heinrich, Dr. philos., Director des

zoologischen Gartens zu Hamburg. — Geboren in Ham-
burg am 17. September 1836. Schrieb ausser mehreren,

andere Zweige der Zoologie betreffenden Aufsatzen:

Die Papageien des zool. Gartens in Hamburg (Zool.

Garten 1877, p. 290). Adresse: Hamburg, Zool. Garten.

BoUe ,
Carl , Dr. med. Ausschussmitglied der Allgem.
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Deutsch. Ornitliol, Gesellscliaft. — Geboren in Berlin,

wo er augenblicklich als Privatgelehrter lebt und sich

mit ornithologischen, vornehmlicli mit botanisehen Stu-

dien beschaftigt. Er bereiste den grbssten Ttieil von

Deutschland, der Schweiz, England, Frankreich, wieder-

holt Italien, Portugal, Corfu und lebte mehrere Jahre

auf den Canarischen Inseln, iiber deren Ornis er eine

Reilie von Arbeiten veroflfentlichte, die, neben denen

F. du Cane Godman's die besten sind, welche wir bis

jetzt iiber jene Inseln besitzen. Wir nennen liier : Be-

merkungen iiber die Viigel der Canarischen Inseln ; Die

Vogelwelt auf den Inseln des griinen Vorgebirges;

Mein zweiter Beitrag zur Vogelkunde der Canarischen

Inseln (sammtlich im Journal fiir Ornithologie veroffent-

licht). Ausserdem publizirte Dr. Bolle noch eine grosse

Anzahl kleinerer Aufsatze in der Naumannia (1855,

1858), im Journal fiir Ornithologie (von 1855 an), im

Ibis (1861), sowie im Ornithologischen Centralblatte. —
Seine Adresse ist: Berlin, 14, Leipziger Platz. — Im
Sommer auf der Insel Scharfenberg bei Tegel.

Eorggreve, Bernard, Dr. phil. , Egl. Oberforster und

Professor der Zoologie an der Eorstakademie in Bonn.

Mitglied der Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft. —
Geb. 6. Juli 1836 zu Magdeburg, besuchte die Forst-

akademie zu Eberswalde und war spater mehrere Jahre

als praktischer Forstbeamter in verschiedenen Gegenden
Deutschlands thiitig. 1868 erhielt er einen Euf als

Lehrer an die neu gegriindete Forstakademie zu Mlinden,

spater nach Bonn. Ausser einigen Aufsatzen im Journal

fiir Ornithologie und in Danckelmann's Zeitschrift (Bd. I.)

schrieb er: Die Vogelfauna von Norddeutschland, eine

kritische Musterung der europaischen Vogelarten nach

dem Gesichtspunkte ihrer Verbreitung iiber das nord-

liche Deutschland (Berlin 1869, Springer) und: Die

Vogelschutzfrage nach ihrer bisherigen Entwickelung

(Berlin 1878, H. Voigt). — Gegenwartig wohnhaft in

Bonn.

V. Brandt, Joh. Friedrich, Excellenz und Wirkl. Geheim.

Staatsrath in St. Petersburg. — Geboren am 25. Mai
1802 zu Jiiterbogk. Besuchte die Universitat zu Berlin,

wo er sich unter Lichtenstein hauptsachlich zoologischen

Studien zuwandte. 1831 wurde er auf Vorschlag

A. V. Humboldt's als Director des zoologischen Museums
nach St. Petersburg berufen, wo er zugleich eine Pro-

fessur fiir Zoologie und vergleichende Anatomie an der

Medic. - Chirurgischen Akademie erhielt. Er bereiste

Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Belgien, Hol-

land, England, Bessarabien, die Krim und den Kaukasus.

Eine grosse Anzahl seiner zahlreichen Arbeiten wurden
in den verschiedenen Serien der Bulletins undMemoiren
der St. Petersburger Akademie verofFentlicht. Er bear-

beitete die Vogel Westsibiriens (in Tschichatschefi's

altaischer Raise), die des nordlichen Ural (in Hofmann's
Reise), die von Lehmann in Mittelasien beobachteten

Wirhelthiere (in Lehmann's Reise), die Vogel der friiheren

russisch-amerikanischen Colonien, sowie eine grossere

Arbeit iiber die Verbreitung des Gypaetus barhatus in

Russland. Ferner nennen wir hier: Descriptiones et

icones animalium rossicorum (aves); iiber die Classifi-

kation der Raubvogel Russlands, eine Monographie der

Gattung Phaeton, iiber Megaloperdix , iiber mehrere

neue Scharben, sechs Aufsatze iiber neue Vogel Russ-

lands, sowie Beitrage zur Naturgeschichte der Alciden.

V. Branicki Graf Konstantin, Polnischer Gutsbe-

sitzer. — Geboren 1823 in Ukrainien (Gouv. Kiew).

Reiste zum Zweck naturhistorischer Forschungen in

Aegypten, Nubien und Palastina in den Jahren 1864

und 1874. In Algerien 1866 und 67, im Kaukasus

im Jahre 1876, in Spanien 1878. — Die Exemplare

alter Sammlungen, welche wahrend dieser Reisen zu-

sammengebracht worden sind, wurden dem zoolog. Mu-
seum in Warschau iibergeben.

Brehm, Alfred Edmund, Dr. philos., Beigeordneter im

Vorstande der Allgemeinen Deutschen Oriiithol. Gesell-

schaft; geb. am 2. Februar 1829 zu Renthendorf, stu-

dirte in Jena und Wien, bereiste fiinf Jahre lang Nord-

ostafrika, spater Spanien, Norwegen und Lappland,

begleitete im Jahre 1862 den Herzog Ernst von Coburg-

Gotha auf einem Ausfluge in das Gebiet der Bogos

und bereiste 1876 mit Dr. 0. Finsch und Graf Wald-

burg - Zeil - Trauchhurg Westsibirien. Im Jahre 1878

wurde er von S. K. K. Hoheit dem Kronprinzen Pi,udolf

V. Oesterreioh zu ornithologischen Jagdausfliigen nach

Ungarn hinzugezogen. Gegenwartig lebt er als Privat-

gelehrter in Berlin (Tempelhofer Ufer 8), nachdem er in

den Jahren 1863—66 die Leitung des zoologischen

Gartens in Hamburg und spater die des Aquariums in

Berlin inne gehabt hatte. Von seinen grbsseren popu-

laren Arbeiten seien hier genannt: Das Leben der Vogel

(2. Aufl., Glogau 1867); Illustrirtes Thierleben (Bd. 4,

5 u. 6 Vogel, 2. Auflage, Leipzig 1878); Gefangene

Vogel (Leipzig 1872). Die in Habesch gesammelten

Beobachtungen, vornehmlich ornithologische, finden sich

in : Ergebnisse einer Reise nach Habesch (Hamburg 1863).

Brehm veroffentlichte ausserdem eine iiberaus grosse

Anzahl von Aufsatzen in der Naumannia, im Journal fiir

Ornithologie, in der Allg. naturhistorischen Zeitung, in

der Lotos, in der Berliner Zeitschrift fiir Acclimatisation,

im Ornithologischen Centralblatt, sowie ferner in vielen

belletristischen Zeitschriften.

Brown, John A. Harvie, F. Z. S., F. Roy. Phys.

Soc. Edinburgh, Memb. Brit. Orn. Un., Corr. Memb.

Nuttall Orn. Club., Corr. Memb. Glasgow Nat. Hist.

Soc. — Geboren zu Edinburgh am 26. August 1844.

Bereiste zum Zweck wissenschaftiicher Forschungen Nor-

wegen 1871, Nord-Russland 1872, Siebenbiirgen 1874,

Unteres Petchora-Thal 1875, Hebriden, Sutherland und

Schottland. Verfasser folgender Arbeiten: On occurrence

of the Island Gull etc. (Proc. Nat. Hist. Glasgow 1873

p. 210). — Notes from Archangel (Zusammen mit R.

Alston). (Ibis 1873.) — A British Naturalists Agency

(Scott. Naturalist 1873). — Remarks on the eggs of

some New Zealand Birds (Proc. N. H. Glasg. 1873 p.

232). — On the nesting of Charadrius morinellus in

Scotland (Pr. N. H. Gl. 1873 p. 237). — On a collection

of N. Amer. Birds eggs and skins (1. c. 1874). — The

Birds found breeding in Sutherlandshire (1. c. 1875). —
The Birds of Transsylvania (Zusammen mit G. Danford)

(Ibis 1875). — Notes on a Journey to the Lower Pet-

chora (Proc. R. Phys. Soc. Edinb. 1876). — Sketch of

the Ornithology of the Lower Petchora (Proc. N. H.

Glasgow 1876 p. 44). —• Notes on the Birds of the
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Lower Petchora (Zusamm. mit H. Seebohm). — On the

Distribution of the Birds of North Russia I., II. u. III.

(Ann. Mag. N. H. 1877). — On Uniformity of Method
in recording Nat. Hist. Observations etc. (Proc. N. H.

Glasg. 1877). On Ortygometra afflnis from New Zealand

(1. c). — On Varieties of the common Partridge (1. c.)

etc. — Gegenwartig wohiihaft in Larbert (Schottland),

Dunipace House.

Bureau , Louis , Dr. philos. — Geboren zu Nantes am
18. November 1847. — Reiste in Griechenland, Klein-

Asien und der Europaischen Tiirkei (1875), in Spanien

(1877), ferner mehrfach in Italien, Oesterreich, Belgien,

England, Schweiz und Prankreich, besonders in der Bre-

tagne. Von den ornithologischen Arbeiten des Ver-

fassers sind besonders zu erwahnen mehrere Aufsiitze

iiber Aquila pennata (in: Association fran9aise pour I'a-

vancement des sciences 1875, Bulletin de la Societe

zoolog. de France 1876 u. 77 und als selbstiindige Aus-

gabe mit 2 col. Tafeln bei Savy in Paris erschienen.) —
Note sur la reproduction des Passer hispaniolensis , do-

mesticus et montanus (Bull. Soc. zool. France 1876). —
Note sur des femelies d'Emberiza cirlus et de Passerina

melanocephala a, plumages de males (Bull. Soc. Zool.

Fr. 1877). — De la mue du bee et des ornements

palpebraux du Macareux arctique {Fratercula arctiea)

apres la saison des amours (Bull. Soc. Zool. Fr. 1877

und im Separatabdruck bei Savy in Paris). — Herr Dr.

Bureau wohnt gegenwartig in Nantes, rue Gresset 15.

Burmeister, Hermann Carl, Dr. philos., Professor

und Director des zoolog. Museums in Buenos-Aj^res.

Geboren am 15. Januar 1807 zu Stralsund, studirte in

Halle und Greifswald und erhielt 1842 nach Nitzsch'

Tode eine Professur in Halle, die er 1861 aufgab, um
nach Siidamerika zuriickzukehren, welches er, haupt-

sachlich Brasilien, bereits 1850 und 1856 bereist hatte.

Augenblicklich bekleidet er die Stelle eines Directors

des zoologischen Museums in Buenos-Ayres. Pi"of. Bur-
meister ist einer der beriihmtesten lebenden Entomo-
logen. Von seinen ornithologischen Arbeiten nennen
wir: Systematische Uebersicht der Thiere Brasiliens

(Berlin 1855, 56); — Ferner: Bemerkungen iiber die Be-

kleidung des Laufes der Singvogel (Wiegmann's Archiv

1840). — BeitragezurNaturgeschichtederSeriema, DicJio-

lophus cristo.tus; Ueber die brasilianischen Spechte (beide

in den Abhandl. der naturf. Ges. Halle 1853 und ]855).

Ueber die von Azara beschriebenen Colibriarten ; Ueber
die Nester und Eier einiger brasilianischer Vogel ; Zur
Fauna von Siid-Amerika; Systematisches Verzeichniss

der in den La Plata-Staaten beobachteten Vogelarten

(sammtlich im Journal fiir Ornithologie 1853— 1856). —
Contributions to the Ornithology of the Argentine Re-
public (P. Z. S. 1868).

Buvry, L., Dr. phil. — Geboren in Berlin. Bereiste

1856 Algier und berichtete iiber die Ergebnisse dieser

Reise in einem Aufsatze : Streifziige in Algerien (Journ.

f. Ornithologie 1857). Dr. Buvry, der lange Jahre hin-

durch das Amt eines General-Secretars der Berliner

Acclimatisations Gesellschaft verwaltete, lebt in Beiiin,

Adlerstrasse 12.

Cabanis, Jean, Dr. [philos., Professor, I. Gustos am

kgl. zoolog. Museum zu Berlin. General-Secretair der

Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft.

Herausgeber des Journal fiir Ornithologie und des

Ornithologischen Centralblattes — Geboren zu Berlin am
8. Marz 1816. — Reiste und sammelte in Siid-Carolina.

—

Von seinen literarischen Arbeiten seien neben der Re-
daction des Journal fiir Ornithologie hervorgehoben

:

Ornithologische Notizen (Archiv f. Naturg. 1847, I. Bd.)

— Museum Heineanum. 4 Bd. (Frantz, Halberstadt

1850—63.) — Schomburgk's Reisen in Guiana, III. Th.

Sfiugeth. u. Vogel, 1848. —
• v. d. Decken's Reisen,

Zoologie Bd. Ill, Abth. I: Vogel (1869). — Ausserdem
verschiedene Aufsatze, namentlich Beschreibungen neuer

Arten, Literaturberichte etc. im Journal f. Ornithologie

1853—78. — Adresse: BerlinSW. Alte Jacobstr. 103 A.

Collett, Robert, Decent der Zoologie an der Univer-

sitat Christiania und Conservator des Zoologischen Mu-
seums daselbst, Mitglied der Allgem. Deutsch. Ornith.

Gesellschaft. — Geboren in Christiania am 2. December
1842. — Bereiste behufs wissenschaftlicher Forschungen
Norwegen, Finnland und das arctische Russland. Die

zahlreichen, insbesondere ornithologischen Arbeiten dieses

Autors, welche die Fauna Norwegens behandeln, sind

publicirt in den Jahren 1864 bis zur Gegenwart in:

Nyt Mag. f. Naturwidensk. Christiania, Fork. Vid. Selsk.

Christ., Ber. 18. Vers. Deutsch. Ornith., Proceed. Zool.

Soc. London, Ann. and Mag. Nat. Hist. London, Journ.

Linn. Soc. London. Namentlich seien erwahnt: Oversigt

of Christiania Omegns ornithologiske Fauna (Nyt Mag.
f. Naturw. 1864 p. 261). — Norges Fugle og deres

geographiske Utbredelse (Forh. Vid. Selsk. Chr. 1868

p. 116). — Stationiire und theilweise iiberwintei'nde Vogel
Norwegens (Bericht 18. Vers. D. Ornith. Ges. 1870 p. 46).

— Remarks on the ornithology of Northern Norwa}' (Forh.

Vid. selsk. Chr. 1872 p. 189). — Carte zoo-geographique,

contenant une liste conipl. de tons les animaux vert, de

Norvege 1875 Christiania. — Mindre Meddelelser ve-

drorende Norges Fuglefauna (Nyt Mag. f. Nat. 1877

p. 85). — Gegenwartige Adresse: Christiania, Univer-

sitiit.

Darwin, Charles. — Geboren am 12. Februar 1809

zu Shrewsbury. Besuchte das Christ. College zu Cam-
bridge und begab sich in einem Alter von kaum 22

Jahren auf die grosse Reise, die ihn auf dem Beagle

unter Capitain Fitzroy fiinf Jahre vom Vaterlande fern

hielt. Auf die bedeutenden, Epoche machenden Arbeiten

Darwin's braucht wohl an dieser Stelle nicht hingewiesen

zu werden. Ornithologisch publizirte er in den Procee-

dings der Zoological Society in London mehrere kleine

Artikel, so: Remarks upon the habits of the genera

Geospiza, Gamarhjnclms, Cactornis and CertJddea (1837),

ferner Habits of Colaptes campestris (1870). Mit J. Gould

zusammen bearbeitete er die wiihrend der Reise des

Beagle gesammelten Vogel in: The Zoology of the vo-

yage of H. M. S. Beagle under the command of Capt.

Fitzroy (London 1844, II vol.). Eine grosse Anzahl

ornithologischer Bcobachtungen linden sich in seiner:

Voyage of a naturalist round the world (2. Aufl. Lon-

don 1854). Darwin lebt auf seinem Landsitz in der

Nahe von London.
(Fortsetzung folgt).
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Die Farbciniuterscluetle in den Geschlechtcrn bei

den Edelpapageien (Eclectus Wagl.J.

Von A. B. Meyer.

In der ersten Nummer dieser Zeitschrift (1876 S. 5)

forderte Herr Cabanis auf, Erfahrungen mitzutheilen

liber „die Verschiedenheit der Farbung der zwei Ge-

scblechter bei den Alten und bei den Sfestjungen" von

Edectus] allein nur Yon Herrn Fiedler in Agram lief

im Jahre 1877 (S. 87) eine Angabe ein, nach w^elcher

ein ihm gestorbener ,,Griinedelpapagei" ein Weibchen
gewesen sei, welcher Fund also der von mir entdeckten

Thatsache, dass die Miinnchen griin, die Weibchen roth

seien, widersprechen -wiirde. Ich ersxichte Herrn Fied-
ler um nahere Auskunft iiber diesen Fall, erfuhr je-

doch nichts Weiteres iiber denselben, und kam daher

auf die Vermuthung, welcber ich auch in einer Abhand-
lung iiber dieses Thema in den Proc. Zool. Soc. of Lon-
don 1877 p. 802 Ausdruck verlieh, dass bier wohl ein

Irrthum in der Geschlechtebestimmung untergelaufen

sei, da diese fiir den Nichtgeiibten gewisse Schwierig-

keiten bote.

Neuerdings hat Herr B r e h m in seinem „Tliierleben"

4. Bd. S. 68 u. fg. sich iiber dieselbe Frage ausge-

sprochen. Es beisst dort u. A. (S. 69): ,,Ich verkenne
nicht, das Meyer's Ausfiihrungen bestechend erschei-

nen; beweisend aber sind sie nicht. Auch von Stolker
erfahre ich, dass alle von ihm zergliederten Griinedel-

papageien Mannchen, alle untersuchten Eothedelpapa-
geien Weibchen waren ; dem ungeachtet habe ich mich
von der Arteinheit beider oder aller Edelpapageien nicht

iiberzeugen konnen. Der Zufall treibt oft neckisches

Spiel. Meyer's Annahme wird widerlegt, sobald nach-

gewiesen werden kann, dass ein einziger Griinedel-

papagei -weiblichen, ein einziger Rothedelpapagei mann-
lichen Geschlechtes ist. Wie es mir scheinen will, ist

dieser Beweis bereits erbracht worden. ,,,,Dass alle

Griin- und Eothedelpapageien,"" so schreibt Brown
an Sclater, „,,Mannchen und Weibchen einer Art
sein sollen, ist ein grober Irrthum. Unsere Aufmerk-
samkeit war auf den Gegenstand gerichtet worden, und
ich bin voUkommen iiberzeugt, dass die Genannten ver-

schiedene Arten bilden. Wir erlegten ebensowohl
Mannchen als Weibchen des Griinedelpapageis." " Neuer-
dings erhielt das Berliner Museum aber auch einen

Bothedelpapagei, welcher von dem Sammler als miinn-

lich bezeichnet wurde."

Um letztere Bemerkung zuerst zu beriicksichtigen,

so handelt es sich wohl um das Exemplar, von dem die

Herren Cabanis und Pi,eichenow (Journal fiir Orn.

1876 S. 324) sagen: „Ein rothes Weibchen, vom Samm-
ler (wohl irrthiimlich) als Mannchen bezeichnet", und
ich schliesse mich dieser Auffassung meiner Freunde,
dass hier ein Irrthum vorliege, an.

Was jedoch die von Herrn Brehm citirten Aus-
spriiche des Herrn Brown betrifft (welche sich im
Originaltext in Proc. Zool. Boc. of London 1877 S. 107
finden), so kann ich nicht umhin, die folgenden Mit-

theilungen desselben Herrn Brown, datirt vom 24. Fe-

bruar 1878, ebenfalls an Herrn Sclater gerichtet und
publicirt in „The Ibis" 1878 S. 379, zur Kenntniss der

Leser auch dieser Zeitschrift zu bringen. Sie lauten

niimlich in der TJebersetzung : „Ich habe mich iiberzeugt
dass ich zu einer sehr ungenauen Beobachtung hinsicht-

lich Edectus polychlorus und E. linnad in einem meiner
Briefe an Sie verleitet worden bin. Es sind zweifellos
Mannchen und Weibchen einer Art, und es thut mir
leid, dass ich so positiv behauptet habe, sie seien es
nicht." Vielleicht findet Herr Brehm noch Gelegen-
heit, auch dieses Citat in einer spateren Lieferung des
so verbreiteten „Thierlebens" seinen Lesern mitzutheilen,
zumal auch andere Forscher, wie die Herren Finsch,
Sclater, Schlegel u. s. w., welche friiher wenig
geneigt waren, die von mir behauptete Geschlechter-
verschiedenheit als vorhanden anzuerkennen, augenblick-
lich nicht mehr zweifeln, dass sie besteht.

In Bezug auf die Farbenunterschiede der Nestjungen,
glaube ich, konnen ebenfalls die Acten bald geschlossen
werden. In der oben citirten Abhandlung (Proc. Zool.
Soc. 1877 S. 801) sprach ich meine Ansicht dahin aus,
„das8 das Jugendkleid beider Geschlechter roth sei",

und zwar veranlasste mich zu diesem Glauben, abge-
sehen von Anderem, besonders ein junges mannliches
Exemplar eines griinen Vogels im Berliner Museum
(No. 22428), welches noch starke Ueberreste des rothen
Kleides aufweist. Ein interessantes Seitenstiick zu
diesem Exemplar ist No. 21049 desselben Museums,
welches schon Herr Cabanis in dieser Zeitschrift

(1876, S. 5) erwahnte; es ist dieses ein rother Nest-
vogel, der jedenfalls beweisen diirfte, dass das junge
Weibchen roth ist, wahrend No. 22428 beweist, dass
das junge Mannchen es auch ist. In der neuesten
Nummer der „Ibis" (Juli 1878, S. 379) bringt Herr
P>,amsay in Sidney in einem Briefe, datirt 25. October
1877, aus Exemplaren der Sammlungen des obenge-
nannten Herrn Brown auf Neu-Irland Thatsachen bei,

aus denen er ebenfalls zu dem Schlusse gelangt, „dass
vielleicht die Nestvogel beider Geschlechter roth und
blau seien, und dass sie dieses Gefleder eine betracht-
liche Zeit lang bewahren, nach welcher dann die Miinn-
chen das griine Kleid mit rothen Brustseiten und Unter-
fliigeldecken erhalten."

Dresden, k. zoolog. Mus. Juli 13. 1878.

Uelbcr den Bartgeier.

Seine Kaiserliche Hoheit, Erzherzog Rudolf von
Oesterreich, schreibt mir unterm 7. Juli das Folgende

:

„Auf einer Fahrt durch das beriihmte Oberennsthal,
da, wo machtige Gebirgsstocke das sogenannte „Ge-
hiiuse" einrahmen, bemerkte ich in voriger Woche einen
sehr starken Raubvogel, welcher hoch in den Liiften
dahinzog. In der Sonne glanzte sein Gefieder in gelb-
lichen Farben. Die Grosse war imposanter als die
eines Steinadlers, der Schwanz auffallend lang. Der
Flug erinnerte mich ebenso an das rasche Dahinfahren
des Edelfalken, wie an das Sehwimmen des Kolkraben.
Ich habe friiher ein ahnliches Flugbild noch nie ge-
sehen und bin der festen TJeberzeugung, dem Oijpaetus
harbatus begegnet zu sein."

Es ist mir wohl bekannt, dass der Bartgeier seit

einem Menschenalter in Obersteyer nicht mehr beob-
achtet worden ist; ich sehe aber keinen Grund ein,

weshalb er hier nicht dann und wann, wenn auch nur
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als Besuchsvogel, erscheinen konnte. Die BeschreibuBg

des Plugbildes lasst sich nur auf Gypaetus beziehen,

und sie entspricht dem, was ich beobachtet habe, in

jeder Beziehung. Allerding-3 erinnert der Geieradler

beim raschen Dahineilen an einen grossen Edelfalken,

und ebenso, zumal wenn man ihn von vorn oder von

hinten sieht, an einen schwebenden Kolkraben. Der Erz-

herzog wird den Vogel also richtig angesprochen haben.

Bei einem Jager gewohnlichen Schlages wiirde ich

jedenfalls irgend welche Tauschung voraussetzen ; den

scharfen, sicheren Blick des Kronprinzen aber habe ich,

und hat mit mir Freund Homeyer, viel zu oft zu

erkennen Gelegenheit gehabt, als dass ich in diesem

Falle eine irrthiimliche Auffassung annehmen diirfte.

Der Erzherzog, welcher bereits einige zwanzig Edel-
und Seeadler erlegt und mit uns in der Fruschkagora
Geier beobachtet hat, spricht Stein- und Kaiseradler,

Ganse- und Kuttengeier so genau an wie irgend ein

anderer Beobachter und verwechselt Bart-, Ganse- und
Kuttengeier ebensowenig als Bartgeier und Steinadler.

Ich theile daher seine Beobachtung mit und bemerke
nur noch, dass ich den hohen Herrn gebeten habe,

weitere Schritte zur sicheren Feststellung der hochst

beachtenswerthen Thatsache zu thun. Beehm.

Rundschau.

Bookmann, OrnithologischeBeitragezurFauna
derNiederelbe. (Separatabdr. aus : Verhandl. Naturw.

Ver. Hamburg Bd. HI.)

Es ist eine hochst erfreuliche Thatsache, dass Dar-

stellungen von Localfaunen, auf deren hohe Wichtig-

keit vielfach in diesen Blattern hingewiesen wurde,

mehr und mehr von tiiehtigen praktischen Beobachtern

in AngrifF genommen werden. Auch in der vorliegenden

kleinen Arbeit begriissen wir eine neue werthvoUe

Masche in dem Netze von Beobachtungsstationen, welches

in Zukunft •— bei dem sich mehrenden Interesse fiir

die deutsche Vogelkunde hoffen wir recht bald — ganz

Deutschland iiberspannen wird. Der Verfasser fiihrt

260 als in der Nahe Hamburgs beobachtete Vogelarten

auf, eine Zahl, die sich durch fernere Beobachtungen

noch bedeutend vergrossern wird. — Schon in nachster

Nummer dieses Blattes werden wir einen kleinen, Seitens

des Verfassers uns freundlichst iibermittelten Nachtrag

zu dieser Arbeit bringen. — Die aufgefiihrten Arten

sind unter drei Rubriken: ,,Stand- und Brutvogel",

„Begelmassig durchziehende Zugvogel" und „Irrv6gel"

geordnet. Beziiglich dieser letzten Bezeichnung ver-

weisen wir auf den Aufsatz des Herrn E. v. Homeyer
(Orn. Centralbl. No. 6. 1878) und empfehlen fiir die Zu-
kunft die Veranderung derselben in „Seltene" oder

„ Ausserordentliche Erscheinungen". TJnter den genannten
50 seltenen Vogeln der Umgegend Hamburgs, iiber

deren Beobachtung der Verfasser specielle Daten ange-

fuhrt hat, sind viele von grossem Interesse: Falco ru-

fipes, Merops apiaster, Turdus dubius und solitarius, Frin-

gilla citrinella, Passer petronius, Pyrrhocorax alpinus,

Pelecanus onocrotalus, Tichodroma muraria u. a. — Mogen
die Freunde und Beobachter unserer deutschen Vogel
noehmals aufgefordert sein, Berichte iiber die Vogelwelt
ihres Wohnortes zu publiciren. Kleineren Zusammen-
stellungen wiirde das Centralblatt, grosseren das

Journal fiir Ornithologie gern seine Spalten offnen.

Wessen Zeit aber eine solche zusammenhangende Arbeit

nicht gestattet, dem empfehlen wir die Frageschemata
des „Auschusses fiir Beobachtungsstationen der deutschen

Vogel" zur geneigten Beachtung.

A. R.

Vcrciiisnaehricht.

„Aeg-intlia". Verein der Vogelfreunde in Berlin.

In der Monatsversammlung am 4. Juli 1878 wurde

an Stelle des Herrn Fricke, welcher durch iiberhaufte

Berufsgeschafte genothigt war sein Amt niederzulegen,

Herr Dr. Reichenow zum zweiten Vorsitzenden ge-

wahlt.

Die diesjahrige Jaliresversainmlung der A 1 1 g e -

meinen Deutschen Ornithologischen Gesell-
schaft findet in Berlin statt. Dem Beschlusse der

vorjiihrigen Versammlung gemiiss sind fiir dieselbe die

Tage: Freitag d. 4. bis Sonntag d. 6. October bestimmt.

Vorversammlung am Donnerstag d. 3. October Abends.

Die Programme werden am 15. August den Mitgliedern

zugehen.

Zoologischer Anzeiger.

Unter voi'stehendem Titel erscheint seit 1. Juli d.

J. ein Blatt (herausg. u. redigirt von Prof. Dr. Victor

Carus, Verlag von W. Engelmann in Leipzig), welches

alle selbstandigen oder in periodischen Scliriften er-

scheincnden Arbeiten auf dem Gebiete der gesammten

Nachrichten und Neuigkeiten.

Zoologie in moglichster VoUstandigkeit zur Anzeige

bringt, ferner kleinere wissensohaftliche Mittheilungen,

Nachrichten iiber Institute und Privatsammlungen, Per-

sonalnotizen iiber die an den deutschen Hochschulen und
wissenschaftlichen Anstalten lehrenden und arbeitenden

Zoologen verblTentlicht und dem Tausch- und Kauf-Ver-

kehre dient. Die z. Z. erschienenen beiden ersten Nummern
zeigen eine ausserordentliche Reichhaltigkeit von Mit-

theilungen aus den vei'schiedensten Zweigen der Zoologie.

Wir empfehlen das Blatt alien Fachgenossen, Freunden
der Thierkunde und Sammlern angelegentlichst. Monatlich

1 bis 2 Nummern, 1 Bg. 8. Preis des Jahrganges 6 Mark.

Briefkasteii der Redaction.

Herrn H. in Gr., Prof. H. in K., Dr. L. in L., Dir.

P. in H. : Manuscripte empfangen und zum Druck bereit

gelegt.

Eingegangene Drucksaclien.

Bulletin of the Nuttall Ornithological
Club. No. 3 1878. Zoologischer Anzeige r. Her-

ausgegeben von Prof. Victor Carus. (Verlag von W.
Engelmann in Leipzig.) No. 1 und 2.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck: G. Piitz'sclie liuclidruekorei (Otto Hautlial) iuNaumburjr a/S.
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Skizzen aus dem Riesengebirge.

Von Dr. K. Blasius.

Angeregt durch die treffliclien Schilderungen A. von
Homeyer's'') in den Streifereien iiber die bohmisch-
schlesischen Grrenzgebirge war es schon lange main
stiller Wunscli, unser hochstes mitteldeutsches Gebirge,

die Sudeten , in ornithologischer Beziehung kennen zu

lernen, immer lag es meinen Reisepliinen zu weit ost-

lich — endlich in diesem Sommer fiihrte mich der

arztliche Zweck, die bohmischen Bader zu besuchen, in

diese Gegenden. Mein Begleiter, Mr. Bateman von hier,

schloss sicb meinen Eeiseabsichten vollstandig an, und
so fuhrte uns das Dampfross Montag den 17. Juni in

einer vierzehnstiindigen Eisenbahnfahrt an den Fuss
des Riesengebirges nach Hirschberg. Es ist schwierig,

von dem rasch dahin eilenden Eisenbahnwagen aus

ornithologische Beobachtungen zu machen, aber eine

cliarakteristische Erscheinung darf nicht unerwahnt
bleiben. Kaum batten wir in Magdeburg die Elbe
iiberschritten, so fiel uns die graue Nebelkrahe {Corvus

comix) auf, die uns nun an dem rechten Elbufer hinauf

bis Wittenberg, spater auf der ganzen Fahrt durch die

ziemlich einformige Nieder-Lausitz begleitete. — Leider

war der letzte Tbeil der Fahrt von Kohlfurt aus im
Dunkeln zuriickgelegt, aber noch Abends im Hotel

batten wir den Genuss, nach mehrwochentlichem Regen-
wetter das Ziel unserer Tour: den Riesenkamm mit

seinen Schneefeldern, in schoner Mondbeleuchtung aus

unsei'en Fenstern erkennen zu konnen.

Dienstag den 18. Juni friih fuhrte uns ein Wagen
in die nachste Umgebung Hirschbergs, die mir seit vier

Jahren zuerst wieder meinen alten Bekannten aus dem

*) Cab. J. f O. 1865, pag. 355

Elsass, den Girlitz {Fringilla serinus L.) zeigt. In

jedem Garten singt er, resp. schwirrt er sein lustiges

Liedchen. Immer naher riicken wir dem Hochgebirge,

in Warmbrunn wird kurze Rast gemacht, um die er-

quickenden Quellen kennen zu lernen und den pracht-

vollen Graflich Schaffgotschen Park zu durchstreifen.

Zahlreiche Haubenlerchen [Alauda cristata) am Wege!
Von Hermsdorf geht es in heisser Mittagsgluth auf den

Kynast. Von dem alten Thurm herab sehe ich einen

alten Lerchenfalken {Falco subbuteo) schweben , der

oifenbar in der Nahe seinen Horst hat, unten am Rande
des Waldes finde ich eine eben dem Neste entfiogene

junge Girlitz - Familie. In dem unmittelbar an die

Wiesen anstossenden Garten von Tietze's Hotel erholen

wir uns von den noch ungewohnten Anstrengungen

des Bergsteigens , vor uns nach Osten den Blick be-

grenzend die Schneekoppe mit ihren beiden Wirths-

hausern. Dann geht es weiter hinauf im Zacken-Thale.

Die reinlichen, weiss gestrichenen Hauser der lang an der

Chaussee sich hinziehenden Dbrfer, die niedlichen wohl-

gepflegten Garten mit ihren Girlitzen und Bastard-

nachtigallen (Ficedula liypolais Ti.) laden uns iiberall

ein, Rast zu machen, aber das Reiseziel der Josephinen-

hiitte muss erreicht werden. Hinter Petersdorf wird

das bis dahin liebliche Wiesenthal eng, der Girlitz und

Spottvogel verschwinden , der Weg fiihrt im dichten

Tannenwalde fast unmittelbar an dem Zackenflusse hin,

der Wasserstaar (Cinclus aquatious L.J fallt uns zuerst

bei Schreiberhau auf, einer weit ausgedehnten Ortschaft,

die in mehreren schon gelegenen Gasthausern eine

reizende Sommerfrische fur den nach Waldluft schmach-

tenden Stadter bietet. Noch 10 Minuten weiter und
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wlr sind gegen 5 TJhr Abends in Josephinenhiitte.

Motacilla sidplmrea L. ist iiberall und sclieint meist nooli

Nestjunge zii iuttern. — Die noeh iibrige Tageszeit

wird zu einer Abendbesteigung des Hochsteins (1140
Meter) bemitzt. JSach einer Stunde scharfen Berg-

steigens, die letzte Halfte ganz im dichten Tannenwalde,

{Nucifraga caryacatactes Qe}i6vt\) sind wir auf der Hohe.

Ein frei aus BLolzbalken aufgefiihrter Thurm bietet eine

weite Aussioht auf den Iser- und Wiesenkamm und
das ganze Hirschbergerthal , von dem Bade Flinsberg

mit der „Tafelflchte" daneben bis zur Riesenkoppe,

,,Alles," wie der uns begleitende Piihrer erklarte, „soweit

Sie seheu, dem Grrafen SchafFgotsch gehorig". Mehrere
Bussarde {Buteo vulgaris) schwarmen iiber den Wal-
dern , kein einziger Milvus zu sehen. Der neue

Wirth ist erst seit zwei Wochen oben und beschaftigt,

das kleine Hauschen, das meist nur einer Tages-Restau-

ration diente, zu vergrossern und zum Logiren einzu-

riohten. Ein graflicher Forster, der sich von seiner

Reviertour ausrubt, berichtet uns, dass in der Nahe
noch Auer-, Birk- und Haselwild vorkame und noch in

diesem Fruhjahre mehrere Auerhahne dort erlegt seien.

Der Besitzer der Josephinenhiitte scheint Jager und
Ornitholog zu sein, die zahlreichen Hirschgeweihe,

mehrere Vierzehn- und Sechszehn-Ender, zeugen von der

guten Hochwildjagd. In der nachsten Niihe der Hiitte

und der Wohnhauser sind in kleinen Di-ahtumzaunungen
Gold- und Silberfasanen und ein alter Auerhahn nebst

Henne aufbewahrt. Stolz sieht der Auerhahn auf seine

neugiei'igen Beschauer herab, wahrend die Fasanen
angstlich in ihren kleinen Gartchen umherlaufen. Wie
mir der Wirth in der Josephinenhiitte versicherte, sind

dies Versuche, die Fasanen hier oben im Gebirge zu

acclimatisiren ; leider sind die Resultate bis jetzt sehr

mangelhaft, selbst innerhalb der geschiitzten Volieren

geht die Brut meist zu Grunde. — Dienstag den 18. Juni

friih 6 Uhr Abmarsch! Im schonsten Tannenhochwalde
{Ficus martius, Parus ater, Parus cristatus, Turdus pilaris)

sind wir in einer halben Stunde am Zackenfall ange-

langt. Ein Drehorgel-Mann verkiindet uns schon von
Weitem das grossartige Naturschauspiel. Im Riesen-

gebirge ist es allgemein Sitte , die Wasserfalle durch

Anstauen von Wasser oberhalb des Falles zu vergrossern

und zu verschonern , so auch hier am Zacken, — Wir
werden genothigt, einige fiinfzig Sehritte abwarts in die

tiefe Felsenschlucht hinabzusteigen, eben sehe ioh zu

meiner Freude die ganzen Felswande dicht bedeckt mit

der gelben Viola bi/lora (einer alten Bekannten aus

dem Annathale bei Eisenach), als ein dumpfes Getose
mich an den Wasserfall mahnt; Motacilla boarula L.

sind durch den Spriihregen von ihrem Neste vertrieben

und blustern an uns vorbei, da sehen wir den machtig
angeschwollenen Zacken in weissem Schaum die Felsen

hinunterstiirzen. Nur kurze Zeit dauert der Genuss,

das obere Bassin ist entleert, die Schleuse wird wieder

geschlossen, und fi'iedlich platschert das Fliisschen in

seinem Bette hinab. Unter den unvermeidlichen Klangen
der Drehorgel geht es weiter nach der „Neuen schle-

sischen Baude" (1172 M.), der Zaunkonig (Troglodytes

parvulus LJ und Fitis (Fhyllopneuste trochilus) sind

unsere stetigen unermiidlichen Reisebegleiter. Turdus
pilaris oft gehort! Wir nahern uns dem Kamme^ die

Rothtannen verkiimmern allmalig, dafiir bedeckt das
Krummholz (dort Knieholz genannt), Firms pumila, in

grossen Gruppen die Wiesenflachen. (Schluss folgt.)

Steinrothel und Blaumerle in Mahren.
Von Josef Talsky.

[Nachstehende Mittheilungen , welche ich der Giite

des Lehrers Herrn Talsky in Neutitschein verdanke,

enthalten so beachtenswerthe Angaben iiber die Fels-

schmatzer, dass ich dieselben, welche ich im ,,Thier-

leben" nur auszugsweise wiedergeben konnte, dem Leser-

kreise des ,,Centralblattes" nicht vorenthalten zu diirfen

glaube. Meines Wissens hat man die Blaumerle noch

niemals so weit nbrdlich briitend gefunden, als wir jetzt

durch Herrn Talsky erfahren ; denn der von ihm
genannte und beschriebene Kalkberg liegt im nordcist-

lichen Winkel Mahrens.
_

Beehm.]
Obgleich die Umgebung von Neutitschein keineswegs

zahlreiche Vogelarten aufzuweisen vermag, indem der-

selben eine Grundbedingung zum reichen Vogelleben,

njimlich grbssere Wasser mengen, abgehen; so

bietet sie dem Ornithologen doch Gelegenheit, an be-

stimniten Stellen einzelne Seltenheiten aus der

Vogelwelt beobachten zu konnen. Ein recht inter-

essanter Punkt in dieser Hinsicht ist unter anderen

auch der bei Stramberg, 1 Y2 Meile ostlich von Neu-
titschein gelegene Berg Kotouc (Kotoutsch). Ein

machtiger, ausgedehnter Kalkfels, 1656' hoch, mit

mehreren Schluchten und Hohlen, bietet derselbe seit

jeher einen Lieblingsaufenthaltsort der, in Mahren nur

hier und da, sehr spjirlich vorkommenden Petrocincla

saxatilis. Ausser dem Umstande, dass dieselbe in Stram-

berg alljahrlioh anzutreffen ist, ist iiber ihr Leben und
Treiben an diesem Orte, so viel mir bekannt, bisher

noch nirgends geschrieben worden, und deshalb nahm
ich mir in der jiingsten Zeit vor, diesen Vogel an Ort

und Stelle zu beobachten und die gemachten Wahr-
nehmungen seiner Zeit zu veroifentlichen.

In dieser Absicht besuchte ich heuer schon einige

Male Stramberg, machte die nothwendige Bekanntschaft

mit eingeboreneu Vogelkundigen und Nesteraushebern,

zog von ihnen, nach gewonnenem Vertrauen,
genaue Erkundigungen liber den Vogel ein, untersuchte

das Terrain und beobachtete audi personlich. Leider

erlaubt es einerseits nicht meine Zeit und andererseits

das wiederholt ungiinstige Wetter, dass ich heuer mit

der mir gestellten Aufgabe fertig werde. Ich erlaube

mir demnach Euer Wohlgeboren nur das Wichtigste

von dem niederzusehreiben, was ich bisher erfahren

konnte, und zwar zunachst iiber die Stein- und dann

iiber die Blaudrossel.
Petrocincla saxatilis wird von den Strambergern, so

wie auch von den in der Umgebung lebenden Slaven

„Garazija" (Garaschija) genannt. Woher diese Be-

nennung stammt, konnte ich bis jetzt noch nicht er-

mitteln. Slavischen Ursprungs scheint der Name nicht

zu sein. — Der Vogel erscheint hier zeitig imFriih-
jahre, gewbhnlich mit dem Hausrothschwanze
{Ruticilla lithys). Heuer war die Steindrossel schon

am 11. Marz in Stramberg.
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Ihren Aufenthalt nimmt sie, wie bemerkt, vor-

ziiglich am Berge K o t o u c. Manches Jabr hiilt sich

die Garazija aucli auf einem kleinei-en, unmittelbar iiber

der Stadt Stramberg sich erstreckenden, theilweise be-

bauten Kalkberge, „Skalka" genannt, oder wohl aiich

auf dem mit einer Burgruine geschmiickten „S c h 1 o s s -

b e r g" auf.

Die Zalil der bier lebenden und briitenden Parcken

istniemalssehrzablreich. In den friiheren Zeiten

war die Weindrossel, nacli verlasslichen Angaben, in

Stramberg haufiger zu treffen; dieselbe wurde jedoch

derart verfolgt, ihrer Brut beraubt und abgefangen, dass

es langer Zeit brauchte, bis sie sich wieder regelmassig

einfand und briitete. Im heurigen Jahre halten

sich und briiten am Kotouc Bicht mehr als 4—5 Parchen

;

weder auf der Skalka, noch am Schlossberge ist sonst

eine zu sehen. Es soil Jahre geben, wo der Vogel

hier noch seltener vertreten ist.

Im Betragen ist die Garazija im Allgemeinen

zwar sehr vorsichtig und scheu ; allein das Mannchen
lasst sich zur Brutzeit aus ziemlicher Nahe unge-

stort betrachten. Es sitzt minutenlang auf einem er-

hohten EelsA'orsprunge oder auf einer Felsenspitze und
singt in kurzen Absatzen ein melancholisches Liedchen,

ahnlich dem Gesange der Pratincola ruhetra oder dem
des Gartenrothschwanzes {Rut. pJioenicura). Plotzlich

jedoch fliegt es auf, flattert und schwebt in die Hohe,

fast lerchenartig, wobei es viel schoner und kriiftiger

singt als im Sitzen und kehrt nach mehrern Secunden
wieder auf seinen erwahlten Standort zuriick. Das
Weibchen konnte ich bei diesem Betragen des Miinn-

chens noch nicht erblicken und beobachten. Es ist

jedoch unzweifelhaft und es Tersicherten mich die

Vogelsteller, welche die Garazija und ihr Leben genau
kennen, dass das Weibchen wahrend dieser Zeit briite

und zwar in der nachsten Nahe. Es scheint demnach,

dass das Mannchen seine Gefahrtin wahrend des lang-

weiligen Sitzens durch seinen Gesang und seine Luft-

spiele unterhalten will.

Bei meinem nachsten Ausfluge nach Stramberg wird

wohl der eine Vogeltanger 2—3 Nester ausgekund-

schaftet und, was leider nicht zu verhiiten ist, vielleicht

auch schon ausgenommen haben, und da wird er

mich wenigstens zu einem leeren, aber unzerstorten

Neste fiihren , welches ich dann genau aufnehmen
werde.

Es sind in Stramberg nur zwei oder drei Kester-

ausnehmer, aber einer traut dem andern nicht. Jeder

handelt auf eigene Eaust und passt dem andern, wo
er nur kann, auf. Wie iiberall, sind es auch hier ge-

wohnliche arme Leute, welche die ausgehobenen

Jungen nach vollstandiger Aufzucht um gutes Geld
verkaufen. Das Beste, was an alien noch zu loben

ware, ist das, dass sie die alten Vogel gar nicht

oder ausserst selten wegfangen. Bei meiner letzten

Excursion woUte der eine Vogelkundige ein pracht-

ToUes altes Mannchen, welches ich langere Zeit beob-

achtete, einfangen. Er meinte, in 1 Stunde wiirde es

sieher im Netze sein, da es auf Mehlwiirmer wie blind

gehe; dann konne ich es nach Lust betrachten und
wieder fliegen lassen. Ich ging jedoch auf seinen An-
trag nicht ein.

Wenn einer dieser Vogelausnehmer die TJeberzeugung
gewonnen hat, dass auch der andere ein und dasselbe

Nest der Garazija weiss, so wartet er oft gar nicht,

bis die Jungen voUstandig befiedert sind. Er sucht in

der Nahe seiner Behausung ein Nest der Ruticilla

liiliys auf, das ebenfalls naokte Junge enthalt, holt

die jungen Petr. saxatilis aus dem eigenen Neste, wirft

die Hothschwanze heraus und unterschiebt die Stein-

drosseln den alten Rothschwanzchen, welche die fremden
Kinder ohne Anstand aufziehen. In Ermangiung von
E,othschwanzeltern leisten dieBachstelzen {Mot. alba)

dieselben Dienste. Diese Thatsache erzahlte mir einer

der Thfiter selbst, natiirlich im grossten Vertrauen, und
freute sich noch jetzt, dass er vor einigen Jahren auf

diese Weise flinf junge Garazija gliicklich aufgezogen

und auch gut verkauft habe. Ich muss gestehen, dass

mich so manche Mittheilung dieser Leute auf s Aeusserste

emporte ; will ich aber bald und sieher zu meinem
Ziele gelangen und die schatzenswerthen Erfahrungen
dieser Eingeweihten wahrheitsgetreu kennen lernen, s o

muss ich schweigen.
In Betrefif der Blaudro.ssel schreibe ich Eolgendes

:

N i e habe ich frliher gehort und auch nirgends ge-

lesen, dass die Blaumerle [Petrocincla cyana) in

Mahren und insbesondere in Stramberg beobachtet

worden ware. Es ist mir darum auch nicht eingefallen,

,,meine Ver traut en" in Stramberg iiber ihr Vor-

kommen zu befragen. Dem geschickten Umgange mit

diesen sonst sehr misstrauisclien und zuriickhaltenden

Leuten habe ich es aber zu Terdanken, dass sie nicht

allein alle an sie gestellten Fragen bereitwillig beant-

worten, sondern mir aus freien Stiicken ihre Beob-
achtungen iiber verschiedene Vogel mittheilen. So er-

zahlte mir der Eigenthiimer der einzigen, am Fusse des

siidlichen Abhanges des Kotouc gelegenen Hiitte, der,

nebenbei gesagt, aus seinem Fenster die Petr.

saxatilis &n\ bequemsten beobachten konnte, dass im
Jahre 1875, ausser der bekannten Garazija, auch

noch ein Paar ganz ungewbhnlicher, blau be-
fiederter Garazien auf der Siidseite des Kotouc
erschienen sind. Nach der Beschreibung des Vogels,

welche mir der schlichte, aber ehrliche und glaub-

wiirdige Mann geliefert hat, konnte es kein anderer

Vogel sein, als die Blaumerle {Petr. cyana). Nebst
diesem einsamen Bewohner des Kotouc versicherten

mich noch zwei andere Augenzeugen und Vogelkenner,

darunter ein ausgedienter Soldat, welcher als solcher

die Blaudrossel in Dalmatien kennen gelernt hat,

dass der am Kotouc erschienene fremde Vogel ganz

bestimmt eine Blaudrossel war.

In ihrem Betragen glich dieselbe ganz der Stein-

drossel und war in ihrer Einsamkeit so zahm geworden,

dass sowohl Mannchen als Weibchen jeden Morgen in

das Giirtchen des erwahnten Hiittenbewohners kamen,
sich auf einem Apfelbaum niederliessen und einen pracht-

vollen Gesang anstimmten. Der Mann war iiber das

schbne Blau des Mannchens, sowie iiber seinen Gesang
ganz entziiekt und versicherte mich, dass er beiden

Vogeln die moglichste Aufsicht angedeihen liesse, um
sie nur in der Gegend zu erhalten.

Die Blaudrosseln erschienen zugleich mit den Stein-

drosseln, hielten den ganzen Sommer aus und nisteten
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in der Felsspalte einei' steilen Wand am
siidlichen Abhange des Kotouc.

Diese seltenen, schonen, blauen Vogel entgingen lei-

der nicht den Argusaugen der Garazija-Nestpliinderer.

Bald wurde das schwer zugangliche Nest entdeckt und
auch Anstalten getrofFen (selbstverstandlich im Geheimen),

um sich seines Inhalts, der Jungen namlich, zu be-

machtigen. Wegen der sehr gefahrlichen Lage der

Mststelle trafen zwei Nestausheber ein Ueberein-

kommen, das Nest gemeinschaftlich zu erklimmen, es

auszuheben und die ungewohnliche Beute zu theilen.

Die Habsucht des einen siegte jedoch iiber die gegen-
seitigen Abmaehungen, und er unternahm in friiher

Morgenstunde selbststandig das gefahrliche Aus-
nehmen der jungen Blaudi'osseln. Es war anfangs Juni
1875. Als geiibtem Kletterer gelang es dem Wort-
briichigen, das Nesfc gliicklich zu erreicben und fiinf

J u n g e auszuheben. Auf dem Riickgange glitt er jedoch

am Felsen ab und iiel, ohne sich erheblich zu be-

schadigen, herab. — Nicht so leicht kamen aber die

fiinf unsehuldigen Vogelchen davon. Unter dem Hemde,
am Busen ihres Raubers untergebracht, erlitten sie bei

dessen Falle bedeutende Quetschungen, so dass alle am
folgenden Tage zu Grunde gingen. Seit dieser Zeit

aber hat sich keineBlaudrossel mehr amStram-
berger Kotouc blicken lassen. —

Dies nun ist der einzige mir bekannte Fall iiber

dasVorkommen der Petrocincla cyana in Stram-
berg und in Mahren iiberhaupt. Nach der er-

probten Glaubwiirdigkeit der Augenzeugen, denen ich

diese Mittheilung verdanke, und nach personlicher TJeber-

zeugung und genauer Kenntniss der Localverhaltnisse, bin

ich auch ohne Anstand bereit, fiir die Wahrheit des Ange-
fiihrten mit meinem Tollen Namen einzustehen.

Zur Fortpflanzungs-Geschichte des Kukuks.
Entgeguung und Nachtrag.

Nebst einer Abschweifnng zum Meckern der Becassine.

Von Pralle.

Die Auslassungen des Herrn Ad. Walter in No. 9
und 10 dieses Blattes iiber die Zuverlassigkeit der

Kukuks-Gelege meiner Sammlung zwingen mioh, sehr

wider meinen Willen, zu folgender Entgegnung:
Wenn Hr. Ad. Walter im Eingange seines Aufsatzes

iiber den Kukuk sagt, dass ich in Folge seiner Aeusse-

rungen iiber Kukuks-Eier in Neuntodter-Nestern mich
iiber die Echtheit meiner Kukuks-Eier ausgesprochen

habe und „ausserdem iiber manche seiner Ansichten":

so ist das Erstere richtig; Hr. Walter wegen des

letzteren Punktes aber, namlich des Aussprechens wider
seine Ansichten, entschieden in einem Irrthum befangen.

Ich habe vielmehr ausdriicklich meine Uebereinstimmung
mit seinen sonstigen Ansichten zu erkennen gegeben.

Ich habe so wenig die Absicht gehabt, irgend welchen
dieser iibrigen Ansichten entgegen zu treten, oder irgend

wie irgend eine seiner Beobachtungen anzutasten, dass

ich bei dem Niederschreiben meiner Mittheilung in No.

6 d. Bl. gar nicht einmal den Artikel des Hr. Walter
zur Hand hatte. Und so ist es denn auch gekommen,
dass „ich von den vielen und ausfuhrlich mitgetheilten

Beobachtungen des Hr. W. keine Notiz genommen

habe", woriiber sich Hr. W. beklagt. In dem Eingange
meines Artikels in No. 6 habe ich ausdriicklich den Grand
angegeben, welcher mich zu einem HerTortreten bestimme

:

die Bemerkungen des Hr. W. iiber Kukuks-Eier aus
Neuntodter-Nestern. Hierbei bin ich stehen geblieben.

Zur Begriindung meiner Mittheilung in Nr. 6 habe
ich mich einzig und allein auf meine Sammlung gestiitzt,

aus dieser, ohne Riicksicht auf Andere, Folgerungen
gezogen und dann, unter Mittheilung eigener Beob-
achtungen, einige noch ungelbste Fragen beriihrt. Das
ist in Kiirze eine Skizze meines Aufsatzes. So habe ich

es wenigstens gedacht und gewoUt.
Hr. W. sagt nun in seinem Aufsatze, dem meine

Entgegnung gilt: Er glaube, dass viele meiner Kukuks-
Gelege urspriinglich gar nicht eine so grosse Anzahl
Ton Nest-Eiern gehabt haben. — Nachdem Hr.' W. dann
eine Parallele zwischen seiner Sammlung und der

meinigen beziiglich der Zahl der Nestgefahrten — wo-
rauf ich wieder zuriickkommen werde — gezogen hat,

fragt er: „Woher kommt nun diese Verschiedenheit

der Nesteierzahl in jener und meiner Sammlung? Ich

sage: deshalb weil P. die wenigsten Kukuks-Gelege
seiner Sammlung selbst gefunden hat, ich aber sammt-
liche. Und weshalb weisen die nicht selbstgefundenen

Kukuks-Eier eine grossere Anzahl Nest-Eier auf? Weil
der Entdecker des Kukuks-Geleges eine grossere Anzahl
Nest-Eier oder auch ganz andere Nest-Eier zum Kukuks-
Ei gefiigt, als urspriinglich im Neste lagen." —

Es ist doch sehr gewagt, iiber eine Sammlung, die

Hr. W. weder selbst gesehen , noch deren Quelien er

kennt, auf blosse Annahmen und Vermuthungen hin,

offentlich in solcher Weise, wenn auch nur durch ein

„Ich glaube" sich zu aussern, wie er es hier und im
Verlaufe seines Aufsatzes noch weiter gethan hat.

Wie wiirde Hr. W. es nennen, wenn ich Ton ihm
gesammelte Kukuks-Gelege besasse, und ein Dritter, der

meine Quelle nicht kennte, wollte ohne Weiteres ihre

Echtheit bezweifeln, weil sie nicht von mir selbst ge-

sammelt seien? —
Zuvorderst muss ich auf die angeblich so grosse

Verschiedenheit unserer Kukuks-Gelege beziiglich der

Nest-Eierzahl naher eingehen. Hr. W. sagt: „Ich fand

neben 1 Kukuks-Ei 2mal 6 Nest-Eier

2 „ 5 iJ

4 „ 4 J)

7 „ 3 );

11 „ 2 );

10 „ 1 V
2 Kukuks-Eiern 3 „ 1 ff

1 Kukuks-Ei 8 „ JJ

Es lagen also in 47 Nestern 50 Kukuks-Eier und 94
Nest-Eier, mithin fallen auf jedes Nest im Durchschnitt

2 Nest-Eier."

Meine Sammlung weist nach:

neben 1 Kukuks-Ei 4mal 6 Nest-Eier

X „ ii) „ D „

1 „ 25 „ 4 „
1 „ 28 „ d „
1 )) 13 „ 2 „
2 Kukuks-Eiern 1 „ 2 „
1 Kukuks-Ei 5 „ 1 „
1 „ 17 „
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Es lagen also in 112 Nestern 113 Kukuks-Eier iind

336 Nest-Eier, mithin fallen auf jedes Nest im Durcli-

schnitt 3 Nest-Eier. 1st die Verschiedenheit des Durch-

sclmittes der Nesteierzahl der beiden Sammlungen nun

so gross, als man nach Hr. W. auf den ersten Blick

vielleicht geglaubt haben mag? Der Unterschied

schrumpft auf 1 Ei zusammen!*)
Ich will noch das Verhaltniss der Kukuks-Gelege

der Sammlung des Herrn Amtmanns Nehrkorn in Rid-

dagshausen angeben, der, soviel ich weiss, nur selbst-

gefundene besitzt. Ich verdanke es seiner freundlichen

brieflichen Mittheilung und werde auf die Sammlung
selbst noch in meinem Nachtrag zuriickommen.

Nehrkon's Sammlung enthalt

neben 1 Kukuks-Ei 3mal 5 Nest-Eier

1 4 4
1 )) ^ ji 3 „
1 4 2

1 » ^- » 1 »
Es lagen also in 15 Nestern 15 Kukuks-Eier und 47

West-Eier, mithin fallen auf jedes Nest 3^/i5 Nest-Eier.

Demnach eine noch hohere Durchschnittszahl als in

meiner Sammlung.
Der geringe Durchschnitts-Unterschied zwischen der

Sammlung meines Herrn Gegners und der meinigen

wird aber vermuthlich ganz yerschwinden, wenn derselbe

erst ebensovieie Gelege von Lanius collurio, Rutidlla

phoenicurus u. s. w. gefunden haben wird, als ich deren

besitze ; ich dagegen so viele Kukuks-Eier aus Troglodytes

parvulus, als Hr. W. deren gefunden hat.

Man wird vielleicht bei den 17 einzelnen Kukuks-
Eiern meiner statistischen Zusammenstellung einwenden,

dass manche derselben urspriioglich Nestgefahrten ge-

habt haben. Das glaube ich nicht allein auch, sondern

halte es sogar, wenn nicht fiir gewiss, so doch fiir hochst

wahrscheinlich. Sic beweisen aber doch, dass meinen
Quellen ebenso, als denen des Hr. Dr. Rey, der am
12. Marz 1871 79 einzelne Kukuks-Eier ohne Nest-Eier

in seiner Sammlung liegen hatte, Tauschungen nicht

in den Sinn gekommen sind. Diese einzelnen -Kukuks-

Eier hatten doch auch mit Nest-Eiern beliebiger Menge
und beliebiger Species gemischt werden konnen! Um
Irrthum zu vermeiden, bemerke ich hier gleich, dass

einzelne Kukuks-Eier aus der Rey'schen Sammlung
in die meinige nicht iibergegangen sind.

Weiter unten werde ich die aus Rey's Sammlung
erhaltenen Kukuks-Gelege bezifFern. Uebrigens stimme
ich der Warnung des Hr. W. vor der Raffinerie mancher
Lumpe von ganzem Herzen bei. Das absichtliche Fal-

schen der Eier iiberhaupt und das Mischen der Kukuks-
Eier insbesondere mit anderen Nestgefahrten oder

mit einer andern Zahl, als urspriinglich dabei gewesen,
in der Absicht, sich einen Vermogens-Vortheil damit zu

verschaffen, halte ich fiir gemeinen Betrug ; und es

diirfte nicht iiberfliissig sein, denen, die sich etwa mit
solch' sauberem Geschafte befassen, bffentlich die Augen
dariiber zu bffnen, was sie eigentlich treiben. Ereilich

werden sie das auch selbst wohl wissen!

Herr W. beruft es mit 2 Ausrufungszeichen, dass

sich in meiner Sammlung allein unter 8 Gelegen mit

blauen Nest-Eiern 3 mal 6 Nest-Eier vorfanden ; wahrend

er einige 60 Kukuks-Eier gefunden habe und unter diesen

vielen Gelegen nur 2 mal 6 Nest-Eier. Er vergisst aber

dabei zu sagen, dass unter der grossen iibrigen Zahl

meiner Sammlung sich nur noch ein einziges Gelege

mit 6 Nest-Eiern befindet! Und wenn er sagt, dass

gerade die Vbgel, die gewohnlich 6 Eier legen, in

seiner Sammlung am haufigsten vertreten sind, in meiner

wenig oder gar nicht, so hat er sich doch wohl die

Species meiner Sammlung nicht recht angesehen, oder

er hat nicht daran gedacht, wieviel Eier Lanius collurio,

Rutidlla phoenicurus u. s. w. oft legen.
(Fortsetzung folgt.)

*) Der Unterschied von einem Drittel erscheint uns bedeutend.
Es ware hochst willkommen, wenn auch andere Oologen ihre

Erfahrungen iiber diesen Punkt in gleicher schematischer Dar-
stellung mittheilten. D. lied.

Einfarbige Kukuks-Eier.

Die iiber Farbung von Kukuks-Eiern vielfach ge-

machten Mittheilungen berechtigen zu der Frage:

„Was sind einfarbige Kukuks-Eier und wem ver-

danken diese ihre Entstehung?"
Im September 1874 iiberbrachte der aus der Tartaren-

Steppe zuriickkehrende Thierhandler Stader eine Col-

lection siidrussischer Vogelbalge, darunter circa 20 Stiick

des Cuculus canorus L. in verschiedenen Geschlechtern

und Altersstufen , iibergab auch gleichzeitig ein licht-

blaues Ei, welches einem der frisch praparirten Kukuke
aus dem Leibe geschnitten sein sollte, das demnachst in

den Besitz des Freundes Thiele iiberging. In kurzen, der

Legezeit eines Kukuks entsprechenden Zwischenraumen

fand Herr Henrici in geringer Entfernung von einander

in drei Nestern je ein einfarbiges, als Kukuks-Ei anzu-

sprechendes Exemplar, so dass hier fur die Abstammung
nur ein Weibchen in Anspruch zu nehmen ware.

Die iiberwiegende Zahl der in Herrn Pralle's, Herrn

Rey's und in meinem Besitz befindlichen einfarbigen,

dem Kukuk zuzuschreibenden Eier entstammt der Ora-

nienbaumer Forst, wo solche durch Herrn Bathe in

jedem Jahre in 4 bis 5 Exemplaren genommen und an

befreundete Sammler gegeben wurden.

Herr Bathe, ein nach allgemeinem TJrtheile, gleich

dem Forster Hintz, mit praktischen Erfahrungen ausge-

riisteter Sammler, erhielt fiir seine Funde stets so be-

soheidene Aequivalente, dass gewisse Interessen ausge-

schlossen sind,

Ueberblicken wir sonach, abgesehen von vereinzelt

aufgefundenen, die in den Sammlungen befindlichen ein-

farbigen, vorwiegend blaulichen Kukuks-Eier, so sind

diese stets in einem kleinen, bestimmt abgegrenzten

Gebiete gefunden worden. Das Auffindeu einfarbig

weisser oder blaulicher, haufig abnorm gestalteter Ge-

lege in den Horsten resp. Nestern von Falco peregrinus,

Pernis apivorus, Gorvus corax, Lanius collurio, Curruca

atricapilla und a. lasst den Schluss zu, dass dieses

Vorkommniss einem von einer Verletzung des Vogels

herriihrenden, das Pigmentiren des Eies nicht ermbg-

lichenden Zustande zuzuschreiben und es so nicht un-

wahrscheinlich ist, dass ein derartiger Umstand auch

bei Cuculus canorus zutreffend ware. Das Vorkommen
einfarbiger, vorherrschend blaulicher Kukuks-Eier ist

demnach mehr fur eine ungcsunde, der Individualitat
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einzelner Weibchen zuzuschreibende Erscheinung auzu-
sehen, als dass hierin ein Beweis fur die von Gloger
nnd A. aufgestellte, bereits vielseitig widerlegte Far-
buDgstheorie der Kukuks-Eier zu finden ware.

Wenn Ton hervorragender Seite die nickt ungerecht-

fertigten Bedenken der nicht geniigenden Eeststellung

des Kukuks-Embryos in einem einfarbigen Ei hervor-

gehoben werden, so ist diese s. Z. begangene Unter-

lassungssiinde wohl mehr daraiif zuriickzufiihren, dass

man den Befunden der Oologie bis vor Kurzem aus
bereits anderweitig hervorgehobenen, auf der Hand lie-

genden Griinden zu wenig Beachtung beimass und bei

dem bescheidenen Wirken der meisten Oologen einen

Ideenaustausch iiber derartige Vorkommnisse mehr in

freundschaftliche Kreise bannte, anstatt zu ermuthigen,

dass hierbei gewonnene Erfahrungen in wohlverdiente
Rechte eingesetzt werden.

Zieht man ferner in Betracht, mit welcliem Eifer

der Erwerb interessanter Objecte fiir Privat- Sammlungen
allgemein angestrebt wird, so wird gewiss ein Wort der

Entscliuldigung fiir Zuriickhaltungen sich iinden lassen.

A. GnUNACE.

KanarieiiTSgel als Pflegecltern eines Kukulrs.

Ein seltenes Schaustiick war auf der diesjahrigen

Ausstellung des schleswig-liolsteinischen Yereins fur

Gefliigelzucht in Kiel ausgestellt. In einem Kafige

sass ein junger Kukuk, in einem andern zwei Kanarien-
vogel, welche ihn ausgebrlitet und bis zum Alter von
etwa 14 Tagen aufgefiittert batten. Herr Riecken, ein

sehr eifriger Vogelfreund, war von seinem Hauswirthe
aufmerksam gemacht, es sei ein Raubvogel in ein Bach-
stelzennest (motacilla flava) geflogen. Herr R. dachte

sofort, es moge ein Kukuk sein, sah nacb und fand ein

frisch gelegtes Kukuksei, nalim dasselbe mit nach
Hause und legte es einem gerade briitenden Kanarien-
vogel unter. Genau nach 14 Tagen ki'och der junge Kukuk
aus, wurde fast 14 Tage lang von den Pflegeeltern auf's

traulichste mit Ameiseneiern, feingeriebenem Fleisch und
harten Eiern gefiittert, bis die Arbeitskraft der Thierchen
dem unersjittlichen Hunger des Pflcglings nicht mehr
gewachsen war. Derselbe war unterdess zu so statt-

licher Grosse herangewachsen, dass er das geraumige
Mahagoni-Nest vollig ausfullte, die Kinder des Hauses

hatte er bereits ei'driiokt. Das hiibsch befiederte Thier

ist fiir den Hamburger zoologischen Garten erworben,

dahin abgegangen und wird hoffentlich recht lange die

Besucher dui'ch seine Zutraulichkeit erfreuen.

Prof. Dr. Hellek, Kiel.

Vultur fulvus L.

Von diesem in unseren Gegenden so ausserst seltenen

Vogel, wurde Ende Mai auf Ehlersdorf, einem Gute
des Kammerherrn v. Levetzow, imnordostlichen
Holstein ein mittelaltes Mannchen von dem Gutsjager

geschossen. Das Thier wurde hier in Liibeck ausgestopft

und befindet sich zur Zeit auf dem genannten Gute
aufgestellt. Er ist von sehr heller gelbgrauer Farbung,

hat eine Lange von 1,25 m und klafterte 2,75 m. Die

Spitzen einiger der langsten Schwingen sind etwas
abgesohlagen ; im Uebrigen ist das Gefieder gut er-

halten.

Es ware von Interesse zu erfahren, ob dieser seltene,

durch seine Grosse doch sofort auffallende Gast auch

anderswo gesehen worden und wann? Oder sollte der

Vogel gar einem zoologischen Garten entflohen sein?

Liibeck, Naturhist. Museum.
Dr. H. Lenz.

Zum Kiikuk-Streit.

(Aus dem „Oberaargauer-Tagblatt" mitgeth, v. Major Born.)

„Der „Landb." erzahlt folgenden naturgeschichtlichen

Vorfall: Vor einigen Wochen bemerkte der Bahnwarter
beim Uebergang an der Strasse von der Miihle her nach

dem Griinthal-Oberseen, dass aus einem Rothkehlchen-

nest ganz dicht unter einem hervorspringenden Dach
des Warterhauschens die 5 Rothkehlcheneier auf einmal

verschwunden waren und an ihrer Stelle ein einziges

grosseres lag, aus dem in der Folge ein Kukuk ausge-

schliipft ist. Die Lage des Kestes war der Art, dass das

fremde Ei vom grbssern Vogel nur mit dem Schnabel

hineingelegt werden konnte. Der Bahnwarter bemachtigte

sich des ausgeschliipften Vogels und sperrte ihn in einen

Kafig, wo er vom Rothkehlohenpaar immer noch mit

angstlicher und emsiger Sorgfalt gefiittert wird. Zu
diesem Zwecke wagen sich die Vogelchen dreist zu

ihrem nun bald ausgewachsenen Adoptivkind in den

Kafig hinein."

Rundschau.

The Ibis, Juliheft 1878: Blakiston and Pryer,
A Catalogue of the birds of Japan, p. 210. — E. L.

Layard and L. C. Layard, Notes on the avifauna

of New Caledonia, p. 250. Neue Arten: Turdus Pritz-

bueri, eine Mittelform zwischen Merula tempesti Layard
von Taviuri and M. bicolor Layard von Fiji; Pachyce-
pJiala Littayei, Zosterops minuia, Z. inornata, Er'ytlirura

cyaneifrons. — E. L. Layard and L. 0. Layard,
Notes on some birds collected or observed by Mr. E.
L. C. Layard in the New Hebrides, p. 267. — Tho-
mas Ay res, additional notes on the Ornithology of

Transvaal, p. 281. — Osb. Salvin, A synopsis of the

genus Setopliaga, p. 302. Neue Arten: Setophaga chrysops

(ex Columbia), S. Bairdi (ex Ecuador). — Henry
Seebohm, Contributions to the Ornithologj'' of Siberia,

p. 322. Neue Art: Motacilla amurensis. — J. H.

Gurney, Notes on a Catalogue of the accipitres in

British Museum by R. B. Sharpe, p. 352. — Sclater,
Preliminary remarks on the Neotropical pipits, p. 356.

Neue Art: Antlius Nattereri (ex Sao Paulo). — C.

Taj'lor, a few additional notes on birds of Egypt, p.

36y. — Ferner Berichte iiber neue Publikationen und
briefliche Mittheilungen. Abgebildet werden: Setophaga

ruficoronata Kaup, 8. clirysops Salv (taf. VII), S. Bairdi

Salv, S. albifrons Scl. u. Salv (taf. VIII), Motacilla

amurensis Sceb (taf. IX), Anthus Nattereri Scl. (taf. X).
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Przewalsky , Reise Ton Euldsclia iiber den
Thian-Schan an den Lob-No rund Altyn-Tag,
1866 und 1867 (Petermann's geogr. Mittheilungen, Er-

ganz.-Heft 35). Eine Liste Ton 48 am Tarim iiberwintern-

der Arten wird gegeben. Dabei warden zwei neue Arten:

Podoces tarimensis und EJiopopMlus deserti aufgefiihrt.

L. Carl, Untersuchungen iiber den Schadel-
bau domesticirter Tauben (Osterprogramm 1878

der iiealsohiile zu Pirna).

Edwyn C. Reed, Apuntes de la Zoologia de la

Hacienda de Canqiienes, Provincia de Colchagua.

8vo. Santiago de Chile 1877.

Der Zoologische Garten, 1878, Heft 5 und 6: H. Schach t,

Die Schlafstatten unserer Vogel, S. 129.— v. F r e y b e r g

,

Der Vogelfang auf dem Ammersee, S. 140. — Aug.
Miiller, Einiges iiber unsern Kukuk (stimmt der An-

sicht Ad. Walter's bei, dass der Kukuk seine Eier nicht

nur zu ahnlicli gefarbten Eiern lege, sondern sie auch

ohne Eiicksicht auf die Earbe der Nesteier passenden

Pflegeeltern iibergebe, immer aber solchen, die ihn er-

zogen haben, und nur wenn die Nester seiner Pflege-

eltern fehlen, anderen Vogeln anvertraue.) S. 170. —
G r u n a c k , TJeber das Steppenhuhn Syrrhaptes para-

doxus, S. 188. _ H. S.

Zeitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin.

No. 3— 6, 1878: Petersen, Reiseskizzen aus Colum-

bien (Schluss) S. 23. — Holtz, Ueber das Birkliuhn

und dessen Einfiihrung in Pommern. S. 28 und 44.

Der bekannte Yerfasser hat mit gewohnter Griindlich-

keit sein Thema behandelt. Der Artikel sei besonders

Grundbesitzern, welche das Birkwild auf ihrem Jagd-

revier hegen wollen, zur Kenntnissnahme empfohlen. —
Ferner enthalten die Nummern Nachrichten iiber Vereins-

sitzungen und Bericht iiber die 2. Ausstellung, sowie

kleinere Beobachtungsnotizen.

Ridgway, Ornithology of the route explored by the

United States Geological Exploration of the Fortieth

Parallel 1867—69. (Report of Geol. Expl. of Fort. Par.

Part. Ill, Washington 1877.) Ein starkes Opus in Quart-

Format, etwa 350 S. stark. Giebt neben einer Be-

schreibung der Reise-Route (Sacramento City, California

bis Salt lake City Utah; zwisch. 39» und 42o nordl. Br.)

und der Stationen, an welclien gesammelt und beobachtet

wurde, ein systematisches Verzeichniss der constatirten

Arten mit den speciellen Fundorten, kritische Bemerkungen
iiber die Arten und besonders viele biologische Notizen.

V. Riesenthal, Die Raub vogel Deutschlands und
des angrenzenden Mitteleuropas. — Das Werk liegt

jetzt in 60 Tafeln und 33 Bogen Text vollendet vor.

V. Pelzeln, Weitere Sendungen von Vogeln aus
Ecuador. (Verh. k. k. zool. bot. Ges. Wien 1878).

Behandelt die dritte und vierte Sendung von Vogel-
bfilgen, welche von Priestern der Gesellschaft Jesu in

Ecuador gesammelt sind. Neu ist beschrieben: CMo-
roclirysa Sodiroi.

Proceedings of the Zoological Society of London. Pt. II.

1. August 1878: Sclater, On a second Collection of

Birds from Duke-of-York Island, N. Britain and N.
Ireland. S. 289, Ninox solomonis S>h. (_== Athene variegata

Q. G.). S. 290. — Newton, On a stone supposed to

be from the gizzard of Pezopliaps soHtaria. S. 291. —
S c 1 a t e r , Dicrurus marginatus Bl. (= Muscipipra vetula

Lcht.). S. 339. — Marquis of Tweeddale, On a

Collection of Birds from the Island of Leyte. S. 339
(Neu : Thriponaai pectoralis und Arachnothera flammiferay
— Sclater, On Birds of the Sandwich Islands. S. 346.

(Neu: Anas wyvilliana). — Forbes, On a small Col-

lection of Birds from the Samoan Islands and the Island

of Rotumak (Central Pacific). S. 351. — Nicholson,
On Birds collected at Darra-Salam, coast of Africa

opposite Zanzibar. S. 353. — Anderson, On a new
Species of Indian Prinia {Pr. poliocephala). S. 370. —
M. of Tweeddale, On a Collection of Birds from
the Island of Panaou. S. 379 (Neu: Dicaeum rnodestum).

— Oustalet, Description d'une nouvelle espece de
Casoar {Casuarius Edwardd). S. 389. — Nicholson,
On an apparently new Species of American Pipit {Antlius

peruvianus). S. 390. — M. of Tweeddale, On some
Luzon Birds. S. 429. — Sclater and Salvin, On the

Birds of Antarctik Amerika. S. 431. — Sclater and
Salvin, Descriptions of three new Species of Birds from
Ecuador. {Buarremon leucopis, Neomorphus radiolosus,

Aramides calopterus). S. 438. — Finsch, On a new
Species of Finsch from the Feejee Islands (^Amblynura
Kldnschmidti). S. 440. — Abgebildet sind : Prinia polio-

cephala t. 19, Casuarius Edwardsi t. 21, Pitta Kochi
t. 2Q, Neomorphus radiolosus t. 27, Aramides calopterus

t. 28, Amblynura Kleinschmidti t. 29. A. R.

Lawrence, Descriptions of seven new species
of birds from the Island of St. Vincent, West-
Indies. (Ann. N. Y. Acad. Sciences Vol. I. No. 5.

1878 S. 147). Beschrieben sind: Turdus nigrirostris,

Myiadesies sibilans, Tliryothorus musicus, Certhiola atrata,

Cerihiola sazcharina, Leucopeca Bishopi, Calliste versicolor.

Sclater, Rules for Zoological Nomenclature,
drawn up by the late H. E. Strickland (London
1878). Ein Neudruck der Regeln fiir die zoologische

Nomenclatur, welche im Jahre 1842 von einem zu-

sammengetretenen Comitte in England aufgestellt sind.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Dritte Jahresversaminlnng-
der Allgemelneu Deutschen Ornithologischen Gesellschaft.

Die dritte Jahresversammlung der Allg. Deutsch.

Ornithologischen Gesellschaft findet in Berlin vom 4.

bis 6. October statt. Vorversammlung am 3. Oct. Abends
8 Uhr im Sitzungslokale der Gesellschaft, Restaurant
Zennig, Unter den Linden No. 13. — Auch Nichtmit-

glieder sind auf vorangegangene Anmeldung willkommen

und erhalten Programme sowie jede nahere Auskunft
durch den Unterzeichneten. Dr. Reichenow,

Steilvertretender Secretar.

Berlin S. W., Grossbeerenstr. 52.

Ein und Fiiufzigste Versammlung
Deutscher Jf aturforseher und Aerzte.

Die 51. Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte, welche statutengemass vom 18. bis 24. September
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d. J. tagen sollte, muss auf einstimmigen Beschluss der

Geschaftsfulirer und des Central-Comites 8 Tage friilier,

vom 11. bis 18. September, abgehalten werden, ohne

dass sonst an dem bereits veroffentlichten Programme

etwas Anderes, als das Datum des betreffenden Wochen-

tages geandert wiirde. Da in Folge des Attentates auf

den Kaiser die Anfangs auf den Zeitraum vom 8. bis

14. September festgesetzten Kaisermanover' vor Kurzem

deiinitiv gerade auf die Tage, in weleben die Natur-

forscher-Versammlung abgehalten werden sollte, gelegt

sind, so befand sich die Geschaftsfuhrung Yor der Alter-

native, entweder alle die Nachtheile und Schwierigkeiten,

welche die Verlegung der Versammlung mit sich bringt,

auf sich zu nehmen, oder den Verlauf der Versammlung

selbst zu gefahrden, dadurch, dass sie sich bei dem zu

der Grosse der Stadt in keinem Verhaltnisse stehenden

Andrang von Fremden, der bei diesem doppelten Anlass

voraussichtlich entstehen muss, der Mittel beraubte, die

Naturforscher und Aerzte geniigend unterzubringen und

zu versorgen. Unter diesen Umstanden glauben wir

von zwei TJebeln das geringere zu wahlen, geben uns

dabei jedoch der Hoffnung hin, dass Diejenigen, welche

die Versammlung zu besuchen beabsichtigten, sich nicht

durch die Nothwendigkeit einer Aenderung der vielleicht

gemachten Reisedisposition abschrecken lassen. Zu un-

serem grbssten Bedauern miissen wir auch noch die-

jenigen Vereine, welche Sitzungen sogleioh vor oder

nach der Naturforscher-Versammlung abzuhalten vor-

hatten, bitten, auch ihrerseits dieselben im Anschlusse

an jene zu verlegen. Cass el, Ende Juli 1878.

Die Geschaftsfuhrer der 51. Versamml. deutscher Naturforscher u. Aerzte

:

Dr. B. Stilling, Dr. E. Gbrlamti,

Geheimer Sanitatsrath. Lehrer an d. hbheren Gewerbeschule.

Neuer Anfruf!

Unter Hinweis auf die in No. 15 dieses Blattes be-

gonnenen „BiographischenNotizen iiber Orni-
thologen der Gegenwart" richten wir hiermit

nochmals an alle Ornithologen, Schriftsteller undReisende
die Bitte, im eigenen Interesse uns ihre personlichen

Notizen und, soweit es moglich, solche aus dem Kreise

ihrer Bekannten baldigst zu iibermitteln, damit dieselben

noch in die gegenwartig im Druck befindliche Serie

aufgenommen werden konnen. Wir betonen wiederum,

dass wir nicht nur Autoren von hervorragenden Lei-

stungen aufnehmen wollen, sondern Alle, welche irgend

einen, sei es noch so geringen, Beitrag als Reisende

oder Schriftsteller geliefert haben; denn auch sie

sind Mitarbeiter an dem grossen Werke der Vogel-

kunde.

Ant. Reichenow, H. Schalow,
Berlin S. W. Grossbeerenstr. 52. Nieder-Sohonhausen b. Berlin.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
I*reisverzeich.niss Ostafriltanisclier Vog-eleiex-,

gesammelt von Dr. 6. A. Fischer auf Sansibar und in den Kiistenlandern Wito und Mombas.

Cisticola cursUans ....
Cisticola haematocephala Cab.

(in schonen VarietJiten)

Androfadus flavescens (Gelege

von 2 St. oder Varietaten)

Pycnonotus nigricans . . .

Anthus Raalteni (Varietaten)

Hyphantornis Cabanisi Ptrs. .

Eyphantornis Bojeri (einfarbig

u. gefleckt, einzeln oder in

Gelegen von 3 u. 4 St.) .

Sammtliche Eier sind

M.

3,00

5,00

5,00

5,00

5,00

3,00

2,00

Euplectes nigriventris (einfarbig

li. gefleckt, in Gelegen von

3 u. 4 St.) ......
Euplectes Jlammiceps (in Gele-

gen von 3 u. 4 St.) .

Fyrenestes unicolor Rchw. &
Eisch. n. sp. . . .

Pytelia pJioenicotis . .

Spermestes cucullaius

Habropyga astrild . .

Nectarinia ameihystina .

Caprimulgus Fossii . . . .

1,50 Alcedo cristata

Colius leucotis

1,50 Centropus superciliosus . . .

Columha semitorquata . . .

6,00 Turnia; lepurana (in Varietaten)

0,75 Parra africana (prachtig ge-

0,75 farbt)

0,75 Nest von Euplectes nigriventris

0,75 Nest von Cisticola cursitans .Spermestes cantans

absolut sicher bestimmt; wo dies vom Sammler nicht an Ort und

geschehen konnte, durch mitgesandte Balge verbiirgt; alle gut (seitlich) praparirt.

Zu beziehen durch Dr. Reiclienow, Berlin S.W., Grossbeerenstr. 52,

M.

6,00

5,00

5,00

6,00

10,00

1,50

8,00

12,00

4,00

3,00

Stelle

Charles Jamrachi,
180. St. George's Street, London East.

4 kleine Ponies 32 ZoU hoch 300 Mark — 1 Harte-

beest 2000 — 1 Persische Gazelle 120—1 Paar Elan

Antelopen 3000 — 1 Chimpauze 1000 — 1 Monstroser

Pavian 600 — 1 Mexicanische Tiger-Katze 200 — 1

Stachelschwein 100 — 12 Ichneumons a 25 — 1 un-

geheuer grosser Pavian 1000 — IP. Persische Wind-

hunde 1200 — 10 P. Mandarin-Enten P. 100 — 4 P.

Wittwen-Enten P. 80 — 300 P. Wellensittiche P. 8 —
500 P. Zebra-Finken P. 8 — 40 P. Schilffinken P. 8 —
10 P. Pfaffenfinken P. 12 — 6 P. Blutbauch-Sittiche

p. 80 — Graue Jackos 20 — Inseparables P. 12 — 1 P.

Kronentauben 200 — 1 Podargus 60 Mark. [61]

Torfplatten
zum Auslegen von Insektenkasten 24 cm. lang u. 7 cm.

breit, das Hundert 4,50 Mark. escl. Emballage, versendet

in jedem Quantum
Wilh. Schluter in Halle a|S.

Zwei schone Gehbrne von Ovis Argali hat abzulassen

[56] Wilh. Schluter in Halle a|S.

Zu verkaufen fiix* 25 Mark.
30—35 Vogelbalge in 25—30 Arten aus der Gegend

am Rothen Meere, darunter z. B. Phonicopter. antiquor,

Larus fuseescens Licht. , Pandion lialiaetus , Hoplopterus

spinosus, mehrere Entenarten etc.

[61] Naheres bei der Redaction.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck: G-. P ii t z'sche liucbdruckurui (Otto ilauthal) iu Naumburg a/S
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Skizzen aus dem Riesengebirge.

Von Dr. R. Blasius.

Je niiher wir dem Kamme kommen, desto dichter

warden die Krummliolzgruppen , die fast Mannshohe
erreichen und haufig eine weitere Aussicht erschweren.

Zwischen den einzelnen Gruppen treten kleine Moor-
wiesen mit dem Wollgrase (Eriophorum) nnd verschie-

denen Carex-Kvtexv auf. Ungeheuer haufig sind hier

der Wiesen- {Anilius pratensis) und Wasserpieper (Anthus

aquaticus). Die meisten scheinen Junge zu haben, ein

Kest ist eben ausgeflogen und es gelingt uns, 2 Junge
{A. pratensis) einzufangen. Auch die Schildamsel {Tur-

dus torquatus) sehen wir scheu an uns TOriiberstreichen.

— Unter den abenteuerlichsten Erzahlungen unserer

T'uhrer iiber Riibezahl's Fahrten wenden wir uns siidlich

auf bsterreichisches Gebiet nach dem Elbbrunnen, einer

der vielen mit etwas Mauerwerk hier ganz roh einge-

fassten Elbquellen, mitten in einer weiten sumpfigen

Wiese, die von Lerchen (Alauda arvensis) und Wasser-
piepern (^Antlms aquaticus) belebt ist. In seinem Be-

nehuien gleicht der Wasserpieper sehr dem Baumpieper,
nur ist der Gesang nicht so melodisch und etwas barter

und schrillender. Ueber die Bergwiesen hin Ziehen

wir weiter nach dem Pantsch-Fall mit entziickender

Aussicht iiber das nach Siiden sich offnende Elbthal,

die „sieben Griinde" mit St. Peter im Hintergrunde.

Ungefahr 250 Meter hoch stiirzt das Wasser an der

steilen, mit schonem Grlin iibei'zogenen Felswand hinab.

Die Wasserbehalter sind bald entleert, das Rauschen
verstummt, angenehme Ruhe herrscht wieder in dem
Thale — da ertonen von drliben her aus dem Tannen-
walde die lauten Rufe unseres Kukuks und das liebliche

Singen des Fitis {Ph. trochilus). Beide gehen bis in die

Krummholzregion hinauf. Auffallend war es mir, nirgends

den Zilp-Zalp {Phyllopneuste rufa) zu horen ! Am Elb-

fall mit Elbbaude vorbei geht es wieder auf den Kamm
zuriick, links den „Wagels- und Spitzberg", rechts das

„hohe Rad" liegen lassend. Ein kleiner Regen be-

schleunigt unsere Schritte , wir kehren in der Schnee-

grubenbaude ein. A. von Homeyer's Schilderungen des

Alpenfliivogels lassen mich selbst den Regen nicht

abwarten, mit aufgespanntem Schirme gehe ich auf dem
nach Norden vorspringenden Felsen zwischen grossem

und kleinem Schneeloche und suche nach unserem Alpen-

vogel. Endlich sehe ich das Weibchen mit roth hellge-

schuppter Kehle und mit auf- und abschlagendem Schwanze
auf dem Felsen umherhiipfen — da hat es einen kleinen

Wurm gefunden und schaut mich unverwandt an. Trotz

Regen und Wind riihre ich mich nicht vom Flecke,

einige Minuten verstreichen, der Fliivogel verschwindet

seitwarts unter mir hinter dem Felsen, ich hore ein

leises Zirpen wie von Jungen , die gefiittert werden,

ein paar Schritte zuriick und ich sehe den Alten eben

vom Neste abfliegen. Zum ersten Male in meinem
Leben ein Alpenfliivogelnest gefunden, das muss er-

beutet werden ! Zum grossten Schrecken meines Fiih-

rers klettere ich vorsichtig in der Granitrinne hinab,

dann seitwarts von dem Felsen einen Schritt in die

Hohe und das !Nest mit seinem Inhalte von 2 circa

10 Tage alten Jungen ist in meinen Handen. Unter

den bittersten Vorwiirfen meines Reisebegleiters iiber

leichtsinniges Klettern wurde die Bente eingepackt.

Da ich kein Gewehr bei mir hatte, freue ich mich,

spater im hiesigen naturhistorischen Museum die Sicher-

heit meines Fundes durch Vergleichung mit Nest-

jungen vom Gotthard constatirt zu haben. Hier eine
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kurze Beschreibung des Nestes und der Jungen! Das
Nest stand nach Norden in einer kleinen Vertiefung

unter dem Felsen unmittelbar auf verwittertem Granit-

grunde. Der Vertiefung entsprechend ist die Form eine

kurz ovale, 17 resp. 14 Cent, breit, 6 Cent, hocli,

8 resp. 7 Cent, weit und 6 Cent. tief. Die aussere

dicht dem Felsen aufsitzende Schicht besteht aus Moos,

trockenen Stengeln und Wurzelfasern, die innere Schicht

aus feinen Grashalmen, die zuletzt mit einer diinnen

Lage von Schweinsborsten und 4 oder 5 kleinen Hiihner-

federchen ausgekleidet ist. Die Jungen zeigen die ganz
charakteristische dicke, kurzkonische Schnabelwurzel
und Starke, stammige, kurze Laufe, an den eben vor-

sprossenden Mittelschwingen und deren Deckfedern sind

die hellen Spitzen deutlich zu erkennen, ebenso die

hervorspriessenden rostbriiunlichen Enden der seitlichen

Brustfedern.

Der Regen war nur voriibergehend , das Wetter
kliirt sich wieder auf und beim schonsten Sonnenschein
klettern wir iiber das „hohe Rad" (1356 M.), das oifen-

bar seinen Namen von dem in einem grossen Bogen
hiniiberfiihrenden treppenartigen Wege hat, der an ein

steinernes Miihlenrad erinnert. Prachtvolle Rundsicht.

Auch das Krammholz ist hier verschwunden , in den
Klippen und Felstrlimmern sehen wir nur einige schwarze
Rothsehwanzchen {Sylvia tiihys). In der Petersbaude,

die sich vor alien anderen durch Reinlichkeit auszeichnet,

konnen wir unser Mittagsmahl draussen im Freien ein-

nehmen, Sylvia tiihys fiittert am Nebengebaude seine

Jungen, aus der ostlich vor uns liegenden Kammsenkung,
„der Madelwiese", die mit verkriippelten Tannen und
Krummholz bewachsen ist, ertbnt der laute Rut" des

Kukuks. Ueber die ,,kleine Sturmhaube" (1369 m.)

und den „Silberkamm" (1416 m.) kommen wir zum
Mittagsstein mit prachtvoller Aussiebt nach Schlesien.

Noch einige hundert Schritt weiter und links unter

uns liegt der grosse und etwas weiter der kleine Koppen-
see. Cypselus apus schwiirmt zu 30—40 Stiick an den
Felswanden der Senne hin bis iiber den Kamm hinweg.

Wo er briitet, kann ich nicht entdecken, vermuthlich

in den Felsen, da Manerwerk etc. nicht in der Nahe
ist. Nun sind wir an dem Koppenplane angelangt,

einer weiten, reichlich bewiisserten Wiese. Vergeblich

schaue ich nach dem Morinellregenpfeifer aus, den
Homeyer hier so gliicklich erlegte, nichts ist von ihm
zu entdecken, nur einzelne Singdrosseln streichen fliichtig

iiber den Kamm hin. Ohue Aufenthalt geht es an der

Riesenbaude vorbei und dann den steilen Weg zur

Koppe hinauf ; die Krummholzvegetation hat aufgehort,

aus den kahlen Steintriimmern, die die eigentliche Koppe
zusammensetzen, wach.sen nur einzelne Graser und
Nelken hervor. Wir erholten uns einen Moment, da
schwirren 2 Vogel an unserem Kopfe im eiligsten

Fluge mit angstlichem, schwirrenden Geschrei vorbei,

Ungefahr Lerchengrosse, graubraunlich mit hellweiss

gelblichem Kopf und schwarzem Barte! Sollte ich

mich geirrt haben, die Zeit war zu einer genauen Be-

obachtung zu kurz, aber ich denke, so unwahrscheinlich

es ist, an Alauda alpestris (???). — Vielleicht gelingt

es unseren schlesischen ornithologischen Beobachtern,

die Alpenlerche als Sommervogel auf der Schneekoppe
zu constatiren ! — Der einzigste gefliigelte Bewohner

der Koppenspitze war ein einsames Rothschwanzchen-
Paar, das neben der tonenden Aeolsharfe dort oben
seinen Lockton erschallen liess. —

Die Aussicht war, der sommerlichen Hitze ent-

sprechend nur fiir die Nahe klar, hier oben sehr lohnend,

die Feme zeigte sich dunstig.

Mittwoch 19/6 steigen wir hinab in den Riesen-

grund. VoUstandiger Hoohgebirgscharakter, schroffe,

kahle Felswande nach Westen, oben noch starke

Streifen von Schneelagen, dann Krummholz ! Der Baum-
pieper (Anthus arboreus) lasst sich zahlreich horen. Nach
2 stiindiger angenehmer Wanderung {Alot. sulphurea viel

an der Aupa) sind wir in Petzer-Kretscham , zuerst be-

griisst uns wieder der Girlitz, weiter unterhalb im
Dunkelthal der Wasserstaar und von Marschendorf ab-

warts die Bastardnachtigall. Ein Wanderer, der uns

am Jagdschlosse des Grafen Eichelburg begegnet, er-

zahlt uns von der dortigen ergiebigen Auer- und Birk-

hahnjagd. — Nach staubiger Chaussee von Marschen-
dorf bis Freiheit bietet uns die reizende Waldeinsamkeit
von Johannisbad ein angenehmes Nachtquartier.

Gern batten wir von hier aus noch den Schwarzen-
berg erstiegen, aber die Zeit fehlte und so ging es

Donnerstag 24/6 diagonal durch Bohmen iiber die

Schlachtfelder von Trautenau, Skalitz und Koniggriitz

nach Teplitz. Nie babe Uch so viele Turteltauben

(Peristera turtur) auf einmal beobachtet, wie an der

Eisenbahnstrecke zwischen Gr. Wossek und Podiebrad,

6—7 Schaaren, je von 40—50 Stiick, sahen wir in

wenigen Minuten von den frisch gemahten Wiesen sich

erheben , deutlich erkannte ich eine einzelne Mandel-
krahe {Coracias garrula) auf einem Pfahle am Korn-
felde sitzen. —

Teplitz, Carlsbad, Marienbad wurden mehr mit

arztlichem Auge betrachtet! Nur zu rasch war die

schone freie Zeit verschwunden, aber die Erinnerungen

bleiben! Jedem Ornithologen und Naturfreunde kann
ich nur dringend anrathen, einen Ausflug nach dem
naturhistorisch und landsohaftlich so interessanten Riesen-

gebirge zu machen, um ein Vorspiel unserer Alpen-

ornis in den mittleren Breiten Deutschlands kennen zu

lernen.

Braunschweig, den 24. Juli 1878.

K. Blasius.

Zur Fortpflanzungs-Geschichte des Kukuks.

Dntgegnung und Nachtrag.

Nebst einer AbscLweifung zum Meckern der Becassine.

Von P r a 11 e.

(Fortsetzung.)

Was ist nun, frage ich, so Absonderliches daran,

dass ich in einer langen Reihe von Jahren — wenn
ich meine Knabenzeit mitrechnen wollte, aus welcher

noch jetzt manches Ei in meiner Sammlung liegt, so

konnte ich auf meine Sammelzeit fast 60 Jahre zahlen —
25 Kukuks-Gelege mit je 4, 19 mit je 5 und 4 mit je

6 Nest-Eiern zusammengebracht habe ? — Wenn ich nur

jedes Jahr ein einziges voiles Geleg erhalten hatte,

so miisste die Zahl solcher Gelege bei mir noch weit

grosser sein.
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Ich habe, seitdem ich zu dergleichen wieder Musse
liabe, trotz aller angewandten Miihe und obgleich ich

dieselbe Praxis wieder adoptirt habe, wie ich sie vor

25 Jahren iibte (s. Naumannia III. 1853, S. 399), im
vorigen Jahre nur 3, in dem jetzigen nur 4 Gelege

mit einem Kukuks-Ei selbst nehmen konnen. Freilich

habe ich auf solche Weise auch einige sehr schone

Gelege von Lanius excubitor , Anihus arboreus und

l^ratensis, Emberiza miliaria, Calamoherpe locustella, Ca-

primulgus europaeus u. s. w. erhalten.

Da ich mich also keines besondern Gliickes im
Aiiffinden von Kukuks-Eiern erfreue, so habe ich mir

auf andere Weise helfen miissen. Viele meiner Kukuks-
Gelege habe ich mir, um Hrn. W. auch dieses Eathsel

zu losen, dadurch verschafFt, dass ich keine Miihe und
keine Opfer scheute, wenn sich mir Gelegenheit bot,

deren aus s i c h e r e r Hand zu erlangen. Als ich z. B.

davon horte, dass Rey aus seiner beriihmten Sammlung
von Kukuks-Eiern veraussere , erwarb ich Alles , was
noch da war: 53 Gelege, von denen 38 im Journale

von 1871 beschrieben sind. Gliicklicher Weise war
das Beste und Seltenste noch vorhanden, und so auch

die blauen und die Neuntodter-Gelege, wie sie im
Journal von Dr. E,ey beschrieben sind. In meinem Auf-

satze habe ich hierauf ausdriicklich hingewiesen; aber

Hr. W. nimmt keine Kotiz davon. Ferner erwarb ich

den ganzen Dr. Schilling'schen Nachlass, 20 Gelege an

der Zahl, mit den von Brand hinzugesammelten.

Unter den vom Herrn Dr. Bey erhaltenen 53 Ge-
legen befinden sich nun 4 Gelege mit je 6 , 11 mit je

5 und 9 mit je 4 Nest-Eiern!

Hr. Walter beruft es, wie oben bemerkt, ganz be-

sonders, dass bei mir allein unter 8 Gelegen mit blauen

Nest-Eiern dreimal 6 Nest-Eier vorkamen. Jawohl,

so ist es! Und diese drei Gelege riihren, wie aus dem
Vorstehenden zu ersehen ist, vom Herrn Dr. E,ey her,

und sind von ihm in Cab. Journ. von 1871, S. 225
u. f., wie ich auch bereits in No. 6 des ornith. Centr.-Bl.

ausdriicklich bemerkt hatte, beschrieben worden. Weiter
sagt Hr W. , nachdem er anerkannt hat , dass nach
dem Zeugnisse Altum's, Key's, Henrici's und dem mei-

nigen das Vorkommen blauer Kukuks-Eier erwiesen sei:

„Dennoch l)ali;e ich die meisten grossen blauen Eier, die

neben blauen Nest-Eiern in frischen Nestern gefunden
werden, fiir Doppeleier oder fiir Eier anderer Vogel."

Hier ist Hr. W., soweit sich sein Ausspruch auf die

blauen Kukuks-Eier meiner Sammlung beziehen soil,

abermals entschieden im Irrthume. Er scheint meine
Angabe in No. 6 d. Bl. iibersehen zu haben: „Alle, die

blauen Kukuks-Eier namlich, haben eine andere Far-
b u n g als die Nest-Eier. Ausserdem ist ihr Korn ein

ganz anderes, als das der Nest-Eier: es ist dasjenige

der Kukuks-Eier." Ich verweise hierbei auch auf das,

was Hr. Dr. Rey S. 225 in Cab. Journ. v. 1871 in

Bezug auf das Korn dieser blauen Kukuks-Eier sagt,

der 6 von denen meiner Sammlung a. a. 0. beschrieben

hat, wie ich ebenfalls in No. 6 d. Bl. angefiihrt habe.

Endlich rui't Hr. W. noch aus: „Was soil man nun
aber zu einem grossen blauen sogenannten Kukuks-Ei
sagen, das viermal so gross ist, als die daneben liegen-

den Rothschwanz-Eier? Das muss ja wie ein Staar-Ei

aussehen! Eier von solcher Grosse legt doch kein

Kukuk! Wahi-scheinlich," fugt Hr. W. dann noch hinzu,

„wahrscheinlich liegen bei solohem grossen Ei 6 Nest-

Eier." —
Nein, Herr Walter! Es liegen bei diesem Ei, das

einen solchen Breitendurchmesser hat, dass der Roth-

schwanz beim Legen, wie ich in No. 6 d. Bl. bemerkt

habe, hatte platzen miissen, nicht 6, sondern nur 3

Nest-Eier ! So gross wie ein Staar-Ei ist es darum noch

lange nicht, sondern immerhin noch nicht grosser, als

ein grosses, oder vielmehr dickes Kukuks-Ei und als

ein solches auf den ersten Blick zu erkennen. Es misst

22^3: 17-/3 ^Idi- -^s ist ^i'" auch nicht eingefallen,

zu sagen, dass es viermal so gross sei, als die daneben

liegenden Rothschwanz-Eier, sondern ich habe nur ver-

gleichsweise von Doppel- und vierfachen Eiern ge-

sprochen, sc. doppeldotterig und vierdotterig, wenn es

letztere giebt, was ich nicht weiss, da ich noch keine

gefunden habe. Ein Doppelei, d. h. ein doppeldotteriges,

ist nun aber nur etwa um 1/4 oder '/s grosser als ein

gewbhnliches; mithin kann ein vierfaches, d. h. ein

vierdotteriges , auch nicht viermal so gross sein! —
Gefunden ist nun dieses von dem Hrn. Stadtseoretair

Klippert in Vegesack. Erhalten habe ich es durch

Hrn. Schliiter in Halle a/S. — Hr. Klippert ist nun aber

derselbe, von dem Kohlmann in seiner Schrift: „Die

Brutvogel der Umgegend Vegesacks'' in der Einleitung

sagt: „Hr. Stadtsecretair Klippert hierselbst sage ich

hiermit meinen herzlichsten Dank dafiir, dass er mich

in meinen Bestrebungen auf das Bereitwilligste und

Liebenswiii'digste unterstiitzte; namentlich sind es Daten

iiber Brutzeit und Gelege, welche dieser kundige und
scharfe Beobachter mit grosser Sorgfalt und Genauigkeit

aufgezeichnet und mir zur Verfiigung gestellt hat".

Hiernacli wird wohl Niemand mehr, und vermuth-

lich auch Herr Walter nicht, die Echtheit dieses Ge-

leges bezweifeln.

In meiner Sammlung liegen, mit einer einzigen Aus-

nahme, die natiirlich nicht mitzjihlt, nur Gelege von
durchaus sicherer Hand, und zwar jedes Gelege unter

dem Namen seines Finders, als Biirgen seiner Echtheit.

Von unbekannten, namenlosen Strolchea, wie Hr. W.
einen solchen schildert, nehme ich iiberhaupt keine

Eier; am wenigsten Kukuks-Gelege, die fiir mich nur

Worth haben bezijglich ihrer Pflegeeltern, der Satzzahl,

des Datums und des Fundorts , und dazu bedarf es

selbstverstandlich durchaus zuverlassiger Finder. Von
solchen nur riihren meine Kukuks-Gelege her. Es ist

zwar nicht nothig, wenn ich die Namen dieser Finder

nenne, noch irgend etwas hinzuzufugen. Da aber viel-

leicht einige von ihnen manchem Leser weniger bekannt

sein diirften, so glaube ich doch, nach dem ganzen In-

halte des Walter'schen Aufsatzes, es den Findern meiner

Kukuks-Eier schuldig zu sein, mit allem Nachdruck hier-

mit offentlich ihnen alien diejenige Glaubwiirdigkeit

und Zuverlassigkeit zu vindiciren, welche Hr. Walter,

und das mit vollem Rechte, fiir sich selbst in Anspruch

niramt. — Meine Kukuks-Gelege sind nun, ausser den

von mir selbst und meinem Bruder, Regierungs- und
Baurath in Oppeln, genommenen, von folgenden Herren

gefunden: Dr. Kriiper, Dr. Rey, Dr. Schilling, Brand,

von Heimrod, Amtmann Nehrkorn, Revierforster Behr,

Forster Bartels, Baethe, Pastor Piissler, Pfarrer Bols-
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mann, Stadtsecretair Klippert iind Gustos Braunstein. —
Die von den Herren Passler, Bolsmann und Klippert

gesammelten habe ich, wie ich hier bemerken will, um
etwaigen Missverstandnissen zu begegnen, durch Herrn

Schliiter erhalten; die von Schilling und Brand durch

Herrn Moeschler. Die genauen Notizen iiber die Ge-

lege, welche von Schilling und Brand gesammelt sind,

verdanke ich dem Herrn C. Jex in Naumburg a/S., der

mir dabei zugleich schrieb, dass diese Gelege die Freude
und der Stolz des verstorbenen Dr. Schilling und bei

seinen Lebzeiten ihm um keinen Preis fell gewesen
waren. Die von den Herren von Heimrod, Behr und
theilweise auch die von Baethe gesammelten habe ich

durch Herrn Dr. E,ey erhalten; einen Theil der von

Baethe, so wie die von den iibrigen Herren gefundenen

aber direct. Wie fern dem redlichen und eifrigen

Sammler Baethe, der auch wohl manchem der sammeln-
den Leser personlich bekannt sein wird, jeder Gedanke
an Tauschung lag — jetzt ist diese vorziigliche Quelle

leider versiegt —
,
geht unter vielen anderen Beweisen,

die ich von seiner Zuverlassigkeit habe, auch daraus

hervor, dass er mir einst 4 Kukuks-Eier, darunter ein

blaues, deren Herkunft er nicht kannte, iibersandte und
dieselben deshalb zusammen fiir nur 50 Pf. mir be-

rechnete! Dem Herrn Baethe verdanke ich ausserdem

sehr eingehende Notizen iiber die Zeit aller, in einer

langen Reihe von Jahren von ihm selbst gefundenen

Eier, und da diese Notizen zugleich eine gute Ueber-

sicht der Brutvogel des Herzogthums Anhalt geben, so

werde ich dieselben vielleicht spater mittheilen.

(Fortsetzung folgt).

Der Dodo.
Von Professor Alfred Newton.

(Mit Erlaubniss des Verfassers aus der „Encyclopaedia Britan-

nica", Ed. 9 Juni 1877, iibersetzt von Frau Marie Reichenow.)

Obgleich des mei'kwiirdigen Geschopfes, des Dodo,*)

der friiher Mauritius bewohnte, jetzt aber dort ausge-

storben ist, schon bfter schriftlich Erwahnung gethan

wurde, so werden doch einige weitere Mittheilungen

der iiber ihn erhaltenen alteren Nachrichten willkommen
sein. Das Jahr, in dem die Portugiesen die Insel

Mauritius entdeckten, ist nicht genau bekannt; es sind

uns verschiedene Daten von 1502—1545 angegeben.

Es scheint, dass Mascaregnas, ihr Entdecker, sie Cerne

nannte, in der Meinung, es sei dieselbe Insel, deren

bereits von Pliny Erwahnung gethan ist; viele andere

Schriftsteller wieder behaupteten, dass sie bei den See-

leuten jener Nation unter dem Namen Ilha do Cisne

(moglicherweise eine Corruption von Cerne) bekannt

ware, und brachten bei ihrer Auffindung heraus, dass

auf derselben grosse Vogel vorhanden seien, die, obgleich

nicht im Wasser lebend, den Schwanen hinsichtlich ihrer

plumpen Gestalt glichen. Ungliicklicherweise sind uns

*) Die Leser, welchen Abbildungen des Dodo oder Dronte
nicht bekannt sein sollten, verweisen wir auf folgende Publica-
tionen: Neu aufgefundene Abbildungen des Dronfe von G. v.

Frauenfeld (Wien, M. Salzer 1868). — Hartlaub, Vbgel Mada-
gaskars (Halle 1877). — Masius, Die gesammten Naturwissen-
schaften. Bd. II S. 253 (Essen 1858). D. Red.

die Nachrichten iiber die Entdeckungen der Portugiesen

verloren gegangen und nichts Bestimmtes iiber jene

Insel, wie iiber ihre Bewohner kann angegeben werden,
bis zum Jahre 1598, wo die Hollander unter Van Neck
dort landeten und die Insel Mauritius benannten. Ein
Bericht dieser Beise wurde im Jahre 1601, wenn nicht

noch friiher, veroflfentlicht und hat mehrere Auflagen
erlebt. Es wird darin von Vogeln erzahlt, welche die

Grosse von Schwanen hatten, zum ' Theil auch noch
stammiger seien, mit grossen Kopfen, ohne Fliigel und
einem einige gekriiuselte Federn enthaltendem Schwanze.

Die Hollander nannten sie Walghvogels (das Wort hat

verschiedene Schreibweisen), d. h. ekelhafter Vogel,

well, wie sie sagen, kein Koch sie schmackhaft machen
konne. Es giebt aber einen andern, vielleicht bessern

Grund — denn es wurde zugestanden, dass ihre Brust

zart sei — namlich den, dass diese Paradies-Insel einen

Ueberfluss von vorziiglichen Nahrungsmitteln hervor-

bringt. De Bry giebt uns zwei wunderliche Berichte

iiber die Thatigkeiten der Hollander, und in einem der-

selben eine Abbildung des Walchvogcls, die erste ver-

offentlichte Darstellung seiner schwerfalligen Formen,
mit einer Unterschrift, welche beweist, dass der Rei-

sende dazu ein lebendes Exemplar nach Holland brachte.

Unter den Colonisten war ein Zeichner, der, nach einer

Skizze, einige Jahre spater eine Abbildung des Vogels

herausgab, welche er unbestimmt benannte: „Gallina-

ceus Gallus peregrinus, aber ziemlich genau beschrieb. —
Inzwischen hatten Mauritius zwei andere hoUandische

Flotten besucht. Eine derselben hatte einen ausgebil-

deten Kiinstler an Bord, dessen Zeichnungen gliicklicher-

weise noch vorhanden sind. Von der andern wurde
spater ein Journal, das von einem der Seeleute herriihrte,

veroifentlicht. Dies sind vorlaufig die vorziiglichsten

Angaben, welche iiber diese Vogel gemacht sind; aussei"-

dem fugen wir noch die sonderbare Thatsache hinzu,

dass sie von einigen Dodaarsen, von anderen Dronten

genannt wurden. — Fernere hoUandische Schriftsteller

unterlassen, obgleich sie den Vogel verschiedene Male
erwahnen, einige wichtigere Thatsachen in ihrer Erzah-

lung anzugeben. Die Seefahrer indessen waren nicht

trage und fanden Arbeit fiir ihre Naturforscher und
Maler. Clusius sagt, dass er 1605 in Pauw's Haus
in Leyden eines Dodos Fuss sah, den er augenblicklich

beschrieb. In spateren Jahren hat man in der Hoch-

schule von Utrecht eine Copie von Clusius' Werk ent-

deckt, in der ein Original, von Van de Venne gemalt,

eingeklebt war, iiberschrieben „Vera effigies hujus avis

Walghvogel (quae et a nantis Dodaers propter foedam

posterioris partis crassitiem nuncupatur) qualis viua

Amsterodamum perlata est ex insula Mauritii. Anno
MDCXXVI." Eine ganze Anzahl Abbildungen des

Dodo, angefertigt von einem beriihmten Maler Namens
Roelandt Savery, der im Jahre 1576 zu Courtray ge-

boren war und im Jahre 1639 starb, sind ferner lange

bekannt, und es hiess immer, dass diese nach dem Leben

gezeichnet seien. Der sichere Beweis indessen, dass zu

jener Zeit ein lebender Dodo in Holland gemalt sei,"

hat bis jetzt gefehlt. Ueber diese Thatsache kann aber

nun langer kein Zweifel herrschen. Die Bilder des Dodo
zu Berlin und Wien sowohl, welche genau aus den

Jahren 1626 und 1628 datiren, als die Bilder von
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Goiemare, aiis clem Jahre 1627, welche im Besitze des

Herzogs von Northumberland zu Sion-Hause sind, durfen

mit gTosserer Wahrscheinliohkeit als Abbildungen eines

gefangenen Vogels betrachtet werden. Es ist sQgar

sehr wahrscheinlich, dass dies nicht das ei'ste Exemplar
war, das einem' Malar in Europa als Original gedient

hat. In der Privat-Bibliothek des hochseligen Kaiser

Franz von Oestreich ist eine Bilderreihe der verschie-

densten Thiere, vermuthlich von dem hollandischen

Iviinstler Hoefnagel, der urn's Jahr 1545 geboren wurde.

Eines der Bilder stellt einen Dodo dar, und wenn es

kein Irrthum in von Frauenfels Beschreibung ist, muss
es ganz sicher vor dem Jahre 1626 gemalt sein, denn

es sind Griinde da, anzunehmen, dass das Orginal aus

dem Vivarium des damaligen Kaisers Rudolph II ge-

nommen wurde und dass der Theil eines Dodokopfes,

der im Museum zu Prag 1850 gefunden wurde, zu

diesem Exemplar gehorte. Die anderen Bilder von

Roelandt Savery, von denen nur erwahnt seien: das zu

Hague , ferner das im Besitz der Zoologischen Gesell-

schaft zu London (friiher Broderip's), dann das in der

Schdnbornschen Sammlung zu Pommersfelden in der

Kahe von Bamberg und schliesslicli das dem Dr.

Seyffert in Stuttgart angehorige, sind ohne Jahreszahl,

wahrscheinlich aber alle zu ein und derselben Zeit

gemalt (um 1626 bis 1628). Das grosse Bild im Brit-

tischen Museum, ehemaliges Eigenthum des Ilerrn Hans
Sloane, von einem unbekannten Kiinstler, doch ver-

muthlich von Roelandt Savery angefertigt, ist ebenfalls

ohne Jahreszahl, wahrend ein noch grbsseres in Oxford

(angeblich von Savery jun. gemacht) das weit spatere

Datum 1651 tragt. Ebenfalls fehlt die Jahreszahl auf

einem Bilde, das, wie man sagt, von Pieter Holsteyn

gefertigt, im Besitze des Dr. A. von der Willige zu

Harlem in Holland ist.

Wir haben von 1628 die erste Nachricht iiber die

Beobachtung und Erwahnung dieses Vogels seitens

eines Englanders von einem gewissen Emanuel Altham,

welcher in zwei, an deraselben Tage auf Mauritius ge-

schriebenen Briefen an seinen Bruder ihn erwahnt.

Diese Briefe sind neuerdings durch die Vermittlung
des Dr. Wilmot zu Tage gefordert. In dem einen

sagt der Betrefiende: „Du sollst einen seltsamen Vogel
erhalten, den ich auf der Insel Mauritius fand, von den

Portugiesen Do Do genannf ; ich liofFe, dass er Dir seiner

Seltenheit wegen willkommen sein wird." Die Stelle

in dem andern Brief hat dieselbe Bedeutung. Weiteres
ist von dieser werthvollen Zueignung nicht bekannt.

Mit der Flotte des Altham segelte Herbert, dessen Reisen
verschiedene Auflagen erlebten und lange erwahnt
wurden. Es ist sicher, dass er vor dem Jahre 1629
Mauritius noch nicht erreicht haben konnte, obgleich

haufig das Jahr 1627 als dasjenige seines dortigen Be-
suches angegeben wurde. Den vollstandigsten Bericht,

den er liber den Vogel giebt, finden wir in der Auflage
vom Jahre 1638 in dem so sonderbar verstellten Styl

vieler Schriftsteller der damaligen Periode. Es wird
geniigen den Anfang anzufiihren: „Der Dodo kommt
zuerst zu einer Beschreibung. Hier und in Dygarrois
(Insel Rodriguez, und nirgend anders habe ich ihii je

gesehen oder gehort) ist der Dodo gezeuget (ein portu-

giesischer Name ist Dodo und hat Bezug auf ihre Ein-

faltigkeit), ein Vogel, der durch seinen Korperwuchs

und Seltenheit ein Phbnix genannt wurde (ware es in

Arabien) etc." Herbert's bestimmte Angaben, welche

durch Altham bestatigt sind, konnen nicht bei Seite

geschoben werden, folglich zbgern wir nicht, eine portu-

giesische Ableitung fiir das Wort zu bestimmen. Her-

bert gab ebenfalls eine Abbildung des Vogels.
(Schluss folgt.)

Beobachtungen iiber das Leben und die Fort-

pflanzung gefangener einheimischer Kornerfresser.

Von Dr. Ci. Fr. Hermaim Miiller in Berlin.

(Fortsetzung der Zeisigidyllen.)

79. Am 18. Juli brachte es ein gliicklioher Zufall

,

dass ich gegen meine Gewolinheit Abends nicht ausging.

Zieschen verliess namlich in der Dammerung zu meiner

grossen Beunruhigang die Jungen, eine voile Stunde

hastig bin- und herhlipfend. Am folgenden Abende,

wo ich natiirlich erwartungsvoll zu Haus blieb, trat die-

selbe Erscheinung ein, nur mit dem schlimmen Unter-

schiede, dass das Vogelchen auf der Sprosse einschlief

und durch nichts zu bewegen war, zu dem Neste zuriick-

zukehren, Nun war guter Rath theuer! Um die noch

nackten Kleinen nicht erfrieren zu lassen, wurden sie

aus dem Neste gelofFelt und mit demselben in einen

sehr grossen Blumentopf gebracht, welchen ich mit

heissem Sande anfullte und mit einem langen Shawle

umwickelte, dessen Kanten in der Mitte der Oeffnung

aneinander stiessen. Es war gut, dass ich aus Pflicht-

gefiihl fiir meine Pensionare weder fest noch lange

schlief. In diesem Thonhause musste, wie seiner Zeit

im Herrenhause, eine mehr als „angenehme Temperatur

geherrscht" haben, denn als ich beim ersten Morgen-

grauen nach meinen Pfleglingen mich umsah, sassen

sie zu nieinem Schrecken auf dem Shawle, von wo sie

leicht in den Abgrund des Verderbens batten stiirzen

konnen. Sie waren durch das unvermeidliche Gerausch

erwacht und, noch ehe ich mich angekleidet hatte,

wieder in's Nest zuriickgekehrt. Wie die schwerfalligen

Dickbciuche diese halsbrecherischen Turnkiinste zu Stande

gebracht, blieb ein Geheimniss, well in alien folgenden

Nachten gegen jede Wiederholung die sorgsamsten Maass-

regeln getroffen wurden.

Was hatte die sonst so liebevolle Mutter bewogen,

ihre hiilfsbediirftigen Kinder in naturwidriger Weise

zu verlassen?. — Ich glaube den Grund zu kennen.

Vier Zeisigjunge haben zwar denselben Umfang, wie

zwei Dompfaffen von gleichem Alter, aber die mehr-

fache Getheiltheit der ersteren gestattet der Mutter,

ihre Eiisse zwischen ihnen hindurch an die Nestwand

zu bringen; iiber den compacten Dompfaffen musste sie

die Peine schmerzhaft ausspannen. Die Richtigkeit dieser

Annahme bewahrte die Polgezeit, in welcher die heran-

gewachsenen Jungen regelmassig am Tage noch be-

deckt und in der Dammerung verlassen wurden.

Natiirlich, wahrend der Helligkeit konnte die Bedeckung

zur Erholuug der schmerzenden Beine zu jeder Zeit

unterbrochen werden, nicht in der Dunkelheit der Nacht,

ohne sich unbekannten Gefahren auszusetzen. — In

dem angegebenen Verfahren habe ich damals ein Zeichen
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von bewussterUeberlegung erblickt, und an dieser

Meinung halte ich auch heute noch fest.

Meine Eingriffe in das heilige Familienleben an
jedem Abende nahmen die gutmiithigen Zeisige nicht

im mindesten iibel; am Tage wurde die voile Fiirsorge

fiir die Kinder in treuester Weise fortgesetzt, sobald

sie mit dem Neste in's Bauer zuriickgebracht wurden. —
Bald stellte sich ein bedenklicherer Uebelstand ein.

Die Jungen stiessen namlich, wenn sie sperrend sich

emporrichteten, mit den Sohnabelspitzen an die niedrige

Drahtdecke und machten jede Fiitterung unmoglich. Die
ganze Compagnie wurde nun in ein dreimal grosseres

und anders gestaltetes Heckbauer umquartiert. Meine
vorangegangene Beklemmung war iiberfliissig gewesen;
die treuen und treuherzigen Vbgelclien nahmen den Um-
zug in die herrschaftliche Wohnung sehr wohlgefallig

auf und liessen sich in ihren Pflichten keinen Augen-
blick stbren.

Nach wenigen Tagen (ich glaube, es war der U.

Lebenstag) stellte sich nun wirklich der beim Beginne
des Versuchs befiirchtete schlimmste Uebelstand ein:

die Eltern vermochten bei allem Eifer nicht mehr die

ihnen iiber den Kopf gewachsenen Kinder zu sattigen

;

diese blieben in bestandigem Schreien und lehnten sich,

da sie inzwischen sehen gelernt batten, gefahrlich weit
iiber den Nestrand, um den zuriickkehi'enden Eltern
jubelnd entgegen zu zappeln. — Nun blieb nichts

weiter iibrig, als sie von 9 bis 2 Uhr menschlicher
Pflege anzuvertrauen.

Auch dieser neue Uebelstand wurde lehrreich.
— Zunachst eine gefahrdrohende Unvorsichtigkeit. Ans
falschem Wohlwollen batten die kleinen Kostganger
zuerst nur reinen Dotter in zu trockenem Zustande
erhalten, am 3. Tage zeigten sich die Unterleiber bei

beiden Vogeln stark angeschwollen, glanzend, kupfer-

farbig und heiss. Ich hielt die armen Schlucker fiir

verloren. Gliicklicher Weise verschwand dieser Zustand
schon nach 24 Stunden, als sie, genau nach dem Ver-
fahren ihrer Eltern, einen halbfliissigen Brei aus zer-

hacktem Ei, ausgepresster Semmel, Mehlwurmsaft,
Ameisenpuppen, zerquetschten Kbrnern und Grriinkram

aller Art erhielten. Bei dieser naturgemassen
Futterung gediehen die Vogelchen vorzliglich. — Weiter,
ihre tiigliche fiinfstiindige Entfernung wirkte nicht ent-

fremdend, sondern aneifernd auf die Eltern, wobei der

Hahn sich mehr auszeichnete, als das Weibchen. So-

bald ich nach meiner Eiickkehr um 2 Uhr das Nest
auf den Tisch vor das Bauer stellte, schoss er zu den
Futternapfen und spelzte Korner ab, um die Fiitterung

unmittelbar darauf zu versuchen. In diesem Falle,

welcher an jedem Nachmittage einmal eintrat, hat

wahrend der wenigen Augenblicke kaum eine E r -

w a r m u n g ,
geschweige eine Erweichung stattfinden

konnen. — Da die Jungen vor der Einstellung in's

Bauer von mir erst griindlich gesattigt und dadurch
schlafrig wurden, so blieben die Einladungen des Hahns
gewbhnlich fruchtlos, was ihn gelegentlich zur ge-
waltsamen Einfiihrung des Speisebreis veranlasste

(siehe ,,Biolog. Einzelnheiten").

25. Juli. Heute, etwa am 14. Lebenstage, hbrte

ich wahrend der Fiitterung die ersten vollen runden
G'utturaltbne des eingetretenen Stimmwechsels, und am

folgenden Tage begannen die Excremente, statt der

bisherigen unformlichen blasigen Gestalt, eine kleinere,

birnenformige anzunehmen.
Durch das haufige Hin- und Herheben ermuthigt,

verliessen die Jungen am vorhergehenden Tage etwas
V r z e i t i g das Nest und benahmen sich g im p e 1 h a f t.

Statt namlich ihren sie angstlich umtrippelnden Zwerg-
eltern sich zuzuneigen, reckten die jungen Hiesen ihre

weit geoffneten Schnabel immer hbher und schrieen

gen Himmel, als ob ihnen die nothdiirftige Nahrung
mit absichtlicher Grausamkeit vorenthalten wiirde.

Von nun an blieb nur noch kiinstliche Pflege iibrig.

Um die Kleinen der wohlthatigen Einwirkung von Luft

und Sonne theilhaft zu machen, wurden sie auf's Fenster-

brett gestellt. Leider hatte ein Sturmwind einen Fliigel

aufgerissen und die Jungen in Zugluft gebracht. Gleich

darauf wurde das Hahnchen verstimmt, sperrte immer
lassiger und starb an demselben Tage, an welchem
seine Schwester sich selbstandig zu ernahren begann
(circa 1. August). Der hintere Unterleib zeigte sich

trocken, weisslich und zusammengeschrumpft.

80. Und was wurde aus seiner SchwesterPapchen?
Zunachst hatte dies Vogelchen eine schlimme Zeit zu

bestehen. Wenige Tage nach erlangter Selbstandigkeit

zeigten sich an den Fusszehen und dem entsprechenden

Schenkel mehrere gelbliche Knotchen , und dieselbe

Seite des Unterleibes wurde ihrer ganzen Lange nach

von einem einzigen zusammenhangenden dicken Schorfe

bedeckt. Diese Krankheit, welche wahrscheinlich durch

zu fette Fiitterung mit Ameisenpuppen und Mehlwurm-
saft entstanden war, wurde von Saohverstandigeren als

„Nestkrankheit" bezeichnet, welchem Ausdrucke

ich keine bestimmte Bedeiitung beizulegen vermochte.

Das arme Vogelchen wurde von den heftigsten Schmerzen
gequalt; es lag, zu alien Bewegungen unfiihig, matt

auf dem Boden und ernahrte sich miihsam von den

ringsum ausgestreuten Kornern oder dem ihm dicht

vorgeschobenen Weichfutter. Hierbei bemerkte ich zum
ersten Male, dass die Speisen, wohl wegen des Schnabel-

hakchens, nicht mit der Spitze selbst, sondern mit der

Seite des Schnabels aufgenommen wurden, wie es

andere Dickschnabler wohl auch thun mbgen. — Durch
abwechselnde ausserliche Anwendung von Glycerin

und Provencerol, welche mit der Fahnenspitze einer

Babenfeder aufgetragen wurden, durch die kiinstliche

Erwarmung, besonders durch sanfte Einwirkung g e -

brochener Sonnenstrahlen, denen das Vogelchen we-

gen verkleisterter Federn und kahler Stellen nachge-

hoben wurde, losten sich nach 8 Tagen die Schbrfer

und die Patientin genass, um von nun an bis zu ihrem

letzten Lebenstage meine grbsste Freude zu werden.

Da bekanntlich selbst gefangene alte- Dompfaffen

leicht und schnell sich zJihmen lassen , so bedarf es

kaum der Erwahnung, dass dieser unter so seltsamen

Umstanden gross gewordene Vogel eiu wahres Muster

von Zutrauliohkeit wurde. Menschenhande batten ihn

in gesunden und kranken Tagen in liebevoUster Weise
gepflegt, von seinen vertrauensseligen Piiegeeltern hatte

er niemals einen angstigenden Warnruf vernommen :

was Wiinder also, dass ihm alle und jede Furcht vor

Menschen fremd blieb, ja dass er ihre Nahe sogar auf-

suchte! Nur die einzige fatale Rabenfeder, mit welcher
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sein krankei- Leib eingepinselt worden war, mochte er

nicht leiden: bei ihrem Anblicke gerieth er nocli nach

Monaten in fieberhafte Aufreg'ung , er entfloh in den
fernsten Winkel, und es bedurfte dann zu seiner Be-

ruhigung vieler Liebkosungen und Schmeicheleien.

Den Inhalt des Wortes „naher!" musste er be-

griffen haben. Mit jeder Wiederholung desselben kam
er naher, drangte sich schliesslich an den Leib des

Rufenden und verharrte so lange bittend, bis er einen

Mehlwurm erhalten hatte , auf welchen es wohl auch
liauptsachlicli abgesehen war.

Ohne sonderliche Erwartung hatte ich ilim in der

Dammerung wiederholt das Lied: jjFrisch auf zum
frohlichen Jagen" vorgepiiffen. Davon hatte er nicht

das mindeste behalten, dafiir eine lange Reihe floten-

artiger Molltone sich angeeignet, welche auf freund-

liches Zureden bereitwilligst und mit Behagen vorge-

tragen wurden. Zeigte er sich einmal gegen einen

ihm nicht sympathischen Gast trotzig (er hatte solche

Launen) und wurde er deshalb in eine vogelleere Stube

verbannt, dann brachte ihn die Einsamkeit schnell zur

Besinnung. Schon nach wenigen Minuten bat er flotend

um Zuriickberufung und zeigte sich nun folgsam. —

^

Erlaubte ich mir gelegentlich, in seinen Gesang hinein-

zupfeifen, dann unterbrach er sich stutzend und machte
regelmjissig, laut krahend, einige so tiefe Verbeugungen,
dass die Schnabelspitze die Sitzsprosse beriihrte. Ob
aus Wohlgefallen oder Missbehagen, blieb unermittelt,

denn der vorzligliche Vogel bewahrte gleich darauf

wieder seine angeborene Gutmiithigkeit und Freund-
lichkeit.

Ereundliche Leser werden mir hofFentlich die aus-

fUhrliche Erzahlung dieses kleinen oruithologischen

Vorkommnisses nachsehen; sie enthiilt ja einige charak-

teristische Ziige und ich werde ihr gleich einen prak-

tischen Vorschlag folgen lassen. — Gelernte Dompfaffen

vergessen bekanntlich oft Theile der ihnen gelehrten

Lieder und werden zu unangenehmen Stiimpern, wahrend
das Auslassen einzelner nicht zusammenhangender Tone
unbemerkt bleibt; auch kann in diesem Falle leicht

Nach- und Abhiilfe beschafft werden. Deshalb mocht'

ich mir erlauben, denjenigen, welche Dompfaffen oder

auch andere Vogel abrichten, vorzuschlagen , einmal

probeweise auf Lieder ganz zu verzichten und sich

auf eine Reihe wohlklingender Tone zu heschranken,

bei denen sich auch Weibchen betheiligen und zu

Coloratursangerinnen ausbilden konnen und werden.
Ein flotendes Moll weibchen, wie das obige, wiirde

gewiss vielen Vogelfreunden ungleich angenehmer und
werthvoller sein, als ein stiimpernder Lust- und
Liebesliedersanger!

Ich selbst wiirde nun hier contrastirend ein Kl age-
lied anstimmen miissen, hatte ich nicht bereits 1877

p. 110 iiber Papchens Fortpflanzungstrieb und Tod be-

richtet. — Damit nun dieser Idyllenabschnitt nicht

triibselig zu schliessen braucht, sonderu sich heiter

fortentwickeln kann, hat Papchens Pflegemutter mir
von 1874 ab eine aussergewohnliche Hiilfe gebracht.

Zuvor die prosaischen Begebnisse bis dahin.

81. Am 15. April 1872 wurde Zieschen auf der

Sonnenseite mit einem sehr zahmen Hahne in ein ge-

wbhnliches Heckbauer gebracht. Am 6. 7. 8. 10. 11.

und 16— 19. Mai erfolgten, unter zweimaligem Un-
wohlsein, 9 Eier (wohl 2 Gelege); am 17. Mai erhielt

das zur Brlitung schreitende Vogelcben einen Murmel
(Schoss, Schosser) und am 19. vier Eier, von denen
eins nach 5 Tagen auf dem Boden zerstort gefunden
wurde, wahrend die drei iibrigen am 5. Juni voll-

standig ausgebildete Embryonen enthielten, was bei den
zahlreichen folgenden Eiern niemals wieder vorgekommen
ist. Die Verbriitung mochte schliesslich durch Milben-
plage, welche dem so gern sesshaften Vogelchen keine
einzige ruhige Minute gbnnten, bewirkt sein. In welcher
Weise es sich an seinen Quiilgeistern rachte, theilen

die „Biolog. Einzelnheiten" mit in dem Artikel ,,TJnge-

ziefer". — Da sich, vielleicht in Folge dieser Qualen,
am Kopfe und um den Schnabel kahle rothe Stellen

zeigten, so wurde mein kleiner Liebling zuruckgezogen
und durch meines Freundes Arndt Zeisigweibchen er-

setzt (No. 00).

18 7 3. 82. Erste Briitung. Zieschen wurde
am 14. April, wie 1871, mit seinem ersten phlegmatischen

Gatten auf der Sonnenseite in ein mittelgrosses Heck-
bauer gebracht. Am 21. begann es fliichtig zu bauen,

legte vom 25.—29. fiinf Eier, welche am 12. Mai sich

klar erwiesen und entfernt wurden. — Zur Erklarung:
ich habe nur einen einzigen und zwar misslingenden

Betretungsversuch gesehen ; ferner, das Weibchen badete

haufig und kehrte immer erst nach sehr langer Pause
in's Nest zuriick.

83. Zweite Briitung. Am 23. Mai begann ein

sorgloser Neubau, vom 26.— 30. Mai und am 1. Juni
wurden 6 Eier (No. 6— 11) gelegt und vom letzten

Tage an gut gebriitet. Zwei Eier zerpickte der Hahn,
die iibrigen wurden am 12. Juni klar befunden und
die Vogel der Milben wegen in ein anderes Bauer
gebracht.

84. D r it te Briitung. Am 24. Juni wollte Zies-

chen bauen, legte am folgenden Tage ein Ei auf den
Boden, nistete, als nun ein Nest eiogehangt wurde,
zuerst phlegmatisch, dann eifriger, und brachte vom
26. Juni bis 3. Juli (der 28. Juni war frei) 8 Eier

(No. 12— 19). Auch das zweite Ei war auf den Boden
gelegt, ein anderes am 2. Juli verschwunden; das 3.

ist, nach vorangegangenem Unwohlsein, erst Nachmittags
nach 4 Uhr gelegt. — Der vorziiglichsten Briitung

ungeachtet, blieben alle 5 Eier (fiir das enge Nest zu
viel) klar und wurden am 5. Juli weggenommen.

(Fortsetzung folgt.)

TJeber Edelpapagcieii (Eclectus).

Mit Bezug auf die in No. 15 dieses Blattes von Dr.

A. B. Meyer besprochenen Frage der Zusammenge-
horigkeit der griinen und rothen Eclectus als Geschlechter

derselben Art diirfte es interessiren, dass in einer soeben

an das Museum Godeffroy in Hamburg gelangten

Sendung des Reisenden F. Hiibner von der Duke of

York - Insel alle rothen Exemplare (E. Linnaei) als

Manner, alle griinen {E. polychlorus) als Weiber der-

selben Art bezeichnet sind.

J. D E. SCHMELZ.
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Ueber die Acclimatisation europiiisclier Siiigv«g:el

wird uns von Herrn G. A. Seyler aus australischen

ZeituDgen mitgetheilt

:

,,Die Einfiihrung europaischer Singvogel in den au-

stralisclien Kolonien, die so vielseitig gewiinscht und

erstrebt wird, ist jetzt leichter von Neu-Seelaud als

von Europa aus zu bewirken. Die meisten europaiscben

Singvogel sind bereits in Neu-Seeland, beiinden sich.

daselbst sehr wohl, vermehren sich ausserst rasch und
sind zu billigen Preisen zu kaufen." D. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

An Stelle des verstorbenen hochverdienten Prasi-
denten der k. k. Leopold. Carolin. Academie
der Naturforscher, Herrn Prof. Dr. Bebn, wurde
Herr Professor Dr. Knoblauch, bisher Physiker an

der Universitat Halle, gewahlt.

Mit der Direction des zoologischen Mu-
seums in Bremen wurde an Stelle des aus dam
Amte scheidenden Herrn Dr. Pinsch Hei-r Dr. Ludwig,
bisher Privatdocent an der Universitat Gottingen, betraut.

BericlitigTing.

Die in No. 15 d. Bl. besprochene Arbeit: „Orni-
thologische Beit rage zur Fauna derNieder-
e 1 b e" von Bockmann ist nicht, wie angegeben wurde,
in den „Verhandlungen des naturwissensch. Vereins",

sondern in denen des „Yereins fiir naturwiss.
>Unterhaltung in Hamburg, redigirt von Herrn
Gustos S c hm e 1 z

,
publicirt. Letzterer Verein hat sich

besonders die, bisher sehr vernachlassigte, Erforschung
der Umgegend Hamburgs zur Aufgabe gestellt.

Briefkasten der Redaction.
Herrn M. S. in B., Dr. S. in P., A. G. in B., Dr. Bl.

in B., Dir. P. in H., Sch. in Cr., H. F. in A. : Manuscripte
dankend empfangen ; Publication in No. 18—20.

Eingegangene Drncksaclien.

V. Pelzeln, Weitere Sendungen von Vogeln aus

Ecuador. (Verb. k. k. zool. hot. Ges. Wien 1878.)

Schliiter, Preisverzeichniss naturhistorischer Lehr-
mittel. No. 63.

Cams, zoologischer Anzeiger. No. 4 1878.

Fin sch, On a new Species of Finsch from the Feejee
Islands. (Proc. Z. S. 1878.)

Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien.
No. 4—5 1878.

Zeitschrift des Ornithologisch. Vereins in Stettin. No.
5—6 1878.

Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der

Vogelwelt. No. 4-6 1878.

Schweizerische Blatter fiir Ornithologie. No. 9— 14 1878.

Pfalzische Gefliigel - Zeitung (Kaiserslautern , Kayser).

No. 11—16 1878.

Siiddeutsche Blatter fur Gefliigelzucht (Miinchen) No.

10-15 1878.

Monatsblatt des Badischen Vereins fiir Gefliigelzucht

(Karlsruhe). No 5—7 1878.

Der ThierfrQund, Organ des Wiener Thierschutz-Vereins.

No. 4—6 1878.

Schaufuss, Preis-Verzeichniss anatomisch-plastischer

Nachbildungen fiir den allgemeinen TJnterricht.

Taiisch- und
Fiir einen bereits in der Ausfiihrung IbegrilTenen

Zoolog^ischen GS-arten
verbanden mit Restauration , Thier- und Naturalien-

Handlung, in einer Provinzial-Hauptstadt Norddeutsch-

lands mit 100 Tausend Einwohnern, wird ein

Theilnehmer
mit 20 bis 30 Tausend Mark Kapital gesucht,

welches hypothekarisch eingetragen wird und wofiir

mindestens 10 Prozent Zinsen als Gewinnantheil garan-

tirt warden. Ein grosses Wohnhaus mit den ent-

sprechenden Gaschiifts- und Verkaufs-Baumen, sowie ein

schones Bestaurations-Gebaude mit Salen und
Nebenraumen, ferner ainPapagei-Haus, einVogel-
haus mit Winter- und Sommer-Voliaren, Affanliaus,
Aquarium und Terrarium, Bassin mit Wasserfall

fur Schwimmvogel etc. sind bereits im Ban v o 1 1 -

endet, Veranden, Lauban, Bosquets und alter Baum-
bestand im Garten vorhanden und ein Raubthier-
haus, Barenzwinger, Fasanen-, Gefliigel-
und Raubvogel-Volieren etc. sollen demniichst

noch errichtet werden und die Eroflnung des Etablissa-

ments noch in diesem Jahre stattfinden. Der Garten
liegt in unmittelbarer Nahe der Stadt in der schonstan

und frequentesten Gegend. Die Rentabilitat das Unter-
nehmens wird erreicht durch die Entrees der Garten-

Kaiif-Verkehr.
besuchar, Restaurationspacht, Thierhandel- und Zucht.

Fachkenntniss ist fiir den Theilnehmer nicht unbadingt

arforderlich, da der Besitzer ein auf dem Gebiete er-

fahrner Fachmann ist. Reflectanten erfahren das Niihere

auf Anfrage unter A. C. Sti durch die Expedition dieses

Blattes. [68]

Wilh. Schluter in Halle a|S.

Natural! en- & Lehrmittelhandlung.
Mein neuester Catalog No. 63 iiber natm-histoi-ische

Lehrmittel , 28 Seiten stark, ist erschienen und wird

gratis und franco verschickt. [64]

4 Paar Brieftauben 77er Zucht hat abzugeben

[63] Hugo Beniiertz zur Linden b. Solingen.

diaries Jamracli,
180. St. George's Street, London East.

1 Paar Zwerg-Ochsen (Mannchen u. Weibchan), 32

ZoU Hohe, Paar 600 Mark — Tiger -Katze 120 —
Nasenbiiren 40 — Graue-Papageien 20 — Inseparables

P. 12 — 200 P. St. Helena-Fasanchan P. 5. — 100 P.

Zebra-Finken P. 8 — 150 P. Wellensittiche P. 8 —
3 P. Flamingos P. 300 — 6 Balge von Stringops

habroptilus a 60 — 10 Balge von Apterix Oiveni a 60
Mark (gut erhaltan). [67]

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Diuck: G. P ii t z'sclic Uuclidruckerei (Otto llautlial) iu Nauniburg a/S.
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Ueber Edelpapageien.

In der letzten Nummer dieses Blattes ist von Herrn
Schmelz in Hamburg die werthvolle Mittheilung ge-

macht, dass in einer neuerdings von Herrn Hiibner
von der Duke of York-Insel eingesandten Vogelsammlung
die rothen und griinen Edelpapageien (Eel. Linnai und
Ed. polychlwus) als yerschiedene Geschlechter d e r -

selben Art bezeichnet seien. Leider sind in dieser

Notiz die Geschleclitsbezeichnungen verstellt worden,

was wir zu berichtigen uns beeilen. Es sind namlich

von dem Sammler die rothen Exemplare als Weiber,

die griinen als Manner (und nicht umgekehrt, wie S.

lob gedruckt wurde) bezeichnet. Somit ist wiederum die

Entdeckung des Herrn Dr. A. B. Meyer bestatigt.

—

Hingegen wird v. Herrn Fiedler in Agram die Angabe,

naeh welcher ein ihm gestorbener „Griinedelpapagei" ein

Weibchen gewesen sei (Orn. Centralbl. 1877 S. 87) auf-

rechterhalten, indem derselbe uns in Erwiderung auf die

Abhandlung des Herrn Dr. Meyer, S. 119 d. Bl., schreibt:

„Auch noch heute zv?eifle ich an der richtigen Ge-
schlechtsbestimmung des Vogels nicht, denn der Priipa-

rateur^ ein tiichtiger, wissenschaftlich gebildeter Mann,
hat unter Tausenden von Vogeln auch eine ziemliche

Anzahl fur meine Privatsammlung gestopft und bei

vielen, deren Geschlecht er nicht kannte, ich aber sehr

wohl, dieses richtig bestimmt. Dass iibrigens nur ich

die Erfahrung bei den Edelpapageien gemacht, beruht

auf Irrthum, denn Herr Emil Linden schreibt mir
unter dem 13. Juni 1877 nach VerofFentlichung meiner
Notiz: „ „Die Mittheilung des Herrn Dr. Meyer in

Dresden vregen des Geschlechtes der Edelpapageien
beruht auf Irrthum; ich hatte von beiden schon Mannchen
und Weibchen, was sich nach deren Tode durch Dr.

Stolker erwiesen hat, der alle meine todten Exem-

plare hekomrat und mir jeweiliges Geschlecht und mog-
liche Todesursache mittheilt."" Nachtraglich erhalten wir
von Herrn Dr. Meyer noch die folgenden Notizen:

„Soeben starb bei uns ein Eclectiis "polychlorus, der genau
mit der Besehreibung bei Finsch, Papageien II S.

334 (aus Halmahera im Bremer Museum) iibereinstimmt.

Derselbe war miinnlichen Geschlecht s. Bolau."
„Ich brachte im Jahre 1873 einen lebenden rothen

Edelpapagei mit und derselbe ist heute noch in meinem
Besitze. Nachdem er sich seit einigen Tagen unpassiich

gezeigt hatte, legte er gestern Abend unerwarteter
Weise ein Ei und bekundete hiermit in eclatanter Weise
sein Geschlecht. Das Ei ist weiss, wie die aller Papa-
geien, 42 Mm. lang und 29 Mm. breit, ziemlich spitz

zulaufend. Dresden 9. 9. 78. A. B. Meyee." A. R.

Zur Fortpflanzungs-Geschichte des Kukuks.

Entgegnung und Nachtrag.

Von P r a 1 1 e.

(Fortsetzung.)

Mein Gesuch um Kukukseier im „Ornith. Centr. Bl."

trug mir zunachst eine anonyme Postkarte mit einer

gutgemeinten, wenn auch iiberfliissigen, Mahnung zur

Vorsicht ein. Alles, was mir der geehrte Herr Ab-
sender zurief, hatte ich mir, und noch viel mehr, langst

selbst gesagt. Aber der Herr Anonymus hat doch seine

Handschrift nicht so zu verstellen vermocht, dass ich

sie nicht sofort erkannt hatte. Warum nicht ofFen,

geehrter Herr — , warum mit geschlossenem Visire?!

„Lass fallen die Verkleidung und zeig' Dich frank und
frei !" Ich wiirde Ihnen wahrhaftig die Warnung nicht

libel genommen haben

!

Auf meine Anuonce erhielt ich ferner nur ein ein-
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ziges Argebot. Wenn man aber beim Sammeln alt

geworden ist, so hat man allgemach gelernt, sich in

Acht zu nehmen. Und so stellte ich denn auch, da
Kukuks-Gelege ohne die vollste personliche Ueber-
zeugung ¥on ihrer Zuverlassigkeit flir mich gar keinen

Werth liaben, den Anbieter auf die Probe dadurch, dass

ich einige zugleich angebotene seltene Eier kommen liess.

War nun wohl Tichodroma muraria echt, so konnte ich

doch das wie ein Parus major grob und stark gefleckte

Ei, welches Parus luguhris angehoren und Ton Dr. Kriiper

gesammelt sein sollte, nicht als solches anerkennen trotz

der Signatur mit den Initialen Kriiper's, mit dem
Datum ,,22/5. 73" und dem Fundorte „Smyrna". Ein
von Kriiper direct erhaltenes, aus dem Parnass stam-

mendes datirt vom 15/4., ist also um mehr als einen

Monat friiher gelegt. Doch wiirde ich auf die ver-

schiedene Legezeit all ein selbstverstandlich keinen

"Werth legen. — Die Signatur und die Initialen auf

dem fraglichen Ei sind wohl ahnlich einer Kriiper'schen

Signatur, aber doch nicht von seiner Hand ge-
schrieben, wie sich nach sorgfaltigen Vergleichen mit
sehr vielen Signaturen Kriiper's auf direct von ihm be-

zogenen, in meiner Sammlung befindlichen Eiern

unzweifelhaft herausgestellt hat. Ausser der nicht

gleichen, sondern nur ahnlichen Handschrift ist

auch der Species-Name mit grossen Anfangsbuclistaben,

also ,,Lugubris" geschrieben, was Kriiper niemals that;

ferner trennt das Datum ein schrager (/) Strich, wah-
rend Kriiper zu solcher Trennung einen geraden (—

)

gebraucht. Das Ei stimmt in keiner Weise zu den von
Kriiper direct bezogenen von Parus lugubris. Nach
Kruper's brieflichen Mittheilungen kommen die Eier

der Trauermeise wohl nur selten stark gefleckt vor.

Ich werde das Ei dem Herrn Dr. Kriiper in Athen bei

seiner niichsten Eeise nach Deutschland, auf welcher er

mir seinen Besuch zugesagt hat, vorzeigen. — Der be-

treffende Lieferant mag ja selbst schon mit dem frag-

lichen Ei getauscht worden sein; er kann sich unter

solohen Umstanden aber nicht wundern, dass ich die

iibrigen mitgesandten Eier mit „gelinden Zweifeln" be-

trachte und dass ich sein sehr verbindliches Schreiben,

welches er mir auf meine Mittheilung zur Eortpflanzungs-

Geschiehte des Kukuks in No. 6 d. Bl. zugehen liess,

nicht beantwortet habe.

Aus den Aufsatzen des Hrn. W. iiber den Kukuk
hatte ich im Grossen und Ganzen den Eindruck im
Gedachtniss behalten, dass Hr. W. ein Gegner der An-
sichten derjenigen sei, welche glauben oder gesehen
haben wollen, dass der Kukuk sich nach dem Ablegen
seines Eis noch um seine Nachkommenschaft bekiimmere.

Ich glaubte mich hierin einig mit Hrn. Walter und
sprach deshalb auch meine Uebereinstimmung mit ihm
aus. — Diese Uebereinstimmung weist Hr. W. von der

Hand.
In Folge dessen habe ich seine Aufsatze wieder

durchgelesen und nur gefunden, dass ich bei Beseitigung

des alten Glaubens, „der Kukuk bekiimmere sich nach
Ablegung seines Eis noch um seine Nachkommenschaft",
radicaler als Hr. W. vorgegangen bin, dadurch, dass

ich auch den letzten Rest davon iiber Bord warf, des

Glauben namlich, „dass der Kukuk beim Legen seinen

Eis in Fiirsorge um seine Nachkommenschaft ein oder

mehrere Eier der Zieheltern aus dem Neste absicht-
lich ohne Noth entferne".

Hr. W. bekampft vorzugsweise meine, auf Grund
meiner Sammlung gewonnene Ansicht, dass der Kukuk
nur zufallig Eier aus dem Neste werfe, und stiitzt seine

entgegengesetzte Ansicht darauf, „dass der Kukuk sein

eigenes Ei, wenn er es in ein Nest mit Seitenoffnung

mit dem Schnabel tragen wolle, und die Nesteier, die

er mittelst des Schnabels aus dem Neste nehme, so er-

fasse, dass die eine Spitze des Eis dem Rachen, die

andere der Schnabelspitze zugekehrt sei". Beziiglich

des Kukukseis stimme ich Hrn. W. bei; aber beziiglich

der Nesteier bin ich anderer Meinung. Der Kukuks-
rachen ist gross genug, so um ein kleines Ei, wie ein

Schilfsangerei, nach alien Richtungen zu fassen, gleich-

viel, ob lang oder quer ; und weshalb mit solchen Nest-

eiern auch viel Federlesens machen, wenn der Kukuk sie

vielleicht „in Vorbedacht auf seine Nachkommenschaft"
entfernen wollte. Hr. W. sagt weiter: „Ich habe das

nicht mit den Augen beobachten konnen, doch lasst sich

dies ganz deutlich daran erkennen, dass das immer nur
auf einer Langsseite vorkommende liingliche Loch in

dem ladirten Ei stets die Richtung nach den beiden

Eipolen hat." Diese Beobachtung bestreite ich nicht;

aber die daraus gazogene Folgerung. Ich sage: Die

Ladirung des Schilfsangereis braucht nicht nothwendiger

Weise vom Kukuksschnabel herzuriihren : sie kann auch
einen anderen Grund haben. Ich habe in Nestern ohne
Kukuksei auch zuweilen ein Ei in der Richtung seiner

Eangsachse in der oben beschriebenen V/eise, nament-
lich in Drosselnestern, ladirt gefunden. Ich bin bisher

der Meinung gewesen und bin es auch noch, dass diese

Verletzung von den Nestvbgeln herriihre, wenn sie ihre

Eier mit dem Schnabel zurecht legen wollen und da-

bei vielleicht durch einen vorbeifliegenden Raubvogel
oder sonst wie erschreckt werden.

Dass der Kukuk nicht immer Nesteier entfernt, giebt

auch Hr. W. zu, und ich habe mit den vielen vollen
Kukuksgelegen meiner Sammlung aus sicherster
Hand, zum Theil auch von mir selbst genommen, da-

zu ein weiteres Material geliefert.

Da das vierte der dem Hrn. W. so verdachtig er-

schienenen Kukuks-Gelege meiner Sammlung mit je

6 Nesteiern ebenfalls von dem Herrn Dr. Rey herriihrt,

so will ich das, was iiber dessen Beobachtung in Cab.

Journ. von 1876, S. 353 zu lesen ist, wortlich hier an-

fiihren: „Zu den Beobachtungen Walter's iiber das

Herumdrehen des Kukuks im fremden Neste und dem
dabei stattfindenden Hinauswerfen der Eier bemerkt

Hr. Rey, dass dem nicht immer so ware, Genannter

Herr fand einst ein voUstandig frei stehendes, an alien

Seiten zugangliches Nest der Motacilla alba mit einem

Gelege von 5 Eiern. Als er das Nest am folgenden

Tage besichtigte, befanden sich darin 6 Eier der Bach-

stelze und 1 Kukuksei. Der Kukuk hatte mithin den

Jnhalt des Nestes gar nicht angetastet, sondern nur

sein Ei darin abgelegt." Weiter heisst es am ange-

fiihrten Orte: „Die oft beobachtete Zerstorung der Eier

des Nesteigenthiimers mag auch oft in den Streitig-

keiten zwischen dem Kukuk und jenem ihren Grund
finden. Rowley fiihrt fiir diese Ansicht eine Anzahl

interessanter Beweise auf." (Schluss folgt.)
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Biographische Notizen ilber Ornithologen der Gegenwart,

gesammelt von

Anton Relclienow und Herman Schalow.

(Fortsetzung.)

Doring, Adolf, Dr. philos.
,

gegenwartig Professor der

Zoologie an der Universitat zu Cordova in Brasilien,

nachdem er vorher eine Professur in Buenos Ayres be-

kleidet hatte. Mitglied der Allgem. Deutsch. Ornithol.

Gesellschaft. — Prof. Doring gedenkt die Resultate seiner

umfassenden zoologischen Arbeiten, die er auf vielen

Eeisen im Innern der Argentinischen Republik gesam-

melt, in einem grosseren Werke, welches in spanischer

Sprache erscheinen , und dessen ornithologischer Theil

in deutscher Sprache im Journal fur Ornithologie ver-

ofFentlicht warden wird, niederzulegen.

Dohrn, Heinrich, Dr. philos., Mitglied der Allgem.

Deutsch. Ornith. Gesellschaft. — Geboren 1838 in Braun-

schweig. — Bereiste das westliche Afrika, insbesondere

die Capverden und die tropisohen Inseln Westafrikas,

Lebt gegenwEirtig in Stettin, wo er mit rastlosem

Eifer die Zeit, welche ihm neben einer bedeutenden

politischen Thatigkeit verbleibt, dem Pommerschen
Museum in Stettin widmet. Die reichen Sammlungen,
welche die von ihm ausgeschickten Reisenden Schwaizer

und Hopfner in Liberia und in Westafrika zusammen-
brachten, wurden von ihm dem genannten Museum iiber-

geben. Dr. Dohi-n schi'ieb: Synopsis of the birds of Ilha

do Principe with some remarks on their habits (Proc. Zool.

Soc. 1866) und: Beitrage zur Ornithologie der Capver-

dischen Inseln (Journal fur Ornithologie 1871).

Eybowski, Benedict Nalentsch, Dr. Med. u. Chir.,

ehemaliger Adjunct -Professor der Zoologie und ver-

gleichenden Anatomie an der Hoohschule zu Warschau. —
Geboren in Litthauen (Gouv. Minsk) 1835. Studirte in

Dorpat, Ereslau und Berlin. — Reiste zum Zweck natur-

wissenschaftlicher Forschungen in Transbaikalien, Dau-
rien, im Amur- und Ussurilande vom Jahre 1864 bis 77,

wahrend der ganzen Zeit seiner Deportirung als poli-

tischer Vei'bannter. Gegenwartig zeitweise wohnhaft
in Warschau, beabsichtigt derselbe eine Reise nach

Kamtschatka und in das Land der Tschuktschen. Seine

Berichte iiber ornithologische Arbeiten sind von Herrn
Taczanowski im Journal fiir Ornithologie und in russischen

Zeitschrifteu veroffentlicht worden. Von ihm selbst sind

ausser zahlreichen Abhandlungen aus anderen Theilen

der Zoologie noch folgende ornithologische Artikel

publicirt: Verzeichniss der im Gebiete von Darasun in

Daurien beobachteten Vogel (Journal fiir Ornithologie

1868). — Notiz iiber ostsibirische Pyrrhula-Arten (ibid.

1874). — Zur Fortpflanzungsgeschichte des Kukuks (ibid.

1871). -
Die Typen der von Dybowski entdeckten neuen Arten

und viele friiher fragliche Arten, welche seit der

Pallas'schen Reise nicht wieder gefunden wurden, be-

finden sich jetzt in der Sammlung des Warschauer Mu-
seums, auch befindet sich daselbst, Dank der Thatigkeit

desHrn. Dr. Dybowski, die voUstandigste ornithologische

Sammlung von Ost-Sibirien, vom Amur- und Ussurilande.

Elliot, Daniel Giraud. — Geboren zu New York am
7. Marz 1835. — Verfasser folgender Prachtwerke,

welche sammtlich in Folio-Format erschienen und colo-

rirte Abbildungen der abgehandelten Vogel enthalten:

Monograph of the Pittidae mit 31 Taf. (New York
1863.) — Monograph of the Teiraoninae. m. 27 T. (New
York 1865.) — Unfigured Birds of North America. 72

T. (New York 1869.) — Monograph of the PJiasianidae.

81 T. (London 1872.) — Monograph of the Paradiseidae.

36 T. (London 1874.) — Monograph of the Bucer'otidae.

(im Erscheinen) (London 1877— 78). — Von den zahl-

reichen in verschiedeuen Journalen publicirten Arbeiten

dieses Forschers konnen wir hier nur einen Theil der

grosseren speciell namhaft machen, viele andere befinden

sich in den angefiihrten Zeitschrifteu vom Jahre 1859
an und enthalten vorzugsweise Beschreibungen neuer

Arten und kritische Bemerkungen iiber einzelne Species:

Remarks on the species composing the genus Pediaecetes.

(Proc. Ac. Phil. 1862.) — Remarks upon a proposed

arrangement of the Family of Grouse. (Proc. Ac. Phil.

1864 p. 153.) — A. Monograph of the Genus Pelecanus.

(Proc. Z. S. 1869 p. 571.) — Remarks on some lately

described Sittae, with a Synopsis of the Family as now
known. (Ibis 1870. p. 408.) — On Nyctale kirtlandi. (Ibis

1871. p. 48.) — Descriptions of two genera oi Paradiseidae

with some remarks on the species. (Ibis 1872. p. 3.) —
Review of the Genus PHloris. (Proc. Z. S. 1871. p. 580.)
— The Hummings Birds of the West - Indies. (Ibis

1872. p. 345.) — On an apparently new species of

Hornbill from Angola. (Ibis 1873. p. 177.) — On the

genus Pliaeihornis. (Ibis 1873. p. 1.) — On the genera

Pygmornis, Glaucis and Threnetes. (Ibis 1873. p. 269.)

— On the genus Thalurania. (Ibis 18/3. p. 353.) The
genus Heliantlie. (Ibis 1874. p. 330.) On the genera

Ghlorostilbon and Panyclilora. (Ibis 1875. p. 149.) —
On the genus Lampropygia. (Ibis 1876. p. 54.) — On
the genera Cyanomyia and Heliotryplia. (Ibis 1876. p.

311.) •— On the genera Heliothrix, Callifhlox, Catharma
and Petasophora. (Ibis 1876. p. 394.) A review of the

genus Malimbus. (Ibis 1876. p. 456.) — Review of the

Specimens of Trochilidae in the Paris Museum brought by
D'Orbigny from South America. (Ibis 1877. p. 133.)

— Review of the Ibidinae. (Proc. Z. S. 1877. p. 477.)

— On the genus Thaumatias. (Ibis 1878. p. 35.) —
A study of the Pteroclidae. (Pr. Z. S. 1878.) The
genus Porphyria and its species. (Stray Feathers 1878.)

— Gegenwartige Adresse: 5 Rue Pauquet, Paris.

Falkenstein, Julius, Dr. med. , Stabsarzt am Kgl.

Friedr. Wilh. Institut zu Berlin. Mitglied der Allgem.

Deutsch. Ornith. Gesellschaft. — Geboren zu Berlin

am 1. Juli 1842. — Begleitete als Arzt und Zoolog

die Expedition, welche im Jahre 1873 von der deut-

schen afrikanischen Gesellschaft zu Berlin nach der

Loango - Kiiste gesandt wurde, und sammelte daselbst

wahrend eines dreijahrigen Aufenthaltes. Ueber die

ornithologisehen Sammlungen des Reisenden befinden

sich Berichte im Journal f. Ornith. 1874— 77, insbesondere

eine ausfiihrlichere Arbeit iiber diese Sammlungen von

Dr. Reichenow im Journal fiir Ornithologie 1877 S. 1,
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Finsch, Otto, Dr. philos., friiher Director des natur-

historischen Museums in Bremen. Mitglied der AUgem.
Deutsch. Ornith. Gesellschaft. — Geboren zu Warm-
brunn am 8. August 1839. — Reiste behufs wissen-

schaftlicher Porschungen in der Bulgarei, Norwegen,
Nordamerika und Westsibirien und bereitet sich gegen-

wartig vor, eine Forscbungsreise nach der Siidsee

anzutreten.

Publicirte folgende selbstjindige Werke: Beitrag

zur Fauna Central-Polynesiens [zusammen mit Dr. Hart-
laub] (Schmidt in Halle 1867) — Die Papageien.

2 Bande (Brill, Leiden, 1867—68) — Die Vogel Ost-

Afrikas [zusammen mit Dr. Hartlaub] (Winter, Leip-

zig 1870) — Die zweite deutsche Nordpolfabrt.

Bd. 11. 4. Vogel (Brockhaus, Leipzig 1873). —
Fernere zablreiche Aufsatze, besonders Beschreibungen
neuer Arten und Monographien , Fauuistisches iiber

Polynesien und Afrika, sowie Literaturberichte befinden

sich von 1859 an in: Journal f. Ornithologie , Ibis,

Proceedings of the Zool. See. London, Abhandlung. d.

naturwiss. Vereins Bremen, Verhandlung des k. k. botan.

Ges. Wien, Transactions of the New Zeal. Institute

u. a. Eine Selbstbiographie des Verfassers, als Ma-
nuscript gedruckt, giebt eine Uebersicht iiber diese

Arbeiten.

Fischer, Gustav Adolf, Dr. med. — Geb. in Barmen
am 4. Marz 1848, besuchte das Gymnasium in Barmen
und Coin, machte in letzterer Stadt sein Abiturienten-

Examen und ging von dort zur Universitat nach Bonn,
Berlin iind Wiirzburg. Nachdem er in Wiirzburg das

Staats-Examen absolvirt, trat er in Berlin ein halbes
Jahr beim Dragoner-Regiment als Arzt ein und fungirte

nachstdem als Assistenz-Arzt in der Preuss. Armee, bis

er im Jahr 1876 einen langerenUrlauberwirkte, umeinen
Ifingst genahrten Wunsch zur Unternehmung von For-
schungsreisen in Central - Afrika zur Ausfiihrung zu
bringen.

Zu Anfang des Jahres 1877 traf Dr. F. in Zanzibar
ein, besuchte von dort aus einzelne Kiistenstriche des
Festlaudes und widmete sich hauptsachlich zoologischen

Forschungen. Ueber die bisher eingesandten reich-

haltigen Sammlungen wurden Berichte nebst zahlreichen

werthvollen Beobachtungsnotizen des Reisenden im
Journal fiir Oi'nithologie und im Ornithol. Central-

blatt 1877 und 78 publicirt. Gegenwartig beiindet sich

Dr. Fischer auf einer Reise den Tana-Fluss aufwarts,

und sind demnachst Nachrichten iiber diese Expedition
zu erwarten.

Fritsch, Anton, Dr. med., Professor der Zoologie an
der Universitat Prag. — Geboren zu Prag am 30. Juni
1832. — Derselbe reiste zum Zwecke naturwissen-

schaftlicher Forschungen im Banat (1852) und in Dal-
matien (1857). Von seinen ornithologischen Arbeiten
seien folgende hervorgehoben : Die 7ogel Europas
(Selbstverlag. Commission von F. Tempsky. 1853—70)—
Die Vogel Bohmens (im Archiv f. Landesdurchforschung
von Bohmen 1872) — Verschiedene Notizen iiber die

Vogel Bohmens, Kroatiens, Dalmatiens, Montenegros,
des Banates, sowie iiber Falkenarten im Journ. f. Orn.
l854—72 — Gegenwartig wohnhaft in Prag, Breite

Gasse 25.

Gadow, Hans, zur Zeit Student der Naturwissenschaften.
Mitglied der Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft. —
Geboren am 8. Marz 1855 auf der Kgl. Oberforsterei

Alt-Krakow bei Schlawe. — Beschaftigt sich besonders
mit Splanchnologie der Vogel. Publicirte: Ueber das
Verdauungssystem der Vogel (Journ. f. Ornith. 1876
p. 163) — Uebersetzung und Zusammenstellung von:
Die im Museum zu Lissabon befindlichen Vogel der
westafrikan. Besitzungen Portugals von Barboza du
Bocage (J. f. 0. 1876 p. 288 u. 401) — Anatomische
Beschreibung der Hoccohiihner (J. f. 0. 1877 p. 181) —
Anatomie des Phoenicopterus roseus (J. f. 0. 1877
p. 382). — Gegenwartig in Jena.

Gatke, Heinrich, Seemaler. Geboren zu Pritzwalk in

der Mark am 19, Mai 1814. Beobachtet und sammelt
auf Helgoland seit 1845. 1st gegenwartig beschaftigt,

eine Ornis Helgolands heraus za geben. — Adresse:
Helgoland.

Gerbe, Z., chevalier de la Legion d'honneur, prepara-

teur au College de France. — Geboren zu Bron (Var.)

am 20. December 1810. — Verfasser der Ornithologie

europeenne, welche bereits in zweiter Ausgabe erschien.

Ausserdem verfasste derselbe: Observations sur le plu-

mage des Oiseaux (Annales franc, et etrang. d'anatomie

et de phys. Paris 1838) — Memoire sur la Sylvia

Cetti (Mag. Zool. 1840) — Note sur les plumes du
volet et leur mue (Bull. Soc. Zool. France 1877). —
Fernere kleinere Abhandlungen ornithologischen Inhalts

befinden sich in: Revue zoologique 1840—46, Rev. et

Mag. Zool. 1852—76 und in Diet. Univers. d'Hist.

Nat. de d'Orbigny. — Die gegenwartige Adresse des

Herrn Gerbe ist: Paris, College de France.

Giebel, Christoph Gottfried, Dr. med., Professor ordi-

narius der Zoologie an der Universitat Halle und
Director des zoologischen Instituts und Museums da-

selbst. Ausschussmitglied der Allgem. Deutsch. Ornith.

Gesellschaft. — Geboren zu Quedlinburg am 13. Sep-

tember 1820. — Herausgeber und Redacteur der ,,Zeit-

schrift fur die gesammten Naturwissenschaften'' von
1853 an. In derselben veroffentlichte der Herausgeber
zahlreiche anatomische und pterjdographische Arbeiten

iiber Vogel. Ferner verfasste derselbe folgende ornitho-

logiscbe Werke: Vogelschutzbuch (4 Auflagen, letzte

1877) — Naturgeschichte der drei Reiche (Leipzig,

Wigand). II. Theil enthalt die Vogel — Thesaurus
Ornithologiae (Leipzig, Brockhaus, 1872—77. 3 Bde.) —
Fauna der Vorwelt (Leipzig, Brockhaus, 1846). II. Band
die vorweltlichen VogeL — Wohnhaft in Halle a/S.

Girtanner, Georg Albert, Dr. med. Praktischer Arzt.

Mitglied der Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft. —
Geboren zu St. Gallon (Schweiz) 1839. — Bereiste

zum Zweck ornithologischer Beobaclitungen die schweize-

rischen Alpen und widmete seine Studien ausschliess-

lich den Vogeln der Schweiz, ihrem Frei- und Gefangen-
leben, ihrer Erziehung und Gefangenschaft , und deren

Eingewcihnung in Gefangenschaft, wobei besondere

Aufmerksamkeit den Alpenvogeln zugewandt wurde.

Die Arbeiten des Verfassers iiber die schweizerische

Ornis , insbesondere iiber die Naturgeschichte der Ge-

birgsvogel sind in den Verhandlungen der naturwissen-

schaftlichen Gesellschaft zu St. Gallon Jahrg, 1863—76
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erschienen, so iiber den Bartgeier, Mauerlaufer, Alpcn-

segler, AusBtellimg lebender schweizer. Vogel, Streifzug

durcli Graubiinden. — Ferner im Zoologischen Garten

1876 und 77: Corvus cwone in der Schweiz. Die

Steinkrahe der Schweizer Alpen. — Im Ornitb. Central-

blatt 1877 : Der Wasserschmiitzer in Freiheit und Ge-

fangensohaft n. a. — Gegenwartig wohnhaft in St. Gallen

(Suhweiz).

Godlewski, Victor, Gutsbesitzer aus Polen. — Geboren

1835 in Konigreicb Polen (Gouv. Warschau). — Reiste

zum Zweck naturwissenscbaftlicher Forschungen in

Transbaikalien, Daurien, im Amur- und Ussurilande wiih-

rend der ganzen Zeit seiner Deportirung als politischer

Verbannter, vom Jahre 1864—77. Seine ornithologischen

Sammlungen finden sich in dem Warschauer zoologischen

Museum. — Nach Hause zuriickgekehrt, beschaftigt er

sich mit dem Zusammenstellen seiner ornithologischen

Notizen.

Grunack, August, Geh. Exp. Secretair im Reichs-Eisen-

bahnamt, Mitglied der Allg. Deutsch. Ornith. Gesell-

schaft. — Geboren am 15. Oct. 1842. Lieferte mehrere

biologische Beitriige iiber deutsche Vbgel im Journ. f.

Orn., Zool. Garten und im Ornith. Centralblatt 1878.

Sammelt Eier der europaischen Brutvogel und Gaste,

sowie Balge von Repriisentanten der verschiedenen

Gattungen der europaischen Avifauna. — Adresse:

Berlin N. W. Louisenstr. 3.

Hanf , Blasius , Pfarrer. Mitglied der Allg. Deutsch.

Ornith. Gesellehaft. — Geboren zu St. Lambrecht am
30. October 1808. — Verbffentlichte zahlreiche Arbeiten

in den Mittheilungen des zool. bot. Vereins in Wien
1854—77, insbesondere iiber die Vbgel der Umgebung
von Mariahof in Steiermark, ferner iiber den Feder-

wechsel des Schneehuhns, iiber die Fortpflanzung der

Sylvia Nettereri, die Fortpflanzung des Fichtenkreuz-

schnabels im Winter 1871/72 und 72/73. Fernere Ar-

beiten iiber den Vogelzug der Jahre 1863 und 64 und
iiber die Fortpflanzungsgeschichte des Kukuks befinden

sich in den Mittheilungen des Naturwissensch. Vereins

fiir Steiermark in Graz 1863, 65 und 75. Gegen-
wartig v?ohnhaft in Mariahof bei Neumarkt in Ober-
steiermark.

Hartung, Nikolai, Candidat der Chemie, ehemaliger

Assistent am chemischen Laboratorium an der Univer-

sitat zu Kiew. — Geboren in Litthauen (Gouv. Minsk)
1835. — Seit dem Jahre 1864 als Naturforscher in

Ostsibirien thatig. Seine gelehrten Arbeiten sind in der

Zeitschrift der sibirischen Arbtheilung der geographischen

Gesellschaft gedruckt. Seine ornithologische Sammlung
ist nach England verkauft worden, theilweise findet sie

sich im zoologischen Museum zu Warschau.

Hilgendorf, Franz Martin, Dr. phil. — Geboren zu

JSTeu-Damm am 5. December 1839. — Studirte in Berlin

und Tubingen. Von 1868—70 war derselbe Director

des zoologischen Gartens in Hamburg , darauf Decent
der Zoologie am K. Polytechnicum in Dresden , von
1873—76 Lehrer der Naturwissenschaften an der Kais.

med. Akademie in Tokio in Japan. Wahrend dieses

Aufenthaltes in Japan bereiste er einen grossen Theil

des Landes und sammelte daselbst. Ausser ichthyologi-

schen, carcinologischen und conchyliologischen Arbeiten

publicirte derselben Mittheilungen iiber die Krankheiten

der Vbgel. Gegenwartig Assistenz am k. zool. Museum
zu Berlin.

Holtz, Johann Friedrich Ludwig, Gustos am Herbarium

der UniversitJit Greifswald, Mitglied der AUgem. Deutsch.

Ornith. Gesellschaft. — Geboren zu Hermannshagen bei

Earth i. P. am 20. Mai 1824. — Bereiste behufs natur-

wissenscbaftlicher Forschungen und Sammlungen die

Insel Gothland und Siid-Russland. Ausserdem Italien,

Belgien und Diinemark in den Jahren 1855—72. Seine

ornithologischen Arbeiten befinden sich im Journal fiir

Ornithologie 1863—73, in den Mittheilungen des Naturw.

Vereins fur Neu - Vorpommern und Riigen 1 870—76

und im Ornithol. Centralblatt 1876. Insbesondere sind

hervorzuheben: Syrrhaptes 2}C-''''^doxus in Pommern —
Beobachtungen aus Neu-Vorpommern — Die Brutvogel

Gothlands — Die Insel Gottska-Sandbe — Beschreibung

siidamerikanischer Vogeleier — Ueber Molobrus-Wi&v —
Aquila pennaia — Die Brutvbgel Siid-Russlands —
Raubvbgel Neu-Vorpommerns — Ueber den gemeinen

Kukuk. — Gegenwartige Adresse: Greifswald, Wol-

gasterstr. 25.

V. Homeyer, Eugen Ferdinand, Prasident der Allgemeinen

Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. — Geboren

zu Klbden bei Andam in Pommern am 11. November
1809. — Bereiste zum Zweck naturwissenscbaftlicher

Forschungen seit 1833 verschiedene Gegenden Deutsoh-

lands, der Schweiz und Ungarns, welches letztere Land

er noch in diesem Jahre auf Veranlassung und als

Begleiter S. K. K. Hoheit des Kronprinzen Rudolf von

Oesterreich-Ungarn besuchte. Verfasser folgender litera-

rischen Arbeiten: Mittheilungen iiber nordische Wan-
derer, Strix nyctea und Pyrrhula enucleator (Oken's Isis

in dreissiger Jahren) — TJebersicht der Vbgel Pom-
merns (1837, Nachtriige 1841) — Ueber Aquila naevia

und albicUla, Limosa Meyeri, Eudytes, Anas glacialis,

Uria grylle etc. (Thienemann's Rhea) — Ueber Anas

glacialis, Alauda alpestris, Anas dispar und Anser albifrons

(Rhea II) — Ueber die Gattung Tiirdus (Rhea II p.

144) — Federwechsel und Farbenabiinderung bei den

Drosseln (Rhea II p. 159 u. 211) — Ueber Cucidus

canorus (Naumannia 1849 p. 14) — Ueber den Feder-

wechsel der Seetaucher (Naum. 1849 p. 17) — Ueber

Bonaparte's Revue critique (Naum. II p. 71) — Larus

Heinei (Naum. Ill p. 129 u. J. f. 0. 1859 p. 155.) —
Ueber die Ornithologie von Slid Russland (J. f. 0. 1854

p. 363) — Verfarben und Federwechsel (J. f. 0. 1855

p. 113 u. 347. 1856 p. 129. 1857 p. 141. 1864 p. 124

u. 337) — Carbo Desmarestii (J. f. 0. 1 858 p. 237) —
Ueber zweifelhafte Arten der europ. Ornis (J. f. 0.

1859 p. 200) — Raubvogelhorste (J. f. 0. 1864 p. 218) —
Erinnerungsschrift der Versammlung deutsch. Ornitho-

logen in Gbrlitz (1871) — Ueber Oennaja und Falco

(J. f. 0. 1870 p. 39) — Sibirisohe Laubvbgel (J. i. 0.

1872 p. 201) — Ueber Lerchen (J. f. 0. 1873 p. 186) —
Turdus Hodgsoni (J. f. 0. 1873 p. 150) — Ueber
Schreiadler (J. f. 0. 1875 p. 153) — Ferner verschie-

dene Arbeiten im Journal f. Ornithologie 1876— 78, im

Ornithologischen Centralblatt 1876—78, im Zoologischen

Garten in den letzten Jahren , in „Wald und Haide"
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und als selbstandiges Buch: Deutschlands Saugethiere

und Vogel (1877, Comm. v. Dr. E,ey in Leipzigj.

Jeitteles, Ludwig Heinrich, Dr. phiL, Professor an der

K. K. Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Wien. — Geboren
zu Wien d. 12. Januar 1830. — Machte wissenschaft-

liche Ausfliige in verschiedene Theile Ungarns 1858^59
und in die Schweiz 1869—70. Beschaftigt sich be-

sonders mit Studien iiber die Geschichte der Hausthiere

iind publicirte unter zahlreichen zoologiscben Arbeiten

aiich einige speciell ornithologische : TJeber Sylvia foly-

glotta (Mitth. der Wien. Zool. Bot. Gesellsch. 1866).

Zur Geschichte des Haushuhns (Zool. Gart. 1873 und
Mittheilungen des Wien. Ornith. Vereins 1878.) —
Pernor Ornithologisches enlhaltend: Prodromus faunae

Vertebratorum Hungariae Superioris (Mitth. Wien. Zool.

Bot. Ges. 1862). — Gegenwartige Adresse: Wien IV,

Heugasse 44.

Jelski, Konstantin, Magister der Zoologie, ehemaliger

Director des k. k. Zoologischen Museum in Kiew. —
Geboren 1836 in Litthauen (Gout. Minsk), studirte an

der Univ. zu Kiew. — Derselbe reiste zum Zweck
naturwissenschaftlicher Porschungen im Jahre 1861 in

d. Krym, gleichzeitig mit d. Hrn. Prof. Kessler; im
Jahre 1864 bereiste er die europ. Tiirkei — Yom Jahre

1866 bis zum Jahre 1870 sammelte er in Pranzos.

Gujana, seit dem Jahre 1870 ist er in Peru thatig. Alle

Sammlungen dieses unermiidlichen Porschers bis zum
Jahre 1875 befinden sich in dem Warschauer Museum,
vom Jahre ] 875 an in dem Zoologischen Museum zu Lima.
Seine wissenschaftlichen Arbeiten, beziiglich auf die

ornithologische Fauna der von ihm bereisten Gebiete,

erwarten seine Riickkunft nach Puropa, urn gedruckt zu

werden. Die Berichte iiber seine iiberaus reichen Samm-
lungen sind von Hrn. Taczanowski in den Procee-

dings of the zool. soc. of London und im Journal fiir

Ornith. veroffentlicht worden. Die neuen Arten der

Vogel, etwa 80 an der Zahl, sind theilweise von Hrn.

Taczanowski, Hrn. Dr. J. Cabanis und Hrn. Sclater be-

schrieben worden.

V. Krieger, Otto, Piirstl. Schwarzburg. Kammerrath und
Kammerheri', Mitglied der Allgem. Deutsch. Ornithol.

Gesellsohaft. — Geboren zu Prukendorf im Fiirsten-

thum Schwarzburg im Jahre 1810. — Bereiste behufs

naturwissenschaftlicher Porschungen die Nordsee und
die Schweiz. Als praktischei', vielerfahrener Jager hat

derselbe die Naturgeschichte der deutschen Raubthiere,

speciell Baubvbgel, mit besonderer Voi'liebe und grosser

Aufmerksamkeit studirt. Zahlreiche Aufsatze des Ver-

fassers, welche Leben, Pang und Jagd der befiederten

Baub- und Jagdthiere behandeln, befinden sich in:

Journal fiir Ornithologie, Zool. Garten, Der Waidmann,
Illustrirte Jagdzeitung, Wiener Jagdzeitung und belle-

tristischen Journalen. — Herr v. Krieger besitzt eine

vollstiindige Sammlung aller europaischen Eaubvogel,

welche grosstentheils von ihm selbst ausgestopft wur-
den. — Adresse: Sondershausen.

Kriiper, Theobald Johannes, Dr. philos., seit 1872 Con-

servator am Universitats-Museum zu Athen, Mitglied

der Allg. Deutsch. Ornithol. Gesellschaft. — Geboren

zu Uckermiinde in Pommern am 30. Juni 1829. — Der-
selbe bereiste zum Zwecke naturwissenschaftlicher

Porschungen Lappland (1855), Irland (1856), Gothland

(1857), die Jonischen Inseln und Acarnanien (1858),
Taygetos (1860), Veluchi (1861), die Cycladen (1862),
Klein- Asien (1863—64), Parnass (1859, 1865—66, 1873
und 1877), Attica (1867), Deutschland (1868), Mace-
donien (1869), Olymp (1870), Smyrna (1871—72), Bal-
kan (1875), den nordlichen Peloponnes (1876), Aegina
(1877). —

Ausser der Doctordissertation, deren Thema lautete:

De distributione geographica Palconidarum Europaearum,
schrieb Herr Kriiper zahlreiche kleinere Aufsatze iiber

die Vogelwelt der von ihm bereisten Lander, nament-
lich Pommerns, Islands, Griechenlands und Klein-Asiens,

welche in der Naumannia und im Journal fiir Ornitho-

logie publicirt sind. Herr Kriiper wohnt gegenwiirtig

in Athen im Naturhistorischen Museum.

Kutter, Priedrich, Dr. med., Oberstabs- und Regiments-
Arzt, Mitglied der Allgem. Deutsch. Ornithol. Gesell-

schaft. — Geboren zu Griinberg in Schlesien 1834. —
Publicirte folgende ornithologische Aufsatze im Journal

fiir Ornithologie 1865, 67 u. 77: Beitrage zur Port-

pflanzungsgeschichte von Ortygometra piisilla (1865

p. 334). — Ueber das Brutgeschaft von Alcedo ispida

(1867 p. 38). — Betrachtungen iiber Systematik und
Oologie vom Standpunkte der Selectionstheorie (1877

p. 396 u. 1878). Herr Dr. Kutter sammelt in- und
auslandische Vogeleier und wiinscht Kauf- und Tausch-
Offerten von solchen. — Gegenwartige Adresse: Neu-
stadt Ob./Schl.

Klunzinger, C. B., Dr. med. — Geboren zu Giiglingen,

0. A. Brackenheim (Wiirttemberg), am 18. Nov. 1834.

Hielt sich vom Jahr 1863— 69 und wiederum von 1873
bis 1876 in Egypten, und zwar hauptsachlich in Koseir

am Rothen Meer auf, wo er als egyptischer Sanitats-

arzt und als Naturforscher wirkte. Er beschaftigte sich

daselbst vorzugsweise mit dem Studium der Pische und
der Wirbellosen Thiere, machte aber auoh Sammlungen
und Beobachtungen im Gebiet der Ornithologie dieser

Gegend. Hieriiber finden sich Notizen in seiner Arbeit:

,,Zur Wirbelthierfauna im und am Rothen Meere" in

der Zeitschrift der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin,

Januar 1878, p. 75—91, sowie in seinemBuche: „Bilder

aus Oberegypten, der Wiiste und dem Rothen Meere",

worin den Ornithologen die Kapitel uber die Vogel des

Nilthals p. 145—146, der Wiiste p. 239, des Rothen
Meeres p. 332, und iiber die Thiere im Volksglauben

p. 395 speciell interessiren werden. — Zur Zeit in

Berlin als Privatgelehrter lebend. Adresse : Zoologisches

Museum in Berlin.

Lenz, Heinrich, Dr. philos., Conservator des natur-

wissenschaftlichen Museums in Liibeck. — Geboren zu

Liibeck am 30. Marz 1846. — Ausser Arbeiten iiber

andere Zweige der Zoologie publicirte derselbe: Mit-

theilungen iiber malayische Vogel (Journ. f. Ornith.

1877). — Adresse: Liibeck, Naturh. Museum.
(Fortsetzung folgt).
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Rundschau.

Bulletin of the Nuttall Ornithological Club. No. 3.

1878: Coues, The Eave, Cliff, or Crescent Swallow
{Petrochelidon lunifrons). S. 105. — Henshaw, Nest

and Eggs of the Blue Crow (^Gi/mnocitta cyanocephald).

S. 112. — Brewster, Descriptions of the First Plu-

mage in Various Species of North American Birds. ^S.

115. — Merriam, On some of the Birds of Lewis
County (North. N.York). S. 123. — Bicknell, Evi-

dences of the Carolinian Eauna in the Lower Hudson
Valley. S. 128. — Brewster, Nesting of the Large-
hilled Water - Thrush (Siurus niotacilla). S. 133. —
Trotter Description of a Hybrid between two N.
American Swallows. S. 135. — Berichte iiber die neiiere

Literatur und kleinere Mittheilungen, besonders iibcr

neue oder seltene Vorkommnisse von Vogeln in Nord-
America bilden den Schluss des Heftes.

A. R.

Der Zoologische Garten, 1878, Heft 7: L. Martin,
Mittheilungen aus Hill's Thiergarten in Stuttgart. S.

198. Berichtet iiber das Briiten von Buho maximus in

der Gefangenschaft. — H. Schacht, die Schlafstatten

unserer Vogel. S. 204. (Schluss.) — L. Martin, Bei-

trage zur Lebensdauer der Thiere in der Gefangenschaft.

S. 219. Im Anschluss an die friiheren Mittheilungen

von Dr. M. Schmidt. Siehe Centralbl. 1878. S. 62. Von
einer Curruca liortensis wird ein Alter von 24, von
einem Conuinis sp? ein solches von 10 Vz Jahren an-

gegeben.

Altum, Prof. Dr. Bernard, Unsere Spechte und ihre

forstliche Bedeutung. Mit 35 Originalfiguren in Holz-
schnitt. Berlin 1878, Julius Springer.

Im Mai des Jahres 1876 unternahm eine Anzahl
Mitglieder der Allgemeinen deutschen ornithologischen

Gesellschaft eine Excursion nach Eberswalde und be-

sichtigte unter der Eiihrung des Herrn Prof. Altum die

Sammlungen der Forstakademie genannter Stadt. Prof.

Altum entwickelte bei jener Gelegenheit in allgemeinen

Umrissen seine Ansichten iiber den Nutzen und Schaden
unserer deutschen Spechte, besonders in forstlicher Be-
ziehung. Ich referirte damals in diesen Blattern (1876

p. 9) iiber jene Excursion und liess es mir angelegen
sein, auch kurz und in den Hauptziigen die Ansichten
und Grundgedanken wiederzugeben, welche Prof. Altum
iiber die Bedeutung der Spechte entwickelt hatte. Da
erschienen denn von den verschiedensten Seiten Wider-
legungen und Entgegnungen. Und es war nicht zu
verwundern. Verkiindete doch Altum gerade das Gegen-
theil von dem, was man bisher allgemein als das allein

Richtige angenommen hatte. Die Arbeit der Spechte,

auf welche fast alle namhaften Ornithologen einen so

grossen Werth gelegt batten , die nicht hoch genug
von Jedem angeschlagen werden konnte, sollte nach
den Altum'schen Forschungen zum mindesten indifferent,

wenn nicht gar schadlich und Verderben bringend sein.

Also, wie gesagt, das gerade Gegentheil von dem, was
bisher als das allein Richtige gegolten hatte.

Die Ansichten, welche Altum an jenein Tage ent-

wickelte, sind bereits vor langere Zeit von ihm des ein-

gehenden in dem zweiten Bande seiner Forstzoologie,

dem Bande, der die Naturgeschichte der Vogel umfasst,

dargelegt worden. Auch im Kreise unserer Gesellschaft

hat er des ofteren Gelegenheit gefunden, iiber jene

Punkte ausfiihrlicher zu sprechen und seine mit alien

anderenForscherndifferirendenMeinungen des genaneren
darzulegen (J. f. 0. 1877 p. 209 u. 219). In den 5
Jahren, die seit dem Erscheinen des 2. Bandes der Forst-

zoologie verflossen sind, hat Altum Gelegenheit gehabt,

viele seiner alten Beobachtungen zu controliren , neue
zu sammeln und auf die Einwiirfe seiner Gegner einzu-

gehen. Die Resultate, die in diesen 5 Jahren gewonnen
wurden, sind nun in der vorliegenden kleinen Arbeit,

die sich den Ausfiihrungen in der Forstzoologie eng
anschliesst, verwerthet worden. Einer Einleitung iiber das

Leben der ganzen Gruppe folgen kurze Beschreibungen
der einzelnen Arten. Hieran reiht sich die Hauptab-
theilung des Buches iiber den forstwirthschaftlichen

Nutzen unserer Spechte. Es wird hier zunachst die In-

sectennahrung der Spechte und zwar die Arbeiten dieser

Vogel an mit Insecten besetzten Holzern und alsdann

die an insectenfreien Holzern eingehend besprochen

und erortert, Dann folgen Untersuchungen iiber die

Samennahrung der Spechte, iiber das Hohlenzimmern
derselben und schliesslich ein kurzer Hinweis auf den
aesthetischen Werth dieser bunten Waldvogel. Was
Altum in diesen einzelnen Abschnitten sagt, wie seine

Ansichten mit den landlaufigen nur wenigiibereinstimmen,

darauf branche ich hier nicht noch einmal einzugehen

da ich es bei alien Ornithologen als bekannt voraus-

setzen darf Die von Altum vertheidigten Ansichten

stehen in directem Gegensatz zu denen Gloger's und
anderer namhaften Ornithologen. Altum hat sicherlich

nicht Unrecht, wenn er betont, dass alle die beriihmten

Ornithologen, die „durch ihre staunenswerthen Arbeiten

auf dem Gebiete der vaterlandischen Vogelkunde ein

Recht auf unsere dankbare Verehrung erlangt haben",

keine Entomologen, namentlich keine Forstentomologen
waren und daher auch nicht im Stande gewesen sind, viele

der Arbeiten der Spechte nach ihrem richtigen Werthe
zu wiirdigen. Und Andere wieder, die sich als beden-

tende Forstentomologen einen weithin geachteten Namen
erworben, haben nie daran gedacht, als Ornithologen

gelten zu wollen, um als solche ein competentes Urtheil

iiber die hier in Rede stehenden Fragen abgeben zu

konnen.

Ref. dieses steht voUkommen auf dem Boden der

Altum'schen Anschauung. Er weiss sehr wohl, dass

nur Wenige —
• wenn es iiberhaupt noch Wenige

sind ! — diese Anschauung mit ihm theilen werden,

hoflft aber zuversichtlich, dass Viele zu der Ueberzeugung
kommen werden, dass die Altum'schen Beobachtungen
und die aus denselben gezogenen Schliisse verdienen,

studirt und nicht von vorn herein und ohne Weiteres

negirt zu werden. Die vorliegende Publication ist nicht

dazu geschrieben, ihre Ansicht einem Jeden aufzudrtingen,

sondern sie ist vor alien Dingen veroffentlicht worden,

um diese interessanten Fragen von Neuem zu besprechen
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und Tor Allem, um zu weiteren selbststiindigen

Forschungen und BeobacMungen die Anregung zu geben.

Und bei eingehender Beschiiftigung mit diesem ebenso

interessanten wie hochwichtigen Gegenstande wird sicber-

licb mancher soharf beobaehtende Biolog zu der Ueber-

zeugung kommen, dass der vor Allem von Gloger

gepredigten Ansicht iiber die Bedeutung der Spechte

nicht alliiberall zuzustimmen ist, und dass das Resultat,

welches Altum aus seinen Beobacbtungen ziebt, wenn
auch vielleicht nicht ganz in der scharfen Eorm, so doch

in etwas geanderter Art, wohl unterschrieben werden
kann. Dieses Resultat lautet aber: „Die weitaus

meiste Arbeit der Spechte ist wirthschaftlicb ganzlich

unniitz ; ihre niitzliclie Arbeit ist fast unmerklich gering

;

gegen die meisten und gewichtigsten Forst-Feinde aus

der Insectenwelt leisten sie absolut gar nichts, gegen
wenige [andere etwas und dieses meist noch zu spat,

einem Uebel im Keime treten sie nie entgegen; ihre

wirthschaftlicb schadlichen Arbeiten iiberwiegen bei

Weitem die niitzlichen." H. S.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Drilte JahresTersamnilung
der Allgemeiuen Deutschen Ornithologisclien Gesellschaft.

Die dritte Jahresversammlung der Allgem. Deutsch.

Ornithologischen Gesellschaft findet in Berlin den 4.

bis 6. October statt. Vorver sammlung am 3.

October Abends 8 Uhr im Sitzungslokale
der Gesellschaft: Restaurant Zennig, Unter
den Linden No. 13. — Zu den bereits angemeldeten

und im Programm angezeigten Vortragen sind noch

„Mittheilungen iiber Vogel des Kaukasus" von Herrn

Dr. Radde (TiflisJ, welcher selbst anwesend sein wird,

nacbzutragen. Zu zahlreicbem Besuch der Versammlung

ladet die Mitglieder nochmals ein der Vorstand.

Der Vereiii der Vogelfreunde „AegintIia" zu Berlin

wird seine

vierte Ausstellung
von in- und auslandischen Sing- und Schmuckvdgeln,

Kanai'ien, Gegenstanden zur Vogelpflege und zum Vogel-

Schutz , sowie einschlagiger literarischer und wissen-

schaftlicher Leistungen, Kunst- und Kunstgewerbe-

Erzeugnissen, zwischen dem 20. Februar und 10.

Marz 1879 veranstalten. Es sollen sowohl lebende

Vbgel aller Art, mit Ausnahme des Hausgefliigels im

engeren Sinne, ausgestellt werden, als auch ausge-

stopfte Vogel, Balge, Skelette, Nester und Eier, Gegen-

stande und Apparate zur Pflege, zur Zucht, zum Schutze

und Transport, zur Jagd, zum Fange und zur Prepa-

ration, ornithologische Werke, Journale und Zeit-

schriften, Genuilde, Abbildungen und Zeichnungen von

Vogeln und andere Kunstgegenstande, welche auf die

Vogelwelt Bezug haben.

Wir machen die Ziichter und Handler lebender

Vogel, Sammler ornithologischer Gegenstande, Natura-
lienhiindler , Autoren , Redactionen und Buchhandlungen
schon jetzt auf diese Ausstellung aufmerksam. Es wird

mit derselben eine Verloosung verbunden sein, fur welche
ein Ankauf ausgestellter Vogel stattfindet. A. R.

Aus dem Museum Grodeffroy.

Die kiirzlich von dem Reisenden Hiibner von den
Duke of York-Inseln und Keu-Britannien eingegangenen
Sammlungen umfassen 60 Arten Vogel, von denen 17

Arten bisher noch nicht durch den Missionar R. Brown,
der in letzterer Zeit dort sammelte, nachgewiesen. Neu
diirften nach Dr. F i n s c h ' Meinung wohl ein Buceros
und zwei Procellaria, ersterer von N.-Britannien, letztere

von den Duke of Yorks sein. Unter den von Brown
nicht nachgewiesenen Arten iinden sich Cuculus canoriis

und Scythrops novae hollandiae Lath, beide von Duke
of York.

Unser Reisender Kleinschmidt befindet sich seit

November v. J. auf einer Reise im Innern, den Heiden-

districten, der Insel Viti Levu, im Viti-Archipel und
hat seinen Berichten nach in jenen vor ihm von keinem
Reisenden betretenen Districten sehr gute Resultate

erreicht; von den ornithol. Sammlungen ist soeben die

erste Sendung, gleichsam eine Probesendung, via Sidney-

London eingegangen und enthalt 33 Arten freilich be-

kannter Vogel, darunter aber eine Reihe sehr interes-

santer Balge von Jugend- und Uebergangskleidern. So
scheint es z. B. jezt erwiesen, das.s Cuculus infuscatus

Hartl. nur das Jugendkleid des Cuculus simus Peale ist.

J. D. E SCHMELZ.

Tausch- uiid Kauf-Vcrkelir.
Charles Jamraclij,

180. St. George's Street, London East.

1 Yak 1000 Mark — 2 Tapire aus Brasilien a 800
— Lama 700 — 1 Paar Puma 1600 — 4 Muflons a

200 — 2 Gibbons a 600 — 4 schwarze Panther a 3000
— Gestreifte Hyiine 240 — 4 Ponys a 300 — Gazellen

a 150 — 17 P. Pterocles fasciatus a P. 120 — Rosa-

Kakadu 20 — Jacko 20 — 10 P. Loris von den blauen

Bergen a P. 80 — 30 P. Blutrumpfsittiche a P. 20 —
Siebenfarbige Tanagra 60. [69]

gekehrt bin, wo wir nachstehende Naturalien gesammelt
haben: Schmetterlinge, Xjafer, Vogelbalge,
V g e 1 e i e r etc., welche in meinem im October erscheinen-

den Cataloge mit * bezeichnet werden. Sende aber

auch jetat schon auf Wunsch schriftlichc Verzeichnisse

franco zu. Adolf Kricheldorff',

Naturalien-Handler.
-[70] Berlin S. Oranien-St. 135.

Riickkehr von Lappland.

Hiermit zeige meinen geehrten Kunden an, dass ich

mit meinem Praparator wieder aus Lappland zuriick-

Wilh. Schluter in Halle a|S.

Neu angekommen sind: Apterix Mantellii 120 Mark
— Apterix Owenii 50 Mark — Stringops habroptilus 50
Mark — Platycercus auriceps 10 Mark. [71]

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck: G. Pittz'sche lluclidruokerui (Otto Uautlial) iu Naumburg a/S.
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Ornithologica aus Braunschweig.

1. Eigeuthumliches Briiten TOn Partis majov L.

Freitag am 24. Mai sind meine Hausbewohner mit
dem Aufhangen der Wasche im Garten beschaftigt.

Auf einem grosseren freien Platze steht in der Mitte

sine 1 Meter hohe Thonfigur, die friiher eine Sohaale

trug. Letztere ist langst zu Grunde gegangen und eine

c. 15 Gent, im Durchmesser haltende Oeffnung am
oberen Ende iibergeblieben. Sobald die Madchen sich

iiber diese Oeffnung beugen, erschallt aus der Tiefe ein

leises Zwitschern. Der Figurenaufsatz wird abgehobea
und siehe da am Erdboden sitzen in einer kleinen

Vertiefung 5 junge Kohlmeisen! Bei naherer Unter-
suchung stellt sich Polgendes heraus: Das sechseckige

Postament der Thonfigur ist der inneren Umgrenzung
entsprechend 34 Cent, im Durchmesser 6 Cent, hoch
von dem Neste ausgefiillt. Die unterste c. 5 Cent,

hohe unmittelbar dem Grundboden aufliegende Lage be-

steht vorwiegend aus Moos, Strohhalmen, Wiirzelchen
und einzelnen zwischenliegenden trockenen Keisern
dariiber liegt, die ganze Oberflache einnehmend, eine

1 Cent, haltende Schicht von Wolle, Federchen und
Haaren von einem Hamsterpelz, der im Friihjahr zum
Kampher-Ausdunsten im Garten hing. Der Nestnapf ist

5 Cent, tief, halt 10 Cent. Durchmesser am oberen
Rande und liegt 3 Cent, vom Rande entfernt, so dass
der von oben einfallende Regen nicht auf den Nestinhalt
traufeln kann. Die Alten schliipften von oben her durch
die Oeffnung zum Fiittern der Jungen hinein. Anfang
Juni war die junge Brut ausgeflogen. — Zahlreiche
Meisenkasten und mehrere natiirliche Baumhohlen hatte

das Meisenpaar unbenutzt gelassen und sich statt dessen
diesen eigenthiimlichen Nistplatz gewahlt.

2. Lanius excubitor L. und Lanius niajoi' Pall. Ibei

Braonscliweig nnd am Harze.

Mit besonderem Eifer wurde in den letzten Jahren
auf die grossen Wiirger in unserer Gegend Jagd ge-
macht und ist es durch die Bemiihungen verschiedener
Eorstbeamten gelungen, mehrere Exempl. des Lanius
major Pall, dem hiesigen naturhistorischen Museum
einzuverl-eiben. 2 Exemplare aus der nachsten Um-
gebung der Stadt zeigen eine geringe Querbanderung
auf der Brust, sind daher wohl als jiingere Individuen
anzusehen. — Von Herrn Oberforster H. Thiele in All-

rode a./Harz wurde am 12. April d. J. ein frisch er-

legtes sehr altes Weibchen gesandt, das sehr schdn
ausgefarbt ist, deutlich nur 1 Spiegel auf den Vorder-
schwingen und nicht die Spur von Wellung auf der
Unterseite zeigt. Trotz der grossten Miihe , auch das
andere eventuelle Theil des Paares zu erlangen
(meines Wissens ist ein Paar L. major Pall, an seinem
Brutplatz bis jetzt noch nicht erlegt !) ist dies nicht

gelungen, es wurde an dem betreffenden Eorstorte nur
das erlegte Weibchen beobachtet. — Vom L. excubitor

L. ist aus einem anderen Eorstorte des genannten Re-
vieres eine ganze Familie, altes $ (gesch. 24/4) und $
(gesch. 25/6) nebst 3 fliiggen Jungen eingegangen. Ich
erwahne dieses hier, da die Nistweise eine sehr auf-

fallende war. Nach den Angaben des Herrn Oberforster

Thiele sass das Nest in einem jungen Buchenheister,

etwa 2^2 Meter iiber der Erde, in den oberen Gabel-
asten, bot iibrigens in seinen Bestandtheilen nichts Auf-
fallendes. —

Trotz eines reichen Materials von grossen Wiirgern
aus den mir friiher glitigst zur Disposition gestellten
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Vorrathen des Herrn von Tschusi - Schmidthofen und
Prof. Cabanis und der hiesigen reichhaltigen Suite des

naturhistorischen Museums, das ich G-elegenheit hatte

zu vergleichen und durchzu.arbeiten , habe ich mich

von der sicheren Artbestandigkeit des Lanius major
Pall, mit einem Fliigelspiegel in Vergleicfi zum L.

exGubitor L. mit z w e i Flugelspiegeln noch nicht iiber-

zeugen konnen. Ausser den Spiegeln lassen alle iibrigen

Charaktere in der Farbung, im Fliigelbau, in den

plastischen Maassen bei der TJnterscheidung im Stiche. —
Jedenfalls ist es aber hbbst interessant, die Verbreitung

des einspiegeligen Wiirgers (i. major Pall.) moglichst

genau kennen zu lernen, die Fundorte mehren sich ja

mit jedem Erscheinen eines neuen ornithologiscKen

Blattes; hoffentlich gelingt es unseren Beobacbterri'im

Freien, demnachst auch, ein Paar an seinem Brutplatze

zu erlegen und iiber Lebens-, Brutweise, Nest, Eier,

Junge Angaben zu erhalten, die eine Unterscheidung

von dam zweispiegeligen grossen Wiirger {L. excuhitor

L.) sicher ermoglichen. —
3. Der Steppenweih, Circus paUidus Sykes., briitet bei

Braunschweig:.

In meinen „Beobaclitungen iiber die Brut- und Zug-

verhaltnisse der Vogel bei Braunschweig" *) konnte ich

den Steppenweih als wahrscheinlichen Brutvogel auf-

fiihren. Durch Herrn Postsecretar Vahldiek in Hessen
ist es jetzt gelungen, diese Wahrscheinlichkeit zur

Sicherheit zu machen. Der Horst mit 6 Jungen (8—12
Tage alt) wurde am 17. Juni d. J. bei Hessen am Fall-

steine gefunden. Herr Vahldiek schreibt dariiber an
meinen Bruder: „Das Nest liegt in einer Boggenbreite

etwa 45 Schritt von einem, freilich wenig betretenen

Feldwege im Bruche, dasselbe besteht aus vorjahrigem

Kartoffelkraute mit etwas Reisern, ist 35 Cent, von der

Erde hoch, hat 55 Cent, ausseren, 28 Cent, inneren

Durchmesser, ist aber nur wenig vertieft und mit weichen
Grrasern ausgelegt (fremde Stoffe waren nicht im Neste).

Aufgefallen ist es mir, dass auch nicht die geringste

Spur von Futterresten zu finden war. Zu transportiren

ist das Nest nicht, da das an der Erde liegende Stroh

schon vollstandig in Faulniss iibergegangen ist." —
Am 20. Juni w;urde das alte Weibchen erlegt und
sammt 3 Jungen hierher an das naturhistorische Museum
iibersandt.

Bei der Wichtigkeit des Vorkomm.ens erlaube ich

mir, eine kurze Beschreibung und die Maassen des Ex.
beizufugen. Das Thier steht stark in der Mauser, die

4 ersten Schwingen sind alt, die 5. fehlt, die 6— 10.

sind neu gemausert. Der Schwanz ist alt, die oberen

Deckfedern vollstandig abgerieben. Der Schleier geht
vorn durch, die 3. und 4. Schwinge bilden die Fliigel-

spitze, 3 > 4 > 2 etc. — Die aussere Einschniirung

der 2. Schwinge und die innere der 1. Schwinge ragen
kaum unter den oberen Deckfedern hervor, der ganze
Fliigelbau entspricht den Angaben meines Vaters (Nau-
mannia 1857. p. 307) und den weiteren Pracisirungen

meines Bruders (J. f. 0. 1877. p. 57) , so dass man
trotz des mangelhaften Befiederungszustandes den C.

cineraceus sicher ausschliessen kann.

Die Maasse sind folgende

:

Kopf mit Schnabel 6,8 Cent.

Mundspalte 3,48 „
Firste (vom Rande der Wachshaut an) . 1,92 „
Zwischen Kieferspitze und Nasenloch . . 1,6 „
Breite des Schnabels (unter der Mitte der

Nasenloeher) 1,29 „
Fliigel 37,5 „

Schwanz 27,5 „
Lauf 7,38 „

Mittelzehe und Nagel^ 3,45 -|- 1,63 „
Daumeh und Nagel 1,62 -|- 1>87 „

Totallange war nicht zu messen, da der Balg noch
nicht ausgestopft ist.

Von den Jungen wurde eins sofort getodtet und
der Sammlung einverleibt, es gleicht ganz den jungen
Dunenkleidern vom Steppenweih, die aus der Wolga-
gegend im Museum aufgestellt sind. Drei andere

soUten aufgefiittert werden. Leider ist dies nicht ge-

lungen, eins starb bereits nach Anfang Juli, die beiden

anderen 8 Tage spater. —
Die iibrigen 2 Jungen wurden von meinem Bruder

an den Berliner zoologischen Garten abgegeben, sind

aber nach Mittheilung des Herrn Director Dr. Bodinus
dort das eine bereits crepirt angekommen, das andere

sehr bald verstorben. Dr. R. Blasius.

*) Cab. J. f. 0. 1873.

Zur Naturgeschichte des Kuttengeiers

(Vultur cinereus).

Von Gerh. Max Sintenis.

Ein sehr gemeiner Raubvogel der Dobrudscha ist

der Kuttengeier, der „cara-cartae^'- oder „schwarze
Adler", wie er schlechtweg dort heisst. Nur in den

Donau-Delta-Waldern von Letti und Kara-Orman fanden

wir ihn nicht horstend, sonst in alien ausgedehnteren

dichten Waldungen des Beobachtungs-G-ebietes. Zum
Beweise seiner Haufigkeit dient auch, dass wir (Ge-

briider) in den Brutperioden von 1873, 74 und 75 nur

aus dem Waldgebirge von Babadagh bis Lutschin

—

eine Ausdehnung von beilaufig 7 ^2 gr- Meile, — iiber 370
Eier dieser Art erhielten, ohne dass die geringste Ver-

minderung von Brutvogeln von Jahr zu Jahr bemerkbar
wurde. Sehr oft wurde der Horst, von dem der Vogel
herabgeschossen war, schon das Jahr darauf von einem
anderen Kuttengeier, oder auch einem Gansegeier (Gyps
fulvus) bezogen ; blieb der Horst von diesen Arten un-

besetzt, so nahm sicher der Wiirgfalk (Falco lanarius)

Beschlag davon. Es will mir iibrigens scheinen, als

baue der Gansegeier keinen eigenen Horst auf
Baume, sondern benutze nur alte des Kuttengeiers,

der sich auch oft genug neue erbaut. Est ist mir vor-

gekommen, dass ein V, cinereus vom Horst sehr friih

herabgeschossen wurde, worauf ein G. fulvus in den-

selben legte. Wir waren einmal Augenzeuge einer

tiichtigen Balgerei zwischen Wiirgfalk und Gansegeier

um den Besitz des Horstes, am Ende nahm der Starkere

Beschlag, aber der Falke siedelte sich nicht weit ab in

einem anderen an und briitete. Ein anderes Mai sahen

wir bei gleicher Balgerei, wie sich eine Krahe die Ab-

wesenheit des Geiers zu Nutze machte — und das Ei



147

zerhackte. Unter den 370 Eiern fanden wir nur einmal

deren zwei in einem Gelege, davon das grossere schwach

gefleekt, das andere Ei fast ungefleckt war, eins schwach
bebriitet, das andere frisch. (Es ist aiich bei dem
Kaiseradler (A. imperialis) wohl eine regelmassige Er-

scheinung, dass ein Ei starker gefleckt ist als das andere.)

Der herabgeschossene Vogel zeigte sich als ein sehr

altes Weibchen, mit fast weisser Perriicke und recht

hellem Gefieder; die Klafterweite betrug 9 Fuss 6^2 Zoll,

wahrend bei vielen anderen gemessenen Esemplaren die

Spannweite zwischen 8', 8' 6^/2", selten 9' schwankte.

Oefter kam es vor, dass noch ein zweites Ei in den
Horst gelegt wurde, aus welchem das erste Ei ge-

nommen war; wahrscheinlich auch von ein und dem-
selben Vogel.

Auf Grund vieler Beobachtungen bin ich geneigt

anzunehmen, dass die lebhaft, oft prachtvoll bunt

gefleckten Eier des Vultur cinereus von jungeren Vogeln
herstammen. (Die Flecken und Klexe lassen sich

iibrigens mit Wasser leicht abwasehen.) Wurde von
dem Horste ein recht alter Vogel herabgeschossen, so

war fast immer ein schwach geflecktes oder weisses Ei
darin. Wir haben ferner einem getodteten alt en Weib-
chen ein ungeflecktes Ei, zwei jungeren dagegen ein

schon mit dichten Flecken behaftetes Ei aus dem Leg-
schlauch geschnitten, doch liessen sich diese Flecken
leicht abwischen. Beruht dies nur auf Zufall, oder sollte

sich diese Annahme bestatigen? „Ausnahmen giebt es

wohl iiberall!" Solche weissen Eier unterscheiden sich

beim Ausblasen von denen des Gyps fulvus sogleich

durch viel schwacheren Moschusgei'uch, wohl auch durch

das Korn und die kiirzere Form, meist auch durch
geringere Grosse. Die grossten Eier des Vultur cinereus

scheinen unter den schwach oder massig geiieckten

vorzukommen, und ein grosses solches Geierei wiegt

frisch gelegt ^j^ Pfund und wenig dariiber.

Wenn das Ei unlangst gelegt wurde, ist der darauf
briitende Vogel ausserordentlich scheu und stiebt bei der

Annaherung eines Menschen schon in grosser Feme ab,

indem er sich hoch aufrichtet, den Horstrand besteigt,

sich nach vorn beugt, die Fliigel liiftet und mit furchtbar

gewaltigen Schlagen das Weite sucht. Oft bleibt der

Vertriebene viele Stunden aus und findet dann sein Ei

gar nicht selten von Krahen vernichtet. Einmal kamen
3 Geier auf einen Nestrand zuriick, das war ein Schlagen
mit so machtigen Fittigen! und ein leiser pfeifender

Ton war deutlich horbar, ich habe sonst nie einen Ton
von diesen Vogeln vernommen! Anders, wenn das Ei
schon langer besessen war: dann legt der Vogel alle

Scheu ab und sitzt so ausserordentlich fest, dass man
tiichtig mit Kniitteln an den Baum schlagen oder das

Gewehr losbrennen muss, um ihn aufzuscheuchen ; er

kehrt dann auch stets sehr bald zuriick.

Nicht immer stehen solche Horste auf den hochsten

Aesten der hochsten Baume, sondern eben so oft oder
bfters in einer Hohe von 6 bis 15 Fuss auf sogenannten
Stumpen, wilden Birnen und niederen Eichen. Aber oft

nahm es uns Wunder, wie in schwindelnder Hohe auf
schwachem, morschen Aste, ein so grosser Bau noch
ruhen konnte: gleichsam als wahle sich der machtige
Vogel den hochsten Platz, um von seinem Horste aus
den ganzen Wald iiberschauen zu konnen. Nicht selten

kehrten unsere im Klettern ganz uniibertrefflichen und
leichten Tscherkessen auf halbem Wege zu ihrem gefahr-

lichen Zielpunkte wieder um, da sie meinten: der Horst
miisste mit sammt ihnen herabstiirzen ! Man denke sich

noch den schweren Vogel in solch luftigem Bau ! In der

That sahen wir mehrfach solche kiihn angelegte Burgen
vom Sturm herabgeworfen — denn Menschenhand zer-

storte sie nicht! — Wir sahen oft von einem hoheren

Horste das Ei in einem niederen liegen, und von sol-

chem Sitz aus zahlt man in einem Thale hei Laella 9

Geierhorste, von denen 1874 die meisten bewohnt waren.

Da es in der ganzen Dobrudscha kein Nadelholz giebt,

muss der Geier nur auf Laubholz horsten — denn in

Felsen briitet er nie! — Seine Lieblingsbaume scheinen

Einde und Ulme zu sein. Im Jahre 1873 nahmen wir

am 17., 1874 am 15. und 1875 am 28. Marz das erste

Ei, einmal fanden wir noch am 8. Mai 1874 ein ganz

frisches, weisses Ei: — im Februar hatte er noch nicht

gelegt. Vultur cinereus legt wohl immer etwas spater

als V. fulvus, von dem wir am 11. Marz schon die

ersten Eier aus Gredi erhielten. — Auch verschneit oft

genug Beiden das Nest! —
In einem Kasernenhofe in Galatz lebte Jahre hin-

durch ein recht zahmer Kuttengeier. Die Soldaten

spielten formlich mit ihm ; er lief inner- und ausserhalb

des Hofes frei herum. Auch unsere Gefangenen in

Chukarova wurden zutraulich: sie spazierten ganz frei

in weitem Garten und angrenzendem Felde herum,

kamen in weiten Siitzen herangehiipft, sobald wir uns

mit einem ausgebalgten Cadaver naherten. Ihre Nacht-

ruhe hielten sie regelmassig in einem offenstehenden

Hambar (Strohscheune). Man fangt die Geier leicht

lebend ein, wenn man ein grosseres Aas in eine weite,

etwas tiefe Grube oder Rohrumzaunung wirft und sie

ungestort so viel verzehren lasst, dass sie sich nach der

Mahlzeit nicht iiber die Schranke erheben konnen. Auch
werden viele gefangen, wenn ihre duftende Nahrung sie

in hohes Getreide oder in Buschwerk lockt: genossen

sie dann des Guten zu viel, so kommen sie in dem
Halmen- und Strauchgewirr nicht rasch genug auf.

Beim Aase werden oft Geier — aber auch Adler —
jammerlich erschlagen. Das Aufziehen selbst Dunen-

junger verursacht gar keine Schwierigkeit und gliickt

in den meisten Fallen.

Unseren Hans, ein alter, durch seine Liebenswiirdig-

keit in Tultscha bekannt gewordener Kuttengeier, nahmen
wir lebend mit nach hier; im Februar oder Marz 1876

siedelte dieser nach Stolp in den priichtigen Garten des

Herrn E. v. Homeyer iiber: „ob er noch leben mag?"
Bolkenhain i. Schles.

NB. Als ich soeben vorstehende Zeilen beendet

hatte, fiihrte mich eine entomologische Excursion nach

dem kaum 1 Stunde entfernten Dorfe Hohendorf; dort

besuchte ich Herrn Rittergutsbesitzer Scholz und war
nicht wenig iiberrascht, auf einem Schranke neben

Pernis nnd Ardea stellaris einen schlecht gestopften

Fulco lanarius, Wiirgfalk, zu finden, den Herr Scholz

im Herbst vor ein paar Jahren am Waldrande unweit

des Dorfes schoss. Ich weiss nicht, ob dieses sicher

seltene Vorkommen in unserer Gegend schon bestimmt

bewiesen ist?
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Ornithologische Notizen.

Von R. Th. Liebe.

Pip'ilo erythrophthalmus.

Vorigen Herbst erhielt ich yon meinem verehrten

Freund Herrn E,. v. Schlechtendal ein G r u n d

-

rothel-Mannchen, welches so gesund und schon war,

dass ich alsbald an Gr. C. Reich e schrieb und ihn

bat, mir ein ebenso gesundes Weibchen zu besorgen.

Letzteres kam an, blieb aber vom Mannchen getrennt

bis zur Mitte des April, wo ich die Thiers in die Nist-

stube brachte, in ein einfenstriges Dachstiibchen von
2,6 Stab Breite und Tiefe, worin gleichzeitig Gimpel
und Kappenammern Herberge batten. Hier fanden sich

die Thiere schnell heimisch und durchkrochen mit
grosser Gewandtheit eifrigst die an den Wanden ange-

brachten diirren Laubholzbiische (hauptsachlich Buche
und Eiche mit noch anhaftenden diirren Blattern), weniger
gem die kleinen Tannen. Erst Anfang Mai fingen sie

an zu bauen und zwar so, dass beide gleichmassig sich

nicht nur beim Zutragen des Materials, sondern auch
beim Bau und beim Ausrunden des Nestes betheiligten.

Das Nest legten sie 142 Neuzoll hoch iiber dem Boden
in diirrem Laubgebiisch moglichst versteckt an und zwar
ganz nach Art unserer Ammern, d. h. ein wenig liider-

lich und ohne betreffs des Materials sehr wahlerisch zu
sein; zarte Zweige, Haidestengel , Grasbiischel und
Schachthalme bildeten vorzugsweise die aussere und
zartere, Strohhalme, Heublatter und Laubmoos die

innere Wandung des fast 20 Neuzoll im Durchmesser
haltenden Baues, der nur mit wenig Wollflockchen und
Haaren ausgekleidet wurde. Dahinein wurden vom
10. Mai ab drei Eier gelegt und sofort gut bebriitet.

Die Eier waren im Durchschnitt 23 Mm. lang, am
spitzen Ende sehr stumpf, matt, und zeigten auf schwach
blaulich weissem Grunde sowohl der Grosse wie der

Dichtigkeit nach bei den einzelnen Stiicken ausserordent-

lich variirende Eleckung. Die Elecken sind bald nach
dem Pol des stumpfen Endes zu, bald nach einem sub-

polaren Kranz hin dichter gehauft, und sind am spitzen

Ende bei einzelnen Eiern noch sehr reichlich, bei ein-

zelnen wiederum sehr sparlich entwickelt. Die Flecken
selbst zeigen durcheinander (ahnlich wie bei Lanius
collurio etc.) alle Earbenabstufungen zwischen einem
zarten bleichen Grau durch Violettgrau bis zum leb-

haftesten Rothbraun. Ihre Gestalt ist sehr unregelmassig
und ofters zu kurzen Strichen verzerrt — wie ver-

wischt. — Wahrend des Briitens fiitterte das Mannchen
das Weibchen fleissig, ohne sich selbst direct zu be-

theiligen, und hielt fleissig Wache: so friedliebend es

sonst seinen Stubengenossen gegeniiber war, — aus der
Nahe des briitenden Weibchens vertrieb er sie mit sehr

ernst gemeinten Bissen. Nach 13 Tagen schon krochen
die Jungen aus und wurden lediglich vom Mannchen
gefiittert, welches, wahrend das Weibchen sich ein wenig
im Neste erhob, unter dessen Leib die Jungen mit Nah-
rung versorgte. Schon am zweiten Tag aber wurden
die Jungen theils todt, theils sterbend aus dem Neste
geworfen, — offenbar weil den Alten die gereichte

Nahrung, — frische Ameisenpuppen, kleine Mehlwiirmer
und geketscherte Eliegen und andere Insecten — nicht

behagte und dieselbe jedenfalls auch den Jungen nicht

zusagte. Ich hatte nun beobachtet, dass das Mannchen
wahrend der Brutzeit sich in eigenthiimlichen Spriingen

gefiel, und hatte diese Bewegungen mehr der hochzeit-

lichen Erregtheit als dem Verlangen nach Nahrung zu-

geschrieben. Es sprang namlich auf dem Boden oft mit
beiden Fiissen zugleich schnell vorwarts und in dem-
selben Augenblicke wieder zuriick. Jetzt, wahrend es

fiir die Jungen nach Eutter suchte, fiihrte es die wunder-
lichen Spriinge noch ofter aus, und ich sah, dass es

beim Zuriickspringen jedesmal mit den Klauen Sand
und Moos mit zuriicknahm und die Stelle mit schrag

gehaltenem Kopf absuchte. Die Grundrothel erwiesen

sich so als Scharrthiere ohne Scharrfiisse, und
mir wurde auf einmal klar, wozu ihnen die stark ent-

wickelten Najel dienen. Ich musste nun den Schluss

Ziehen, dass die Grundrothel das Eutter fiir

ihre Jungen unter faulemLaub, Moos und
aus der Erde hervorscharren, und beschloss,

bei nachster Gelegenheit demgemass zu handeln.

Schon vom dritten Juni ab legte die Alte in einem

124 Neuzoll iiber dem Boden neugebauten Nest wieder

drei Eier und bebriitete sie eifrig. Das Mannchen baute

wahrend dem 196 Neuzoll hoch zu seinem Privatver-

gniigen ein Nest, welches etwas liiderlicher als die

ordnungsmassige Kinderwiege und hauptsachlich nur

aus Heuhalmen ausgefiihrt war. Sowie nun die Jungen
ausschliipften , liess ich kleine Regenwiirmer , Mehl-

wiirmer, Ameisenpuppen, Nacktschnecken, Kellerasseln

etc. mit feuchter Ei'de mischen und in einem grossen

Napf vorsetzen. Der Alte nahm dies Eutter sofort an

und fiitterte die Jungen in den ersten Tagen v o r z u g s-

weisse mit Kellerasseln. Da ich bald abreisen

musste, setzte meine Frau die Eiitterung in der an-

gegebenen Weise fort. Nach drei Tagen kam das

Weibchen vom Nest herab, wenn der Eutternapf frisch

aufgefiillt wurde, und iibernahm die Atzung der Jungen,

wahrend das Mannchen von dieser Zeit ab sich begniigte,

die Kerbthiere herauszuscharren und fur das Weibchen
zu prapariren. Ein Junges gedieh trefflich (ein Ei war
unbefruchtet) und verliess schon nach elf Tagen das

Nest, um von da ab, obgleich noch nicht flugfertig, mit

verhaltnissmassig grosser Geschicklichkeit in dem Ge-

zweig umberzuklettern. Mit drei Wochen war es voll-

standig selbststandig und hatte (abgesehen von dem
etwas kiirzeren Schwanz) nahezu die Grosse der Mutter

erreicht. In der Farbe weichen die jungen Grundrothel

von den Alten ganzlich ab, denn ihre Gesammt-
farbung ist ein unscheinbares Grau: Stirn,

Scheitel und Hinterkopf braunlich grau, Kopfseiten

lichtbraunlich grau, Ober- und TJnterriicken braunlich

grau und dunkler gewolkt, Kehle und Brust lichter

grau mit verwaschenen dunkelgrauen Langsflecken,

Bauch lichtgrau und sehr schwach dunkler langsge-

fleckt; Fliigeldeckfedern schwiirzlieh und am Ende ein-

seitig mit lichtgrau gelblichen Flecken, Bugfedern und

Schwingen schwarzlich, die Achselschwingen dabei aussen

breit lichtgraugelb gerandet: innerste Schwanzfedern

schwarzlich und die folgenden nach aussen zu schwarz-

lich mit immer breiter werdendem weissen Endfleck, die

aussersten auf der Innenseite weiss und auf der aussern

schwarzlich grau; Fiisse lichtgrau und Schnabel hell

braunlich grau mit dunklerem First.
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Ende Juni legte das Weibchen zum dritten Mai drei

Eier und zwar wieder in das erste Nest. Diese waren

leider unbefruchtet.

Fiitterung der Kanarien wahrend der Brutzeit.

Von Fr. Pantzer.

Da die Fiitterungsmethode bei vielen Kanarien-

Ziichtern noch sehr verschieden ist, so erlaube ich mir,

im Folgenden meine langjahrigen Erfahrungen auf

diesem Felde mitzutheilen. Von meiner Jugend an habe

ich mich mit Kanarienzucht beschaftigt und schon als

Knabe hatte ich Auftrag, die Vogel meines Vaters

wahrend der Brutzeit zu fiittern; so konnte ich denn

auch in der Eiitterung manche Erfahrungen sammeln.

Mein erster Anfang war die Zucht der hochgelben

Kanarienvogel. Dieselben fiitterte ich wahrend der Brut-

zeit mit hartgekochtem Hiihnerei und eingeweichter

Semmel, nebst Mischfutter von Riib-, Spitz- und Hanf-

samen, worin ich jedoch oft hose Erfahrungen gemacht,

die grosstentheils durch die viele feuchte Semmelfutte-

rung verursacht wurden und meist in Unterleibsent-

ziindungen bestanden. Die nasse Fiitterung halte ich

bei einer Temperatur von unter 18" entschieden fiir

sehr gefahrlich, zumal wenn sich der junge Vogel in

einem zu kleinen Kafig befindet, worin er, wenn er den

Kropf mit feuchter Semmel iiberladet, sich nicht gehorig

ausfliegen kann. In den spateren Jahren bin ich zur

Trockenfiitterung iibergegangen , worin ich bedeutend

bessere Eesultate erzielt habe. Diese Fiitterung besteht

in hartgekochtem Hiihnerei und Potsdamer Zwieback,

welches in dem Verhaltniss von 2 Hiihnereiern und 4
Stiick Zwieback gerieben und vermengt wird. Sollte

dies Gemenge zu trocken sein, so benetzt man es mit

einigen Tropfen Wasser und durchmischt es, dass es

eine feuchte, lockere Masse bildet. Auch gebe ich tag-

lich in Wasser eingeweichte und wieder ausgedriickte

Semmel, und zwar ist das Verhaltniss : fiir ungefahr 15

Weibchen 1 Helling. Fiittert man nur trockneu Zwie-
back und Ei, 80 muss der Speichel zum Anfeuchten des

Futters im Kropfe von dem Vogel allein abgegeben
warden und dies entzieht dem Korper zu viel Feuchtig-

keit; der Vogel wird matt und kann ohne Schaden zu

leiden hiiufig mehrere Bruten hintereinander nicht auf-

futtern. Dies wird jedoch durch das eingeweichte Brod-

chen vermieden. Den jungen Vogeln entziehe ich jedoch

dieses Futter, sobald sie fliigge sind und allein fressen,

auch von den Alten entfernt werden kcinnen. Ferner
gebe ich den Vogeln trocknen, sowie gequellten Riib-

samen. Der Samen, welcher angefeuchtet wird, muss,

ehe man ihn den Vogeln reicht, wieder so weit trocken

sein, dass er rollt. Nun kommt es auch vor, dass die

Vogel vom Eiibsamen abgehen und nicht hiilsen; zumal
ist dies bei den jungen Vogeln der Fall, wo der Schnabel
noch nicht gehartet ist.

Um dem vorzubeugen, muss der gequellte Samen,
wenn er wieder trocken ist und rollt, mit einigen Tropfen
Provencerbl befeuchtet, sowie mit einem geringen Quan-
tum Kochzucker bestreut werden. Der Samen wird
dann mit den Handen so lange durchgerieben, bis jedes

Korn geschmeidig ist. An diesen Samen werden sich

die Vogel wieder gewohnen und ihn gern fressen. Die

Hauptsache ist, dass sich der junge sowie der alte Vogel

an dem E.iibsamen sattigt. Ist dies nicht der Fall, so

magert der Vogel ab und geht leicht zu Grrunde. Auch
ist etwas Spitzsamen, sowie ein geringes Quantum
blauen Mohns zur Fiitterung der Vogel wahrend der

Brutzeit sehr zu empfehlen, da der Mohn zur Ver-

dauung viel beitragt; auch ist ein wenig Griinfutter,

wie Kreuzkraut, Vogelmiere, Sallat, u. s. w., wenn es

als Medicament gereicht wird, zu manchen Zeiten sehr

dienlich. Ebenso muss zu jeder Ziichtung Kalk (Sepia)

und Lehm den Vogeln zur Eier- sowie Blut- und

Knochenbildung gereicht werden. Dies sind in der Kiirze

die Fiitterungsmethoden der bewahrtesten Kanarien-

ziichter. Auch werde ich, sobald es meine Zeit erlaubt,

Einiges iiber die Krankheitserscheinungen und deren

Abhiilfe bei den Kanarien mittheilen.

Zur Fortpflanzungs-Geschichte des Kukuks.

Von A. Nehrkorn.

Mehr denn je ist in der neuern Zeit die Kukuks-

frage wieder angeregt, und sind langst bekannte That-

sachen von gewiegten Kennern angezweifelt.

Es soil nicht meine Absioht sein, meine individuelle

Ansicht iiber die qu. Controversen hier zum Ausdruck

zu bringen — nur Facta will ich mittheilen, die ein

Jeder fiir seine Beweise benutzen mag.

Die meisten von mir mit Kukukseiern belegt ge-

fundenen Nester (die Anzahl derselben ist eine ziemlich

bedeutende, da sich an den hiesigen Teichen eine grosse

Menge Kukuke aufhalten) waren von den Nestvogeln

verlassen, sobald sich neben dem Kukuksei nur ein oder

auch zwei Nesteier befanden. Ja ich habe wohl ein

Dutzend Kukukseier in phragmitis- und arundinacea-

Nestern entdeckt, die bereits angefault waren. Dagegen

ist mir dies nie begegnet, wo 3—5 Nesteier vorhanden

waren. Die Halfte aller mir von meinem Fischmeister

gebraehten oder auch von mir selbst aufgefundenen

Kukukseier war so stark bebriitet, dass diese so wenig

wie die 3 — 5 Nesteier fiir die Sammlung praparirt

werden konnten. Nie fand ich selbst oder erhielt durch

meine Leute ein frisch angebriitetes Kukuksei, was etwa

allein oder neben nur einem Nestei gelegen hiitte. Erst

noch vor ganz kurzer Zeit fand ich in meinem Park in

einem arundinacea-'Se^iQ allein 2 natiirlich verlassene

Kukukseier von verschiedenen Weibchen herriihrend,

die ich Herrn Director Pralle iibersandte. Als Extrem

hierzu will ich vorfiihren, dass ich gemeinschaftlich mit

Herrn Baron E. F. v. Homey er am 26. April 1875

an meinen Teichen ein phragmitis-lSest mit 5 Eiern und

einem Kukuksei auffand, von dem das phragmitis-

Weibchen abiiog. Das Gelege befindet sich in der

V. Homeyer'schen Sammlung.
Hat hiernach der Kukuk Interesse daran, auf die

Gefahr hin, dass sein Ei verfault, schon beim Legen

absichtlich oder in der Brutperiode die Nesteier zu ver-

ringern, oder kann ihm nur daran gelegen sein, die Nest-

jungen zu beseitigen? In vielen, ja ich mochte sagen,

in fast alien Nestern fand ich den jungen Kukuk nur

allein, sobald derselbe mehrere Tage alt war.
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Als ich dieses Jahr Ends Juni von meiner alljahr-

lichen Badereise nach Carlsbad zuriickkehrte, fand ich

in einem kleinern Rosengarten neben meinem Wohn-
hause im GebiJsch in unmittelbarer Nahe einer sehr fre-

quenten Chaussee ein arundinacea-'Nest, in dem ein

junger Kukuk sass, der das ganze Nest ausfiillte. Na-
tiirlich. wurde dieses Thier jedem sich einigermassen
dafiir Interessirenden gezeigt, was jedoch nur unter
grosstem Protest der Nestvogel geschehen konnte, die

mich einmal sogar fast mit dem Schnabel verwundet
batten. Der Tag, an dem mir Dr. Radde in Be-
gleitung mehrerer ornithologischer Freunde seinen Be-
such abstattete, war bestimmt, den Kukuk zu entfuhren

;

leider war das Thier bereits verschwunden und wurde
erst andern Morgens im nahen Gebiisch aufgefunden
und alsdann dem Herrn Prof. B 1 a s i u s fiir die hiesige
naturhistorische Sammlung iibergeben.

Ein Kukuksei in Gefangenschaft gelegt.

Von H. Hesselink in Groningen.

Noch immer ist der Kukuk Gegenstand der ein-

gehendsten Eroi-terungen und Streitpunkt der eifrigsten

Discussionen in diesen Blattern, und so will auch ich

mir erlauben, im Nachstehenden eine Beobachtung mit-
zutheilen, welche ich iiber diesen Vogel im Laufe dieses

Sommers gemacht habe.

Am Morgen des 7. Juni brachte mir einer meiner
Freunde ein lebendes Kukuksweibchen, welches er
einige Stunden vorher geschossen und nur sehr unbe-
deutend verletzt hatte. Sehr gross war mein Erstaunen
und meine Freude, als mein Kukuksweibchen am Abend
desselben Tages ein Ei legte. Ich gab mir jetzt die
grosste Miihe, den Vogel am Leben zu erhalten, in der
Hoffnung, noch ein zweites Ei zu gewinnen, doch am
Mittag des 10. Juni erkrankte er und starb. Ich ent-

schloss mich, den Vogel fiir mein Cabinet zu prapariren
und mit Hiilfe meines verehrten Freundes, Wuizend,
Assistent am hiesigen Museum, genau zu untersuchen.
Am 12. Juni praparirten wir den Kukuk und fanden
im Eileiter ein Ei, welches dem friiheren ahnlich ge-
farbt war. Beide Eier haben eine Grundfarbe, wie
lichtfarbige Eier der Curruea cinerea, und iiber die
ganze Schale braune Flecken. Das erste Ei ist ein
wenig grosser in Umfang, und von dem zweiten die

Grundfarbe ein wenig lichter.

Also am 7. Juni erhielt ich das erste Ei, am 10.

starb der Vogel und ein zweites Ei war anwesend

;

doch hatte der Vogel, wenn er am Leben geblieben
ware, dieses Ei wohl noch nicht sofort gelegt!

Durch diese Beobachtung bin ich wieder in meiner
Meinung befestigt, dass jedes Kukuksweibchen immer
gleichgefarbte Eier legt, Eier von ungefahr derselben

Grundfarbe, dass es dieselben moglichst ahnlich ge-

farbten Eiern zufiigt und nur ausnahmsweise ganz ab-

weichenden Gelegen.

Die moisten Kukukseier, welche ich erhielt und
selbst fand, waren in der Grundfarbe iibereinstimmend

mit den Nesteiern. Kukukseier aber, welche ich in

Nestern mon MotaciUa alba antraf, hatten meistens die

Grundfarbe von Eiern der Curruea cinerea. Niemals
jedoch fand ich blaue Kukukseier in Nestern dieser

Sanger, nur allein in denen von Rutkilla phoenicura,

wovon ich im Jahre 1877 noch eines zur Jahresversamm-
lung der Allg. Deutsch. Ornith. Gesellschaft eingeschickt

habe.

Unlbekannte Wanderer.

Aufmerksam gemacht durch die Beobachtung des

Freiherrn von Tschusi (Ornith. Centralbl. 1878, 62) er-

laube ich mir folgende Bemerkung.

Fast alljahrlich erscheinen iiber Gera wahrend der

herbstlichen Zugzeit in der Nacht Fliige von Vogeln,

welche, jedenfalls durch den hellen Schein der Gas-

lampen angezogen, viertelstunden- bis halbestundenlang

laut rufend iiber der Stadt kreisen. Die Rufe sind

wohllautend
,

pfeifend , bald angstlich rasch hervorge-

stossen, etwa wie „twi", bald langer gezogen „twiii",

bald auch langflotend wie „twuii" und „twuiia". Es
ist schwer, diesen Laut wiederzugeben in all seinen

verschiedenen Modificationen , obschon er vielfach an

die Tone der tiefen Floten erinnert. Ich habe die

Vogel am Nachthimmel nie zu erkennen vermocht, und
habe sie lediglich auf jene Tone bin fiir Brachvogel ge-

halten. Zur Zeit hellen Mondscheins habe ich sie nie

gehort. Sehr verschieden ist die Zeit, zu welcher sie

erscheinen: ich habe notirt 7^/2 Uhr Abend, 8 Uhr,

IOV4 Uhr, 12 Uhr und I2V4 Uhr, IV2 Uhr. Auch iiber

Hamburg habe ich bei nachtlicher Weile einmal diese

Vogel gehort.

Dr, Th. LiEBE.

Rundschau.

Obwohl die „E,undschau" erst mit dem Jahre
1877 begonnen, sei doch nachtraglich noch auf einige
wichtige Publicationen des Jahres 1876 aufmerksam
gemacht

:

W. V. Reichenau: Die Abstammung der Vogel
undVogellebenin den oberbayerischenVor-
alpen. Mainz 1876 80. Der Verfasser sucht die

Darwin'schen Theorien mit viel Phantasie und nicht
ohne Geschick auf die Ornithologie und Oologie der
Vogel anzuwenden. Die neuen fossilen Funde zahne-
tragender Vogel werden ziemlich ausfuhrlich besproch^n.

Wiese : AusderMappe (Naturwissenschaftliche und
jagdliche Mittheilungen). (Grunert und Leo: Forstliche

Blatter 1875. p. 221. 276. 1876. p. 343 if.) Viele

interessante Mittheilungen, z. B. Ciconia alba 20/12

1874 bei Greifswald angetroffen; Alauda arvensis 28/12

1874 an der Ostsee in einem starken Fluge; Ardea
cinerea 6/1 1875; Columba palumbus 1/2 1875; Falco

candicans aus Norwegen bei Anclam geschossen. Ferner

iiber den Natteradler, den Rosenstaar und die Haus-

schwalbe. — Schutz der Singvogel in Oester-
reich und Italien (Ebenda 1876. p. 188).
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Archiv fur Mikroskopische Anatomie. XII. Bd. 1876. —
L. Schoney: Ueber den Ossificationsprocess bei Vbg-eln

und die Neubildung von rothen Blutkorperchen an der

Ossificationsgrenze. (Taf. XI.) p. 243. — J oh. Lat-
schenberger: Ueber eineneigenthiimliclien Einschluss

eines Hiihnereis. (Taf. XVI.) p. 359. Eine Eierstock-

Geschwulst hat sich anstatt des Dotters mit Eiweis

und Kalkschaale umgeben und ist als Ei ausgestossen.

Th. Schmidt: Vortrag iiber Falkenjagd und
Ealkenfang. (Allg. E. u. J. Zeit. 1876 p. 182.)

Theophile Deyrolle : Voyage dans le Lazistan et

I'Armenie (Tour du Monde 1876. I Sem. p. 369.) —
Beschreibungen und Abbildungen von Perdix chukar, Syr-

rhaptes paradoxus u. A. p. 375. 380. Prof Dr. W. Blasius.

Der Weidmann. 8. Bd. 1877: Zacharias. Abnorme
Schnabelbildung beim Rebhuhn. p. 5. — Oberschnabel

3 Centimeter lang, nach oben gekriimmt, mit Abbildung.
— Gade. Wanderfalken auf der Wanderung. p. 15.

Am 8. Sept. 1876 bei Einbeck (Prov. Hannover) ein

Zug von c. 400 Wanderfalken [F. peregrinus L.) in

kleinen Trupps von 2, 8, 10 und 15 Stiick innerhalb

einer Stunde voriiberziehend. (Gewiss sehr selten!!!)

9. Bd. 1878: Fasanenhenne mit befiederten
S t e n d e r n. p. 3. abgebildet. Im Forstrevier Kritschen bei

Oels geschossen, ausser der Befiederung noch auffallend

das Vorkommen von Balzstiften an beiden Seiten der

Zehen. (Wahrscheinlich Bastard zwischen Birkhahn und
Fasanenhenne!). — Mantelmove (Larus marimis L.)

p. 23, nach der „]Sriirnberger Presse" am 29. Sept. 1877
bei Uffenheim erlegt. — von Tschu si- Sc hmid

-

ho fen. Der TJhu. p. 57. Kurze Skizze iiber Vor-
kommen und Lebensweise des Uhus mit Angaben iiber

Pflege in der Gefangenschaft. — Abnormer Rebhulm-
schnabel. p. 62. Abbildung. Ein c. 3 Jahre alter Hahn
hatte sich mit einem Oberschnabel von doppelter Lange
sehr vrohl ernahrt.

Zeitschrift fiir physiologische Chemie. II. Bd. 1878.
1.— 3. Heft: D. de Jonge. Ueber das Secret der
Talgdriisen der Vogel und sein Verhaltniss zu den
fetthaltigen Hautsecreten der Saugethiere, insbesondere

der Milch. Vorlaufige Mittheilung. p. 156.

Verf untersuchte das Secret der histologisch der

Brustdriise der Saugethiere am nachsten stehenden

Biirzeldriise bei Gansen und wilden Enten und fand

darin: Casein, Albumin, Nuclein, Lecithin, Fette

mit fetten Sauren, einen noch unbekannten dem Choles-

terin nahe stehenden Korper — ferner von unorga-
nischen Substanzen Kalium, Natrium, Calcium, Magne-
sium und Chlor. — Dr. R. Blasifs.

Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeiue Dentsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 9. September 1878. Vorsitzender

Herr Dr. Brehm.
Herr Dr. Bohm gab in einem langeren Vortrage

essante Mittheilung iiber die Benutzung der Nester des

Zaunkbnigs von den Hummeln zur Anlegung ihrer

Zellen

:

„Schon im vorigen Jahre fand ich 5 Mai Zaunkonigs-

ornithologische Skizzen aus Mecklenburg, welche aus- nester, die kein Eingangsloch zeigten. Bei genauerer
fiihrlich in diesen Blattern mitgetheilt werden. Im
Anschluss hieran besprach Herr Dr. Brehm die Lebens-

weise der Weihen. Hinsichtlich der Unterscheidung der

Circus cineraceus von C. cyaneus im Fluge hob Redner die

schlanke Gestalt und spitzere Fliigel als charakteristisch

fiir ersteren hervor. Ueber C. cyaneus erwahnte der-

selbe , dass dieser Weih es liebe , in seinem Gebiete

dieselben Oertlichkeiten regelmassig zu passiren, so

dass es nicht schwer sei, den Vogel za erlegen, nachdem
man durch Beobachtung diese regelmassigen „Wechsel"
festgestellt habe. Auch sei es leicht, da, wo mehrere
Kornweihen zusammen sich aufhalten, nachdem man ein

Untersuchung fand sich der Eingang fest verstopft mit

demselben Material, mit dem das Nest vom Vogel ge-

baut ist. Das Nest war innerhalb vollstandig ausgefiillt

mit Mooslappen, die sich bis nach dem Centrum ab-

wickeln liessen. Im Centrum befand sich bei 4 Nestern

nichts (nur bei einem auf dem Grunde des Nestes, von
Moos iiberdeckt, Eier des Zaunkbnigs), im 5. eine etwa
zoUgrosse Larve, die ich leider nicht mitnahm, urn von
Sachkundigen das Insect feststellen zu lassen. In diesem

Jahre untersuchte ich wieder solche Nester, von denen

ich 4 aufgefunden hatte. Beim Auseinanderbrechen des

ersten, das ich im Park von Lanke fand, flog aus der

Stiick geschossen, noch ein anderes zu erlangen ; denn Mitte des Nestes eine Hummel, schwarz und braungelb

sobald man den Erlegten in die Hbhe werfe, so kamen, gezeichnet, heraus und neben ihr lagen einige Zellen"

wie dies bei Mbven und Seeschwalben ein bekanntes (diese werden vorgezeigt). „Spater entdeckte ich im
Experiment sei, die andern herbei. Eedner gelang es Templiner Kreise noch 3 solche Nester; das erste ent-

auf diese Weise, in Siid-Sibirien wahrend einer halben hielt nichts im Centrum, das zweite eine leere Hiilse,

Stunde 5 Stiick zu erlegen. Herr Dr. Brehm erwahnte
ferner, dass der Wiirgfalk (Falco lanarius), welcher
auch im Fluge leicht von dem Wanderfalken durch
schlankere spitzere Fliigel, sowie durch die starkere

Wallung des hinteren Randes der Armschwingen aus-

gezeichnet sei, in der Nahe von Wien vorkomme. —
Ueber den Horst des Bartgeiers hat der Bruder des

Herrn Dr. Brehm in Spanien neuerdings wichtige Beob-
achtungen gemacht, iiber welche Redner Vorlaufiges

mittheilt und aus welchen besonders hervorzugehen
scheint, dass der Bartgeier doch lebende Thiere angreift

und iiberwaltigt. — Herr Walter machte eine inter-

neben der wieder eine Hummel sass , kleiner als die

friiher aufgefundene (so gross wie eine Brumme, Schmeiss-

fliege) und mit hellgelben Flecken. Das dritte Nest
wollte ich unladirt mitnehmen, um es Herrn Professor

Altum zu iiberbringen , doch zwang mich der herab-

strbmende Regen, es in einen hohlen Baum zu stellen,

aus dem ich es wegen des andauernden Regens und

spater wegen beschleunigter Abreise nicht abholen konnte.

AUe Nester, auch das bei Lanke, standen in Wachholder-
biischen."

Es ware hbchst wichtig, die Hummelart, die Ver-

fertigerin dieser Bauten, festzustellen. Aehnliche Beob-
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achtungen scheinen bisher noch nicht bekannt zu sein,

und moge deshalb besonders auf das ornithologisch

wie entomologisch interessante Factum aufmerksam ge-

maoht sein. — Hr. Walter spracb ferner iiber den
Schaden, welchen Schnecken an Vogelnestern anrichten:

„Auf einer meiner Excursionen fand ich dieses Jahr

auf feuchtem schwarzen Boden neben einem Weiden-
strauch ein filjches Blaukehlchenei, das eben von einer

Schnecke bearbeiLet wurde. Vielleicht hatte die Schnecke
dies Ei aus dem ISTeste des Vogels getragen. Die Ei-

schale ist noch nicht durehfressen, sondern nur an der

Oberflache benagt und durch das Abnagen mit einem
regelmassigen Kreuz von der Schnecke gezeichnet

worden.
Man kann schon hieraus ersehen, dass die Schnecken,

wenn sie so haufig wie dieses Jahr vorkommen, den
Vogelnestern vielen Schaden zutugen | aber sie gehen
nicht nur an die Eier, sondern auch an junge Vogel. —
Wenige Tage, nachdem ich das Ei gefunden, kam ich

in den Schwanenkrug von Schonwalde. Hier theilte

mir der Wirth, ein alter, in der Vogelkunde nicht un-

erfahrener Mann, der mir auch schon fi-iiher einige

eigenthiiml-'che Pflanzen aufbewahrt und iiberreicht

hatte, mit, dass sich vor wenigen Wochen ganz nahe
seiner Wohnung ein Goldammernest befunden, in dem
eine grosse schwarze Schnecke einem nackten Jungen
den Hinterkopf total zerfressen hatte, die iibrigen

Jungen seien lebend und unversehrt gewesen.

Auch mir begegnete es vor einigen Wochen, dass,

als ich im Thiergarten nach meiner Mausfalle sah, eine

grosse Schnecke von der gefangenen Maus einen grossen

Theil des Leibes verzehrt hatte."

Hieraut' schilderi;e Herr Dr, Brehm in langerem

Vortrage das Leberi der E,osenstaare : In den Turkesta-

nischen Steppen traf liedner diese Vogel haufig an.

Im Grossen und Ganzen gleicht das Leben und Treiben

dieser Vogel deinjenigen unserer Staare, doch zeigen

sich viele Eigenthiimlichkeiten. Besonders ist das (In-

state ilires Aufenihaltes hervorzuheben. Der Flug ist

ahnlich dem unserer Staare, aber die Schaaren fiiegen

niemals so dicht gedrangt, wie bei diesen. Im Fluge

bemerkt man die rosige Farbe des Vogels nicht. Er
erscheint isabellfarben mit schwarzen Fliigeln. Bei den
wandernden Heerden der Kirgisen oder bei den Lager-
platzen der Karawanen und Reisenden finden sich die

Rosenstaare regelmassig ein, nie einzeln, sondern in

Gesellschaften , oft in Pliigen von Hunderten, so dass

bei der Expedition des Redners einmal 26 Stiick auf
einen Schuss erlegt werden konnten. Sie erscheinen

nicht, um dem Vieh die Zecken abzusuchen, sondern
vielmehr, um den Mist nach Kafern und Maden zu
durchstobern , wobei sie nicht wie unsere Staare mit
dem Schnabel spreizen. Ist ein Flug bei der Heerde
eingefallen , so sieht man die Schaar roUend iiber die

Flache zwischen dem Vieh hindurch sich fortwalzen,

das heisst: die letzten iiberfliegen wieder die ersten,

nachdem sie eine Stelle abgesucht, um bei einem noch
nicht besuchten Fleeke als die ersten einzutreffen und
80 fort, bis das betreffende Terrain gesauberfc ist, wo-
rauf die Schaar welter zieht. Halt sich eine Heerde
langere Zeit auf einer Si,elle auf, so kommen naeh Ab-
zug der ersten Staare in wenigen Stunden neue Gesell-

schaften. In den Nachmittagsstunden sieht man die

Rosenstaare oft zerstreut in der Luft wie Bienenfresser

Insecten fangen. Des Abends fallen sie auf den Boden
ein und sitzen nun anf erhohten Punkten der Steppe

dicht beisammen und singen ihre wenig melodischen

Strophen, ein Ensemble-Gesang, der sich in der Feme
wie das Gezirp von Tausenden von Heuschrecken an-

hoit. Bis zur Dammerung wird so gesungen, dann
eilen sie in einzelnen Schaaren zu den Schlafplatzen,

Rohrwaldungen oder jung aufgeschossenen Weiden.
Hier kommen sie aber still an und siad sofort lautlos,

entgegengesetzt unseren Staaren, welche noch an den
Schlafplatzen ihr Concert anstimmen. Auch des Mor-
gens zerstreuen sie sich wieder lautlos in einzelnen

Fliigen. (Die jetzt im Erscheinen begriifene Aiisgabe

des „Thieriebens" wird austiihrlich diese grosstentheils

neuen Beobashtungen des Verfassers bringen.)

Nachste Sitzung zugleich Vorversammlung der Jahres-

versammlung im Restaurant Zennig, Unter den Linden 13,

am 3. October Abends 8 TJhr. A. R.

Tausch- und
Eine Anzahl schoner Gelege pommerscher Brutvbgel

sind abzugeben. Nahere Auskunft ertheilt

[74] Dr. Ph. HoUand, Stolp i/Pom.

Wilh. Schliiter in Halle a|S.

Neu angekommen sind: Apterix Maniellii 120 Mark
— Apterix Owenii 50 Mark — Stringops habroptilus 50
Mark — Platycercus auriceps 10 Mark. [72]

Wilh. Schluter in Halle a|S.

Natural] en- & Lehrmittelhandlung.
Mein neuester Catalog Nr. 63 iiber naturhistorische

Lehrmittel, 28 Seiten stark, ist erschienen und wird
gratis und franco verschickt. [65]

Charles Jainracli,
180. St. George's Street, London East.

1 Behaartes Rhinoceros 16000 Mark — 1 Indisches

Tapir 6000 — 2 Siid-Amerikanische Tapire a 800 —

Kauf-Verkelir.
1 Biiffel-Antilope 800 — 1 Nylgau 400 — 3 Pumas a

700 — 1 Sohwarzer Leopard 2000 — 1 Ocelot 160 —
1 Capibara 240 — 1 Mohren-Affe 80 — 2 Weiss-

bartige Semnopitheken a 100 — 1 Eichhorn-Aeffchen

60 — 1 Paar Chinquis-Fasanen — IP. Germania-Fasan
— Ohren-Fasanen — Versicolor-Fasanen P. 160— Vieil-

lots-Fasanen P. 300 — Swinhoe-Fasanen P. 160 —
2 P. Lady Amherst-Fasanen P. 240 — 2 Pelicane 200
— IP. Geier-Perlhiihner 800 — 6 P. Konigs-Fasanen

200 — 8 Canada-Ganse a 40 — 40 Graue Papageien

a 20 — 1 P. Islandisches Rindvieh, 32 Zoll Hohe, 500
— 21 Lowenaffchen a 20 — 2 Giirtelthiere a 40 — 1

Felsen-Kanguru 120 — 3 Tukans a 80— 3 P. Sammet-
Weber P. 30 — 60 P. St. Helena-Fasanchen P. 5 —
25 Graue Cardinale P. 20 — 50 P. Schwarzkopfige

Nonnen P. 8 Mark.
"

[73]

liedaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A> Kittler in Leipzig.

Druck: G. Piitz'solie Buchdruckcroi (Otto llautlial) iu Nuumburg a/S.
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Die Sommervogel der Insel Sylt.

Von A. Grnnack und H. Thiele.

Unter der an der Westkiiste Nordschleswigs befind-

lichen Inselgruppe ragt als grosste der Gruppe und
als Rest des durch Erd- und Meeresumwalzungen unter-

gegangenen Insellandes die Insel Sylt durch ihre gro-

teske Bodenconfiguration ganz besonders hervor und
bietet neben ihrem vorziiglichen Bade dem omitholo-

gischen Beobachter die hinreichendste Gelegenheit za

Naturgeniissen, die man sonst auf anderweitigen Eilanden

vergeblich sucht.

Bei einer Liinge von 36 Kilom., von denen auf die

siidliche Halbinsel Hornum allein 19 Kilom. kommen,
und 1 bis 11 Kilom. Breite umfasst die Insel I'd Ort-

schaften mit einer Gesammtflache von 9000 Hectare,

deren Bevolkerung sich durch Schifffahrt, Fisch-, Austern-

und Vogelfang erniihrt. —
Der ganzen Lange nach, vornehmlich auf der West-

seite, wird die Insel von einer aus blossem Plugsande
bestehenden, theilweis bis zu 30 Meter iiber das Niveau
des Meeres sich erhebenden Diinenkette umrahmt, welche

als ein Erzeugniss des Meeres und Windes grossten-

theils mit See- und Sumpf-Vogeln bevolkert ist.

Der weite Uaum zwischen der Lange der Insel und
dem Festlande hat einen fast horizontalen nnd dabei

vollig untiefen Meeresgrund, eine Fltiche von Walten,
die meist bei tiefer Ebbe vom Meere verlassen trocken

liegt und nur im Norden und Siiden schmale Rinnen
mit hochst geringer Tiefe aufzuweisen hat.

Die Watten sind, sobald sie frei werden, durch all'

das kleine Gethier belebt, das dem rasch schwindenden
Wasser nicht folgen konnte ; nur grossere Fische, na-

mentlich Plattfische, die auf dem flachen Meeresgrund
ihre liebste Heimath haben, fliehen eben vorher pfeil-

schnell in den Strom; das Gewimmel der kleineren

Thiere aber zieht die Vogel an, die schaarenweis aus

den Liiften herabkommen und alle ihren Tisch gedeckt

finden, indem sie das empfangliche Watt mit ihren

Fussspuren wie mit vertieften Hieroglyphen bezeichnen,

bis die nachstkommende Fluth die grosse Tafel wieder

ebnet oder mit Schlick bedeckt. Die stets wechselnde

Ebbe und Fluth, 1 bis 2 Stunden an der Ostkiiste der

Insel spater als an der Westkiiste eintretend, ist hin-

sichtlich des Nahens und Verschwindens der meisten

Seevbgel derjenige Factor, mit dem der Jager und
Beobachter bei alien Unternehmungen zu rechnen hat.

Ein Aufenthalt von drei bis vier Stunden vor und
nach der Hochfluth an den Jagdrevieren diirfte am
ehesten Gelegenheit zur Erreichung des angestrebten

Zweckes bieten.

Diesem in Folge eines bereits im Vorjahre abge-

statteten Besuches einigermassen bekannt gewordenen
Eilande gait eine in den Monaten Juli und August vor-

nehmlich omithologischen Bestrebungen gewidmete Reise,

bei welcher nach fast zweitagiger Fahrt per Eisenbahn

und Wagen von Berlin aus, uns das Dampfschiff in

2^2 Stunden vom Festlande zur Insel fiihrte. Die auf

der Insel selbst gesammelten Erfahrungen sind in nach-

stehender kurzer Uebersicht niedergelegt. Eetztere ent-

halt nur solche Vogel, welche sicher beobachtet und

fiir unsere Sammlungen erlegt wurden.

1. Der Thurmfalk, Falco tinnunculus, welcher nur

vereinzelt auftritt, wurde bei der nordlichen Yogelkoje

riittelnd beobachtet.

2. Der Habicht, Astur palumbarius, kreiste iiber dem
nordlichen Theile der Insel und diirfte bei den daselbst
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zatlreich vorhandenen Strandvogeln hinreichend Ge-
legenlieit zur Erzielung von Beute finden.

3. Die Rohrweihe, Circus rufus, in je einem Paare
in den Tinnumer Briichen und den Kampener Diinen

gesehen.

Das Fehlen der den Raubvogeln Deckung gewahren-
den Waldungen macht deren Vorkommen zu einem nur

sparlichen.

4. Der Mauersegler, Cypselus apus, Fiinf in der

Kahe von Kampen in den ersten Tagen des Monats
August gesehene Exemplare gehorten moglicherweise
schon zu den auf dem Durchzuge befindlichen Vogeln.

5. Die Erdschvyalbe, Hirundo riparia, zeigte sich an

den verschiedensten Stellen der ganzen Insel, vornehm-
lich aber im mittleren Theile derselben.

6. Die Rauchsohwalbe, Hirundo rustica, bei alien

Wolinstatten anzutreffen, iiberragt die Erdschwalbe be-

deutend an Zahl.

7. Vom gemeinen Kukuk, Cuculus canorus, giebt das

Antreflen junger Exemplare in den Kampener Diinen

der Annahme des Auskommens in den Nestern der da-

selbst zahlreicb auftretenden Alauda arvmsis und Anihus
praiensis Raum. Im Vorjahre wurden zwei alte Vogel
im Lornsen Hain gesehen und soil, nach Mittheilung

des in der aussersten nordwestlichen Spitze der Insel

stationirten Eeuerwarters Schrenk, der Kukuk im Friih-

jahre zahlreich in dessen Nahe auftreten.

8. Der rothriickige Wlirger, Lanius collurio, wurde
nur in den fiir den Entenfang unerlasslichen Schutz-

pflanzungen der nordlichen Vogelkoje angetroffen.

9. Die Rabenkrahe, Corvus corone, in einem Paar
auf den nordlich von Kampen belegenen Flachen ge-

sehen, ist den Insulanern als im Friihjahre stark auf-

tretender Nestrauber bekannt.

10. Der Staar, Sturnus vulgaris, bevolkert die Insel

in ganz betrachtlicher Anzabl und ist neben Alauda
arvensis der haufigste Vogel, dem fast an jedem Gebaude
duroh fur mehrere Paare bestimmte kistenfbrmige Kist-

kiisten hinreichende Brut-Gelegenheit gegeben wird. Die
Verbreitung ist mehr auf den mittleren Theil der Insel

beschrankt.

11. Der Steinschmatzer, Saxicola oenanthe, iiberall

zahlreich, vornehmlich in den die Wohnstatten um-
schliessenden, aus Sand und Steinen hergerichteten Um-
wallungen vorhanden, ist auch an den schrofF abfallenden

Randern des Watts ein sich bemerkbar machender
Vogel.

12. Der Schilfrohrsanger, Calamodyta phragmitis,

wurde in den Briichen bei Tinnum und Kampen be-

merkt, diirfte aber immerhin nur sparlich anz.utreffen

sein, auch

13. Der Teichrohrsanger, Calamoherpe arundinacea,

ist nur einmal im Brnche bei Tinnum gehort.

14. Die weisse Bachstelze, Motacilla alba, zeigt sich

auf der ganzen Insel sovrohl bei Gebauden, als auch an
den wiistesten Diinenpartien und Strandstrecken ver-

einzelt.

15. Die gelbe Bachstelze, Budytes Jlavus nur in den
Bruchen des mittleren Theiles der Insel einzeln ange-

troffen.

16. Der Wiesenpieper, Anthus pratensis. Diese be-

sonders durch ihren unsicheren und schwankenden Flug

sich leicht kennzeichnende Art ist iiberall auf den den
Ortschaften naheliegenden Wiesen anzutreffen.

17. Die Feldlerche, Alauda arvensis. Der Besucher
des Gebiets begegnet dieser Lerche auf jedem Tritt

und ist dieselbe vornehmlich im mittleren Inseltheile

mit seinen vorwiegenden Feld-, Haide- und Wiesen-
flachen sehr gemein.

18. Die Grauammer, Emheriza miliaria, zeigte sich

auf den Feld- und Wiesenrevieren zwischen Westerland
und Keitum vielfach, wahrend

19. Die Goldammer, Emberiza citrinella, nur ver-

einzelt vorkam.

20. Der Bluthanfling, Fringilla cannabina. Nur im
Dorfe Keitum und auf dem nordlichem Theil der Ran-
tumer Feldmark einmal wahrgenommen.

21. Der Haussperling, Passer domesticus, eine allge-

meine Erscheinung bei den vielen im mittleren Theil

der Insel zerstreut liegenden Gehoften.

22. Der Feldsperling, Passer montanus, in Gesell-

schaft des vorhergehenden bei einem vereinzelten Ge-

baude auf dem Wege von Westerland nach Tinnum
gesehen, ist sparlich.

23. Der Kiebitz, Vanellus cristatus, von der nordlichen

Grenze der Gema.rkung Kampen bis zu der von Rantum
bei dem coupirten zwischen Briichen und Wiesen ab-

wechselnden Terrain iiberall angetroffen, ist gemein.

24. Der See-Regenpfeifer, Aegialites cantianus. Die

dem Watt zugekehrte Ostkiiste der Insel ist iiberall

von dieser paarweise hin- und herstreichenden kleineren

Art besetzt.

25. Der Halsband - Regenpfeifer, Aegialites hiaticula,

tritt gegen die verwandte Art verhaltnissmassig geringer

an den vorerwiihnten Oertlichkeiten auf.

26. Der Austernfischer, Haematopus osiralegus, durch

seine helle Stimme als Wachter der Strandvogel ein-

tretend, bevijlkert vorwiegend die Ostkiiste und zeigt

sich nur zur Ebbezeit an weniger der Brandung aus-

gesetzten Stellen der Westkiiste.

So weit diese Vogel nicht mehr dem Schutze und der

Fiihrung der Nachkommenschaft oblagen , hatten sich

dieselben zu nicht unbedeutenden, die Fluthgrenze be-

setzthaltenden Fliigen zusammengeschlagen.

27. Der Alpenstrandliiufer, Tringa alpina, an der

ganzen Ostkiiste vertheilt auftretend, ging meist gesellig

in kleinen hin- und herstreichenden Fliigen seiner Nah-

rung nach und ist ziemlich haufig.

28. Der Kampthahn, Machetes pugnax, mit Totanus

calidris gemeinschaftliche Aufenthaltsorte in den Binsen

und Wiesenrevieren von Kampen , Morsumkliff und

Rantum theilend, hat an Individuenzahl gegen friiher

betrachtlich abgenommen und tritt nur noch sparlich auf.

29. Der griinfiissige Wasserlaufer, Totanus glottis;

ohne welter beobachtet zu werden, ist derselbe in nur

einem Exemplar bei Kampen erlegt und scheint ein

seltener Bewohner des Gebiets zu sein.

30. Der rothschenklige Wasserlaufer Totanus calidris

im mittleren Theile der Insel iiberall an geeigneten

Orten.

31. Der nordische Brachvogel, Numenius phaeopus

Dieser ausserst scheue und vorsichtige Vogel findet sich

bei halber Ebbe oder Fluth iiberall in kleineren Gesell-

schaften auf den Watten vor; in nur hochst seltenen
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Fallen ist ein Schuss auf denselben mit Erfolg abzu-

geben.

32. Der Fischreiher, Ardea cinerea, vereinzelt in den

Briichen und am Watt der Feldmark Tinnum.

33. Das weissblassige Wasserhuhn , Fulica atra.

Kleinere Binneng-ewasser der Tinnumer Feldmark haben

dasselbe aufzuweisen.

34. Die Brand ente, Anas tadorna. Dieser zahlreich

auf der ganzen Insel anzutreiFenden Pracbtente legen

die Insulaner kiinstlich gegrabene, mit mehreren Ab-

zweigungen versehene, in je einen Kessel endigende

Erdhoblen an, stecken direct iiber dem Kessel einen

Deckel zur Ermoglichung der Revision aus und iiber-

lassen den Bezug den bei derartigen Bauten im Friih-

jahre zahlreich sick einfindenden und um den Besitz

streitenden Thieren. Nach Behauptung des Baues durch

die stiirksten Paare geht das Legen schnell vor sich,

wobei der Berechtigte die zuerst gelegten 4 bis 5 Eier

markirt und liegen lasst, dagegen alle spater gelegten

so lange durch Verstopfung der Eingangsrohre und Auf-

nahme des Deckels den Nestern entnimmt, bis die Lege-

kraft der Vogel erschbpft und an den ersten Eiern die

miitterliche Fiirsorge sich offenbart. Bei dem standigen

Streiten um den Besitz der Hohlen ist es nichts Un-
gewohnliches, dass an einzelnen Tagen den einzelnen

Nestern 3, 4 und mehr Eier entnommen werden konnen,

denn jeder wachthaltende Erpel sucht so lange den Be-

sitz der Hohle aufrecht zu erhalten, als die Ente zur

Ablegiing ihres Eies bedarf, und giebt dann den Bau
anderen Paaren frei. Wahrend des Friihjahres sind die

Enten zahm gleich Hausthieren und nur erst beim Ver-

lassen der Nester mit der jungen Brut, mit welcher so-

fort das offene Meer aufgesucht . wird, tritt ein scheuer,

viel Vorsicbt bekundender Zustaud wieder ein.

35. Die Marz-Ente, Anas boschas. In den Binnen-

gewassern der mittleren Insel eine gewohnliche Er-

scheinung.

36. Die Eider -Ente, Somateria moUissima. Der nord-

liche Theil der Lister Diinen und die Diinen des EUen-
bogens bieten einer nicbt zu zablreichen Anzahl Eider-

enten geeignete Brutstatten. Der die Ellenbogen-

Halbinsel begrenzende Konigsbafen ist ein besonders

bevorzugter Aufenthaltsort, wo bei eintretender Ebbe
oder Fluth die familienweis zusammenlebenden kleineren

Fliige zwischen dem oiFenen Meer und dem Hafen
wechseln.

37. Die Kaspische Meerschwalbe, Sterna caspia, derea
Vorkommen auf Sylt seit vielen Jahren bekannt ist,

briitet in einer kleinen Colonic pptr. 1000 Schritt bst-

lich von dem westlichen Feuerthurme des EUenbogens
an direct der Brandung des Meeres ausgesetzter Stelle.

Die z. Z. aus nur noch etwa 30 Paaren bestehende

Colonie ist seit Naumann's Besuch im Jahre 1819 von
300 Paaren auf Yio des friiheren Bestandes gesunken.

38. Die Brandseeschwalbe, Sterna cantiaea. Nur ver-

einzelt auf dem nbrdlichen Theile der Insel, hat ihre

Brutstatte auf der List gegeniiber liegenden kleinen

Insel Yordsand.

39. Die Kiistenseeschwalbe, Sterna macroura. An
alien Kiistenpunkten, ist vorvviegender als

40. Die Flussseeschwalbe, Sterna hirundo, welche
nur vereinzelt erlegt ist.

41. Die Zwergseeschwalbe, Sterna minuta, zeigte sich

an gleichen Orten vpie Sterna macroura, nur minder
zahlreich.

42. Die Sturmmove, Larus canus, welche in einer

nur kleinen Colonie vertreten, deren Sitz der siidostliche

bis dicht an die Vogelkoje grenzende Theil der Lister

Diinen ist, verschwindet bei ihrer geringen Anzahl unter

den die Liifte daselbst beherrschenden Silbermoven ; da

auch die geringere Grbsse mit der der weiblichen Silber-

moven ziemlich zusammenfallt , so ist ein Erkennen
wahrend des Fluges mit Schwierigkeiten verkniipft, und ,

hierbei diirfte die gegen die verwandte Art wesentlich

abweichende feinere, durch die Silben Kiah-Kiah auszu-

driickende Stimme fiir den eingehenderen Beobachter

leitend sein.

43. Die Silbermove, Larus argentatus. In tausenden

von Paaren ist dieser durch Regierungs-Verordnung

geschiitzte Vogel iiber die ganze Insel verbreitet und
sind dessen Brutcolonien sowohl in den Diinen des EUen-
bogens und denen der Halbinsel Hornum, als auch auf

Lister Gebiet zu suchen, an welchem letztern Orte das

Auftreten ein so zahlreiches ist, dass der die Diinen

betretende Besucher stets von in ihren Individuen

wechselnden Schaaren nach der Storung forschender

Moven umgeben ist. Die nur diirftig mit Carex arenaria

bestandenen Diinenhiigel, von den mit Moos, grauen

Flechten und Haidekraut bewachsenen Einsenkungen
wesentlich sich abhebend, dienen als Standort der meisten

mitunter dicht zusammengedrangten Nester.

Diese Aufstellung, welche als eine keineswegs ge-

schlossene zu betraohten ist, moge ferneren Besuchern

der Insel Gelegenheit zur Vergleichung und VervoU-
standigung geben, denn unmbglich diirfte das vereinzelte

Vorkommen der von Rafu im VII. (1857) Bande der

Naumannia genannten Hirundo urbica L. , Fringilla

coelebs L., Alauda cristata L., Strepsilas interpres 111. und
der auf Kampener Gebiet frliher ausgesetzten Perdix

cinerea Briss. nicht sein, dagegen ist das Vorkommen
von Larus glaucus Briinn. und Tringa minuta Leisl. als

Brutvogel entschieden zu bezweifeln. —
Zwei auf der Insel vorhandene Vogelkojen, von

denen die altere auf dem dicht an das Watt stossenden

nordostlichen Theile der Feldmark Kampen, die neuere

auf der siidlichen Grenze der Feldmark Westerland

liegt, dienen mit je 4 den Windstromungen entsprechen-

den Vorrichtungen aussohliesslich dem Entenfange und
werden besonders Anas crecca L., Anas penelope L. und
Anas acuta L., seltener Rhynchaspis clypeata Leach, und
Anas boschas L. darin erbeutet.

Der Kukuk als Eierrauber.

Eine Erwiderung auf die Notiz des Herrn Fr. Bockmann
bei Einsendung zweier Kukuksmagen.

Es ist nicht nbthig, alle Kukuke todt zu schiessen,

um an ihrem Mageninhalt zu erforschen, ob sie wirkliche

Eierrauber sind oder nicht, da es sich bei der Unter-

suchung nur darum handelt, ob auch beim mannliehen

Kukuk Schaleniiberreste im Magen vorkommen.
Man sohiesse also nur den Kukuk, den man durch

seinen Kukuksruf als einen mannliehen erkannt hat.
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Meiner Meinung nach wird kein mannlicher Kukuk
gefunden werden, der Schaleniiberreste im Magen fiihrt,

denn ein •wirklicher Eierrauber ist auch das Kukuks-
weibchen nicht, wovon sich jeder griindliche Forscher,

wenn er Gelegenheit hatte, Jahre lang die Kukuke da,

wo sie zahlreich vorkommen, zu beobachten, iiberzeugt

haben wird.

Alle Eierrauber, wie Elster, Haher, Krahe etc., neh-

men nicht ein Ei oder zwei Eier aus dem Neste und
verzehren sie, sondern alle.

Ware das Kukuksweibchen ein wirklicher Eierrauber,

so wiirde es nicht nur alle Nest-Eier verzehren, son-

dern auch, da es besser als alle anderen Vbgel versteht,

Nester, selbst die verstecktesten, aufzufinden, in seinem
Eevier alle Nester der kleinen Vogel pliindera, so

dass in der ganzen G-egend die Vogelbrut zerstort wiirde.

Dass Letzteres nicht der Eall ist, weiss ein Jeder,

der Kukuks-Eier oder einen jungen Kukuk gefunden
hat. So kommen zum Beispiel gerade in unmittelbarer

Nahe des mit einem Kukuks-Ei belegten Rohrsanger-
nestes nicht nur eine Menge Rohrsangernester vor, son-

dern auch Grasmiicken- , Hanfling- und andere Vogel-
nester, deren Eier unversehrt bleiben, so lange nicht

eine Elster oder ein Mensch die Nester pliindert.

Das Kukuksweibchen entfernt, wie bekannt, gewohn-
lich ein bis drei Eier von dem vorgefundenen vollen

Gelege. leh will hier nur noch einmal auf 2 Falls
aufmerksam machen, bei denen die Nesteierzahl be-

kannt war, bevor der Kukuk sein Ei hineinlegte.

Herr Jex fand dieses Jahr an der Saale , wie er

dies in Nummer 14 des Centralblatts berichtet hat, ein

Rothkehlchennest mit sechs Eiern. Mehrere Tage dar-

auf lag in dem Nest ein Kukuks-Ei neben vier Nest-

Eiern. Der Kukuk hatte also, um Platz fiir sein Ei
zu schaffen, zwei Nest-Eier entfernt, die iibrigen Tier

lagan unversehrt im Neste. — Lasst ein Eierrauber vier

Eier liegen?

Ich fand im vorigen Jahr ein Uferschilfsangernest

mit zwei Eiern. Am andern Morgen um 9 Uhr lag

ein Kukuks-Ei neben zwei Nest-Eiern, das dritte am
Morgen vom Schilfsanger gelegte Ei hatte der Kukuk
mit dem Schnabel erfasst, an der Langsseite zerbissen

und auf das neben dem Nest hangende Gras gelegt,

wo der Inhalt des Eies gerade auslief, als ich das Nest
wieder besuchte. — Ist das Eierraub?

Der Kukuk entfernt die Eier nicht nur durch Heraus-
nehmen und Eorttrageu mittelst des Schnabels, sondern
auch durch Herausdrehen , indem er sich da, wo es

angeht, auf's Nest setzt und sich mit angedriicktem Leibe
herumdreht, wie ich dies selbst bei einem Bachstelzen-
nest gesehen habe. Durch dieses Drehen werden bei

Nestern mit weichem Unterbau die Nest-Eier ofters in

den Boden gedriickt, und solche Eier habe ich im
Calam. palustr. -'Nest in iJegenwart meines Freundes
Martins gefunden.

Kommt dem Kukuk beim Herausnehmen des Nest-

Eies mittelst des Schnabels der Inhalt des Eies in den
Schnabel, so verschluckt er ihn auch ofters und mit dem
Inhalt auch wolil die Schale, wie ich das schon 1876
(siehe Journal fiir Ornithol., Octoberheft S. 35) zuge-
geben habe, und es miissen sich natiirlich dann im
Magen die Ueberreste der Schale vorfinden.

Wenn bei den von Herrn Bockmann eingesandten

Magen Eierfragmente zweier verschiedener Vogel vor-

kommen, so ist das auffallend, aber immer zu erklaren,

und selbst, wenn man keinen Grund auffinden konnte,

so bliebe dennoch immer aus dem Obengesagten ge-

niigend bewiesen, dass der Kukuk kein eigentlicher

Eierfresser und Nestrauber ist.

Kann denn aber nicht der Kukuk, als er sein Ei in ein

Rohrsangernest legen wollte und schon ein Nest-Ei

herausgenommen, zerbissen und zum Theil verschluckt

hatte, von einem herannahenden Menschen verscheucht

worden sein, der das Nest mitnahm oder zerstorte?

Kann nicht eine Elster, die den Kukuk beim Neste traf,

ihn verjagt und sich an dem delicaten Mahl erquickt

haben ?

Dem Kukuk blieb aber nichts Anderes iibrig, als

sich ein anderes Nest zu suchen, um sein Ei abzusetzen;

und da dies ihn schon drangte, so konnte er nicht

lange wahlen; er nahm das ihm zuerst vorkommende
Hypolais hortensis-Nest gern fiir die Absetzung seines

Eies an, machte es hier mit einem Hypoldis-¥ii wie dort

mit dem Cal. palustr.-^i und hatte nun die Fragmente
beider Eier im Magen — wie figura zeigt.

Schliesslich will ich noch bemerken , dass meiner

Meinung nach in der Regel der Kukuk das Nest-Ei

weiter forttragt und nicht, wie ich es voriges Jahr ein-

mal fand, dicht neben das Nest legt. Die meisten

anderen Vogel tragen ja auch die Eierschalen nach dem
Ausschliipfen der Jungen weiter fort. Auf diese Weise
ist es zu erklaren , dass man den Kukuk schon mit

einem Ei fliegend getroffen hat. — Ein Individuum ist

bemiiht, die Eier sorgfaltig and weiter fortzuschaffen,

ein anderes wieder weniger darauf bedacht, das Nest
durch Entfernung von Eierschalen vor Entdeckung zu

schiitzen ; und wenn Herr Sachse uns erzahlt, wie Holz-

hauer gesehen haben, dass der Kukuk noch einmal

umkehrte, um ein am Boden liegendes Nest-Ei zu er-

greifen, so kann ich dies nur damit erklaren, dass

gerade dieser Kukuk mehr als andere darauf bedacht

war , dass seine Kachkommenschaft nicht entdeckt

wiirde durch die Anwesenheit der herumliegenden Nest-

Eier. Ad. Waltee.

Der Kaka (Westor meridionalis).

Von Emil Linden.

Seit Anfang dieses Jahres besitze ich ein Paar
dieser ausgezeichneten Art, die ich von Ch. Jamrach
in London bezogen habe. Ich war erstaunt iiber das

ausserst lebhafte Temperament des einen Exemplars,
wahrend das andere schon bald nach Ankunft die mir
schon langst sattsam bekannten Symptome von Krank-
heit zeigte, oder specieller des Mangels an Fresslust und
dann folgender Abmagerung, was ihn jedoch nicht hin-

derte, zeitweise wieder recht munter zu sein, so dass

ich erwartete, ihn ebenfalls lebend zu erhalten ; aber in

einer Nacht war er todt. Sein Korper war sehr leicht;

der Sectionsbericht vom Museum in St. Gallen lautete,

dass nicht die Spur einer Krankheit ersichtlich sei; das

Exemplar war ein Weibchen, so dass also das iiber-
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lebende, wenn die Bezeichnung „Paar" richtig war, das

Mannchen ist.

Der Bau, die Farbung und Zeichnung war bei beiden

Exemplaren genau dieselbe. Die Hauptfarbe ist grau,

braun und ein eigentliches Weinroth ; die Beschreibung

in Finsch's ,,Moiiographie der Papageien" passt nicht,

ebenso wenig in Brehm's „Gefangene Vdgel" und in

der neuen Auflage „Tliierleben" Seite 166, worin auf

das ausserordentlich abandernde Grefieder aufmerksam
gemacbt ist, was ich jiingst auch. im St. Galler Museum
zu sehen Gelegenheit hatte. Ich war im Zweifel, ob

meine Vogel wirklich Meridionalis oder vielleicht Ess-

lingi sein konnen, doch fehlt das gelblich weisse Quer-

band iiber die Bauchmitte. In St. Gallen befindet sich

ein schones Exemplar mit einem ziemlich stark gelben

Nacken-Halsband.
Die Farbung meines noch lebenden Exemplars ist

die folgende:

Vorder- und Oberkopf, einschliesslich der Gegend
oberhalb der Augen schmutzig weiss, unter dem Auge
lauft ein gelblicher, in's Braune iibergehender Strich,

Nacken, Hinterhals, Brust und Oberbauch ein reines,

schones Grau, jede Feder dunkelgrau gesaumt, ganz so

wie die Hauptfarbe bei einem Graupapagei. Unter dem
Nacken lauft ein schon weinrothes Band bis auf die

Fliigel. Unterbauch und Biirzel lebhaft weinroth, gegen
den Biirzel am feurigsten roth, die Unterfliigel purpur-

roth, fast zinnoberroth, Oberfliigel und Schwanz ziemlich

dunkelbraun, Iris schwarz, Augenkreis weisslich, Schnabel

weisslich, Fiisse schwarz.

Sind also die Farben keineswegs wie bei den Tri-

choglossus und Domicella lebhaft und feurig, so finde

ich doch den Eindruck durch die schone Zeichnung der

Federn sowohl im Einzelnen , als im Zusammenhang
fiir das Auge ausserst ansprechend ; dazu noch der schone

Korperbau und die Haltung. So ist der Nestor eine

der edelsten Erscheinungen, nicht allein unter den Pa-

pageien, sondern unter den Vogeln iiberhaupt.

Die Zeichnung in Brehm's neuer Auflage „Thier-

leben" Band IV, Seite 166, von G. Miitzel ausgefiihrt,

ist ganz dem Leben entsprechend, besonders das untere

Exemplar, mit Ausnahme der Kopfbildung, die bei

mginem Exemplar etwas gestreckter ist. — Von der

Schnabelspitze bis zum Hals bilden Schnabel und Kopf
genau einen Halbkreis.

Die geistigen Anlagen und Begabungen des Nestor
scheinen mir sehr hoch zu stehen; seine IJnruhe und
Lebhaftigkeit ist zwar nicht so stiirmisch als bei Tri-

choglossus, aber sehr gross fur einen Vogel von solcher

Korperfulle. — Ich sehe ihn nie ruhig, immer in Be-
wegung in seinem grossen Eaume von 1,50 Meter im
Quadrat, vom Gitter auf die Stangen, von diesen zum
Gitter abspringend und in File auf und ab oder rings-

herum kletternd, nie am Boden, sondern auf den obersten

Stangen, oder an der oberen Holzdecke beschaftigt,

denn er ist ein ausgezeichneter Holzmacher, der ganz
ohne Miihe taglich seine Stangen zu Splittern und Spanen
verarbeitet, dass es eine Freude ist, wenn man oft nicht

durch Stangen von recht hartem Holz seiner Zerstbrungs-
lust zeitweise wieder ein Ziel setzt.

Da ihm gliicklicherweise die Fliigel unbeschnitten
sind, so fliegt er sehr gut, und ich lasse ihn zeitweilig

im grossen Baume meines Vogelhauses sich tummeln,
wo er zwar etwas gefiirchtet ist, aber sich immer sehr

friedfertig zeigt. Weil ich die Starke seines Schnabels

kenne, so furchte ich sehr fiir die Gitterrahmen und das

andere Holzwerk und muss ihn in unbewachten Stunden
in seiner iibrigens auch grossen Behausung zuriickhalten.

Seit dem Tode seines Genossen, den er sehr be-

klagt, babe ich ihm auf den Rath Jamrach's, der mir

einen Ersatz nicht senden konnte, ein zahmes Exemplar
Rosakakadu als Gesellschaft gegeben, dem er sich auch
sehr bald zugesellte und mit dem er jetzt gute Freund-
schaft pflegt. Ich habe erst seit Kurzem bemerkt, dass

er die Kopffedern ofters aufi'ichtet; ob er dieses von
seinem Genossen abgelernt, bezweifle ich. Jamrach
hat mir friiher schon die Kaka als braune Kakadu mit

weissen Kopfen angeboten; eine Aehnlichkeit, besonders

mit PL nasicus, ist allerdings vorhanden.

Die Stimme war in den ersten Tagen ein sonder-

bares Grunzen, was jetzt nicht mehr vernommen wird,

wohl aber ein eio-enthlimliches Pfeifen, das aus einigen

wohllautenden Tonen besteht. Ich kann die Stimme
nicht mit dem Klangbild ihres einheimischen Namens in

Einklang bringen, wie in Brehm's Thierleben erwahnt ist.

Am friihesten Morgen lasst er sich schon sehr laut

hbren, Abends noch lange nach Sonnenuntergang, und
bei sehr hellen Mondnachten hbrte ich ihn schon bis in

mein Schlafzimmer zu jeder Stunde.

Als Futter hat mir Jamrach nur Canariensaamen
empfohlen, mit der Bemerkung, dass sie bin und wieder

lieben, Fleisch von einem Knochen zu nagen; Letzteres

hat aber wenig Anklang gefunden und seitdem das

Weibchen des Paars gestorben, habe ich die Fiitterung

gleich meinen Domicella und Trichoglossus gestellt, Ca-

nariensaamen mit Sonnenblumensaamen und Zwieback
in Milch geweicht, zweimal taglich frisch erneuert, was
immer mit besonderer Begierde erwartet wird. Sein Be-

finden ist ein ganz ausgezeichnetes, was durch sein gauzes

Wesen bekundet wird ; seine Lebhaftigkeit und seine

grosse Fertigkeit im Klettern mit einer aussersten Be-

hendigkeit, ebenso seine Neugierde sind auch bei dieser

Gattung das lebendige Zeugniss eines befiederten Affen.

Nach Brehm's Thierleben bezeichnet Haast den Nestor

als einen hbchst neugierigen Vogel im Freileben; ich

finde dieses an meinem gefangenen Kaka bestatigt; es

entgeht ihm nichts und seine Augen scheinen so zu

liegen, dass er weniger gut vorwarts sieht, Alles wird
mit der Kopfneigung nach links und rechts betrachtet,

oft mit Kopfschiitteln, oft mit ganz sonderbaren Geberden,
mit einem Hiipfen auf der Sitzstange.

Da auch in der neuen Auflage von Brehm's Thierleben

niohts Anderes iiber gefangene Kaka mitgetheilt werden
konnte, als was Finsch vor 10 Jahren von einem Ge-
fangenen im zool. Garten des Begentspark in London
erwahnte, so glaube ich mit obiger Beschreibung das

Interesse fiir einen Vogel geweckt zu haben, der, we-
nigstens nach meinem Exemplar zu urtheilen, eher den

Namen eines Edelpapageis verdient, denn sein gauzes

Benehmen, sein Wesen, muss jeden wahren Thierfreund

zur Bewunderung stimmen. Er ist in jeder Beziehung
eine fesselnde Erscheinung und hoffe ich nur , dass

er recht lange in meiner Pflege lebend bleibt — damit

ich Weiteres iiber ihn mittheilen kann.
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Ein weisser Stieglitz.

Von E. voa Wald.

Einleitung.
[Bei einem Besuche, den ich vor einiger Zeit dem

mil- befreundeten Herrn v. W. machte, sah ich auf der

Spiegelconsole unter einer Glasglocke einen kleinen
weissen Vogel stehen, der durch sein eigenthiimliches

Aussehen sofort meine Aufmerksamkeit auf sich zog.

Sein im reinsten Atlassglanz strahlendes Gefieder und
der iiberaus zierliche Bau liessen mich im ersten Augen-
blick vermuthen, dass ich einen seltenen Tropenvogel
vor mir habe, allein bei naherer Betrachtung schloss

ich aus dem eharakteristischen schlanken Bau, dem
spitzen, mit zartem Carmoisinring umsaumten kSchnabel

und den weissen zarten Standern, dass es eine Stieglitz-

varietat sein miisse, was auch sofort von dem Besitzer
bestatigt wurde. Wie mir derselbe mittheilte, hat er

das reizende Thierchen 2 Jahre lang lebend im Bauer
gehalten, und lasse ich seine mir ft-eundlichst zur Ver-
oflfentlichung iibersandte Mittheilung iiber den Erwerb
des seltenen Vogels anbei folgen. Dr. Saizmann.]

Im Winter des Jahres 1864, eben im Begriff, auf
die Parade zu gehen, bemerkte ich zu meinem Schrecken,
dass ich am Morgen vergessen hatte, meinen ausseren
Menschen durch das Rasirmesser parademassig zu ver-
schonern.

Ein Barbierbecken an der Thiir eines Ladens und
ein Blick auf meine Taschenuhr belehrten mich, dass
Gelegenheit tind Zeit vorhanden waren, das Versaumte
nachzuholen. Ich trete in den Laden ein, der Ver-
schonerungsrath beginnt sein Werk.

Im Spiegel sehe ich, dass hinter mir, in einem
Kafig, ein kleiner zierlich gebauter Vogel lustig von
Stab zu Stabchen springt, ich hore einen eigenthiim-
lichen zirpenden quietschenden Gesang.

Nachdem das Geschaft beendet war, hatte ich kaum
noch Zeit, meine Schuld zu berichtigen, und entfernte

mich. Nach beendetem Dienst ging ich zuriick in den
Laden unter dem Vorwande, Etwas vergessen zu haben,
in Wirklichkeit aber, um den merkwlirdigen Vogel einer

nahern Betrachtung zu unterziehen. Wie zufallig trete

ich heran und erkundige mich, was dies denn eigent-

lich fiir ein Vogel sei.

Der Barbier sagte mir, „ein Stieglitz, ein weisser
Stieglitz !"

Ich wollte es nicht glauben. Er versicherte mir
jedoch, dass einer seiner Gehiilfen vor circa ^2 Jahre
den Vogel mit 4 anderen jungen V^ogeln aus einem
Stieglitzneste im Glacis zu Torgau ausgenommen und
gross gezogen hatte.

Eine genauere Betrachtung ergab denn auch, dass
es wirklich ein vollstandig achter Stieglitz war.

Der spitze Schnabel, der rothe Tupf auf dem Kopfe,
sehr grell und ungemein abstechend von dem iibrigen

Gefieder, die goldgelben Eedern auf den Fliigeln, an
der Brust — Alles war vorhanden ; nur die Federn,
die bei dem gewohnlichen Stieglitz grau und schwarz
gefarbt erscheinen, erglanzten hier im reinsten weissen
Atlassglanze; besonders schon perlmutterartig schillernd

prasentirten sich die Schwungfedern und die grossen
Federn am Schwanze. Das niedliche Thierchen sah

mich aus zwei klugen, grellen, dunkelrothen Augen zu-

traulich an. Ich erstand das allerliebste Thier um 20
Silbergroschen , besass ihn lebend noch 2 voile Jahre;

mir wurde von Vogelfreunden viel Geld geboten, doch
ich gab ihn nicht hin. Jetzt habe ich ihn, leider schlecht

ausgestopft, da er in der Zeit der Mauser starb, unter

einer Glasglocke im Zimmer stehen. —

Zur Fortpflanzungs-Geschichte des Kukuks.
Entgegnnng und Nachtrag.*)

Von P r a 1 1 e.

(Fortsetzung.)

Wenn nun durch viele siehere Thatsachen constatirt

ist, dass der Eukuk oft das Nestgelege beim Ablegen
seines Eies gar nicht antastet, so kann es sich doch
auch in den Fallen, in welchen ein Verschwinden u.

s. w. von Nesteiern , oder eines derselben, beobachtet

worden ist, nicht etwa um „Fiirsorge fiir die Nach-
kommenschaft" handeln. Wenn zu solchem Zwecke
das Entferuen von Nesteiern erforderlich ware, so wiirde
fiir Erhaltung der Species sehr schlecht gesorgt sein,

wenn es dann nicht stets gesohahe. Es bedarf dessen
aber auch gar nicht!

Der junge Kukuk versteht es, sich alsbald zum
alleinigen Inhaber des Nestes zu machen, sei es aus
innerer Nothwendigkeit durch seine Grosse und Schwere,
durch welche er die Nestgefahrten iiber Bord drangt,

sei es durch ausserste Baffinerie, wie in dem Walter'-
schen Falle. Auch Hintz hat schon 1859, also vor
19 Jahren, dieselbe Beobachtung iiber die Hartnackig-
keit eines jungen Kukuks gemacht, seine vier Nestge-
fahrten schon anderen Tages, also als der junge Kukuk
vermuthlich erst einen Tag alt war, aus dem Ifeste zu
werfen. Hr. Hintz sagt: „Am 26. Juli waren in einem
Neste von Motacilla alba 4 junge Bachstelzen und 1

Kukuk, welche wohl eben ausgekommen waren. Des
anderen Tages lagen die jungen Bachstelzen ausserhalb

des Nestes auf den Kloben — das Nest stand in ^2
Klafter Kiefer-Klobenholz, Ich legte die Jungen wieder
in das Nest, nach Verlauf von

'/i
Stunde waren sie

wieder hinausgeworfen. Ich legte sie nochmals hinein

und bemerkte nun, dass der junge Kukuk sich etwas
richtete und so, indem er sich emporhob, eines nach
dem anderen hinauswarf. Ich wiederholte dies drei mal,

und jedes Mal warf er die Jungen auf diese Weise aus
dem Neste." Welchen Zweck nun, frage ich, kann ein

Hinausvverfen der Nesteier durch das legende Kukuks-
Weibchen haben, wenn der junge Kukuk es so meister-

haft versteht, sich aller Concurrenz demnachst selbst zu
entledigen? Ist die Annahme da nicht berechtigt, dass

es nur zufallig geschieht je nach Umstanden und nach
Beschaflenheit u. s. w. der einzelnen Nester? Und zu
diesen zufalligen und natiirlichen Ursachen rechne ich

auch die Falle, wenn der Kukuk in dem kleinen, fiir

sein Ei ausersehenen Neste neben den Nesteiern keinen
Platz mehr zum Unterbringen seines Eies findet. Dann

*) Die in den Ueberschriften in No. 16 und 17 d. Bl. an-
gekiindigte .,Absohweifung zum Meckern der Bekassine" wurde
zu lang und erscheint deshalb besonders. Der Verf.

Auf S. 125 Zeile 31 von unten muss es nicht heissen : „79",

sondern „39 einzelne pp."; auf S. 138 nicht „Schluss", sondern
„Fort3etzung folgt". Die Red.
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muss er natiirlicher Weise fiir sein Ei durch Entfernung

von 1 oder 2 Nesteiern Platz machen ; und in denjenigen

Fallen, wo er sein Ei mit dem Schnabel in's Kest

bringen muss, wie unter andern auch beim Zaunkonigs-

nest , muss er selbstverstandlich auch zur Gewinnung
dieses Platzes seinen Sciinabel gebrauchen. Bei anderen

STestern mit seitlichem Eingange oder bei Hohlenbriitern

thut er dies aber nicht, oder wenigstens nicht immer.

Dies beweisen die vollen Gelege Ton Phyllopneuste

dhilatrix und trocMlus, sowie Ton Ruticilla fliaenicurus

mit Kukuksei in meiner Sammlung. Warum aber ein

Nestei so subtil behandeln, dass es „unmittelbar auf

dem vor dem Neste herabhangenden Grase hangen
bleibt"? Warum es, wenn es im Schnabel zerbricht,

nicht ohne Weiteres Terschlucken? Ich will aber

damit nicht gesagt haben , dass der Kukuk iiberhaupt,

wie der Volksglaube es meint, Eier frisst,

Ich fand ein Nest des Hanflings , das Ton einem

grossen Kukuksei (es misst 22^1^: 17 Y2 Mm.) und den
drei Eiern des Hanflings so voUsandig ausgefullt war,

dass ein Tiertes Hanflingsei keinen Platz mehr in dem
Neste neben dem Kukuksei gehabt haben wiirde: es

hatte also iiber der unteren Eierlage liegen miissen,

und in solcher Weise konnen doch die Vogel nicht

briiten. Demnach hatte ein viertes Nestei, wenn es Ton
dem NestTogel noch nachgelegt ware, beim Briiten Ton

diesem wieder beseitigt werden miissen. Das Kukuksei
war aber schwiicher bebriitet, als die Nesteier, also

spater hinzugekommen, und das Nest so klein, dass der

Kukuk sein Ei nur mit dem Schnabel hat hineinbringen

konnen ; er hatte also, folgerecht und naturgemass, um
Platz fur sein Ei zu gewinnen, so viele Nesteier mit

dem Schnabel entfernen miissen, als nach don besonderen

Umstanden eben erforderlich war. Hat sine Entfernung

Ton Nesteiern in diesem Ealle stattgefunden , so sind

sie spurlos Terschwunden : ich habe nichts Ton ihnen

linden konnen.

In einem andern Falle habe ich das Kukuksei in der

Mitte des Nestes, umgeben Ton den 4 Nesteiern, ge-

funden. Das Nest war aber grosser und alle 5 Eier

batten geniigenden Platz darin ; es lag also auch fur

den Kukuk gar kein Zwang Tor, eins von den Nest-

eiern zu entfernen. Dass das Kukuksei aber in der

Mitte lag, halte ich gar nicht fur etwas Besonderes:

es erscheint Tielmehr ganz natiirlich, dass es alsbald

bei dem Ordnen der Eier durch den BrutTogel in Eolge
seiner gegen die Nesteier gewohnlich viel bedeutenderen

Grbsse und Schwere den Mittelpunkt des Nestnapfes

einnehmen muss.

Wenn ich in meinem Aufsatze in Nr. 6 d. Bl. nur

ganz kurz gesagt habe: „Der Kukuk wirft nur zufallig

beim Legen Eier der Pflegeeltern aus dem Neste'', so

hatte ich besser noch hinzutiigen sollen: ,,oder nur dann,

wenn in dem Neste, welches er belegen will, fiir sein

Ei kein Platz mehr Torhanden ist". Ich habe damit

nur aussprechen wollen, dass ich die Ansicht derjenigen

nicht theile, welche glauben, dass der Kukuk stets
Eier aus dem Neste entferne, und zur Stiitze dieser

meiner Ansicht habe ich die Beweise aus meiner

Sammlung beigebracht. Neben diesen Beweisen hatte

ich mich auch noch auf Naumann's Worte stiitzen

konnen: „So wird denn, nach meinen Beobachtungen,

das Kukuksei bald unter der Tollen Zahl der
Eier des kleinen Vogels, bald nur mit wenigen
Ton diesen , zuweilen aber auch ganz allein im Neste
ausgebriitet. Der letzte Fall ist jedoch der seltenste."

Wenn ich sagte, es erscheine natiirlich, dass der
grosse und schwere Kukuk, wenn er sich entloeren

wolle, durch seine Bewegungen die kleinen und leichten

Stiefgeschwister aus dem Neste drange, so stimmte
diese Ansicht mit der Naumann's iiberein, und ich will,

da nicht alle Leser dieses Blattes Naumann's Werk
zur Hand haben mochten, dessen Worte bier folgen

lassen : ,,Die Jungen des kleinen Vogels, wenn noch
Eier desselben zugleich mit ausgebriitet wurden, werden
nur sehr selten mit gross gefiittert, well ihnen der

grosse, gefrassige Stiefbruder theils alle Nahrung tot dem
„Maule" wegschnappt, theils darum, well sie meistens
friihzeitig aus dem Neste geworfen werden. Wer sie

aber herauswerfe, bleibt noch ziemlich ungewiss. Es
hat zwar die Meinung, dass es der junge Kukuk thue,

Tiel fiir sich , wenn man sich darauf beschrankt , dass

er es u n w i 1 1 k ii r 1 i c h , aus Mangel an E-aum im
Neste, thue, weil man wirklich sieht, dass dies sein an

Grosse zunehmender Korper immer mehr und mehr
ausdehnt und erweitert, wie er den mittelsten Platz

einnimmt und die kleinen Stiefgeschwister so auf die

Seite und endlich in die Hbhe schiebt, dass sie aus so

einem kleinen flachen Nestchen, wie ein Grasmiicken-
nest ist, bald iiber Bord purzeln miissen, was sogar

fast immer der Fall sein muss, wenn er sie so aufge-

hockt hat und sich nun einmal tiichtig regt oder be-

haglich ausdehnt. — Dass er es aber Torsatzlich
thue, und zwar in den ersten 2 oder 3 Tagen seines

Lebens, ist mir gar nicht wahrscheinlich ; unmbglich
kann ein so junges unbehiilfliches Geschopf mit so Tiel

Ueberlegung, Eigenwillen und Selbstsucht handeln, wie
hierzu gehoren mochte. Man hat zwar die Handlung
des beabsichtigten Herauswerfens sehr ziei'lich und um-
standlich beschrieben ; allein ich halte sie fur ein

Marchen." — Fiir ein Marchen kann ich nun nach den
Beobachtungen Hintz's und Walter's eine solche „iiber-

legte Handlung" eines 1 oder 2 Tage alten Kukuks
nicht mehr halten; aber daneben kann doch auch eine

natui'gemasse , auf innerer Nothwendigkeit beruhende
Erklarung des Hinausdrangens der Stiefgeschwister aus
dem Neste sehr wohl Platz greifen.

Die raschere Entwickelung des Kukuks-Eis gegen
die Nest-Eier habe ich durch Thatsachen nachgewiesen:
,,Ich habe wieder holt das Kukuk s-Ei in
einem gegen die Nest-Eier mehr Torge-
schrittenen Zustande der Bebriitung ge-
fund en," sage ich ausdriicklich in meinem Aufsatze in

Nr. 6 d. Bl. und fiihre ja am Schlusse desselben zwei
specielle Falle an! Bei beiden habe ich bei der Prapa-
ration das Kukuks-Ei starker bebriitet gefunden, als die

Nest-Eier. Dem tritt noch ein diesjahriger Fall hinzu. —
Hr. W. sagt nun trotz der Ton mir Torgefuhrten That-
sachen, alle Ton mir angefuhrten Beweise seien nicht

stichhaltig; „denn man findet ofter ein in der Ent-
wickelung wenig Torgeschrittenes Kukuks-Ei neben zum
Durchbruche reifen Nest-Eiern. Das letzte im vorigen

Jahre von mir gefundene Kukuks-Ei war wenig be-

briitet und lag neben Eiern, die schon angepickt, also
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zum Durchbruch reif waren." Dies Alles beweist weiter

nichts als die schlechte Fiirsorge des Kukuks fiir seine

Nachkommenschaft; was das aber fiir ein Gegenbeweis
gegen die raschere Entwickelung des Kukuks-Eis sein

soil, kann ich nicht einsehen. — Es kann doch wohl
die Erage der rascheren Entwickelung nur dann ent-

schieden werden, wenn das Kukuks-Ei schon bei den
Nest-Eiern liegt, wenn die Pflegeeltern anfangen, zu
briiten

!

Wenn Hr. W. meint, dass es ihm nie eingefallen

sei, an eine solche Ausnahme in der Entwickelung zu

denken, ,,die ja nichts bezweckte und uuniitz ware":
so muss ich dem entgegen stellen, dass sie nach den

von mir beobaehteten Thatsachen dennoch besteht, und
dass in dieser rascheren Entwickelung des Kukuks-Eis
ein wichtiges Moment liegt zur Erhaltung der Art, besser

als alle Marchen von der Eiirsorge der leichtfertigen

Erau Kukuk fiir ihre Nachkommenschaft! (Forts, folgt.)

Dorf Bavenstedt bei Hildesheim nahmen , eineu Falco
palumbarius im Jugendkleide mit der Hand. Der kiihne

E,auber hatte mitten im Dorfe ein Haushuhn geschlagen
und sich so voU gekropft, dass er sich nicht rasch genug
zu erheben vermochte und ergrifFen werden konnte. Es
gelang, den Vogel lebendig za transportiren, und so kam
er lebend in meinen Besitz. Pkalle, Postdirector.

Zum Leben des HiihnerhaMcIits
(Falco jialimibariits),

Nach einer Treibjagd am 9. Januar 1862 fingen

einige Waidgenossen, die ihren Riickweg durch das

Falco ruflpes.

Ein junges Mannchen des Rothfussfalken wurde am
18. September d. J. bei Schoppenstedt auf der Hiihner-

jagd geschossen. Ich sah das schone Exemplar bei

dem hiesigen Gustos Braunstein , dem der Vogel zum
Ausstopfen fiir die Sammlung des Herrn Samplebe in

Schoppenstedt zugeschickt worden war.

Vor einigen Jahren wurde auf dem Wochenmarkte
hier in Hannover ebenfalls ein junger F. rufipes im
Eleische gekauft und fur die Sammlung des verstorbenen

ZoUraths Glimmann in Miinden ausgestopft.

Ein drittes Exemplar, ebenfalls im Jugendkleide,

wurde von dem Praparator Sasse in Nordheim vor

mehreren Jahren geschossen und ausgestopft.

Pkalle, Postdirector.

Die Vierte umfassende Vogelaussteilung

des Vereins der Vogelfreunde „Aegintha" zu Berlin

wird Umstande halber nicht Ende Februar 1879, wie bereits mitgetheilt wurde, sondern am
22. bis 26. IfoTember 1878

in den „Reichshallen", Leipziger-Strasse No. 77 (am Donhofsplatz),
stattfinden.

Zur Ausstellung gelangen lebende in- und auslandische Sing- und Schmuekvbgel und Kanarien. Eerner
ausgestopfte Vogel, Balge, Skelette, Vogel-Eier und -Nester, Gegenstande und Apparate zur Pflege, zur Zucht,

zum Schutze und Transport, zur Jagd, zum Fange und zur Preparation; ornithologische Werke, Journale und
Zeitschriften, Gemalde, Abbildungen und Zeichnungen von Vogeln und andere Kunstgegenstande, welche auf die

Vogelwelt Bezug haben.

Da die rege Betheiligung der Mitglieder und Freunde des Vereins „Aegintha" an dieser Ausstellung,

sowie die giinstige Lage und Beschaifenheit des Ausstellungslocals uns zu den grdssten Erwartungen berechtigt,

so laden wir hiermit alle Vogel-Liebhaber, -Ziichter und -Handler zu reicher Beschickung ein.

Mit der Ausstellung wird eine Verloosung verbunden sein, fiir welche sammtliche Gewinne auf
der Ausstellung angekauft werden.

Programme und Anmeldebogen sind durch den II. Vorsitzenden des Vereins, Herrn Dr. Reichenow,
Berlin S. W. Grossbeerenstr. 52, zu erhalten, an welchen auch die Anmeldungen bis spatestens 12. November
einzusenden sind. Loose (a 1 Mark) sind von Otto Dreyer's Buchdruckerei Berlin W., Unter den Linden
17, zu beziehen.

Im Uebrigen sei auf unsere Programme verwiesen. Das Ausstellungs-Comite.

Tausch- uiid
Zu der diesjahrigen III. Versammlung der

Allgem. Deutsch. Orni thologisc h. Gesell-
schaft sind als Erinnerung an dieselbe Medaillen aus

der Medaillen -Miinzo von Herrn. Weckwerth in
Niirnberg Rolln erstr. 11 edirt und durch denselben
sowie durch Herrn Albert Hartmann, Berlin
Landsbergerstr. 86 zum Preise von 1 Mark zu
beziehen. [75]

Clxarles Jamracti,
180. St. George's Street, London East.

3 Capuziner-AfFen a 40 Mark — 1 Klammer-Aflfe 80 —
1 Malbrouck-Affe 40 — 1 Eiesen-Kfinguru 240 — 1

Kaiif-Verkelir.
Hingelschwanziges Stachelschwein 60 — 1 Aguti 20 —
1 Hamadryas-Pavian 40 — 2 Grosse Spanische Esel

a 800 — 3 Prairie-Hnnde a 40 — 2 Toco-Tucane a 80
— 2 Ariel-Tukane a 80 — 1 Kahlkopfiger Ibis 160 —
1 Paar Nicobar-Tauben 100 — 24 Paar Eosellas P. 30
— 25 Paar Singsittiche P. 20 — 1 Paar Blasskopfige

Rosellas 60 — 2 Paar Blutbaueh-Sittiche P. 80 —
1 Paar Rothfiiigel-Sittiche 120 — 1 Australischer Casuar

800 — 120 Paar Zebra-Finken P. 8 — 3 Schnee-Eulen

a 120 — 1 Paar Lady Amhei-st-Fasanen 240 — 30
Graue Papageien a 20 — 25 Rosa-Cacadus a 20 —
4 Cobras a 40— 1 Pythen, 14 Fuss lang, 120 Mark. [76]

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck: G. Piitz'sche nuchdruckorci (Otto Uautlial) hi Niiunibuvfcr a/S,



Ornithologisches Centra
Organ fur Wissenschaft und Verkehr.

icIiriislMl k gesanmiteii ferek-fesens unJ keiger filr Saniinler, Zliclite und Handler.

Beiblatt znm Journal fur Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 21. BERLIN, Dritter Jakrgang. 1. November 1878.

Das Omitholog'ische Centralblatt erscheint zweimal monatlich, 1 Bogen stark, und ist, durch alle Postanstalten und
Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten werden
die erschienenen Nummern nacbgeliefert. Inserate fiir den Anzeiger 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren Raum. Zuschriften
jeder Art fiir das Centralblatt sind an die Redaction, Prof. Dr. J. Cabanis, Alte Jakobstr. 103 A., Berlin SW., zu richten.

Mitglieder der „Allgem. Deutscb. Ornith. Gesellschaft", welche direct bei der Redaction bestellen, zablen 6 Mark praen. Jahres-
abonnement. Dieselben haben einen Raum im Wertbe ibres Abonnements kostenfrei und bei Deberschreitung desselben nur den
halben Insertionspreis zu entrichten.

Briitende Wachholderdrosseln.

Von Bernh. Teichmiiller.

Die Gegend, in der nachfolgende Beobachtungen
gemacht wurden, ist die um Dessau, der Hauptstadt

Anhalts und daselbst insbesondere der sogenannte Thier-

garten. So weit das Auge reicht, sieht man griine

Wiesen mit machtigen Eichen, von dichtem Gehblz im Hin-
tergrunde eingefasst. Die Mulde durchschneidet in vielen

Kriimmungen die griine Flache und bewassert in jedem
Friihjahr durch den Austritt aus ihren Ufern die Aenger.
Zahlreiche Wasserarme fordern die Pruchtbarkeit, und
Tiimpel liegen in grosser Menge zerstreut umher. Die
an ihnen stehenden Erlenbiische werden zur Zugzeit
von grossen Mengen Zeisigen {Fringilla spinus) gern
besucht. In den Ldchern der Eichen nisten Staare

(Siurnus vulgaris), graue und Trauerfliegenfanger [Mus-
cicapa grisola und luctuosa), Gartenrothschwanzchen
{Ruticilla ploenicurus) und noch manche andere Vogel.

Die Holztauben (Columba oenas) lassen ihr Rucksen
hie und da horen, der Holzschreier {Oarrulus glandarius)

afft das Miauen des Bussards nach, Kukuke und Pirole

machen sich nur durch ihren E,uf bemerkbar, verbergen
sich aber dem spahenden Auge. Aus dem Stangenge-
holz, das mit den Wiesen abwechselt, sehallt der Gesang
der Amsel und der Laubsanger; iiberall ist Leben und
Bewegung. Besonders gern suchen zur Zugzeit die

Wachholderdrosseln (Turdus pilaris) diese schon von
Naumann ofter erwahnte Gegend auf. Auch am Ende
des vorigen und Anfange dieses Jahres waren sie wieder
erschienen. Lange Zeit hindurch beobachtete ich sie

fast taglich. Sie suchten entweder auf den Wiesen
ihre Nahrung oder sassen in dem obersten Wipfel einer

Eiche. Bei meinem Herannahen flogen sie stets mit
lautem Quiriri oder Schaschaschak auf und davon,

gewohnlich iedoch nur bis auf den naehsten Baum, auf

dem sie sich wiederum niederliessen. Dies Manover
konnte ich taglich bei durchziehenden Schaaren wieder-

holen sehen, bis sie bei vorriickender Jahreszeit mehr
und mehr verschwanden. Die letzten beobachtete ich

am 19. April.

Lange Zeit hindurch kam ich nicht wieder dorthin.

Um so grosser war mein Erstaunen, als ich am 11.

Juni das bekannte Schaschaschak von fern her wieder-

um vernahm. Ich schlich mich heran, wurde jedoch

gesehen, und da ich an genanntem Tage keine Zeit zu

Nachforschungen mehr hatte, machte ich mich an den
folgenden Tagen auf die Suche und nicht ohne Erfolg.

Sie hiipften auf den Wiesen mit wagerechter Haltung
des Korpers hin, machten jedoch selten mehr als sechs

Spriinge hintereinander ; dann hielten sie einen Augen-
blick an und sicherten. Offenbar suchten sie wahrend
dieses Hiipfens etwas auf der Erde. Ich konnte jedoch

nicht unterscheiden, ob Nahrung fiir Junge oder Bau-
stoffe zum Nest^ bis ich ihrem Fluge folgte und auf

diese Weise ihr Nest fand. Es stand auf dem Seiten-

aste einer sehr hohen Eiche. Als ich es zuerst bemerkte,

wurde mir eine Vermuthung zur Gewissheit. Am An-
fange dieses Jahres fand ich namlich in demselben

Thiergarten ebenfalls auf dem Seitenaste einer Eiche

ein Nest, das meine ganze Aufmerksamkeit auf sich

zog. Es war namlich zu seinem Bau nicht ein einziges

kleines Beischen verwendet worden, wie sonst bei

Nestern von solcher Grbsse, sondern sah von unten

wie ein Haufen gebleichten Heu's aus. Ich kletterte den

Baum hinauf und bemerkte nun, dass es nur aus trocke-

nem Heu und lehmiger Erde zusammengeknetet war.
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Da nach meiner Kenntniss ein hier standiger Vogel es

nicht gemacht haben konnte, lag nach der Grosse des

Nestes zu schliessen die Vermuthung nahe, dass Kram-
metsvogel die Erbauer waren. Nicht lange nachher

fand ich noch zwei eben solcher Nester, eins mannshoch

auf einer Hainbuche, das andere auf einer Eiche c. 12

Euss hoch und von derselben Beschaffenheit. Diese

drei waren also wirklich Krammetsvogelnester gewesen,

wie aus der Aehnlichkeit mit dem neugefundenen erhellte.

Sie scheinen von durchziehenden Vogeln in der Absicht

hier zu briiten erbaut zu sein, obwohl in keinem ein

Ei lag und iiberhaupt nichts vorhanden vrar, woraus

man auf Brutgeschafte hatte schliessen konnen. Schlechte

Witterung mochte ihr Vorhaben verhindert haben.

Also mein neugefundenes Nest stimmte mit diesen

genau iiberein und enthielt Junge, die dem Ausfliegen

schon sehr nahe waren, denn sie flatterten im Neste

herum. Die Alten trugen alle 5— 10 Minuten Eutter

zu, waren iiberhaupt fur das Wohl ihrer Jungen sehr

besorgt. Wehe der Krahe, die bios iiber den Baum,

auf dem das Nest stand, hinflog. Wiithend stiessen

sie von oben herab mit lautem tjarrr tjarrr tjarrr

tjerrrrr. Jedoch schien sich ihre Wuth nur auf grosse

Vogel zu erstrecken; die kleinen liessen sie ungestort,

ja einmal sah ich eine Blaumeise (Parus coeruleus) auf

dem Rande des Nestes sitzen, ohne von den Alten ver-

trieben zu werden. Des Mannchens Gesang hort man
nicht oft. Er ist auch nicht sonderlich anmuthig. Mehr
oder weniger harte Tone werden in hunter Aufein-

anderfolge gewbhnlich im Fluge von einem Baum zum
andern vorgetragen. Dabei andert sich des Sangers

Betragen. Er fliegt ganz langsam, in kleinen Wellen-

linien, und setzt auf dem anderen Baume angekommen
sein Lied stets noch eine Weile fort. Die Jungen
fiogen bald aus, und es gelatig mir eins von ihnen

durch einen gliicklichen Wurf zu todten. Sie gleichen

den Alten sehr. Kopf und Biirzel sind aschgrau, Kehle

weiss, von einem schwarzen Streifen an jeder Seite

eingefasst, Riicken braunschwarz mit hellbraunen Langs-

strichen, Brust schwarz mit braunen Flecken. Unterleib

weiss, hie und da schwarz betupft. Schwanz und
Fliigelfedern sind schwarz mit weisslichen Randern.

Von den anderen Jungen habe ich nichts wieder ge-

sehen.

Wohl bemerkte ich aber am 30. Juni an einer anderen

Stelle des Thiergartens ein Krammetsvogelmannchen
auf der hochsten Spitze einer Eiche sitzen und dort

Wache halten. Ich suchte die umherstehenden Baume
sogleich ab und fand ein zweites Nest. Es stand

wiederum in der Astgabel einer Eiche, und zu meiner

Freude sass das Weibchen darauf und briitete. Ich

musste erst mehrere Erdklosse in die Zweige schicken,

ehe sich die besorgte Mutter vom Neste entfernte.

Dasselbe enthielt 4 Eier von bekannter Form, Farbe

und Grosse. Nur eins stach von den anderen sehr ab.

Es war etwa ein Viertel grosser als die anderen und
in der Farbe sehr verschieden. Wahrend bei den ge-

wohnlichen die Farbe ein mattes, iiberall mit lehmrothen

verwaschenen Flecken bestreutes Hellgriin ist, wodurch
das ganze Ei marmorirt erscheint, war bei diesem einen

die Grundfarbe viel heller, die Punkte standen sehr

einzeln zerstreut und waren gegen den Grund scharf

abgesetzt. Nach dem dickeren Ende zu verdichteten

sie sich wie gewohnlich. Beim Ausblasen erwies sich

dieses Ei als faul, die anderen waren stark bebriitet.

So durch Zufall in den Besitz eines Nestes mit 4 Eiern
gekommen, suchte ich eifriger, um vielleicht noch ein

drittes aufzufinden, und es fand sich am 7. Juli, sonder-
barerweise ganz in der Nahe des ersten und wiederum
auf dem Seitenaste einer Eiche, jedoch sehr niedrig.

Man konnte es mit einem etwas langen Stock herunter-

schlagen, und ich wundere mich heute noch, wie es den
Augen der Nestausnehmer entgangen ist. 4 Junge sassen

darin, die, wenn ich den Zweig etwas schiittelte, sich tief in

das Nest driickten. Das Gebahren der Alten war sonder-

bar. Kam man von weitem an, so erschallte ihr Schack-
schack, das sie in ruhiger Stellung ausstiessen. Trat
man naher, so wurden sie ruhiger, ihr Schack ver-

anderte sich in tjarrr, Fliigel und Schwanz waren in

steter aufwarts zuckender Bewegung. Einst als ich in

unmittelbarster Nahe des Nestes mich aufhielt, und ihr

klagliches Schreien sich vergeblich erwies mich zu ver-

treiben, griffen sie zum letzten Mittel. Eins von ihnen

flog namlich mit lautem tjarrr vom Baume herab gerade
auf mich los, machte 2 Fuss von meinem Haupte eine

Schwenkung und liess dabei seinen Mist fallen, der

mir auch richtig einen Aermel beschmuzte. Naumann
hat diese Vertheidigungsart in einer Anmerkung ange-

zweifelt, doch scheint es nach dieser Erfahrung, dass

der Vogel dies nicht aus Zufall, sondern mit Absicht

gethan hat. Meine Vogel wurden nach dieser That
ganz ruhig, sie schienen es einzusehen, dass sie nun
alle ihre Vertheidigungsmittel erschopft batten. Das
letzte Junge flog am 13. Juli aus, als ich auf dem
Stamme anriickte, um mir das leere Nest zu holen.

Ausser diesen drei Paaren von alten Vogeln be-

obachtete ich noch am 11. und 12. Juli eine ganze
Schaar von 20—25 Stlick Wachhclderdrosseln. Woher
diese Thiere? Vom hohen Norden her auf keinen Fall.

Mir scheint, dass sie in Deutschland (vielleicht nur in

Anhalt) gebriitet haben, obwohl ich nie ein Junges zu

Gesicht bekam. Noch jetzt schwarmen sie umher. So

beobachtete ich sie am 21., 24. August, 7. September

und werde sie wahrscheinlich noch ofter bemerken.

Sie werden immer weniger scheu. Das letzte Mai
konnte ich sie auf ihrem Baume schon untergehen.

Man sieht auch aus alien diesen Beobachtungen
wiederum, dass die Wachholderdrossel immer weiter in

Deutschland vordringt und zuletzt ein deutscher Vogel
genannt werden wird. Moge sie jetzt, da sie es noch

nicht ist, recht viele Beobachter finden ; denn sie wird

wahrscheinlich viel haufiger sein, als man denkt. Ich

meinerseits werde nicht verfehlen, in den nachsten

Jahren nach ihr zu spfihen, und seiner Zeit gern dariiber

Bericht erstatten.

[Auch in der Mark ist die Wachholderdrossel jetzt

ein nicht mehr so seltener Brutvogel. — Ich fand sie

briitend im Grunewald bei Charlottenburg und traf in

diesem Sommer fliigge Junge auf dem Rittergute des

Herrn Max Jablonski „Zion" bei Stentsch.

A. R.]
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Der St Petersburger Vogeimarkt.

Von Th. Pleske.

Der Handel mit lebenden Vogeln gehort in St. Peters-

burg zu den sehr wenig lohnenden Erwerbszweigen
und gerjith audi leider immer mehr und mehr in Verfall.

Vor dem grossen Brande des Marien-Marktes, in wel-

chem sich auch jetzt der Vogeimarkt befindet, im Jahre

1862, sollen 15—20 Laden ihren Handel getrieben

taben, wahrend zur Zeit nur 5 Concurrenten auf diesem
Gebiete, die unbedeutenden Detail-Verkaufer ausge-

nommen, zu verzeichnen sind. Aus dem Grunde aber,

dass die Detail-Verkaufer durchans keine Abgaben fiir

ihr Recht zu Handeln zahlen, wird die Anzahl der-

selben immer grosser, wahrend die eigentlichen Vogel-
handler, welche allein im Stande waren, dem Vogel-
markte einen Aufschwung zu geben, durchaus nicht an
Zahl zunehmen. In der letzten Zeit hat auch die all-

jahrliche Zufuhr von Exoten dem russischen Vogelhandel
bedeutenden Abbruch gethan. Auch beginnt das Ein-

schreiten des „Thierschutz-Vereins" in die bisher Ton
Niemandem behelligten Eechte der Vogelhandler ihren

Handel ganzlich zu untergraben. Obgleich einerseits

dem Einschreiten der Gesellschaft gegen das unzeitige

Wegfangen der Vogel, welches nur auf 1. Marz bis

zum 15. Juli eingesohrankt ist, durchaus Recht gegeben
•warden muss, so kann ich andererseits den Umstand
nicht mit Stillschweigen iibergehen, dass die Gesell-

schaft im Verfolgen ihrer Ziele durchaus nicht consequent

zu Wege geht. So schreitet sie z. B. gegen das bar-

barische Halten der zur Kiiche bestimmten Wachteln
(diese werden zu 50 Paar in niedrigen Kastchen von
circa 2^/2 Quadratfuss, ohne dass Licht zu ihnen gelangen

kann, gehalten) nicht ein, weil Massregeln gegen dieses

Verfahren ein Verschwinden der Wachteln, eines wohl-

schmeckenden Wildes, zur Eolge hatte. Die Handler
selbst klagen aber noch hauptsachlich iiber zwei Um-
stande , welche den V^ogelmarkt seinem TJntergange

naher bringen: iiber den Mangel an geschickten Vogel-
fangern und den Mangel an Vogelliebhabern. Die
Folgen des ersteren Umstandes habe ich auch selbst

wahrzunehmen Gelegenheit gehabt, indem noch vor

wenigen Jahren Vogel, deren Eang eine gewisse Ge-
schicklichkeit erfordert, wie z. B. Eulen und die grosseren

Tagraubvogel, nicht selten auf dem Vogelmarkte zu

finden waren, wahrend sie jetzt nur hochst selten vor-

kommen. Was die Liebhaber anbetrifft, so ist ihre

Zahl bedeutend eingeschmolzen, und es existiren nur
noch Erzahlungen iiber die ungeheuren Preise, welche
solche Liebhaber fiir besonders guts Schlager (Nachti-

gallen, Lerchen und zuletzt Canarienvogel) bezahlt haben.

Trotz der Einwirkung aller aufgezahlten , storenden

Elemente befindet sich der Vogeimarkt noch in vei-haltniss-

massig leidlichem Zustande, was auch aus dem beige-

fiigten V^erzeichnisse der im Verlaufe von 9 Jahren
auf demselben gefundenen Vogelarten zu ersehen ist.

Mit dem Vogelfangen beschaftigen sich zur Zeit

einige Bauern der umliegenden Dorfer, und zwar meist

auf die primitivste Weise. Ein Netz, welches iiber

mit Hiilfe eines Lockvogels angelockte Vogel gezogen
wird und nichts weiter als ein primitiver Vogelherd
ist, sowie das Schlaggarnchen und ein Kaflg mit Fallen

von beiden Seiten und einem Lockvogel in der Mitte,

sind wohl die einzigen Eangapparate der Petersburger
Vogelsteller. Wenige Tage nachdem irgend eine V^ogelart

auf dem Zuge bei uns erschienen ist, gelangt sie schon
auf den Markt, und aus dem Grunde, weil die Vogel-
steller alle lebenden Wesen, welche in ihre Gewalt
gelangen, auf den Markt bringen, ist es ganz erklarlich,

dass hier die verschiedenartigsten Thiere und Vogel,
vom jungen Baren und Wolfe bis zum Goldhahnchen
und Zaunkonige, zum Kaufe angeboten werden. Im
Eruhling sind es namentlich die neu angekommenen
Zugvogel, Both- und Blaukehlchen, Laubsanger, Finken,
Ammern und besonders Lerchen, die in grossen Massen
auf den Vogeimarkt gebracht werden. Im Sommer
kommen oft ganze Bruten von Tag- und Naeht-Raub-
vogeln , Ptaben, Krahen, sowie von den verschieden-

artigsten Singvogeln auf den Markt. Herbst und Winter
sind reich an nordischen und sibirischen Gasten, so wie
an den gewohnlichen Seidenschwiinzen, Kreuzschnabeln,
Fichten- und gewohnlichen Gimpeln , Meisen , Erlen-
und Birken-Zeisigen. Die beiden letzteren Arten werden
besonders zahlreich an grossen Feiertagen auf den
Markt gebracht, weil an diesen Tagen, der alten Sitte

gemass, Vogeln die Freiheit gegeben wird. Seltenere

Vogelarten, wie Kernbeisser, Garten- und Weiden-Ammer,
werden gewohnlich aus Moskau gebracht.

Die Haupt-Handelsartikel der Vogelhandler sind

Lerchen, Nachtigallen , Canarienvogel, Racen-Tauben
und -Hiilmer, Ganse, Enten, Truthiihner etc. Lerchen
wei-den in grossen Mengen eingefangen und je nach ihrem
Gesange ziemlich theuer bezahlt. Fast ebenso ist es
mit Nachtigallen, die namentlich Eestaurateure zum An-
ziehen der Gaste benutzen und oft schweres Geld fiir

sie zahlen. Fiir die besten werden die aus dem slid-

lichen Bussland kommenden Nachtigallen, namentlich
die aus Kursk stammenden angesehen. Der Canarienvogel
ist ebenfalls sehr beliebt und ein guter Schlager hoch
im Preise. Sie werden grbsstentheils in Russland aus-

gebriitet, besonders zahlreich auf dem „Polotnjanni-

Savod" (Leinwand-Fabrik) im Gouvernement Kaluga.
Ausser lebenden Vogeln handeln die Vogelhandler auch
mit Kafigen, von denen die in Moskau aus Holz und
Draht gearbeiteten Lerchen- und Wachtigallen - Kaiige
mit sehr viel Geschmack ausgefiihrt und mit den
nothigen Vorrichtungen fiir die besondere Species aus-

gestattet sind. Als Futter werden hauptsachlich Hanf,
Riib -und Spitzsamen, so wie Hirse fur alle Kbrnerfresser

angewendet. Dieselben Samenarten , mit Zulage von
gedorrten oder frischen Ameiseneiern, bei einigen Mehl-
wiirmern und todten Ameisen , werden den Insecten-

fressern vorgesetzt. Nachtigallen erhalten auch noch
den Tarakan (Periplatieta orientalis) als Zugabe zu ihrem
Futter. Alle diese Futterarten kann man auf dem
Vogelmarkte vorflnden, und zwar ist der Handel mit
Ameiseneiern, die auch in grossen Mengen nach Deutsch-
land versandt werden , nicht unbedeutend, da alle zu-

sammengesetzten Futterarten unbekannt sind.

Neben dem eigentlichen Vogelmarkte befindet sich

ein sehr umfangreicher Wildmarkt, auf welchen jahr-

lich furchtbare Massen von Auer-, Birk-, Schnee- und
Hasel-Hiihnern, Wald- und Doppel-Schnepfen, Bekas-
sinen, Enten, Hasen etc. gebracht werden. Dieses Wild
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wird theilweise an Ort und Stelle consumirt, theilweise

aber auch ins Ausland versandt. Unter diesem Wilde
finden aich. auch speciell zur Praparation aufbewahrte,

oft ziemlich seltene Exemplare.

Hierzu fiige ich ein Verzeichniss der von mir im
Verlaufe von 9 Jahren auf dem Vogelmarkte gefundenen
Vogelarten. (Sohluss folgt.)

Die NahruDg des Mauerseglers.

Vor einigen Wochen lief durch politische Zeitungen

eine Notiz iiber die Ernahrungsverhaltnisse der Schwalben
und Segler, welebe Herr Prof. Cornelius in Elberfeld

zum Gegenstand eingehender Ilntersuchungen gemacht
und welche einige iiberraschende Thatsacben aufwiesen.

In Folge demgemasser director Anfrage hat Herr Prof.

Cornelius die Preundlichkeit gehabt, uns nachstehende

Zeilen zur Verfugung zu stellen. D. E,ed.

„Im Jahre 1868 habe ich verschiedene Vogelnester,

unter anderen die von Cypselus apus, auf Insecten-

Insassen untersucht, nachdem ich die von letzteren

mehrere Jahre hindurch vorher beobachtet hatte. Das
Resultat dieser Untersuchungen ist in der Stettiner

entomologischen Zeitung 30. Jhrgg. 1869. p. 407. ff.

unter der Hubrik : „Voge]nester und Insecten" niederge-

legt. Vor einigen Monaten habe ich nun im hiesigen

Naturwissenschaftlichen Verein „einen popularen Vor-

trag iiber die Schwalbenvogel hiesiger Gegend" gehalten,

und so ist , ich weiss nicht wie, meine Beobachtung
hinsichtlioh Ernahrungsverhaltnisse des Mauerseglers in

die politisehen Blatter gedrungen. — Aus meinem Auf-
satz in der angefiihrten Stettiner ent. Ztg. erlaube ich

mir die betreffende Stelle hier mitzutheilen

:

Was frisst der Manerseg-Ier ?

Die gewohnliche Nahrung ist die : er, wie die Eamilien-

verwandten nahren sich von Miicken, Fliegen und der-

gleichen weichen Insecten. Dies ist aber sicherlich nurzum
Theil, vielleicht zum geringsten Theil richtig. Ich habe
namlich gefunden, dass vornehmlich K a f e r seine Nahrung
ausmachen. Ganz insbesondere aber spielt dabei eine

Halticine, namlich Psylliodes chrt/socephalus Linne eine

auffallende Rolle. Die Kothklumpen des a 1 1 e n Mauer-
seglers sind mit den unverdauten Flugeldecken, Kbpfen
und Beinen des Kiifers so durchsetzt, dass sie griin

glanzend davon erscheinen ; nicht selten findet man
auch mehr oder weniger wohl erhaltene Kafer selbst,

und die variet. Ps. nigricollis Mrsh. (mit gelben Flugel-

decken) — denn nichts Anderes ist diese — kommt eben-

falls dabei vor. — Ausserdem finden sich in den Koth-
klumpen der Jungen viel Ueberreste von andern
Kafern, namentlich von Tachyporus, zahlreiche Curcu-

lionen , besonders Phytonomus und , wenn ich nicht

irre, Polydrusus, auch Apion und Geutorliynchus. Von
Bhynchoten sind mehrere Aphrophora-kxiQU zahlreich

vertreten."

Ich setze noch hinzu, dass mir die wiederholte Be-
obachtung dieses Gegenstandes dadurch moglich und
erleichtert wurde, dass Cypselus apus seine Wohnung
haufig in den hier zahlreich an den Hausern aufge-

liangten Staarenkasten nimmt, nachdem er Staare und
ttperlinge unwiderstehlich daraus vertrieben hat.

Man begreift nur nicht, wie der Segler an diese

Thiere kommt, die doch meist an Blattern niedriger

Pflanzen leben, wahrend man ihn selbst kaum jemals
anderswo als hoch in der Luft fliegend bemerkt.

In herabgeworfenem Koth unter den Nestern von
Hirundo urbica fand ich ebenfalls harte Curculionen
Ueberreste. Coenelius, Elberfeld."

Dem citirten Aufsatze entnehmen wir ferner folgende
auch ornithologisch interessante Notizen iiber die in

einigen Vogelnestern lebenden Insecten: Red.

„Was den Inhalt der Mauersegler-Nester an leben-

digen Insecten beti'ilTt, so muss, von den zahlreichen

Larven der Tinea pellionella, die in alien Schwalben-
nestern vorkommen, wie von Ptinus und Lepisma ab-

gesehen, das Vorkommen von Anthrenus pimpinellae in

denselben am meisten Interesse erregen. Ich glaube
sogar annehmen zu diirfen, dass dieser Kafer sich aus-

schliesslich bei Cypselus apus entwickelt! — In einem
Neste, welches sicherlich nur einen Sommer alt war,

zahlte ich hundertundzehn dieser ^iii/ir-ewMs-Larven und
mag wohl noch deren nicht wenig iibe.rsehen haben!

In den Nestern der Rauchschwalbe {Hirundo rustica)

fand ich ausser mehreren Pimws -Arten, Cryptophagen
und Lathridien, von pupiparen Fliegen die bisher noch
als selten bezeichnete Orniihomyia tenella in zahlreichen

Exemplaren. TJeberaus zahlreich findet sich in diesen

Schwalbennestern auch manchmal Lepisma sacharina,

auch Chelifer cancroides und viele Larven von Tenebrio

molitor und Attagenus pellio.

Bei der Hausschwalbe {Hirundo urbica) findet sich

ausser Ptinus- und Lathridius- kxtBu und iiberaus zahl-

reichen Pulex die Stenopteryx hirundinis in einer Menge —
oft hundert Stiick in einem Neste — von Puppen. Auch
Lyctocoris domestica kommt als Larve und vollkommenes
Thier mehrfach darin vor, und hier, wie in Sperlings-

nestern, hauset eine Acanthia.

Nester von der Uferschwalbe {Hirundo riparia) habe
ich nur einmal untersuchen konnen, und darin ausser

einigen Milben fiinf Stiick Saprinus rugifer, sehr zahl-

reiche Haploglossa puUa, Aleochara nidicola, nebst einer

Kellerassel gefunden.

In Hiihnernestern fand ich im April ausser erschreck-

lich viel grossen Flohen mit ungewohnlich langen

Fiihlern, vielen Larven von Tinea pellionella, mehreren
Attagenus pellio, einigen gemeinen Corynetes und zahl-

reichen Lyctocoris domestica auch viele Larven von
Tenebrio molitor und T. obscurus.

In Taubennestern traf ich einige mir noch unbekannte
Homaloten, Aleochara villosa und Saprinus rotundatus an.

Von Fliegenlarven die von Cyrtoneura caesia und Ho-
m.alomyia canicularis.

Auch in verlassenen Vogelnestern auf Baumen trifi't

man zuweilen Insecten an; so fand ich im Neste von
Fringilla chloris einen kleinen Scymnus und Coccinella

bipunctata, und in einem von Turdus merula zwei Otiiius

melanocephalus.

Man sieht, dass die Durchsuchung der Vogelnester

nicht ohne Interesse und Erfolg ist, und es ware wohl
zu wiinschen, dass dieselbe noch auf andere Vogelnester

ausgedehnt, besonders aber von Jagern und Forstern

unterstiitzt wiirde. CoENEtms."
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M i s c e 1 1 e n.

Von Gerhard Max Sintenis.

Bei langerem Aufenthalt bei den Tataren auf den
Steppen der Dobrudsoha brachten uns jene schmutzigen

Gesellen oft Mengen von Trappen-Eiern (Otis tarda),

da wir uns an ihre Jaure- und Pferdefleischkost nicht

gewohnen wollten. Eines Tages gingen wir mit unserem
Tscherkessen Mo-Sost und dam Tataren Mehreu selbst

auf die Suche naoh solchen Eiern und waran nicht

wenig erfreut, neben einem sehr hellen Trappen-Ei
ein „rein blaues", ohne jede Spur von Eleckung zu

finden. Das Blau des Eies stand so mitteninne zwischen

der Eifarbe von Turdus musicus und Pastor roseus; die

Grosse war normal! Herr Graf Rbdern sah das prach-

tige Stiick noch in unserer Sammlung, spater auch

Herr Dr. Schaufuss. Ob ein ebensolches Exemplar noch

in einer andern Sammlung existirt? Wer mag unser

seltenes Stiick jetzt wohl haben, nachdem unsere Samm-
lung auf abscheuliche Weise zerstiickelt und ver-

schleudert wurde!
In unserer Sammlung befand sich ein Gelege von

3 Eiern von Haliaetos albicilla, die der Eleckung nach

mit schonen Eiern des A. fulva zu verwechseln waren

;

wir schossen den Brutvogel vom Horste. Es bleibt

mir auffallend, ass die Seeadlerhorste, welche wir auf

Kopfweiden in den Balten, auf hohen Silberpappeln im
Donaudelta, auf Rohrkufen oder auf dem blossen Sande
der Inseln im See Sinoe untersuchten, meist ungefieckte

und kleinere Eier enthielten , wahrend die Eier aus

entlegenen Waldhorsten oft grosser oder sehr gross, und
starker oder schwacher gefleckt waren.

Nach unserer Beobachtung kommt der Steinadler

{Aq. fvlva) in der Dobrudscha nicht vor, und irre ich

nicht, so stimme Herr Hodek in Wien darin iiberein.

Ebenso fehlt sonderbarer Weise auch der Pischadler

{Pandion haliaetos) in unserem Beobachtungsgebiet. Wir
haben in einem Zeitraume von fast 4 Jahren mehr als

hundert Mai nach jenen zwei Vbgeln gefahndet, wohl
hundert Adler in Handen gehabt, aber die Gesuchten
nie darunter! Es war wohl keinDorf in der Dobrudscha,

wo nicht ein oder mehrere Jager, oft aber alle, fur

unsere Zwecke thatig waren ; da nun an vielen Orten

zugleich und zu jeder Zeit gesammelt wurde, war es

doch anzunehmen, dass unter den Mengen von Adlern
auch einmal wenigstens ein Stein- oder Eischadler

mit untergelaufen ware, selbst wenn der Vogel das
Gebiet nur periodisch besucht hatte! —

Der Lammergeier {Gypaetos harhatui) kann als selte-
ner Gast, bei Silistria etwa, sich einmal zeigen, als stan-
dige Erscheinung aber fehlt er der Dobrudscha bestimmt.
Ich wiisste nicht, wo dort ein Lammergeier horsten
sollte! — In und um den Horst eines Neophron per-
cnopterus fanden wir eine bedeutende Menge 2—3 ZoU
langer, also junger, Schildkrotengehause von der ge-
wohnlichen Art Testudo graeca ausgefressen vor; auch
die Loosung eines grbsseren Raubthieres lag im Horst,
und wie fast stets eine Menge Lumpen, Pelzstiicken u. s. w.,
aber, was das Beste war: auch zwei wahrhaft pracht-
volle Eier.

Die rein weissen Eier bei Sterna cantiaca und
anglica sind gar keine Seltenheit, weit seltener ist diese
Erscheinung bei Larus tenuirostris, bei Lar. melanoceph.
weiss ich mich keines solchen Ealles zu entsinnen.

Endlich bemerke ich noch, dass auf dem enormen
Reiherstand im Sumpfe Vlatjo bei Russowa alle dort
briitenden Arten auf und in dem Rohre horsten, also

die Ibisse, Loffler, kl. Cormorane, Silber- und Seiden-
reiher, Fisch-, Purpur-, Rallen- und ISTachtreilier. Die
Lbfiler bauen den grossen Horst direct auf die Erde —
was man dort Erdboden nennen kann. Bei der Be-
sprechung der entdeckten Brutcolonie des Pelecanus ono-
crotalus im Donau-Delta komme ich auf die Reiher wohl
noch einmal zuriick.

TJnlbekannte Wanderer.

Mit Bezug auf die in der letzten Summer (19) des
ornith. Centralblatts von Herrn Prof. Dr. Liebe mit-

getheilte Notiz liber „unbekannte Wanderer" will ich

bemerken, dass ich dieselben Vogel auch in dunklen
Sommernachten liber Berlin fortstreichen oder kreisen

gehort habe. Im vorigen Jahre vernahm ich sie im
August einmal die halbe Nacht hindurch fast unauf-
horlich, in diesem zweimal im Juni gegen 2 Uhi\ Nach
den langflotenden Tbuen, welche von Herrn Dr. Liebe
treffend wiedergegeben sind, habe ich sie ebenfalls gleich

als Brachvogel angesprochen und bin in dieser Ansicht
im Juli d. J. durch Vergleichung der mir noch erinner-

lichen Laute mit dem Rufen eines Zuges von Numenius
arcuatus bestarkt worden.

Dr. R. BoHir.

Rundschau.
Vogelbilder aus fernen Zonen. Atlas der bei uns

eingefiihrten auslandischen Vogel, mit
erlauterndem Text. Allen Naturfreunden, insbe-

sondere den Liebhabern auslandischer Stubenvbgel
und Besuchei'n zoologischer Garten gewidmet von
Dr. Ant. Reich enow. I. Theil Papageien, I. Lie-

ferung (Cassel 1878, Theodor Eischer).

Mit ebensoviel Theilnahme als Freude begriisse ich

die erste Lieferung von Reich enow's
„Vogelbildern aus fernen Zonen".

Seit Jahren bestrebt, an Stelle der ungeniigenden
Thierbeschreibungen nicht minder anmassender als un-
wissender Buchschreiber wahrheitsgetreue, denErrungen-
schaften der Wissenschaft entsprechende Schilderungen

treten zu lassen
,

gereicht mir das Erscheinen eines

Werkes wie das vorliegende zu hoher Befriedigung.

Ich bin von jeher iiberzeugt gewesen, dass eine gute
Abbildung das geschriebene Wort weit hinter sich

zuriicklassen muss, selbst wenn das letztere zu malen
im Stande seine sollte. Daher hat mich, zumal bei

Bearbeitung meiner „Gefangenen Vogel", vielfach

der Gedanke beschaftigt, wie es zu ermbglichen sein

mochte, ernster strebenden Vogelwirthen, Liebhabern

wie Handlern, farbige Abbildungen, ein fiir viele un-

umganglich nothwendiges, fiir alle willkommenes Hiilfs-

mittel zur wissenschaftlichen Bestimmung ihrer Pfleg-

linge unter allseitig annehmbaren Bedingungen zu bieten.

Was ich in dieser Beziehung iiberdachte und ersehnte.
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sehe ieh in den „Vogelbildern aus fernen Zonen" so

gut ausgefiihrt, als Parbendruok gestattet, vor mir

liegen. M ii t z e 1' s Meisterhand hat treffliche Zeichnungen,

Fischer's Kunstanstalt Farbendrucke geliefert, welche

sich den besten an die Seite stellen diirfen, Reichenow
die Abbildungen mit kurzem, aber vollkommen aus-

reichendem, auf wissenschaftlichem Grunde ruhendem

Texte begleitet: jeder Vogelwirth, Handler, Ziichter,

Liebhaber etc. ist daher im Stande, mit Hiilfe der

„Vogelbilder etc." ohne Zeitverlust ^md nennenswerthe

Miihe seine Pfleglinge zu bestimmen. Warme, riickhalts-

lose Empfehlung des Werkes an alle, fiir welche es

bestimmt ist, erscheint mir aus alien diesen Griinden

als Pfiicht jedes unbefangenen undT unparteiischen Be-

nrtheilers.

Sicherlich ist man im Stande, mit Hand und Pinsel

bessere Abbildungen zu erzielen, als sie durch Farben-

druck hergestellt werden konnen; ebenso gewiss aber

ist, dass fiir den von Reichenow erstrebten Zweck
das Bessere ein siegender Feind des Guten sein wiirde.

Jene Abbildungen sind einzig und allein fiir Begiiterte,

die „Vogelbilder etc." dagegen fiir jedermann kauilich,

und der Preis der Tafeln, in Anbetracht ihrer Reich-
haltigkeit und Giite als ausserordentlich billiger

zu bezeichnen. Ich glaube daher, dass dieses Work
thatsachlich einem „oft gefiihlten Bediirfnisse" ab-

hilft , und empfeble es insbesondere alien Besitzern

meiner „Gefangenen Vogel" als zweifellos erwiinschte

Erganzung des letztgenannten "Werkes, nicht minder

aber auch alien denen, welche bisher in der miss-

lichen Lage waren, sich mit vielleicht warm ange-

priesenen, in That und Wahrheit aber durchaus un-

zuverlassigen Machwerken handwerksmassiger Buch-

schreiber begniigen zu miissen. Dr. A. E. Bkehm.

Journal fiir Ornithologie, April-Heft 1878: E. v. Ho-
rn e y e r , Die Heerstrassen und die Stationen der Vogel,

mit Riicksicht auf die ererbten Gewohnheiten. S. 113. —
E. V. Homeyer, Beitrage zur Gattung Budytes. S.

126. (Bespricht eine Anzahl der dunkelkopfigen Budytes-

Arten. Als neue Arten werden kurz charakterisirt B.

melanogriseus aus Indien, B. aralensis vom Aralsee,

B. leucostriatus Yom Baikalsee und B. Irevicaudatus aus

Indien.) — C. F. Wiepken, Eine kleine ornithologisch

interessante Insel bei Vegesack. S. 132. — C. P.

Wiepken, Seltene Gaste aus der Vogel welt, welche

in jiingster Zeit im Herzogthum Oldenburg beobachtet

wurden. S. 132. (Merops apiaster, Tardus migratorius,

Loxia pityopsittacus, Carpodacus erytlirinus, Iringa mimda,
Tr. Temminckii, Anthus campestris.) — H. Schalow,
das Subgenus Collurio Bp. S. 133. (Eine eingehende

Bearbeitung dieser Wiirgergruppe). — J. Gundlach,
Neue Beitrage zur Ornithologie der Insel Portorico. S.

157. — J. Cabanis, Ueber eine Sammlung von Vogeln
der Argentinischen Republik. S. 194. (Neue Art: Noilio-

procta Doeringi.) — A. B. Meyer, Ueber einen papua-

nischen Casuar in Dresdner Museum. S. 199. (Vielleicht

C. edioardsi Oust.?) — Berichte iiber die Februar-,

Marz-, April-Sitzungen der Allg. deutschen ornithol.

Ges. in Berlin (Cabanis : Ueber neue von Hildebrandt

und V. Kalkreuth in Ostafrica gesammelte Arten.

Reichenow: Laniarius melamprosopus n. sp. u. Turdi-

rostris rvfescens n. sp., beide ex Liberia. Abgebildet

wird: Buceros albotibialis Cab. et Rchnw. tab. 1.

Der ZQologisclie Garten, Heft 8 : Th. A. B r u h i n , Ver-
zeichniss der Zugvogel, nach der Zeit ihres Erscheinens

in Potosi, Wisconsin, S. 252.

Percheron, Gaston, Le perroquet, histoire naturelle,

hygiene, maladies. Avec 20 planches coloriees. Paris 1878.

P. Asselin, Libraire de la Faculte de Medecine. Preis:

8 Frcs.

Ein kleines interessantes Buch. Der erste Theil be-

handelt die Naturgeschichte der Papageien. Es werden
die eigenthiimlichen Charaktere der Gruppe geschildert,

es folgen Betrachtungen iiber den Instinct und die In-

telligenz, iiber Sitten und Gewohnheiten dieser Vogel.

Darauf werden die einzelnen Arten (88 an der Zahl)

kurz charakterisirt. In dem zweiten Theil finden sich

Notizen iiber das Gefangenleben, und in dem dritten

werden die Krankheiten der Papageien eingehend er-

ortert. Dies ist wohl der wichtigste Theil des Buches.

Die Krankheiten dieser Vogel sind bis jetzt noch nicht

der Gegenstand eingehendster Beobachtungen und Unter-

suchungen gewesen, und wenn die hier an dieser Stelle

wiedergegebenen Resultate auch nichts Vollstandiges

nach dieser Richtung bin geben wollen, so bieten sie

doch immerhin ein nicht zu unt^rschatzendes Material fiir

fernere Untersuchungen, Das Ganze ist leicht und an-

muthig geschrieben und verdient gelesen zu werden.

Die beigegebenen colorirten Holzschnitte taugen iiicht

viel und hatten besser fortbleiben konnen. H. S.

J. S. Nares : Narrative ofa voyage to thePolar
Sea during 1875. 76. in H. M. Ships „Alert" and
„Discovery". With notes on natural history edit, by
H. W. Feilden. London 1878. 8». 2 vols.

Carl Sachs: Aus den Llanos. Schilderung einer

naturwissenschaftlichen Reise nach Venezuela. Mit
Abbild. 8". Leipzig, Veit & Co. 1879.

Das vorliegende posthume Werk des ungliicklichen

Dr. Carl Sachs — er verungliickte bekanntlich mit

einem Gefabrten und einem Fiihrer am 18. August
dieses Jahres auf einem Gletscher am Monte Cevedale

bei Bormio — schildert die Reise, welche der Genannte
vom October 1876 bis zum Juli 1877 nach Venezuela
unternahm, um daseibst physiologische Beobachtungen
iiber den Zitteraal anzustellen. Es enthalt auch ver-

schiedene ornithologische Beobachtungen, besonders iiber

die Lebensweise einzelner hauptsachlich in die Augen
fallender Arten.

C. B. H. von Rosenberg: Der Malayische Archi-
pel. Land und Leute in Schilderungen, gesammelt
wahrend eines dreissigjahrigen Aufenthaltes in den Co-

lonien. Mit zahlreichen Illustrationen zumeist nach den
Originalen des Verfassers und einem Vorwort von
Prof. P. J. Veth in Leiden. 8". Leipzig, Gustav Weigel.

1878/9.

Zwei Abtheilungen dieses interessanten Werkes sind

bis jetzt erst erschienen. Die erste behandelt Sumatra,

und die zweite Selebes und den molukkischen Archipel,

Eine dritte, fiir Java bestimmt, soil in kiirzester Zeit den
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beiden ersten Abschnitten folgen. Herr von Rosenberg,

der sich auch als Ornitholog vortlieilliaft bekannt gemacht

hat, weilte als konigl. niederlandisch-ostindisclier E,e-

gierungsbeamter in den Jahren 1840— 1871 in hollandisch

Indien. Die Resultate seiner weitgehenden Beobach-

tungen und Untersuchungen
,
gesammelt wahrend der

dreissig Jahre, wurden in dem vorliegenden Werke
"

niedergelegt, welches Allen zu empfehlen ist, die sich

Tiber die Geographie, Ethnographic und die Naturge-

schichte Mederlandisch-Ost-Indiens zu unterrichten

wunschen. Rosenberg giebt eine genaue Beschreibung

seiner Reisen. Ueberall finden sich reiche ISTotizen zoolo-

gischen und botanischen Inhalts; einzelne Abschnitte

des Werkes sind ganz der Zoologie gewidmet. So finden

sich z. B. auf Seite 105 Angaben iiber die Avifauna

Sumatras, die sicherlich vs-erthvolle kurze biologische

Mittheilungen enthalten. Dasselbe gilt von dem Capitel

iiber die \^ogel von Selebes (S. 270) , dem iiber die

Ornis von Seram (S. '622), der Aru- und Siidoster-Inseln

(S. 362) und von Ternate (S. 405), von denen die letzte-

ren, aus natiirlichen Griinden, besonders reichhaltig in

ihren Mittheilungen zu nennen sind. Wenn die dritte

Abtheilung iiber Neu-Guinea und Java erschienen sein

"wird, gedenke ich auf das interessante Werk noch ein-

gehender zuriickzukommen. Heemann Schalow.

Die hohe und niedere Jagd in ihrer vollen Bliithe,

zu Zeiten des regierenden J?iirsten Giinther Friedrich

Carl I. von Schwarzburg-Sondershausen. Eine cultur-

historische Skizze. Von 0. t. Krieger (Trier 1878,

Lintz'sche Buchhandlung). — Wenn der Titel des vor-

liegenden Buches uns zunachst eine culturhistorische

Skizze, die Schilderung der Jagdweisen in einem be-

stimmten Gebiete und wahrend eines geschichtlichen

Zeitraumes verspricht, so fiihrt uns der Inhalt der Schrift

durch die Reichhaltigkeit der Mittheilungen weit iiber

die Erwartungen eines enger umgrenzenden Rahmens
hinaus. Wir haben ein Buch vor uns, vrelches den

Zweck erreicht, die Jagerwelt in verschiedenen Zweigen
der Jagdwissenschaft und Waidmannskunst zu belehren.

Der als hocherfahrener Ifimrod durch seine zahlreichen

Arbeiten in wissenschaftlichen Journalen und Jagd-

zeitschriften bekannte Verfasser hat uns eine Zusammen-
stellung seiner Jagderfahrungen und Jagderlebnisse ge-

gegeben, welche nicht nur den Leser spannend unter-

halten , sondern durch die wissenschaftliche Art der

Behandlung dem Jager wie Naturforscher eine Reihe

der vrerthvollsten Thatsachen vorfiihren , welche der

Jagd- und Naturkunde in gleicher Weise als eine for-

dernde Bereicherung dienen. Wenngleich zunachst fiir

den Waidmann im Allgemeinen bestimmt, so muss die

Schrift doch insbesondere durch ihren zweiten Theil,

die niedere Jagd betreffend, ganz besonders den Vogel-

kenner und zwar den jagdkundigen Ornithologen an-

sprechen. Wir finden in dieser zweiten Abtheilung die

„Rabenhiittenjagd und die Wandenmg und Zugzeit der

Raubvogel" abgehandelt. Ausser den praktischen No-
tizen iiber die zweckmiissigste Einrichtung einer Kriihen-

hiitte werden uns hierin eine reiche Anzahl durch
sorgfaltige Beobachtung festgestellter Thatsachen iiber

Vorkommen und Betragen der Raubvogel mitgetheilt:

Die Zeit und Art der Wanderung, das Benehmen dem

Uhu gegeniiber, die Nahrung der Raubvogel und der
daraus sich ergebende Schaden oder bisweilen auch
Nutzen ist hier, in anziehender Weise mit spannenden
Jagderlebnissen auf der Hiitte durchwebt, auf Grund
langjahriger Beobachtungen besprochen und geschildert.

Eine Aufzahlung der vom Verfasser selbst oder in

friiherer Zeit in Schwarzburg erlegten Raubvogelarten

ist dem Zoogeographen besonders willkommen. — Ein
anderes Kapitel des zweiten Theiles behandelt den
„Lerchenstrich und Lerchenfang" und macht uns in ein-

gehender Weise mit dieser Fangweise der als Lecker-

bissen hochgeschatzten LeipzigerLerchen bekannt, welche
unter der Regierung des Fiirsten Giinther Friedrich

Oarl I. in besonderer Bliithe stand, so dass, „wie in der

Spargelzeit taglich Spargel, so wahrend der Herbstzeit

taglich Lercheu in den verschiedensten Zubereitungen

auf die fiirstliche Tafel kamen, und man mit Recht das

vielgebrjiuchliche Sprichwort: „toujours perdrix" an-

wenden konnte." — Die historischen Riickblicke auf

die Regierungszeit des Fiirsten Friedrich Carl I., welche

die Jagdschilderungen durchziehen , sind durchweg
von allgemeinem Interesse und zeigen, wie wohl nir-

gends in Deutschland die Jagdkunde und das Waid-
werk mit einer so griindlichen, ja wissenschaftlichen

Kenntniss und eingehendem Studium geiibt wurde als

in Schwarzburg.

Proceedings of the Zoological Society of London.
Part III 1878; Sclater: Further Remarks on Fuli-

gula nationi (genaue Diagnose der Art), S. 477. —
Elliot: On the Fruit-Pigeons of the Genus Piiloims,

S. 500 (Eine ausfiihrliche Monographic des Genus). Es
sind 71 Arten abgehandelt. Fiir Chrysoenas viridis

Layard wird der neue Name Piilopus Layardi ange-

wendet. Es fallt uns auf, dass der Verfasser, welcher

bei der in den Proc. Z. S. June 1877 veroffentlichten

Monographic der Ibisse (Ornith. Centralbl. S. 14) das

Prinzip einer moglichsten Gattungszersplitterung ver-

folgte, in vorliegcnder Arbeit das Extrem des Gegen-
theils angewandt hat, indem die 71 Arten in eine

einzige Gattung vereinigt sind, ohne das auch nur sub-

generische Abtheilungen in Betracht gezogen waren.

Es heisst: „Q,uite a number of genera have been pro-

posed foi' these birds, but only one is necessary". (!) Es
scheint uns die Nothwendigkeit einer Vereinigung hier

nicht grosser zu sein als bei den vielen Ibis-Gattungen,

von welchen in der citirten Arbeit 19 fur 28 Arten
aufgestellt wurden. — Sclater: On the Birds of the

Atlantic Islands and Kerguelen's Land., S. 576. —
M. ofTweeddale: Ona Collection made by Mr. Eve-
rett in the Island of Palawan (Philippines), S. 611.

Neu : Tiga evereiii, Dicrurus palawanensis, Broderipus

palawanensis, Trichostoma ru/ifrons, Drymocataplmslci-

nereiceps, Srachypus cinereifrons, Griniger jmlawanensis,

Cyrtostcmus aurora, Corvus pusillus. — G a r r o d : On
the Trachea of Tantalus locidator and of Vanellus cayen-

nensis, S. 625 (Die Trachea von T. loculator ahnlich ge-

staltet wie bei Ciconia alba). — Gar rod: On the

Anatomy of Megacephalon maleo, S. 629. — Sclater:
On the Steganopodes and Impennes, coll. during the

Voyage of the „Challenger", S. 650. — Layard: On
Petroeca Kleinschmidti'Finsch (-P. pusilla Peale). On Glycy-
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phila fasciata Gould (verschieden von G. fasciata 'Forster,

daher der neue Name : G. Gouldi vorgeschlagen), S. 655.—
Sclater: On a third Collection of Birds made by the

Rev. Brown in the Duke-of-Tork Islands, S. 670.

Neu: Carpophaga melanocliroa. — Garrod: Note on

Points in the Anatomy of Plotus Levaillanti S. 679. —
M. ofTweeddale: On a Collection made in the Is-

land Bohol (Philippines), S. 708. — Finsch: On a

new Species of Starling, S. 712 (^Sturnus PoUaratzkyi

vom Chinesischen Hoch-Altai). — Salvin: On the

Pi-ocellariidae coll. during the Voyage of the „Chal-

lenger", S. 735. — Abgebildet sind: Fuligula nationi,

t. 32; Ptilopus pictiventris, t. 33; Ftilopus gestroi, t. 34;
Tiga evereUi, t. 37 ; Trichostoma ruffrons, t. 38 ; Car-

pophaga melanochroa, t. 42; Magen von Plotus Levail-

lanti, S. 680. A. R.

Die Vierte umfassende Vogelausstellung

des Vereins der Vog-elfreunde ,,Aegintha" zu Berlin

wird am 22. bis 26. IfoTemljer 1878

in den „Reichshallen", Leipziger-Strasse No. 77 (am Donhofsplatz),

stattfinden.

Zur Ausstellung gelangen lebende in- lind auslandische Sing- und Schmuckvogel und Kanarien. Ferner

ausgestopfte Vogel, Balge, Skelette, Vogel-Eier und -Nester, Gegenstande und Apparate zur Pflege, zur Zucht,

zum Schutze und Transport, zur Jagd, zum Fange und zur Preparation ; ornithologische Werke, Journale und
Zeitschriften, Gemalde, Abbildungen und Zeichnungen von Vogeln und andere Kunstgegenstande, welche auf die

Vogelwelt Bezug haben.

Da die rage Eetheiligung der Mitglieder und Freunde des Vereins „Aegintha" an dieser Ausstellung,

sowie die giinstige Lage und Beschaffenheit des Ausstellungslocals uns zu den grossten Erwartungen berechtigt,

so laden wir hiermit alle Vogel-Liebhaber, -Ziichter und -Handler zu reicher Beschickung ein.

Mit der Ausstellung wird eine Verloosung verbunden sein, fiir welche sammtliche Gewinne auf
der Ausstellung angekauft werden.

Programme und Anmeldebogen sind durch den II. Vorsitzenden des Vereins, Herrn Dr. Reichenow,
Berlin S. W. Grossbeerenstr. 52, zu erhalten, an welchen auch die Anmeldungen bis spatestens 12. November
einzusenden sind. Loose (a 1 Mark) sind von Otto Dreyer's Buchdruckerei Berlin W., Unter den Linden

17, zu beziehen.

Im Uebrigen sei auf unsere Programme verwiesen. Das Ausstellungs-Comite.

Taesch- uiid Kauf-Verkehr.
Wilh. SchlUter in Halle alS.

Natural) en- & Lehrmittelhandlung.
Mein neuester Katalog Nr. 63 iiber naturhistorische

Lehrmittel, 28 Seiten stark, ist erschienen und wird

gratis und franco verschickt. [66]

Clxarles Jamrach.,
180. St. George's Street, London East.

2 Guanacos Mannchen a 600 Mark — 1 Junges

Lama 400 — 1 Grosser Lippenbar 240 — 1 Puma 600
— 1 Eichhorn-Aeffchen 60' — 10 Lowen-Aeffchen a 20
— 1 Schwarzer Klammer-Affe 100 — 3 Rhesus-Affen

a 25 — 1 Paar Graue Eichhdrnchen 40 — IP. Stachel-

schweine 160 — IP. Agoutis 40 — IP. Cactus-Sittiche

25 — IP. Blaue Gebirgs-Lori 80 — 10 P. Rasellas

P. a 32 — 25 P. Sing-Sittiche a 20 — 10 Graue Pa-

pageien a 20 — 2 Griine Loris (polychlorus) a 50 —
2 Jendaya-Sittiche a 35 — Lineatus-Fasanen a 320 —
5 Amerik. Spottdrosseln a 30 — 25 Rothe Cardinale

a 18 — 1 Afrikan. Tantalus 120 — 1 Peruanische

Mumie iiber 3000 Jahre alt 600 — 1 Schadel eines

Maori - Hauptlings 200 — Eine ausgezeichnet schone

Sammlung alter Orientalischer Cliefs d'Oeuvre in Por-

zellan. Bronze, Elfenbein etc. — 1 Warzen-Schwein
800 — 1 Chimpanse 1000 — 50 Graue Jackas a 20
— 13 Nasen-Kakadus a 20 — 2 Gelbhaubige-Kakadus

a 40 — 1 Inka-Kakadu a 60 — 43 Rasa-Kakadu a 20
— 9 P. Pennant-Sittiche P. 40 — 40 P. Rasellas P. 32
— 12 P. Sing-Sittiche P. 20 — 4 Tinamus a 60 M. [79]

Wilh. Schluter in Halle a;S.

Soeben sind eingetroffen : Falco candicans (nordischer

Jagdfalke) in den verschiedensten Kleidei-n und Alters-

stufen von 15 bis 25 Mark. [77]

Soeben ist meine neueste Preisliste iiber Vogel-Eier

erschienen und steht gratis und franco zu Diensten

-A.. KIriclie.l<ior-fl[^
[78] Naturalien-Handlung, Berlin S., Oranienstr. 135.
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Zur Fortpflanzungs-Geschichte des Kukuks.
Entgegnung und Nachtrag.

Von P r a 11 e.

(Fortsetzung.)

Hr. W. hat selbst die schlagendsten Beweise fiir die

raschere Entwickelung des Kukuks-Eis geliefert. Ei"

hat (d. Bl. Nr. 19 Ton 77 S. 147) sin Zaunkonigsnest

mit 2 Kukaks-Eiern und einem Zaunkonigs-Ei gefunden,

„von denen das sine Kukuks-Ei 10 oder 11
Tags, das andere 5 Tage und das Zaunko-
nigs-Ei 4 Tage bebriitet war en." Ist diese

Tbatsache nicht sehr auffallend ? ! — Hiernach sind in

4 Tagen also, wenn beide Kukuks-Eier schon beim Be-
ginne des Brlitens im Neste gewesen sind, die beiden

Kukuks-Eier dergestalt gezeitigt, dass Hr. W. ihre

Entwickelung bei dem einen auf 10 oder 11 Tage, bei

dem anderen auf 5 Tage geschatzt hat. Hr. W. sagt

freilich, die Eier seien so lange bebriitet gewesen ; aber

er erklart es nicht, wer denn das Bebriiten besorgt

haben kann, wenn der Nestvogel erst vor 4 Tagen zu

briiten angefangen hat. Dass bei Kukuks-Eiern sine

so ungleiche Entwickelung vorkomme, dass bei gleich-

zeitig begonnener Bebriitung das eine dem anderen um
5 bis 6 Tage vorauskommen konne , erscheint nicht

wahrscheinlich ; Yielmehr liegt nach dem angegebenen
Stadium der Bebriitung der beiden Eier die Vermuthung
nahe , dass das zweite Kukuks-Ei erst vor 2 Tagen,
als Hr. W. es nahm, in das Kest gekommen war. (Da
ja die Entwickelung des anderen nach viertagiger Be-
briitung von Hrn. W. auf 10 bis 11 Tage geschatzt

worden ist!) Hiernach miisste also ein Kukuks-Ei nach
kaum achttfigiger Bebriitung zum Ausschliipfen reif

werden !
—

Nach meinen Erfahrungen sind Baiibvogp.l-CTelege

(und es liegen deren selbst praparirte zu Hunderten in

meiner Sammlung) stets ungleich entwickelt, so dass

man bei vollen Gelegen stets die Reihenfolge des Le-

gens der einzelnen Eier erkennen kann. Es folgt hieraus,

dass die Raubvogel nach dem Ablegen des ersten Eis

schon zu briiten anfangen, auch dass das Legen der

einzelnen Eier nicht tiiglich erfolgt. Anders aber ist es

bei den kleinen Vogeln und so auch beim Zaunkonig.

Diese legen meist taglich ein Ei und fangen auch ge-

wohnlich erst nach Beendigung des ganzes Geleges an,

zu briiten. Ereilich habe ich auch hier bei den einzelnen

Eiern eines Geleges IJnterschiede gefunden ; aber sie

waren doch immer nur sehr gering. Es wird also wol

Niemand bezweifeln wollen, dass das Kukuks-Ei, welches

Hrn. W. als 10 bis 11 Tage bebriitet erschienen ist, in

Wirklichkeit erst 4 Tage — so lange als das Nestei —
bebriitet worden war. —

• Eerner fiihrt Hr. W. selbst

noch einen zweiten Eall von der rascheren Entwickelung

des Kukuks-Eis an. Er hat bei einem 3 Tage alten

Kukuk 3 stark bebriitete Nest-Eier gefunden. Gesetzt

nun, das Kukuks-Ei habe schon im Neste gelegen (was

aber nach dem eben Angefiihrten gar nicht erforderlich

war), als der Nestvogel zu briiten anfing, so ist das

Kukuks-Ei den Nest-Eiern doch um 3 Tage mindestens

in der Entwickelung voraus gekommen!
Da Hr. W. meine Bemerkung, dass ich wiederholt

bei halberwachsenen Jungen nicht gezeitigte Eier

in den Grund des Nestes gedriickt gefunden habe, be-

sonders beruft, so will ich dieselbe nur dahin erganzen,

dass auch ich oft ein, seltener 2 unausgekommene Eier
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bei JTingen Vogeln jeden Alters und auch, nachdem
solche ausgeflogen waren, noch in den leeren Nestern

gefunden habe. Ich habe dies nur nicht besonders er-

wahnt, weil ich es als allgemein bekannt vorausgesetzt

habe. Noch in diesem Jahre habe ich ein unbefruchtetes

Ei aus dam Neste von Sylvia cinerea erhalten, als die

Jungen gerade ausflogen, und 2 Eier mit abgestor-

benen Embryonen aus einem Neste, aus dem die Jungen

schon ausgeflogen waren. Welcher Species aber diese

beiden Eier angehoren, habe ich bis jetzt noch nicht er-

mitteln kounen. Nur so viel weiss ich, dass es, auch

nach dem Neste, keine Fringilla cannabina-^ier sind.

Man hat hier und da Fringilla canaria in grosserer

Menge fiiegen lassen: sollte davon ein Paar vielleicht

sich acclimatisirt haben?
Wenn Hr. W. meint, das nicht gut heissen zu

konnen, was ich iiber die Friedfertigkeit der Neben-
mannchen gesagt habe, so verweise ich ihn auf meine

diesjiihrigen Beobachtungen, die ich unten folgen lassen

werde. Ebenso wenig stimmt seine Vermuthung, dass

es ein neutrales Grebiet gabe, in welchem die Kukuke
sich vertriigen, mit diesen Beobachtungen iiberein.

Ich bedaure, dass Hr. W. mich gezwungen hat, ihm
entgegen zu treten, und zwar entschiedener, als ich es

gewiinscht hatte. Es thut mir dies um so mehr Leid,

als ich die vielen trefflichen Beobachtungen des Hrn. W.
bewundere und die Aufwendung an Zeit und Miihe,

sowie die pecuniaren Opfer, welche solche Beobach-

tungen verlangen, zu wiirdigen weiss. Ich spreche

zugleich die Hoffnung aus, dass unsere augenblickliche

Gegnerschaft uns nicht weiter entzweien wird. Es hat

ja nicht der Person gegolten, sondern der Sache, der

Wahrheit, welche wir Beide suchen. Leider lasst sich

aber die Wissenschaft nach menschlicher Schwache „von

ihren Hegern und Pilegern nicht immer ganz trennen."

(Thienemann in litteris.)

Als ich Tor einigen zwanzig Jahren Baedeker mit-

theilte , dass ich , entgegen den damals herrschenden

Ideen, die Mehrzahl der Kukuks-Eier den Nest-Eiern

unahnlich, oft sehr unahnlich gefunden hatte, ermunterte

der beriihmte Herausgeber der „Eier der Europaischen

Vbgel" mich zu der Verofientlichung solcher Thatsachen

und iibersandte mir zugleich unter dem 7, Februar
1856 seine eigenen Beobachtungen zu gleichem Zwecke.
Die Veroffentlichung ist damals unterlassen ; damit sind

aber auch die Beobachtungen Baedeker's unbekannt ge-

blieben. Da Thatsachen indess immer ihren Werth be-

halten, so will ich Baedeker's Mittheilung hiemit im
Polgenden noch wortlich zur Kenntniss bringen:

„Auch ein Scherflein zur Historic der Kukuks-Eier."

„In einem der letztverflossenen Jahre habe ich vier

frische, noch unbebriitete Kukuks-Eier erhalten. Zwei
davon sind vollkommen einander gleich in der Farbe,

Gestalt und Grosse. Sie sind ungewohnlich gross, lang

oval, oben etwas spitz; ihre Farbe ist ohngefahr die

der Rothkelchen-Eier, lehmrothlich, mit vielen ziemlich

bleichen lehmbraunlichen Punkten und Fleckchen. Das
eine lag im Neste einer — weissen Baehstelze
in einem Steinbruche und das andere in geringer Ent-
fernung davon in einem Neste der — schwefel-
gelben Baehstelze, das in einem Mauerloche des

Fluthgrabens stand. Das dritte Ei ist bei gleichem
Volumen etwas kurz und dick; es hat die gewohnliche
Farbe der meisten Kukuks-Eier, blaulich-grau-weiss mit
aschgrauen und dunkelgrauen Fleckchen und Schmitzen.

Dieses Ei lag in einem — Rothkelchen-Neste.
Das vierte Stiick ist bedeutend kleiner, aber niedlich,

etwas birnenartig geformt. Es sieht rothlich fleisch=

farben aus, wie zuweilen die Plattmonch-Eier, und wie
es auch einige Baumpieper-Eier giebt, ist rothgrau und
aschgrau gewolkt und mit dunkeln Fleckchen, Punkten
und Hakchen gezeichnet. Ich fand dieses Ei in meinem
Garten in einem leeren, langst verlassenen Neste der —
kleinenKlapper-Grasmiicke, aus dem ich einige

Wochen zuvor selbst die Grasmiicken-Eier genommen
hatte."

So weit unser verstorbener Freund Baedeker.

Seit der Mittheilung iiber meine Sammlung in Nr. 6

d. Bl. hat sich dieselbe um 17 Kukuks-Eier vermehrt:

Nr. 1 von Herrn Amtmann Nehrkorn, braunrothlich,

von einer Farbung, wie sie manchmal bei den Baum-
pieper-Eiern vorkommt, mit einem Nest-Ei von Cola-

moherpe arundinacea. Nach Nehrkorn's Mittheilung be-

finden sich ausser diesem Ei noch zwei ganz gleich

gefarbte Eier offenbar desselben Weibchens, eins eben-

falls aus Cal. arundinacea, das andere aus Col. palustris,

im Berliner Museum. (Ein genau ebenso gefarbtes Ei

von unbekannter Herkunft besitze ich schon seit 25
Jahren.)

Nr. 2, sehr hellgefarbt, von demselben Herrn, stammt
aus Fringilla cannabina mit 2 Nest-Eiern.

Nr. 3 und 4, zwei ebenfalls sehr helle Kukuks-Eier,

von demselben Herrn, wurden von ihm am 8. Juli d. J.

in einein leeren Neste von Cal. arundinacea gefunden.

Das Nest war verlassen. Beide Eier ganz frisch. Sie

unterscheiden sich, obgleich sie die helle Farbung mit-

einander gemein haben, dergestalt, dass sie ohne Frage
von zwei verschiedenen Weibchen herriihren.

Nr. 5 von der gewohnlichen „unbestimmten, stumpfen"

Farbung aus dem Neste von Lanius collurio mit 3
rothen Nest-Eiern von dem Herrn Praparator Kreye
hieselbst. Das Gelege ist bei Lemgo gefunden.

Nr. 6 von der gewohnlichen Farbung ohne Nest-

Eier und von unbekannter Herkunft, bei Miinden ge-

funden, von Herrn Praparator Beckmann hieselbst.

Nr. 7 und 8, ebenfalls ohne Nest-Eier und von nicht

mehr erinnerlicher Herkunft, von Herrn Dr. Kohlrausch

in hiesiger Gegend gefunden.

Nr. 9 von Herrn Dr. Holland gefunden am 1. Juli

d. J. in Troglodytes parvulus mit 4 Nest-Eiern.

Nr. 10 von demselben Herrn gefunden am 6. Juni

d. J. mit 4 Troglodytes parvulus.

Nr, 11 von demselben Herrn gefunden am 8. Juni

d. J. mit 5 Sylvia hortensis.

Nr. 12 von demselben Herrn gefunden am 3. Juli

d. J. mit 2 Trogl. parvulus.

Nr. 13 von demselben Herrn gefunden in dem Neste

von Trogl. parvulus ohne Nest-Eier am 20. Juli d. J.

Diese vier letzten Kukuks-Eier, Nr. 10 bis 13, stimmen
so auffallend in der Farbung und in der von anderen

sehr abweichenden Zeichnung (sehr viele kleine „scharfe

Punkte", die iiberall die vier Eier bedecken), sowie

in der Form iiberein, dass sie nur von einem und deju-
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selben Weibchen herriihren konnen. Nur in der Grosse

diiferiren sie etwas, jedocli nicht mehr, als es oft bei

den Eiern desselben Geleges anderer Vogel auch vor-

kommt. Ich komme unten bei Aufwerfung der Frage,

wieviel Eier der Kukuk in einer Periode legt, wieder

darauf zuriick.

Selbst genommen habe ich dieses Jahr:

Nr. 14 mit 3 Anthus pratensis am 14. Juni. Das

Kukuks-Ei erwies sich erheblich starker bebriitet, als

die Nest-Eier (ein Tollstandig ausgebildetes Bein des

Embryos bewahre ich in Spiritus); ein weiterer Be-

weis also zu den friiheren, dass das Kukuks-Ei sich

rascher entwickelt als die Nest-Eier.

Nr. 15 ebenfalls aus Anthus pratensis. Als das Nest

am 15. Juni gefunden wurde, lag ein ganz nackter,

junger Kukuk im Nest nebst einem Wiesenpieper-Ei

und vor dem Neste (das Nest stand in einer Vertiefung

auf dem Erdboden unter einem Haidbusche unmittelbar

an einem alten Wege) ein zweites Pieper- und auch

noch ein Kukuks-Ei. (Ich erinnere hier an das, was
Naumann Band V, S. 226 mittheilt: „Ein andermal

fand er (Naumann's Vater) einen jungen Kukuk, und
unter dem Nest, worin dieser sass, neben den heraus-

geworfenen Eiern des kleinen Vogels auch noch ein

Kukuks-Ei auf der Erde liegend." Der Finder legt

beide Eier wieder in's Nest. Am folgenden Tags, also

am 16., waren die beiden Pieper-Eier verschwunden,

nur das Kukuks-Ei lag noch bei dem jungen Kukuk
im Neste ; vor demselben aber ein junger, eben ausge-

kommener Pieper mit abgerissenem Kopfe. Von dem
zweiten Pieper-Ei oder dem ausgeschliipften Vogel war
nichts zu entdecken. Am 17. kam ich an Ort und
Stella und erhielt das Kukuks-Ei, welches neben dem
jungen Kukuk noch unversehrt im Neste lag. Es war
so stark bebriitet, dass es in wenigen Tagen hatte aus-

kommen rniissen. Ein vbllig ausgebildetes Bein des

jungen Kukuks auch aus diesem Ei bewahre ich eben-

falls in Spiritus. Am 22. holte ich den nunmehr durch

die lang hervorgesprossten schwarzen Kiele mit den eben

hervorschiessenden hellen Federspitzen ganz stachelig

erscheinenden jungen Kukuk lebend nebst dem Neste

nach und schoss beide Pflegeeltei-n, um Alles, in eine

Grruppe vereinigt, yon der kunstfertigen Hand Braun-

stein's, des Gustos am hiesigen Museum, prapariren zu

lassen. Der junge Kukuk, bei dem sich erst eben die

Augen geoffnet zu haben schienen, fiillte das ganze Nest

aus und schnellte mit grosser Keckheit und Muskel-

kraft gegen mich empor, so oft ich ihm nahe kam.

Dabei offnete er fortwahrend seinen machtigen
,

gelb-

rothen Rachen und verstand diesen, der so gross war,

dass ich das erste Glied eines Fingers hineinsteoken

konnte, so genau im Mittelpunkt des Nestes senkrecht

nach oben zu halten und, bei tief eingezogenem Halse,

diesen Schlund kaum iiber den E,iicken hervorragen zu

lassen , dass mir der Vergleich mit dem Halse einer

Kafiemiihle sehr passend erschien. In Erinnerung an

die „Geschicklichkeit des nackten , unbeholfenen , noch

blinden Kukuks" Walter's, der ,,das Hinauswerfen eines

lebenden jungen Vogels aus der kleinen Seitenbffnung

des Zaunkonigsnestes wohl 3 Mai in einer Minute zu

Stande brachte''; in Erinnerung ferner daran, was der

jungc Kukuk von Freiberg's (Zoolog. Garten 1872)

Alles zu verschlucken vermochte (unter Anderem Todten-

kopfs-Puppen und 7—9 Ctm. lange Eidechsen), kam
mir , wie ich ihn so , mit fortwahrend weit gebffnetem

Rachen, dasitzen sah, unwillkiirlich der Gedanke, dass

der damals etwa 2 bis '6 Tage alte kleine „Nimmer-

satt" den einen der eben ausgekommenen jungen Pieper

verschlungen , den anderen bis zum Rumpfe nachge-

schickt und dann den Rest, als zuviel auf einmal, liber

Bord geworfen haben konnte. Ich will dies aber aus-

driicklich nur als vielleicht mbglich angedeutet haben,

um zu weiteren Beobaehtungen anzuregen. Nachdem
ich die beiden Pflegeeltern, wie oben bemerkt, ge-

schossen hatte, stopfte ich dem jungen Kukuk den

Rachen mit Fliegen und mit in Kaffee eingeweichter

Semmel ganz voll, steckte ihn sammt dem Neste in eine

oben offene Blechdose und hing diese in einem leichten

Beutel an den „Rucksack". So trug ich ihn bis Abends

10 Uhr mit mir herum, ihn abwechselnd theils mit dem
eben angegebenen unnatiirlichen Futter, theils mit

Fliegen fiitternd (auch mit „blinden", sowie mit den

grossen bunten). Alles dies bekam ihm anscheinend

vortrefflich. Wenn ich ihn aufnahm, entleerte er sich

sofort eines grossen Kothballens von normaler Beschaffen-

heit. Nur gegen Abend wurden diese Ballen etwas

griinlicher. Die harten Theile der grossen Fliegen

fanden sich in den Kothballen, mit Schleim wohl iiber-

zogen, unvei-daut vor. Bei jeder Piitterung fand ich

die Federn gewachsen, und Abends 11 Uhr, etwa 12

Stunden nach dem Ausnehmen, fand ich, nach meinen

damals sofort gemachten Notizen, nur noch die Kopf-,

Riicken- und Schwanzdeckfedern „stachelig"; die iibrigen

aber etwa fingerbreit aus den Spulen hervorgesprosst,

so dass der junge Kukuk jetzt fast ganz beliedert erschien.

Nur unter dem Leibe war er noch ganz kahl. Vierzehn

Tage wurde er dann noch am Leben erhalten, bis er,

wohl in Folge nicht ganz naturgemasser Fiitterung, starb.

Nr. 16. Ferner nahm ich am 8. Juli ein Kukuks-Ei

aus dem Neste von Fringilla cannabina mit 3 Eiern.

Der Hanfiing briitete so fest, dass er erst, nachdem ich,

dicht am Neste stehend, ihn langere Zeit betrachtet

hatte, das Nest verliess. Die drei Nest-Eier mit dem
Kukuks-Ei fiillten die Nestmulde vollstandig aus. Das

dunkele, lerchenartig gezeichnete Kukuks-Ei stach sowohl

durch seine Grosse, als auch durch seine Fiirbung ausser-

ordentlich von den Nest-Eiern ab und war doch willig

bebriitet worden. Das Kukuks-Ei erwies sich als scliwach,

die Nest-Eier aber als schon ziemlioh stark bebriitet;

es war also erst in das Nest gekommen, als der Hiinfling

schon langere Zeit gebriitet hatte.

Nr. 17 nahm ich an demselben Tage aus dem Neste

von Alauda arvensis mit 3 Nest-Eiern. Das Kukuks-Ei

sowie die Nest-Eier waren noch ganz unbebriitet.

Dann war noch ein junger Kukuk in einem Neste

von Anthus pratensis gefunden. Als ich mich einige

Tage spater zum Neste fiihren Hess, war der junge

Kukuk verschwunden. Das Nest war unbeschadigt.

Da zur Aufklarung der Naturgeschichte des Kukuks

moglichst viele Thatsachen zusammen getragen werden

miissen, so gestatte ich mir, auch die Kukuks-Eier der

Nehrkorn'schen Sammlung beziiglich der Piiegeeltern

und der Satzzahl hier aufzufiihren in der Hoffnung, dass

auch andere Sanimler diesem Beispiele folgen werden.
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Nehrkorn's Sammlung enthailt:

1 CuGul. canorus mit 4 Saxicola oenanthe,

2 „ „ ), 4 und 4 Motac. alba,

1 „ „ „ 5 Motac. jlava,

1
,, „ ,)

2 Lanius collurio,

5 „ „ „ 4, 3, 2, 2 u. 1 Calam. arundinacea,

2 „ „ „ 2 und 1 Cat, phragmitis,

1 „ „ )) 3 Sylvia hortensis,

1 „ ,, „ 5 „ cinerea,

1 „ „ „ 5 Fring. cannahina.

Gleich nach dem Besuche der Ornithologen 1875 in

Riddagshausen wurde, miindlicher Mittheilung des Herrn
Amtmanns Nehrkorn zu Folge, auch noch ein Kukuks-
Ei in dem Neste von Calamoherpe phragmitis mit 6

Nest-Eiern gefunden, welches in den Besitz des Herrn
Eug. V. Homeyer gelangt ist.

Rowley fand schon am 5. Mai ein Ei des Kukuks
in dem Neste von Fringilla chloris und bemerkt dabei,

dass er in seiner Sammlung eine Reihe von Kukuks-
eiern besitze von diesem Datum, dem 5. Mai, abwarts

bis zum 19. Juli. Mein friihestes Kukuks-Ei mit einem
Gelege von Sylvia cinerea datirt vom 14. Mai und mein
spatestes mit einem von mir selbst genommenen Gelege

von Motacilla alba vom 22. Juli. Dazwisohen sind alle

Data vertreten. Hiernach liegen Belege vom 5. Mai
bis zum 22. Juli vor. Das ergiebt eine Dauer der Lege-
zeit des Kukuks von 79 Tagen und stimmt also mit

Walter's Angabe von 11 Wochen iiberein. Diese lange

Legezeit allein giebt eine geniigende Erklarung, wes-

balb der Kukuk nicht selbst briitet.

Wie viel Eier legt der Kukuk in dieser elfwochigen

Legezeit? Naumann sagt : „Ein Kukuks-Weiboben legt

in einem Friihlinge, nach sicheren Beobachtungen, so-

wohl des freien Lebens, als durch Hiilfe der Anatomie,

nur 4 bis 6 Eier, diese aber in so grossen Zwisehen-
raumen, dass man die ersten schon im Mai, die letzten

aber noch im Juli iindet."

„Ueber die Zeitdauer, in welcher die auf einander

folgenden Eier des Kukuks-Weibchens reifen," sagt

Brehm
,

,,herrsehen unter den Kundigen ebenfalls ver-

schiedene Ansichten. Wahrend die meisten Eiersammler
diese Zeit auf 6 bis 8 Tage schatzen, versichert Walter,

von 2 Kukuken auf das Bestimmteste erfahren zu haben,

dass sie wenigstens 2 Eier in einer Woche lieferten, und
belegt diese Behauptung durch Beobachtungen, welche
beweiskraftig zu sein scheinen. Nehmen wir Walter's

Ansicht als richtig an, so wiirde sich ergeben, dass der

Kukuk im Laufe seiner Fortpflanzungszeit eine ausser-

ordentlich erheblichc Anzahl von Eiern, zwanzig bis

vierundzwanzig etwa, zur Welt bringt, und darin allein

eine befriedigende Erklarung fur sein Nichtbriiten ge-

funden sein: denn so viele, vom ersten Tage ihres Le-
bens an fressgierige Junge konnte kein Vogelpaar auf-

atzen. Erwiesen aber ist, so viel auch dafiir sprechen

mag, eine so ungewbhnliche Vermehrungsfahigkeit des

Vogels noch nicht, und es erscheint somit auch die

darauf begriindete Ei'klarung des Nichtbriitens einst-

weilen als fraglich."

Von Herrn Dr. Holland habe ich in diesem Jahre,

wie oben bemerkt, 4 Kukuks-Eier erhalten, die ofFenbar

von einem und demselben Weibchen herriihren, darunter
eins aus Troglodytes parvulus mit 4 Nest-Eiern, ge-

funden am 6. Juni d. J., und eins mit 5 Nest-Eiern

von Sylvia hortensis, gefunden am 8. Juni d. J., also

in einem Zwischenraum von zwei Tagen. Beide

Eier waren, nach der Praparation zu urtheilen, ganz
frisch. Herr Dr. Holland schreibt mir auf meine An-
frage dariiber: „Der Fundort der beiden Gelege kann
wohl zu der Annahme berechtigen, dass die Eier von
einem Weibchen herriihren, doch ist es ja moglich,

dass das erste Ei schon einige Tage friiher gelegt war,

als ich es fand. Ich besitze aus derselben Gegend noch

3 fast gleich gefiirbte und gestaltete Eier, die ich ohne

Zweifel einem und demselben Weibchen zuschreibe und
die ich je 3 Tage auseinander, am 1., 4. und 7. Juni,

fand." Das sind, im Verein mit der Walter'schen Beo-

bachtung, bedeutsame Thatsachen, die wohl dazu be-

rechtigen, der ev. Annahme Brehm's, dass der Kukuk
in einer Fortpflanzungszeit bis zu 24 Eiern lege, unbe-

dingt beizutreten (vergl. auch die Beobachtung von

Hesselink S. 150 d. Z. — Red.).

(SchlusB folgt.)

Ueber den Girlitz und die Wachholderdrossel.

Zur Verbreitung von Fringilla serinus theile ich

mit, dass ich wahrend einer Wanderung durch Thiiringen

den Vogel nicht allein in Gera vorfand, wie Herr Pro-

fessor Liebe im Journal bereits anfuhrte, sondern auch

stehend in Ilmenau in den Garten am Fusse der Sturm-

heide, sowie fei-ner in dem 1 Stunde von bier gelegenen

Walde von Martinroda. In beiden Fallen andauernd
im Juli bis Anfang August, so dass anzunehmen ist,

der Vogel briite hier.

Turdus pilaris habe ich zwar schon seit einigen

Jahren in der Nahe meines Wohnortes Crimmitschau

in den Sommermouaten gefunden, in diesem Jahre aber

gelang es mir, den Vogel briitend zu trefi'en und zwar
etwa 30 Fuss hoch auf einer Eiche, deren Zweige un-

mittelbar iiber unserer Schwimmanstalt iiber das Wasser
ragten. Der Vogel brachte seine Jungen aus und zog

sie auf trotz eines taglichen Besuches von mehreren
Hunderten Badender, deren Larm die Vogel nicht im
Geringsten zu storeu schien. Das Nest liess ich, nach-

dem die Jungen ausgeflogen waren, herunternehmen

und bewahre es in meiner Sammlung auf.

GoTTHOLD Schumann.

Eine sonderbare Brutstatte

hatte Ruticilla tithys in einer Schulstube erwahlt. Es
ist hierorts iiblich, dass bei feierlichen Gelegenheiten,

als da sind : Kaisei's Geburtstag, Schulpriifung u. s. w.,

die Schulsale auf dem Lande mit Guirlanden und Kranzen
drapirt werden , wozu meistens kleine Fichtenreiser

dienen.

In einem derartigen Kranze hatte im vorigen Friih-

jahr ein Hausrothschwanz sein Domioil aufgeschlagen

;

es wurden auf die so passende Unterlage ziemlich

viele Baumaterialien von den Vogeln gebracht, der

Lehrer hatte Pietat genug, Tag und Nacht ein Fenster

offen zu halten, auch den Kindern eingeseharft, die Vogel

unbehelligt zu lassen. — So wurden denn trotz vielen
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Singens und Larmens der lieben Schuljugend 5 muntere
Vogelchen ausgebriitet und aufgefuttert. Auch in diesem

Priihjahr wurde das alte Nest wieder ausgebessert und
bis zum 18. Mai 5 Eier liineingelegt.

Da die Kinder jedoch den zutrauliclien Vogeln mebr
Aufmerksamkeit schenkten als dam Lehrer, so sab sich

Letzterer veranlasst, das Nest wegzunehmen.
Wie sehi- diese Vogel an ihr Nest haiigen, dailir

wurde mir auch in diesem Jahre wiederum ein kriiftiger

Beweis.

Ein Bursche brachte mir am 4. Juli ein Nest des

Hausrothsebwanzes mit 5 stark bebriiteten Eiern (es

war die zweite Brut).

Auf meine Veranlassung musste der Frevler das

Nest, welches unter einem Dacbgesims stand, wieder

an Ort und Stelle bringen, etwa nach 1^2 Stunden hatte

ich die Ereude, das 5 wieder auf den Eiern sitzen zu

sehen, trotzdem mebr als eine Stunde vergangen, bis

das Nest wieder auf seinem friihern Standorte wai*. Die

Jungen wurden sammtlicb fliigge.

Aus einem benachbarten Dorfe erliielt ich bisher 3
Gelege der Rutic. titlvys mit stark g r ii n 1 i c h em Teint

(in diesem Jahre sogar 2 von ein und demselben 5)

;

ein 4. Gelege friiher aus einem Dorfe, welches von
ersterem kaum ^/a Stunde entfernt liegt.

Andere derartig gefarbte Eier sind mir bier, obwohl

ich iiber 100 Gelege sab, nicbt vorgekommen.
C. Sachse.

Unsere nordischen (xiiste.

Bei dem grossen Beereiireichthum des vorigen Jahres

zeigten sich die nordischen Beerenfresser : Drosseln,

DompfafFen, Seidenschwanze und Hakengimpel in grosser

Zahl. Dies Jahr ist ein Mausejahr und da ist Buteo

lagopus auch in Mengen angelangt. Heute erhielt ich

eine prachtvoUe alte Sperbereule (Stria; nisoria), welche

in einem 5 Meilen entfernten Eorst auf Veranlassung

des Konigl. Oberforsters Herrn Seeling erlegt und
mir durch den Capitain- Lieutenant Herrn von Zitzewitz

auf Crien giitigst iibersandt wurde. Es ware nur zu

wtinschen, dass die allgemeine Aufmerksamkeit sich

dahin wenden mochte, um die seltsamen Eulen und
Raubvogel, welche hbchst wahrsoheinlich in diesem

Jahre noch vorkommen werden, zu beachten.

E. F. V. HOMETEE.
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Chatorhea eclipes, Cyornis olivacea. Republicirt werden:
Pellorneum pectoralis Aust., Actinura Oglei Aust., Poma-
torhinus stenorhynchus Aust., Sitta magna Rams., Limi-
cola sibirica Dress., Anthus neglectus Brooks. — G a m m i e

,

Occasional Notes from Sikkim. S. 380. — Fairbank,
A List of Birds collected and observed on the Palani
Hills. S. 387. — Ball, Notes on Birds observed in

the region between the Mahanadi and Godavari Rivers.

S. 410. — Hume, Remarks on the Genus Jora. S.

420. — Davison, Notes on the Nidifieation of some
Burmese Birds. S. 453. — Hume, Corvus macrorhynchus
WagL S. 461. — Hume, Remarks on the Genus
Micropternus. S. 472. — Blanford, Notes on some
Birds from Sikkim, Bhutan and Tibet. S. 482. —
Hume, Novelties. Beschrieben : Arachnothera simillima,

Cyornis alba-olivacea, Hierococcyx nanus, Pelecanus Ion-

girostris. S. 487. Wiederbeschrieben : Bambusicola fytchii

Anders. — Zahlreiche Notizen iiber verschiedene indische

Vogel befinden sich S. 117, 347, 469 und 495 u. ff.

Lawrence, Descriptions ofSupposed New Spe-
cies of Birds from the Island of Grenada and Domi-
nica, West-Indies. (Ann. N. York Ac. of Sciences Vol.

I, July 1878 S. 160.) Neu beschrieben: Tardus carib-

baeus, IhryotJwrus grenadensis, Blacicus brunneicapillus,

Quiscalus luminosus.

Henshaw, Report on the Ornithology of Portions

of Nevada and California. (Annuel Report upon
the Geogr. Surveys West of the One-Hundredth Meri-

dian. 1877 p. 1303.) Giebt werthvolle Notizen iiber die

Verbreitung einzelner Vogelarten.

Allen, A List of the Birds of Massachusetts.
(Bull. Essex Instit. Vol. X p. 3, April 1878.)

Sennet, Notes on the Ornithology of the Lower
Rio Grande, Texas. (Bull. U. S. Geol. Geogr. Survey
Vol. IV p. 1, Febr. 18/8.)

Maynard, The Birds of Florida, with the Water
and Game Birds of Eastern North America. Illustrated.

Part IV. (Maynard & Co., Newtonville, Mass. 1878.)

Brewer, Notes on certain species of New Eng-
land birds, with additions to his catalogue of the

birds of New England (Proc. Boston Soc. Nat. Hist.

Febr. 1878 S. 301).

Schleswig-Holsteinische Blatter fiir Geflugelzucht. Her-
ausgegeben im Auftrage des Schlesw. - Hoist. Vereins

fiir Gefliigelzucht „Fauna" vom Vorstande. (Exped. H.
Kahler Kiel, Bergstr. 6.) No. 1 Sept. 1878 : Diese neue
Zeitschr. verfolgt den Zweck, die in Schleswig-Holstein

noch so sehr darniederliegende Gefliigelzucht zu heben.

Sie bringt Aufsatze aus dem ganzen Gebiete der Ge-
fliigelzucht und wird vor Allem die wirthschaftliche

Seite dieses Gebietes durch Mittheilungen iiber den
wirthschaftlichen Worth der verschiedenen Gefliigelarten,

Belehrungen iiber Aufzucht, Fiitterung, Verwerthung
der Producte, Gerathschaften u. s. w. pflegen. Die vor-

liegende Nummer 1 enthalt neben der Ausfuhrung des

Planes der Zeitschrift einen Bericht iiber den Verein
„Fauna" sowie Aufsatze iiber „das italienische Huhn"
und „iiher den Nutzen der Hiihnerzucht", endlich Inserate.

Der zoologische Garten. 1878, Heft 10: Die deutschen

Waldhiihner von Dr. med. W. Wurm, S. 289. — Karl

Miiller, Beobachtungen iiber den Federwechsel der Stuben-

vogel, S. 317. — V. Frej'berg, Notizen iiber die Vogel
der Umgegend von St. Georg, S. 318.

Joseph Miiller : U e b e r Taenia platycephala b e i der
L e r e h e. In : Sitzungsberichte der „l8is". Dresden

1877. p. 110. Giebt eine kurze Krankheitsgeschichte.

A. R.

Jahresversammlung der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft.

Die diesjahrige Jahresversammlung der Allgemeinen
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft fand unter leb-

hafter Betheiligung — es waren im Ganzen c. 60 Theil-

nehmer — vom 3.— 6. October statt. Besonders freute

es uns, zwei im Auslande wohnende Mitglieder, Herrn
Prof. Collet aus Christiania und Herrn Staatsrath Dr.

Radde aus Tiflis, in unserer Mitte begriissen zu konnen.
Am Donnerstag, den 3. October, wurde die Vor-

versammlung erofi'net und durch den erwahlten ersten

Vorsitzenden, Herrn E. von Homeyer, die zusammen-
gekommenen Mitglieder Willkommen geheissen. Eine

Anzahl auswiirtiger Mitglieder, die am Erscheinen ver-

hindert waren, batten Briefe mit Griissen an die Ver-

sammelten gesandt, und werden diese durch Herrn

Prof. Cabanis zur Kenntniss der Gesellschaft gebracht.

Das Programm fiir die Jahresversammlung wird durch
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Herrn Dr. Keichenow verlesen und mit geringen Aen-

derungen angenommen. Herr Schalow bespriclit in einem

Vortrage: „Ueber die Fortschritte anf dem Gebiet der

Ornithologie vom Jahre 1875 bis zur Gegenwart,"
welcher ausfiihrlich im Journ. fiir Orn. erscheinen wird,

in iimfassender Weise die einschlagige Literatar iiber

die nach thiergeographischen Principien geordneten

Erdregionen. Herr Dr. Radde giebt eine Eeihe farben-

frischer Vogelbilder auf dem grossartigen Hintergrunde

der kaukasischen Berglandschaft und schilderfc besonders

seine erste Begegnung mit der liebenswiirdigen Emberiza

pusilla. Hierauf wurde die officielle Sitzung um 11 Uhr
geschlossen, die darauf folgende gemiithliche aber noch

lange fortgesetzt.

Am Sonnabend , den 4. October, wurde die erste

Sitzung der Jahresversammlung im Sitzungslocale er-

offnet. Der Antrag des Herrn Prof. Cabanis, die Ueber-

weisung der Kassengeschafte an Herrn Schalow betreffend,

wird von der Versammlung genehmigt, der des Herrn
von Homeyer auf Abanderung des §. 9. der Statuten

einer Merfur ernannten Commission zur Priifiing und
Begutachtung , sowie die von dem Generalsecretar,

Herrn Prof. Cabanis, erstattete Rechnungsablage einer

zweiten behufs Ertheilung der Decharge iibergeben.

Der Entwurf des Budgets fiir das nachste Vereins-

jahr wird durch Herrn Schalow der Versammlung zur

Kenntniss gebracht, und von Herrn Prof. Cabanis iiber

den Abgang und Zuwachs der Gesellschaft in der Zahl

ihrer Mitglieder berichtet. Das Andenken dreier ver-

storbenen Mitglieder, der Herren Dr. Stblker, Jovanovics

und C. Uhde, ehrt die Versammlung durch Erheben von
den Sitzen. Die statutenmassig ausscheidenden Ausschuss-

mitglieder werden sammtlich wiedergewahlt. Nach
langerer Debatte beschliesst die Gesellschaft, die nachste

Jahresversammlung im Friihjahr in Stettin abzuhalten,

und ernennt die Herren Dr. Dohrn und Dr. Bauer da-

selbst zu localen Geschaftsfiihrern.

Nachdem so die geschaftlichen Angelegenheiten er-

ledigt sind, besprieht Herr Dr. Reichenow einige neue
Werke auf dem Gebiete der Ornithologie. Herr von
Homeyer, einer der Theilnehmer an der Jagdexcursion

Sr. kais. und kgl. Hoheit des Kronprinzen Radolf von
Oesterreich durch die Donaulander, halt einen Vortrag
iiber die Vogelwelt an der Donau heut und vor vierzig

Jahren, an welchen Herr Dr. Brehm noch einige er-

ganzende Mittheilungen anschliesst. Nach einer kleinen

Pause, wiihrend welcher die Gesellschaft die von Herrn
M. Schmidt ausgestellten Nistkasten besichtigt, regt

Herr Dr. Radde eine Discussion iiber verschiedene von
ihm im Kaukasus beobachtete, z. Th. aber nicht sicher

bestimmte Vogelarten an, in der vor alien Herr Dr.

Brehm das Wort ergreift. Zum Schluss der Sitzung

theilt Letzterer verschiedene interessante Berichte seines

Bruders, des Herrn Dr. R. Brehm in Madrid, iiber

Oypaetos barbatus, Aquila pennata und minuta in Spanien
mit. Um 3 Uhr wurde das Diner im Restaurant Zennig
u. d. Linden eingenommen und am Abend die Vor-
stellungen in verschiedenen Theatern besucht.

Am Sonnabend, den 5. October, fand eine Sitzung
im kgl. zool. Museum statt, in welcher nach Genehmigung
der Vorschlage seitens der in Betreff der beantragten

Statutenanderung eingesetzten Commission , zunachst

Herr Dr. Blasius iiber eine Sammlung algierischer Vogel,
durch den Capitain Loclie zusammengebraeht, berichtete.

Herr Dr. Brehm besprieht die systematische Stellung

der Casarca rutila und kommt zu dem Resultate, dass

die bisher getrennte Familie der Anserci und Anatides,

zwischen welcher Casarca ein vollkommenes Bindeglied

bildet, zusammengefasst werden miissten. Herr Nehr-
korn spricht kurz iiber seine Eiersammlung und Herr
Prof. Cabanis iiber die neuen Arten unter den ornitho-

logischen Sammlungen des Afrikareisenden Hildebrandt,

an welche Mittheilung Herr Hildebrandt selbst inter-

essante biologische Notizen iiber von ihm in Ost-Afrika

beobachtete Vogel ankniipft. Von Herrn Dr. Reichenow
werden neue ornithologische Erwerbungen des zool.

Museums und eine Anzahl von dem Afrikareisenden

Herrn Dr. Fischer gesammelter Nester und Eier, von
Herrn von Krieger eine grosse Zahl von ihm in diesem
Jahr auf der Erahenhiitte erlegter Raubvogel der Ver-
sammlung vorgelegt. Zum Schluss referirt Herr Dr.

Blasius iiber die Jahresberichte des Ausschusses fiir

Beobachtungsstationen der Vogel Deutschlands.

Um 12 Uhr fuhr die Gesellschaft nach dem zoo-

logischen Garten, um unter der Fiihrung des Herrn
Director Dr. Bodinus einen Rundgang durch denselben zu

machen und die im Garten anwesende Nubierkarawane
zu besuchen. Das Diner, bei dem die heiterste Stimmung
herrschte, fand in der Veranda des Restaurationsge-

baudes im zool. Garten statt, worauf ein grosser Theil

der Versammlung die Sitzung der geographischen Ge-
sellschaft besuchte und sich dann im Restaurant Zennig
in der Leipzigerstrasse wieder zusammenfand.

Am Sonntag, d. 6. October, wurde die di'itte Sitzung

wiederiim im Sitzungslocale abgehalten. Nachdem dem
Herrn Generalsecretar die gewiinschte Decharge ertheilt

ist und Herr Dr. Brehm den Vorsitz iibernommen hat,

halt Herr Gadow einen Vortrag iiber die Bedeutung der

Splanchnologie der Vogel fiir Systematik, in welchem
er ein nach splanchnologischen Gesichtspunkten geord-

netes System der Vogel aufstellt. Eine ausfuhrliche

Arbeit iiber dasselbe Thema wird der Vortragende im
Journ. fiir Orn. veroffentlichen. Herr von Krieger und
Hr. Dr. Brehm sprechen iiber interessante, in Deutsch-

land beobachtete Buteonen, besonders iiber B. tachardus

und B. desertorum, und bittet ersterer die Aufmerksam-
keit auf solche, oft von weit her streichende Raubvogel-
arten zu richten, Herr Dr. Brehm legt ein merkwiirdiges,

von einer Hirundo riistica aus Knochenkohle erbautes

Nest vor und theilt sodann eine Reihe interessanter,

von Herrn Pfretschmer in Tyrol und Herrn Dr. R.

Brehm in Madrid eingegangener Berichte und Schil-

derungen iiber Aquila fulva mit. Es sollen diese fiir

die auf Anregung und unter personlicher Betheiligung

Sr. k. k. Hoheit des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich

in's Werk gesetzte Monographie des Steinadlers ver-

wendet werden, und giebt der Vortragende noch einige

weitere Andeutungen iiber Plan und Zweck dieses

Werkes. Herr von Homeyer bringt einen Brief des

Herrn Moves in Stockholm zur Kenntniss, welcher

Notizen iiber die Farbung der Eier von Cuculus canorus,

sowie das Vorkommen von l^etrao tetrix und T. bonasia

in Schweden enthalt. Nach einer kurzen Besprechung
der Wichtigkeit vergleichend-anatomischer als osteo-
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logischer, myologischer, splanclinologischei' uiid pterylo-

graphischer Untersuchungen fiir die Aufstellung eines

naturiichen Systems der Vdgel durch Herrn Dr. Blasius

und Hrn. Gadow, wird die Sitzung, wie die diesjahrige

Jahresversammlung iiberhaupt durch Herrn von Homeyer
mit einigen herzlichen Abschiedsworten geschlossen.

Ein Theil der Versammlung besuchte nach der Sitzung

noch das zool. Museum boiiui's JJurolisiclit und Ver-

gleichung ornithologischer Novitaten, worauf die Meisten

im Laufe des Naehmittags Berlin verliessen, um hoffent-

lich sammtlich im nachsten Fruhjahre in Stettin ihre

bis dahin neu gesammelten Erfahrungen auf dem Gebiete

der Ornithologie austauschen zu kbnnen.

Dr. R. BoHM.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Neu erschienen!!

nVaturg-escliiclitliclie J^nfsatze
iibcr Freunde und Feinde der Landwirthschaft unier den freilebenden

Thieren.

II. Theil: Saugethiere, Amphibien und WiJrmer
fiir Fortbildungsschulen, Lehrer und Landwirthe

bearbeitet von

Damian Moiupfe.
Adolf Lesimple's Verlag in Leipzig.

(Preis: Mark 1,20.)

Von den einzelnen Kapiteln des Buches seien her-

vorgehoben : Der Igel, Die Spitzmaus auf der Jagd,

Ein Beispiel von dem Nutzen der Eledermaus, Die

Wohnung des Maulwurf, Der litis auf der Jagd, Der
Euchs, Das Wildschwein, Die kleine Haselmaus, Die

Feldwiihlmaus, Die Mausejahre, Die wilde Katze, Die

Hauskatze in ihrer Verwilderung oder Entfremdung von

dem Hause, Blindschleiche und Eidechse auf der Jagd,

Die Frosche, Der Regenvrurm, Die Schnecken etc. etc. —
Das ganze umfasst 57 Kapitel, welche in gedrangter

aber ansprechender Eorm Leben und Bedeutung der

einzelnen Thiere charakterisiren. [82]

Naturgeschichte der Vogel Europa's.
Von

Med. Dr. Anton Fritsch,

a. o. Professor der Zoologie an der Universitiit in Prag.

In Commission bei F. Tempsky in Prag.

Das voUendete Werk, dessen Herstellung fast 20
Jahre erfordert hat, enthalt auf 61 Tafeln 708 Abbil-

dungen der sammtlichen Vogel Europa's in ihren ver-

schiedenen Farbenkleidern. Dieselben sind in lithogra-

phischem Farbendruck hergestellt, welcher nicht nur den

sorgfaltig mit Wasserfarben colorirten Abbildungen gleich-

kommt, sondern dieselben durch Gleichheit der Exem-
plare und durch Dauerhaftigkeit iibertrift't.

Der Text ist in Octav 506 Seiten stark und enthalt

ausser Synonymik und einer kurzen Beschreibung der

Ai'ten anch Angaben iiber Vaterland, Nahrung, Lebens-

weise und alles Wissenswerthe in kurzer Darstellung.

Preis 48 Thaler. In Prachteinband 54 Thlr. Den
Mitgliedern der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

wird eine bedeutende Preisermassigung (auf c. 80 M.)

sowie Raatenzahlung gestattet, wenn sich dieselben

direct an Dr. Fritsch wenden. (Prag, Brennte-Gasse 25.)
In Anerkennung des wahren wissenschaftlichen Werthes hat das

hohe Ministerium des Unterrichtes mittelst Eriasses vom 26. Marz
1859 dieses Werk alien Lehranstalten empfohlen und zur Anschaffung

fur die Bibliotheken der Gymnasien und Realschulen gerathen und

auch neuester Zeit die Beischaffung fur die Lehrerbildungsanstalten

in Btihmen veranlasst. Auf der Weltausstellung in Wien wurde das

Werk in der Abtheilung des Unterrichfsminisieriums mil der Verdiensf-

Medaille ausgezeichnet. Ausserdem erhielt der Autor die silberne

Staats-Preis-Medaille bei der Ausstellung des ornithologischen Vereins

in Wien.

In Troschels Archiv giebt Dr. Hartlaub im Berichte

iiber die Leistungen in der Naturgeschichte der Vogel
wahrend des Jahres 1871 nachstehendes Urtheil dariiber:

„Dr. A. Fritsch's „Naturgeschichte der VSgel Eu-
ropa's" ist nunmehr zum Schlusse gelangt. Das alles

Lob verdienende Werk enthalt auf 61 Tafeln 708 Ab-
bildungen der Vogel Europa's in ihren versohiedenen

Farbenkleidern (Farbendruck). Der Text verrath durch-

weg Sachkenntniss und geschickte Auswahl des gegebenen
Stoffes.

Alexander von Homeyer aussert sich iiber das Werk im
Journale fiir Ornithologie 1870, Heft 2, p. 150 am Schlusse

einer langeren Abhandlung folgendermassen : „Demnach
sei dieses treffliohe Werk jedem Ornithologen auf das

Warmste empfohlen, besonders aber den jungen Orni-

thologen, denn es eignet sich kaum ein zweites Buch
so gut in die Wissenschaft einzufiihren als gerade

dieses. Auch fiir die Herren Lehrer und die Herren
Jager ist dies ein 'unentbehrliches Hilfsbuch; erstere

werden sich zum Vortrag gut orientiren, letztere werden
gewiss jeden erlegteu seltenen Vogel leicht zu finden

wissen und sich beti'effs Nutzens oder Schadeas, betreffs

Bestimmung im Naturhaushalt ausreichend belehren

konnen." [83]

Verkaufs-Anzeige.
Der Unterzeichnete besitzt eine grossere Anzahl von:

Carl Wilken (Lehrer am Gymnasium Andreanum), Kafer-

Fauna Hildesheims. XI und 164 S. 8". — Liebhaber

konnen das Werk gegen Franco-Einsendung von 2 M.
erhalten. E. Michelsen,

Director der Landwirtbsohafts-Schule in Hildesheim. [81]

iStellegeeucli. [85]

Ein Lehrer, 45 Jahr alt, verheirathet, cautionsfahig,

tiichtig und zuverlassig, guter Rechner, grosser Natur-

freund, Vogelkenner, besonders geschickt im Ausstopfen

von Vijgeln und kleinen Saugethieren und eifriger Samm-
ler, sucht, da er etwas harthorig ist und dieserhalb sein

Schulamt aufgeben will, anderweitig dauernde Stellung

— am liebsten als Ausstopfer, Sammler oder
Aufseher an einem Museum.

Derselbe ist gewohnt, anhaltend zu arbeiten, und
schreekt vor keiner Arbeit zuriick. Beste Zeugnisse sind

vorhanden. Nahere Auskunft ertheilt und nimmt auch

giitige Offerten gern entgegen der Hr. Superintendent

Schmidt in Mittenwalde und der Konigliche Re-

gierungsrath Hr. V. Sehleehtendal in M e r s e b u r g.

Kediiction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

nruck: H. V R t z'sc^lio liii.'Iulruckiiri! (OUn llftuUull) in NiilliHljuit.' fv/S,
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Miscelien aus dem Beobachtungsjahr 1877.

Von Oberfdrster TOn Schilling.

1. Im Monat Mai wurde bei einem Waldgange
meine Aufmerksainkei-t- anf em -Nest voll junger Z a u n -

k on i g e gelenkt, welche offenbar, ihren stets von der-

selben Stelle kommenden E,iifen nach, noch nicht aus-

geflogen waren. Ich stand vor einer alten iiberwach-

senen Wegbbschung, und obwohl das eit'rige ,,Zii" aus

unmittelbarer Nahe zu kommen schien, hatte ich viele

Miihe, die hiingrigen Kleinen zu entdecken. Endlich

bemerkte ich, wie ein gelbrandiges Mundwinkelchen
sich bei dem feinen Schreie aufthat und konnte dann
unter einer iiberhangenden Farnkrautwurzel durch das

enge Sehlupfloch eine ganze Anzahl munterer Kopfchen
dicht beisammen sehen. Einige Tage spater fiihrte mich
der Weg zulallig wieder an diese Stelle. Da ich die

beiden Alten diesmal weder zu sehen noch zu horen

bekam, wahrend sie kiirzlioh mit angstlichem Geschrei

air meinen Bewegungen gefolgt waren, hielt ich die

Brut flir ausgeflogen, wollte mir aber nun das Kest

naher betrachten. Trotzdem ich das Platzchen noch
genau wusste, vermisste ich die kiirzlich entdeckte

Nestmiindung , bemerkte dann aber , dass eine grosse

Wegschnecke [Limax rufiis) sich in dieselbe einge-

zwangt hatte. Ich zog dieselbe heraus, und nun lag

die ganze Brut — es waren 7 Stiiok — erstarrt und
verhungert todt im Neste, alle soweit ausgewachsen,
dass sie in den nachsten Tagen iiugbar geworden waren.
Da es mir schon wiederholt vorkam, dass angeschossenes

Wild, das erst den andern Tag gefunden wurde, haufig

Ton Wegschnecken bekrochen war, so bildete ich mir
die Ansicht, diese Wegschnecke sei thierischer Nahrung
nicht abgeneigt. Vielleicht ist der beschriebene Fall

eine Bestatigang dieser Annahme, oder soUte die Schnecke

aus Zufall in das Nest gekrochen sein und hier die

einzige Oeffnung so lange versperrt haben, bis die In-

sassen elendiglich verhungerten ? *)

2. Ein Parchen Sumpfmeisen (Parus palustris),

das fleissig Tor mein Fenster kam, fiitterte ich mit

Hanfsamen. Es fiel mir auf, dass die kleinen Vogelchen

ganz unersattlich waren, denn kaum hatte ich eine

Handvoll Futter ausgestreut — genug, urn einen Ka-
narienvogel auf 3—4 Tage damit zu futtern — war es

alsbald wieder geholt. Ich legte nun behufs genauerer

Beobachtung eine ziemlich bedeutende Menge Hanfsamen
auf den Fenstersims und stellte mich hinter dem durch-

sichtigen Vorhangchen auf; dicht vor dem Fenster steht

ein Obstbaum, dessen Zweige die Scheiben beinahe be-

riihren. Die beiden Meisen kamen nun ununterbrochen

zum Fenster. Eine jede nahm etwa 3— 5 Samenkornchen,
flog damit auf den nachsten besten Ast und pickte den

Samen der Reihe nach mit kraftigen Schnabelhieben auf.

Sobald ein Kornchen geofFnet war, flog das Meischen
behende nach der unteren Seite irgend eines Astes,

verbarg hier mit grosser Flinkigkeit die Samenkerne
unter Flechten oder in Kindenritzen, brachte die Flechten

mit geschicktem Schnabelgriff wieder in Ordnung, machte
sich nebenan, wie um ungebetene Beobachter zu

tauschen, ahnlich zu schaflfen und kehrte dann hurtig

zum Fenster zuriick, bis nach kurzer Zeit alles Futter

weggetragen und auf die gleiche Weise versorgt war.

Ich zweifelte keinen Augenblick, dass spater die Mei-

sen ihre versteckten Mundvorrjithe wieder aufsuchen

wiirden, hatte aber erst nach liingei-er Zeit das Gliick,

*) Vergl. Walter's diesbez. Beobacbtungen S. 153, Red,
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ganz untriiglich genau zu beobacliten, wie die Meisen
von ihrem Vorrath hervorholten und verzehrten. Dass
aiich andere Vogelarten, wie z. B. der Eichelheher, sich

Vorrathe sammeln, wird hauiig angenommen, Tielleicht

ist es einem der Leser gelungen, genau zu bestatigen,

wo und in welcher Weise diese Vorrathe verborgen
und wenn sie verzehrt warden.

3. Ein Jagdaufseher war im April dazu gekommen,
wie ein Falco palumbarius auf einer bereits zur Halfte

verzehrten Pasanenhenne sass. In der Ueberraschung
liess der Ealke beim Abstreichen seine Beute fallen

und verschwand, ohne dass der Jjiger noch schussfertig

geworden ware. Der Rest der zerrissenen Fasanenhenne
wurde nun als Koder in eine kleine Tellerfalle gebracht
und an Ort und Stelle aufgelegt. Nach 2 Tagen
war die Falle zugeklappt, doch ohne den Raubvogel
zu fangen, dagegen hing dessen voUstandiger Ober-
schnabel ausgerissen in dem Eisen. Etwa 10 Tage
darauf horte der namliche Jager ganz in seiner Nahe
einen Easanenhahn verzweifelt koUern. Beim Herzu-
eilen gewahrte er, wie ein Hiihnerfalke , der seine

Eange in den Easanen eingeschlagen hatte, mit diesem
auf dem Boden herumpurzelte, ohne jedoch seiner

Beute Herr zu werden. Ein Schuss todtete beide. Dem
Hiihnerfalken, welcher mir gebracht wurde, fehlte der
Oberschnabel und trat die Zunge offen zu Tage. Ohne
alien Zweifel war dies der namliche Vogel, der 10
Tage zuvor in die Falle gerathen und um seinen Schnabel
gekommen war. An Korperkraft hatte der Falke durch
die gefahrliche Verletzung und den Nahrungsmangel
so viel eingebiisst, dass er zu schwach war, den zuletzt

gestossenen Easanen zu todten. Jedenfalls bleibt es

zu wundern, wie sich der kranke Vogel 10 Tage ohne
Nahrung halten konnte und wie die angestammte Raub-
lust sich wach erhielt. Die Erlegung des Falken fand
im namlichen Walddistrict unweit jener Stelle statt,

wo er friiher die Fasanenhenne gefangen hatte.

4. Im Neckarthale bei dem badischen Orte Gutten-
bach befand sich schon seit langen Jahren eine An-
siedelung von Ardea cinerea. Mindestens 60—80 Horste
standen auf einer verhaltnissmassig kleinen Flache bei-

sammen und konnte man, well fast die ganze Krone
der alten Eichen durch den atzeflden Reiherkoth abge-
storben war, auoh im Sommer die Horste schon von
Weitem sehen. Zur Zeit, als die Dampfschifffahrt
zwischen Heidelberg und Heilbronn noch betrieben
wurde, machte man sich haufig den Spass, wahrend
der Fahrt unmittelbar unter dem Reiherwald einen
Boiler zu losen, worauf sich dann sammtliche alten

Reiher wie eine Wolke erhoben und zum Ergotzen der
Passagire umherkreisten. Vor etwa 5 Jahren wurde
der alte Eichbestand — eine steile, ca. 7 H. grosse
Neckarhalde kahl abgetrieben, und die Reiher waren
gezwungen, sich nach einer andern Brutstelle umzu-
sehen. Schon im ersten Friihjahr nach dem Hieb war
fast die ganze Colonie nach einem etwa 2—3 Stunden
abwiirts bei Hirschhorn auf dem rechten Ufer gelegenen
alten Buchwalde iibergesiedelt; einzelne Paare trennten
sich und bauten zerstreut auf die wenigen in der Gegend
vorhandenen alten Eichen. Obwohl in Folge unsres
aufgefrischten Fischereigesetzes mehrfach beunruhigt.

brachten die Reiher auf der neuen Brutstelle in jedem
Friihjahr doch zahlreiche Junge auf. Als im Marz d.

J. die Reiher ihre Ansiedelung wieder bezogen, sah

ich haufig von der diesseitigen Bergwand aus mit einem
guten Piirschglase ihrem bewegten Treiben zu. Da ich

etwas hoher stand, konnte ich in jedem Horst das
legende oder brlitende Weibchen — grell vom dunkeln
Hintergrunde abstechend — beobachten. Kaum 8 Tage
nach meiner letzten Beobaehtung traf ich — wie durch

Zauber entstanden — zu meinem grossten Erstaunen
plotzlich eine Menge Reiherhorste auf der diesseitigen

Bergwand im eigenen Jagdreviere. Ich freute mich
der langhalsigen Gaste und brachte manche freie Stunde
unter den nicht besonders hohen Eichen versteckt zu,

die Reiher zu beobachten. Absichtlich vermied ich

jede Beunruhigung durch Schiessen, wiewohl manch
altes Reihermannchen, wie zum Kugelschuss einladend,

sein prachtiges Hochzeitsgefieder oben auf diirrem Aste

schiittelte.

Etwa 20—30 Horste mochten in der kurzen Zeit

entstanden sein; man sah, es waren lauter Nothbauten,

denn die Umrisse des legenden Reihers konnte man
von unten ziemlich deutlich erkennen. Eine grossere

Anzahl oifenbar im Brutgeschafte zu hart gestorter,

vorerst nicht wieder nistender Reiher hatte sich ausser-

dem zusammengeschaart, und sassen halbe Tage lang

bewegungslos auf einigen etwas hervorragenden Eichen

versammelt. Die jenseitige Ansiedelung war ganzlich

verlassen.

Nachdem ich am 21, April erstmals bebriitete Eier-

schalen unter einem der neuen Nester gefunden und
wenige Tage darauf wieder zur Stelle kam, war auch

die neue Colonie ganzlich verlassen. In der Nahe
arbeitende italienische Eisenbahnarbeiter hatten hier wie
dort sammtliche tester ausgehoben, wohl um die Eier

zu verspeisen.

Durch diese wiederholte grobe Verletzung der Gast-

freundschaft zog ein Theil der B.eiher ganz aus der

Gegend ; andere siedelten sich zum dritten Male an, und
zwar diesmal gegeniiber dem Oi'te Lindach bei Zwingen-
berg. Hier brachten sie im Monat Mai und Juni

Junge aus, meist nur 1 bis 3. Auffallend war mir

die iiberaus kurze Zeit — 8 Tage — des Nestbaues.

Zur Zeit stehen nun etwa 30 Horste — wovon 8 aut

einer grossschirmigen Buche, auf welcher ausserdem

ein Falco ater in diesem Jahre briitete — auf der

neuesten Ansiedelung. Da nun aber in diesem Winter
ein Holzhieb in den Bestand kommt, wird sich zeigen,

ob die Reiher eine der friiheren Colonien wieder be-

ziehen, oder ob sie sich dadurch halten lassen, dass die

mit Horsten versehenen Stamme vom Hiebe verschont

bleiben. *)

Noch mochte ich beifiigen, wie sich der Gebrauch
der kleinen Afterfliigelchen bei den Reihern zeigt, wenn
solche aus grosser Hohe mit Wucht und mit horbarem
Gerausche fast senkrecht herabschiessen, um auf den
Horst einzufallen. Die Hauptfliigel sind hierbei halb-

angezogen, die Afterfliigelchen stehen weit nach auswarts

von den Schwingen ab und scheinen als Bremse mit-

zuwirken.

*) Bestatigte sich. Die Eeiher briiteten im FrUhjahr 1878
auf den einzein iibergehjiltenen Baumen.
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5, Am 26. April d. J. meldete mir ein Bauer, es

sasse eine „Schnepfe" ganz in der Kiihe auf einem Frucht-

acker und habe er dieselbe nun schon -wiederholt seit

einigen Tagen auf dem namlichen Acker angetrofl'en, und

iedesmal sei sie mit grossem Geschrei aufgefiogen. Ob-

gleich im Voraus iiberzeugt, dass hier eine Verwecliselung

vorliege, hielt ich es der Miihe wertb nachzusehen und

begab mich mit dem Gewehr an Ort und Stella.. Kaum
in der Nabe angekommen, gewahrte ich in der hand-

liohen Frucht den Kopf eines umherspahenden , dann

wieder einige hurtige Schritte in geduckter Stellung

laufenden klein en Bra chvogels fiVwrnemMSJ, der

mich auf etwa 80 Fuss ankommen liess und dann

abstricb, indem er uach Art der grosseren Strandlaufer

mehrere laute Rufe hoi-en liess.

Der Vogel strich nur wenige hundert Schritte und

kehrte, mehrmals aufgejagt, wieder auf den ersten Acker

zuriick. Von hier liess ich mir denselben treiben und

erlegte auch beim ersten Triebversuch den Brachvogel.

Numenius, und hauptsachlich die kleinere Art, ist eine

in hiesiger Gegend ausserst seltene Erscheinung, die

bisher hier nicht beobachtet wurde. Auffallend war, dass

der Vogel bei der vorangeschrittenen Jahreszeit sich

allein umhertrieb, doch konnte ich mir bald den Grund

erklaren. Beim Verzehren des iibrigens sehr wohl-

schmeckenden Bratens fand ich namlich, dass sich in

der rechten Halfte des Brustknochens ein starkes zer-

hacktes Bleistiick, von der Schwere eines Eehpostens,

eingekapselt hatte. Dieses Bleistiick scheint schon

mindestens ein Jahr im Vogel gesteckt zu haben, denn

in der Haut war beim Ausbalgen nicht die gcringste

Vernarbung mehr zu sehen ; es ist von einer Beschaflfen-

heit, wie es hierzuland von Wilderen geschossen wurde,

ehe Jedermann ohne Scheu Schrot kaufen konnte. Ich

vermuthe, der Brachvogel sei in seiner Heimath, wo er

vielleicht in grosserer Gesellsehaft beisammen sass, in

den Hagel gerathen, den eine auf Sumpf- und Wasser-

vogel gebrauchliche sogenannten Entenflinte ausspie,

und habe sich nun auf dem Durchzuge von seinen Ge-

nossen als Invalide trennen miissen. (Schluss folgt.)

Der Dodo.
Von Professor Alfred Newton.

(Mit Erlaubniss des Verfassers aus der „Enoyclopaedia Britan-

nica", Ed. 9 Juni 1877, ubersetzt von Frau Mane Reichenow.)

(Schluss.)

Gehen wir chronologisch weiter, so kommen wir zu-

nachst auf cine ioteressante Thatsache, welche wir in

einem Tagebuch verzeichnet linden, das in den Jahren

1634 und 1640 von Thomas Crossfield, von dem konig-

lichen CoUeg in Oxford, eigenhandig gefuhrt wurde.

Es wird darin vom Jahre 1634 nebenbei eines Mr.

Gosling Erwahnung gethan, welcher den Dodo (ein

schwarzer, indischer Vogel (!) ) der anatomischen Anstalt

iibergab. Weiter ist ijber diesen Fall nichts bekannt.

Herr Hamon Lestrange erzahlt uns , dass er im Jahre

1638, als er eines Tages durch die Strassen Londons
spazierte, das Bild eines ihm frcmden Vogels auf einem

Segeltuchvorhang aushangen sah. Er ging in den Laden,

urn das Thier in Augenschein zu nehmen, und fand

dort einen grossen, in eine Kammer gesperrten Vogel,

grosser als einer der ansehnlichsten Truthahne, dessen

Beine und Fiisse nur kiirzer und dicker als die der

Truthahne waren. Der Besitzer nannte ihn einen „Dodo"
und zeigte den Besuchern, wie sein Gefangener im
Stande war, Kieselsteine von der Grosse der Muscat-

niisse zu verschlingen. —
Marisot veroffentlicht im Jahre 1651 einen von

Fracois Cauche gelieferten Reisebericht. Derselbe giebt

an, 15 Tage auf Mauritius, oder I'isle de Saincte Apol-

lonie, wie er sie im Jahre 1638 nannte, verbracht zu

haben. Nach De Flacourt erzahlte dieser Reisende

nicht sehr wahrheitsgetreu, und in der That haben ge-

wisse Berichte augenfallige Ungenauigkeiten. Cauche

theilt uns mit , dass er dort (auf Mauritius) Vogel,

grosser als die Schwane gesehen habe ; er beschreibt

dieselben derartig, dass man zweifellos annehmen muss,

er meine Dodos ; aber vielleicht sind die wichtigsten

Thatsachen (wenn man von Thatsachen reden kann),

welche er angiebt, die, dass die Vogel einen Schrei

ahnlich dem der jungen Giinse haben („il a un cry

comme I'oison) und dass sie ein einziges weisses Ei —
„gros comme un pain d'un sol" — auf einen Grashaufen

in den Waldern legen. Er nannte sie „oiseaux de

Nazaret", vielleicht, wie eine Randbemerkung uns er-

klart, nach einer Insel dieses Namens, welche man
damals nordlicher liegend vermuthete, welche aber, wie

jetzt bekannt, nicht existirt.

In dem im Jahre 1656 veroffentlichten Katalog iiber

Tradescant's Raritaten-Sammlung, auibewahrt zu South

Lambeth, sehen wir unter „ganze Vogel" einen „Dodo"
von der Insel Mauritius aufgeflihrt: ,,ein Vogel, so

colossal, dass er nicht im Stande ist zu fliegen." Dieses

Exemplar wird wohl der Balg gewesen sein, welohen

Lestrange ungefahr 18 Jahre friiher gesehen hatte, und
wir sind im Stande, dieses Stiick durch Willughby,

Lhwyd und Hyde zu verfolgen, bis es in oder urn's

Jahr 1684 in die Ashmolean-Sammlung zu Oxford Auf-

nalime fand. Im Jahre 1755 wurde angeordnet, ihn zu

zerstbren, aber der urspriinglichen Anordnung Aslimole's

gemass, wurde sein Kopf und sein rechter Fuss auf-

bewahrt, welche noch jetzt Zierden des Museums jener

Universitat sind. In der zweiten Auflage des Katalogs

„vieler naturgeschichtlicher Seltenheiten etc.", dor in

dem friiheren Music-House, in der Nahe des West-End
der St. Pauls-Kirche in Augenschein genommen werden

kann, von einem gewissen Hubert alias Forbes zusam-

mengestellt und im Jahre 1665 veroffentlicht, ist Er-

wahnung gethan „eines Fusses von einem Dodo, einem

grosskbpfigen Vogel, der nicht fliegen kann und von

der Insel Mauricius stammt." Wahrscheinlich ist dieser

Vogel dann in den Besitz der Kbniglichen Gesellsehaft

iibergegangen. Jedenfalls ist dieses Exemplar in Grew's

Verzeichniss iiber jene Sammlung angefiihrt, die im
Jahre 1681 veroffentlicht ist. Spater wurde er dem
Britischen-Museum zugeeignet, wo er noch jetzt auf-

bewahrt wird. Es ist nur noch der linke Fuss und

zwar ohne Haut von ihm zu sehen; aber dieser unter-

scheidet sich in der Grosse dermassen von dem Ox-
forder Exemplar, dass es unmbglich ist anzunehmen,

derselbe sei ein Theil von diesem.

Im Jahre 1666 gab Olearius die Cottorffische Kunst-

Kammer heraus, in der er den Kopf eines Walghvogels
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beschreibt, der ungefahr 60 Jahre spater nach dem
Museum zu Copenhagen gebracht wurde und nun dort

unter der Aufsicht Ton Prof. Reinhardt aufbewahrt ist,

urn den Zoologen die Moglichkeit zu geben, die wahre
Verwandtschaft des Vogels herauszufinden.

Wenig mehr bleibt zu erzahlen, T>bv Kiirze wegen

sind wir iiber alles Nebensachliche hinweggegangen

und haben nur die wichtigsten Aufzeichnungen und

Angaben der Reisenden angefiihrt. Eine kurzgefasste

Bibliographie ist in Strickland's classischem Werk (The

Dodo and its kindred etc. London 1848) vorhanden,

und das Verzeichniss von v. Frauenfeld 20 Jahre spater

fortgesetzt. (Neu aufgefundene Abbildungen des Dronte

etc. Wien 1868.) Die letzte Angabe iiber das Vor-

kommen des Dodo ist uns in einem Journal gegeben,

welches ein gewisser Benj. Harry gefiihrt hat und jetzt

im British-Museum aufbewahrt wird. Dieses zeigt, dass

der Vogel bis zum Jahre 1681 lebend vorgekommen
ist, aber des Schriftstellers einzige Bemerkung iiber ihn

besagt, dass sein Fleisch sehr hart sei. Die darauf fol-

gende Besetzung der Insel durch verschiedene Nationen

scheint alle geschichtlichen TJeberlieferungen zerstort

za haben und es begannen Zweifel aufzusteigen , ob

iiberhaupt ein solches Geschopf existirt babe. Duncan
bewies im Jahre 1828, wie wenig begriindet derartige

Zweifel waren, ebenso sammelte Broderip mit grossem

Fleisse einige Jahrzehnte spater alle nutzbaren Angaben,

die er zu einer sehr umfangreichen Abhandlung zu-

sammenfiigte , welche in Strickland's oben erwahnter

Monographic benutzt ist. Danach aber wurde unseres

Wissens wenig gethan, um einiges, unsere Kenntniss

forderndes Material zu sammeln, mit Ausnahme von Prof.

Reinhard's Nachweis der Verwandtschaft des Dodo
mit den Tauben.

Im Jahre 1865 entdeckte Clark eine grosse Anzahl

Ueberreste des Dodo und die Untersuchung der Knochen

durch Prof. Owen und Andere bestatigte die Angaben

des danischen Katurforschers. Es sei noch bemerkt, dass

der Dodo nicht eine alleinstehende Form ist, vielmehr

zwei mehr oder minder nahe verwandte Vbgel die

Schwesterinseln Reunion und Rodriguez bewohnten

und jetzt in ahnlicher Weise von dem Erdboden ver-

schwunden sind.

Ornithologische Notizen.

Von R. Th. Liebe.

Alauda cristata.
Meine Frau hatte 1877 4 Stiick junger Hauben-

lerchen aus verschiedenen Nestern aufgefiittert, und es

waren die Thierchen so treflflich gediehen, dass sie in

jeder Beziehung den freilebenden Artgenossen zur Seite

gestellt warden konnten. Mit guter Zuversicht auf

Erfolg brachte ich ein Parchen davon in einem ein-

fenstrigen Dachstlibchen von 2,6 Stab Tiefe und 4,5

Stab Breite unter und hatte die Freude, von den drei

Bruten zwei, die erste und dritte, gliicklich aufkommen
zu sehen. Verschiedene Beobachtungen , die ich bei

dieser Grelegenheit gemacht habe, diirften fiir Ornitho-

logen nicht ganz ohne Interesse sein, weil sie im Freien
nicht oder nur unter bestandigem Kampf mit hemmenden
Schwierigkeiten angestellt werden konnen. Da mir

nun selbst oft genug erst die Beobachtung in der Stube
den Schliissel fiir die erfolgreiche Beobachtung im
Freien geboten hat, gestatte ich mir im Nachfolgenden
die Resultate meiner Untersuchungen kurz mitzutheilen

:

Das Weibchen sitzt den Tag iiber nur dann fest auf
den Eiern, wenn das Wetter rauh und kalt ist, und
lasst sonst die Eier im Ganzen mindestens ebenso lange

unbedeckt, wie es briitet. Des Nachts aber lasst es sich

durch keine Storung vom Nest vertreiben. Vom Mann-
chen wird es zur Briitezeit nicht gefiittert. Die Jungen
schliipfen am 13. Tage aus und werden, obgleich sie

nur schwachen Flaum tragen, von der Alton verhalt-

nismassig nur wenig gehudert. Bei der Fiitterung be-

theiligt sich das Mannchen nur selten direct, wohl
aber sucht es Mehlwiirmer, Fliegen, Ameisenpuppen u.

dergl. zusammen
,

praparirt dies sorgfaltig zu einem
Bissen und legt diesen dem Weibchen vor, damit es

ihn verfuttere. Vom 4. Tag ab brauchen die Jungen
sehr viel Futter, wachsen aber auch sehr rasch und
laufen am 9. Tage aus dem Nest fort, um nicht wieder

dahin zuriickzukehren. Ihr Gang ist in den ersten
beiden Tagen ein unbeholfenes Hiipfen, und
erst vom 3. Tage nach dem Auslaufen ab fangen sie

an laufen zu lernen (das Hiipfen scheint demnach bei

der Entwickelung der Klasse der Vogel dem Laufen
vorangegangen zu sein?). Nach dem Auslaufen ver-

stecken sich die Jungen fiir die Nacht in eine Vertiefung

und werden bier von der Alten nicht gehudert,
sondern vom Mannchen mit einigen Halmen, Blattern

oder Moosflocken zugedeekt. Haben die Jungen sich

zu weit verlaufen, so dass sie die Alte, welche den

Schnabel voU Futter hat, nicht wahrnehmen kann, dann
ruft das Mannchen seinen lauten zusammengesetzten

Lockruf, auf den dann die Jungen antworten und so den

Aufenthalt der besorgten Mutter verrathen. 14 Tage
alt versuchen die Jungen schon die Fliigel; mit 16

Tagen fliegen sie ohne Miihe aufs Fenster und fangen

an allein zu fressen.

Muscicapa grisola.

Ueber die starke Vermehrung der grauen Fliegen-

fanger in Mitteldeutschland habe ich schon friiher be-

richtet (Journ. f. Ornithol. 1878, 28) und auch dariiber,

dass unter den Ursachen derselben die grosse Accommo-
dationsfahigkeit und Geniigsamkeit dieser Vogel bei der

Anlage des Nestes die gewichtigste sei. Dieses Jahr

habe icb wieder Erfahrungen gesammelt, welche die

Richtigkeit jener Angabe recht schlagend beweisen. In

Ebersdorf, einem zwar 1350 Fuss hoch gelegenen, aber

mit vielen Garten und einem Park geschmiickten Ort

des Frankenw aides, batten sich graue Fliegenschnapper

in einer grossen Anzahl von Parchen niedergelassen

und an Nistgelegenheiten fehlt es dort nicht, denn ab-

gesehen von vielen alten Staarkiibeln giebt es dort im
Park alte Hainbuchen und dergl. mit weit offenen Ast-

lochern und sind iiberdies daselbst noch auf Befehl des

regierenden Fiirsten eine Menge von kiinstlichen Nist-

kasten aller Art angebracht. Gleichwohl zogen es zwei

Parchen vor, zur Niststelle verlassene, bis auf ein kleines

Flugloch geschlossene Nester vonMehlschwalben
(Chel. urbica) zu wahlen und darin ihre Jungen gross

zu Ziehen. — In Hirschberg an der Saale hatte ein
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Parchen dieses Vogels, den ich zu besserer Beobachtung

dfter gefangen gehalten habe und fiir sehr klug halts,

einen naoh meiner Meinung auffallend unpassenden

Nistplatz gewahlt. Daselbst ist im Pfarrgarten am
Dacli der Scheune eine holzerne Rinne angebracht, die

das Traufwasser durch ein Loch auf dem Boden der

Rinne vermittelst einer holzernen Rbhre in ein Pass ab-

laufen lasst. Dort batten die Graurocke ihr Nest auf

das Loch gesetzt, durch -welches das Wasser ablauft,

also gerade auf die Stelle, wo das Wasser sich bei

Regenwetter sammeln musste. Entweder hob sich dann

das Nest und gewahrte dem Wasser Abfluss oder es

musste das Wasser iiberlaufen, was bei der Enge der

Rohre auch ohne Nest bei starkem Regen nothwendig

war. Am 15. Juni fiel ein heftiger Gewitterregen. Noch

wahrend des Nachregens untersuchte ich das Nest, fand

das Weibchen darin, fiihlte, dass die Eier warm waren,

obgleich das ganze Nestchen im Wasser stand und

nass geworden war. Der Sommer 1878 ist so reich an

Regentagen gewesen, wie ich mich bis jetzt noch keines

Sommers erinnern hann. Fehlten auch eigentliche Land-

regen, so waren doch Tage ohne Gewittergiisse oder

Schauer dichten feinen Regens eine Ausnahme. Trotzdem

briiteten die Fliegenfanger unter dem in diesem Falle

gar nicht gastlichen Dach der Hirschberger Pfarrei un-

verdrossen fort, brachten die Jungen gliicklich aus und
zogen sie auch gross — bis auf eins, welches nach dem
Ausfliegen der Katze zum Opfer fiel. Dass die Alten

mit aufopfernder Hingebung ihren Elternpflichten nach-

kommen, war mir langst bekannt, denn, wenn man ein

Nest mit nur etwa 3 Tage alten Jungen zusammen
mit den Alten in den Kafig bringt, dann sind die sonst

sehr stiirmischen Alten sofort zahm, — dann hudert

das Weibchen nach wenig Minuten und futtert das

Mannchen, sobald die Jungen die Kopfe emporhalten.

Auch dass sie dem Unwetter gegeniiber sehr hart sind,

wusste ich, denn ich habe die Brut sclion oft in dem
Wetter ziemlich stark ausgesetzten Nestern anhaltende

Landregen iiberstehen sehen. Gleichwohl hat der eben

geschilderte Fall mein Erstaunen erregt, wie selten einer.

Mein verehrter Freund, Herr Hans Graf von Ber-

lepsch, theilt mir soeben die interessante Thatsache mit,

dass er am 2. November d. J. in der Nahe seines Schlosses

ein schones Exemplar von Lanius major Pall erlegt habe.

Nach der mir freundlichst iibersandten Beschreibung

glaube ich annehmen zu konnen, dass das Individuum

ein altes $ ist. Soweit ich unterrichtet bin, ist Schloss

Berlepsch (in der Nahe von Witzenhausen) im nord-

lichen Deutschland — mit Ausnahme von Helgoland —
der westlichste Punkt , an dem das Vorkommen des

Pallas'schen Wiirgers bisher nachgewiesen worden ist.

Hekman Schalow.

Nach einer brieflichen Mittheilung H. Gatke's von

Helgoland ist am 25. September dieses Jahres ein Exem-
plar eines indischen Laubvogels, Phylloscopus viridanus

Blyth, auf genannter Insel erbeutet worden.

Heeman Schalow.

Das Liegnitzer - Stadtblatt vom 6. Novbr. d. J. be-

richtet iiber einen Zug von Cormoranen {Halieus carbo) :

„Auf den Bergen von Striegau zeigte sich neulich ein

starker Zug von Cormoranen. Es gelang, einen der in

unserer Gegend iiusserst seltenen Vogel zu fangen und

denselben dann lebend der Direction des Breslauer

zoolog, Gartens zu iibersenden." Max Sintenis.

Rundschau.

Der Zoologische Garten, Heft 11, November 1878:

Dr. W. Wurm, die deutsohen Waldhiihner, S. 331.

(Scliluss.) — H. von Rosenberg, die Papageien von
Insulinde, S. 344. Giebt eine kurze Aufzahlung von

76 die hollandisch- indischen Colonien bewohnenden
Arten mit kurzen Angaben ihrer geographischen Ver-

breitung. Der Aufzahlung schliessen sich einige An-
merkungen iiber einzelne Formen an. Es diirfte viel-

leicht interessiren, das Urtheil Rosenberg's iiber die in

neuerer Zeit erbrterte Frage iiber die Eclectus-Arten

zu horen. Der holliindische Reisende sagt dariiber:

„Dr. A. B. Meyer trat vor einiger Zeit mit der Be-

hauptung auf, die griinen und rothen Eclectus seien

Mannchen und Weibchen einer und derselben Art. Nun
aber beiinden sich im Leidener Museum 21 rothe Eclectus

mannlichen Geschlechts, woven ein Exemplar durch S.

M ii 1 1 e r , 7 von H o e d
t , 4 von Bernstein und 9

von mir gesammelt wurden; griine Eclectus weiblichen

Geschlechts besitzt das Museum 28, von welchen H o e d t

4, Bernstein 17 und ich 7 einschickte. Ausserdem
erlangte auch Wallace und neuerdings Brown der-

artige mannliche und weibliche Vbgel und konnte darum
letztgenannter Forscher mit vollstem Recht Meyer's
Behauptung fiir einen groben Irrthum erklaren" (iiber

die letzte Bemerkung vergl. S. 119 d. Orn. Centralbl.).

Herman Schalow.

Bulletin of the Nuttall Ornithological Club. No. 4

1878: Brewster, The Prothonotary Warbler (Proto-

notaria citrea) S. 153. — Ridgway, Notes on Birds

observed at Mount Carmel, S. Illinois. S. 162. —
P u r d i e , The Nest and Eggs of Empiclonax flaviventris.

S. 166. — N. CI. Brown, A. List of Birds observed

at Coosada, C. Alabama. S. 168. — Brewster, De-

scriptions of the First Plumage in Various Species of

North American Birds. S. 175. — Literarische Ueber-

sichten und zahlreiche kleinere Notizen, sowie Index

fiir den Jahrgang. ^_ ji_

Boulart, Ornithologie du salon. Synonymie,

description, moeurs, nourriture des oiseaux de voliere

europeens et exotiques. Orne de 75 vignettes et de

40 ohromotyp. etc. Paris, J. Rothschild. 1878. (Frcs. 30).

Buffon , Les Oiseaux de proie et les Oiseaux

qui ne peuvent voler. Bar -le- Due, Contant La-

guerre. 8".

Fleuriot, L'Artd'eleverles oiseaux en cage
et en voliere, contenant la description des oiseaux de

voliere, leurs moers etc. Paris, Lefevre. 1877.
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Lescuyer, Les Oiseaux dans les harmonies de
la nature. 2. edit. Paris, Bailliere. 1878.

Lescuyer, Introduction a I'etude des oiseaux.
Paris, Bailliere. 1878.

Sennet, Notes on the Ornithology of the Lower Rio

Grande of Texas from observations made during the

season of 1877. (Bull. Tin. St. geol. geogr. Surv.

Vol. IV p. 1.) Enthalt auch die Beschreibung von 2
neuen Arten.

Owen, On Argillornis longipennis, a large bird

of flight from the eocene clay of Sheppey. (Quart Journ.

Geol. Soc. 1878. Vol. 34 p. 124 u. Ann. and Mag. S.

Ser. July S. 98.)

Gervais, Osteologie etmyologie des manchots
ou Spheniscides. Paris 1878, Bertrand. (Extr. Journ.

de Zool.)

Zeitschrift f. d. gesammt. Naturwissenschaften,
Mai-Juni 1878: Giebel, Ueber die Pterylose von Te-
tragonops. S. 377.

Allen, Description of a fossile Passerine Bird
from the Insect-bearing shales of Colorado. {Palaeospiza

hello) (Bull. U. St. geol. geogr. Surv. Terr. Vol. IV
]S[o 2. p. 443).

Henrieh , Limicola fygmaea , ein fiir Siebenbiirgen

neuer Vogel, und Fhalaropus cinereus, erne Seltenheit.

(Verhandl. d. Siebenbiirg. Vereins. 28. Jahrg. S. 44.)

Schlegel, De vogels van Nederland. 2. verbess. Aufl.

Amsterdam, Funke. 1878.

Liebermann, Ueber die Farbungen der Vogeleierschalen.

(Bericht deutsch. chem. Ges. 11. Jahrg. No. 6. S. 606,

Auszug in: Naturforscher 1878, S. 293).

Zoolog. Anzeiger.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 4. November 1878. — Vorsitzender Herr
Prof. Cab an is. — Nach Verlesung des Protokolles

iiber die Sitzungen wahrend der Jahresversammlung
durch Herrn Dr. Bohm legt Herr Dr. Reichenow
eine Anzahl neu eingegangener Publicationen vor und
referirt iiber die wichtigeren derselben in gewohnter
Weise. — Auf die fiir den Ausschuss der Beobachtungs-
stationen der Vogel Deutschlands eingegangenen dies-

jahrigen Arbeiten wird kurz hingewisen. — Herr Dr.

Bohm halt einen langeren Vortrag iiber die Vogel der

Insel Sylt. In anziehender Weise bespricht der Vor-
tragende seine Jagden und Beobachtungen auf jenem
Nordseeeiland, in vollendeter Form schildert er die

Vogel und die sie umgebende Scenerie. Es gereicht

uns zu grosser Freude, aussprechen zu diirfen, dass wir
dem interessanten und anregenden Vortrage in den
Blattern dieser Zeitschrift begegnen werden, und wir
hoffen zuversichtlich, dass die Leser des Centralblattes

von dem Inhalt desselben werden ebenso gefesselt werden,
wie dies bei den in der Sitzung anwesenden Mitgliedern

geschah. — Herr Prof. Gab an is giebt eine Reihe
wichtiger Erorterungen iiher die systematische Stellung
von Psitti?ius incertus Shaw, der bekanntlich auf Malakka,
Sumatra und Borneo heimisch ist. Diese Art ist von
Finsch in seinem bekannten Werke iiber die Papageien
in die Gruppe de Zwergpapageien gestellt worden, und
der Vortragende entwickelt nun, dass er durch ein-

gehende Untersuchungen dieser Form zu der Ansicht
gefiihrt worden ist, dass sie nicht mit jenen kl einen

vorgenannten Arten, sondern vielmehr mit den Eclectus

in eine Familie oder Unterfamilie zu vereinen ist,

wozu auch die Gattung Palaeornis gezogen werden miisse.

Die eingehenden Mittheilungen iiber diesen Gegenstand
werden im J. f. 0. eine Stelle iinden. Der Vortragende
fordert schliesslich diejenigen der Anwesenden, welche
in die Lage kommen sollten, P. incertus im Gebauer zu
halten , auf, darauf zu achten , ob sich in der Lebens-
weise dieser Art Aehnlichkeiten mit den Formen, denen
er sie zugesellt wissen wollte, fanden. — Herr Dr.

Reicheuow erortert die charakteristischen Kennzeichen
zweier einander nahe stehenden Edelsittiche, Palaeornis,

des Pal. cyanocephalus und P. rosa. Beide Arten sind

Vereins-Angelegenheiteti.

bereits vor 100 Jahren bekannt gewesen und von
Buffon sowohl wie Brisson sehr kenntlich beschrieben

und abgebildet. Trotzdem hatte Dr. Finsch in seiner

Monographie der Papageien beide Arten vereinigt, was
zu Irrthiimern Anlass giebt. Da beide Arten neuerdings

lebend in den Handel kommen, so macht der Vortragende

von Neuem auf die Unterschiede der beiden Formen,

welche iibrigens von den indischen Ornithologen stets

scharf gesondert und auch von Gould in seinem Pracht-

werke Birds of Asia sehr naturgetreu abgebildet

wurden, aufmerksam. Die eine Form, der Barettsittich,

zeigt eine pflaumenrothe Farbung des Kopfes, •wahrend

letzterer bei dem anderen, der auch geringere Grosse

hat, dem Bui'mahsittich, rosenroth ist. Hierzu kommen
noch einzelne geringere Abweichungen. In dem von

Herrn Dr. Reichenow jetzt herausgegebenen „Atlas der

auslandischeu Stubenvbgel" werden beide Arten abge-

bildet und beschrieben werden. Nach den neuesten

Untersuchungen des Vorfcragenden iiber die Synonymic
beider Formen hat sich ferner herausgestellt, dass ent-

gegengesetzt den Bezeichnungen in G-ould's Birds of

Asia, welche man in neuerer Zeit ziemlich allgemein

annahm, dem Barettsittich der Name Palaeornis oya-

nocephalus L. i;nd dem Burmahsittich Pal. rosa Bod.

zukommt. Nebenbei wird erwahnt, das die letzteren

schon 100 Jahre bekannte Art in einer weit verbreiteten

Zeitschrift kiirzlich unter dem Namen Psittacus Bodini

als neue Entdeckung ausgeschrieen wurde. — Herr
Hausmann theilt mit, dass in diesem Herbst am
Miiritzsee bei Wahren ein Exemplar der Zwergtrappe

erlegt sei. (Nachste Sitzung Montag den 2. December

Abends 71/2 tlhr im bisherigen Sitzungslocal).

Herman Schalow.

Vierte Vogel-Ausstellung der „Aeg:intlia".

Einen neuen schonen Erfolg hat der Verein der Vogel-
freunde „Aegintha" in Berlin in seine Annalen einzu-

tragen. Wie von Jahr zu Jahr die Ausstellungen, als

ein Beweis der immer mehr sich ausbreitenden Vogel-

liebhaberei, umfangreicher und reichhaltiger geworden,

so constatirte auch diese neueste wieder einen Fort-

schritt auf dem von dem Verein gepflegten Gebiete.
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Sowohl an Zahl der Exemplare als an Werth der Arten

iibertraf diese jiingste Ausstcllung alle vorangegangenen

um ein Bedeutendes. Mit Befriedigung und Stolz darf

der Verein auf diese neue Errungenschaft blicken, und

die Manner, welche als die Fiihrer des Vereins mit

Hingebung dem schwierigen Werke Hire Krafte ge-

widmet haben, diirfen der gebiihrenden Anerkennung

sich versichert halten.

Die Ausstellung wies die stattliche Anzahl von etwa

2000 Vogeln auf, welche von ca. 120 Ausstellern pra-

sentirt wurden und gegen 250 verschiedene Arten um-

fassten. Von den Grosshiindlern batten sich mit be-

sonders werthvollen Collectionen betheiligt: Charles
Jamrach (London), vrelcher zum ersten Male an einer

Berliner Ausstellung sich betheiligte, Frl. Chr. Hagen-
b e c k und H e i n r i c h M o 1 1 e r (Hamburg), C. Z e i d 1 e r

(Halle), F. Schmidt, D. Dufour (Berlin). Earner

H. Schulze (Altenburg), P. Donndorf, A. Brune,
Mieth und W. Brunn (Berlin). Fr. P. Liibke
(Wien) hatte eine werthvolle Suite angemeldet, deren

Absendung leider im letzten Augenblicke durch einen

ungliicklichen Zwischenfall verhindert wurde. Auf an-

dere Aussteller kommen wir vi^eiter unten im speciellen

Theile zuriick.

Leider war es dem Vereine nicht gelungen, ein der

Reichhaltigkeit der Schaustiicke vollstandig entsprechen-

des Local zu beschaffen. Die Ausstellungsriiume genligten

nicht fiir die grosse Anzahl der Objecte, und so konnten

viele Seltenheiten und Werthstiicke nicht zu der ihnen

gebiihrenden Geltung kommen, obwohl die fiir die De-

coration thiitige Commission, in welcher namentlich

Herr W. Schmidt (Friedrichstr. 55, Berlin) wirkte,

mit anerkennenswerther Sorgfalt und grossem Geschmack
diesbeziigliche Einrichtungen getroffen hatte. Wenn
also in dieser Hinsicht dem Interesse des grossen

Publicums nicht vollstandig geniigt werden konnte, so

war, wie wir schon angedeutet, dem Sachkenner um so

reiclier, um so mannigfaltiger ein Material geboten,

welches auch hohe Anfoi'derungen befriedigen musste.

Wir wollen die Schatze in der Folge der einzelnen

Abtheilungen, wie sie der Catalog uns vorfiihrt, recapitu-

liren. Die Gesangscanarien, Harzer Rasse, waren durch

eine stattliche Anzahl von 721 Nummern reprasentirt.

Die beste Leistung hatten hierin nach dem Urtheil der

Preisrichter, als welche die Herren Pohlmann (Frank-

furt a/0.), B r a n d n e r (Stettin), Clauss (Wernigerode)

und Seiffert (St. Andreasberg) fungirten, die Herren

Pantzer, Pietschmann und Mieth, sammtlich aus

Berlin , aufzuweisen , denen auch die silberne Medaille

zuerkannt wurde. Als hervorragende Leistungen wurden
niichstdem mit der broncenen Medaille ausgezeichnet

die Sanger der Herren Dux, Eden, Heinrich, Kalinowski,

Rudolph, Strickstrock, Schellack, F. Wagner, E. Wago-
ner und Wollgast. Unter den sogenannten „Farben-

vbgeln" war besonders eine prachtige Collection mit

Cayenne-Pfefter gefiitterter, orangefarbener Exemplare,
fiir welche die Ausstellerin , Frl. Hagenbeck, die

broncene Medaille erhielt. Eine zweite wurde Herrn
C. Friedrich zuerkannt, der eine schone Suite von

Varietaten in den verschiedensten Farbentonen, grline,

elberne und hochgelbe ausgestellt hatte.

(Fortsetzung folgt.)

Gewiunliste der Verloosuug- der ,,Ae{,'intha".

5. 49. 58. 69. 75. 77. 83. 90. 96. 105. 151. 157. 200. 246.

248. 267. 268. 314. 317. 329. 354. 367. 373. 386. 392, 407. 410
422. 439. 481. 484. 497. 520. 522. 527. 536. 552. 5G0. 562. 564
566. 567. 586. 602. 608. 616. 619. 620. 625. 631. 634. 638. 650
656. 684. 710. 718. 728, 739. 741. 757. 771. 803. 816. 824. 841

843. 844. 848. 860. 866. 871. 880. 884. 890. 895. 924. 929. 937

943. 944. 949. 950. 981. 985. 986. 991. 997. 1001. 32. 45. 46-

60. 64. 70. 71. 74. 93. 97. 111. 134. 147. 151. 152. 153. 189-

193. 197. 200. 258. 266. 282. 288. 295. 305. 310. 316. 320. 337-

348. 349. 359. 373. 376. 384. 387. 396. 402. 418. 433. 441. 449-

456. 464. 479. 480. 485. 493. 501. 504. 505. 523. 527. 539. 543-

546. 558. 569. 593. 605. 624. 629. 636. 640. 644. 648. 650. 654-

659. 670. 677. 682. 690. 696. 699. 707. 713. 714. 724. 726. 731-

758. 764. 773. 778. 792. 794. 834. 836. 867. 871. 874. 876. 878-

889. 894. 933. 942. 954. 3012. 19. 46. 79. 84. 89. 102. 107. 112-

131. 132. 141. 142. 155. 169. 180. 182. 186. 206. 216. 234. 235-

236. 244. 262. 273. 276. 294. 321. 332. 341. 3.50. 365. 374. 428-

437. 439. 459. 482. 506. 518. 548. 556. 566. 568. 580. 587. 605.

631. 633. 635. 644. 654. 665. 666. 671. 674. 677. 686. 687. 689.

695. 727. 746. 753. 767. 768. 778. 790. 792. 801. 819. 840. 842.

844. 859. 861. 879. 891. 894. 904. 906. 910. 922. 928. 929. 934.

948. 957. 959. 974. 3031. 35. 58. 60. 64. 73. 80. 115. 116. 125.

130. 136. 152. 159. 163. 165. 182. 183. 190. 193. 21.5. 217. 230.

231. 237. 238. 257. 265. 268. 280. 289. 292. 310. 313. 316. 317.

326. 355. 367. 373. 378. 393. 394. 398. 410. 417. 419. 420. 437.

490. 515. 517. 520. 536. 537. 543. 546. 548. 560. 573. 583. 589.

596. 601. 617. 621. 630. 631. 637. 641. 653. 655. 675. 684. 685.

707. 718. 736. 742. 749. 757. 758. 769. 784. 787. 788. 794. 795.

803. 805. 814. 820. 828. 855. 877. 907. 918. 928. 936. 942. 943.

945. 948. 967. 970. 982. 986. 987. 992. 4003. 19. 21. 50. 54.

56. 61. 70. 86. 98. 105. 136. 156. 162. 163. 167. 179. 183. 184.

187. 194. 206. 210. 232. 234. 272. 285. 288. 305. 308. 313. 314.

317. 329. 330. 333. 352. 354. 359. 375. 388. 393. 402. 406. 412.

450. 468. 489. 507. 512. 513. 525. 526. 532. 535. 540. 544. 551.

593. 596. 598. 604. 620. 627. 640. 646. 652. 661. 683. 684. 687.

688. 704. 710. 719. 733. 746. 775. 778. 787. 790. 800. 809. 821.

826. 846. 849. 856. 864. 872. 878. 887. 907. 908. 912. 942. 952.

964. 968. 5003. 12. 14. 24. 36. 40. 48. 54. 61. 63. 66. 89. 90. 92.

121. 126. 127. 158. 183. 188. 201. 206. 211. 212. 214. 225. 229.

239. 242. 258. 261. 266. 267. 271. 277. 320. 325. 330. 334. 335.

343. 356. 357. 360. 365. 371. 387. 405. 407. 416. 422. 450. 457.

458. 466. 479. 491. 493. 501. 502. 511. 518. 524. 525. 531. 532.

540. 542. 560. 561. 577. 599. 609. 624. 628. 630. 634. 636. 646.

658. 660. 684. 691. 692. 704. 705. 706. 716. 743. 753. 761. 773.

777. 781. 789. 795. 797. 822. 829. 830. 865. 885. 904. 906. 917.

924. 925. 943. 967. 974. 975. 987. 992. 6006. 21. 31. 41. 58. 77.

99. 102. 103. 112. 113. 115. 125. 140. 155. 165. 169. 173. 197.

202. 204. 205. 206. 214. 217. 233. 242. 245. 249. 255. 273. 276.

288. 291. 322. 331. 366. 390. 405. 418. 477. 486. 500. 509. 518.

537. 553. 562. 604. 618. 629. 630. 631. 654. 655. 659. 670. 692.

698. 699. 714. 732. 735. 736. 746. 752. 753. 761. 786. 795. 817.

824. 831. 860. 861. 865. 872. 891. 923. 931. 939. 940. 942. 950.

965. 966. 970. 991. 994. 7020. 26. 28. 31. 37. 38. 48. 61. 71. 93.

102. 123. 128. 138. 140. 147. 154. 156. 159. 173. 187. 204. 205.

219. 221. 248. 254. 286. 292. 295. 328. 333. 334. 344. 346. 353.

366. 383. 384. 388. 396. 399. 411. 422. 436. 457. 471. 486. 488.

495. 498. 505. 512. 518. 524. 529. 539. 548. 562. 569. 598. 609.

626. 627. 634. 636. 649. 653. 659. 674. 675. 695. 700. 701. 707.

710. 719. 736. 748. 772. 776. 777. 781. 782. 795. 810. 814. 840.

845. 850. 869. 904. 914. 928. 936. 940. 955. 956. 968. 8000.
2. 7. 10. 11. 24. 29. 39. 40. 68. 90. 96. 107. 109. 125. 149.

167. 169. 175. 176. 199. 210. 235. 247. 256. 260. 264. 269. 272.

277. 280. 296. 298. 305. 307. 310. 314. 317. 321. 331. 337. 344.

350. 361. 362. 365. 372. 378. 387. 409. 411. 449. 452. 454. 470.

471. 484. 487. 493. 519. 565. 583. 585. 596. 606. 623. 627. 633.

645. 648. 669. 695. 710. 719. 720. 724. 726. 730. 731. 733. 735.

737. 742. 752. 754. 760. 772. 774. 783. 809. 817. 836. 863. 883.

913. 934. 950. 986. 997. 9005. 7. 21. 25. 29. 31. 34. 37. 51. 52.

64. 65. 70. 90. 108. 110. 121. 134. 136. 137. 146. 155. 180. 192.

198. 201. 219. 227. 253. 268. 271. 279. 282. 288. 314. 349. 356.

364. 381. 383. 393. 395. 401. 415. 433. 436. 453. 469. 483. 485.

512. 523. 525. 529. 530. 532. 534. .561. 569. 575. 576. 582. 585.

605. 607. 617. 624. 632. 654. 679. 685. 694. 704. 708. 716. 721.

730. 749. 751. 754. 755. 781. 783. 790. 802. 818. 821. 841. 844.

864. 868. 875. 877. 879. 892. 899. 909. 919. 943. 946. 948. 974.

975. 976. 981. 998. (,()hne Gewahrleistung!)
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Der Reisende und Sammler naturhistorischer Gegen-

stande Max Sintenis, welcher bereits die Groldkiiste

in Westafrika und langere Zeit die Dobrudscha natur-

wissenschaftlich bereiste, steht im Begriff, eine Expe-
dition zu gleichen Zwecken nach Spanien zu unter-

nehmen. Auftrage nimmt Herr Fabrikant Tancre in

Anolam entgegen.

Von dem Afrikareisenden Dr. Gr. A. Fischer sind

kiirzlich Nachrichten aus Muniani am Tana-flusse im
Wapokomolande eingetroffen. Der Keisende befindet

gich nach dem Berichte auf der Fahrt den Tana-Fluss

aufwarts und hatte bisher alle Schwierigkeiten gliick-

lich iiberwunden und auch wieder reiche Sammlungen
zusammengebracht. Die Notiz war durch einen zuriick-

kehrenden Suaheli nach Zanzibar gebracht worden.

Briefkasten tier Redaction.

An den Ausschuss fiir Beobachtungsstationen der

deutschen Vogel sind Notizen iiber das Jahr 1878 ein-

gegangen von Herrn Fr. Bockmann (Hamburg),
C. Saohse (Altenkirchen) , Emmrich (Goldberg),

Walter (Charlottenburg) und dem Verein „Sylvia"
in Flensburg.

Eingegangene Drucksachen.

Schleswig-Holsteinische Blatter fiir Ge-
fliigelzucht. No. 3. Abonn. jahrl. 2 Mark. (H.

Kahler, Kiel, Bergst. 6).

Zoologischer Anzeiger. No. 10—12.

Bulletin of the Nuttall Ornithological Club.
No. 4 1878.

Girtanner, Beitrag zur Naturgeschichte des Bart-

geiers der Centralalpenkette. (Sep. Abd. aus: Verh.

St. Gall, naturw. Ges. 1869/70.)

Kricheldorff, Verzeichniss yerkauflischer europai-

scher Vogel-Eier. No. 16 1878/79.

Kompfe, Naturgeschichtliche Aufsatze. II. Th. Sauge-

thiere, Amphibian und Wiirmer. (Lesimple, Leipzig

1878.)

Wilken, Kaferfauna Hildesheims (s. Ins. 81 in No. 22
des Orn. Centralbl).

Brehm'sThierleben. 2. Auflage. Sechster Band

:

Die Vogel. (Bibliogr. Institut in Leipzig. 1878.)

Tauscii- uiid
Charles Jaixirach.,

180. St. George's Street, London East.

2 Gestreifte Hyanen a 200 Mark — 4 Schwarze
Eichhornchen a 40 — 10 Laponder-Affen a 40 — 12
Hut-Aifen a 20 — 14 Makaken a 20— 6 Rhesus- Affen

a. 30 — 2 Capuziner-Affen a 40 — 3 Vulturinen-Perl-

hiihner a 400 — 5 Blaue Wasser-Hiihner a 30 — 10
Paar Cap -Taubchen P. 15 — 8 Rothhaubige Cacadus

a 80 — 3 Kron-Tauben a 120 — Blutbauch-Sittiche

P. 60 — 3 Jendaya-Sittiche a 40 — Pennant-Sittiche

P. 40 — 1 Australischer Casuar 800 — 40 Graue Papa-
geien a 16 — 30 Rosa- Cacadus a 16 — 1 Inka-Cacadu

a 75 — 200 Grosse Gelbhaubige a 25 — 2 Doppelte

Gelbkopfe a 70 — 1 Goldnackige Amazone 60 — 1

Weiastirnige Amazone (albifrons) 40 — 3 Jamaika-
Amazonen a 20 — 50 Paar importirte Wellensittiche

P. 12 — 5 P. Singsittiche P. 20 — 5 P. Rosellas P.

40 — 5 P. Nanday P. 100 — 1 Flotenvogel P. 40 —
1 Podargus 40 — 1 Riesen-Eisvogel P. 40 — 50 P.

St. Helena-Fasanchen P. 5 — 50 P. Zebra-Finken P. 7
— 80 P. Schwarzkopfige Nonnen P. 8. — 13 Cardiniile

P. 20 — 20 Stiick Orangeweber in Pracht a 10 —
30 Stiick Oryx-Weber in Pracht a 20 -- 8 Purpur-
Tangaren a 30 — 1 Siebenfarbige Tangare 60 — 6
Beos a 40 — 1 Chinesische Lerche 40 — 15 P. Giirtel-

grasfinken P. 20 — Diamantfinken P. 15 Mark. [88]

Soeben ist meine Preisliste iiber Vogelbalge er-

schienen, wo (lie Ton mir selbst in tliesem Jahre
in Lappland gesammelten Biilge mit * verzeichnet

sind. * Auch sind ferner meine Preislisten pro 1878—79
iiber Schmetterlingc und Kiifer erschienen und ver-

sende selbe auf Wunsch gratis und franco.

A. Itriclield.orflf^
[90] Naturalien-Handlung,

Berlin S., Oranienstr. 135.

Kaiif-Verkehr.
Wichtig fiir Landwirthe und Gartner. [84]

Radig's Pflanzen - Nahrstoff , neues und vorzUgli-

ches Diingemittel, alle zum Wachsthum der Pflanzen

nothigen Substanzen enthaltend, empfehle ich als ganz

besonders nutzbringend zum Anbau voii Getreide und

Kartoffeln. Bei Raseuplatzen und mit Strauchern und
Baumen bestandenem Boden geschieht die Anwendung
durch Ueberstreuen im Spatherbste. Zur Herstellung

einer fruchtbaren Topferde empfehle ich 1 Theil Pfl.-

Nahrstoff mit 500 Theilen Erde. Preis pro Ctr. 10 Mark

ab hier. Nahere Auskunft und Proben von mehreren

Pfund kostenfrei. Karl Nolda, Berlin, Gitschinerstr. 3.

^^ntipntrid., Praservirungs-Salz,

um jedes Fleisch auf langere Zeit frisch und fiir den

Kiichengebrauch geeignet zu erhalten. Besonders zu

empfehlen fiir Wild, Gefiiigel und Fische. Auch Haute,

welche fiir spatere Praparation liegen bleiben und gegen
Verderben geschiitzt werden sollen, erhalten sich, mit

'diesem Salz eingerieben, lange frisch.

Zu beziehen durch den Fabrikant P. G. KrakOW,

[86] Hamburg, 2. Marktstr. 20.

Auf Grund eigener Erfahrungen kann dieses Salz

empfehlen die Redaction.

Vogelbilder aus fernen Zonen.
Atlas der bei vms eingefiihrten auslandischen Vogel,

mit erlauterndem Text.

Allen Naturfreunden, insbesondere den Liebhabern aus-

landischer Stubenvogel u. Besuchern zoologischer Garten
gewidmet von

Dr. Ant. Relcbenow,
[87] I. Theil. Papageien.

Aquarelle von G. Miitzel.

Erscheint in Lieferungen a 5 Mark, jede etwa 24 Arten

auf 3 Tafeln in Folio enthaltend, mit begleitendem Text.

(Verlag von Theodor Fischer in Cassel.)

lledaction untV Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck; G. Piitz'sehe IJiiclidruekdVt'i (Otto Itautliftl) in NaunibuTg.
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Mit dieser Nummer schliesst der Jahrgang 1878. Der stetig erweiterte Leser-

kreis, die lebhafte Betheilignng zahlreicher Mitarbeiter sind uns Beweis fiir eine

giinstige Beurtheilung unserer Zeitschrift. Wir werden daher im Allgemeinen den

bisherigen Plan auch ferner beibehalten , im Besonderen aber bemiiht sein, die

Keichhaltigkeit des Inhaltes nnseres Blattes noch zu vermehren. Namentlich soil

die „Rundschau" und die Rubrik ,,Vogelmarkt" erweitert werden. Indem wir unseren

geehrten Mitarbeitern unsern verbindlichsten Dank aussprechen und die Zeitschrift

ihrer ferneren eingehenden Betheiligung empfehlen, bringen wir den Freunden des

„Ornitliologischen Centralblatts" die rechtzeitige Erneuerung des Abonnements in

geueigte Erinnerung. Die Redaction.

Miscellen aus dem Beobachtungsjahr 1877.

Von Oberfdrster von Schilling.

(Fortsetzung.)

6. „Wind ist der Feind aller Jagd". Nach diesem mussten die Imngrigen Schwalben genau -wissen, denn
oft bewahrten Spruche sollte der Jager beim Sturmwinde in Polge des starken Windes liielt sich sonst kein

zu Hause bleiben. Nicht so der Beobachter. Als im einziges fliegendes Insekt in der Luft. Dass es die

Spatherbst nur noch wenige Schwalben sichtbar namlichen Scliwalben waren , die mieh auf eine Ent-
waren, fiel es mir auf, dass mich 2 bis 3 Ranch- fernung von liber 1 km begleiteten, konnte ich daraus

schwalben, als ich bei rauhem Nordost eine grossere entnehmen, weil eine derselhen — eine junge — auf

Feldflachebeging, stets inunmittelbarerNfihe begleiteten. dem Riicken fast ganz geschiefert und deren Schwanz-
Dieselben flogen ganz hart liber dem Boden um mich spitzen noch auffallend kurz waren. —
herum und ich horte wiederholt das Zuklappen des Eine weitere kleine Beobachtung, die der Wind bot,

Schnabels, so unwahrscheinlich dies in Anbetracht des ist mir die, dass kein Vogel, wenn er, mit der Wind-
zarten Schwalbenschnabels klingen mag. Ich konnte richtung streichend, zu Boden sitzen will, dies thut

nicht wahrnehmen , dass Insekten in der Luft flogen

;

oder thun kann, ohne kurz vor dem Medersitzen gegen
erst als ich mich zum Boden herunterbiickte , merkte den Wind Kehrt zu machen. Hierdurch wird mit
ich, wie da und dort kleine Miickchen und dergleiohen abwarts gehaltenem Steiss und geofFneten Schwingen
durch mich aufgescheucht wurden, und dies namentlich die Wucht der bisherigen Bewegung gehemmt, und der

an jenen Stellen, wo Mist ausgebreitet lag. Dies Vogel kommt sanft zu Boden. Diese Vorsichtsmassregel
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gebraucht er auch, selbst wenn er vorhat, nach dem
Medersitzen mit der Windrichtung weiter zu lau-

fen. Geschieht das Bremsen gegen den Wind nicht,

so fallt der Vogel nach dem Gesetz der Tragheit

mit dem Oberkorper nach vorn. Diese letztere Beob-

achtung kann man bei jedem krank geschossenen

Stiick Federwild machen, das in Folge seiner Ver-

wundung die Fahigkeit nicht mehr besitzt, dem Instinkt

zu folgen. —
Sicherlich werden diese Zeilen auch von solchen

Ornithologen gelesen, welche zugleich Jagdfreunde sind.

Ich darf daher hier noch eine Beobachtung einschalten.

Gar oft kommt es vor, dass ungeiibtere Jager, die nach

dem Schuss auf eine Schnepfe diese eine Abwartsbe-

wegung machen sahen, jedesmal glauben, sie sei herunter-

gefallen. Wenn solche Schiitzen im Moment des Schusses

die nothige Ruhe zu einer klaren Beobachtung haben,

so mogen sie Acht geben, welche Linie die scheinbar

fallende Schnepfe beschreibt. Jeder fliegende Vogel wird

von dem Augenblick an, wo durch das Blei plotzliche

Flugunfahigkeit — sei es durch blossen Fliigelknochen-

bruch oder sonst todtlichen Schuss — eintritt, die

namliche Falllinie beschreiben wie ein mehr oder minder

heftig geworfener Stein. Fiir alle Falle also wird die

Linie eine convexe (Theil einer Parabel) sein. 1st

diese Linie aber im geringsten c o n c a v , so ist dies

ein Zeichen, dass der Vogel instinktmassig dem Pfeifen

des Schrotschusses nach abwarts ausweicht. In solchen

Fallen kann der vermeintlich gliickliche Schiitze beruhigt

den Hund an der Leine lassen. Die Schnepfe ist

gefehlt.

7. Die um das hiesige Forsthaus und im Garten

zahlreich angebrachten Nistkasten geben mir Gelegen-

heit, den Freund „Staarmatz" bis in seine innersten

Familienangelegenheiten zu belauschen. Unter all seinem

Treiben bleibt mir immer seine Nachahmungsgabe anderer

Vogelstimmen interessant. Er bringt von seiner Winter-

reise stets einen ganzen Vorrath von Melodien mit.

So hat diesmal einer der Beihe nach die Stimmen
von Kiebitz , grossem Blasshuhn , der Lachmove , dem
Tauchentchen, der Wachtel und der jungen Goldamsel

iiberaus tauschend nach gemacht, wahrend in hiesiger

Gegend die eben angefiihrten Sumpf- und Wasservogel fast

gar nicht vorkommen, Goldamsel und Wachtel aber noch

lange nicht eingetroflfen waren. Dieser Staar hatte den

Winter iiber jedenfalls Gelegenheit gehabt, obige Stimmen
im Original zu horen ; nach einiger Zeit pflegen sich

die empfangenen Eindriicke zu verwischen, man be-

kommt dann im Sommer vom namlichen Staaren nur

noch selten seine alteren Reminiscensen zu hbre n, wahrend
er sich unterdessen auch zur Wiedergabe des minder
anmuthigen „Zwillich" unsres gewohnlichen Hausspatzen
herablasst, oder die Hausbewohner durch Nachahmung
des hier oft gehorten Jagdpfiffes irre fuhrt. Anfang
Juli verlassen die Staaren ganzlich unsre Gegend (fast

an keinem Haus der umliegenden Dorfer fehlt ein Staaren-

kasten), dagegen versaumen die hier briitenden Paare
nie, ihre herbstliche Abschiedsvisite zu machen, zu

welchem Zwecke sie sich Ende August wieder einfinden

und bis in den October uns durch ihre Anhanglichkeit

an ihr Heim erfreuen. —

8. Zu verschiedenen Malen habe ich Gelegenheit
gehabt, zu beobachten, wie Strich- und Zugvogel vor
plotzlich eintretendem Unwetter sich fliichten, selbst

wenn dieser Witterungswechsel nicht unmittelbar der
Flucht auf dem Fusse folgt. Am auffallendsten muss
dies natiirlich bei solchen Vogelarten erscheinen, die

sich sonst bei Tage ohne aussere Veranlassung nicht

zeigen.

Es war am 3L Marz 1865 gegen Abend, aber

mindestens eine halbe Stunde vor der Strichzeit, als

ich mit dem Gewehr am Riicken nach meiner damaligen
Wohnung in Karlsruhe zuriickkehren woUte. Am Stande-

haus angekommen, war mir's, als horte ich den fiir ein.

Jagerohr nicht zu verwechselnden Balzlaut einer Schnepfe,

im selben Augenblick strich hart am Dache voriiber

wirklich eine prachtige Waldschnepfe mit ziemlich

raschem Fliigelschlag spitz iiber mich hinweg. Dieser

ungewohnte Anblick mitten in der Stadt, und dazu noch

vor Abend, war mir so selten, dass ich unwillkiirlich

das Gewehr von der Schulter riss, unbekiimmert darum,

ob das unerlaubte Schiessen auf offener Strasse mir
Bestrafung zuziehen kbnnte oder nicht. Noch wie von
heute erinnere ich mich, dass, als ich mit dem Gewehr
am Backen rasch Kehrt machte, um der schnell streichen-

den Schnepfe zu folgen, ich mit der Gewehrmiindung
beinahe den schwarzen Seidenhut eines grossen schwarz

gekleideten Herrn streifte. Die entsetzten Augen dieses

friedlichen Stadtbewohners, verbunden mit dem in der

Gesichtslinie auftauchenden schwarzen Hindernisse,

liessen mich leider nicht zu Schuss kommen. In der

darauf folgenden Nacht fiel ein fast zwei Fuss tiefer

Schnee.

Am 23. April 1868 fuhr ich bei anscheinend standig

guter Witterung gegen Mittag in ein unmittelbar von
Feldberg aus sich herabziehendes enges Thai (Zastler

Thai). Plotzlich flog fast in Kirchthurmhohe eine einzelne

Waldschnepfe hastig naeh dem breiteren Dreisam-

thale zu, ich verfolgte sie mit den Augen, bis sie als

unendlich kleines Piinktchen mir entschwand. Sie war
immer in gleicher Hohe geblieben. Keine zwei Minuten
nachher walzte sich ein schauerlicher Schneesturm vom
Feldberg her, wodurch der Boden fiir mehrere Tage
ziemlich hoch mit Schnee bedeckt wurde; dieser Schnee-

sturm war ganz local. Im vorderen Dreisamthale blieb

damals der Boden frei,

Bei anderen Vogelarten habe ich oft beobachtet, wie

sie vor dem Unwetter gleichsam fliehen , bis sie von

diesem iiberholt werden und sich dann wohl oder iibel

dem Schicksal ergeben. Man sieht, schlechtes Reisewetter

kommt nicht allein bei den Menschen vor, aber die

befiederten Zug- und Strichvbgel sind in sofern schlimmer

daran, als sie zur bestimmten Zeit dem unwiderstehlichen

Wandertrieb folgen miissen, ob es nun hagelt oder

schneit. Ein Aufgeben der Reise oder ganzliche Um-
kehr giebt es nicht.

[Anmerkung: Die in Nr. 19 des Centralblattes

von Dr. Liebe bezeichneten „TJnbekannten" Wanderer
diirften nichts sein als „Oedicnemus crepitans^' (Triel).]
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Berichtigung.

Herr Dir. Pralle sagt in No. 22 d. Blattes auf der

ersten Seite wortlich: „Ferner fiihrt Hr. W. selbst

noch einen zweiten Fall von der rascheren Entwickelung
des Kukuks-Eis an. Er hat bei einem drei Tage alten

Kukuk 3 stark bebriitete Nest-Eier gefunden".

Icb muss hierauf erwiedern, dass icb noch nie neben

einem jungen Kukuk Nest-Eier gefunden babe, dass ich

also aueh so etwas gar nicht schreiben konnte.

Alle mir personlich bekannten Herren , die schon

ofters junge Kukuke im Nest fanden, wie Hr. Re-
gieruDgsrath Henrici und Andere, haben gleich mir den
jungen Kukuk immer ohne Nest-Eier und ohne Nest-

Jungen angetrofFen.

Uebrigens ist inzwisehen schon der Beweis geliefert,

dass das Kukuks-Ei sich nicht schneller entwickelt,

als die neben ihm liegenden Nest-Eier, denn in Nr. 16
d, Blattes berichtet Prof. Dr. Heller in Kiel ausfuhrlich,

wie ein einem Bachstelzen-Nest entnommenes frisches

Kukuks-Ei von Kanarienvogeln genau nach 14 Tagen
ausgebriitet wurde.

Maine diesjahrigen Beobachtungen und Erfahrungen
haben mich nur in dem Glauben bestarken konnen, dass

meine friiher ausgesprochenen Ansichten keine falschen

vraren, und ich werde mir erlauben, im nachsten Halb-
jahr in Kiirze iiber das Erlebte zu berichten.

Vorlaufig sei nur bemerkt, dass ich in dem E.evier

bei meinem Bruder vom 2. bis 15. Juli d, J. sieben

junge Kukuke und in hiesiger Gegend im Brieselang

am 26. Juli den achten fand. Von Kukuks-Eiern ent-

deckte ich 13, von denen aber 2 zerbrochen waren.
Charlottenburg. ^^^^^ Walteb.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Togelmarkt.
Wir geben nachfolgend ein Verzeichniss von Vogel-

arten, welche wahrend des verflossenen Jahres auf den
Markt kamen und zu den beigefiigten Preisen ange-

boten wurden. Es ergiebt sich aus dieser Aufzahlung
ein oft bedeutendes Schwanken des Preises, wenn die

betr. Art plotzlich in grdsserer Anzahl eingefiihrt wurde.
So gingen namentlich durch starken Import von Jackos,

Wellensittichen und einigen Kakadus, welche besonders
an die Handlung von Ch. Jamrach in London gelangten,

die Preise dieser Vogel sehr herunter.

I. Papageien.
Mark

Ka-Ka {Nestor meridionalis) 300
Rothhauben Kakadu {Plictolophus moluccensis) . . 80
Nacktaugen-Kakadu {PL ophtalmicus) . . . 60—100
Gelbhauben-Kakadu {PL cristatus) .... 25—40
Gelbwangen-Kakadu {PL sulfureus) .... 25—45
Weisshauben-Kakadu {PL leucolophus) . . . 36—40
Eosa-Kakadu {PL roseicapillus) 20—36
Inka-Kakadu {PL Leadbeateri) 40—60
Nasen-Kakadu {Licmetis nasica) 20—30
Wiihl-Kakadu {L. pastinator) 60
Blauarara {Sittace glauca) 320
Arakanga {S. macao) 80—90
Oriinfliigelarara (S. cMoroptera) 90
Ararauna (S. ararauna) 70—100
Soldatenarara (S. militaris) 60—100
Zwergarara {S. severa) 40
Nanday-Sittich {Conurus armillaris) . . P. 80—100
Carolina-Sittich (C. carolinends) .... P. 24—30
Jendaya-Sittich (C pyrocephalus) 30—35
G-oldstirnsittich (C. aureus) P. 30—36
Kaktus-Sittich (C. cactorum) Stiick 30
Goldmaskensittich {C. pertinax) .... P. 25—30
Blumenau-Sittich {Brotogerys tirica) P. 15
Bergsittich {Platycercus melanurus) P. 80
Barnardssittich {PL Barnardi) P. 75
Scharlachfiugel {PL erythropterus) P. 120
Rosella {Platycercus eximms) P. 30—45
Buschwaldsittich {PL Pennanti) P. 40—60
Tasanensittich {H. adelaidends) P. 90

Blasskopfsittich {PL palliceps) P. 60—90
Konigs-Sittich {PL scapulatus) .... P. 100— 120
Paradies-Sittich {PL pulcherrimus) .... P. 80—84
Masken-Sittioh {PL personatus) P. 100
Blutbauchsittich {PL haematogaster) ... P. 80

—

120
Singsittich {PL haematonotus) P. 20—36
Schonsittich {Euphema pulchella) .... P. 25—50
Ziegensittich {Cyanorhamphus Novae Zeelandiae) P. 50
Nymphe {Callipsittacus Novae HoUandiae) . P. 25—33
Wellensittich {Melopsittacus undulatus) . . P. 8— 16

Hochedelsittich {Palaeornis eupatrius) . . P. 32—40
Halsbandsittich {P. torquatus) P. 20—30
Schwarzohr-Papagei {Pionias menstruus) . . St. 30
Glatzenkopf {P. senilis) St. 30—50
Unreingefarbter {P. so7'didus) 30
Amazone {Chrysotis amazonica) 36—40
Rothbug-Amazone {Chr, aestiva) 25—30
Blaubart {Chr. festiva) 50
Gelbwangen-Amazone {Chr. autumnalis) .... 50
Griinwangen-Amazone {Chr. coccineifrons) ... 36
Blaunacken-Amazone {Chr. Finschi) 50
Gelbnacken-Amazone {Chr. auripalliata) . . 50—74
Surinam-Amazone {Chr. ochrocephala) . . . 42—45
Panama-Amazone (Savanilla-Amazone) {Chr. panamensis)

42-45
Miiller-Amazone {Chr. farinosa) 36
Guatemala-Amazone {Chr. Guatemalae) .... 75
Weissstirn-Amazone {Chr. albifrons) .... 36—40
Portorico-Amazone {Chr. vittata) 2.5

Grosser Gelbkopf {Chn Levaillanti) 60
Jamaica-Amazone {Chr. collaria) 14
Gulielmi-Papagei {Poeocephalus Gulielmi) . . 40—50
Mohrenkopf {P. senegalus) P. 20—36
Vaza {Psittacus vaza) 30—45
Graupapagei {Ps. erithacus) 20—60
Griinedelpapagei {Eclectus polychlorus) . . . 40—60
Unzertrennlicher {Agapornis pullaria) . . P. 12—18
Graukopfchen {ylg. cana) P. 20
Sperlingspapagei {Psittacula passerina) ... P. 12
Blaukronchen {Coryllis galgulus) P. 60
Liliput {G. exilis) 30
Pflaumenkopf (7>M/io^^oss!(s Novae HoUandiae)'?. 70—80

A. E,.
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Vereins-Angelegenheiten.

Tierte Vogel-Ausstellung der „Aegiiitha".

(Fortsetzung.)

Die AbtheiluDg der einheimischen Vogel war ganz

besonders in diesem Jahr um vieles reichhaltiger besetzt

als in irgend einem der vorangegangenen. Es waren von

19 Ausstellern ungefahr 62 Arten in nicht weniger als

204 Exemplaren eingesandt worden, darunter sine An-
zahl interessanter Species, auf -welche wir sogleich zu

sprechen kommen werden. Aus der Gruppe der Koi'ner-

fresser ist nicht viel zu erwahnen. TJnsere gewohn-
lichen Finken-Arten, Pyrrhula, Loxia und Carpodacus.

Von den Weichfressern miissen wir eine reizende

Sammlung von Troglodytes, Regulus fiavicapillus, Certhia,

Sitta, Phyllopneuste trochilus und der sammtliehen kleinen

Meisenarten, die in einem grossen, schdn eingerichteten

Gresellschaftskafige hausten, nennen. Dieselbe war von

Herrn Castellan Bohnenstengel ausgestellt und
wUrde sicherlich einen Preis davongetragen haben, wenn
Herr Bohnenstengel nicht selbst zu den Preisrichtern

gehbrt und als solcher aussei'halb der Concurrenz ge-

standen hatte. Eine gleichwerthige schone Sammlung
hatte Herr W. L o f fh a g e n. Darunter waren noch Regulus

ignicapiUus, Piciis minor und ein seit 3 Monaten im Kafig

befindliches Paar von Aleedo ispida. Der alte Vogelhandler-

Veteran A. Brune hatte eine hiibsche Sammlung
unserer kleinen Meisen, darunter auch Parus cyanus,

ferner Sprosser, Goldhahnchen, Zaunkonige u. s. f. aus-

gestellt , Gerr W. B r u n n einen Upupa epops , Herr
C. A. Dederky, unter anderen Weichfressern, Muti-

cilla phoenicura, Biidytes flavus, Oriolus galhula (seit

einem Jahr im Kafig) , Acrocephalus turdoides , bereits

seit mehreren Jahren gehalten, Pratincola rubetra und
Sitta caesia. Auch ein in der TJmgegend Berlins ge-

fangener Nucifraga caryocatactes fand sich hier. Sehr

viel Interesse erregten ein Paar aus dem Nest genom-
mener und aufgeflitterter Gecropis rustica, von Herrn
Vogel ausgestellt. Das Berliner Aquarium hatte einen

Kukuk gesandt, der bereits Jahr und Tag in Gefangen-

schaft gehalten wurde. Reichhaltig, wie noch nie zuvor,

war die Collection der Raubvogel. Die Herren Schmidt
und Do ring (Brandenburg) hatten Buteo maximus,

Circus aeruginosus, mehrere Buteo vulgaris, Syrnium
aluco, Strix flammea, Athene noctua, Tinnunculus alauda-

rius, gewiss eine reichhaltige Sammlung. Dazu gesellte

sich eine von Herrn Ad. Walter seit 9 Jahren ge-

haltene Otus sylvestris, sowie mehrere Uhus und Otus

hrachyotus des Herrn A. Brune. Wenn wir noch er-

wahnen, dass Pischreiher, Kranich und Kiebitz und
Lachmove ausgestellt waren, so haben wir wohl, den

wichtigsten Umrissen nach, unsere Pflicht des Bericht-

erstattens erfullt. Als Preisrichter fungirten in dieser

Abtheilung die Herren Bohnenstengel, Eahren-
bach (an Stelle des leider verhinderten Herrn Prof.

Liebe in Gera) und Schalow. Dieselben vergaben

drei silberne Medaillen und zwar an die Herren Vogel,
Loffhagen, und Brune, ferner fiinf bronzene an

die Herren 0. A. Dederky, W. Brunn, Dr. Hermes
(Aquarium), Schmidt und Dor ing und Ad. Walter^

Herman Schaiow.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Zu verkaufen:

aus dem JJaclilass eines Saiuuilers: 140 ausge-

zeichnet ausgestopfte, gut erhaltene VSgel (70 Sing-

Togel, 5 Schreivogel, 12 Spechte, 5 Papageien, 18 Raub-
vogel, 4 Tauben, 4 Hiihner, 15 Sumpfvogel, 8 Schwimm-
vogel) mit oder ohne iJ.praktischen neuen Glasschranken

;

ferner viele Vogel-Balge ; eine geordnete Eier-Sauiiulung
(2450 Stiick, grbsstentheils gut praparirt in Gelegen,

dabei z. B. 6 Kukuks-Gelege, 36 Eisvogel, 11 Nacht-

schwalben, 39 Goldhahnchen, 24 Wasserstaare, 30 Eliih-

vbgel, 17 Kolkraben etc.); endlioh geordnete Schiuet-

terlings- (1280 St.) und Kiifer-Sauimlmigen, (7950
resp. 1650 St.), meist deutsche Arten, mit oder ohne

die praktischen, z. Th. eleganten Schranke.

Auskunft: Professor Dr. Wilh. Blasius,

[91] Braunschweig.

Praparator-Stelle
am Herzoglichen Naturhistorischen Museum vacant.

Bewerbungen erbeten innerhalb der nachsten 14 Tage.

Erforderlich allgemeine und speciell zoologische und
anatomische Bildung; Gewandtheit in alien Preparations.

Arbeiten, hauptsachlich im Aufstellen grosserer Sauge-

thiere; Einsendung von Attesten und Probe-Arbeiten

Gehalt 1500 bis 2000 M. (event, auch mehr) nebst

240 M. Wohnungs-Geld-Zuschuss. [92]
Braunschweig, November 1878. Prof. Dr. Wilh. Blasius.

diaries Jairiracli,
180. St. George's Street, London East.

Chimpanse 800 Mark — Caracal 240 — Ocelot 140
— 2 Schwarze Sumatranische Rhinoceros (ausgewachsen)

a 5000 — Muflon 100 — 20 Fliegende Hunde a 16
— Graupapageien a 16 — Grosse Gelbhauben-Kakadus
a 25 — 30 Rosa-Kakadus a 16 — Grosse Gelbkopfe
a 60— Gelbnacken-Amazone 50 — 3 Jamaika-Amazonen
a 14 — 42 Jendaya-Sittiche a 30 — IP. Kronentauben
200 — Weissstirn-Amazone 40 — 1 P. Wilde Trut-

hiihner 200 — Ararauna 100 — Arakanga (Rother

Arara) 80 Mark. [89]

Ich bitte, gegen Erstattung der Portokosten, zum
Zwecke anatomisclier TJntersuchung um Einsendung
frischer Vogelkbrper •, ,bei schon abgebalgten mit mog-
lichst genauer Speciesbezeichnung des Rumpfes.

Besonders erwijnscht sind grossere Exemplare, wie
Schwan, Gans, Cormoran, Reiher, Trappe, Aquila, Ha-
liaetos, Pandion etc. [93]

Heidelberg, Heumarkt 4. Dr. H. Gadow.
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Ornithologische Skizzen aus Mecklenburg und Nord-Friesland.

Von Dr. R. BShm.

Nicht um neue und wiclitige Beobachtungen mitzu-

theilen, will ich mir erlauben, liier die Aufmerksamkeit
des Lesers in Anspruch zu nehmen, sondern nur, um
mit einigen skizzirenden Strichen die Gegenden in ihren

Beziehungen ais Vogelheimstatten zu schildern, in denen
ich wahrend des Juli und der ersten Halfte August
des Jahres 1878 geweilt.

Moge der nur allzu unwissenschaftliche Anstrieh

meiner Mittheilung dem Umstande zu Gute gehalten

werden, dass der Zoologe fiir diesmal Mikroskop und
anatomisches Messer ruhig daheim gelasseh hatte, um
wie manches Hebe Mai mit Biichss und Plinte Wald
und Haide und Meeresufer zu durchstreifen und die

hier stets in reichstem Maasse gefundene Freude wieder
zu suchen.

Vielleiclit ist es ja auch nicht ohne einiges Inter-

esse, auf die ortlichen Verhaltnisse von Gegenden einen

fliichtigen Blick zu werfen, in denen die hier, in meiner
engeren Heimath, mehr und mehr — ob iiberall mit
Becht bleibe dahingestellt — laut werdenden Klagelieder

iiber die Abnahme unserer gefiederten Mitbiirger wohl
noch von Niemand angestimmt zu werden brauchten.

Den Juli verlebte ich auf der ausgedehnten Begiite-

rung meines Onkels, des Grafen Plessen - Ivenack in

Mecklenburg-Schwerin.
Bereits, wenn man von Berlin auf der Eisenbahn

an die mecklenburger Grenze gelangt, muss der ver-

anderte Charakter der Gegend auffallen. Hier hat das
Land ein griines Gewand angethan. Wahrend bisher

einfdrmige Pelder sich ausdehnten, auf denen jedes
Fleckchen eines nur sparsam und widerwillig frucht-

tragenden Bodens ausgenutzt war, wahrend kaum diiif-

tige Baumreihen den tiefen Sandwegen Schatten ge-

wiihrten und hier und da selbst das letzte Griin bis

auf die unverwiistlichen Kiefernkussel in Flachen weiss-

schimmernden Triebsandes erstarb, unterbrechen jetzt

Viehweiden, Pferdekoppein, Wiesen und iippig wuchernde

Kleebreiten mit ihren kraftigen, satten Farbentbnen weit-

hin die Feldmarken. An zahlreichen Graben und Rinn-

salen tritt die schwere, schwarze Humuserde zu Tage.

TJmbuschte Wasserlocher, kleinere und griissere Feld-

holzer, einzelnstehende oder zu Gruppen vereinigte,

Starke Eichbaume, fast undurchdringliche Hecken und

Gestriipp an den Wegen bieten iiberall eine auch dem
Auge angenehme und wohlthuende Abwechselung. Und
statt der ernsten, trockenen Kieferhaiden , in die sich

der Blick weit hinein zwischen die vom fast kahlen Boden

aufragenden Stamme verlieren kann, tritt dichter Laub-

wald, besonders durch seine miiehtigen Buchenbestande

imponirend und von reichlichem Unterholz durchwachsen,

an den Bahnkorper heran.

Der in einem Aufsatze des „deutschen Forst- und

Jagdkalender" von 1875 mit Recht getadelte „einseitige

Schematismus" des Abbuschens hat hier augenscheinlich

Feld und Wald noch verschont gelassen und so auch

der Vogelwelt noch nicht ihre besten Versteck- und

Nistplatze geraubt. —
Abseits von der Bahnlinie, die hier den Geburtsort

Fritz Renter's, Stavenhagen, das Prototyp eines win-

zigen Landnestes, beriihrt, liegt Schioss Ivenack. Halb

versteckt zwischen den machtigen Baumgruppen des

Parkes schaut es mit dem ihm gegeniiberliegenden

Dorfkirchthurm auf den See, der unmittelbar davor seine

stille, griinglanzende Flache hinbreitet. Ein Rundliliek vuii



den eine prachtige Aussicht gewiihrenden Fenstern des

Zimmers, in dem ich hauste, auf die waldigen Ufer,

den breiten Schilfkranz, der wie ein Ringwall den See-

spiegel umfasst, auf die vielen, sich bewegenden Punkte
im Wasser und im Rohr lasst hier soforfc eine von der

leidigen Cultur noch ungestorte Vogelherberge erkennen.

Drunten liegt das Boot zur Fahrt bereit. Die
Mittagssonne sengt heiss herab, kein Lufthauch riihrt

die schlafF herabhangenden Blatter des Rohrichts, das

schon vor dem Schlosshofe selbst die Aussicht auf das

Wasser verwehrte.

Alles ist still rings umher, man kann das Schnalzen

der aufspringenden Fische und das tiefe Gesurr der

bin- und wiederschiessenden, dickleibigen Libellen horen.

Nur ein Acroeephalus turdoides singt im Rohrdickicht

unermiidlieh seine rauhen und doch so anheimelnden
Strophen. Schwerlich mag ein fleissigerer Banger ge-

funden werden, er iibertrifft sogar den oft verzweiflungs-

voU ausdauernden Taktirer Phyllopneuste rufa. Selbst

mitten in dunklen, unfreundlichen Nachten, um 12 und
2 Uhr, horte ich sein eifriges Geknarr aus dem dum-
pfen Bauschen und Brausen des Schilfwaldes zu mir
herauftonen, und in den qualmenden Morgennebeln, die

den zum friihen Piirschgang iiber den See Setzenden
umhiillten, drang seine Stimme bereits wieder siegreich

hervor. Um so komischer wirkt es, wenn ein fallender

Schuss den im besten Concertiren BegrifFenen jah unter-

bricht, und der plotzlich verstummte Vogel, der sich

sonst nicht gern frei zeigt, mit hastigem, ruckweisem
Fluge aus dem Rohricht davonschiesst.

Das Sehilf des Ufers, an dem der Kahn gemachlich
hingleitet, wird immer ausgedehnter, dichter und hoher.

Dahinter, nur durch das Dickicht eines nassen, schilfigen

Erlenbruchs getrennt, dehnt sich die geschlossene Masse
des mit Damwild reichbesetzten Wildparkes am See-

ufer hin, durch eine Schneisse lugt das von einer cou-

lissenartigen Rococofa^ade maskirte Haus des Wild-
warters aus dem Griin.

Da, wo der Wald beginnt, bildet der See eine hinter

Sehilf und Binsendickichten verborgene Bucht, und von
hier aus schlangelt sich durch die Wildniss eines unter

einem verfilzten Conglomerat von Busch und Kraut
versteckten Morastes der schmale Abfluss des Sees hin.

Phragmitis communis und Typha latifolia, untermischt

mit Scirpus und Juncus, Acorus Calamus, dem pracht-

vollen Butomus umbellatus und einer Masse anderer

Wassergewachse , zu denen sich weiterhin sperrige

Weidenbiische gesellen, bilden den wie eine griine Wand
aufsteigenden Hintergrund ; am Rande spriessen Hydro-
charis und Alisma, die gelben Bliithenknopfe von Nu-
•pliar luteum leuchten dazwischen hervor und weite Fol-

der von StratJiiotes aloides gebieten mit ihren dicht an-

einander gedrangten, starrenden Blattspitzen dem vor-

dringenden Kahne ein peremptorisches Halt. Selbst das

noch offene Wasser des Sees hat die Pflanzenwelt in

Beschlag genommen und greift langsam aber sicher

auch hier weiter und weiter um sich. Denn iiber einem
unergriindlichen Schlamm, der, vom Ruder aufgewiihlt,

nicht gerade nach Weihrauch und Myrrhen duftet,

spinnt sich ein Netz von allerhand Unkraut, namentlich
Ceratophyllum und CalUfriche, hier und da inselgleich

zur Oberflache kommend, durcheinander und gemahnt

an die Colonieu der Elodea canadensis ucseres Spree-
und Havelgebiets.

Schon lange, bevor der Kahn in diese versteckten

Buchten einbiegt, stehen, einer nach dem andern, meh-
rere Reiher {Ardea cinerea) auf, die hier im Rohricht
Posto gefasst batten.

Obschon die Anzahl der den See besuchenden Reiher
in den allerletzten Jahren — vielleicht nur zufallig —
etwas abgenommen hat, sieht man die schlauen Fisch-

rauber doch zu jeder Zeit da und dort ofters zu Trupps
vereinigt am Rohr stehen. Gewisse Platze, so besonders

einzelne, aus dem Wasser aufragende Pfahle, sind stets

besetzt, und es machte mir immer besonderen Spass,

einen alten Burschen zu beobachten, der, regelmassig

auf einem solchen, weit vom Ufer entfernten Pfahl

postirt, hier seine grotesk eckigen Bewegungen und
Positionen ausfuhrte.

Friiher befand sich in den alten Buchen eines Hiigel-

riickens im Wildparke ein grosserer Reiherstand. Da
aber einer nach dem andern der prachtigen Baume der

unausbleiblichen Vernichtung anheimfiel , welche jede

Reiherniederlassung begleitet, so wurde er durch fort-

gesetzten Abschuss zerstort. Vor einigen Jahren waren
noch 2 Horste dort, von denen wir eines schonen Tages
die Jungen herunterschossen. Seitdem hat kein Reiher

dort gehorstet und kommen die Jungen, die den See

besuchen , aus anderen , benachbarten Revieren , wo
namentlich noch ein grosser Stand existirt.

Den alten, gewitzigten Cumpanen ist am See, an

dessen Rohricht sie meist vom Lande aus voUig uner-

reichbare Standpunkte beziehen, ausserst schwer bei-

zukommen. Ihre Schlauheit und Vorsicht ist auch so

gross, dass, falls man wirklich einmal einen an einer

Stelle erblickt hat, die vom Lande aus beschossen werden
kann, und nun den Kahn scheinbar auch noch so

harmlos einer Landungsstelle zudirigirt, der Bedrohte

sofort aufmerksam wird, mit hochgerecktem Kopf so

lange sichert, bis das verdachtige Fahrzeug im Schilfe

verschwindet, und sich dann so schnell wie moglich,

ohne sein gewohntes, heiseres, „Kra-ich" auszu-

stossen, aus dem Staube macht. Haben sie indessen

Nichts von dem Jager geiiugt und befinden sie sich im
lauwarmen, sonnenbeschienenen Wasser so recht behag-

lich, so verabsaumen sie zuweilen, »uf jedes kleine Ge-
rausch hinter ihnen zu achten. So schoss ich einmal

ein altes Mannchen, das regelmassig in einer durch das

Sehilf gehauenen Schneisse auf einem Pfahl aufgeblockt

hatte, trotzdem ich, um es in Sicht zu bekommen, ein

dichtes Weidengebiisch durchkriechen musste, was ohne

einigen Larm nicht moglich war.

Den Reihern begegnet man nicht nur am See, an

den schilfbewachsenen Graben, Wasserlochern und Torf-

stichen, sondern sie stehen oft zu grossen Trupps ver-

einigt mitten auf den nassen Wiesen umher, halten sich

hier auch bisweilen auf einzelnen, hohen Baumen auf.

Beizukommen ist ihnen auch hier fast nie, hochstens

einmal mit der weittragenden Biichse.

Wahrend dem Fischreiher, wo es moglich ist, —

•

dass es nicht allzuoft geschieht, dafiir sorgt er eben

schon selbst, — etwas am Zeuge geflickt wird, scliiitzt

hingegen strenges Gebot seinen nachtlichen Vetter Bo-

taurus stellaris, damit den Friihlingsabenden nicht der



eigenartige Ton seines Balzrufes fehlen moge, der

dumpf vom finstern Waldrande her iiber den See tont.

In den undurchdringlichen Rohrdickichten langs des

Wildparks fuhrt die Rohrdommel ihr verstecktes Leben,

sehr selten nur kommt bei der Entenjagd der von den

Hunden aufgestoberte Vogel dem im Schirm passenden

Schiitzen in Sicht, und nur ein einziges Mai sah icb,

am heissen Mittag, langsam langs des Schilfes hin-

rudernd, die bizarre Gestalt sich mit lautlosem, eulen-

ahnlichem Fliigelschlag erheben und ebenso unhorbar

im nachsten Schilfdickicht wieder verschwinden.

Jetzt lenkt ein brausendes Gerausch im Schilf vor uns

unsere Blicke von den mit langsam em Fliigelschlag dicht

iiber den Seespiegel abstreicbenden Reihern. Mit lautem

Geriitsch steht ein Schoof Stockenten (Anas boschas)

auf, die hier nach Aesung griindelten, und fliegt bald

in dichter Kette fern iiber den See hin.

Zur grossen Genugthuung des auf die nachste Enten-

jagd hoffenden Jagerherzens sieht man jedoch jetzt —
in der ersten Halfte Juli — nirgends alte Erpel hoch

werden, da diese „abgeschlagen" haben, d. h. ihr prach-

tiges Hochzeitsgewand fur das unscheinbare Sommer-

kleid vertauschen, und in Folge dessen flugunfahig ge-

worden sind.

War auch iiberhaupt in Mecklenburg an Wildenten

nie Mangel, so ist doch das heurige ein besonders gutes

Entenjahr zu nennen. Von der sonst bemerkten, ausser-

ordentlichen Abnahme der Enten, wie sie z. B. Vice-

Oberjagermeister von Meyerinck in seiner „Natur-

geschichte des Wildes" fiir die meisten Gegenden
Deutschlands constatirt, ist dort gliicklicherweise noch

wenig zu verspiiren.

Dass sich eine seiche dort nicht so fuhlbar macht,

wie bei uns selbst auf Seen, deren locale Verhaltnisse

im Laufe der Zeit kaum andere geworden sind, ist vor

AUem dem grossen Reichthum der Feldmark an Wasser-

lochern, Teichen und Mooren aller Art zuzuschreiben.

Hier, gewohnlich mitten im aufspriessenden und reifen-

den Korn, kijnnen die Alten ungestort briiten und ihre

Jungen aufbringen, die Erpel, wenn sie abgeschlagen

haben, sich sicher versteckt halten. In unserer Gegend,

wo bei dem in Folge des leichteren Bodens im Diirch-

schnitt weniger guten Stand des Getreides jeder Fuss

breit nutzbar gemacht wird, ist dagegen eins dieser

heimlichen Versteckplatze nach dem andern verschwunden,

um langweiligen Kartoffel- oder Riibenpflanzungen Platz

zu machen. Auch konnen dort, wo sich so viele „Enten-

gelegenheiten", wie der Jager sagt, voriinden, diese

ihrer Neigung, gegen Ende des Tages ihren Aufent-

haltsort zu wechseln, nach Gefallen nachkommen. Ging

man des Naohmittags dureh die Felder, so konnte man
sicher aein, bald einzelne, bald grossere und kleinere

Ketten zu bemerken, welche diesem oder jenem Wasser-

loch zustriohen. Mit dem Sinken der Sonne mehrten

sich diese Ziige, und bei dem lang andauernden, abend-

lichen Anstande auf Rothwild, besonders da, wo sich

zwischen Wiesen und Waldern ausgedehnte Torfstiche

hinziehen, konnte man immer von Neuem das leise

Platschern der Wasserblanken, den pfeifenden Fliigel-

schlag und die lairmenden Stimmen der einfallenden

Enten vernehmen.

Selbst der verwohnteste E'ltengeschmack kann sich

aber auch getrost mit der dortigen Gegend zufrieden

erklaren. Das Wasserloch prasentirt sich in alien

seinen Variationen und Combinationen. Von der iiber-

schwemmten Wiese bis zu dem im tiefen, mit Baum-
wuchs bedeckten Kessel heraufblinkenden Kolk, vom
klaren Teich en miniature mit pflanzenbewachsenem

Rande bis zu dem mit hohem Rohr, oder Carex und
JwMCMsbulten, Weiden und Erlenstrauchern bedeckten,

oft recht ausgedehnten „Gelegenheiten". Eine dieser

letzteren war zu Zeiten so bevolkert mit Enten und
Reihern, Rohrweihen, Tauben, Rehen und Fiichsen, dass

wir sie mit dem pomposen Namen El-Dorado belegten.

Die in den Sumpfwiesen alter Torfstiche versteckten

Blanken sind theilweise iiberhaupt unerreichbar und
bleiben ganz unabgesucht.

AUe diese Varationen des einfachen, fiir den Mcht-
jager und Nichtornithologen so wenig anziehenden The-

mas ,,Wasserloch" finden sich dann in vergrossertem

Maassstabe als Seen — unter ihnen der Cumerower See,

wohl eine Meile lang und halb zur Begiiterung gehbrig,

mir aber nur sehr wenig bekannt — als Moore mit

theilweise unergriindlichen und unpassirbaren Schlamm-
strecken und als Briicher wieder. Von den letzteren

pflegt besonders einer von Hunderten von Enten belebt

zu sein.

Hier bilden Erlen und Weiden, dazwischen einzelne

kurzstammige, knorrige Kiefern, untermischt mit Schilf

und Rohr, ein urwaldmassiges Dickicht. Unter dem
dammerigen Dunkel, das iiberall herrscht, zieht sich ein

Labyrinth von Wasserlaufen hin , aus dem der feste

Boden nur inselgleich oder als schmale, zuweilen kaum
fussbreite Landzungen auftaucht, wahrend unmittelbar

daneben der Fuss oft schon vergebens nach Grund
sucht. Hier und da vereinigen sich die Wasseradern

zu kleinen, von dichtem Rohr umstandenen und durch-

setzten Teichen, iiber welche die Aeste der Baume und
Gebiische sich weit hiniiberneigen.

Miihsam, oft bis an die Kniee im kalten Wasser,

arbeitet sich der Jager durchs Dickicht. Schon hat er

einigemale den pfeifenden und klatschenden Fliigelschlag

aufstehender Enten gehort, ohne dass das Auge etwas

Anderes, als die Wellenringe auf den Gewassern und
durch sie hin und her geschaukelte Federn wahrnehmen
konnte.

Da wird pliitzlich durch das Weidengeiist eine auf

dem dunklen Wasser voriiberziehende Ente sichtbar,

eine zweite, dritte — es mogen wohl noch mehr da

sein, aber es gilt kein langes Besinnen, und jah bricht

der Knall des Schusses die Stille ringsumher. Und
gleich einem Echo erliebt sich rings donnerndes Ge-

brause, eine Wolke von Enten geht in die Hohe, denen

im Geholz meist unsiohtbar, aber ein prachtiges Schau-

spiel fiir die, welche den Bruch umstellt halten.

Neben Anas boschas ist hier auch A. crecca vertreten

;

auf einem Wasserloch trafen wir einmal mehrere A.

querquedula an. Andere Arten habe ich nicht sicher

constatiren konnen. Im Winter sind die Seen und
Graben oft von Enten bedeckt, da ich aber zu dieser

Zeit noch nie dort war, so kann ich iiber die durch-

ziehenden Arten nichts Naheres berichten.

Das Absuchen der Wasserlocher, mit seinen vielen,

jedem Waidmann in heiterster Erinnerung stehenden.



tragikomischen Zwischenfallen, ist gewohnlich nur mit

guten Hunden ei'folgreicli , da die Jungen und selbsfc

die fiugfahigen Alten oft nur ausserst schwer zum Ver-

lassen ihrer Versteckplatze zu bewegen sind. Besonders

wenn letztere eine Koppel Junge bei sich haben, liegen

sie selbst in kleinen Binsen oder Sohilfflachen oft so

fest, dass der Hund mehrmals durchrevieren kann, bis

sie plotzlich vor dem schon alle Hoffnung verlierenden

Schiitzen aufstehen, kehren auch in anerkennenswerther

Muttersorge trotz Jager und Hunden -wiederholt zariick,

die Zufluchtsstatte ibrer Jungen umkreisend. Letztere

gehen, zu sehr gedrangt, baufig lieber zu Lande, um ihr

Heil in der Flucht per pedes zu versuchen, als dass sie

sich auf die Blanken treiben lassen.

Einige grbssere Entenjagden werden alljahrlieh auf

dem Ivenecker See abgehalten. Zu diesem Behufe sind

Ton Strecke zu Strecke Schneissen durcb den Scbilf-

giirtel gehauen und am Rande des Wassers Schirme

errichtet, zu welchen scbmale Bretterstiege durch die

sumpfigen Wiesen und das Rohr hinfiihren. Von einigen

Kahnen aus dirigiren die Jager die das Robricht —
streckenweise mit barter Arbeit — abtreibenden Hunde,
die Stande sind triebweise mit Schiitzen besetzt, und es

giebt wenig amiisantere und spannendere Jagdvergniigen,

als das Passen im scbilfversteckten Schirm, wenn zuerst

nur das Larmen der Rohrspatzen und das Singen der

tanzenden Miicken vernehmbar ist, wenn dann Schuss

aufSchuss von den nachsten Schirmen fallt, das Hetzen
und Rufen der Jager heriiberschallt, und dann plbtzlich

einige Enten in angstlicher Hast die schmalen Wasser-
streifen der Schneissen passiren wollen.

Auch hier documentiren die Wild enten viel Vorsicht

und Schlauheit. Die zum Flug unfahigen Mauserenten

und Jungen ziehen nur ungern iiber die Schneissen

und tauchen, falls sie den Jager im Schirm augen oder

vernehmen, sofort blitzschnell unter; alte, erfahrene

Erpel durchschwimmen weite Strecken unter Wasser,
ohne mehr als die Schnabelspitze herauszustrecken, und
Alte wie Junge lassen im Rohr oft die Hunde Toriiber,

um sich dann schleunigst riickwarts zu concentriren, wes-
halb es nur rathlich ist, den Riickwechsel eine Weile
besetzt zu halten.

Ein Lieblingsaufenthalt der Enten, wie des iibrigen

Wassergefliigels, ist die Insel, welche im See liegt und
der jetzt unser Kahn zusteuert,

Vor uns tummelt sich ein Parchen Podiceps crista-

tus , mit lautem , volltonendem Ruf einander lockend.

Scheu weichen sie dem Kahne aus, wie sie ja iiberhaupt

stets ein sehr vorsiehtiges und misstrauisches Wesen
bekunden. Um so verwunderter war ich daher, als ich

einst im April nach Eintritt der Schonzeit ein Parchen
beobachtete, das in Elintenschussweite vom Ufer, den
Kopf unter die Eliigel gesteekt, anscheinend schlafend

auf dem Wasser schwamm und sich selbst durch Rufe
und Steinwiirfe nicht in seiner Gemiithlichkeit storen

liess.

Gewandten Flugs sich auf und nieder schwenkend,
spielen einige CJiroicocephalus ridibundus nher dem Wasser,
die zeitweise den See besuchen, ohne zu seinen stan-

digen Bewohnern zu gehoren. An stiirmischen Tagen
sah ich auch mehrmals Moven iiber den See bin- und
herfliegen, die ich fiir Larns camis ansprechen mochte.

Leider kamen sie nicht nahe genug, um sicher bestiramt

werden zu konnen.

Seeschwalben , wahrscheinlich Sterna hirundo, be-

merkte ich an zwei folgenden, unfreundlichen Regentagen
ziemlich hoch in der Luft iiber Eeld ziehen. Am See

selbst habe ich sie nicht beobachtet.

Wieder sehen wir uns, wenn der Kahn raschelnd

in das Uferschilf der Insel hineinschiesst und gleich

darauf der Kiel im Gerolle knirscht, in ein Stiickchen'

Urwildniss versetzt. Weiden-, Erlen- und Cornusgebiisch,

iiberragt von einzelnen machtigen Pappeln, und ver-

wilderte Kirschbaume voll kleiner, saurer Frucht-

biischel bedecken die ganze Insel. Dazwischen bilden

fast mannshohe Nesseln, Himbeergestriipp, Kletten, Huf-
lattich und ein Wirrsal anderer Unkrauter ein undurch-

dringliches, und nur auf einzelnen schmalen, sich kreu-

zenden Pfaden passirbares Dickicht.

Von Stamm zu Stamm, von Ast zu Ast schlingt

sich der wilde Hopfen und vertritt, dichte Vorhange,

Lauben, Grotten und There bildend, die Lianen des

Urwaldes, Ein breiter Rohrglirtel umgiebt die Insel,

nur an Stellen von malerischen, ihre knorrigen Aeste

wagerecht dicht iiber das Wasser ausreckenden Weiden
unterbrochen.

Zwischen ihm und dem dichten Gebiisch zieht sich

auf der einen Seite ein durchaus unpassirbarer Sumpf-
streifen hin, wo einzelne Weiden unmittelbar aus

schwarzen Wasserlochern aufragen und modrige Stiimpfe,

mit Sphagnum und Hypium iiberpolstert, Haufen braun-

schwarzer Moorerde kronen, in die der tastende Fuss

haltlos versinkt.

Wie im Urwalddickicht vernimmt der hier auf einem

miihsam eroberten Fleckchen wenigstens nur langsam

weichender Schlammerde oder einem verdachtig krachen-

den und zitternden Ast kauernde Jager mancherlei

Vogelstimmen, ohne zunachst ihre Urheber entdecken

zu konnen, Dicht vor uns, kaum einige Schritte ent-

fernt, verrathen kurze Trompetentone und lautes Ge-

platscher eine Gesellschaft von Fulica atra, aber ver-

gebens spaht das Auge in die Liicken des von der

Sonne durchleuchteten Pflanzengewirrs. Weiter entfernt

tont das Geschnatter im Sehlamm griindelnder Wild-

enten. Ein heiseres Krachzen, das Rauschen der Zweige
und dann die erneuerte Weissbemalung eines schon

reichlich iibertiinchten Busches verrath einen aufge-

bjiumten Reiher. Nun raschelt und piept es wieder

im Schilf, endlich huschen mehrere schwarze, lebendige

Wollballchen hervor und dicht vor unseren Fiissen um-
her, bis zu unserer Freude eine alte Gallinula chloropus

mit ihrer leuchtend rothen Schnabelwurzel aus dem
Dickicht lugt und lockend und kopfnickend ihren Jungen
nach ahnungslos an uns voriiberschreitet.

In den Biischen ruckst Columha turtur und iliegt

aufgescheucht mit lautklatschendem Fliigelschlag von

ihren niedrig stehenden, nur lose zusammengeschichteten

Nestern ab. Oriolus galbula hat sich in grosser Zahl

zusammengefunden, um sich in den Kirschen glitlich zu

thun, deren Ernte ihm von keinem Menschen geschma-

lert wird, Lusdola luscinia flotet abgebrochen im Ge-

strauch, und schimpfend und sohwanzwippend hiipft der

Allerweltskerl Lanius collurio in einem diirren Busch

vor seinen Jungen umher, die mit gestraubten Federn



nebeneinauder hocken und die Tone und Geberden des

Alten in drolliger Weise nachzuahmen suchen. Ein

Schatten gleitet iiber den Pfad. Aufschauend, sehen wir

eben noch einen alten Circus rufus hinter den Baum-
gipfeln verscbwinden, aber nicht lange, so kommt er

mit seinem heisern Gepfeif wieder zuriick und zieht

mit ausgespannten und beweglichen Schwingen gerade

iiber uns weg. Aber schon liegt die Flinte in Anschlag,

und im nachsten Moment donnert der Schuss iiber die

Insel bin. Kraftlos klappen die Schwingen des Riiubers

am Korper herab, und kopfiiber fallt er mit dumpfem

Ton in's Gestriipp, noch im Sturz mit den krampfhaft

nach einem Ruhepunkt greifenden Pangen eine lange

Ranke erfassend und herabreissend. Einen Augenblick

ist's todtenstill ringsberum, dann fangt das allgemeine

Concert wieder an. — (Fortsetzung folgt.)

Die im Obereiehsfelde und bei Miililhanseii, be-

sonders aber bei Dingelstiidt und Heiligenstadt

Ton mir bcobachteten Vogel.

Von Sanitiitsrath Dr. C. W. Slrecker in Dingelstadt.

Die Gegend, wo ich nun schon eine Reihe von

Jahren Vogel beobachtete , ist zunachst im Obereiehs-

felde die Umgegend yon Dingelstadt und Heiligenstadt

und vielfach auch die Umgegend von Miihlhausen in

Thiiringen gewesen.

In den Jahren 1832 bis 1837 sammelte ich in

Heiligenstadt. — Ostern 1838 wurde meine Sammlung
ein Raub der Flammen, und spater stopfte ich in

Dingelstadt (3 Stunden von Heiligenstadt) wieder Vogel

aus und griindete eine neue Sammlung.

Jetzt, wo ich dem Ornithologischen Centralblatte von

den hier vorkommenden, von mir beobachteten Vogeln

ein Verzeichniss zusende, halte ich es fur nothig, zuvor

kurz unsere Gegend zu beschreiben. — /

Ziemlich in der Mitte zwischen Thiiringer -| Vald

und Harz liegt das Obereiehsfeld. Dingelstadt i? 374
Meter hoher gelegen als die Nordsee, eine halbe / unde

von den Quellen der Unstrut und l^/g Stunr von

den Quellen der Leine; also da, wo die Wassei leide

des Elb- und Weser-Gebietes sich befindet. Di anze

Gegend ist bergig, wenn auch, besonders hier wo
Muschelkalkformation ist, die nicht hohen Berghohen

mehr abgerundet sind und nur an einzelnen Stellen

die Kalksteinfelsen schroffe Abhange bilden. Bei Heiligen-

stadt ist bunter Sandstein, und man findet hier viel

schroffere Bergabhange. — Die "Waldungen sind meist

nur mit Buchen bestanden (Buchenhochwald) und kleinere

Fichtenbestande, Eichenwalder sind hier selten, ebenso

Birken im Obereiehsfelde, dagegen ist die Gegend um
Miihlhausen reicher an kleinen Feldholzern aus den

verschiedensten Holzarten, auch mit Eichen untermischt,

und die grossen der Stadt gehorenden Walder sind

auch gemischt. Darum flnden sich dort auch mehr
Vogel, als gerade um Dingelstadt, wo ich noch nie eine

Nachtigall schlagen hbrte.

Denn durch die Separation sind die wenigen feuchten

Wiesen trocken gelegt und die Reine geschwunden, Seen

und Teiche sind nicht mehr vorhanden, und in den

Waldern giebt es eine Unzahl von Hahern , daneben

ziemlich viele Eichhornchen und Baummarder ; wie soUen

sich da die kleinen Sanger halten! — Noch bemerke

ich, dass bei meiner friiher starken Landpraxis mir

oft Gelegenheit wurde, verschiedene Vogel zu beobachten,

dass ich aber manche Sumpfvogel, weil diese nicht in

der Feme auf den ersten Blick zu bestimmen sind,

auslassen musste. —
In folgender Aufziihlung der beobachteten Arten

bezeichnet ein *, dass der Vogel hier nistet, ein f, dass

er nicht nistet, aber doch regelmassig oder haufig auf

dem Zuge vorkommt, ein ! eine ausserordentliche Er-

scheinung.

\ Aquila fulva, Steinadlei-. Ich kenne nur einen

jungen Steinadler von ganz dunkler Farbung, der hier

geschossen wurde, und den der Oberfdrster Dietrichs

in Reifenstein fur sich ausstopfen Hess.

iHaliaetos alhicilla, Seeadler. Ist hier mehrfach

bis verirrter Vogel geschossen; alle Exemplare, die ich

sah, waren noch jiingere Vogel. Ich besitze in meiner

Sammlung selbst ein Exemplar, welches bei Heyrode

im Miihlhauser-Walde geschossen ist.

f Pandion halia'etos, Fischadler, kommt an der

Werra und auch bei Miihlhausen mehr vor. Ich sah

in Miihlhausen einen ausgestopften Fischaar, der dort

geschossen war.

j-Buteo lagopus, Rauhfuss-Bussard, ist gar

nicht selten hier im Winter, da ich ihn fast in jedem

Jahre beobachten konnte.

* Buteo vulgaris, Mause-Bussard. Hier sehr

haufig, vorwiegend heller gefarbt.

* Pernis apivorus, Wespen-Bussard. Lebend

oder frisch geschossen habe ich ihn hier nicht gesehen.

Doch stammt ein Exemplar meiner Sammlung vom
Forster in Heyrode. Einen andern gestopften Wespen-

falken hatte der Forster Eisentraut auf Scharfenstein.

Hr. Hertwig in Duderstadt theilte mir mit, er sei bei

ihnen so selten nicht. — Hier immer selten.

f Falco peregrinus, Wander fa Ik. Ich erhielt ein

junges Mannchen, was in der Oberfdrsterei Ershausen

geschossen war. Nistet nach Leunis auf den Gleichen

bei Gottingen (in gerader Richtung acht Stunden von

hier).

* Falco suhhuteo, Lerchenfalk, war hier in friiheren

Jahren haufiger, jetzt nicht so oft von mir beobachtet,

aber noch vor einigen Wochen hier geschossen.

J Falco aesalon , Merlinfalk. Ein Exemplar, ein

Weibchen, meiner Sammlung wurde in Birkungen,

eine Stunde von hier, geschossen. Fruher erhielt ich

ein Weibchen bei Heiligenstadt.
* Falco tinnunculus, Thurmfalke. Bei Heiligen-

stadt recht haufig, auch hier oft geschossen.
* Astur palumbarius, Hiihnerhabicht. Finer der

hiiufigsten Raubvdgel unserer Gegend, nistet hier.

* Astur nisus, Sperber, fast noch haufiger als der

vorhergehende. Ich sah ihn bei meinen Reisen iiber

Land jede Woche.
* Milvus regalis, Gabelweihe. Haufig. Der Kutscher

in Aurode, eine Stunde von hier, hatte in einem Sommer
acht Stiick gefangen.

*" Circus cyaneus , Kornweihe. Ich habe dfters,

besonders in friiheren Jahren, sie zu sehen Gelegenheit

gehabt, wenn sie tief uber den Kornfeldern schwebten.



In den letzten Jahren aber nicht. Mein Mannchen ist * Otiis vulgaris, Wald-Ohreule, hier selir hsiufig,

bei Reifenstein geschossen, ein Weibchen bekam ich aus

der Oberforsterei Ershausen.

{Circus rufus, Rohrweihe, kommt am Obereichs-

felde nicht vor, aber im Untereichsfelde im Seeburger

See, woher ich ein Exemplar erhielt.)

nistet hier.

f Otus brachyotus, Sumpf-Ohreule. Kommt im
Herbste und Friihjahre auf ihren Strichen zuweilen auch
bei Dingelstadt vor. Ein Exemplar meiner Sammlung
ist hier geschossen. (Fortsetzung folgt.)

Rundschau.

Brehm's Thierleben. II. Auflage. Band IV. Vogel
I. Theil (Bibliographisches Institut in Leipzig. 1878).

Es ist genugsam bekannt, wie in Brehm's Thier-
leben zum ersten Male — wir diirfen dies fiir unsere

Kreise ohne Riickhalt aussprechen — die sehwierige

Aufgabe gelost wurde, die Wissenschaft zu popularisiren,

die exacte wissenschaftliche Forschung in allgemein ver-

standlieher Form den Laien vorzufiihren und so die

Zwecke der Belehrung und der Unterhaltung zu ver-

einigen. Ein so allgemein bekanntes und verbreitetes

Werk bedarf bei seinem neuen Erscheinen keiner

Empfehlung oder eingehenderen Besprechung. Wir
W'ollen daher bei dieser Anzeige der gegenwartig er-

scheinenden zweiten Auflage , welche im Texts durch

die neuesten Entdeckungen der unaufbaltsam vorsohrei-

tenden Forschung wesentlich bereicbert wurde, nur auf

die zum Theil ganz neue Ausstattung des Werkes spe-

cieller hinweisen. Wurde schon bei der ersten Ausgabe
die Ausschmiickung des Werkes mit naturgetreuen Ab-
bildmigen anerkannt und dieser Vorzug des Buches
vor anderen Arbeiten ahnlicher Tendenz ganz besonders

hervorgehoben, so ist in der neuen Ausgabe das Gute
durch das Bessere noch weit iibertroffen. Ja, wir sagen

nicht zu viel, dass die jetzige Ausstattung die fruhere

in den Schatten stellt. Alle guten, von dem beriihmten

Kiinstler Robert Kretschmer gelieferten Zeich-

nungen der alteren Auflage sind auch der vorliegenden

geblieben; Mangelhaftes aber oder Ausgebliebenes wurde
durch die Meisterhand M ii t z e 1

' s ersetzt oder neu ge-

schaffen. Ganz besonders aber miissen wir bei den
Holzschnitten hervorheben, dass den naturgetreuen,

ebenso von tiefem Studium wie kiinstlerischem Geschick

zeugenden Darstellungen des Zeichners das Talent des

Holzschneiders gerecht geworden ist. Die beste Zeich-

nung kann durch den Holzschnitt verdorben werden.

Im vorliegenden Werke hat Herr Jahrmargt in ge-

wohnter Meisterschaft Holzstocke geliefert, welche die

durchaus getreue Wiedergabe der Zeichnungen durch
den Druck ermoglichten. Das Gefieder der abgebildeten

Vcigel zeigt auch in den tiefsten Tonen eine ausser-

ordentliche Weiche und Zartheit. So sind Abbildungen
geschaften, welche den Fachmann ebensowohl wie den
Laien befriedigen miissen und eine wiirdige Zierde des

Textes bilden. Der fertig vorliegende erste Band der

Vogel umfasst die Papageien, Leichtschnabler, Schwirr-

vogel, Spechte und Tagraubvogel. A. R.

Barboza du Bocage, Aves das possessoes por
tuguezasd 'Africa occidental. Decimasexta
Lista. (Jorn. Sc. Math. Phys. Nat. No. XXIII Lis-

boa 1878.)

Barboza du Bocage, Melanges ornithologiques.
ribid.) Neu beschrieben; Neciarinia Anchietae, Hylyps-

ornis Salvadori, J von Parus rujiventris, Lanius Souzae,

Nilaus affinis.

Salvadori, Descrizione di trentuna specie
n u V e di ucceli della sottoregione papuana. (Ann.

Mus. Civ. St. Nat. Geneva XII 25. Maggio — 6 Giugno.

S. 317 1878.) — Neu beschrieben: Nesocentor aruensis,

Hirundinapus cdebensis, Monarcha diadematus, Monarcha
bernsteinii, Monarcha pileatus, RMpidura saturata, Mi-
croeca laeta, Graucalus parvulus, Gr. Sclaferii, Or. fortis,

Edoliosoma meyerii, Ed. dispar, Ed. obiense, Pachyce-

phala obiensis, P. cinerascens, Melanocharis unicolor, My-
zomela rubrotincta, Glyciphila nisona, Glycichaera (nov.

gen.) fallax, Gl. poUocephala, Stigmatops squamata, Pti-

lotis ixoides, Philemon meyeri, Zosterops fuscifrons, Z.

hypoleuca, Z. aureigula, Z. novae Guineae, Z. buruensis,

Z. frontalis, Gerygone notata, G. hypoxantha.

Salvadori, Descrizione di una nuova specie del

genere Lanius. (ibid. 25. maggio 1878.) Lanius antinorii.

Salvadori, Intorno ad alcune specie di Casoari
poco note. (ibid. p. 419. 19. LugL 1878). Ueber

Casuarius tricarunculatus u. occipitalis.

Salvadori, Nuove specie di Colombi ('ibid. 20.

Lugl. 1878 p. 426J. Neu: Megaloprepria poliura,

Macropygia buruensis, M. maforensis. Hierbei ein Schliissel

fiir die Arten der Gattung Macropygia.

Salvadori, Osservazione intorno alia supposta
identita specif, della Rectes cirrhocephala Less, e

dichroa Bp., e descriz. di nuove sp. del genere Rectes.

(ibid. 22. Luglio 1878 p. 471.) Neu: Rectes decipiens u.

holerythra.

Salvadori, Descrizione di una nuova specie del
genere Chalcopsittacus (Ch. bruynii). (Atti della Reale

Ace. Torino vol. XIII 27. Gennaio 1878 p. 309.)

Salvadori, Catalogodiunacollezionediuccelli
di Tarawa i. (ibid. p. 317.) Neu: Hermotimia Cornelia.

Salvadori, Intorno alia Trerolaema Leclancheri Bp.

(ibid. 10. Febr. 1878 S. 425.)

Salvadori, Intorno agl'individui del genere
Hermotimia (ibid. p. 530). Neu: Hermotimia corinna.

Salvadori, Due Nuove specie deigeneri Galornis

e Carpophaga. (ibid. 24. Marzo 1878 p. 535). Neu:
Galornis purpureiceps u. Carpophaga ru/igula.)

Lawrence , Description of a New Species of
Parrot (Chrysotis lactifrons) — (Ann. N. Y. Ac. Sc.

Vol. I No. 4, 26 March 1878).

Lawrence, Catalogue of the Birds of Dominica
(Proc. Unit. St. Nation. Mus. 1878 p. 48).

Lawrence, Catalogue of the Birds of St. Vincent
(ibid. p. 185).



Sievers, Ornitologiska Anteckningar. I. Guver-

nementet Olonets. (Meddelanden af Societ. Fauna Feun.

Heft II 1877). A. R.

ArcMv fiir mikroskopische Anatomie XV. Bd. 1878.

J. Disse: Die Entwickelung des mittleren Keimblattes

im Hiihnerei, p. 67—94. Hierzu Tafel V. — Fr. Mer-
kel: Die Tastzellen der Ente, p. 415—427. Ueber das

Vorkommen der Tastzellen ist Folgendes angegeben:

„Die Tastzellen kommen bei der Ente vor: in der

Wacbshaut des Schnabels, in den grossen Papillen,

welche den vordersten stark verhornten Theil des

Schnabelrandes besetzt halten, in den Lamellen des

seitlichen Schnabelrandes, im Gaumen und in der Znnge.

Weitaus am zahlreichsten stehen sie in den weichen

Papillen im hinteren Theil der Zunge und in den hohen

Papillen des stark verhornten Schnabelrandes."

WiiH. Blasius.

Bates, Central America, West Indies and
South America. Wiht Ethnological Appendix by
A. H. Keane. Illustrated. London, Stanford 1878. 8".

Snelleman , Zoologie der Niederlandischen
Sumatra-Expedition: iiber die Fauna von Mittel-

Sumatra (Tijdschr. van het Aardrijkskdg. Genootsch. te

Amsterdam 1877/78, Bijblad No. 1—4, p. 11—12, 58,

79, 112 u. ff.).

Velain, La faune des iles Saint-Paul et Am-
sterdam (Rev. scientif. 7 ann. No. 52. p. 1222.).

A. de Brevans, La migration des oiseaux.
Illustre de 89 vign. sur bois. Paris, HachetteetCie., 1878.

8". — Dieses Buch bildet einen Abschnitt in der be-

kannten von Edouard Chartou herausgegebenen Biblio-

theque des merveilles und behandelt in durchaus popu-

larer aber gewandter und anregender Darstellung das

Phanomen des Vogelzuges. Die Mittheilungen basiren

vielfach auf Beobachtungen, die in Frankreich hinsicht-

lich des Vogelzuges gemacht worden sind. Von den

Holzschnitten sind einige der von Riou gezeichneten

sehr hiibsch, andere hinwiederum, namentlich einige

Vogelabbildungen von Mesnel, taugen absolut gar nichts.

Studer, Ein Besuch auf Timor. (Deutsche Geo-

graphische Blatter 1878. Heft IV. S. 230.) Studer be-

suchte 1875 mit der ^Gazelle" die Insel. Nach einer

Schilderung der Vegetation derselben bespricht er,

hauptsachlich gestiitzt auf die Wallace'schen Arbeiten,

die Fauna und erklart sich ,,mit der Wallace'schen

Hypothese einverstanden , wonach Timor niemals mit

Australien oder Asien in director Verbindung gestanden,

sondern von beiden durch Meeresarme stets getrennt,

sowohl von dem einen als auch von dem andern Erd-

theile mittelst Wanderungen und Anschwemmungen
Thiere und Pflanzen empfangen habe".

H. SCHALOW.

Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologisclie Gesellschaft.

Sitzung vom 2. December 1878. — Vorsitzender

Herr Justizrath Dr. G o 1 z. — Nach Mittheilung des

Protokolles der Novembersitzung referiren die Herren
Dr. Reichenow und S c h a 1 o w eingehend iiber die

in den Tagen vom 22. bis 26. November stattgehabte

Vogelausstellung des Vereins „Aegintha". Herr Dr.

Reichenow bespricht die exotischen, Herr Schalow
die einheimischen ausgestellten Arten. — Herr Prof.

Cab an is nimmt beziiglich einer Lagonosticta-Art, die

als L. Diiringi (?) fur die Ausstellung angemeldet worden
war, und die in Wirklichkeit nichts anderes als L. rubri-

cata ist, Veranlassung, die verwandten Arten Lagonos-
ticta minima, rufopicta, polionota, rubricata und rhodoparcia

vorzulegen und die difFerirenden Charaktere der ein-

zelnen Formen zu besprechen. Ferner theilt der Ge-

nannte mit, dass durch diese Ausstellung ein Paar Ploccus

Russi Finsch in den Besitz des Vereins Aegintha gelangt

seien. Dieselben werden gehalten und beobachtet werden
und es wird sich wahrscheinlich herausstellen , dass

diese vermeintliche Art nur ein Alterskleid von Ploccus

gnelea (Vieill.) ist. — Herr Dr. Reichenow theilt mit,

dass von Herrn Lehrer Stengel in Zehnensdorf bei

Zossen bereits im October Nucifraga caryocatactes beob-

achtet worden sind, ein verhaltnissmassig friiher Beob-

achtungstermin. — Herr Schalow weist in einer lan-

geren Mittheilung nach, dass der von Graf Salvador!

im Mai dieses Jahres in den Annali del Mus. Civ. di

St. Nat. di Geneva publizirte neue Wiirger Lanius
antinorii mit dem von Prof. Cabanis bereits in der

Marzsitzuug dieses Jahres vorgelegten Lanius (Fismis)

dorsalis identisch und diesem letzteren Nanien die Prio-

ritat gebiihre. Herr Schalow bespricht ferner einen

neuen von Barboza du Bocage in dem Jornal de Scien-

cias math. phys. e nat. da Acad, real das sc. de Lis-

boa XXIII p. 213 (Aug. 1878) beschriebenen Lanius

Souzae, ein hochst interessanten von Anchieta entdeckten

Wiirger. Aus der Diagnose Barboza's glaubt Herr

Schalow annehmen zu konnen, dass L. Souzae zu dem
Bonaparte'schen Subgenus Collurio gezogen werden

miisse, welches man bisher nur aus den asiatischen

Regionen kannte. Ist diese Annahme richtig, so haben

wir einen interessanten analogen Fall zu dem Vor-

kommen der Fitta angolensis in Westafrika, das Vor-

kommen einer asiatischen Form, die im Osten der ethio-

pischen Regionen fehlt und vollkommen isolirt im
Westen auftritt. Naheres dariiber wird im Journal

verbffentlicht werden. — Zum Schluss der Sitzung

findet auf Anregung des Vorsitzenden eine langere

Debatte iiber die Anlage von Krahenhiitten statt. (Niichste

Sitzung Montag, den 16. Januar, Abends 7^2 Uhr, im

bisherigen Sitzungslokale).

Hehman Schalow.

Vierte Vogel-Ausstellung der „Aegintha".

(Fortsetzung.)

Den Glanzpunkt der Ausstellung bildeten wie ge-

wohnlich die auslandischen Vogel , und von diesen er-

regten wiederum die Papageien, unter weichen sich

manche neue, bisher noch nicht auf unserm deutschen

Vogelmarkt gebrachte Arten befanden, das grosste In-

teresse. — Von den ausgestellten Kakadus ist eines

Exemplars des werthvollen Langschwanz-Kakadus (Ca-
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lyptorhinchus Banksi) vorzugsweise Erwahnung zu thun,

welches von Herrn Director Bodinus ausgestelit war
und sowohl durch seine Schonheit als Zahmheit die

Aufmerksamkeit auf sich zog. Von eigentlichen Kaka-

dus hatte Herr Schmidt (Berlin) eine hiibsche Collec-

tion ausgestellt, unter denen besonders ein schoner

Inka-Kakadu auffiel. Durch schone Exemplare, wie

seltene Arten vertreten war die Gruppe der Amazonen.
Den ersten Rang nahm hier eine prachtige Suite ein,

welche Frl. Hagenbeck (Hamburg) gehorte. Es
enthielt dieselbe neben gewohnlicheren Arten in schonen

Exemplaren: Gelbwangen-Amazone (antumnalis), Blau-

bart (festiva), Griinwangen-Am. {coecindfrons) , Tauben-

hals-Am. (vinaced) und die noch seltene Blaunacken-Am.

(Finschi) , welche wir hier zum ersten Male lebend

sahen. Ein schones Exemplar der Chr. autumnalis hatte

auch Herr Z e i d 1 e r (Halle) ausgestellt. Earner her-

vorzuheben sind: Goldnacken-Amazone Ton A. Brune
(Berlin), grosser Gelbkopf von Dufour (Berlin), Gua-
temala-Amazone von M oiler (Hamburg), Porto-Rico-

Amazone von Schmidt (Berlin). Auch die Miiller-

Amazone {Chr. farinosa) war durch ein von Herrn von

Kondratowicz (Berlin) ausgestelltes Stiick vertreten.

Vielfach war die Surinam-Amazone {Chr. ochrocephala)

angemeldet worden, aber beinahe sammtliche unter

diesem Namen geschickten Vogel gehorten der nahe

verwandten Art Chr. panamensis (Panama-Amazone) an.

Beide Arten unterscheiden sich besonders durch die

Farbung des Schnabels, der bei der Surinam-Amazone
schwarzlich mit blassem Fleck auf dem Oberkiefer, bei

der Panama-Amazone, die ausserdem kleiner ist, ganz

blassgelb ist. Letztere Art geht im Handel auch unter

dem Kamen Savanilla-Vogel. Von Araras waren neben

den beiden rothen Arten (Frl. Hagenbeck), die Ara-

rauna (Schmidt) und der Zwergarara, S. severa, (D u-

four) ausgestellt. Die Gruppe der Keilschwanzsittiche

wies eine neue, dem deutschen Vogelmarkt bisher noch

unbekannte Art, den Nanday {Conurus armillaris) auf,

von welcher Herr Ch. Jamrach (London) ein Parchen

ausgestellt hatte. Die Vogel gingen fiir den Preis von
80 Mark in Besitz des Heri-n Regierungsrath von
Schlechtendal iiber. Ausser Carolinasittichen, von
S c h u 1 z e (Altenburg) ausgestellt, Goldstirnsittichen, von
Schmidt und Donndorf (Berlin) , sind aus dieser

Gruppe ferner besonders Goldmasken- und Kaktus-
sittiche zu erwahnen. Besonders sei hierbei darauf auf-

merksam gemacht, dass im Handel die jungen Gold-
maskensittiehe, mit braunem Gesicht, falschlich in der

Kegel unter der Bezeichnung Kaktussittich gehen. Auch
auf der in Rede stehenden Ausstellung waren von den
Herren Schmidt und Dufour solche Vogel unter

diesem Namen angemeldet und ausgestellt. Der Kak-
tussittich {Conurus cactorum) ist kenntlich durch die

stets griinen Kopfseiten, einen intensiv gelben Bauch
und blassen Schnabel, welcher bei Con. pertinax stets

dunkel, schwarzbraunlich ist. Ein einziger derartiger

Vogel war als „Conurus Art unbekannt" unter No. 1017
von Herrn Schmidt (Berlin) ausgestellt. Hoffentlich

wird auch dieser seltene Vogel noch die werthvolle

Sammlung von Keilschwanzsittichen des Herrn Regierungs

Rath von Schlechtendal vervollstandigen, und wer-
den wir dann Eingehenderes iiber sein Gefangenleben
erfahren. Die Gruppe der Plattschweifsittiche wies nur
wenige seltene Arten, aber diese in prachtigen Exem-
plaren auf. Besonders hervorzuheben sind : Ein Paar
Fasanensittiche, ausgestellt von H. Mo Her (Hamburg)
und ein Paar Blasskopfsittiche {palliceps), ausgestellt von
F. Schmidt (Berlin), auch ein hiibsehes Paar Rosella

von Ch. Jamrach (London). Unter den Langfliigel-

papageien war ebenfalls eine bisher in Deutschland wohl
noch nicht oder selten lebend gesehene Art, der Glatzen-

kopf {Pionias senilis) , welchen Herr Brune in einem

Parchen ausgestellt hatte. Der noch seltene Pionias

sordidus, „Asch enbrodel'*, wie man ihn wohl seiner

zweifelhaften Kleidung wegen, welche aus einem un-

reinen Parbengemisch besteht, passend nennen konnte,

war von Herrn M oiler in einem Exemplar gebracht.

(Schluss folgt.)

Briefkasten der Redaction.

An den Ausschuss fiir Beobachtungsstationen der

Vogel Deutschlands sind ferner Notizen iiber das Jahr

1878 eingegangen von den Herren: Her old in Cronen-

berg, Forster Spalding in Zymna, H. Thiele in

Coepenick, J. Kiefer in Saarbriicken , E. Tauber in

Tiickelhausen, Dr. Peck in Gorlitz.

Eingegangene Drucksachen.

Barboza du Bocage, Aves das possessoes portugue-

zas d'Africa occidental. Decima Sexta Lista, und
Melanges ornithologiques IV.

Stejneger, Underslaegten Lanius med saerligt hen-

syn paa dens norske Arter. (vergl. Rundschau der

nachsten Nummer.)
Peck und Tobias, Die Wirbelthiere der Oberlausitz.

Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der

Vogelwelt. Ko. 7—11 1878.

Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien.

No. 6—11 1878.

Zoologischer Anzeiger. No. 13— 16.

Schweizerische Blatter fiir Ornithologie. No. 15—23.

Monatsblatt des Badischen Vereins fiir Gefliigelzucht.

No. 8—11.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Wilh. Schluter in Halle ajS.

Natural i en- & Lehrmittelhandlung.
Mein neu erschienener Catalog iiber Saugethiere und

Vogelaugen wird gratis und franco verschickt. [1]

diaries Jamracli,
180. St. George's Street, London East.

1 Grosser Galago 100 Mark — 1 Paar Elen-Anti-

lopen 2400 — I Kapuziner-Affe 40 — Graupapageien

a 16 — Rosa-Kakadus a 15 — Gelbhauben-Kakadus

a 25 — 1 Inka-Kakadu 70—1 Tukan 100 — 1 Aus-

tral ischer Kranich 200 — 2 P. Schwarze Schwane a

120 — Wellensittiche P. 8 — Zebrafinken P. 8 M. [2]

Kedaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck: G. PiVtz'sohc nuolidrOukorci (;Ottu Uautlml) in Nauniliurg,



Ornithologisches Centralblatt.
Organ fiir Wissenschaft und Verkehr.

Beiblatt znm Journal far Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herauagegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 2. BERLIN, Vierter Jahrgang. 15. Januar 1879.

Das Oruithologisclie Centralblatt erscheint zweimal monatlich, 1 Bogen stark, und ist durch alle Postanstalten und
Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjiihrlich 4 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten warden
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Die im Obereielisfelde und bei Mlihlhaiison, besonders abcr bei Dingelstadt und Heiligenstadt
Ton mir beobachteten Vogel.

Von Sanitatsrath Dr. C. W. Strecker in Dingelstadt.

(Fortsetzung.)

* Athene noctua, Steinkauz. Hier iiberall gemein.
* Bubo maximus, Uhu, war hier in friihern Jahren

haufig, kam bei Heiligenstadt an der Elisabethhohe, bei

Gross-Bartloff am Uhlersteine, bei Martenfeld vor, bei

Lengenfeld unter dem Steine, wo der letzte etwa 1870
geschossen ist. Ihm wurde aber viel nachgestellt , be-

sonders sind Jahre lang seine Jungen ausgehoben und
verkauft. Jetzt ist er an diesen Orten verschwunden
und soil nur an der Keidelskuppe noch vorkommen.
Ein Forster aus Wanfried hatte vor einigen Jahren

dort einen geschossen, und ich gab einem Verwandten
den Auftrag, den andern fiir mich zu erlegen. Dieses

ist geschehen, aber der angeschossene Uhu wurde nicht

gefunden. Einige Jahre war nun kein Uhu mehr hier,

jetzt soil er wieder an der Keidelskuppe horsten.

* Syrnium aluco, Waldkauz, hier haufig, nistet

hier.
* Strix flammea, Schleiereule, haufig, nistet hier.

f Cajyrimulgus europaeits , Ziegenmelker. Hier

uicht selten, ob er aber hier nistet, weiss ich nicht.
* Gypselus apus, Mauerschwalbe, gemein, nistet

hier.

* Hirundo ruslica, Rauchschwalbe, gemein.

^' Hirundo urbica, Hausschwalbe, gemein.
* Hirundo riparia, U f e r sch w a Ibe, kam friiher

bei Heiligenstadt, Dingelstadt, Birkenrode, Zelle und
Horsmar vor. In den letzten Jahren suchte ich sie

vergebens, nur bei Horsmar nistete sie noch, wo ich

fur meine Sammlung ein Exemplar erhielt.

* Picus viridis, Griinspecht. Nur sehr einzeln hier.

* Picus canus, Grauspecht. Man macht im Winter
fast keine Reise iiber Land, ohne dass man an den
Chausseebaumen diesen Vogel sahe.

* Picus major, GrosserBuntspecht, haufig, nistet

hier.

* Picus medius , Mittlerer Buntspecht, nicht

so oft, aber auch nicht selten.

f Picus minor, Kleiner Bunts pecht. Habe nie

selbst ihn lebend hier gesehen. Doch erhielt ich vom
Forster in Heyrode ein gestopftes Weibchen. Selten in

den Miihlhauser Waldungen. Ob er hier nistet?
* Jyna: torquilla, Wendehals, haufig, nistet hier.

* Cuculus canorus, K u k u k , hier nicht selten.

* Coracias garrula , B 1 a u r a k e. Kommt zuweilen
hierher, ich habe nach und nach 7 Exemplare ge-

sehen, die hier geschossen waren.

* Alcedo ispida, Eisvogel, hier gar nicht selten.

f Upupa epops, Wiedehopf, hier nicht so haufig,

nur hin und wieder.
* Cerikia familiaris, Baumlaufer, sehr haufig.
* Sitia caesia, Spechtmeise, haufig.

* Parus major, Kohlmeise, sehr haufig.

f Parus ater , Tannenmeise. Kommt auf ihren

Strichen im Friihjahr und Herbst selten hier vor. Ich

erhielt erst ein Exemplar, das im Dingelstadter Walde
geschossen wai", wo aber viele beisammen gewesen sind.

* Parus palustris, Sumpfmeise, haufig.

f Parus cristatus, Haubenmeise, die meist mit

ater zusammen vorkommen soil, nicht so selten. Ich

erhielt zwei Stiick, die bei Heiligenstadt geschossen
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wai'en, und ich glaube fast, dass sie dorfc aisten muss.

Auch hier sind einige geschossen und mir zugeschickt.

* Farus coeruleus, B 1 a u m e i s e
,
gemein, nistet hier.

(Parus barbatus kommt hier nicht vor, aber bei

Gotha wiederholt friiher und jetzt geschossen, Actuar

Maeder, Dr. Hellmann.)
* Parus caudatus, Schwanzmeise, haufig.
* Regulus ignicapillus , Feuerkopfiges Gold-

hahnchen, wurde fiir meine Sammlung hier geschossen

in meiner Gegenwart. Sein Betragen fiel mir auf, nistet

nicht so haufig.

* Regulus flavicapiLlus, Gelbkopfiges Goldhahn-
chen, gemein, nistet hier.

{Muscicapa parva, Z werg-Fliegenschnapper,
ist hier noch nicht gefunden, aber naeh einer Mittheilung

des Dr. Hellmann in Gotha bei Langensalza, 8 Stunden

"von hier, gefangen. So sah ich auch eine in Westfalen

gesehossene Muscicapa albicollis ganz frisch erlegt 1840.)
* Muscicapa atricapilla, Trauer-Fliegenschnap-

per, hier nicht so selten, nistet.

* Muscicapa grisola, GrauerFliegenschnapper,
hier nicht selten, nistet.

\ Ampelis garrulus, Seidenschwanz. Kommt auf

seinen Ziigen oft in Masse, besonders im Friihjahr hier-

her, aber oft erst nach 5 bis 6 Jahren wieder.

*Lanius excubitor , Grosser grauer Wiirger,
hier nicht haufig. Icli erhielt fiir meine Sammlung aus

der TJmgebung von Dingelstadt einige, habe aber lebende

nur wenig gesehen.
* Lanius minor , Schwarzstirniger Wiirger,

muss hier sehr selten sein, kommt aber im Untereichs-

felde bei Duderstadt, wie mir Hertwig mitgetheilt, nicht

so ganz selten vor.

* Lanius senator, Rothkopfiger Wiirger. Ich hatte

mehrfach Gelegenheit, diesen Vogel lebend hier zu be-

obachten, nicht haufig.

* Lanius coUurio, Dorndreher, haufig.

*Hca caudata, Elster. Um Dingelstadt jetzt nur

einige Nester, friiher haufig. In andern Gegenden haufig.

* Garrulus glandarius , Eichelheher. In den

Waldungen bei Dingelstadt, wo kein gemischter Wald
mehr ist, und daher weniger Insecten und aus diesem

Grunde schon weniger Singvogel vorkommen, in unge-

mein grosser Masse, so dass fast keine jungen Wald-
sanger bleiben.

fNucifraga caryocatactes, Nussheher, kommt im
Herbste, wenn auch nicht in jedem Jahre, doch oft

massenhaft hierher.

* Corvus corax, K o 1 k r a b e. Friiher war regelmassig

in jedem Jahre ein Horst hier im Walde. Horste, eine

Stunde von Heiligenstadt im Miihlhauser Stadtwalde,

sind mir bekannt. Ueberall einzeln.

* Corvus corone, Babenkrahe. Einer der gemeinsten

Vogel hier.

f Corvus comix, Nebelkrahe. Ich fand ihn vor 20
und mehr Jahren, besonders im Herbste mit der Baben-
krahe untermischt hier, wenn auch nicht in so grosser

Zahl als diese, doch iiberall ziemlich gemein. Jetzt

muss ich suchen, wenn ich hin und wieder einmal eine

sehen will, und es sind oft Wochen vergangen, ehe ich

eine sah. — Ob sie hier noch nistet ?

Pas mag der Grund sein, dass ich einen Bastard

von corone und comix besitze, bei dem die graue

Farbung der comix sich nur ganz schwach vom Schwarzen
unterscheidet.

* Corvus frugilegus, Saatkrahe. 1833—1838 gab

ich mir die grosste Miihe, eine zu erhalten. Es gab

aber keine hier. Im Jahre 1848 sah ich dicht bei

Dingelstadt eine, die ich schoss. Nach dieser Zeit habe

ich nicht allein im Winter ofters solche gesehen, sondern

selbst sehr einzelne im Sommer ; muss also hier nisten.

* Corvus monedula, Do hie. In Miihlhausen und
Heiligenstadt an den Thiirmen viele. Kommen ab und
zu auch besonders im Winter nach Dingelstadt.

* Stumus vulgaris, Staar. In friiheren Zeiten hier

viel seltener, jetzt in grosser Menge.
* Oriolus galbula, P i r o 1 , nistet hier in den Waldungen

um Dingelstadt einzeln , aber schon eine Stunde von
hier nach Miihlhausen zu ziemlich haufig.

* Merula vulgaris, Schwarzamsel, hier haufig im
ganzen Gebiet.

* Turdus torquafus, Schildamsel, kommt ziemlich

regelmassig im Herbste hierher und wird oft in den

Schneissen gefangen, nistet nicht hier.

* lurdus viscivorus, Misteldrossel, hier gar nicht

so haufig, nistet hier.

f Turdus pilaris, Krammetsvogel, kommt in

jedem Herbst und Friihling hier in ziemlicher Anzahl
an. Oft bleibt er im Winter, wenn es nicht sehr kalt

ist, hier. Nistet nicht hier.

f Turdus iliacus, Bothdrossel. Auf ihren Ziigen

hier in Menge. Ich erhielt eine ganz weisse.
* Turdus musicus, Singdrossel. Bei uns haufig

im ganzen Gebiet.
* Saxicola oenanthe, Steinschmatzer, hier haufig.
* Fratincola ruhicola , Schwarzkehliger Wie-

senschmatzer, nicht so selten hier, wo er auch
nistet.

'^ Pratincola rubetra, Braunkehliger Wiesen-
schmatzer, haufiger als der vorige, nistet hier.

* Ruticilla phoenicura , Gartenrothschwanz,
gemein.

* Ruticilla tithys, Hausrothschwanz, gemein.
* Accentor modulans, Heckenbraunelle, bei uns

iiberall, aber nicht gerade gemein.

f Gyanecula suecica, Blaukehlchen. Ich fand es

bei Dingelstadt und Heiligenstadt selten, in anderen

Gegenden auf seinen Durchziigen mehr.

*I^usciola luscinia, Nachtigall. Hier bei uns

sohlagt keine Nachtigall. Dingelstadt, Silberhaus, Reifen-

stein, Kefierhausen , Kullstedt, Wachslede, Struth und
noch einige wenige Orte sehen keine Nachtigall. Wenn
ich aber eine Stunde von hier nach Stuhlhausen zu gehe,

finde ich schon Nachtigallen, die bei Miihlhausen, Hei-

ligenstadt, Duderstadt sehr haufig vorkommen und
nisten.

* Erythaeus rubeculus , Rothkehlchen, haufig,

nistet.

* Curuca hortensis, garrula, atricapilla und cinerea.

Die Grasmiicken, sind alle hier nicht selten und
nisten bei uns.

* Phyllopneuste rufa, fitis und sibilatrix, Die Laub-
s anger nisten hier und sind nicht selten.

(Schluss folgt.)
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Biographische Notizen iiber Ornithologen der Gegenwart,

gesammelt von

Anton Reichenow und Herman Schalon.

(Fortsetzung.)

Liebe, Xarl Theodor, Dr. phil., Conservator und Lehrer anteckningar till Spetsbergens Fogelfauna (iibersetzt im

am Gymnasium zu Gera und Landesgeolog fiir Ost- J. f. 0. 1865), beide Arbeiten in Oefversigt af K. Vet.

thiiringen, Mitglied der Allgem. Deutsch. Ornith. Gesell- akads. fdrhandlingar, Stockholm 1863 und 1864. Bihang

schaft. — Geboren zu Moderwitz bei Neustadt a. d. 0. till berattelsen om den Svenska expeditionen till Spets-

am 11. Pebruar 1828. — Bereiste zum Zweck natur-

wissenschaftlicher Forschungen die deutschen und bol-

landischen Kiisten, Korwegen, Schweden und Danemark.
Verfasser folgender Arbeiten:

„Die der Umgebung Geras angehorigen Brutvogel".

Gera 1872. — Im „Zoologischen Garten": „!N"eue Er-

fahrungen betrefFend die Ziichtung einheimisoher Vogel"

1870 und 1871. — In „Monatsschr. des S.-Th. V. f.

Vogelk. u. Vogelschutz"; „Steinrothel" 1876, Chloro-

spiza chloris" 1876, „Haufigkeit der Meisen in Ost-

bergen 1864, in: Svenska expeditionerna till Spetsbergen

utfdrda under 1863 och 1864 af N. Duner, Nordenskiold,

Malmgren, Stockholm 1867. Ornithologiska notiser in:

Oeversigt af P. Vet. Societ. Forh. 1869. In Deutscher

Sprache im Journ. f. Ornith. 1865: Zur Vogelfauna

Spitzbergens. — Wohnhaft in Helsingfors.

Marschall, Graf August Priedrich, K. K. Kammerer. —
Geboren zu Wien am 10. December 1804. — Verfasser

folgender Arbeiten: Nomenclator zoologicus 1873. —
Materialien zur Ornis Austriaco-Hungarica (MS).

thiiringen" 1877, iiber „Wildenten« 1877, „die Kiebitze"
Materialien z. vergleichenden Ornis (Monatsschrift des

1877, „die Eisenbahnen und die Vogel" 1876. — Im
„Journal fiir Ornithologie" Notizen : 1874 p. 337 und 1875

p. 201. — Im „Ornithol. Centralblatt": Eiitterung und
Gewollbildung" 1877 p. 2. „Ornith. Notizen" 1878. —
Postadresse: Gera (Reuss).

Linden, Emil, Mitglied der Allgemeinen Deutschen

Wiener Ornitholog. Vereins). — Ausziige aus deutschen

Zeitschriften (Revue et Magazin de Zoologie). — Gegen-

wartig wohnhaft in Ober-Meidling bei Wien, Schon-

brunner Hauptstrasse 152.

Marshall, William, Dr. phil, 1867—72 Assistent am
Reichsmuseum zu Leiden. — Geboren in Weimar am

Ornithologischen Gesellschaft. _— Geboren zu St. Gallen g_ September 1845. - Publicirte folgende ornitholo-
am 15. Juli 1825. — Herr Linden i.st einer der gross

ten Vogelwirthe Deutschlands. Ueber seine ausserordent-

lich reichhaltige Sammlung lebender Vogel wurde im
Orcithol. Centralblatt 1877 S. 15, 48 und 71 berichtet.

Ausserdem schrieb Herr L. verschiedene Aufsiitze iiber

Lebonsweise und Fiitterung auslandischer Vogel (Ornith.

Centralbl. 1876 bis gegenwartig). — Postadresse:

Radolfszell (Baden).

Ludwig, Hubert, Dr. philos.. Director des naturwissen-

schaftlichen Museums in Bremen. — Geboren in Tiier

am 22. Miirz 1852. Von 1875—1878 Privatdocent

der Zoologie und Assistent am zoologisch-zootomischen

Institut der Universitat Gdttingen. Hat bis jetzt keine

ornithologischen Arbeiten verbffentlicht ; seine bisherigen

Publikationen beziehen sich auf Systematik, Anatomie
und Entwicklungsgeschichte wirbelloser Thiere, ins-

besondere der Echinodermen.

Malmgren, And. Job., Dr. phil., Professor der Zoo-

logie und Inspector der Fischereien in Finnland. —
Geboren am 21. November 1834 in der Stadt Kajana im
ndrdlichen Finnland, besuchte in den Jahren 1861 Spitz-

bergen, Beeren-Island und Finnmarken, und begleitete

gische Arbeiten : Ueber die knochernen Schadelhdeker

der Vogel (Niederlandisches Archiv fiir Zoologie 1. Band,

1872 pg. 133). — Beobachtungen iiber den Vogel-

schwanz (ebenda pg. 194). — Pterologische Mitthei-

lungen : I. Die verliingerten Schwanzfedern der Paradies-

vbgel (Zoolog. Garten 1873 pg. 361). — IL Die

Plattchen des Sonnerat'schen Huhnes (ebenda 1874 pg.

124). — III. Beobachtungen iiber das Jugendgeiieder

des Strausses und iiber das Verhaltniss der Federn

der Ratiten zu denen der Carinaten (ebenda 1875 pg.

121). — Gegenwartig wohnhaft in Weimar, griiner

Markt 4.

Martin , Philipp Leopold , Conservator. — Geboren

zu Gnadenberg bei Bunzlau in Schlesien 1815. —
Reiste zum Zweck naturwissenschaftlicher Forschungen

in Venezuela 1849—50 und Galizien 1851. Von da bis

1859 technischer Gehiilfe am zool. Museum in Berlin,

von 1860—75 als I. Praparator am Naturaliencabinet

in Stuttgart. Verfasser folgender Arbeiten: „Praxis der

Naturgeschichte." I. Theil Taxidermie, Weimar bei Voigt

1869. 2. Auflage 1876.— IL Th. Dermoplastik 1870.—
IIL Th. Naturstudien 1878. — Brehm's Vogelhaus und

als Naturforscher in den Jahren 1864 und 1868 die seine Bewohner, Weimar bei Voigt 1874. — Ausserdem

schwedischen Expeditionen in die Polarregionen. Malm
gren hat eine grosse Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten,

zoologischen und botanischen Inhalts, verofFentlicht. Aus
seinen ornithologischen nennen wir hier: Om Klofall-

ningen hos Dalripan (Lagopus suhalpina Nillsj ; Anteck-

ningar om de i Frakten af Kajana fore kommande
foglar; Anteckningar om Finlands och Skandinaviska

,,Unsere Sanger in Feld und Wald", Stuttgart, Kohl-

hammer 1874. — Ueber Federverfarbung (Journ. f.

Orn. 1852) und zahlreiche kleinere Artikel, besonders

auch iiber Vogelschutz im Zoologischen Garten, Ornith.

Centralblatt, Weidmann (1874) u. a. Hr. Martin be-

schaftigt sich gegenwartig ausser mit taxidermischen

und literarischen Arbeiten auch ganz besonders mit

halfons Anseridae (siimmtlich veroifentlicht in: Notiser Restituirung urweltlicher Thiere: Saurier, Mammuth,

ur Sallskapets pro Fauna et Flora fennica forhandlingar Hdhlenbar etc. und halt gegenwartig eine permanente

1861, 1869). Ferner: Anteckningar till Spetsbergens Ausstellung dieser Thiere in Berg bei Stuttgart. —
Fogelfauua (iibersetzt im Journ. f. Ornith. 1863); Nya Adresse: Stuttgart, Werderstr. 9.
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Meves, Fr. Wilhelm, Eitter d. K. Schwed. Vasa Ordens.

Von 1842—77 Conservator am zoologischen Reichs-

museum in Stockholm, jetzt pensionirt. Mitglied der

AUgem. Deutseh. Ornithol. Gesellschaft. Geboren zu

Delligsen (Herzogth. Braunschweig) am 14. April 1814,

war er von 1829—40 Pharmaceut, studirte dann in

Kiel bis 1842 Naturwissenschaften. Derselbe bereiste

behufs wissenschaftlicher Forschungen Oeland, Gotland,

Jemtland, Schonen, Nordwest-Russland und den Ural in

den Jahren 1846— 72. Verfasser folgender Arbeiten:

Om fargforandringen hos foglarna genom och utan

ruggning (Oefvers. af. K. Vet. Akad. Forh. 1854); —
Ueber das Verandern der Farbe der Vogel durch und
ohne Mauser (Journ. f. Ornith. 1855). — Till Gotland

fauna (Oefvers. 1856). — Till Norra Sveriges Ornitho-

logie (Oefvers. 1858). — Om den roda fargen hos

Oypaetus (Oefvers. 1860). — Bidrag till Jemtlands

ornithologie (Oefvers. 1860). — Bidrag till Sveriges

ornithologie (Oefvers. k. Vet. Akad. Forh. 1868.) — Or-

nithol. iaktagelsar, till fiorre delon samlode under on

resa i N. V. Ryssland 1869 (Oefvers. 1871). — Briite-

platze seltener Europaischer Vogel (Journ. f. Ornith.

1875). — Ueber die rothe Farbe des Oypaetus barbaius

(Journ. f. Ornith. 1876). — Das Meckern der Beckassine

(Zool. Garten 1876). — Verschiedene ornithol. Mit-

theilungen in Dresser's Birds of Europe, etc. — Wohn-
haft in Stockholm.

Meyer, Adolf Bernhard, Dr. med., Director des Kgl.

zoologisch., anthropologisch. und ethnologischen Muse-
ums zu Dresden. Mitglied der Allgem. Deutsch. Orni-

thol. Gesellschaft. — Geboren zu Hamburg am 11.

October 1840. — Derselbe unternahm mehrere Reisen

nach dem Ostindischen Archipel, speciell nach Celebes,

den Philippinischen Inseln und Neu - Guinea in den

Jahren 1870— 73. Ausser geographischen und ethno-

logischen Arbeiten veroffentlichte Dr. Meyer Aufsatze

aus verschiedenen Gebieten der Zoologie darunter ins-

besondere folgende ornithologische Artikel: Ueber neue
und ungeniigend bekannte Vogel Neu-Guineas und den

Inseln der Geelvinksbai (7 Abhandl. in den Sitzungsb.

k. k. Ak. Wiss. Wien 1869/75). — Ueber die Gattung

Edectus (3 Abh., Verb. k. k. zool. bot. Ges. Wien 1874,

Mitth. k. zool. Mus. Dresden 1875, Proc. Z. S. 1877).

Fernere ornithologische Abhandlungen, die Vogel des

Ostindischen Archipels betreffend, und Notizen befinden

sich im Journ. f. Ornith., Zool. Garten, Verb. Ges.

Isis in Dresden, Ibis, Ann. Mag. Nat. Nist., Proc. Zool.

Soc, Nature, Rowley's Misc. etc. — Ferner gab Herr
Dr. Meyer Deutsche Uebersetzungen englischer Werke
heraus, die auch vielfach ornithologische Fragen be-

treffen : Wallace, Der Malayische Archipel, 2 Bde. 1869

;

Beitrage zur natiirlichen Zuchtwahl 1870; Die Geogra-

phische Verbreitung der Thiere, 2 Bde. 1876. Sclater,

Ueber den gegenwartigen Stand unserer Kenntniss der

geographischen Zoologie 1876. — Die Postadresse ist

Dresden, kgl. zoologisches Museum.

Middendorff, A. von, kaiserl. russ. wirkl. Staatsrath,

Exc. und Akademiker, geboren 1815 in Livland. Er
studirte und promovirte 1837 zu Dorpat. 1840 bereiste

er, mit C. von Baer zusammen, Lappland und berichtete

liber diese Reise in den: Ornithologischen Ergebnissen

der naturhistorischen Reise in Lappland wahrend des

Sommers 1840 (in Baer und Helmersen, Beitrage zur
Kenntniss des russischen Reiches 8). Drei Jahre bereiste

er darauf den aussersten Norden und Osten Sibiriens,

1867 besuchte er die Krim, Griechenland, Malta, Tene-
riffa und die Inseln des griinen Vorgebirges, 1869
das siidliche und mittlere Sibirien bis zur chinesischen

Grenze und 1870 Nordrussland , Nowaja Semlja und
Island. Von seinen selbststandig erschienenen Arbeiten

nennen wir hier vor Allem: Reise in den aussersten

Norden und Osten Sibiriens (Bd. Ill Vogel, Petersburg

1853), sowie ferner: die Isepiptesen Russlands (Peters-

burg 1855). Ausserdem veroffentlichte Middendorff eine

Reihe kleinerer Arbeiten in der Naumannia (1857), im
Rigaer Correspondenzblatt (1856), im Bulletin und den
Memoiren der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu

St. Peterburg u. s. w. Middendorff' lebt augenblicklich

in Dorpat.

Milne Edwards, Alphonse, Professor und Director des

naturhistorischen Museums in Paris. Geboren daselbst

am 13. October 1835. Ausser vielen zoologischen Ar-

beiten iiber Saugethiere, Crustaceen und niedere Thiere

veroffentlichte Milne Edwards eine grosse Anzahl vor-

trefflicher Untersuchungen iiber palaeontologisch- orni-

thologische Funde. Wir geben hier eine kurze Ueber-

sicht der hierher gehorigen Arbeiten: Recherehes ana-

tomiques et paleontologiques pour servir a I'histoire des

oiseaux fossiles de la France (Paris 1866, 4 vol.);

Memoire sur la distribution geologique des oiseaux fos-

siles, et description de quelques especes nouvelles (Ann.

d. sciences naturelles 1863) ; Observations sur la faune

ornithologiqae du Bourbonnais pendant la periode mio-

cene (Compt. rend. 1870); Note sur la faune ornitholo-

gique de I'epoque quaternaire (Bull. d. 1. Soc. philoma-

thique 1865); Note sur I'existence d'un Pelican de

grande taille dans les tourbieres de I'Angleterre (Ann.

d. sciences nat. 1868); Recherehes sur des ossements

de Dronte nouvellement recueillis a I'ile Maurice (Ann.

d. sciences rat, 1866); Observations sur les afflnites

zoologiqnes de I'Aphanapteryx, espece eteinte qui vivait

encore a I'ile Maurice au XVIl" siecle (ib. 1868); Me-
moire sur un psittacien fossile de I'ile Rodrigue (ib.

1867) ; Nouvelles observations sur les caracteres zoo-

logiques et les affinites naturelles de I'Aepyornis de

Madagascar (in Verbindung mit Alfr. Grandidier, ib.

1869); Resume des recherehes sur les oiseaux fossiles

(Compt. rend. 1872); Recherehes sur la faune ancienne

de I'ile Rodrigue (ib. 1873); Observations sur les ois-

eaux fossiles des faluns de Saucat et de la molasse de

Leognau (Ann. d. sc. geol. 1875); Histoire naturelle de

Madagascar (Vogel von Milne Edwards und Grandidier,

Paris 1877); Sur un nouveau genre d'oiseau de proie

nocturne provenant de Madagascar (Compt. rend. 1877).

Milne Edwards veroff"entlichte 1871 eine „Notice sur

les travaux scientifiques de M. E.", zu der spater Nach-

trage erschienen sind, in welcher er kurze Resumes bei

der Aufzahlung seiner einzelnen Arbeiten giebt. Es
werden darin, bis zum Jahre 1878, 110 Publicationen

verzeichnet.

Nathusius, Wilhelm von, Mitglied der AUgemeinen
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, geboren am
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27. Juni 1821 zu Hundisburg, Konigl. Landesokonomie-

rath, Director des landw. Central - Vereins d. Prov.

Sachsen, seit Anfang der funfziger Jahre Mitgl. des

Kgl. Landes-Oekonomie-Collegiums, lebt gegenwartig

auf seinem Gute Konigsborn bei Magdeburg. Nathusius

hat zahlreiche Arbeiten iiber das Wollhaar des Schaafes,

iiber Marksubstanz der Horngebilde, vor Allem Aufsatze

landwirthschaftlichen Inhalts in den Annalen der Land-

wirthschaft, dem Archiv fiir Landwirthschaft, der Zeit-

schrift d. landw. Central-Vereins d. Prov. Sachsen u. s. w.

veroffentlicht. Von speciell ornithologischen Arbeiten

nennen wir: Reihe von Untersuchungen iiber die Ei-

hiillen der Vbgel (Zeitschr. f. wissenschtl. Zoologie Bd.

XVIII, XIX, XX u. XXI); Resume dieser Unter-

suchungen und Beziehungen zur Systematik (Cabanis

Journ. 1871); iiber Doppeleier der Hausgans (ib. 1872);

iiber die specifischen Unterschiede zwischen Corvus

corone u. C. comix und iiber den Einfluss ihrer Bastardirung

auf die Structur der Eischaale (ib. 1874); Abgrenzung
d. Ordnung d. Oscinen von den Clamatoren, Scansoren

und Columbiden durch die Structur der Eischaale

(Zeitschr. f. wissensch. Zoologie 1878). Selbststandig

erschienen: Untersuchungen iiber nicht cellulare Orga-

nismen, namentlich Crustaceen-Panzer, Mollusken-Schalen

und Eihiillen (Berlin 1877, Wiegandt und Hempel).

Nehrkorn, A., Ausschussmitglied der Allgemeinen
Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Lebt als Amt-
mann in Riddagshausen bei Braunschweig, wo er im

Jahre 1841 geboren worden ist. Verschiedene VerofFent-

lichungen von ihm, besonders iiber Oologie und Nido-

logie, finden sich in Cabani's Journal sowie im Orni-

thologischen Centralblatte. Er ist Besitzer einer oolo-

gischen Sammlung von ca. 1200 Species. Seit 1868
Mitglied der Allg. Deutsch. Ornithologischen Gesellschaft.

Newton, Alfred, M. A., Fellow Magdalene College, F.

R. S., V. P. Z. S., Professor der Zoologie und der ver-

gleichenden Anatomie an der Universitiit Cambridge. —
Wurde von englischen Eltern am 11. Juni 1829 in

Genf geboren, besuchte, naturwissenschaftlicher, besonders

ornithologischer Studien halber, vom Jahre 1855 an in

Gemeinschaft mit dem leider so friih verstorbenen John
WoUey Lappland und Island, ferner allein zwei Mai
West-Indien, Nord-Amerika, Spitzbergen u. s. w. Newton
veroifentlichte eine grosse Anzahl von Arbeiten in den
Publicationen der Royal, Linnean und Zoological So-

ciety. Ferner lieferte er Beitrage zum Zoologist, Ibis,

Annals and Magazine of Natural History und anderen
periodischen Zeitschriften. In den Jahren 1865—1870
war er Herausgeber des Ibis sowie der Bande VII—IX
der Zoological Records. Fiir die ersten sechs Bande
vorgenannter Zeitschrift bearbeitete er den Artikel

„Aves", fur die neunte Ausgabe der Encyclopedia Bri-

tannica den Artikel „Bird8". Zu erwahnen ist noch
seine Zoology of ancient Europe (London 1862), die

„Ootheca Wolleyana" (London 1864) und die von ihm
bearbeitete vierte Auflage von Yarrell's ,, British Birds",

die noch im Erscheinen begrifien ist. Newton wohnt
im Magdalene College in Cambridge.

Paquet, Renee, Advocat am Pariser Geriehtshofe. Unter
dem Namen Neree Quepat veroffentlichte er: Mono-

graphie du chardonneret (Paris, A. Goin, 1873), Orni-

thologie parisienne (Paris, Bailliere et fils, 1874), Mo-
nographie du cini, Fringilla serinus L, (Paris, Bailliere

et fils, 1875). Paquet wohnt Paris, Rue de Vaugi-

rard 34 und im Herbst: Chateau du Rucher bei

Woippy in der Nahe von Metz.

Palm6n, Johann Axel, Dr. phil., Decent der Zoologie

und vergleichenden Anatomie an der Universitat zu

Helsingfors sowie Assistent am dortigen zoologischen

Museum, Mitglied der Allgemeinen Deutschen Ornitho-

logischen Gesellschaft. Geboren wurde P. am vorge-

nannten Orte im Jahre 1845. Er bereiste, freilich vor-

wiegend zu entomologischen Zwecken, 1865 Finnland,

1867 Lappland, 1870 Oesterreich, doch wurden auf

diesen Reisen, ebenso wie 1875—1876 in Deutschland

und Italien, auch ornithologische und vergleichend

anatomische Studien getrieben. Von Palmen's Publi-

cationen sind zu nennen: Einige ornithologische No-

tizen aus Tornea Lappmark 1867 (in Verbindung mit

J. K. Sahlberg in den Schriften der Ges. pro Fauna at

Flora fen. 1868), sowie Finlands foglar II. (Fortsetzung

des ersten Theiles von M. v. Wright) Helsingfors 1873.

Als Auszug aus dem letzgenannten Werke findet sich

eine kleine Arbeit iiber: die geographische Verbreitung

der Hiihner- Sumpf- und Wasservogel in Finnland, im

Journal f. Ornith. 1875. Om foglarnes flyttningsvagar

(Helsingfors 1874). Ueber die Zugstrassen der Vogel

(Leipzig 1876). Zur Morphologic des Tracheensystems

(Helsingfors und Leipzig 1877).

Parvex, Alfons, geboren 1833 in Warschau, wohnhaft

in der Schweiz. Vom Jahre 1864— 1868 als Natur-

forscher in Ostsibirien thatig. Seine ornithologischen

Sammlungen wurden dem Warschauer zoologischen Mu-

seum sowie anderen europaischen Museen iibergeben.

Er beschaftigt sich vornehmlich mit oologischen Studien.

Pelzeln , August von , Custos am k. k. zoologischen Hof-

kabinete in Wien. Ausschussmitglied der Allgemeinen

Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Geboren zu

Prag im Jahre 1825. Von selbststandig erschienenen

Arbeiten nennen wir hier: Bemerkungen gegen Darwin's

Theorie vom Ursprung der Species, gr. 8. (Wien 1861)

;

Reise der osterreichischen Fregatte Novara urn die

Erde; zoologischer Theil , Vogel (Wien 1865). Zur

Ornithologie Brasiliens; Resultate von Natterer's Forsch-

ungen (Wien 1868—1871). Ausserdem finden sich

zahlreiche Arbeiten v. Pelzeln's in den Abhandlungen u.

den Sitzungsberichten der kaiserl. Akad. d. Wissen-

schaften zu Wien (in den Jahren 1856— 1863), in den

Verhandlungen der k. k. zoologisch botanischen Gesell-

schaft in Wien (von 1857—1876), in der Naumannia

(1858), im Journ. f. Ornith. (1860, 1863—64, 1868,

1872, 1875), im Ibis (1873—1875), in Nunquam otiosus

(1874) und schliesslich in den Mittheilungen des Orni-

thologischen Vereins in Wien (1876—77). Seit 1872

schreibt er an Stelle Hartlaub's fiir das Archiv fiir Na-

turgeschichte die Jahresherichte iiber die Leistungen in

der Naturgeschichte der Vogel. v. Pelzeln wohnt in Wien,

Stadt, 18 Wipplingerstrasse.

Pralle, Wilhelm A. E., Postdirector, Ausschussmitglied

der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft,
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geboren am 28. September 1810 zu Liineburg, besuchte
in den Jahren 1828— 1878, ornithologischer Beobach-
tungen halber, die verschiedensten Gegenden Deutsch-
lands. Er verwaltete bis zum Jahre 1859 die ornitho-

logische Abtheilung des naturhistorischen Museums in

Hannover und danach die ornithologischen Sammlungen
der „Gesellschaft fiir Kunde der Natur" in Hildesheim,
bis 1877 ein Augenleiden ihn veranlasste, seine Ver-
setzung in den Ruhestand nachzusuchen und seinen
Wohnsitz nach Hannover zuriickzuverlegen. In der
Naumannia finden sich von ihm Arbeiten: iiber das
Meckern der Becassioe (II, 1. 24), iiber den Standort
des Horstes des Schreiadlers (II, 27), oologisehe Notizen
(id. 1852), ausserdem verschiedene ornithologische spe-
ciell oologisehe Arbeiten und Notizen in den Berichten
iiber die Jahresversammlung der deutschen Ornitho-
logen-Gesellschaft seit 1852, in Cabanis' Journal und
im Ornithol. Oentralblatt. Gegenwartig wohnhaft in

Hannover, 8. Nelkenstrasse. Hr. Pralle besitzt eine
grosse Eiersammlung, welche, besonders reich an Suiten,
der Wissenschaft fiir immer erhalten bleiben soil und
zu dem Zwecke nach seinem Tode fiir das Museum in

Hildesheim bestimmt ist.

Prutz, Gustav, Buchhandler in Stettin, geboren daselbst am
23. September 1840. Friiher Secretar des ornithologischen
Vereins in genannter Stadt. Er veroffentlichte: die
Arten der Haustaube (Leipzig, C. A. Koch. 3. Aufl.);

schrieb ferner in den „Blattern fur Gefliigelzucht" (Dres-
den, C. C. Meinhold Sohne) 1870—1877 iiber: eine
Classification und Nomenclatur der Haustauben, iiber

Instinct, Dressur und Eeisen der Brieftauben. Priitz

redigirt die Zeitschrift „Columbia", Organ deutscher
Brieftaubenliebhabergesellschaften (Stettin, Otto Brand-
ner). Er sammelt Kolibribalge. Adresse ist: Konigs-
strasse 11.

Radde, Gustav, F., R., Dr. phil.. Director des Kaukasischen
Museums und der offentlichen Bibliothek in Tiflis.

Mitglied der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen
Gesellschaft. Geboren am 27. November 1831 zu Danzig.
Seine Reisen, die vom Jahre 1852 bis in die neueste
Zeit ausgefuhrt wurden, fuhrten ihn in alle Theile
des siidlichen Russland, nach dem Kaukasus, Tur-
komanien, Hocharmenien bis in's Quelland von Frat
und Murat, nach Ost-Sibirien, Mongolei und Mandschurei.
Als bedeutendste ornithologische Arbeit Radde's sei er-

wahnt: Die Festlands-Ornis von Ost-Sibirien (2. Band
des Hauptwerkes; auf Kosten der Kaiserl. geogr. Ges.
in Petersburg herausgegeben) , alsdann Beitrage zur
Ornithologie Siid-Russlands und Thierleben am faulen
Meere (beide im Bull, de la Soc. des Naturalists de
Moscou 1853 und 54). Ferner sind zu nennen: kleinere
Aufsatze und Arbeiten iiber Sibirien und den Kaukasus
(in den geographischen Mittheilungen von Petermann),
Berichte iiber Reisen im Siiden von Ost-Sibirien (in den
Beitragen zur Kenntniss des russischen Reiches von
V. Baer und von Helmersen, Bd. 23), Reisen im mingre-
lischen Hochgebirge und in seinen drei Langenhoch-
thalern (Tiflis 1866, Leipzig, Winter) sowie: Vier
Vortrage iiber den Kaukasus (im Petermann'schen Er-
ganzungsheft No. 36). Die letzgenannten Arbeiten mit

vorwiegend geographischem Inhalt enthalten auch eine

reiche Menge ornithologischer Notizen und Materialien.

Seit der Begriindung des Kaukasischen Museums, in

welchem nicht allein reiche naturhistorische Sammlungen
durch Radde deponirt wurden, sondern auch die Ethno-
graphie und Alterthumskunde des Landes in moglichst

grossem Umfange reprasentirt wird, hat Radde die

friiher mit Vorliebe behandelte Vogelkunde weniger
speciell betrieben. Doch soil er iiber grosse Suiten und
reiche Beobachtungen disponiren und die Absicht haben,

dieselben spater zu publiciren.

Reichenow, Anton, Dr. philos., Assistent am kgl. zoolog.

Museum zu Berlin. Ausschussmitglied und Stellver-

tretender Secretar der Allgemeinen Deutschen Ornitho-

logischen Gesellschaft. Redacteur des Ornithologischen

Centralblatts. Geboren zu Charlottenburg am 1. August
1847. Studirte in Berlin, Greifswald und Rostock und
promovirte daselbst am 2. December 1871. In den
Jahren 1872 und 1873 bereiste er Westafrika zusammen
mit Dr. Liihder und Prof. Buchholz, welche Beide dem
morderischen Klima zum Opfer fielen. Insbesondere be-

suchte er die Goldkiiste, das Oamerungebirge und das

Thai des gleichnahmigen Flusses, die Insel Fernando
Po und den Gabun. Seine literarischen Arbeiten orni-

thologischen Inhalts sind im Journal fur Ornithologie

seit dem Jahre 1869, im Ornithologischen Oentralblatt

und in einigen anderen Zeitsehriften publicirt, neben

Referaten und kleineren biolog. Notizen insbesondere:

„Die Fussbildungen der Vogel" (Inaugural dissertation),

J. f. 0. 1871 p. 401
;
„Briefliche Reiseberichte aus West-

afrika", J. f. 0. 1872 p. 390, 1873 p. 209, 297 und 496;
„Neue westafrikanische Vogelarten", J. f. 0. 1874 p. 101,

110, 345, 456, 1875 p. 233, 1876 p. 90 und 209, 1877

p. 101 und 106 und Ornith. Centralbl. 1878 p. 71 und 88;
„Zur Vogelfauna Westafrikas", J. f. 0. 1874 p. 353 und
1875 p. 1 ;

„Bericht iiber die ornithologischen Samm-
lungen der Deutschen Expedition nach Westafrika",

Correspondensbl. d. Afr. Ges. Berl. 1874 No. 10; Osteo-

logie von Chionis minor und Stellung der Gattung im
System", J. f. 0. 1876 p. 84, „Uebersicht der auf der

Expedition S. M. S. Gazelle gesammelten Vogel" (zu-

sammen mit J. Cabanis), J. f. 0. 1876 p. 319; „Die

Ornithologischen Sammlungen der Deutschen Expedition

nach der Loango Kiiste , J. f. 0. 1877 p. 1 ;
„Systema-

tische Uebersicht der Schreitvogel (Gressores)", J. f.

0. 1877 p. 113 und 225; „Uebersicht der von Dr. G.

A. Fischer auf Sansibar und wahrend einer Reise durch

das Kiistenland von Mombassa bis Wito gesammelten
Vogel" (zusammen mit Dr. Fischer), J. f. 0. 1878 p. 247;
„Biologische Notizen iiber Ornithologen der Gegenwart"
(zusammen mit H. Schalow), Orn. Centralbl. 1878 u. 79;

„Jahresbericht des Ausschusses fiir Beobachtungsstationen

der Vogel Deutschlands", J. f. 0. 1877 p. 278 und 1878
(zusammen mit R. Blasius, H. Schalow, J. Rohweder
und R. Bohm); „Vogelbilder aus fernen Zonen, Atlas der

bei uns eingefiihrten auslandischen Vogel." (selbststandiges

Werk, im Erscheinen begriffen bei Th. Fischer in Cassel).

Reichenow ist ferner Mitarbeiter an dem gegenwartig
vorbereiteten „Zoologischen Jahresbericht", herausge-
geben von Prof. Carus (Leipzig). — Adresse : Berlin S.W.
Grossbeerenstr. 52. (Fortsetzung folgt.)
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Gefangene Uhus.
Von Max Sintenis.

Auf den Steppen der Dobrudscha, wo dei' Uhu keine

Seltenheit ist, gllickt es doch nicht oft, Dunenjunge zu

erhalten. In Malkodz, einem schwabischen Dorfe an

der Donaubalta unterhalb Tultscha, gelang es uns ein-

mal , zwei dem Horste eben entnommene , in reinen

Flaum gekleidete Uhus zu erwerben. Die Thierchen

waren so drollig, dass es gar kein Besinnen bedurfte,

um ihre Aufzucht zu versuchen. Zur selben Zeit hielten

wir einen Aquila orientalis im Halbdunenkleide (— der

Mutterhorst stand hart an einem Strauche auf blosser

Erde — ). Die Uhus und der Steppenadler lagen zu-

sammen auf einem Seegraslager und gediehen bei reichem

Futter prachtig: das zarte Fleisch der „Erdhasen"

(Ziesel) zogen sie jeder andern Nahrung, die ihnen ge-

reicht wurde, entschieden vor. Den Vogeln zum Asyl

diente der Dachboden unseres aus Lehm zusammenge-
backenen Hauses, dessen eine Giebelfront nach der

Steppe zu offen war. Sowie die drei Zoglinge selbst-

standig das Lager verlassen konnten, zeigten sie sich,

zu der Leute Belustigung, in grosster Eintracht am
offenen Giebel sitzend. Die Dorfler tauften unsere

Eulen mit den Namen „Muchl", von dem sonderlichen

Ruf hergeleitet, den sie unter fortwahrenden Biicklingen

und Wiegen hervorbrachten , sobald ein Mensch ihnen

nahte, hierauf folgte ein eigenthiimliches Kreischen und

das bekannte Schnabelklappen. In der Periode, wo
die ersten Federn sich enfalteten, wiirgten die Eulen

schon kleine graue Wiirger (L. minor) mit Stumpf
und Stiel hinunter.

Uhus und Adler waren nun vollkommen befiedert,

da merkten wir, dass Unfrieden zwischen ihnen eintrat,

und furchteten, der Adler wiirde den kleineren der

Uhus ermorden. Fines Morgens aber lag der hiibsche

Steppenadler todt neben den Eulen, die ihm durch

Schnabelhiebe in den Kopf den Garaus gegeben batten.

Ein alter Steinkautz wurde sofort iiberfallen und ver-

zehrt. In einer Ecke des Bodenraumes hatte eine Katze

ihre Jungen. Als nun die Uhus zu kraftigen Burschen

herangewachsen waren, holten sie sich eines der Katz-

chen nach dem andern. Wir kamen einmal hinzu, als

die kleinere Eule gerade auf dem Wege war, sich unter

"vielen Verbeugungen ein Mizchen auszubitten, in dem-

selben Augenblicke schlug ihm die alte Katze die Krallen

in ein Auge, dass es auslief.

Der Bodenraum wurde unseren Vogeln zu eng, sie

benutzten die gebotene Freiheit und statteten der an-

grenzenden Russencolonie regelmassig Besuch ab , um
ebenso regelmassig mit einem Kiichelchen heimzu-

kehren. Auf unserem Hofe kam kein junges Huhn
mehr auf: die Hiihnerzucht wurde aus Liebe zu den

Uhus von unserer Wirthin eingestellt. Taglich gingen

Klagen iiber die Rauberei der Eulen ein, aber die Bauern

liebten sie und keiner that ihnen was zu Leide. Unsere

grossen Hunde wichen den Uhus aus, die sich lacherlich

geberdeten, sobald sie einen solchen erblickten.

Waren die Uhus am Tage nicht auf dem Boden, so

ging unsere Wirthin auf die das Haus umgebende
Steppe und rief. Wir waren sicher, dass sie in kurzer

Zeit mit ihren Lieblingen in den Armen heimkehrte,

denn sie kannten den Ruf und antworteten. (Herr von

Janka war Augenzeuge.)

Am 21. Juli 1873 besuchte uns in Malkodz der

Gouverneur der Dobrudscha Pascha Ismael Bey, in

Begleitung des ijsterreich. Reichsconsuls Herrn Ritter

V. Pertazzi und des grossen Botanikers Herrn v. Janka.

Wir stellten unsere Uhus vor und werden nie das

Rtaunen der Herren vergessen , als jeder der Vogel
einige Bienenfresser hinunterwiirgte. Wahrend dieser

Vorstellung brachten uns Dorfbuben zwei lebende Rallen,

an denen wir die Wirkung des Cyancalium zeigten

:

so etwas hatte der Pascha noch nie gesehen! — Die
vergifteten Rallen warden Tags darauf wahrend unserer

Abwesenheit von der Wirthin den Uhus vorgeworfen,
und bei der Heimkehr fanden wir einen der stattlichen

Vogel todt, durch die Wirkung des Giftes krampfhaft

verzogen. Von nun an musste der einaugige Uhu die

Russencolonie allein besuchen, die Freude aber war
nur kurz : man erschlug ihn, als er einen alten „Gockel"
erwiirgen wollte! — Unsere Hoffnung, ein Paar der

trefflichen Thiere fiir die Krahenhiitte zu erziehen,

war zerronnen, aber noch nach Jahren erzahlte man
sich in Malkodz von den zahmen Uhus. Und kommen
gelegentlich diese Zeilen dem Herrn Generalinspector

von Drygalsky vor, so wird auch er sich an jene Vogel
erinnern.

Die Verwendung des Uhus zur Raubvogeljagd liefert

in der Dobrudscha gewiss nicht die gehofften Resultate.

Bei der haufigen Erscheinung jener grossen Eulen —
und oft an Stellen, wo man sie nicht erwartet hatte —
scheinen sich die Tagraubvogel nicht viel um sie zu
kiimmern. Am hellen Tage sitzt oft ein Uhu auf ganz
freier Steppe oder auf einem Hiigelchen am Baltarande,

wo viele Weihen, Milane, Falken etc. herurastreichen.

Um die ,,Horneule" aber bekiimmert sich keiner! —
Bei dem dortigen enormen Reichthum an Raubvogeln
wird man bei jeder Jagdexcursion mit mehr Beute der

gewohnlichen Arten gesegnet, als man oft wiinscht.

Adler, Circaetos und Haliaetos, schiesst man am Leich-

testen zur Zeit der Ernte, wo das Getreide in Mandeln
(Kreuze) aufgepuppt steht. Diese Krauze wahlen alls

Raubvogel zu Ruhe- und Anstandplatzen ; ebenso auch
die Thelegraphenstangen und einzeln stehende Baume,
die auf der Steppe sich finden.

Fahrt oder reitet man in Gewitterschwiile auf den
Steppen umher, so kehrt man wohl sicher mit einem
Adler oder Uhu heim ; sie halten bei schwiilem und
regnerischem Wetter ausserordentlich gut aus!

Bolkenhain i/Schlesien.

Am 18. d. Mts. ging ich bei ziemlich hohem Schnee
heraus, um fiir die Kiiche einen Weihnachtshasen zu
holen. Auf einer Wiese sah ich einen Falco tinnunculus,

der hier ein nicht haufiger Wintergast ist, auf einen

Schwarm von Fringilla cannahina und F. chloris stossen.

Da der Fang ihm jedoch missgliickte, flog er einem
kleinen, einzelstehenden Weidenbusche zu und riittelte

iiber demselben.

Als ich darauf losging, flog der Thurmfalke fort,

in dem Strauche aber sass ein Feldhuhn, welches sich
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bemiihte, zu entkommen, aber so wenig von der Stelle

konnte, dass ich es zu ergreifen vermochte. Am Schwanze

und den Bauchfedern hing namlich ein Schneeball von

ca. 24 cm. Durchmesser, welcher innen so fest zusam-

mengefroren war, dass ich denselben mit dem Messer

zerschneiden musste.

Gleichzeitig schnitt ich dem Vogel den Schwanz ab,

nm ihn nicht fernern ahnlichen Unfallen auszusetzen,

und gab ihm dann die Freiheit.

Unsere vielen Quellen sind den Feldhiihnern oft bei

Schnee und Frost verderbenbringend ; sie suchen dort,

da jene nicht zufrieren, vielzeitig ihre Nahrung, da wird

der Schwanz nass, das Wasser friert daran und je langer

sie damit im Schnee umherlaufen, desto grosser wird

der Schneeklumpen.
Hierdurch schliesslich am Fliegen gehindert, werden

die Vogel leider nur zu leicht eine Beute des Raubzeugs.

Altenkirchen d. 25/12 78. C. Sachse.

Ein Eriebniss mit einem Jungen Kukuk.

Mitgetheilt von Pralle.

Wahrend eines Herbstmanovers in der Gegend von

Halle a/S., Merseburg oder Weissenfels in den Jahren

1850 bis 1854 — naher vermag ich die Oertlichkeit

und Zeit nicht mehr zu bestimmen — begab ich mich

in Gesellschaft zweier Officiere meiner Batterie in ein

benachbartes Cantonnement, um daselbst Kameraden zu

besuchen.

Wir gingen querfeldein, gelangten aber bald an

einen breiten und tiefen, mit Buschwerk eingefassten

G-raben, welchen wir nicht zu passiren vermochten.

Hier flog dicht vor unseren Fiissen plotzlieh ein grosser

Vogel auf, fiel jedoch etwa 20 Schritt von uus ent-

fernt in einem Erlenbusche wieder nieder. Wir fanden

den Vogel sogleich und hasehten ihn mit leichter Miihe.

Oifenbar war er krank, denn bei unserer Annaherung

machte er zwar einen Versuch, wieder aufzufliegen, doch

gelang ihm derselbe nicht. Den Vogel erkannten wir

sofort als einen jungen, aber ausgewachsenen Kukuk.

Er ging jetzt aus einer Hand in die andere, doch ver-

mochten wir keine aussere Verletzung an ihm zu ent-

decken. Wahrend der Untersuchung starb er uns, wie

wir annahmen, unter den Handen. Er schloss die Augen
und liess den Kopf schlafF herunterhangen. Beim nachsten

Uebergange iiber den Graben, etwas aufwarts von un-

serm Fundorte, legten wir den Kukuk vorsichtig nieder,

um ihn auf dem Riickwege von dort wieder auf- und

mitzunohmen. Kaum hattcn wir uns indess etwa 20
Schritt weit entfernt, als der Todtgeglaubte sich er-

hob, einen Laut ausstiess und sich auf und davon machte.

Wahrend des Auffliegens verier er eine ziemliche Menge
sehr diinnflussiger Excremente. Wir mussten laut auf-

lachen , denn das Benehmen des Vogels erschien uns

als bitterer Hohn fiir unsere Leichtglaubigkeit.

Jetzt theilte uns der Lieutenant v. W. , welcher

einige Augenblicke langer bei dem Kukuk verweilt und
ihn beobachtet, als wir Anderen, mit: er habe bemerkt,

wie der Kukuk, wahrscheinlich nach dem Verhallen un-

serer Schritte , die Augen aufgeschlagen, sie aber, ihn

selbst noch in der Nahe bemerkend, sofort wieder ge-

schlossen habe. Er glaubte, sich vielleicht geirrt zu

haben, doch sei dieses nach dem ferneren Ereignisse

sicher nicht der Fall.

Uebrigens kam aueh nach dem letzten Auffliegen

der Kukuk nicht weit, sondern fiel etwa 100 Schritt

entfernt in einem grosseren Erlengebiische nieder.

Trotz aller Miihe vermochten wir ihn hier nicht wieder

aufzufinden. v. Aensbeeg, Major a. D.

Briefkasten der Redaction.

Herrn Director Pr. in H. : Ihre Entgegnung auf die

Berichtigung in Xo. 24 1878 werden wir dem Schlusse

des Aufsatzes anfiigen, der ebenso wie der Artikel iiber

„da8 Meckern des Bekassine" in den nachsten Nummern
folgen soli. — Herrn Dr. P. in Helsingfors: Mit Dank
empfangen, wird Ihrem Wunsche gemass behandelt und
im Journal publicirt werden.— Hrn. N. in Z. u. Schm. in H.

:

Dankend empfangen, folgt in einer der nachsten Nummern.

Eingegangene Dracksachen.

Elliot, On the Fruit-Pigeons of the Genus Ptilopus.

(Separatabdr. aus: Proc. Z. S. 1878).

Elliot, Remarks upon the Phasianus Ignitus of Latham
and the allied Species. (Separatabdr. aus: The Ibis

1869.)

Zoologischer Anzeiger. Schlussnummer 1878.

Zeitschrift des Ornithol. Vereins in Stettin. No. 11 u. 12
1878. (Referate in nachster Rundschau.)

Mittheilungen des Jagd- und Vogel-Schutz-Vereins in

Innsbruck. (Mit Dank fur die freundliche Besprechung.)

R e y , General - Preisliste iiber vorrathige Vogelbalge.

(Cursores, Natatores, AccipUres, Striges, Psittad, Coc-

cyges, Pici.)

Loescher, Bulletin Periodique de livres anciens et

modernes. (Turin, ru do Po 19.)

Tausch- und
Ein schones Gehorn von Ovis Argali auf dem voll-

standigen Oberkiefer sitzend hat abzulassen

[3] Wilh. Schluter in Halle a|S.

Cliarles Jamracli,
180. St. George's Street, London East.
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Zur Fortpflanzungs-Geschichte des Kukuks.

Entgegnung und Nachtrag.

Von P r a 1 1 e.

(Scbluss.)

"Was die Vermehrungsfahigkeit der Vogel iibei'haupt

unter normalen Verbaltnissen anbelangt, so ist diese

bei manchen Arten, z. B. den Enten und Hiihnern, be-

kanntlich eine sehr grosse. (Von Perdix cinerea fand

ich einst ein Nest mit 19 Eiern.) Diese Legekraft

zeigt sich noch in erhohtem Maasse, wenn die Vogel

in ihrem Brutgeschafte gestort werden, z. B. bei den

Haushuhnern und Enten und den Movenarten der s. g.

Eierinseln. Der Bussard und die Gabelweihe, Falco

buteo und rnUvus, haben mir vielfach noch ein zweites

Gelege geliefert, wenn das erste ihnen fruhzeitig ge-

nommen wurde, d. h. ehe sie schon langere Zeit ge-

brutet hatten. Rohrsanger, Calamoherpe arundinacea,

welche vor Juni nicht legen und uns im August mit

ihren Jungen schon wieder verlassen, welche also be-

stimmt nur eine Brut im Jahre machen, habe ich

viermal zum Legen gebracht dadurch, dass ich ihnen

dreimal das Gelege nahm, sie also nicht zum Briiten

kommen liess. Solcher Weise habe ich von zwei iso-

lirten, zur Beobachtung geeigneten Paaren je 11 Eier

erhalten, bei dem vierten Gelege sie aber in Ruhe ge-

lassen, und sie sind noch gliicklich mit ihren Jungen
Ton dannen gezogen.

Von einem Zeisig-Paare in der Gefangenschaft habe

ich in einera Sommer 5 Gelege, zusammen 23 Eier

erhalten, und das Weibchen befand sich nach dieser

grossen Eierzahl ganz vortrefflich. (Diese grosse Fort-

pflanzungskraft der Vogel erklart es auch einzig und
allein, dass bei aller Unbill, die ihnen in der Nistzeit

widerfahrt, doch immer ihre Zahl nicht geringer wird,

wenn ihnen nur ihre Nistplatze ungeschmalert erhalten

bleiben.) Einem Waldkauz , Strix aluco , welcher auf
einem Taubenschlage sein Wochenbett aufgeschlagen

hatte, wurden nach und nach 8 Eier dadurch genommen,
dass man immer nur 1 Ei ihm liess. Der Kauz hat

wahrscheinlich noch fortgelegt; die Beobachtung wurde
aber damals unterbrochen. Das Gelege befindet sich

in meiner Sammlung. Eine Kornweihe, Circus cyaneus,

wurde zu einer ganz abnormen Zahl von Eiern gebracht

ebenfalls dadurch, dass man auch ihr immer nur 1 Ei
liegen liess so lange, bis das letzte Ei halb so gross

wurde als das erste. — Nach brieflichen Mittheilungen

Zriiper's hat Schilling einst auf Riigen aus 2 Nestern

des grossen Sagers, Mergus merganser, auf dieselbe

Weise 28 Eier erhalten. Die Vogel legten noch fort,

als Sch. die Insel verliess, und sie hatten auch dann
ihr Legen nicht unterbrochen, als er ihnen Steine statt

der Eier in das Nest gelegt hatte. (Ein Goldadler,

Aquila chrysaetos, der sich die letzten Jahre seines Lebens
in meinem Besitz befand, hatte bereits in der Gefangen-

schaft einige 20 Eier gelegt, als ich ihn erhielt. Acht
Stiick davon liegen in meiner Sammlung. Ein in Ge-
fangenschaft gehaltener Uhu, Stria bubo, hat in diesem

Jahre 6 Eier gelegt.) Wenn sonach (diese beiden

letzteren Falle habe ich nur beiliiufig mitgetheilt) Vogel,

die selbst briiten, eine grosse Zahl von Eiern zur Welt
bringen, wenn dieses Selbstbriiten gestort wird: so wird

es wohl kaum noch zweifelhaft sein, dass auch der

Kukuk, der durch seine lange Legezeit am Selbstbriiten

gehindert wird, die oben angegebene Zahl von Eiern
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legen wird. Und eine solche Fruchtbarkeit des Kukuks
erscheint auch zur Erhaltung der Art durchaus erforder-

lich. Nicht allein, dass der junge, ewig hungerige

Kukuk „durch sein Ziss- und Zirr-Rufen sich seinen

Peinden verrath", yersteht auch Frau Kukuk, wie be-

reits friiher erwahnt, es in vielen Fallen nicht, fur die

sichere Unterkunft ihres Eies zu sorgen. Abgesehen

davon, dass manche Vogel, welclie zu Pflegeeltern

erwahlt sind, diese Ehre nicht annehmen, sondern das

ihnen aufgedrungene Kukuksei beseitigen, oder das ganze

Nest im Stiche lassen, sind auch frische Kukukseier

bei langst verdorbenen und verlassenen Nesteiern ge-

funden ; ferner in s. g. Vergniigungsnestern ; in Nestern,

aus denen die Jungen ausgeflogen, oder aus welchen

die Eier langst vorher genommen waren; in unfertigen

Nestern; in solchen, in denen der junge Kukuk ver-

kiimmern muss, weil die Pfiegeeltern , wie z. B. Frin-

gilla cannabina, nicht mit der fiir den jungen Kukuk
passenden Nahrung ihre Jungen futtern ; oder endlich

in Baumhohlen und Nistkastchen mit so engem Flugloche,

dass der fliigge Kukuk nicht hatte heraus kommen konnen.

Bei solcher Gefalirdung der Jugend des Kukuks wiirde

sich die grosse Zahl der Kukuke, wie sie thatsachlich

an den geeigneten Orten sich findet, ohne eine grossere

Fruchtbarkeit des Weibchens, als Naumaun sie angiebt,

um so weniger erklaren lassen, als nach Brehm's Be-

obachtungen, die ich durch die meinigen bestatigt ge-

funden habe, auf ein Kukuks - Weibchen mindestens

zwei Mannchen, sehr wahrscheinlich aber sogar drei

bis fiinf kommen.
Wenn ich in dem Folgenden vorzugsweise auf

meine eigenen Beobachtungen Riicksicht nehme, so will

ich damit keineswegs denen Anderer entgegen treten;

vielmehr erinnere ich an die Worte Thienemann's

:

,,Unmoglich ist es nicht, dass bei diesem sonderbaren

Vogel Mehrerlei vorkomme".
Naumann sagt: „Das Erspahen der Nester verrichtet

das Kukuks-Weibchen „stets" allein und „nie" im Beisein

des Mannchens. Brehm und Walter sagen dasselbe.

Auch ich habe es vielfach und meistens so gefunden;

aber es ist doch nicht immer so. Schon vor zwei Jahren

habe ich bei dem in Monogamie lebenden Paare (v.

No. 6 d. Bl.) mehrmals beobachtet, dass das Weibchen
beim Aufsuchen der Nester von dem Mannchen begleitet

war. In diesem Jahre habe ich bei drei verschiedenen

Weibchen beobachtet, dass sie beim Aufsuchen von
Nestern, oder in diesen drei Fallen richtiger gesagt,

beim Revidiren der Stelle, auf eben welcher im vorigen

Jahre ein junger Kukuk aufgekommen war, von einem
Mannchen begleitet waren. Das erste Mai, am 5. Mai
d. J., hatte ich mich, nachdem ich schon vor Tages-

anbruch der Birkhahn-Balz obgelegen hatte, bei einem
rings mit Brettern umschlagenen und iiberdachten

Bienenstande, der mit Gebiisch und Baumen umgeben
war, langere Zeit niedergelassen. Ich beobachtete dort

6 singende Mannchen von Emheriza hortulana und die

hiibschen Bewegungen eines Lanius rufus, der unter

eifrigstem Gesange mit vielen Verneigungen des Kopfes
und Emporschnellen des Schwanzes seinem Weibchen
den Hof machte, als plotzlich ein Kukuks-Paar heran
kam, von dem das Weibchen, wenige Schritte Ton mir
entfernt, ohne mich zu bemerken, in den Bienenstand

flog, wahrend das Mannchen in den nachsten Baumen
eifrig rief. Das Weibchen hielt sich nur kurze Zeit

darin auf und flog dann, gefolgt von dem Mannchen,
weiter. Im vorigen Jahre ist in diesem Bienenstande,

und zwar in einem zuriickgelassenen, umgestiirzten Bie-

nenkorbe in einem Neste von MotacUla alba ein junger
Kukuk aufgekommen. Ich offnete nun die in den
inneren Raum des Bienenstandes fuhrende Thiir und
fand darin 2 Nester von MotacUla alba so dicht unter

die Ziegel auf die Balken gebaut, dass das eine Nest
zur Untersuchung heruntergenommen werden musste.

Es enthielt 2 Eier; aber ein Kukuksei fand sich in ihm
ebensowenig, als in dem anderen, welches 5 Eier der

Bachstelze enthielt. Nach einigen Stunden kehrte das

Kukuks-Paar zuriick und das Weibchen durchsuchte

nunmehr die Umgebung des Bienenstandes, wahrend
das Mannchen, von Baum zu Baum fliegend und dabei

wie am Morgen eifrigst rufend, dem Weibchen folgte.

Am 13. revidirte ich diese beiden Nester wieder, fand

aber kein Kukuksei darin. Dieses Weibchen ist eins

von denen, welche mit vielen Mannchen in Polyandrie

leben, worauf ich wieder zuriickkommen werde. Einen
anderen Fall beobachtete ich am 17. Mai d. J., und
zwar bei dem, wieder wie im Jahre 1877 in Mono-
gamie lebenden Paare. Ich fand das Paar dieses Jahr

nicht in dem Theile des Reviers, in welchem ich voriges

Jahr die beiden Eier von ihm erhalten hatte ; erfuhr

aber von den Hirtenknaben, dass es sich doch taglich

hier herumtreibe. Endlich horte ich sehr entfernt den

Kukuksruf. Ich ging ihm nach und traf nun das Paar,

das Weibchen in Begleitung seines Mannchens, in einem

von schonen Eichen umstandenen Dorfe in der Nahe
eines Gehoftes, in welchem unter dem Dache eines

Backhauses in einem Neste der weissen Bachstelze

voriges Jahr ein junger Kukuk aufgekommen war. In

dem Giebel des Backhauses war die Brettverschalung

auf einer nicht sehr grossen Stelle beschadigt, durch

welche Beschadigung allein das Licht in das Innere

drang, und durch diese enge Liicke hatte also auch der

Kukuk in den sonst iiberall verschlossenen Raum ein-

fliegen miissen, um sein Ei in das Nest der Bachstelze

zu legen, welches auf dem zweiten Dachsparren von

oben stand. Dieses Jahr hatte sich die Bachstelze nicht

wieder dort angesiedelt. Ich fand daselbst in einem

Mauerloche im Innern des Gebaudes ein Nest des Haus-
rothlings mit fliiggen Jungen. Vor zwei Jahren war
auf demselben Gehofte im Giebel eines Stallgebaudes,

auf welchem jetzt Giconia alba sich angesiedelt hat,

ein junger Kukuk ebenfalls von MotacUla alba aufge-

zogen worden.
Eier von diesem Kukuks-Paare habe ich , beilaufig,

in diesem Jahre leider nicht erhalten. Der Vergleich

mit den vorjahrigen ware erwiinscht gewesen.
Einen weiteren Fall beobachtete ich am 31. Mai.

Es erschien wiederum ein Weibchen, begleitet von einem
rufenden Mannchen, bei dem oben erwahnten Bienen-

stande, sich ebenso verhaltend wie bei der friiheren

Beobachtung; nur in das Innere des Bienenstandes flog

das Weibchen nicht. Wiederum eins von den in Poly-

andrie lebenden Weibchen, moglicher Weise dasselbe

vom 5. Mai. Die erwahnten beiden Bachstelzen-

Nester waren heruntergerissen ! Von den 6 erwahnten
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singenden Mannchen von Eniberiza hortulana horte ich

nur noch eins, und zwar nur wenig singend. Dagegen

hatte sich daselbst Sylvia hypolais und Oriolus galbula

angesiedelt.

Die Vertraglichkeit der Kukuke da, wo mehrere

Mannchen zu einem Weibclien, oder auch viele Mannchen
zu verhaltnissmassig wenigen Weibchen sich halten,

habe ich in diesem Jahre mehrfach bestatigt gefunden

;

in's Besondere aber am 5., 13. und 31. Mai, wo
ich diesen Beobachtungen langere Zeit widmete. An
den bezeichneten Tagen war ich zur Birkhahn-Balz schon

vor Tagesanbruch in meinem Jagdreviere, wo es sehr

viele Kukuke giebt. Am 5. Mai horte ich daselbst urn

o TJhr Morgens den ersten Kukuksruf; dann immer
mehrere und lange vor und nach Sonnenaufgang riefen

rund urn mich herum, oft unmittelbar neben mir 6 bis 7

Mannchen auf das Eifrigste. Zwischen alien diesen

Mannchen horte ich nur ein einziges Weibchen kichern.

Am 13. Mai auf derselben Stelle horte ich den ersten

Kukuksruf um 2^/2 Uhr Morgens, aber nur zwei-

mal. Dann horte ich einen Kukuk nicht wait von mir

entfernt anhaltender rufen und neben ihm zugleich ein

Weibchen kichern. Beide batten also auf demselben
Baum iibernachtet. Nicht hundert Schritte von diesem

Paare entfernt, hatte ein zweiter Kukuk iibernachtet,

der sofort dem Rufe seines Nachbars eifrigst antwortete,

ohne dass beide ihren Schlafplatz verliessen. Dann leb-

haftes Rufen von alien Seiten, auch bald darauf Umher-
fliegen der sehr aufgeregt rufenden Kukuke von Baum
zu Baum. Ich schiitzte die Anzahl der rufenden Mann-
chen auf 7 bis 8, die abwechselnd und wie es mir schien

alle von 2 bis 3 kichernden Weibchen nach und nach

erhbrt wurden. Zwei Weibchen waren es bestimmt;

denn ich horte einmal zwei Weibchen in entgegenge-

setzter Richtung gleichzeitig kichern und gleichzeitig

den bekannten Freudenruf der erhorten Mannchen

:

Gu-gu-gu gu-gu mit dem bekannten zweimaligen, auch

dreimaligen gewbhnlichen Kukuksruf schliessend. Die

Ankunft des Weibchens wurde von jedem Mannchen
jedesmal mit diesem Preudenrufe angekiindigt , dann
Kichern des Weibchens, Pause — wahrscheinlich Be-

gattung — die sich leider meinen Blicken in den dichten

Baumkronen jedes Mai entzog, und dann wieder der

Freudenruf des Miinnchens , den Liebesact schliessend.

So ging es nach und nach fort bei fast alien in nachster

Nahe rufenden Mannchen. Mehrmals habe ich auch
zuerst das Kichern des Weibchens gehort, dann den

Freudenruf des Miinnchens, Pause, und als Schluss des

Actes wieder den mannlichen Freudenruf. Ich habe

nicht einmal ein Sichumherjagen der Kukuke bemerkt,

geschweige denn irgend welche Neigung zum Kampfe,
Alles ging in voUster Harmlosigkeit, ohne jegliches

Zanken vor sich; und doch befanden sich die Kukuke
wenigstens an den beiden ersten Tagen noch im Anfange
ihres Liebeslebens

!

Am zweiten Tage um 7 Uhr Morgens, als ich

mitten im Moore etwa in der Mitte zwischen dem eben

erwahnten Balzplatze und dem oben angegebenen Bienen-

stande mich befand, sah ich hoch in der Luft von dem
Balzplatze herkommend und genau die Richtung nach
dem Bienenstande einschlagend, drei Kukuke hinter

einander herfliegen , einer von dem anderen etwa 20

Schritte anscheinend entfernt. Von einem Bestreben,

sich zu erreichen, als das man hatte an ein Sichjagen

denken konnen, keine Spur: sie flogen ruhig hinterein-

ander her, ohne den gegenseitigen Abstand irgend zu

andern, wie man dies auch oft von 4 bis 5 Becassinen

sieht, die singend im Kreise hintereinander herfliegen,

ohne sich dabei zu jagen. Ich folgte ihnen mit dem
Pernglase und sah endlich den vordersten Kukuk rechts

abbiegen und sich senken, wahrend die anderen beiden

ihre Richtung hoch in der Lnft, genau auf jenen Bienen-

stand zu, beibehielten und so meinen Blicken ent-

schwanden. Von „Kleingefiugel" waren sie nicht be-

gleitet. Waren das nun die drei Weibchen, welche

lange vor und nach Sonnenaufgang ihre gemeinschaft-

lichen Mannchen befriedigt hatten und sich nun allein

auf ihr Geschaft des Nestersuchens und des Legens

begaben ? Oder waren die ersten beiden nur Weibchen
und der letztere ein Mannchen, welches das Weibchen
bei diesem Geschafte begleitete, vielleicht dasselbe

Paar, welches ich an dem oben erwahnten Bienenstande

beobachtet habe ? Einen Ruf von diesen drei Kukuken,

wie man ihn sonst oft von dem Mannchen im Fluge

hort, wenn es ein Weibchen begleitet, habe ich nicht

vernommen.
Vom dritten Beobachtungstage , dem 31. Mai, will

ich die Notizen hier folgen lassen, wie ich sie so-

fort an Ort und Stelle gemacht habe: Erster Kukuks-
ruf, 8 mal hintereinander, 2'/2 friih, bleibt ohne

Antwort. Fiinf Minuten spater, dem ersten Kukuk
gerade gegeniiber (meine Person zwischen den beiden

gedacht) ruft ein zweiter, nur zweimal, bleibt ebenfalls

ohne Antwort. Etwa 50 Schritte von dem ersten Kukuk
entfernt, hat ein dritter iibernachtet, der zehn Minuten

spater als der erste nun eifrig zu rufen beginnt. Ant-

wort von. dem ersten. Etwa 100 Schritte von dem
dritten und 150 von dem ersten entfernt hat ein Weib-
chen allein iibernachtet, das nun anfangt zu lachen

und sein Gelachter in kui-zen Pausen 4 mal wiederholt,

ohne seinen Schlafplatz zu verlassen. Mittlerweile

Rufe der Mannchen von alien Seiten von den Schlaf-

platzen her, ohne dass ein einziger Kukuk seinen Schlaf-

platz verlasst. Ich zahlte bis zu 11 rufenden Mannchen.

Inzwischen ist es „volles Biichsenlicht" geworden. Die

Kukuksrufe mischen sich jetzt von alien Seiten so, dass

ein weiteres Zahlen der Schlafplatze nicht mehr moglich

ist. Ich schatze die Zahl der innerhalb meines Gehor-

kreises rufenden Mannchen auf etwa 20. Dazwischen

das Kichern von 4 bis 5 Weibchen. Jetzt fliegt Alles

bunt durcheinander. Jubelrufe der Mannchen, wenn
ein Weibchen kichernd sich naht; bei alien aber die

grosste Vertraglichkeit. Nur einmal, und zwar spater

am Tage, gegen 7 Uhr Morgens, als die Liebesfreuden

vor und um Sonnenaufgang liingst gestillt und die

Weibchen schon ihren Geschaften des Nestersuchens

und Legens nachgegangen zu sein schienen, sah ich in

einer Entfernung von etwa 200 Schritt urplbtzlich, wie

aus dem Moorgrunde hervorgeschossen , 2 Kukuke in

einer geradenSiiule etwa zu 20 Fuss Hohe im kampfenden

Durcheinander emporschnellen, ungefahr so, wie man
zuweilen 2 Mannchen von Anthus pratensis zankend

eraporwirbeln sieht. Ich horte deutlich das Zusammen-
klappen der Schnabel des kampfenden Paares, aber son^t
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keinen Laut, Der ganze Kampf dauerte nur einen
Augenblick. Sie flogen auseinander sehr niedrig iiber

den Boden fort nach verschiedenen Richtungen and
liessen auch beim Fortfliegen keinen Ruf horen, was 2
Kukuks - Mannchen doch gewiss nicht batten lassen
konnen. Waren es 2 Weibchen, die sich beim Nester-
suchen unerwartet begegnet waren? Die Weibchen
fliegen beim Nestersuchen gewohnlich sehr niedrig,

80 dass man oft ihr Kicbern hort, ohne sie zu Gesicht
zu bekommen. Sie fliegen so niedrig iiber den Boden
bin, dass im freien Felde die Friichte, im Moore die
Biilte und Biische sie verbergen. Im freien Felde hort
man zuweilen ihr Lachen, ohne dass sie von einem
Mannchen Antwort erhalten, wenn das nachste Gebusch
zu weit entfernt ist. Dagegen kann man im Moore
zwischen Biischen und verkriippelten Baumen an dem
Gejubel der Mannchen, welches diese ausstossen, wenn
ein Weibchen kiehernd oder auch stumm sich nahert,

die Richtung erkennen, welehe das Weibchen bei der
Eesorgung seiner Geschafte nimmt. Die Mannchen
scheinen sehr wohl zu wissen, dass in solchen Fallen
das Weibchen Nichts mit ihnen zu thun haben will:

jedes Yon ihnen begleitet das Weibchen dann nur eine
kurze Strecke. Man hort das Mannchen bald, nicht
weit von dem Platze entfernt, wo das Weibchen sich

ihm nah'te, wieder rufen, wahrend ein anderes Mann-
chen alsbald und dann ein drittes u. s. w. ihrem Jubel
bei der Annaherung des Weibchens Luft machen.

Die Gegend, wo ich diese Beobachtungen gemacht
habe, ist tiefes Moor mit hohen Biilten, durchsetzt von
Haidstrecken und wellenfbrmigen Haidhiigeln, iiberall

bestanden mit einzelnen verkriippelten Kiefern, Wach-
holderbiischen, Birken und Ellern, welehe hier und da
auch mehr geschlossene Horste bilden. Es kommen dort

als Brutvogel vor: Corvus corone und pica, Lanius
excubitor, collurio und rufus, Anas boschas und querque-

dula, Totanus glareola, Scolopax gallinago, Vanellus cris-

tatus, Caprimulgus europaeus, Guculus canorus, Columba
palumbus, Tetrao tetrix, Tardus merula, Oriolus galbula,

Sylvia hypolais und cinerea, Emberiza miliaria, citrinella

und Jiortulana, Alauda arvensis und arborea, Motacilla

alba und fiava, Fringilla cannabina, Saxicola oenanthe,

Anihus arboreus und sehr haufig auch Anthris pratensis.

Diese letztere kleine Sangerart, die sich allerwarts

im ganzen Reviere verbreitet findet, ist es, die den
Kukuk dort, wie iiberhaupt an ahnlichen Orten der

Haide und des Moores, so zahlreich fesselt.

In einem anderen Reviere, wo wohl der Schreiadler,

der Schwarzspecht, der schwarze Storch, der punktirte

und der Bruchwasserlaufer, aber sonst wenig kleine

Vogel briiten, dagegen Wild, Rehe und Fiichse am
hellen Tage vertraut einherziehend, zu sehen sind (aber

auch Wilddiebe — erst kiirzlich wurde dort einer ge-

fangen, ein anderer aus Nothwehr erschossen), horte ich

nur ein einziges Kukuks-Mannchen, aber kein Weibchen.
In Folge dessen strich der Kukuk in einem sehr weiten
Bezirke ruhelos umher, bald hier, bald da rufend, Vor
40 Jahren wurden in diesem Reviere noch fast alljahrlich

Sirix bubo auf den Treibjagden erlegt. Seidem hat der
Uhu dort immer mehr abgenommen, und jetzt streift

nur noch ein einzelnes Exemplar umher, das sich auch
zuweilen an meiner Jagdgrenze — in der Luftlinie

etwa 1 V2 Stunden von jenem Reviere entfernt — blicken

lasst.

Wer nun die Vertraglichkeit des Kukuks bezweifelt,

weil in Biichern seither das Gegentheil steht, der ver-

suche cs doch wenigstens einmal, sich von dieser Ver-

traglichkeit selbst zu iiberzeugen. Dazu ist aber er-

forderlich, dass man in der geeigneten Jahreszeit in

einem dazu passenden Reviere schon vor dem Tag-

grauen, gehorig verborgen, sich anstellt. Eine schlaf-

lose Nacht darf, um solche Beobachtungen zu machen,

nicht gescheut werden. Um vor dem Morgengrauen
am Platze zu sein, muss ich mich z. B. aus meiner

Wohnung schon bald nach 10 Uhr Abends zum Bahn-

hofe begeben, um mit dem Nachtzuge abzufahren. Von
der letzten Bahnstation giebt's dann noch einen Marsch
von 1

1/2 Stunden. Der Naturfreund wird fur die schlaf-

lose Nacht sich hinreichend entschadigt finden durch

das , was seiner wartet. Neben , oder vielmehr noch

vor dem Rufe des Kukuks wird er das Zischen und
Kollern des balzenden Birkhahns, das Schnurren des

Ziegenmelkers, das Meckern der Becassine, das Singen

der Dull- und der Feldlerche, des Baum- und Wiesen-
piepers u. s. w. vernehmen. Dann erschaut das Jager-

auge auch wohl noch andere Dinge, die es besonders

interessiren , und endlich den Sonnenaufgang auf odem,

weitem Moore! —
Zum Schlusse noch eine Beobachtung des Forsters

Delion zur Wellmiihle, fur deren Zuverlassigkeit ich

mich verbiirge:

Zu seiner grossen Verwunderung sieht Herr Delion

aus dem Flugloche eines der in seinem Garten ange-

brachten Nistkastchen, welches von einem Blaumeisen-

Paare, Parus coeruleus, in Besitz genommen war, einen

jungen, noch nackten Kukuk sich hervorarbeiten , der

ihm schliesslich unversehrt vor die Fiisse fallt. Er
versucht es, den jungen Kukuk wieder in den Nist-

kasten zuriickzubringen, aber vergeblich: es ist unmog-
lich, den sich aufblahenden kleinen Burschen wieder
durch das Flugloch zuriickzuzwangen. Nach einigen

vergeblichen Versuchen gelingt es Herrn Delion endlich,

den jungen Kukuk auf einer in der Nahe befindlichen

dichten Hecke sesshaft zu machen. Dort wird er von
den Blaumeisen noch einige Tage gefuttert, ist dann
aber spurlos verschwunden : wahrscheinlich der Haus-
katze zur Beute geworden.

Nachschrift.

Auf die „Berichtigung" des Herrn Adolf Walter in

No. 20 1878 erwiedere ich, dass ich mit den Worten:
„Hr. W. hat bei einem 3 Tage alten Kukuk 3 stark

bebriitete Nesteier gefunden" nicht habe andeuten

wollen, dass diese Nesteier „neben" dem jungen Kukuk
„im Neste" gefunden worden seien. (Vergl. die Stelle

in Walter's Aufsatz No. 20 1877.)

Wenn Hr. W. in seiner „Berichtigung" ferner meint,

dass inzwischen schon der Beweis geliefert sei, dass

das Kukuksei sich nicht schneller entwickele, als die

neben ihm liegenden Nesteier, weil ein Kukuksei von
Kanarienvogeln genau nach 14 Tagen ausgebriitet wurde

:

so ist dieser Fall allerdings sehr wichtig ; aber es ware
doch nicht unmoglich, dass es sich in der freien Natur
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etwas anders verhielte, als in der Stube bei der Be-

briitung durch Kanarienvogel. Ich bin weiter der Mei-

nung, dass auch in der freien Natur das Kukuksei sich

rascher oder langsamer entwickelt, je nachdem die

Pflegeeltern mehr oder weniger fest und eifrig briiten.

Auch in dickwandigen , sorgfaltig mit Wolle, Haaren
oder Federn ausgepolsterten , obendrein iiberwolbten

Nestern wird durch die grossere Brutwarme das Xnkuksei
schneller sich entwickeln, als in locker gebauten, diinn-

wandigen Western, oder in solchen Fallen, wo durch

oftere Storungen oder sonstige Umstande die Pflege-

eltern weniger fest briiten. —
Beilaufig erlaube ich mir, noch mitzutheilen, dass

ich dieses Jahr ferner an Kukukseiern erhalten habe : No.

18 von Hrn. Dr. Kriiper in Athen aus Sylvia orphea

mit 1 Nestei, gefunden am 20. Mai d. J. bei Smyrna;
No. 19 von demselben Hrn. aus dem Parnass, gefunden

am 4. Juni d. J. Es ist nach Kriiper's brieflicheu

Mittheilungen fraglich, aus welchem Neste es genommen
ist, ob aus Sylvia orphea, Saxicola aurita oder rubicola;

No. 20 von Hrn. Dir. Niemeyer hierselbst gefunden am
12. Mai bei Osterholz in einem Neste der Sylvia cinerea

mit 3 Nesteiern ; No. 21 von demselben Hrn. gefunden

am 1. Juni bei Springe in einem Neste der Si/lvia

atricapilla mit 2 Nesteiern.

Hannover d. 19. December 1878. Pkalle, Postdirector.

Rundschau.
H. Weyenbergh : Annotations a I'occasion d'une sque-

lettopee de Palamedea Chavaria L.

[Periodico Zoologico. Organo de la sociedad zoologica

argentina publicado por la misma. Tom II. Buenos
Ayres y Cordoba. Leipzig 1878. A. Mentzel.]

Diese in Cordoba bereits 1874 publicirte,-. aber erst

1878 in den deutschen Buchhandel gebrachte Abhandlg.
behandelt ausfuhrlich die anatomischen Verhaltnisse von
Palamedea und stellt dar, wie sowohl mit den Lauf-
vogeln und Trappen als auch mit den Hiihnern und
Reihern Verwandtschaftsverhaltnisse bestehen.

A. Gasser: Der Primitivstreifen bei Vogelembryonen
(Huhn und Gans). 1878.

Mit lOTafeln. Cassel 1879. TheodorKay. [Schriften

der Gesellschaft zur Befdrderung der gesammten Natur-
wissenschaften zu Marburg. Band 11. Supplementheft. I,]

Eevue et Magasin de Zoologie. Jahrgang 1877: A.

Marchand: Poussins des oiseaux d'Europe. p. 354—358.
Beschrieben werden die zugleich abgebildeten Dunen-
kl eider von: Aquila clanga, Grus cinerea, Phoenicopterus

antiquorum, Tetraogallus caucasicus, Larus ridibundus,

Anser cinereus, Platalea leucorodia. Jahrgang 1878:
Maurice Girard: Recherches sur la production arti-

ficielle des monstruosites ou essais de teratologic expe-
rimentale par M. C. Dareste p. 104. (Handelt?wesentlich

von den kiinstlich erzeugten Monstrositaten der Vogel.) Aus
dem Jahrgange 1876 sei noch hervorgehoben E. us ta-

le t: Melanges de mammalogie et d'ornithologie. p. 394.
Unter diesem Titel beabsichtigt der Verfasser von

Zeit zu Zeit eine Uebersicht der hauptsachlichsten in

deutscher Sprache publicirten Arbeiten iiber Saugethiere
und Vogel zu geben. In der vorliegenden ersten Ab-
handlung werden vorzugsweise die Forschungen A. B.

Meyer's auf Neu-Guinea, diegeographischeVerbreitung
der Paradiesvogel nach Robert Wagner, die Liste

der neuen Acquisitionen des k. k. Museums zu Wien
und verschiedene Arbeiten aus dem „Zoologischen Garten"
1873/74 beriicksichtigt. Das Bestreben, das franzosische

Publikum mit den deutschen Arbeiten bekannt zu machen,
ist nur lobend anzuerkennen. W. Blasius.

Morean, Education de diverses especes d'oiseaux de
voliere. (Paris, Martinet 1878.)

Bechstein, Manuel de I'amateur des oiseaux de voliere,

Nouv, Ed. (Paris, Goin 1878.)

Lescuyer, Etude sur les Oiseaux. Architecture des nids.

(Paris, Bailliere 1878.)

Lescuyer, Langage et chant des Oiseaux. (Paris. Bail-

Here 1878.)

Bibra, Unser Haushuhn. Die ausseren typischen Merkmale
der verschiedenen Rassen. (Dresden, Schoenfeld 1878.)

Gentil, Ornithologie de la Sarthe. (Le Mans, Monno-
ver 1878.)

Lacordaire, Catalogue des Oiseaux observes de 1845

a 1874 dans les departements du Doubs et de la Haute-

Saone. (Besan^on, Dodivers & Cie. 1878.)

Zeitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin:

No. 7—12 1878: Hintze, Bericht iiber den Futter-

platz des Vereins. S. 50, 66 und 90. Die liiglichen

Besucher des Futterplatzes nach Arten und Individuen-

zahl angegeben. — Petersen, Die ornithologischen

Verhaltnisse Columbiens. S. 52. — Winkelmann,
Die Nahrung der Vogel. S. 60, 68 und 94. — Schuster,
Das Repphuhn als neues Hausthier. S, 62. (!) Nach
diesem Artikel hat es „bei einer guten Portion Geschick"

keine Schwierigkeit, das Repphuhn zum Hausthier zu

machen!? Seidenschwanze in Pommern. S. 79. Noch
um Mitte April wurde ein starker Flug beobachtet.

Wilson and Bonaparte, American Ornithology. Illustr.

Popular edition. (Philadelphia, Porter and Cootor 1878.)

Schiavnzzi, Elenco degli Uccelli viventi nell' Istria ed

in ispecialita nell' agro Piranese. (Boll. Soc. Adr. Sc.

nat. Triest, Vol. IV, p. 53.)

Camerano, Intorno all' anatomia della Nasiterna pusio.

(Atti R. Ace. Torino Vol. 13.)

Mnlsant et Verreaux, Histoire naturelle des Oiseaux-

mouches ou Colibris constituant la famille des Trochi-

lides. T. IV. 3. Livr. (Lyon, H. Georg 1877—1878.)

Archiv fiir Naturgeschichte. I. Heft 1879: Giglioli,
Beitrage zur Kenntniss der Wirbelthiere Italiens. S. 93.

Auffuhrung bisher noch nicht in Italien gefundener

Arten. — Burmeister, iiber Conurus Mian's. S. 100.

Beschreibung und Vermuthung, dass dieser, C. mitratus

und frontatus nur Varietaten derselben Art seien. —
Studer, Fauna von Kerguelensland. S. 106. 27 Arten

aufgefuhrt nebst biologischen Beobachtungen.

Stejneger, Underslaegten Lanius med saerligt hensyn

paa dens Norske Arter. (Archiv for Math. og. Naturvid.

Kristiania 1878 p. 323.) Enthalt ausser specielleren

Erorterungen der nordischen Formen eine Analyse

sammtlicher Arten des Genus Lanius.
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Barboza du Socage, Melanges orni thologiques.
V. Neu beschrieben : Nectarinia Oustaleti, Hirundo rufi-

gula, Platystira mentalis. Muscicapa Finschi, Tricholais

pulchra, Sharpia angolensis (neue Gattung der Ploceidae),

Fentketria Hartlauhi.

Thomas Bigg -Wither, Pioneering in South Brazil:

Three Years of Forest and Prairie Life in the Pro-

vince of Parana. London (Murray) 1878. Enthalt viele

Notizen iiber Lebensweise der Vogel.

Eadde, Die Chewsuren und ihr Land, unersucht

im Sommer 1876. Mit 13 Tafeln Abbildungen, vielen

Holzschnitten und einer Karte. (Cassel, Theodor Fischer.)

Bei der vorlaufigen Anzeige dieses neuen Werkes ver-

weisen wir auf das Referat in nachster Summer. A. R.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 6. Januar 1879. — Vorsitzender Herr
Dr. Brehm. — Nach einigen einleitenden Worten des
Vorsitzenden , in denen er einen Riickblick auf die

Wirksamkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre gab
und ganz besonders nochmals auf die hohe Ehre hinwies,

welche der Gesellschaft durch die Betheiligung Seiner
Kaiserlichen und Koniglichen Hoheit des Kronprinzen
Erzherzog Rudolf von Oesterreich - Ungarn an deren
Zwecken erwachsen, und der HofFnung Raum gab, dass

das Jahr 1879 nach jeder Richtung ein gedeihliches fiir

die Gesellschaft werden moge, halt Herr Prof. A 1 1 u m
(Eberswalde) einen Vortrag iiber die Vogelsammlung
der Konigl. Eorstacademie zu Eberswalde. Der Vor-
tragende geht eingehend auf die einzelnen kleinen

Sammlungen, auf die Bestandtheile ein, aus denen sich

die Sammlung der Eorstacademie zusammensetzt, und
nimmt Veranlassung, einzelne Theile dieses Museums
genauer zu besprechen. So schildert er die Leucismen,
die Monstrositaten , die Irrgaste und seltenen Species,

die sich in der Eberswalder Sammlung befinden. Wir
konnen an dieser Stelle nicht genauer und eingehender
iiber alle diese Details berichten und verweisen auf die

Wiederg. des Vortrags in den Sitzungsberichten unserer
Gesellschaft im Journal fiir Ornithologie. — An den
Vortrag kniipfen sich langere Discussionen. So hatte

Herr Prof. Altum z. B. einen Alcedo ispida mit einem
klaffenden Schnabel vorgelegt und zugleich mitgetheilt,

dass er vier, derartige Monstrositat zeigende Exemplare
vor kurzer Zeit in der Nahe von Eberswalde geschossen
hatte. Es ist wahrscheinlich, dass alle diese Individuen
einer Eamilie angehbrt haben. Mit Bezug hierauf macht
Herr Dr. Golz darauf aufmerksam, dass derartige

Schnabelbildung bei alien in der Gefangenschaft ge-

haltenen Vogeln vielfach beobachtet werde. Herr Dr.
Brehm bestatigt dies, halt aber ein derartiges Vor-
kommen in der freien Natur fur selten und auffallend.

Der Genannte spricht, im Anschluss an den Altum'schen
Vortrag, iiber das Vorkommen von Strix nisoria in den
Karpathen und schildert eine Hauptzugstrasse der Vogel
in diesem Gebirge. — Herr Prof. Altum legt einen

Gypselus melha vor, der am 18. October 1878 zu Mon-
tona erlegt und ihm eingesandt worden ist. Der Vogel
befindet sich im Jugendkleide, und Herr Altum
spricht seine Verwunderung dariiber aus, den Vogel um
diese Zeit in diesem Eederkleide anzutreffen. Mit Bezug
hierauf erwahnt Herr Dr. Brehm, dass C. melha viel

langer an den Orten, in denen er briite, verweile, viel

langer als dies C. apus bei uns thut, und dass daher
wohl vor dem Abzuge noch die Mauser eintreten konne.
Herr Prof. C a b a n i s macht darauf aufmerksam, dass
das vorgelegte Exemplar nach den Schwingen und
Steuerfedern zu schliessen mindestens ein zwejjahriger

Vereins-Angelegenheiten.

Vogel sein miisse, dass aber mbglicher Weise bei frischer

Mauser sich eine dem Jugendkleide ahnliche Eeder-

zeichnung zeige, die sich ausserordentlich schnell abfliegt

und verschwindet. — Herr Prof. Altum theilt mit,

dass er am 25. December vergangenen Jahres zwei Mai
Apternus tridactylus im Garten der Eorstacademie be-

obachtet hat, ohne jedoch ein Exemplar erlegen zu

konnen. Bisher war dieser Vogel noch nicht aus Bran-

denburg bekannt. — Herr Dr. Bohm giebt eine kurze

Notiz iiber ein Exemplar von Otis tetrax, welches am
12. December p. bei Hajen, in der Nahe von Hameln,

geschossen worden ist. — Herr Prof. Cabanis legt

ein in Spiritus beiindliches Exemplar eines Eisvogels

vor, welches mit einem Eisch im Schnabel auf dem
Murgcanal bei Rastatt von Herrn Lieutenant Zimmer-

mann II schwimmend aufgefunden und dem Berliner

Museum iibersandt wurde. Der Vogel erstickte an der

zu grossen Beute. — Die Herren Dr. Reichenow
und S c h a 1 w legen alsdann eine grossere Anzahl neu

erschienener Biicher, sowie eingegangener Arbeiten vor

und referiren iiber dieselben. — Herr S c h a 1 ow verliest

eine grossere Reihe von Notizen biographischer Natur

iiber die in den Jahren 1877 und 1878 dahingeschiedenen

Ornithologen. Diese Mittheilungen werden im Central-

blatte abgedruckt werden. — Herr Dr. Reichenow
verliest ein Schreiben des auswartigen Mitgliedes Herrn

Sachse (Altenkirchen) sowie eines des Herrn Naumann
(Ziebigk), die kleinere biologiscbe Notizen enthalten und

in dieser Nummer bereits abgedruckt worden sind. —
Herr Dr. Bolle spricht iiber das Vorkommen von

Columba risoria in Europa und iiber die Acclimatisa-

tionsbedingungen dieser Art in kalteren Gegenden. —
Zum Schlusse der Sitzung schildert Herr Dr. Brehm
in eingehendster Weise das Leben des Vanellus grega-

rius, wie er es auf seinen Reisen in Westsibirien

kennen gelernt hat. Aus seinen reichen biologischen

Beobachtungen geht hervor, dass diese Art in ihrem

Leben vielmehr dem kleinen Charadrius als dem Kibitz

gleiche. Genauere Darstellungen iiber diesen Gegenstand

wird die II. Auflage des Thierlebens bringen.

(Nachste Sitzung am 3. Februar Abends 7^2 Ubr im
bisherigen Lokal.)

Heemajt Schalow.

Vierte Vogel-Ausstellung der „Aegintha".

(Schluss.)

Eine besondere Zierde der Ausstellung war der

bisher noch nicht gezeigte TrnweA-Papagei , welchen

Herr Dr. Dohrn (Stettin) ausgestellt hatte. Es ver-

dienen ferner Erwiihnung zwei von Jamrach ausge-

stellte Griin-Edelpapageien, ein Paar Ziegensittiche von

Frl. Hagenbeck und endlich ein ausserordentlich



23

schones Exemplar des Blaukrbnchen (Cori/Uis galgulus),

von Herrn Eudolf Schuster in Berlin ausgestellt

und schon seit Jahren in Besitz dieses erfahrenen Vogel-

wirthes.

Unter den auslandischen Kornerfressern nahm eine

kleine, aber ausgewahlte Sammlung des Herrn E..

Schuster den ersten Rang ein und vvurde mit der

silbernen Medaille ausgezeichnet. Dieselbe enthielt in

schonen Exemplaren: Papagei-Amadinen, Gitterfliigel,

Aurora- und Ceres-Astrilde, Sonnenfinken, zwei Arten

Samenknacker (Spermospiza guttata — als LucJisi! an-

gemeldet — und haematina) und mehrere Lagonosticta-

Arten. Ausserdem wies die reiohe Collection von Prl.

Hagenbeck und die der Herren Schmidt und
Z e i d 1 e r manche seltenere Art auf. Auffallende neue

Erscheinungen waren nicht zu finden. Ervvahnt sei

nur noch, dass Kuttenelsterchen in sehr grosser Zahl

zu sehen waren. Auslandische Weichfresser waren

schwach vertreten. Ausser werthvollen Hehern und
Staaren, unter welchen besonders ein Paar Schwarz-

halsstaare (Gracupica nigricollis) und ein Garrulax

auritus zu nennen sind, die Herr Dir. Bodinus ausge-

stellt hatte, seien nur ein bisher bekannter Weise noch

nicht lebend zu uns gebrachter Blauheher (Gyanocorax

cyanomelas) von Fri. Hagenbeck und ein Pteroglossus

Gouldi von Herrn Moller, sowie eine gelbtussige

Amsel (Merula ftavipesj des Herrn M i e t h hervorge-

hoben. Von Hiihnervogeln und Tauben prasentirten

sich: ein Paar Franeolinus Riippelli von Erl. Hagen-
beck, Swinhoe-Fasanen, Kragen- und Cap-Tauben von

Herrn Jamrach. — Als Preisrichter fungirten in der

Abtheilung fiir auslandische Vogel die Herren Prof.

Cab an is, E-egierungsrath v. Schlechtendal und
Dr. Reichenow. Dieselben erkannten die silberne

Medaille den Herren Dr. Do hrn (Stettin), C h. Jamrach
(London), H. M 6 11 e r (Hamburg), R. Schuster (Berlin)

und Frl. Hagenbeck (Hamburg) zu. Die broncene

Medaille erhielten: F. Schmidt, A. Brune, W.
Brunn, D. Dufour, v. Kondratowicz (Berlin)

und C. Zeidler (Halle). Ausserdem vfurden mit ehren-

voUer Anerkennung ausgezeichnet die Herren : J. Schulz
(Rosslau), Hauer, Lindemann, Ochs und Mieth
(Berlin), Fr. Donndorf (Berlin) und Falch (Brieg).

Zu bemerken ist noch, dass Herr Director Bodinus
seine vrerthvollen Vogel von der Concurrenz bei der

pramiirung zu Gunsten der andern Aussteller zuriickzog.

Werfe.n wir schliesslich noch einen Blick auf die

ausgestellten Gegenstande zur Vogelfiege , auf die

wissenschaftlichen und kiinstlerischen Leistungen , so

gebiihrt zunjichst Herrn M. Schmidt (Berlin) fiir seine

schon im Anfange des Berichtes erwahnte reiche Col-

lection von Kistkasten, die in hochst geschmackvoUem
Arrangement zur Schau gestellt waren, unsere Aner-

kennung. Die Leistung wurde mit der broncenen Me-
daille ausgezeichnet. Herr Praparator B a n z e r in

Oehringen hatte eine Gruppe ausgestopfter Vogel ge-

sandt, einen Eulenhorst darstellend, der von Iltissen

iiberfallen wird , ein Kunstwerk, fiir welches der ge-

forderte Preis von 150 Mark gering erschien. Die Gruppe
wurde mit der broncenen Medaille pramiirt. In derselben

Abtheilung erhielt Herr Praparator Rilke in Warm-
brunn eine ehrenvolle Anerkennung fiir ein vorziiglich

ausgestopftes Paar Holzschreier. I Unter den wissenschaft-

lichen Leistungen fand die von Herrn G run ack (Berlin)

ausgestellte Sammlung von Eiern derRaubvogel Europas
lebhaften Beifall und Anerkennung. Es wurde dafiir

die broncene Medaille verliehen. Auch Biicher und Zeit-

schriften waren in reicher Auswahl vorhanden, und es

wurde in dieser Abtheilung ein silberne Medaille an

Herrn Verlagsbuchhandler Theodor Fischer in Cas-

sel fur seine hervorragenden Leistungen fiir die Vogel-

kunde durch den Verlag und die Herstellung ornitho-

logischer Prachtwerke, insonders mit Bezug auf die

ausgestellten beiden neuen Werke: „Reicheno w'

s

Vogelbilder aus fernen Zonen" und „Riesenthal's
Raubvogel Deutschlands" verliehen.

Auch diesmal konnte man auf der Ausstellung die

schon friiher von uns bei gleicher Gelegenheit ausge-

sprochene Wahrnehmung machen, dass der Charakter

eines Vogelmarktes mehr und mehr hervortritt und
dass die Resultate der Vogel-Pflege, Zucht und Accli-

matation, welche man auf einer derartigen Schaustellung

erwartet — die uns iibrigens auch keine der friiheren

Ausstellungen in einigermassen befriedigender Weise
gezeigt hat — in neuerer Zeit ganz verschwinden,

zuni Theil wohl aus dem Grunde, dass die Vogelwirthe

mit Recht ihre Pileglinge den Strapazen nicht aussetzen

mogen. In der Schweiz ist diese Ansicht bereits durch-

gedrungen, der nur das Publicum tiiuschende Name
„Ausstellung" gefalien und die Einrichtung von „Vogel-
markten" in's Leben gerufen.

A. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Das Jahr 1878 hat mit einem schmerzlichen

Verlust fiir die Ornithologie abgeschlossen

:

Am 29. December starb

der Prasident der Zoologischen Gesellschafi in London

Arthur Hay Marquess of Tweeddale
in seinem 54. Lebensjahre, hingerafft durch eine

Bronchitis , welche nach dreitagigem Krankenlager
sein thatenreiches Leben vernichtete.

In England ist ein neues Prachtwerk in der Vor-

bereitung.
A Monograph of the Jacaniars and Pnff-Birds

or Families Galbulidae and Bucconidae by P. L. Solater,

Das Werk wird in ahnlicher Weise wie Sharpe's

King Fishers', Marshall's Barbets u. a. in Handcolorit

ausgefiihrte Abbildungen aller in diese Familien ge-

horenden Vogelarten nebst erlauterndem Text bringen.

Die Tafeln werden von Herrn Keulemans gemalt. Das
ganze Werk wird 7 Lieferungen umfassen. Preis jeder

Lieferung 1 Guinea.

Die Zoologische Station in Neapel bereitet die

Herausgabe eines

neneu Zoologisclien Jahresbericlites

vor, welcher von Herrn Professor J. Victor Carus
in Leipzig redigirt wird. Die Unterzeichneten, welche
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die Berichterstatturg in der ornithologischen Abtheilung

ubernommen haben, ersuchen die Herren Verfasser orni-

thologischer Arbeiten um freundliche Zusendung derselben

behut's eingehender Kenntnissnahme des Inhaltes, na-

mentlich in solchen Fallen, wo die Publication in nicht

speciell zoologischen oder weniger verbreiteten Zeit-

schriften erfolgte.

Dr. Ant. Reichenow, H. Schalow,
Berlin S.W. Grossbeerenstr. 52. Nieder-Schoenliausen b. Berlin.

Drnckfehler-Berichtignng.

Auf Seite 7 dieses Jahrganges linke Spalte

19. Zeile von unten : fur rhodoparcia — rhodopareia.

12. u. 16. „ „ „ „ Ploccus — Ploceus.

11. „ ,. „ „ gnelea— quelea.

10. Zehnensdorf— Zehrensdorf.

An

Briefkasten der Redaction.

den Ausschuss fiir Beobachtungsstationen

Vogel Deutschlands sind ferner

der

Notizen iiber das Jahr

1878 eingegangen Yon den Herren: Stud. Aug.
Miiller, Halle a/S.; Retemeyer, Harzburg; Fick,
Grasberg; v. Vultejus, Walkenried; de Lamare,
Marienthal; H. Blasius, Braunschweig; A. Nehrkorn,
Riddagshausen ; G e 11 r i c h , Ottenstein ; B e s t e , Schwe-
rin; Wiepken, Oldenburg; Roth, Hindenburg; Ba-
ling, Seesen; Dommes, Braunschweig; Busch,
Steterburg; Krebs; Querum; Siemens, Lichtenberg;

Wolff, Brunsleberfeld; Uhde, Gr. Rohde; Uhde,
Riibeland; Krebs, Tanne a. H.; Haberlin, Braun-
lage; Thiele, Allrode; Stolze, Stiege; Hoffmann,
Wieda ; N e u r a t h , Vorwohle ; D ii r k i n g , Holzminden

;

Schmelzkopf, Bevern.

Eingegangene Drncksachen.

R a d d e , Die Chewsuren und ihr Land. (Cassel, Theodor
Fischer.)

Barboza du Bocage, Melanges ornithologiques V.
(Abdr. aus : Journ. Sc. Math. Phys. Lisboa No. XXIV
1878.)

V. Pelzeln, Bericht iiber die Leistungen in der Natur-

geschichte der Vogel wahrend des Jahres 1877.

Tausch- und
Meine in der „Aegintha" viermal pramiirten farbigen

elbernen und rein griinen Canarienvogel will ich wegen
Urazug nach ausserhalb verkaufen.

Heine elberne Hahne 15 Hark.
— — Weibchen 6 Mark.— griine — billiger.

Auch mache ich wieder auf die von mir erfundenen
Gipsnester aufmerksam, welche sich bereits eines sehr

guten Riifes erfreuen. Dutzend 2 Mark 25 Pf.

[7] Carl Friedrich, Anhaltsir. 10, Berlin.

Meine Liste Tiber Balge, Eier, Schadel etc. versende
portofrei und gratis. H. B. MOschler,

[10] KronfSrstchen b. Bautzen (Kfinigr. Sachsen).
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einer wissenschaftlichen Redaction und unterstutzt von
namhaften Praktikern, sind sie eines der hervorragend-

sten deutschen Fachblatter im Gebiete der Gefliigelzucht,

des Brieftaubensports und der Stubenvogel-Cultur ge-

worden. Zwolf deutsche Gefliigelzuchter-Vereine haben
sie zu ihrem Organ erklart.

Die „Suddeutschen Blatter fiir Gefliigelzucht" erscbeinen
in Miinchen monatlich zweimal, am 1. und 15. jeden
Monats, in regelmassig 8 Quartseiten und kosten ganz-
jahrig 2 M. und halbjahrig 1 M. Postanstalten und
Postboten nehmen Bestellungen an. Gegen Einsendung
von 80 Pf. fur das Jahr erfolgt Post-Streifbandsendung
durch die Expedition, Neuhauserstrasse 3.

Inserate, 20 Pf die einmal gespaltene Petitzeile,

erhalten weiteste Verbreitung.

Redaction, Vcrlag und Expedition der „Siid-
dcutsehen Blatter fiir (xefliigelzueht" in

Miinchen. [11]

Kauf-Verkehr.
diaries Jamrach.,

180. St. George's Street, London East.

1 Nylgau (Mannchen, ausgewachsen) 800 Mark —
2 Schwarze Panther a 2000 — 1 Puma-Weibchen 600
— 1 Paar Geoparden 1200 — IP. Elen-Antilopen

2400— 1 Japanischer AfTe 240— 1 Austral. Helm-Casuar
800 — 1 Austral. Kranich 200 — 1 P. Wilde Americ.

Truthiihner 200 — 2 P. Schwarze Schwane P. 120 —
1 P. Anser indicus 160 — 1 Caracara 60 — 1 Gaukler-
Adler 80 — Swinhoes-Fasanen P. 160 — Versicolor-

Fasanen P. 160 — 1 P. ii'weaftw - Fasanen 320 —
Grosse Gelbhaubige Cacadus a 25 — Rosa-Cacadus a

16 — Nasen-Cacadus a 20 — Rothhaubige Cacadus a

80 — 1 Ducorps-Cacadu 60 — 1 Inka-Cacadu 50 —
Blutbauch-Sittiche P. 80 ^ Jendaya-Sittiche P. 60 —
Nanday-Sittiche P. 80 — Zebra-Finken P. 8 — Weisse
Japan. Movchen P. 20 Mark. [12]

Ein sehr zahmer Nasenkakadu ist mit Stander und

Kette fiir 25 Mark zu verkaufen. Adressen durch die

Expedition, Alte Jakobstr. 103 a Berlin S.W. [16]

Meine Preislisten, von VogelbSlgen und Vogeleiern
sind erschienen und versende solche auf Wunsch gratis

und franco. A.. iKricheld-orff^
Berlin S., Oranienstr. 135. [»J

Schone zum Ausstopfen geeignete Felle von Cervus

virginianus $, $ u. juv. und Antilope Saiga $ u. 5, so-

wie Geweihe, resp. Horner, dieser beiden Arten hat

abzulassen, Wilh. Schliiter in Halle a|S. [15]

Lelbende Schildkroten
(Cinicys helliana)

Von Zanzibar. V2 ^i^ 1 ^'i*^ 1^°S ^ ^^ Mark. Zu

erhalten von Dr. Reiclienoiv,
Berlin S.W., Grossbeerenstr. 52. 15]

Kedaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.
Bruek: G. Piitz'schc Uucliiiruekorci (Ottrj Uautlial) in Xaumljurg.
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Von Dr. E. Bi5hiii.

(Fortsetzung.)

Den am Schilfsaum der Insel entlang fahrenden Kahn
umschwirrt Hirundo riparia und rustica, welch' letztere

sich Abends im Spatsommer oft zu ungeheuren Schaaren

im Rohr sammelt, MerkwUrdiger Weise liessen sie sich

mehrmals mit der Hand greifen, wenn sie sich dicht-

gedrangt auf den oberen Rahmen des geoffneten

Fensters 'meiner Stube niedergelassen hatten. Aus dem
Dickicht der verschiedenartigen Wassergewachse tont

das angenehme und doch charakteristisch rohrsanger-

artige Lied von Calamodyta phracfmitis, CalamoJierpe

arundinacea huscht versteckt im Rohrwalde umher,

wahrend das prachtig gezeichnete Mannchen von Ein-

beriza schoeniclus immer wieder auf demselben , hoch
hervorragenden Rohrstengel sichtbar wird und hier mit

sichtlichem Wohlbehagen seinen Lockruf ausstbsst, dessen

langgedehnter Endpfiff fast den Eohrweihen abgelernt

zu sein scheint.

Vor dem Kahne schimmert es weiss durch 's Rohricht,

und um ein vorspringendes Binsendickicht biegend sehen

wir das eine der den See in halbwildem Zustande be-

wohnenden Schwanenparchen vor uns, das in diesem Jahr

8 Junge ausgebracht hat. Aengstlich streben sie dem
schiitzenden Rohr zu, in dem sie sich fast stets versteckt

halten, und scheuchen dabei einen Plug von Actitis

hypoleucos auf, der auf den ttossahnlich zusammenge-
brochenen Rohrstengeln gesessen hatte. Mit hellem

Schreckenslaut fiiegt die Schaar niedrig iiber den See-

spiegel fort einer gegeniiberliegenden, offenen Uferstelle

zu, wo der Grund aus reinem Sand besteht, und die

Uferlaufer besonders gern auf einzelnen, aus dem
Wasser ragenden Steinen Posto fassen.

Wilde Schwane (Cygnus olor) lassen sich nur dann
und wann einmal auf dem See oder den Torfmooren

blicken, nisten aber hier nicht, wahrend sie z. B. in

den Rohrwildnissen des eigenthiimlichen, von Gharaceen

ganz und gar erfiillten Conventer Sees an der Ostsee-

kiiste unweit Heiligendamm in grosser Anzahl briiten.

Als ich diesen im August 75 besuchte, versicherte mir

der Warter — die Jagd auf dem See ist grossherzog-

lich — dass an 40 Paare dort genistet hatten.

Driiben, wo das Schilf die sandige Uferstelle frei

lasst, fliegt vor dem anlegenden Kahne ein kleiner

Schwarm von Carduelis elegans auf, dor sich hier zum
Trinken und Baden eingefunden hat, aus der nachsten

Erlengruppe begriisst uns das lange , verwunderte

„Sieh!" von Erithacus ruhecota und das leise „Tack,

tack" von Ruticilla phoenicura. —
Ueber den reifenden Kornfeldern, die sich hinter dem

Buschsaume des Sees hinstrecken, briitet die Sommersonne.

Das iiberall vibrirende Geschrill der Grillen scheint das

Flimmern und Zittern der heissen Luft in Tone zu iiber-

setzen. Ringsum aber dehnt sich breitgelagerter Laub-

wald hin, willkommenen Schatten und Kiihle bietend. —
Den Hauptbestand der Forsten in der Ivenacker

Begiiterung bilden prachtige, z. Th. mehrhundertjahrige

Buchen, wie sie iiberhaupt das ganze Land bis zum
Strande der Ostsee hin schmiicken, deren Buchenkranzung

ja in vielen Liedern und Sageu gefeiert ist. Auch, wer

die ernste, fast melancholische Stiramung lieben gelernt

hat, welche iiber unseren stillen, eintonigen Kiefernhaiden

liegt, wird mit Freude an das tiefe Dunkel zuriickdenken,

mit dem dort am friihen Morgen die dichtgeschlossene
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Waldlisiere den vom schwach beleuchteten, thauschweren

Felde sich Heranpiirschenden umfang't, an die heimliche

Dammerung', die am heissen Mittag im Hochwalde wie

Tinter einer Kuppel griinen, transparenten Grlases herrscht,

und an die im Abendroth erstrahlenden Waldwiesen,

die sich hier und da im Forste offnen. — Bald gerade

aufstrebend, und erst hoch oben, gothischen Spitzbogen

gleich, ihre dichtbelaubten Aeste ausbreitend, stehen die

machtigen, silbergrauen, von tiefgriinem Moose halb be-

deckten Stamme da, bald recken sich die Zweige
schirmartig so dicht iiber den vom rothen Laube be-

deckten Boden hin, dass der Kopf des drunter Fort-

gehenden die glanzenden, harten Blatter streift. Wohl
die malerischsten Baumgrupppen birgt der Wildpark,

wo keine forstliche Berechnung die Waldriesen der

schonungslosen Axt iiberweist, wo zwischen den com-
pacten Laubmassen der in voller Lebenskraft stehenden

Buchen hier und da ein halbabgestorbener Baum seine

kahlen Zweige ausstreckt und in den machtig aufschies-

senden, das durchziehende Wild fast voUig verdeckenden
Binsen der tiefen, nassen Wiesen mancher vom Thau-
sturm, nicht von Menschenhand gefallte, altersmiide

Stamm langsam vermodert.

Hier tout unermiidlich das monotone Hacken von
Picus major, das Lachen von Gecinus viridis und der

helle, durchdringende Ton der am Stamm auf und ab-

huschenden Sitta caesia. Phyllopneuste rufa giebt den
Takt an zum jubelnden Schlag von FringiLla coelebs und
den mannigfachen Weisen der Muscicapa, Lusciola und
Curruca-Avten. Auch Pyrrhula rubriciUa, und zwar ein

altes, prachtig ausgefarbtes Mannchen habe ich im Juli

dieses Jahres in einem Busche sitzend gesehen, wahrend
mir hier in der Mark im Sommer noch keins begegnet

ist. Vom hohen Gipfel ruckst Columba palumbus, Oriolus

galbula untermischt seinen melodischen Ruf mit einzelnen,

hasslichen Schnarrtonen und der capriciose Affe unserer

Vogelwelt, Garrulus glandarius, belustigt sich damit, den
iiber der nachsten Waldwiese seine Kreise ziehenden

Buteo vulgaris zu foppen, indem er auf seinen Katzen-

schrei ebenso tauschend antwortet wie ich von ihm
das „Kiwitt" des Kauzchens und den krahenden, schwer
nachahmbaren Balzruf des Fasanenhahns vernommen
habe. Guculus canorus ist allenthalben zu horen. Sehr
gern halt er sich am Seeufer auf, von wo aus nicht

selten ein Parchen hintereinander her iiber die Wasser-
fiache eilend sichtbar wird.

Zwischen den alten Buchenbestanden ziehen sich an
den tieferen, von schilfigen Graben durchzogenen Stellen

dichte, nasse Erlenbriiche hin. Da diese in regelmas-

sigem Turnus, z. B. von 20 Jahren, abgeholzt werden,
so haben sich die Unterstocke der Baume allmahlich

zu den groteskesten, an knorrigen Auswiichsen, Hohlen
und Lochern reichen und von dichtem Moos und Gras
iiberwucherten Triimmergestalten umgewandelt und
bieten die gelegensten Nistplatze.

Ist auf einem solchen Wadel der junge Aufschlag
wieder emporgeschossen und haben Gras, Schilf und
Rubusarten von jedem Baum zwischen den knotigen
Erlenstriinken Besitz genommen, so ist hier oft nur
schwer durchzukommen, und allein die vom Hochwild
getretenen Wechsel offnen einen bequemen Zugang in

das Labyrinth. Hier und da hebt sich wohl ein iiber-

standiger Baum iiber das Unterholz, und von ihm herab

pfeift Turdus musicus dem am Wechsel anstehenden Jager
ihr melodisches Abendlied vor.

Reine Kieferbestande sind selten und von geringer

•Ausdehnung. Auch hier ist der Boden mit einem wirren

Gestriipp von Him- und Brombeeren bedeckt. Lebhafter

als hier geht es in den einen prachtigen Anblick ge-

wahrenden, gemischten Bestanden her, wo zwischen den
Kiefern stammige Fichten bald vereinzelt aufragen,

bald in Gruppen zusammenstehend Verstecke bilden,

unter denen, selbst wenn greller Sonnenschein iiber den
Gipfeln briitet, ein tiefes Dammerdunkel herrscht. Hier

und da schliessen sich auch die glatten, hellgrauen

Stamme eines dichten Tannenbestandes aneinander.

Parus major und ater ziehen in Schaaren durch's

Gezweige, Loxia chloris lasst ihren kanarienvogelahn-

lichen Lockton vernehmen, wahrend Certhia familiaris

wie ein grosser, dunkler Schmetterling an den Stammen
haftet. Hier ziehen sich auch in langen Linien langs

der schmalen Pirschpfade die Dohnenstriche hin, die im
Herbst reichen Ertrag liefern. Ein Parchen von Bom-
bydlla garrula, das sich gleichfalls in den Dohnen ge-

fangen hatte, erhielt ich einst von dort zugeschickt.

Die besten und reichlichsten Nistplatze bieten aber

den Hohlenbriitern die Eichen mit ihren vielen, tief-

gehenden Lochern und Spalten in den rauhberindeten

Stammen und Aesten. Wohl stehen hier und da einzelne

Prachtexemplare in den Forsten, an denen der in dieser

Beziehung wenig verwohnte und geniigsame markische

Waldliebhaber seine Freude haben konnte , wohl be-

deckt mancher sehenswerthe Bestand die zu den Wiesen
sich niederziehenden Hiigelriicken. Aber alles dies tritt zu-

riick vor jener Gruppe von ehrwiirdigen Riesen der Vor-

zeit, die am Eingange des Wildparkes noch heut mit dem-
selben, von den Stiirmen der Jahrtausende ungebeugtem
Trotz Wache halten, wie einst im obctritischen Urwalde.

Mit immer neuem Staunen hangt das Auge an diesen

gigantischen Stammen, deren Alter auf 3—4000 Jahre

geschatzt wird, an den riesenhaften , knorrigen Aesten,

die jeder fiir sich einen machtigen Eichbaum abgeben

wiirden, an diesen Blattermassen , mit denen sie sich

noch immer neu bedecken, wenn auch hier und da ein

abgestorbener Zweig grau und rindenentblosst hervor-

sieht, wenn auch der eine der Veteranen, vom Blitz

getroffen, ein nur noch von wenigen wasserfiihrenden

Rindenstreifen bedeckter Stumpf geworden ist, und in

die vermorschte, durch eine schmale Spalte zugangliche

Hohlung eines zweiten das Sonnenlicht durch mehr als

ein klaffendes Loch hereinfallt. Fiir den Freund des

Waldes und seiner Bewohner werden die folgenden Masse

des starksten dieser Riesen, dem einige andere nicht

viel nachgeben, wahrend ihn einer sogar noch an Ast-

spannung iibertrifft, gewiss einiges Interesse haben.

Stammumfang 1,5 M. iiber der Erde 8,95 M. oder 31'

Durchmesser 2,85 M. oder 10'

Hbhe 34,35 M. oder 120'

Astspannung von Norden nach Siiden 27,43 M. od. 96'

„ Osten nach Westen 28,57 M. od. 100'

Holzinhalt 146 Festmeter oder 6180 Kubik-Fuss.

Im Friihling sind die Gipfel dieser Waldriesen ein

beliebter Sammelort der larmenden und zankenden Dohlen

{Corvus monedula). Und tritt man in lauer Sommer-
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nacht vom abendlichen Piirschgang aus den letzten,

dichten Buchengruppen des Wildparks, so tonen von
den finster gegen den mondhellen Himmel sich abhebenden
Massen der Kolosse bald gedehnt jammernde Klage-

laute, bald heiseres Lachen und dann wieder unheimlich

frohlockendes Rufen, das, wenn die Schritte des Nahenden
laut warden, mit einem boshaften zischenden Fauchen
abwechselt. Es sind die Eulen, die mit Anbruch der

Dammerung aus den tiefen Lochern und Hohlen der

Eichen hervorgekommen sind , um ihren nachtlichen

Jagden obzuliegen.

Syrnium Aluco ist haufig. Auch bei Tage iiberrascht

man ihn bisweilen, wenn er, wie ein wolliger Klumpen
auf einem Aste hockend, der Ruhe pflegt. Ich traf ihn

sowohl im Eichenbestand , als auch in dem dichten

Erlenbruch am Seeufer, und schoss diesmal einen herab,

der, wahrend wir ein in der Nahe asendes Reh beobach-

teten, plotzlich auf einem Ast iiber uns entlang lief,

mit lautlosem Fliigelschlag einem der nachsten Baume
zustrich und uns von da aus hoch aufgerichtet mit seinen

dunkelbraunen Lichtern hochst verwundert anglotzte.

Die dumpfen Laute von Otus sylvestris vernimmt man
auch nicht selten , und regelmassig, bald friiher, bald

S])ater, wird man auf dem abendlichen Anstand am
Waldrande durch das „Kiwitt, kiwitt" von Athene noctua

erfreut, die natiirlich auch vor den Fenstern des Schlosses

haufig ihren Ruf ertonen lasst.

Am zutraulichsten von alien Eulen benimmt sich

Strix f,ammea. So brauchte ich vor einer starken, einen

geschlossenen Fichtenort iiberragenden Eiche nur in

die Hande zu klatschen, oder sonstigen Larm zu machen,
um aus dem Grunde eines ziemlich hoch im Stamme
befindlichen Loohes das komische , herzformige Gesicht

einer Schleiereule hervortauchen zu sehen , die mich

von der Oeffnung aus mit wunderlichen Grimassen und
dem bekannten Hin- und Herwiegen betrachtete. Oefters

flog das hier hausende Parchen auch aus den Fichten

oder dem hbheren Geast der Eichen heraus, und setzte

sich auf einen der untersten Zweige, ohne sich durch

die seherzhaft auf sie gerichtete Flinte im Mindesten
beunruhigen zu lassen, gleich als ob sie -wiissten, dass

ihnen, den wackeren Mausejagern, Niemand Boses zuzu-

fugen beabsichtige. Selbst am Abend bin ich , langs

eines eingegatterten Erlenbruchs ein Rudel Damwild
anpiirschend , fast auf Armeslange bei einem auf dem
Zaun sitzenden, schon von feme durch ihr heiseres

Kreischen bemerklichen Parchen vorbeigekommen, ohne
dass dieses mich weiter beachtete oder auch nur bemerkte.

Nach Otus bracliyotus, die sicher in den sumpfigen
Schilfdickichten am See vorhanden ist, habe ich vergeb-

lich gespaht; doch wurde mir gesagt, dass bei der

Bekassinenjagd in den Mooren ofters Eulen dicht vor
dem Jager aufgingen , eine Angabe , die sich nur auf

diese Art beziehen kann.

Bubo maximus kommt uicht vor. Fiir die Krahen-
hiitte sind bei zwei Fbrstern je ein „Auf" stationirt. —

Nicht weniger als der Hoohwald mit seinem man-
nichfachen Vogelleben wird den Ornithologen der nur
von einzelnen hohen Baumen, Eichen und Buchen,
iiberragte Busch interessiren, der sich unweit vom See
zwischen Wiesen, dichten Remisen und Feldern hinzieht.

Denn hier ist nicht der forstliche Betrieb mit seiner

den Interessen der Vogelwelt haufig ungiinstigen

Wirthschafcsweise die Hauptsache, auch nicht das Hoch-
wild, das den hirschgerechten Jager so beschaftigt, dass

er fiir den Vogel hochstens einen freundlichen Seiten-

bliek hat, sondern hier wird dieser zum angstlich be-

wachten Gegenstand vieler Miihen und Sorgen, zum an-

spruchsvoUen Pflegling des Tag und Nacht sorgenden
Waidmanns. Es ist die Fasanerie.

Dickichte von Erlen, Eichen und Fichten, voll von
Gestriipp, Gebiisch und Rankengewirr umschliessen das

Hauschen des Fasanenjagers und einen stillen, von Wasser-
pflanzen fast vollig bedeckten Teich, an dessen Rande
Hippuris vulgaris ganze Wiesen bildet. Turdus merula
lockt und schimpft im Stangenholz, Motacilla alba trippelt

auf den nassen Steinen des Baches, der mitten im Busch
aus dem mit gelbem Eisenocker bedeckten Erdreich her-

vorsickert, um dem See zuzustromen. Wo das Wasser
mit melodischem Fall durch die Ritzen des unter Schwert-

lilien und Calmus versteckten Wehres am Teich tropfelt,

schiesst Alcedo ispida wie ein blitzender Saphir durch die

Biische. Auf dem Teich, zwischen den breiten Nuphar-
blattern, zieht, bei jedem Schwimmstosse mit dem Kopfe
nickend, eine Familie Fulica atra hin, die Alten mit der

leuchtend weissen Stirnplatte, der sie den Vulgarnamen
„Blassenten" verdanken, voran, und verlieren sich, von

dem Schatten des Voriibergehenden beunruhigt, im dichten

Schilf, aus dem sie selbst der stbbernde Wasserhund
nicht wieder herauszubringen vermochte. Hier findet

sich auch im Rohr Ardetta minida vor, die sich jedoch

nur ausserst selten blicken lasst.

Bald aber wird unser ganzes ornithologisches Inter-

esse von der Wiese in Anspruch genommen, die sich

hinter dem Forsthause ausbreitet, nach zwei Seiten von
einem Lattenzaun, nach der dritten von einem hohen
Buchenorte begrenzt. Dicht vor diesem liegt das Brut-

haus, in dessen einzelnen Abtheilungen die Fasaneneier

von Truthennen ausgebracht werden. Davor zieht sich

im hohen Grase der Wiese eine lange Reihe niedriger

Stallchen hin, aus denen das Glucksen der Pflegemiitter

heraustont. Ringsherum aber wimmelt es von den
jungen Fasanen , die sich mit unaufhorlichem feinen

Piepen in dem Wiesengrase umhertreiben, oder in dicht

gedrangter Schaar das auf sauberen Brettchen aufge-

streute Futter, eine sorgfaltig zerkleinerte Mischung
von hartgekochtem Eiweiss, Hirse und Kasequark, auf-

nehmen. Lange kann man mit immer neuem Ver-

gniigen dem munteren Treiben der jungen Fasanen in

ihrem graubraunen, wachtelartig gefleckten und gestreif-

ten Jugendkleide zuschauen, mbgen sie nun um die

Wohnungen ihrer Pflegerinnen versammelt sein, oder

diesen nachfolgen, wenn sie glucksend und lockend auf

der Wiese umherschreiten.

Hierbei muss es sofort auffallen, dass einzelne in

ihrer Entwicklung schon bedeutend vorgeschritten sind,

bereits selbststandiger werdend und dem Hange nach

Freiheit Gehbr schenkend sich weiter von der Schaar

entfernen und dreist die nachsten Biische durchkriechen,

oder gar, die Kraft der wachsenden Schwingen probend,

auf das Dach der Stallchen flattern. Andere dagegen
erscheinen kleiner und kiimmerlicher als ihre Geschwister,

meist lasst auch die langsamere Bewegung, das haufige

Schliessen der Lichter und eine gewisse Ruppigkeit des
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G-efieders in ihnen Kranke oder Reconvalescenten er-

kennen. Oft sind es Magenindispositionen, an denen

sie in Folge des Genusses eines unverdauliches Gegen-

standes zu leiden haben. Der alte, verwetterte Fasanen-

jager, der, jetzt krank und schwach geworden, die be-

schwerliche Pflege seiner Lieblinge hat aufgeben miissen,

versichert, dass der Genuss der in ein schaumiges Se-

cret gehiillte Larven der Aphrophora spumaria — als

„Kukuks8peichel" bekannt und besonders haufig an der

Lychnis floscucuU zu finden — dem jungen Fasan leicht

verderblich wird. Das erste Mai hilft sich bei solchen

Anfallen die Natur gewohnlich durch , wiederholt sich

aber bald darauf der Genuss der nur zu leicht geflis-

eentlich aufgesuchten, verbotenen Frucht, so ist in der

E,egel wenig Hoffnung, dass die schon geschwachte

Constitution der zarten Thierchen einer neuen Attacke

erfolgreich widerstehen kann. Rauhes und anhaltend

nasses Wetter rafft auch oft viele der Kinder eines

warmeren Himmelsstriches hin. So waren in diesem

Jahre Yon den ca. 350 ausgekommenen Jungen bereits

iiber 100 eingegangen. Ueberhaupt ist die Pflege und
Aufzucht der Fasanen eine viel Geduld und Aufmerk-
samkeit erheischende und oft genug wenig dankbare
Aufgabe, auch wenn man sie sich nicht, wie friiher

iiblich, durch unsinnige Behandlung der Brut, die fa-

mosen Raucherungen etc., erschwert, und erfordert so

recht einen, wie der Waidmannsausdruck lautet, „miih-

samen" Jager. So fordert das etwas tappische Wesen
der Adoptivmiitter, das namentlich, "wenn sich zwischen
zwei eifersiichtigen ein Kampf entspinnt, den um sie

herumrennenden Kiichelchen gefahrlich werden kann,

die stetige Oberleitung des Fasanenjagers , und es ist

ein ruhrend-komischer Anblick, wenn so ein alter, ver-

witterter Graubart mit zartlichem Blick die Haupter
seiner Lieben zahlend hinter den ehrbar dahinschrei-

tenden Puten dreinwandelt.

Von Ende Marz bis Anfang Mai wahrt bekanntlich

die Balzzeit der Fasanen, und wunderlich klingt dann
das misstonende Krahen der Hahne von den Wiesen
und Gebiischen her. Die Eier werden vom Jager mit

Hiilfe von Tlunden aufgesucht' und den Truthennen zum
Briiten untergelegt. Selbstverstandlich kommen auch

im Freien stets eine Anzahl „Gesperre" auf and trotz

der vielen drohenden Gefahren auch z. Th. gliicklich

durch. Diese in volliger Freiheit aufwachsenden Jungen
entwickeln sich regelmassig etwas friiher als die iibrigen,

und man stosst im Juli oft schon recht gut fliigge Ge-
sperre auf. Von ihrer Jugendheimath aus verbreiten

sich die Fasanen iiberall hin, wo ihnen Gebiische, Feld-

holzer und Briiche passende Versteckplatze bieten. Hier
sieht man sie nicht selten geduckt hinter einander her-

laufen oder mit schallendem Fliigelschlag und lautem
Kukuksruf aufstehen. Sehr lieb sind ihnen die DickichtQ

und Gestriippe am See, einzelne findet man selbst auf
der Insel vor, wo sie allerdings sogar vor dem Habicht
und Sperber ziemlich sicher sein konnen.

Im December werden im Fasanengarten Jagden ab-

gehalten, wobei das Wild durch die Jagerei den vor-

stehenden Schiitzen zugetrieben wird. Dabei werden
ca. 50 Hahne erlegt, und zwar ist es Jagerregel, nur
im Fliegen zu schiessen, wenn auch die Fasanen haufig

Inufend vor die Schiitzenlinie kommen. Ist auch der

Flug der Fasanen beim Aufstehen anfanglich, ahnlich

dem der Wildenten, nicht allzuschnell, so wird er doch
sehr bald recht fdrdernd, und ist dann das Erlegen doch
keine so kinderleichte Sache, wie manchmal angenommen
wird. Ausserhalb der Fasanerie werden alljahrlich ca.

75 Hahne geschossen , so dass sich der Gesammt-
abschuss durchschnittlich auf etwa 125 Stiick belauft,

Hennen werden dagegen jahrlich hochstens 10 abge-

schossen und zwar nur an solchen Stellen, wo ihre

Ansiedlung nicht gewiinscht wird.

Eine Hauptbedingung fiir ein giinstiges Besultat der

Fasanenaufzucht ist es, das Raubzeug von der Fasanerie,

welehe stets einen grossen Anziehungspunkt fur dasselbe

bildet, fernzuhalten. Ganz abgesehen von dem vierlau-

figen Raubzeug, wie Fiichsen, Mardern, Wieseln, Iltissen,

Revierkatzen und last not least Ratten, gegen die rings

um den Fasanengarten ein Cordon von Kasten- und
Priigelfallen, Tellereisen und Schwanhalsen gezogen ist,

hatte sich auf der Begiiterung das Raubfederwild all-

mahlich dermassen vermehrt, dass ein ernstlicher Feld-

zug gegen dasselbe gepredigt werden musste. Die beiden

Uhus, sowie die jahrliche Ueberweisung 'alter Pferde

an die betreffenden Forster zur Errichtung von Luder-
platzen thaten denn auch ihre Wirkung. Im ersten

Jagdjahre dieses Kreuzzuges schossen der Fasanenjager

und ein zweiter Forster je ca. 150 Stiick Raubfederwild.

Seitdem hat seine Menge betrachtlich abgenommen ; doch

ist noch immer genug vorhanden, um Feld und Wald
mit einem von mir wenigstens nur sehr ungern ver-

missten Schmuck zu beleben.

Aquila naevia kommt dann und wann in einzelnen

Parchen vor, horstet aber nicht im Gebiete. Astur pa-

lumharius ist noch immer nicht selten geworden und
wird regelmassig an der Krahenhiitte geschossen, oder

in Habichtskorben und Tellereisen gefangen. So beo-

bachtete in diesem Friihjahr der Fasanenjager 5 standig

herumlungernde Stiick, von denen sich eins unmittelbar

nach dem Schlage eines Fasans in einem schnell auf-

gestellten Eisen fing. Bei der Krahenhiitte baumt der

Habicht bekanntlich nicht auf den Krakeln auf, es kommt
aber vor, dass er auf der Sitzstange des TJhu aufhakt,

wenn dieser, dem Herabstossenden ausweichend, zur

Erde herabspringt und sich hier auf den Riicken legend

das Gewaff zur Abwehr bereit halt.

Sehr haufig sieht man aus den Buschen und Dickungen
Nisus communis pfeilgeschwind hervorschiessen, oder hort

sein argerliches „Djab djab, djab" aus hoher Luft herab-

schallen.

Von den Edelfalken habe ich nur Tinnunculus alauda-

rius beobachtet. Durch sein belles, frohliches Geschrei

und die grosse Harmlosigkeit, mit der er aufgebaumt
bleibt, ohne vor dem Nahenden zu fliehen, macht er sich

leicht bemerklich. Aufgefallen ist mir an ihm immer
die grosse Bestandigkeit, mit der die Parchen auch ausser

der Brutzeit an einem kleinen Revier festhalten. Hat
man auf einer Lichtung, in einer bestimmten Baumgruppe
diesen Falken einmal bemerkt, so kann man in der

Regel darauf rechnen, ihn auch in der folgenden Zeit

dort zu finden. Ja selbst wenn man den einen Gatten

eines Parchens weggeschossen hat, halt sich der Ueber-

lebende wenigstens noch einige Tage in der Umge-
gend auf. (Fortsetzung folgt.)
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Aus dem Todtenbuche der Ornithologen.

II.

Von Herman Schalow.

In den beiden letztverflossenen Jahren, 1877 iind

1878, hat der Tod unter der an und fiir sich schon

nicht zu grossen Zahl der Jiinger der Ornithologie eine

reiche Auslese gehalten. Weniger Cabinetgelehrte und
Ornithologen par excellence sind es, sondern meist

Reisende, die unseren ornithologischen Sammlungen
neue Schatze zugefuhrt, und „field-ornithologists", die der

unerbittliche Tod aus unserer Reihe entfuhrt.

Dem Andenken der Dahingeschiedenen seien die nach-

folgenden biographischen Aufzeichnungen gewidmet.

Andrew Anderson, einer der eifrigsten indischen

Ornithologen, dessen Name sich auch in Deutschland,

besonders bei den Biologen, eines guten Klanges zu

erfreuen hatte, ist im Juli 1878 in England gestorben.

Anderson war in dem Lande, in dem er verschied,

geboren, kam aber friih nach Indien und Terbrachte

dann, als Beamter der Regierung, den grossten Theil

seines Lebens in jeneu englischen Besitzungen. Er war
ein muthiger und kiihner Charakter. Zur Zeit des

indischen Aufstandes, erzahlt der Ibis, dessen Mit-

theilungen ich vielfach folge, gehbrte er zu jenen zwolf

tapferen Biirgern, welche sich in einem Hause zu

Arra mit grossem Erfolge gegen die Aufstandischen

vertheidigten. Im Jahre 1869 besuchte Anderson
auf einer Urlaubsreise seine Heimath und benutzte die

ihm gebotene freie Zeit zu wissenschaftlichen Studien.

Er wurde in dieser Zeit Mitglied der zoologischen Ge-
sellschaft in London sowie der British Ornithologist's

Union. Im October 1871 kehrte er in sein zweites

Vaterland zuriick und wurde zum Bezirksrichter in

Futtegurh ernannt. Hier bot sich ihm die sehnlichst

erwiinschte Gelegenheit fiir seine ornithologischen Be-

obachtungen, in einem Gebiet, welches noch nicht den

bekanntesten zuzuziihlen war. Und Anderson hat

die Zeit, die ihm hier zu arbeiten vergount war, trefFlich

auszunutzen verstanden. Im Juni 1877 kam er wieder-

um nach England, bereits krank. Nach langen Leiden

raifte ihn im Juli des verilossenen Jahres der Tod dahin.

Anderson hat eine grossere Zahl von Aufsatzen in

den Verhandlungen der zoologischen Gesellschaft in

London, in Hume's Stray Feathers und im Ibis ver-

offentlicht. Seine Arbeiten in der letztgenannten Zeit-

schrift liber die Nistweise einzelner indischen Vogel
zeugen von dem scharfen und eindringenden Beobacht-

ungstalent, das ihm innewohnte, und sind sicherlich

nicht ohne bleibenden Werth. Seine Mittheilungen sind

klar und bestimmt und ohne jene Weitschweifigkeit, die

sich so oft in der Darstellung wenig bekannter That-

sachen breit macht.

Friedrich Briiggemann wurde im Jahre 1850
in der alten Hansestadt Bremen geboren. Nach Absol-

virung eines Gymnasiums in seiner Vaterstadt widmete
er sich auf der Universitat Jena naturwissenschaftlichen,

speciell zoologischen Studien. Nach Vollendung der-

selben war er bei seinem Lehrer Prof Haeckel als Assi-

stent thatig. Schon wahrend der Schulzeit hatte sich

Briiggemann mit dem Sammeln und Beobachten der

Insecten, vornehmlich mit dem von Coleopteren be-

schaftigt; seine ersten Arbeiten in den Abhandlungen
herausgegeben vom naturwissenschaftlichen Verein in

Bremen sind daher auch diesem Zweige der Zoologie

gewidmet. Spater erschien von ihm, in derselben Zeit-

schrift, eine Uebersicht der Amphibien und Reptilien

der Umgegend von Bremen. Mit ornithologischen Stu-

dien beschaftigte sich Briiggemann erst in den letzten

Jahren. Seine ersten Arbeiten in dieser Richtung be-

handeln meist kleine biologische Notizen iiber einzelne

deutsche Vogelarten und wurden in verschiedenen Jahr-

gangen des Frankfurter Zoologischen Gartens verofFent-

licht. Spater wurde ihm das Gliick zu Theil, die reichen

Sammlungen bearbeiten zu konnen, welche von dem in

hollJindischen Diensten stehenden Arzt Dr. Georg Fischer

in verschiedenen Theilen Niederlandisch-Indiens, be-

sonders auf Selebes, den Sanghirinseln und im centralen

Siidost Borneo gesammelt und dem grossherzoglichen

Museum in Darmstadt iibergeben wurden. Die meisten

dieser Arbeiten wurden in den Bremer Verhandlungen

veroffentlicht. Sie bilden nicht unwichtige Ergiinzungen

zu den Publicationen, welche wir Lord Tweeddale iiber

die genannten Gebiete verdanken und habeu sicherlich

nicht wenig dazu beigetragen, die Kenntniss der Avi-

fauna einzelner Theile Hollandisch-Indiens zu erweitern.

Briiggemann hat in diesen Abhandlungen eine nicht

geringe Anzahl neuer Arten publicirt. Er ist darin

nicht gliicklich gewesen. Ein Theil derselben hat wieder

eingezogen werden miissen , da er schon durch Graf

Salvadori auf Grund der Sammlungen des Dr. Beccari

in den Annali del Museo civico di Geneva bekannt

gemacht worden war. Inzwischen erhielt Dr. Briig-

gemann, auf warme Empfehlungen Prof. Haeckel's,

einen ehrenvollen Ruf an die zoologische Abtheilung

des British Museum in London. Es wurden ihm die

reichen Sammlungen, welche jenes Museum von Gorallen

und verwandten Thieren besitzt, zu ordnen und zu ca-

talogisiren iibergeben. Hier in London trat Briigge-
mann auch mit dem Lord Tweeddale, dem Prasidenten

der zoologischen Gesellschaft, in nahere Verbindung

und. fungirte in der letzten Zeit seines Lebens als

dessen Secretar. Inmitten seiner Thatigkeit kam ein

schweres Lungenleiden , dessen Keim er schon lange

in sich trug, zum Ausbruch. Briiggemann starb

plotzlich, in dem jugendlichen Alter von achtundzwanzig

Jahren, am 6. April 1878. Die Verhaltnisse, in denen

er erzogen, in denen er spater gelebt, waren durchaus

nicht glanzend. Wenn er etwas erreicht, so hat er es

durch eigene Kraft und energisches Arbeiten erreicht,

freilich um den Preis seiner Gesundheit.

£dmiind Charles Buxton, iiber dessen Leben

ich nichts Naheres in Erfahrung bringen konnte, hat

sich durch eine Collection von Vijgeln vortheilhaft be-

kannt gemacht, welche er auf der Insel Sumatra ge-

sammelt hat. Unsere Kenntniss der Vogelwelt jener

Insel war ausserst gering. Wir mussten auf die Ar-

beiten von Sir Stamford RafQes aus dem Jahre 1820,

auf eine Zusammenstellung der Vbgel Sumatras von

Vigors aus dem Jahre 1830 und auf ein Paar kleinere

Arbeiten hollandischer Zoologen aus den dreissiger

Jahren zuriickgreifen, wenn wir uns iiber das genannte

Gebiet unterrichten wollten. Durch die Buxton'schen

Sammlungen nun ist unser Wissen um ein nicht Ge-
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ringes erweitert worden. Buxton begann am 30.

Mai 1876 von Telok Betang aus seine Reise und er-

forschte den District von Lampong, der den siidostlichen

Theil Sumatras bildet. Seine Sammlungen kamen naeh
London in die Hande Lord Tweeddale's und warden
von diesem im Ibis fiir 1877 bearbeitet. Die Haupt-
wichtigkeit derselben besteht, wie Tweeddale hervorhebt,

darin, „dass wir nun in die Lage versetzt sind, iiber

die Identitat oder Nichtidentitat einer grossen Menge
von Sumatra - Formen mit solchen von Java, Borneo
und Malakka positiv urtheilen zu konnen." Nach der
ornithologischen Erforschung des Lampong - Districtes

verliess Buxton Sumatra und begab sich nach dem
nordlichen Westafrika. Ei- gedachte hier grossere
Sammelreisen zu unternehmen; allein seine Plane- ge-
langten nicht zur Ausfuhrung. Buxton starb nach
kurzer Krankheit in der Mitte des vergangenen Jahres
in einer Factorei am Niger. Seinen Namen tragt Bra-
chypteryx Buxtoni, die er auf Sumatra entdeckte, und
welche Lord Tweeddale ihm zu Ehren benannte (P. Z.

S. 1877).

Henry Durnford lebte zu Belgrano, einem klei-

nen Orte an den TJfern des La Plata, nordwestlich von
Buenos-Ayres. Er benutzte die freie Zeit, die ihm sein

kaufmannischer Beruf lies, zu ornithologischen Excur-
sionen und zur Anlage von Sammlungen und veroffent-

lichte in den Jahrgangen 1876 bis 1878 des Ibis eine
Reihe von Aufsatzen iiber die Vogel der Umgegend
seines Wohnortes. Alle diese Mittheilungen enthalten
eine Eiille biologischen Materiales. Im October des
Jahres 1876 benutzte er eine sich ihm darbietende
giinstige Gelegenheit, eine kleine Sammelexcursion
nach Patagonien zu unternehmen. Er verliess am
25. des gedachten Monats Buenos-Ayres und begab
sich nach der kleinen wallisischen Colonie am Chuba-
flusse im Gebiete der Tehuelche-Indianer unter dem
43 " 20 s. Br. und verbrachte daselbst einen Monat,
eifrig mit dem Sammeln von Balgen und biologischen
Beobachtungen beschaftigt. In einem Aufsatz im Ibis
fiir 1877 berichtete er dann iiber diesen Ausflug. Im
September des folgenden Jahres stattete er dem Chuba-
flusse einen zweiten Besuch ab, doch mit einem bedeu-
tend langeren Aufenthalt. Er verweilte in der Colonie
vom 5. Sept. 1877 bis zum 20. April 1878 und delmte
seine Excursionen weiter in das Innere des Landes,
so bis zum See von Colguape und zum Sengel-Flusse,
aus. Die Ausbeute, die er heimbrachte, war nicht
allzu gross. Vor alien waren es aber wieder biologische
Beobachtungen, die Durnford in grosser Menge ge-
sammelt hatte. Ueber diesen zweiten Besuch des Chuba-
flusses giebt eine Arbeit im 1878er Ibis: „Notes on the
Birds of Central Patagonia" Mittheilung. Zuriickgekehrt
nach Buenos-Ayres hielt sich Durnford nicht lange
daselbst auf, sondern schloss sich einer Expedition an,

die das nordliche La Plata besuchte. Wahrend man
wiederum interessante Beobachtungen von dem eifrigen

Ornithologen erwartete, traf ganz plotzlich und uner-
wartet die Nachricht ein, dass er am 11. Juli des ver-
gangenen Jahres in Salta, einer Stadt im Flussgebiet
des Salado, gestorben sei. Nahere Mittheilungen iiber

den beklagenswerthen Tod sind nicht nach Europa
gelangt.

Ueber den ungliicklichen Reisenden Hopfncr ist

schon einmal in diesen Bliittern berichtet worden. Er
war bekanntlich von Herrn Dr. Dohrn beauftragt, fiir

das Pommersche Museum in Stettin in Westafrika
naturwissenschaftliche Sammlungen zusammenzubringen.
Gegen das Ende des Jahres 1877 verliess er Stettin.

Kaum an der Westkiiste des afrikanischen Continentes

angekommen, ergriff ihn die Malaria, die ihn in kurzer

Zeit hinwegraffte. Er starb zu Lagos, dem beriich-

tigten Fieberneste, in dem schon so viele Europaer den
Tod gefunden.

5lilan JovanOTies, ein junger Serbe, studirte

in den Jahren 1875 und 1876 auf Kosten seiner Re-
gierung in Berlin Zoologie und wandte sich dabei auch
ornithologischen Studien zu. Im Jahre 1876 trat er

der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesell-

schaft als Mitglied bei und veroffentlichte in dem Jour-

nal dieser Gesellschaft einen Aufsatz : Ueber das Flug-
vermbgen der Vogel, die einzige Arbeit, die mir von
ihm bekannt geworden ist. Gegen Ende des gedachten

Jahres in die Heimath zuriickberufen , nahm er als

Offizier an den Kampfen seines Vaterlandes gegen die

Tiirkei Theil. Seine schwachliche Gesundheit vermochte
jedoch den Strapazen des Feldzuges nicht Stand zu

halten und ein heftiges Brustleiden fesselte ihn lange

Zeit an das Bett. Kaum genesen und sich aufs Neue
dem militairischen Dienste widmend, ergriff ihn ein

zweiter heftigerer Anfall, der im Juli des vergangenen

Jahres den Tod zur Folge hatte. Jovanovics starb

in einem jugendlichen Alter. Sein Tod ist schmerzlich

zu bedauern. Sicherlich hatte er in seinem Vaterlande

Serbien, dem er als Lehrer der Naturwissenschaften an

einer der hoheren Anstalten seines Landes dienen soUte,

bei seiner Liebe fiir den Lehrgegenstand, seiner warmen
Naturauffassung und dem Eifer fiir seine Arbeiten,

nicht wenig dazu beigetragen, den Sinn fiir natur-

wissenschaftliche Studien in manchem seiner Schiiler zu

wecken, zu pflegen und fiir die Ausbreitung natur-

wissenschaftlicher Kenntnisse in Serbien zu wirken.

Die jiingeren berliner Mitglieder der Allgemeinen

Deutschen Ornithologischen Gesellschaft werden sich

stets gem der Stunden entsinnen , die sie mit Jova-
novics im auregenden Geplauder verbracht, und dem
zu friih Dahingeschiedenen, der ihnen so manches Mai
ein lieber Begleiter auf den Excursionen in die Bruch-

gebiete des Brieselangs gewesen ist, ein freundliches

Andenken bewahren. (Schluss folgt.)

Briefkasteii als Bratkasten.

Im Friihjahr vor 5 Jahren bemerkte ich, wie ein

Meisenparchen (P. major) den unweit meines Fensters

angebrachten holzernen Briefkasten untersuchte und
die Liicke zum Einschieben der Briefe in der rechten

Ecke weit genug zum Ein- und Auskriechen fand.

Nur das Mannchen, etwas starker, musste sich abscheu-

lich plagen; dem kam ich aber durch Erweiterung der

Einflugsstelle zu Hiilfe, als ich bemerkte, dass der

Kasten als Mstort praktikabel befunden war, damit

sich der arme Kerl den Rock nicht zu sehr ruinirte.

Anfanglich raumte der Briefbote die Strohhalme etc.

tiiglich aus, in der Meinung, es ware die liebe Dorf-
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jugend, die ihm den Possen spieltc, meinerseits aber

hieriiber aufgeklart und fur die Yogel interessirt, wurde

in 3 Tagen die Grundflacbe des Kastens 8 und 10 Zoll

im Geviert, 3 Zoll hoch mit dam Nestbau bedeckt, be-

stehend in Strohhalmen und anderem groben Material,

dann Erdmoos und in der Mitte das eigentliche Nest,

wie gewohnlich aus Wolle, Federn und Haaren bestehend.

Um kurz zu sein, die Brut gelang prachtig, die zweite

in dem Jahre aber wurde im Nachbargarten vollfuhrt,

und dieses wiederholte sich bis jetzt alljahrlich, nur mit

dem Unterschiede, dass aueh die zweite Brut im Brief-

kasten gemacht wurde. Possirlich war der briitende

Vogel anzusehen, wenn der Bote die Briefe herausnahm

und im Kasten herumtastete nacb einem fehlenden

Groselien (die Landleute habea die Gewohnheit, bei

fehlender Marke das Portogeld mit dem Briefe in den

Kasten zu stecken) ; mit aufgestraubtem Gefieder biss er

wiithend um sich, aber oiine sein Nest zu verlassen.

Die zweite Brut folgte der ersten oft so schnell, dass

ehe die junge Gesellschaft fliigge davon flog, bereits

wieder ein und ein anderes frisches Ei im Neste lag.

In den letzten beiden Jahren haben die Vogel leider

einen argen socialdemokratischen Sinn geaussert, indem

sie sich. nicht als geduldete Miether, sondern als voU-

berechtigte Eigenthiimer geberden und jedem Brief, der

ihnen unbequem auf die Nase rutscht, arg mitspielen,

besonders die Eander so mit ihrem harten Schnabel

bearbeiten, dass eine Erneuerung des Converts noth-

wendig wird. Na! die Dorfbewohner wissen dies und
sehen darin keine Verletzung des Briefgeheimnisses und
einem Stephan werden wir es nicht erzahlen.

• Ziebigk bei Cothen. E. Naumann.

Notizen.

Gelegentlich einer Treibjagd in Gr.-Jonith (Kreis

Rosenberg, Westpr.) beobachtete mein Nachbarschiitze

wie sich eiu kleiner Vogel in einem Spinngewebe so

verfangen liatte, dass es ihm erst, als der Beobachter

ihn schon mit der Hand beriihrte, gelang, sich zu be-

freien. Und da zweifeln noch viele Forscher, dass die

Buschspinne im Stande ware in ihrem Gespinnste nament-

lich auch Vogel zu fangen. Leider hatte der betreffende

Herr weder die Individualitat des Vogels noch der Spinne

feststellen kbnnen.

Marienwerder, t. Schoenaich.

Am 24. dieses Monats wurden hier die ersten Seiden-

schwanze beobachtet; es war eine Schaar von etwa 15,

welche in einem Garten der hiesigen Vorstadt auf

Ebereschenbaumen und Dornbiischen nach den noch auf

denselben befindlichen Beeren suchte und sie verzehrte,

auch die auf der Erde liegenden Beeren wurden aufge-

sucht. Am 25. wurde eine etwas grossere Schaar an

derselben Stelle gesehen, etwa 20—25 Stiick.

Greifswald, 27. Nov. 1878. Dr. Qtjistobp,

Am 15. December 1878 habe ich auf hiesiger Feld-

mark in einem mit Gras bewachsenen Feldstiicke eine

Zwergtrappe, ein junges weibliches Exemplar, ge-

schossen.

A n c 1 am

,

E,. Tancek.

Rundschau.
Die Chewsuren und ihr Land von Dr. Radde. (Verlag
von Th. Fischer in Cassel.) Wohl die meisten

Leser dieser Zeilen haben den hochverdienten Reisenden

und Naturforscher, Herrn Staatsrath Dr. Radde,
wahrend seines dem Heimathlande Deutschland im ver-

flossenen Sommer gespendeten Besuches begriissen, per-

sonlich kennen lernen, oder den Vortragen beiwohnen
konnen, welche die jiingste Reise des vielerfahrenen

Forschers in das Land der Chewsuren schilderten. JVlit

Freude erinnern wir uns jener Schilderungen, in welchen

der gewandte Redner stets eine ausserordentlich reiche

Fiille von Gedanken aneinander reihte, in frischer

lebhafter Darstellung die Naturverhaltnisse , die Be-

wohner des Kaukasus uns im Geiste voriiihrte. Und
wie damals das lebendige Wort uns fesselte, wie wir

mit der regsten Theilnahme den spannenden Erzahlungen
folgten, so zieht uns in gleicher Weise das oben ge-

nannte Reisewerk an, welches, belehrendund unterhaltend

zugleich, weiter ausfiihrt, was jene Vortrage nur an-

deutungsweise geben konnten. Die Alpen des grossen

Kaukasus mit ihrer wild romantischen Natur und das

interessanteste der dort, an den Quellen der Aragwa,
lebenden christlichen Volker mit ihren eigenthiimlichen,

meist noch sehr rohen Sitten und Gewohnheiten bilden

den Gegenstand der eingehenden Schilderungen, welche
die Beschreibung der Reise des Verfassers dm-chzieht.

In naturwissenschaftlicher Hinsicht sind besonders die

botanischen Verhiiltnisse des Kaukasus specieller be-

handelt und ein ausfiihrliches Verzeichniss der Arten

der Gebirgsflora in den verschiedenen Hohenregionen

anhangsweise beigegeben. Ueber das Vogelleben des

Gebirges finden wir manche werthvoUe Notiz, insbe-

sondere iiber den Carmingimpel, welcher „fur die Baum-
grenze des gesammten Kaukasus charakteristisch ist.

Die Hohen von 4—7000' iiberall da, wo sie lichtes

Gebiisch bestehen, sind ihm am liebsten. Es locken

gewohnlich 2 Mainnchen abwechselnd von den Spitzen

zweier Gebiische herunter, sie antworten einander

und das geht, wenn Niemand stort, wohl so Minuten

lang fort." Ferner iiber den Lammergeier und andere

Raubvogel des Gebirges, den Rosenstaar und andere

Sanger.

Aber nicht diese Notizen allein sind es, sondern ganz

besonders das hohe Interesse, welches der Person des

Verfassers auch in ornithologischen Kreisen entgegen-

gebracht wird, das uns bestimmt, an dieser Stelle auf

das vorliegende Werk aufmerksam zu machen.

Die Verlagshandlung hat das Buch mit vielen

Holzschnitten, einer Karte und 13 Tafeln in Buntdruck,

Landschaftsskizzen, Volkstypen und ethnologische Gegen-

stande darstellend, wiirdig ausgestattet. A. R.

Coues, Field Notes on Birds observed in Dakota and

Montana along the Forty-ninth Parallel. (Bull. U. St.

Geol. Survey of the Territ. 1878 p. 545,
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Merrill, Notes on the Ornithology of Southern Texas.

(Proc. U. St. Nat. Mus. 1878 p. 118.) Enthalt viele

biologische Notizen iiber seltenere Arten.

Wilson and Bonaparte, American Ornithology. Illust.

with plates. Popular edition. (Philadelphia, Porter and

Coates.)

Coues, Birds of the Colorado Valley. A Repository of

Scientific and Popular Information concerning North

American Ornithology. Pt. I. Passeres to Laniidae.

With seventy illustrations. 8 vo. pp. 807. (Washington,

Government Printing Office 1878.)

Stray Feathers, No. 1 u. 2 1878: Hume, Remarks
on the Genus Suya. S. 1. — Elliot, The Genus
Porphyria and its Species. S. 6. Schliissel der Gattung,

9 Arten beschrieben und deren Synonymic aufgefiihrt. —
Hume, A second List of the Birds of Southern Dra-

vanevre. S. 33. — Gates, Notes on the nidification of

some Burmese Birds. II. S. 40. — Hume, The Birds

of a Drought. S. 52. — Davidson, A Contribution

of the Avifauna of the Deccan. S. 68. '— Blanford,
Wild Swans in Sind. S. 99. — Hume, Further Notes

on the Swans of India. S. 101. — Murray, Further

Additions to the Sindh Avifauna. S. 108. — Brooks,
On an overlooked species of Reguloides. S. 128 {R.

Humei). — Brooks, Observation du Motacilla alba

and other Wagtails. S. 1, 36. — Neue Arten: Garrulax

subcaerulatus Hume von Nepal u. Sikkim. S. 140; Jole

terricolor Hume von Malacca. S. 141 ; Rallina telmato-

phila Hume von Malacca. S. 142, — Wiederbeschrieben

werden S. 143 u. ff. : Turdinus nagaends, Staphidea

plmnbeiceps, Scops minutus, Abrornis flavogularis und
JBatrachostomus javensis. — The correct name of the

Chough is Graculus eremiius. S. 149.— Emberiza Huttoni

must stand as E. buchanani Blyth. S. 149. — Actinodura

Khasiana Aust. ist egertoni Gould. S. 153. — Layardia
rubiginosah, Pyctoristis longirostris Hodgs. S. 155. — Diffe-

rences between Gyps indicus and G. pallescens. S. 165.

— Aquila naevioides and vindhiana. S. 166. — Capri-

mulgus tamarids Tristr. ist G. asiaticus Lath. S. 169. —
The colour of the irides in the two sexes of Otogyps

calvus. S. 170. — Occurrence of Ardetta cinnamomea

near Ajmere. S. 171. — Nidification of Harpactes fasci-

atus. S. 172. Abgebildet ist Porphyrio Edwardsi.

Sharpe, Notes from the Leyden Museum VI—XII.
6. Nov. 1878. Neu beschrieben: Arses aruensis und
batantae, Rhipidura elegantula, Poedlodryas cinerea,

Pseudogerygone rubra, Glytomyias n. g. (Muscicapidae)
insignis. Muscicapa rufigula Kuhl ist 5 von Muscicapa
luteola Pall., Volvocivora melanura Hartl. = V. lugubris

Sund., Volvoc. vidua Hartl. vermuthlich = V. fimbriata

von Java.

V. Pelzeln , B e r i c h t iiber die Leistungen in der

Naturgeschichte der Vogel v?ahrend des Jahres

1877. Der mit gewohnter Griindlichkeit gearbeitete

Bericht ist bedeutend umfangreieher als der vorjahrige,

ein Beweis, wie riistig die Vogelkunde gefordert wird.

Mit Recht nimmt der Jahresbericht auch Bezug auf

wissenschaftlich gehaltene Arbeiten iiber Zucht und
Acclimatation. Die Beriicksichtigung anekdotenhafter

Artikel, wie sie weit verbreitete Zeitungen fiir Vogel-
ziichter bringen, konnte aber bei der gegenwartigen
„Ueberproduction" dei-artiger Arbeiten ohne Nachtheil

ganz ausgeschlossen bleiben. A. R.

Bulletin of the Nuttall Ornithological Club.No. 1 1879:
M e r r i a m , Remarks on Some of the Birds of Lewis
County. S. 1. — Brown, A List of Birds observed at

Coosada, Central Alabama. S. 7. — Brewster, The
Terns of the New England Coast. S. 13. — Osborne,
On the Coloration of Eggs. S. 23. — Allen, Nest and
Eggs of Dendroeca caerulea. S. 25. — Deane, Addi-
tional Cases of Albinism and Melanism in North Ame-
rican Birds. S. 27. — Coues, List of Birds observed

in the Naval Hospital Grounds, Brooklyn City. S. 31.
— Mearns, Notes on Some of the less, hardy Winter
Residents in the Hudson River Valley. S. 33. — De-
ane, Breeding of the Winter Wren at Houlton. S. 37.

— Brewster, Descriptions of the Pirst Plumage in

Various Species of North American Birds. S. 39. —
Brewster, Notes on the Habits and Distribution of

Peucaea ruficeps. S. 47. — General Notes S. 58—64.
Ueber Vorkommnisse seltener Arten in verschiedenen

Theilen Nordamerikas. H. S.

Tausch- ttiid Kauf-Verkehr.
Briefkasten der Redaction.

Manuscripte zum Druck fur die nachsten Nummern
gingen ein von den Herren E. P. v. Horn oyer, Dr.

Bolle, Dr. Quistorp, H. Schalow.
Bait. Centralverein in Greifswald: Wegen

zu spater Einsendung konnte eine ausfiihrlichere Anzeige
in den redactionellen Theil nicht mehr aufgenommen
werden.

Der Baltische CentralTcrein fiir Thierzncht und TMerscIiutz
in Greifswald

wird seine 2. Ausstellung von Gefliigel, kleineren Sauge-

thieren und Pischen am 7—9. Marz im Hotel „Greif"

veranstalten. Die Anmeldungen sind spatestens bis 26.

Pebruar an Herrn Ferdinand Kindt einzusenden. [18]

Charles Jamrachi,
180. St. George's Street, London East.

1 Leopard, ausgewachsenes Mannchen 400 Mark —
1 Hamadryas, Mannchen 500 — Graupapageien a 16
— Blaukappen-Sittiche a Paar 80 — Jendaya-Sittiche

P. 60 — Nanday-Sittiche P, 80 — Importirte Wellen-
sittiche P. 8 — Importirte Zebrafinken P. 8 — Rothe
Cardinale a 8 — Helix Muscheln von Australien (Port

York) Dutzend 3 Mark. [17]

Eingegangrene Dracksachen.

Aglaia von Enderes, Pederzeichnungen aus der

Thierwelt. (Buda-Pest 1874, Pranklin - Verein.) —
Vergl. Sitzungsbericht der Februar-Sitzung der Allg.

Deutsch. Orn. Gesellschaft, in nachster Nummer.
Schleswig-Holsteinische Blatter fiir Gefliigelzucht No. 6.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig,

Druck: O. Piitz'sche lluolijruokorui ((.itto Uautlial) in Nuuin))urg.



Ornithologisches Centralblatt.
Organ fiir Wissenschaft und Verkehr.

NacliridilsUatt k gesamiiiten keins-fesens id iiizeip for Saniiiiler, Mk oiii Banler.

Beiblatt znm Journal inr Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeiuen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herauggegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 5. BERLIN, Vierter Jahrgang. 1. Marz 1879.

Das Ornitliolog'isclie Centralblatt erscheint zweimal monatlicli, 1 Bogen stark, und ist durch alle Postanstalten und
Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjiibrlich 4 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten werden
die erschienenen Nummern nachgeliefert. Inserate fiir den Anzeiger 20 Pf. pro gespalteue Zeile oder deren Eaum. Zuschriften

jeder Art fiir das Centralblatt sind an die Redaction, Prof. Dr. J. Cabanis, Alte Jakobstr. 103 A., Berlin SW., zu richten.

Mitglieder der „Allgem. Deutsoh. Ornith. Gesellschaft", welche direct bei der Redaction bestellen, zahlen 6 Mark praen. Jalires-

abonnement. Dieselben haben einen Eaum ira Werthe ihres Abonnements kostenfrei und bei Uebersohreitung desselben nur den
halben Insertionspreis zu entrichten.

Die Anwendung des Arseniks und anderer Stoffe bei der Naturalien-Praparation in gesundheitlicher

Beziehung.

Von L. Martin.

Es liegfc sehr nahe, dass jeder Mensch bei der

Nennung des Wortes Arsenik einen grossen inner-

lichen Schauder empfindet, weil er weiss, dass Tod und
Verderben seine unfehlbaren Bundesgenossen sind. Kein

Wunder also, wenn von den verschiedensten Seiten

Fragen aufgeworfen werden, die sich auf die Anwendung
des Arseniks in der Naturalienpraparation beziehen.

Ich habe nun seit dem Erscbeinen meiner ,,Praxis der

Naturgeschichte" vor 10 Jahren das Gliick gehabt, nach

und nach mit einer solchen Menge von Fragen in toxi-

kologischer Beziehung beehrt zuwerden, dass ich heute

schon im Stands sein wiirde, ein recht ansehnliches

Album aus diesen Briefen zusammenstellen zu konnen.

Da es nun aber nicht moglich ist, jede derartige Frage

brieflich geniigend beantworten zu konnen und meine

Zeit dafur kaum ausreichen diirfte, so habe ich mich

entschlossen, auf diesem Wege meine langjahrigen Er-

fahrungen mitzutheilen, die, wie ich hoffe, den Gegen-

stand erschopfend behandeln werden.

Als man nach langen vergeblichen Miihen endlich

zu der Einsicht kam, die bis dahin angesammelten Na-

turschatze in unseren altesten Sammlungen durch alien

aufgewendeten Fleiss, durch starke betiiubende Geriiche,

wie Kampher, atherische Oele, durch Pfeffer, Taback

und viele andere Dinge nicht mehr gegen ein nach Le-

gionen zahlendes Heer zerstorender Insekten fiir die

Dauer halten zu konnen, verfiel man in rathloser Angst

auf andere schadenbringende Mittel. Eingedenk der Er-

fahrung, dass alles thierische Leben zerstort wird, so-

bald es einer dem siedenden Wasser gleichkommenden

Hitze ausgesetzt werde, erfand man den Dorrofen, in

welchen Alles hineingebracht wurde, das Ungeziefer bei

sich trug. Allerdings verhalf dieses hochpeinliche Ver-

fahren zur Todtung des vorhandenen Raubgesindels auf

einige Zeit, veranderte aber oder verdarb die betreffenden

Naturalien selbst dergestalt, dass man dieses Verfahren

bald wieder aufgab.

Ein franzosischer Arzt mit Namen Becouer kam hier-

auf zu der Einsicht, dass eine Rettung dieser Schatze

nicht anders moglich sei, als sie mittelst Arsenik zu

vergiften. Nach dem Standpunkt der damaligen, noch

in den Handen der Medicin sich befindenden Chemie,

setzte er eine arsenikhaltige Salbe zusammen, welche,

auf die innere Seite der Thierbalge aufgestrichen , die-

selben dauernd vergiftete, und soniit ist ihm das Ver-

dienst zuzuschreiben, die ganzen Sammelreste auf jenen

Standpunkt gebracht zu haben, welcher bis zum heutigen

Tage der Wissenschaft so ausserst fdrderlich gewesen

ist, und man kann wohl behaupten, dass ohne diese Er-

findung die Kenntniss der Wirbelthiere ihren gegen-

wartigen Grad der Ausbildung schwerlich erlangt haben

wiirde. Wenn nun auch, wie das im menschlichen Thun
und Treiben immer der Fall ist, Furcht und Bedenken
verschiedener Art iingstliche Gemiither wieder auf Ab-

wege brachten, und die Becouer'sche Arsenikseife vor-

libergehend ausser Anwendung zu bringen suchten, so

kehrte man schliesslich doch immer wieder zu ihr zu-

riick, und bis heutigen Tages ist sie durch nichts An-
deres ersetzt worden. 8 Theile Seife, 4 Theile kohlen-

saures Kali, 1 Theil Aetzkalk, 2 Theile Kampher, 8

Theile weisser gepulverter Arsenik werden mit Wasser

zu einer breiartigen Masse verbunden, und wurden nach
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dem alten Recept auch hau% noeh einige Gewichtstheile

Weinsteinsaurehinzugesetzt, welche adstringirend wirken.

Mit diesem Decoct, das man gewohnlich aus den Apo-

theken bezog, wurde so ziemlich iiberall conservirt. In

den vierziger Jahren und spater wurde man durch

mehrfache Vergiftungsfalle durch Scheel'sches Griin,

womit Wande, Tapeten und selbst Kleidungsstoffe ge-

farbt waren, auf die grosse Schadlichkeit der Arsenik-

farben aufmerksam, welchen alsdann Wachskerzen etc.

beigezahlt wurden. Da nun einmal dieses Thema an-

geregt war, verfiel man auch bald auf den Arsenikgehalt

ausgestopfter Thiere, welche zu Decorationszwecken in

manchen Zimmern aufgestellt waren, und ich erinneremich

noch lebhaft an den Streit der Aerzte und Hausfrauen

gegen diese Liebhaberei der Jagd- und Naturfreunde,

wo es manchen harten Strauss auszufechten gab. Des-

halb in vielfache Mitleidenschaft gezogen, iiberzeugte ich

mich auch bald, dass unter gewissen TJmstanden die

G-egner nicht so ganz Unrecht batten, und dass in solchen

feuchten Parterrezimmern, wo viele ausgestopfte Thiere

sich befanden, namentlich bei schlechter Liiftung, ein

iibelriechender Dunst nicht zu verkennen war, der sich

als arsenikhaltiges Stickgas zu erkennen gab. In ge-

wisser Beziehung war diese Entdeckung eine Existenz-

frage fiir mich , und nahm ich mich derselben natiirlich

lebhaft an. Ich untersuchte eine Menge alterer Stiicke

solcher Zimmer sehr genau und fand bald, dass die

meisten derselben, namentlich solche an feuchten Wanden,
eine ganz feuchte und oft sogar vollig nasse und brockelig

zerfallende Haut zeigten, welche, ganz braun geworden,

alle Spuren einer langsamen Verkohlung an sich trugen.

Hierdurch ward ich bald iiberzeugt, dass das kohlen-

saure Kali in Verbindung mit dem Aetzkalk und der

Seife, einerseits die Feuchtigkeit aus der Luft

angezogen und anderseits dadurch ihren zerstorenden

Einfluss auf die Haut solcher Thiere ausgeiibt hatten.

Zufallig wurde ich um diese Zeit mit Bronn's kleiner

Schrift: „Gedrangte Anleitung zum Sammeln, Zubereiten

etc. Heidelberg 1838" bekannt, welche unter vielem
Schatzenswerthen gerade auch eine richtige Beurtheilung

und Verbesserung der Becouer'schen Arsenikseife enthielt,

und mit Hiilfe dieses kleinen Rathgebers construirte

ich mir denn bald ein vial einfacheres, billigeres und
zugleich auch bedeutend wirksameres Gift, das ich bald

darauf in Siidamerika und im Osten Europas als hochst

zuverlassig erproben konnte. In meinen bisherigen Er-
fahrungen wurde ich alsbald auch durch die Anderer
belehrt, welche nachwiesen, dass namentlich in den
Schranken zoologischer Sammlungen, wo ausgestopfte

Wirbelthiere, besonders der obersten Klassen, aufgestellt

sind, sich durch das fortwahrende Entbinden des

Kamphers und der Arsenikseife das vorhin schon er-

wahnte arsenikhaltige Stickgas in bedeutendem Grade
entwickelt und fur die Gesundheit der taglich an
solchen Schranken beschaftigten Gelehrten in hohem
Grade nachtheilig werden muss. Diese von mehreren
Seiten mir sehr bedenklich gemachten Thatsachen
spornten mich um so mehr an, meinen bisher befolgten

Vorsatz noch eifriger zu verfolgen, und nach Streichung
aller iiberfliissigen Ingredienzien kam ich schliesslich

auf die Anwendung des „arsenikhaltigen Thones", wie
ich denselben in meiner „Praxis der Naturgeschichte",

in beiden Auflagen der „Taxidermie" zusammenzusetzen
und anzuwenden lehre. Obgleich nun, so viel ich bis

jetzt erfahren habe, dieser Thon vielfache Anwendung
gefunden hat, so wiirde es eine Vermessenheit sein,

wenn ich glauben wiirde, dass dieser arsenikhaltige Thon
schon iiberall Eingang gefunden hatte. Vielmehr weiss

ich sehr genau, dass es noch eine Menge Altglaubiger

giebt, die von Becouer's Recept nicht abweichen mogen.

Dies ist nun einmal nicht anders in der Welt, und so

wenig, wie alle Naturforscher Darwinianer geworden
sind, ebenso wenig werden alle Praparatoren meine Fuss-

tapfen wandeln, was mir auch keine grauen Haare
machen wird, denn dies habe ich ja vorhergesehen. —

Ich komme jetzt zu der Beantwortung der Frage

:

ob eine Verdunstung des Arseniks aus dem arsenik-

haltigen Thon, wie ich ihn anwende, nach der voUigen
Trockenheit eines ausgestopften Thieres ebenso statt-

iindet, wie nach der Anwendung der Becouer'schen

Arsenikstoffe. — Hierauf kann ich die vielfach gepriifte

Versicherung geben, dass solches nicht der Fall ist,

denn ebenso wie der Dampf, der aus der Kaifeekanne

aufsteigt und sich an dem Deckel der Kanne ansetzt,

immer nur krystallhelles Wasser absetzt, ist das Wasser,
das sich aus dem Giftthon entbindet, immer nur reines

Wasser. Ein Anderes ist es aber, so lange sich ein

Praparat im Zustande des Trockenwerdens befindet,

denn da bilden sich ja nach dessen Grosse und daraus

folgendem Wassergehalt verschiedene Gahrungsgase,
welche immer geneigt sind, einen ziemlichen Theil

Arsenik mit frei zu machen. Schon grosse Raubvogel,

Auerhahne, Trappen etc. erzeugen wahrend ihrer Trock-

nungszeit einen sehr bemerkbaren iiblen Geruch, der

mehr oder minder den eigenthiimlichen Knoblauchgeruch
des Arseniks bemerken lasst. Aus diesem Grunde ist

es daher dringend nothwendig, alle ausgestopften Thiei-e

bis nach ihrer volligen Austrocknung in abgesonderten

luftigen Raumen verwahrt zu halten. Sobaid aber ein

mit Giftthon behandelter Gegenstand voliig ausgetrocknet

ist, findet spater keine schadliche Ausdiinstung mehr
statt, wogegen aber solche mit Becouer'scher Arsenik-

seife behandelten, durch die hygroskopische Eigenschaft

des beigefiigten Kalis und des Kamphers, ihre schad-

liche Ausdiinstung eigentlich niemals verlieren konnen,

und hierin, meine ich wenigstens, liegt Ursache genug,

das Schadliche mit dem Besseren zu vertauschen.

Ich kann jedoch dieses Thema nicht verlassen, ohne

auf einen Uebelstand aufmerksam zu machen, welcher
sich in sehr bedauerlicher Weise in den letzten Jahren be-

merkbar gemacht hat. Bisher war ich gewohnt, meine
Arsenikldsungen immer selbst durch Kochen iiber ge-

lindem Feuer, mittelst kohlensaurem Natron, etwas
wenigem Kalk und glasiger arseniger Saure in Stiicken,

unter gehorigem Zusat^ von Wasser so lange (etwa

eine Stunde lang) zu kochen, bis fast sammtlicher

Arsenik aufgelost war. Nach diesem Verfahren erhielt

ich ein ausserst wirksames Gift, das ich mit weissem
Thon zu einem Brei verwandelte. Dieses Gift hat mich
niemals getauscht und meine Praparate immer in un-

wandelbarer Schonheit erhalten. Seit etwa zehn Jahren
erhielt ich nun aber ein Praparat aus chemischen
Fabriken, welches unter dem Namen „arsenik8aures

Natron" kiiuflieh zu haben war. Natiirlich kam mir
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dasselbe um so erwiinschter , als dadurch das eigen-

handige Auflosen des Arseniks durch Kochen iiberfliissig

wurde. Ich wendete dasselbe langere Zeit an, musste

aber die Wahrnehmung machen, dass solches nicht

immer zuverlassigen Schutz gegea Mottenfrass (nament-

lich im kleinen Grefieder und dichten Haarpelz) gewahrt,

weshalb ich genbthigt worden bin, zu meiner alten

Methode zuriickzukehren. Da ich nun dieses kaufliche

arseniksaure Natron in meiner Taxidermie selbst em-
pfohlen habe, so sehe ich mich genothigt, meine Leser

auf diesen Uebelstand aufmerksam zu machen, was ich

iibrigens auch im demniichst neu zur Auflage kommenden
zweiten Theil meiner „Praxis der Naturgeschichte" nicht

unterlassen werde.

!Nach dieser hier, wie ich glaube, ziemlich vollstandig

behandelten Frage komme ich zu der: ob nach den hier

besprochenen Vorsichtsmassregeln am Ende doch noch

Gefahr fiir die ausiibenden Techniker vorhanden ist? —
Ich glaube nicht daran , denn eine lange Praxis liegt

hinter mir, und ich habe noch nie irgend welche Sym-
ptome einer acuten oder chronischen Vergiftung an mir

verspiirt. Man beschuldigt den Arsenik, dass er den

Augen schade oder gar Blindheit hervorrufe, was
sich aber nicht bestatigt hat, sondern auf indivi-

duelle Disposition zuriickzufiihren ist. Ferner glaubt man,

dass er die Schwindsucht herauibeschwore , was aber

nicht an ihm, sondern an viel unschuldiger scheinenden

TJebelstanden liegt, die ich weiterhin ausfuhrlich be-

sprechen werde. Als alter Jager und Sammler ist mir

der Arsenik kaum gefahrlicher erschienen, als ein ge-

ladenes Gewehr. In den Handen Unkundiger und Leicht-

sinniger konnen beide hbchst gefahrlich werden, wahrend
der mit ihnen Vertraute nichts zu fiirchten hat. Wirklich

gefuhrlich kann der Arsenik werden, wenn er in Pulver-

form angewendet wird, wo er in der Regel dort am
wenigsten wirkt, wo er wirken soil, weshalb eine

solche Anwendung zu den tadelswerthesten Handlungen
gewissenloser Ignoranten gehort, die leider wohl nie-

mals zur Rechtfertigung heranzuziehen sind.

Es ist nun freilich nicht undenkbar, dass irgend ein

anderer mineralischer Stoff aufgefunden werden kann,

welcher den so gefiirchteten Arsenik zu ersetzen im
Stande ist, allein eine solche, auf langere Erfahrung
gestiitzte Entdeckung maeht sich nicht iiber Nacht, und
weil dergleichen vermeintliche Erfindungen schon mehr-

fach aufgetaucht sind und sich nicht bewahrt haben, so

bleibt uns vorlauflg kein anderer Rath iibrig , als den

altbewahrten Wachter unserer naturhistorischen Samm-
lungen, mit seinem obligaten Todtenkopf oder den be-

deutungsvollen drei Kreuzen an der Stirn, noch langer

in seinem finstern und unheimlich schweigsamen , aber

sichern Posten zu belassen.

Wir kommen nun an die Reihe einiger anderer Stoffe,

die nicht zu den absoluten Giften gehbren und dennoch
viel gefahrlicher sind als diese. Ich meine hier in

erster Linie den unvermeidlichen Staub aus Werg,
Baumwolle, Heu, Stroh, Sagespahnen, Sand etc., welchen
namentlich das technische Personal an naturhistorischen

Anstalten taglich und fast stundlich einathmen muss.
Die Schutzmassregeln gegen den oft wolkenartig her-

umfliegenden Staub sind bei dieser Beschaftigungausserst
gering, und mit Respiratoren lasst sich nun einmal nicht

arbeiten. Aus den Krankheitsursachen bei den ver-

schiedenen Gewerben wissen wir, welchen Einfluss die

verschiedenen Staubarten auf die ausiibenden Handwerker
haben, und da giebt es einen Seller-, Schreiner-, Stein-

hauer- und andere Husten , welche alle, mit einem

chronischen Katarrh anfangend , bei jungen Leuten in

Tuberkulose iibergehen konnen und, wo diese nicht ein-

tritt, mit lebenslanglichen Lungen-Emphysem endigen.

In die Kategorie eines dieser Leidenden verfallt ent-

weder friiher oder spater jeder unausgesetzt thatige

Naturalien-Praparator, und ich erkenne es fur meine
Pflicht, einmal auf diesen, mein ganzes friiheres Be-

amtenleben bedrohenden Einfluss aufmerksam zu

machen. Nun ist aber gerade dieses Thema ein iiber-

aus delicater Punkt, der nicht ohne Beriihrung alther-

gebrachter Einrichtungen und Gewohnheiten besprochen

werden kann; doch will ich es versuchen, dieselben

so viel als mbglich zu schonen, indem ich gerade da-

durch am meisten fiir baldige Abhiilfe zu wirken glaube.

Bekanntermassen sind die zoologischen Sammlungeu so

ziemlich noch neuesten Datums und haben sich deshalb,

wenigstens anfanglich, sehr miihsame Geltung ver-

sehafFen kbnnen, denn sie gehbrten damals mehr zu

den geduldeten als zu den begiinstigten Staatssamm-

lungen. Eine Folge hiervon war, dass das Sparsystem

bei ihnen iiberall zur Geltung kam, und man behalf sich

daher iiberall so gut es eben ging, aus welchem Grunde
auch dort am meisten gespart wurde, wo es am wenig-

sten hjitte geschehen sollen. So kam es denn, dass zu

dem Prapariren auch Localitiiten gewiihlt wurden,

welche fiir andere Beschaftigungen entweder zu klein

oder zu dunkel, vielleicht auch zu feucht oder sonst

ungeeignet waren. Aus dem Nothbehelf wurde spater

Gewohnheit und was das Schlimmste dabei ist, dass er

mustergiiltig fiir andere Anstaltnn wurde, — So entstan-

den unsere technisch-zoologischen Polterkammern , die

mit den vulgaren Titeln von „Giftbuden, Schinderhiitten"

und dergl. beehrt zu werden pilegen. So ganz unrecht

hat der Volkswitz leider nicht, denn oft genug sehen

solche Baume betriibend genug aus, wenn Stroh und Heu,

Kisten und Fasser mit stinkenden Spirituosen , Glaser

aller Art, halbfertig ausgestopfte Thiere, Skelette und
sonstiger Kram dieselben ausfullen. Wenn nun mitten

in diesem Chaos von „Sonst und Jetzt" und von „Sein

und Werden" der mit solcher Fiille irdischer Gliicks-

giiter gesegnete Praparator, vielleicht eben einem

todten Affen die letzte Ehre erweist, dessen Haut und
Gebeine der Vergessenheit zu entreissen, so muss dieser

Anblik ganz geeignet sein , einem talentvollen Maler

hinreichend Stoff zu einem ganzen Cyklus hbchst inter-

essanter Genrebilder abzugeben. Wie es mit der

LuftbeschafFenheit in solchen Raumen aussieht, das

iiberlasse ich zunachst der Beurtheilung des so thatigen

Gesundheitsamtes.

Aus dem Todtenbuche der Ornithologen.

11. (Schluss.)

Von Herman Schalow.

Joachim John Monteiro starb zu Ende des

Jabres 1877 zu Lourevco Marques, einem kleinen Orte
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an der Delagoa-Bay, nachdem er aehtzehn Jahre lang

in Angola und Benguella als Sammler naturwissen-

schaftliclier Objecte thatig gewesen war. Seine reichen

Collectionen, die er in der langen Zeit zusammengebracht,

gingen meist nach England und fanden dort ihre Be-

arbeiter. Sie trugen viel dazu bei, die Fauna, be-

ziiglich die Avifauna, der von ihm besuehten Gebiete

aufzuhellen. In den Proceedings der Zoologischen

Gesellscliaft zu London, die ihn zu ihrem correspon-

direnden Mitgliede ernannt, veroffentlichte Monteiro
im Jahre 1865 einen Bericbt iiber seine Sammlungen
in Benguella, der aucb Biologisches enthalt. Dieser

Arbeit war bereits eine andere im Ibis fur 1862 voraus-

gegangen, worin der unermudliche Forscher seine wah-
rend des Jahres 1861 in Angola gemachten Collectionen

bespricht. Im Jahre 1875 ersehien von ihm ein inter-

essant geschriebenes Buch: ,,Angola and the River

Congo", welches seinen Aufenthalt, Jagden, Reiseaben-

teuer und Erlebnisse in den genannten Gebieten des

afrikanischen Continentes in anziehender Form schil-

dert. Von den von ihm entdeckten neuen Arten tragen

mehrere, von Hartlaub geschaffene, seinen Namen : Tockus

Monteiri, Hirundo Montdri u. a.

George Dawson Rowley wurde in der Nahe
von Brighton geboren und erhielt auf der Schule zu

Eton, sowie auf dem Trinity College zu Cambridge
eine ausgezeichnete Erziehung. Von Jugend auf inter-

essirte er sich fur naturwissenschaftliche Beobachtungen

und Studien. Auf der Schule wie auf der Universitat

verkehrte er, durch gleichartige Bestrebungen zusammen-
gefiihrt, viel mit John Wolley, dem bekannten Oologen

und erstem Auffinder der Eier von Bomhycilla garrula.

Durch die Beobachtungen und Arbeiten seines Freundes

angeregt, beschaftigte er sich gleich jenem eingehend

mit oologischen Studien und veroffentlichte im Jahre

1865 im Ibis eine Arbeit: On certain facts in the eco-

nomy of the Cuckoo, Cuculus canorus, die zu vielen

Discussionen Veranlassung gab und von dem scharfen

Beobachtungstalent Rowley's Zeugniss ablegte. Die

Arbeit wurde auch in das Deutsche iibertragen. Der
Vorlaufer dieser Untersuchungen war eine andere Ar-

beit gleichfalls oologischen Inhalts, die 1861 bei Triibner

in London ersehien: A paper upon the egg oi Aepyornis

maximus, the colossal bird of Madagascar. Rowley
lebte in sehr glanzenden Verhaltnissen. Wenn es gait,

seine reichen Sammlungen zu vermehren, so sparte er

keine Kosten. Davon zeugen auch die Ornithological

Miscellany, die er seit dem Jahre 1875 herausgab, und
deren betrachtliche Herausgabe-Kosten er allein trug.

Wenn man sich beim Durchblattern dieses Prachtwerkes
auch iiber die meisterhaften Illustrationen Keuleman's
freut, so kann man doch ein leises Bedauern nicht

unterdriicken , dass die moisten der in den Miscellany

veroftentlichten Arbeiten, vielfach rein compilatorischen

Charakters, ihrem inneren Werthe nach mit dem so

glanzend ausgestatteten Aeusseren des Werkes nicht in

Einklang zu bringen sind, und dass die bedeutenden
Summen, die die typographische Ausstattung dieser

Zeitschrift verschlungen haben muss, in anderer Weise
ornithologischen Arbeiten hatten zu Gute kommen kon-
nen. Rowley veroffentlichte in seinen Miscellany,

sowie in den Proceedings der Londoner zoologischen

Gesellschaft noch einzelne kleinere Aufsatze. Auch
fiir archaologische Zeitschriften war er thatig. Ein
Lungenleiden , welches ihn bereits vor Jahresfrist er-

griffen, machte sich im letzten Jahre mit erneuter

Heftigkeit geltend. Im siebenundfiinfzigsten Lebens-
jahre verschied er am 21. November des verflossenen

Jahres auf seiner Besitzung zu Chichester House bei

East Cliff, in der Nahe von Brighton.

Ausser HOpfner verier das Pommersche Museum
in Stettin, im Anfange des Jahres 1878, noch einen

zweiten Reisenden, Schweizer. Derselbe war aus

Liberia heimgekehrt, wo er reiche ornithologische Samm-
lungen zusammengebracht hatte, und starb, kurze Zeit

nach seiner Riickkehr, in Stettin. Seine Collectionen

finden sich in dem vorgenannten , sowie in dem Ber-

liner Museum. „Zu den bedeutendsten Errungen-
schaften seiner Reise gehoren," wie Dr. Reichenow
hervorhebt, „die Entdeckung zweier neuer Vogelarten,

Laniarius melamprosopus und Turdirostris rufescens, die

Wiederauffindung des kleinen von Kuhl 1820 benannten

Pdttacula Swindereni, der von einzelnen Ornithologen

schon als Artefact betrachtet worden war , sowie die

Feststellung des Vaterlandes des Psittacus timneh."

Karl StSlker wurde im April 1839 in dem
kleinen Dorfe St. Fiden bei St. Gallen geboren. Er
besuohte das Gymnasium in St. Gallen und bezog nach
bestbestandener Abgangspriifung im Jahre 1859 die

Universitat Ziirich, wo er sich dem Studium der Me-
dizin widmete. Spater studirte er noch in Prag,

Wiirzburg, Wien und Bern und legte im Jahre 1864
vor dem Sanitatsrathe des Kantons St. Gallen sein

Staatsexamen ab. Stolker lebte in guten Verhaltnissen,

er konnte daher zu Gunsten seiner schwachlichen Ge-
sundheit seiner Praxis ganz entsagen, um sich voll-

standig seiner Lieblingsbeschaftigung, der Ornithologie,

zu widmen. Von friihester Jugend an hatte er sich

mit derselben vertraut gemacht. Als Knabe schon fiillte

er seine Zimmer mit lebenden Vogeln, die er eifrig

beobachtete, als Knabe schon machte er die ersten

Versuche, Vogel auszustopfen und aufzustellen, eine

Kunst, die er in spateren Lebenstagen mit ausser-

ordentlicher Vollendung betrieb. Als er nach und nach
eine kleine Sammlung von Vogeln zusammengebracht
hatte, reifte in ihm der Plan, ein kleines Museum an-

zulegen, und diesen Plan brachte er auch zur Aus-
fiihrung. Nach 23 Jahren angestrengtester Thatigkeit,

oft durch Krankheit unterbrochen , brachte Stolker
sein schweizerisch ornithologisches Landesmuseum zu-

sammen, welches er mit seiner reichen oologischen

Sammlung, sowie seiner Bibliothek in grossmuthigster

Weise dem Canton St. Gallen zum Geschenk machte.

Ein tuberculoses Lungenleiden, welches schon viele

seiner Anverwandten hinweggerafft, und welches ihn

schon seit langerer Zeit verfolgte, machte seinem Leben
ein Ende. Er starb am 24. Marz 1878 zu St. Fiden

im Alter von 39 Jahren. Seine schriftstellerischen Ar-

beiten finden sich in den Berichten der St. Gallischen

naturwissenschaftlichen Gesellschaft, im Journal fiir

Ornithologie, im Zoologischen Garten, in verschiedenen

Jagdzeitungen und anderen Zeitschriften. Das von ihm
unternommene photographische Prachtwerk: Die Alpen-

vogel der Schweiz, von dem erst zwei Lieferungen er-
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scMenen, wurde durch seinen Tod untei'brochen. „Sein

Hauptwerk," sagt Dr. Girtanner, der dem dahingeschie-

denen Freunde und Berufsgeiiossen warme , tief em-
pfundene Worte der Erirmerung' nachgerufen hat, denen
ich die vorstehenden kurzen Notizen entlehne

,
„sein

Hauptwerk, die Arbeit seines Lebens, und eine in ihrer

Art zu den grossten Leistungen eines einzelnen Pri-

vaten gehorende Schdpfung ist und bleibt seine Samm-
lung ausgestopfter schweizerischer Vogel." Und in

edlem Gemeinsinn schenkte er diese Sammlung seinem
engeren Vaterlande. „Das Andenken an Dr. Karl
Stolker kann nicht erlosehen, s& lange im schweize-

rischen Volk das Gefiihl der Dankbarkeit fiir empfan-

gene Wohlthat nicht iiberhaupt erlischt."

Robert Swinhoe, dessen am 28. October 1877
eingetretenen friihen Tod wir AUe betrauern, wurde,

nach einer Mittheilung im Ibis, dessen Darstellung ich

folge, am 1. September 1836 in Calcutta geboren. Friih

kam er nach England und wurde auf dem Koriiglichen

Colleg in London erzogen, welches ihn spater, im Jahre

1863 , zu seinem Ehrenmitgliede ernannte. Nachdem
er das Colleg verlassen, besuchte er im Jahre 1853
die Londoner Universitat und ging im folgenden Jahre

als iiberzahliger Dolmetscher fiir den Consulardienst

nach China. Wahrend seines Aufenthaltes in dem ge-

nannten Lande war er theils als Viceconsul, theils als

Consul in Amoy, Shanghai, Ningpo, Chefoo und auf

der Insel Formosa thatig. Die Espeditionen , die er

unternahm, waren die folgenden : eine Reise den Yangtsze
hinauf bis in das Innere Ton Szechuen, die Umschiffung

der Insel Formosa, ein Besuch auf Hainan und eine

Tour nach Peking, wohin er als Dolmetscher die eng-

lische Armee unter General Napier und Sir Hope Grant
begleitete. Sein letzter Aufenthaltsort war Chefoo, wo-
hin er sich im Jahre 1873 in der Hoffnung begeben
hatte, seine Gesundheit wieder zu finden. Da indessen

seine Krankheit zunahm, so verliess Swinhoe im
October 1873 China, quittirte den Consulardienst und
lebte bis zu seinem Tode in London. Wahrend seines

Aufenthaltes in China widmete Swinhoe seine ganze
freie Zeit dem Studium der ISTaturverhaltnisse der-

jenigen verschiedenen Platze, an denen er gerade lebte.

Ornithologie beschaftigte ihn am meisten. Als er im
Begriff stand, England zum ersten Male zu verlassen,

machte er die Bekanntschaft H. Stevenson's. So kam
es , dass die ersten Sammlungen Swinhoe's an Ste-

venson gingen, und dass ein Theil der Vogel dem
Norwich Museum einverleibt wurde, wo er sich noch
befindet. Aber wahrend seiner ganzen Sammelperiode
reservirte sich Swinhoe stets eine betriichtliche Reihe
von Exemplaren fiir seine Privatsammlung und be-

nutzte sie zur Vergleichung bei der Anfertigung der

zahlreichen Arbeiten, welche er iiber sein Lieblingsfach

geschi-ieben. Als Swinhoe sein Studium der chine-

sischen Ornithologie begann, war unsere Kenntniss der
Vogel dieses Landes so zu sagen gleich Null. Keine all-

gemeine Uebersicht der Vogel Chinas war je veroffentlicht

worden, und Alles, was man iiber sie wusste, war sehr

fraglicher Natur. Die Seiten der Proceedings of the

Zoological Society und des Ibis zeugen von der beharr-

lichen Energie, mit der Swinhoe seine Lieblings-

wissenschaft betrieb. Von alien Arbeiten, die er je

veroffentlicht, zeigt die in den Proceedings fur 1871
publizirte „Revised List of Chinese Birds" am deut-

lichsten, was Swinhoe gethan hat, unsere Kenntniss

der chinesischen Avifauna zu fordern. Wahrend der

letzten Zeit, in der Swinhoe beschaftigt war, die

Vogel des chinesischen Kiistengebietes zu bearbeiten,

wurde das Innere des Landes in gleicher Weise von
Pere Armand David erforscht, so dass China nun, an-

statt eine terra incognita in Bezug auf unsere Kennt-
niss der Vogelwelt zu sein , wie dies zwanzig Jahre

vorher thatsachlich der Fall wai", den besser erforschten

Gebieten der Erde anzureihen ist. Swinhoe wurde
im Jahre 1862 von der British Ornithologist's Union
zum Ehrenmitgliede ernannt, trat aber spater, auf

seinen eigenen Wunsch, in die Reihe der ordentlichen

Mitglieder ein. Es ware zu hoffen, dass Swinhoe's
schone Sammlung chinesischer Vogel vollstandig er-

halten bleiben wird und in irgend einem offentlichen

Institut oder Privat-Museum, wo die Exemplare immer
zuganglich bleiben , wie sie es fur Ornithologen stets

gewesen sind , so lange sie in des Besitzers Handen
waren, eine Statte finden moge. Wie ich jedoch hore,

ist der Aokauf der Sammlung von dem British Museum
abgelehnt worden. Es gabe nichts Bedauernswertheres,

als wenn diese wichtige Sammlung — sie enthiilt ca.

650 Arten in ungefahr 3700 Exemplaren , darunter

die Typen von ca. 200 von Swinhoe beschriebenen

neuen Arten — in den Besitz eines Handlers iibergehen

und dann zersplittert werden wiirde. Es ware das

freilich die Regel fiir Deutschland, wo man leider zum
Ankauf solcher Sammlungen keine Fonds besitzt, doch

sicherlich eine Ausnahme fxir England, wo es fiir der-

artige Ausgaben nie an dem nothwendigen Gelde fehlt.

Hoffen wir also, dass diese wichtige Looalsammlung
nicht zersplittert werden moge.

Arthur Hay Marquess of Tweeddale wurde im

Jahre 1824 geboren. Als zweiter Sohn widmete er

sich dem Militarstande und trat bereits friih in die Armee
ein. Als er den Rang eines Capitans bekleidete, wurde
er Lord Henry Hardinge als Adjutant beigegeben und
begleitete diesen General wahrend des ganzen Peldzuges

der Englander gegen die Aufstandischen im Sutlej-Ge-

biete. Nachdem dieser Kampf zu Gunsten der Englander

entschieden worden war, begleitete Tweeddale eine

Gesandtsehaft zu einzelnen Stiimmen, die an der Nord-

grenze der englischen Besitzungen in Indien wohnten,

und hatte bei dieser Mission Gelegenheit, Gebiete

kennen zu lernen, die seit den Reisen Moorcroft's keines

Europaers Fuss betreten. Wahrend der Zeit seines

Aufenthalts in Indien hatte Tweeddale begonnen, sich

mit der Fauna dieses Landes zu beschaftigen. Seine

eingehenden Studien in dieser Beziehung sowie seine

eifrigen Bestrebungen, sich mit der Disciplin, die er sich

speciell erwahlt, vertraut zu machen, vermittelten die

Bekanntschaft mit den beiden grossen indischen Zoologen

Jerdon und Blyth, deren eifriger Schiiler er wurde. Nach
mehrjahrigem Aufenthalt in Indien kehrte er in seine

Heimath zuriick. Im Jahre 1854 begleitete er die eng-

lischen Waffen bei ihren Kampfen in der Tiirkei und
auf der Krimm und nahm an der Erstiirmung von Se-

bastopol Theil. Als er beim Tode seines alteren Bruders,

Lord Gifford, der Erbe des Vaters wurde, nahm er den
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Ehrentitel eines Lord Walden an, unter welchem Namen
er auch die meist.en seiner umfangreichen ornitholo-

gisohen Arbeiten veroffentlicht hat. In jener Zeit wurde
er zum Prasidenten der Londoner zoologischen Gesell-

schaft erwahlt. Inzwischen hatte er den militarischen

Dienst quittirt und lebte nun auf seinem prachtigen

Landsitz zu Chislehurst ganz seinen wissenschaftlichen

Studien. Hier brachte er eine grossartige Bibliofchek

sowie eine bedeutende Sammlung von Vogeln zusammen;
die letztere beschrankte sich nur auf indische Arten.

Seine Bibliothek gilt als die umfangreichste wissenschaft-

liehe Privat-Biichersammlung in England, und das will

in einem Lande etwas sagen, in dem man mit grosser

Vorliebe derartige Sammlungen cultivirt und fur deren
Erweiterung und Erganzung keine Kosten zu seheuen
pflegt. Beim Tode seines Vaters im Jahre 1876 erbte

Walden die schottisclie Pairswiirde und die bedeutenden
Besitzthiimer seiner Familie. Sein Heim wurde von
nun ab der alte Sitz seiner Vorfahren, das Schloss Tester
in der Nahe von Haddington. Hier wurde er, den Tra-
ditionen seiner Farailie folgend, Landwirth und als

eine Autoritat in diesem Eaclie anerkannt. Hier starb er

auch inmitten der verschiedensten regsten Thatigkeit.

Lord Walden war ungemein fleissig und hat un-
endlich viele Arbeiten veroffentlicht. Wir finden sie in

dem Journal of the Asiatic Society of Bengal, im Ibis,

in den Proceedings und den Transactions der Zoological

Society of London u. s. w. Mit Recht gait er als erste

lebende Autoritat auf dem Gebiete der indischen Vogel-
kunde. Auch fur Tagesblatter, iiber Tagesfragen, hat

er sehr viel, meist anonym geschrieben.

„Ein Wort," schliesst die „Nature" ihren Nekrolog,

„muss iiber Lord Tweeddale's Freigebigkeit gesagt

werden. Kein Unternehmen zur Erweiterung unserer

Kenntnisse in irgend einem Zweige der Zoologie wurde je

unternommen, welches er nicht auf das freigebigste

unterstiitzte. Sein Verlust wird schmerzlich von alien

Ornithologen empfunden werden, und fur die Zoologische

Gesellschaft in London wird es schwer sein, einen Nach-
folger fur ihn in der Prasidentschaft zu finden, ein

Posten, der eine gewisse Stellung in der wissenschaft-

lichen wie in der socialen Welt beansprucht."

Zur Berichtigung.

In dem so ausgezeichneten Artikel des Herrn Dir.

Pralle iiber unsern Kukuk, befindet sich (Ornitholog.

C. B. No. 3, Seite 17) die Mittheilung, dass Schilling

einst auf Bugen aus 2 Nestern des grossen Sagers
nach und nach 28 Eier entnommen. Dazu mbchte ich

bemerken, dass hier wahrscheinlich ein Irrthum vorliegt,

indem es sich um Nester von Mergus serrator gehandelt

hat , der an der Westseite von Riigen , wo Schilling

sammelte nicht selten nistet, wahrend Mergus merganser

dort als Brutvogel wahrscheinlich ganz fehlt. Viele

Jahre bin ich zur Brutzeit selbst wochenlang dort

gewesen, viele meiner Bekannten haben dort gesammelt,

aber keiner einen Mergus merganser gesehen, den m9,n

als Brutvogel ansprechen kiinnte, vielweniger noch ein

Nest gefunden. Die Westkiiste E-iigens und die vor-

liegenden Inseln sind auch fast ganz baumlos, daher

fur M. merganser nicht geeignet. C. F. Hometer.

Rundschau.
Vogelbilder aus fernen Zonen. Atlas der bei uns

eingefiihrten auslandischen Vogel von Dr. Anton
Reichenow. Abbildungen von G. Miitzel. (Cassel.,

Theodor Fischer.) II. Lieferung.

Da ich den warmen Worten der Anerkennung und
Empfehlung, durch welche Brehm die Reichenow'schen
Vogelbilder bei den Lesern dieser Zeitschrift eingefuhrt

hat, nichts hinzuzufiigen vermag ohne mich miissiger

Wiederholung schuldig zu machen, so beschranke ich

mich darauf, nur eine kurze Anzeige von dem Erscheinen
der zweiten Lieferung zu geben, die sich in Bezug auf
Auswahl sowohl wie Davstellung der gewahlten Arten
der ersten ebenbiirtig an die Seite stellt. Auf der ersten

Tafel dieser Serie, der vierten des ganzen Werkes,
finden wir 7 Arten der Gattung Plictolophus abgebildet.

Die zweite bringt uns Darstellungen der asiatischen

Edelsittiche. Unter den abgebildeten 6 Arten sind die

nahe verwandten und oft verwechselten Palaeornis

Alexandri L. und P. fasciatus Miill. Auf der dritten

Tafel endlich, die „Buntesten von Allen" urafassend, zeigen
sich 7 Arten des Genus Platycercus. Auch hier ist

wieder auf nahe verwandte und im Vogelhandel haufig

vorkommende Arten Riicksicht genommen. Der Text
ist kurz und pracis, ohne jedes iiberfliissige Beiwerk.

H. S.

Abonnement jahrlich 5 Mark. — Diese neue Monats-

schrift bringt Nachrichten, Anzeigen und Referate iiber

alle literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete der

Zoologie, Botanik und Geologic in Frankreich, Berichte

aus den Sitzungen der wissenschaftlichen Gesellschaften.

Je nachdem der Raum es gestattet, sollen auch wissen-

schaftliche oder belehrende Artikel Aufnahme finden.

Ein Inseratentheil ist jeder Nummer beigefiigt. A. R.

Die Vogelwelt. Zeitschrift iiber Vogelschutz, Ziichtung

von auslandischen Sing- und Schmuckvogeln , insbe-

sondere von Harzer Canarien, und iiber Gefliigelzucht.

Organ des Vereins der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N.

Herausgegeben von Carl Ritsert (Heilbronn, C. Ritsert.

Preis jahrl. 2 Mark, monatlich 1 Nummer), — Zur Zeit

ist uns nur die Probenummer zugegangen; wir behalten

uns daher die Beurtheilung vor.

Salvadori, Monografia del Sottogenere Glohicera

Bp. (Cronaca del R. Liceo-Ginnasio Gavour 1877/78,

Torino).

Salvadori, Descrizione di tre nuove specie di

uccelli e note intorno ad altre poco conosciute delle

Isole Sanghir. (Atti R. Ace. Sc. Torino, Vol. Xm,
23 Giugno 1878). — Neu: Dicruropsis axillaris, Ma-
cropygia sanghirensis und Ardetta melaena.

Guide du Naturalists. Revue bibliographique des Scien- Salvadori, Prodromus Ornithologiae Papua-
ces Naturelles. Par A. Bouvi er. (Paris, Librairie des siae et Moluccarum. VI. Picariae, Fam. Cuculidae.

Sciences Naturelles, 55, Quai des Grands-Augustins.) (Ann. Mus. Civ. Geneva Vol. XIII, 16 Ottobre 1878).
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— Nen: Cacomantis aeruginosus, Lamprococcyx poedlu-

roides und crassirostris.

Dyson, Bird-Keeping. A Practical Guide for the Manage-
ment of Singing and Cage Birds. (London, Warne 1878).

3 s. 6 d.

Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien.

No. 3-12 1878: V. Tschusi-Schmidhoffen: Der
erste Lanius major in Oesterreich und Ungarn. S. 30. —
Kolazy, Der Zeisig. S. 31. — Dusek, Ein Storch-

nest und seine Bewohner. S. 33. •— H o d e k , Euro-

paische Raubvogel. S. 36 u. 48. — Die Zahntaube

(Diduneulus strigirostris) S. 41 — Dusek, Gefangene

Seidenschwanze. S. 43. — Kolazy, Der Thurmfalke.

S. 45. — V. Tschusi, Das Gefangenleben der Nacht-

schwalbe. S. 47. — Dusek, Der Girlitz. S. 51. —
Hodek, Stein- und Goldadler. S. 53. 73. 80 u. 91. —
Sedlitzky, Einiges iiber den Zeisig. S. 57. —
Schauer, Die Vogelwelt in der TJmgebung von Krakau.

S. 59. 70 u. 81. — V. Tschusi, Der Vogelzug bei

Hallein 1877. S. 63. — Kolazy, Die Meisen. S. 64.

— V. Enderes, Absonderliche Zungenlage bei einem

Eichelheher. S. 75. — Brehm, Der Rosenstaar. S. 77.

Girtanner, Etwas, jedoch weniger iiber als wegen
Gypa'etos barbatus. S. 85. — Rowland, Beitrag zur

Ornis des Arvaer Comitates und des anstoss. Theiles

der hohen Tatra. S. 90 u. 95. — Fournes, Ueber
Eiersammlungen. S. 93. — Neweklowsky, Beitrage

zur Kenntniss der Stockente. S. 99. — Allerlei gesam-
melte ornithologische Beobachtungen. S. 101. 109 u. 117.

— Riidiger, Gefangenleben und Pflege des Zeisigs. S.

104. — Talsky, Zum Vorkommen des Sohlangenbus-

sards und Steinadlers. S. 106. — v. Tschusi, Ueber
die Sammlung des Pfarrer Hanf in Mariahof. S. 113.

— Neweklowsky, Die Alpendohle. S. 114. — Ho-
dek, Meine Eriihjahrs-Reise 1»78 (in das Theiss-Gebiet).

S. 120. — Hodek, Abnorme Zungenlage bei Reihern.

S. 124. — Ausserdem enthalt der Jahrgang kleinere

Notizen, Mittheilungen iiber den Wiener ornith. Verein

und Referate. A. R.

Illustrirte Jagdzeitung. VI. Jahrgang. 1878—79. No. 1.

Gr. V. Wolffersdorf,' Die Drosseln und der Dohnen-
stieg. (Mit Illustr. v. E. Schmidt.) — No. 2. Graf v.

Waldenburg, Das Aufbaumen der Rebhiihner. — H.

E r 8 1 e r , Kampf zwischen Rebhiihnern und Haiishenne.

Notizen iiber friihen Herbstzug der Waldschnepfen. —
No. 5. S. Sponholz, Jagd- und Fang weise der Pfuhl-

oder Doppelschnepfe (Scolopax major) in den Niede-

rungen Osttrieslands. (Schildert unter andern die ,,Tanz-

platze" der Doppelschnepfe, cf. Orn. Centralbl. 1878. p.

69.) — J. Burgartz 3 beinige Grau-Gans. (m. Illustr.)

Notiz iiber Nahrung von Columba palumbus. — No. 7.

Dr. Sertiirner, Erlegung einer Zvvergtrappe bei Ha-

meln. — No. 8, 9, 10. Waldschnepfen im December
und Januar angetroffen. — No. 9. Rebhiihnereier im

November gefunden. (Anscheinend unbefruchtet.) — J.

Burgartz, Abbildung eines Schneehuhns im Ueber-

gangsgefieder.— No. 10. v. Wolffersdorf, Der Kbnig

unseres Wildgefliigels (Phadanus colchicus) (m. Illustr.

von Weinberger). — Schnettler, Telegraphenleitungen

als Todesursache vieler Vogel. Dr. R. Bohm.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgenieiue Deutsche Ornithologigclie Gesellschaft.

Sitzung vom 3. Februar 1879. — Vorsitzender Herr
Dr. Brehm. — Nach der Verlesung des Berichtes iiber

die Sitzung im vergangenen Monat widmet Herr
Sehalow dem am 29. December des vergangenen
Jahres plotzlich gestorbenen Lord Tweeddale einen

kurzen Nachraf. Die Gesellschaft ehrt das Andenken
desDahingeschiedenen durch Erheben von den Sitzen. —
Herr Dr. B o 11 e halt einen langeren Vortrag liber

:

Die Vogel Chinas und ihr Verhaltniss zum Menschen,
der baldigst im Centralblatt zum Abdruck gelangen
wird. — Herr Prof. Cabanis legt einen Passer do-

mesticus von der Insel Cuba vor, der von Herrn Dr.

Gundlach eingesandt worden ist, und verliest einen

Brief des Letztgenannten, worin genauere Mittheilungen

iiber die Einbiirgerung unseres Sperlings auf Cuba sich

finden. Da der Sperling wahrscheinlich von Spanien

aus auf Cuba eingefiihrt worden ist, so nahm man all-

gemein an , dass die dort vorkommende Art Passer

hispaniolensis sei. Dies ist aber nicht der Fall, wie dies

das vorgelegte Exemplar beweist. Herr Dr. Brehm
bemerkt hierzu, dass P. domesticus in Spanien durchaus

eben so hauJig sei wie bei uns, wahrend P. hispanio-

lensis auf einzelne Oertlichkeiten beschriinkt sei. P.
hispaniolensis ist eine an Sumpfterrain gewohnte Art, die

nie die Stadte besucht. Mit Bezug auf den nahe ver-

wandten italischen Sperling, den P. cisalpinus, theilt

Herr Dr. Bo lie mit, dass er denselben als Felsenvogel,

in den Kalkfelsen nistend, auf Capri in grosser Menge

angetroffen habe, wahrend die Art auf den vulkanischen

Inseln, z. B. auf Ischia, vollstandig fehle. Herr Dr.

Brehm charakterisirfc die Sperlinge nach diesen Mit-

theilungen: als Hausvbgel P. domesticus, als Sumpf-

vogel P. hispaniolensis, als Stein- und Felsenvogel P.

dsalpinus. Herr Dr. Bolle theilt noch eine kleine

Beobachtung des Herrn Dr. Hausmann mit , nach

welcher Petronia stulta auf Sardinien in den Korkeichen

briite. — Herr Dr. Reichenow legt vor: (Feder-
zeichnungen aus der Thierwelt von Aglaia von

Enderes. (Buda-Pest 1874. Franklin-Verein. Preis geb.

4,50 M.)

Referent kniipft an den Bericht an, welchen er iiber

den zweiten Theil dieses Buches im Centralblatte 1877

p. 29 gegeben und empfiehlt die lebensfrischen, an-

muthigen Schilderungen dieses alteren Theiles, der eben-

so wie der besprochene dem Leser Genuss und Be-

lehrung zu gewahren geeignet ist.

Herr Dr. Reichenow legt hierauf folgende zum
Abdruck im Journal und Centralblatt eingegangene Auf-

siitze vor:

Dr. J. A. Palm en, Zur Discussion iiber die Zug-

strassen.

Pralle, Noch einmal das Meckern der Becassine.

(Nachste Sitzung Montag den 3. Miirz im bisherigen

Sitzungslocale.) Herman Schalow.

Von dem Afrikareisenden Dr. G. A. Fischer sind

neue Nachrichten eingotrofTen. Der thatige Reisende
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ist von der mehrmonatlichen Expedition in die Einnen-

gegenden des tropischen Ostafrika gliicklioh nach Zan-

zibar zurlickgekehrt. Reiche Sammlungen, besonders

an Vogelbalgen und Eiern, die der eifrige Forscher von

dieser Keise mitgebracht, befinden sich bereits auf dem
Wege nach Europa, und werden wir binnen weniger

Wochen iiber dieselben zu berichten in der Lage sein.

Herr Dr. Fischer beabsichtigt sicb auf Zanzibar als Arzt

niederzulassen, ein Entschluss, den wir im Interesse

der Wissenschaft mit lebhafter Freude begriissen.

Der Afrikareisende J. M. Hildebrandt hat die

wahrend des Winters vorbereitete Reise nach Mada-

gascar angetreten. Die Sammlungen, unter welchen

wir auch vorzugsweise ornithologische Objecte erwarten

diirfen, werden zunachst an das zoologische Museum in

Berlin gelangen , sodann aber auch anderen Instituten

und Privatsammlungen zugefuhrt werden.

Von Herrn Gustos Schmelz in Hamburg geht

uns die Trauernachricht zu, dass der befahigte Reisende

Franz Hiibner
am 31. December 1877 auf Mioko, einer der Duke of

York-Inseln, an den Folgen eines Sonnenstichs gestorben

ist. Das schon im Juli vergangenen Jahres nach Europa

gelangte Geriicht seines Todes ist durch eine kiirzlich

eingegangene Nachricht leider zur Gewissheit geworden.

Hiibner war den lH. November 1846 in Drossen (R. B.

Frankfurt a/0.) geboren, hatte in Frankfurt a/0, das

Gymnasium besucht und sich darauf der Pharmacie ge-

widmet. Er studirte sodann in Halle und beschaftigte

sich vorzugsweise mit Zoologie. Im Jahre 1874 kam
er nach Hamburg und wurde auf Vorschlag des Herrn

Gustos Schmelz als Reiseader fiir das „Museum
Godelfroy" verpflichtet. Im April 1877 reiste Hiibner

nach der Siidsee ab, besuchte die Samoa- und Tonga-
Inseln, sammelte insbesondere auf Eua und Niuafu und
begab sich Anfang des Jahres 1877 nach den Duke of

Tork-Inseln. Ende 1877 zog er sich dadurch, dass er

nach einem Bade ohne Kopfbedeckung in der Sonnen-
hitze nach Hause ging, einen Sonnenstich zu, dem er

nach kurzem Krankenlager erlag. Ueber die werth-
vollen Sammlungen, welche Hiibner von den Tork-
Inseln an das Museum Godeffroy eingesendet , hat

Herr Schmelz im vorigen Jahrgange (p. 144) dieses

Bl. berichtet. Ausfiihrliche Berichte iiber friihere Samm-
lungen des deutschen Reisenden sind im Auslande
publicirt worden. A. R.

Briefkasten der Redaetion.

Manuscripte zum Druck gingen ein von Herrn E. F.

v Homeyer, Dr. Quistorp und K. Beyer (Benfeld).

Eingegangene Drncksachen.

Mittheilungen des Oi'nith. Vereins in Wien. No. 1 u. 2
1879.

Zoologischer Anzeiger. No. 18—20 1879.

Die Vogelwelt. (Heilbronn, Ritsert). No. 1 1879.

Guide du Naturaliste. Revue bibliographique des

Sciences Naturelles. Par A. B o u v i e r. (Paris, Librairie

des Sciences Naturelles, 55, Quai des Grands-Augus-
tins.) No. 1. 1879.

S h a r p e , Notes from the Leyden Museum. No. VI

—

XII.

R. V. Schmiedeberg, Der Waidmann. No. 1—10

1878/79.

Taiisch- und Kawf-Verkelir.
[20] diaries Jainracli,

180. St. George's Street, London East.

1 Sumatranisches Rhinoceros 12000 Mark — 1 In-

disches Rhinoceros 6000 — 3 Indische Elephanten a

4000 — 1 Ausgewachsener Leopard, Mannchen 400 —
1 Paar Leoparden 1200 — 1 Schwarzer Panther 2400
— 1 Puma-Weibchen 600 — IP. Elen- oder Ganna-

Antilopeu 2400 — 1 Amerik. Tapir 800 — 1 Kleiner

Pony, 32 Zoll hoch, ausgew. 300 — 1 Grauer Pavian

(HamadryasJ 500 — 1 Japanesischer Aife 240 — Gelb-

haubige Kakadus a 25 — Rosa-Kakadus a 20 — Nasen-

Kakadus a 20 — Roth-Hauben-Kakadus a 80 — Masken-

Sittiche a 120 — Australische Kraniche a 400 —
Schwarze Schwane a 100 — Wellensittiche a 8 —
Kastanienbriist. Schilffinken a 10 — Zebra-Finken a 10
— Bunte Japanes. Mbvchen a 12 — 1 Rothes Kanguru,

Weibchen 600 — 1 Riesen-Kanguru, Mannchen 500 —
1 Schwarzes Wallaby 160 — 1 Weisser Phalange 160 M.

Meine Preislisten von Vogelbalgen und Vogeleiern
sind erschienen und versende solche auf Wunsch gratis

und franco. .A^. KZriclield.orff^
• Berlin S., Oranienstr. 135

. D^)__
Meine Liate iiber Balge, Eier, Schafiel etc. versende

portofrei und gratis. H. B. MoscMer,
[13]

'

Kronfijrsichen b. Bautzen (KSnigr. Sachsen).

Meine in der ,,Aegintha" viermal pramiirten farbigen

elbernen und rein griinen Ganarienvogel will ich wegen
Umzug nach ausserhalb verkaufen.

Reine elberne Hahne 15 Mark.
— — Weibchen 6 Mark.
— griine — billiger.

Auch mache ich wieder auf die von mir erfundenen

Gipsnester aufmerksam, welche sich bereits eines sehr

guten Rufes erfreuen. Dutzend 2 Mark 25 Pf.

[8] Carl Friedrich, Anhaltstr. 10, Berlin.

Eine schone Sammlung europSischer Vogeleier,
etwa 430 Arten in 1700 Exeniplaren (darunter Gypaetos,

Aquila Bonelli u. pennata, Circaetus gallicus, Tichodroma,

Nucifraga^ Spimis, Alauda tatarica und andere werth-

volle Stiicke, auch viele Gelege) ist fiir den Preis von

1700 Francs zu verkaufen. Zahlungserleichterung wird

gewahrt. Nahere Auskunt't ertheilt Louis Nicoud,

[19] Chaux de Ponds, Schweiz.

Zu verkaufen.

Eine Doppelflinte (Percussion) nebstReserve-Schlossern

sehr gut schiessend 20 Mark
Eine Biichse (Stutzen) auf 150 bis 200 Schritt sehr

exact schiessend, nebst Kugelform und Maass 20 Mark.

[21] Dureh die Expedition des Blattes,

Kedaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck: (i. Piitz'sche BuclulruckLTci (Otto irautTial) in Nauiuburg.
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Einige Bemerkungen iiber die Vogelwelt des Riesengebirges.

Von Louis Tobias, Letirer in Gbrlitz.

Eine kleine Gruppe Knieholz, die im hiesigen

schonen Parke steht, erinnert mich jedes Friihjahr an

die Hohen des nahen Riesengebirges, und mit Sehnsucht
erwarte ich die grossen Perien im Juli.

Im Jahre 1867, den 24. Juli, bestieg icli, nachdem
ich den Conservator H e i d r i cli in Flinsberg besucht

und dessen Vogelsammlung in Augenschein genommen
hatte, die Iser und fand an dem dort wohnenden Forster

einen willigen Begleiter. Das Plateau der Iser (circa

2500 Fuss) ist sehr nass, moorig und mit Knieholz
bewachsen, so dass es schwer ist, hier fort zu kommen.
Hier liegen die einzelstehenden Hiiuser, erbaut aus

Feldsteinen mit grossen Ritzen und Spalten, umgeben
mit einem ganz kleinen Gartchen. Diese Hiiuser sind

die Mstplatze der sehr zahlreichen hier lebenden

Schwalben (Cypselus apus, Hirundo urhica u. H. rustica).

Ebenso briitet hier Ruticilla tithys haufig. Auf den Wie-
sen und auf den Knieholzspitzen sang munter und froh-

lich Anthiis pratensis, nieht bemerkte ich Anthus aquations.

Der schmale Iserfluss macht die Grenze zwischen
Bohmen und Preussen und bildet auf der bohmischen
Seite besonders oft kleine Sandbanke. Hier fand ich

einige Parchen von Charadrius minor und Totanus hypo-

leucus mit Jungen. Merkwiirdig und iiberraschend fiir

mich setzte sich T. hypoleumis immer auf die Spitzen

der Fichten, die am Ufer als geschlossener Wald standen,

was ich an der Oder, wo der Vogel briitet, nie gesehen
hatte. Auf der sogenannten Kobelwiese steht auch in

grosser Menge die mit echonen Blattchen gezierte Zwerg-
birke Betula nana, die kaum aus dem Moose hei'vorguckt

und oft von Fachmannern aufgesucht wird. Im Flusse
selbst huschten pfeilschnell die mnntern Forellen wie

Schatten dahin. Die Motacilla sulphurea war mit den
Jungen im Queisthale bei Flinsberg haufig, aufden Bergen
habe ich sie nicht bemerkt.

Auf dem Kamme des Riesengebirges findet man am
haufigsten vertreten Anthus pratensis und Anthus aqua-
tions, welche sich singend von einem Baume oder von
einer aufgerichteten Stange zu einer andern Spitze schwe-
bend bewegen. Zweiausgeflogene Junge von aquations ^vig

ich. Anthus aquations sang selbst im Jahre 1872 den
19. Juli bei hbchst angenehmem Wetter, das selbst

Schmetterlinge auf der Koppe hervorgelockt hatte, auf
dem Koppenhause (5000 Fuss) sein Zing ! zing ! Ausser-
ordentlich haufig fand ich ihn am Siidabhange des
Brunnenberges nach der Geiersgucke zu.

Sylvia ruhecula huschte noch auf der Schwarzen
Koppe im Knieholze dahin.

Alauda arvensis findet sich in einzelnen Parchen
singend auf alien Wiesen, selbst bei der hochgelegenen
Wiesenbaude und Riesenbaude.

Ebenso zieht nach Beute suchend Corvus comix einzeln

auf dem Kamme hin.

Acoentor alpinus sah ich beim Pantsche Falle fiir

die Jungen Kahrung haschead.

Accentor modularis vielfach am Fusse des Gebirges
in niedrigen Schonungen singend bemerkt.

Alcedo ispida flog vom Koohelfall ab, sonst nicht

bemerkt.

Acanihis spinus wurde bei der neuen schlesischen

Baude bemerkt. Dieser Vogel mag wohl sehr haufig

im Gebirge briiten.

Serinus hortulanus briitet in grosser Menge am Fusse
des Gebirges in alien Obstgarten,
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Passer domesticus bei den Gebauden auf dem Kamme
nirgends gefunden.

Troglodytes parvulus auf hochgelegenen Hauen, bei

St. Peter schon singend auf einer Klafter gesehen.

Tardus iorquatus Eingdrossel. Im Jahre 1872 den

19. Juli im E-iesengrunde mit ausgeflogenen Jungen in

den niedrigen Fichten hinstreichend gesehen. IIST? im

Elbgrunde ein Weibchen bemerkt, welches oft auf den

Sandweg kam, sich Nahrung nahm und die Jungen
futterte.

Tetrao urogallus jagte in der Nahe der Quargsteine

mein Bruder Julius Tobias, ConserYator, aus dem
Knieholze auf.

Den Mornellregenpfeifer habe ich auf dem Koppen-

plane in der Nahe der Riesenbaude aus dem Knieholze

aufsteigen und auf die Teiche hinziehend gesehen.

Im Jahre 1874, den 29. Juli, ging mein Schwager,

der Biireau-Vorsteher Fiebiger aus Gorlitz, von der

Wiesenbaude liber den 4700 Fuss hohen Brunnenberg

und machte, wie er selbst berichtet, folgende Bemerkung

:

„Das Terrain um die Wiesenbaude besteht aus schonen

Wiesen mit saftigen Krautern, die jedoch mehr und

mehr verschwinden, je naher man dem Brunnenberge

kommt, einem kurzen struppigen Grase Platz machen.

Das Plateau des Brunnenberges ist mit wenig Knieholz

bewachsen und der Gegend am hohen E,ade ahnlich,

doch ist noch soviel Vegetation vorhanden, dass Vieh-

herden hier Nahrung finden. Nachdem wir die halb-

verfallene Kapelle hinter uns hatten, sah meine Frau
an der linken Seite des' Weges einen jungen Vogel

zwisehen den Steinen hinlaufen, wahrend der alte Vogel

angstlich schreiend und die drolligsten Bewegungen
machend uns umkreiste. Der Fiihrer nannte diesen

Vogel eine Schneeamsel. Ich sprang schnell hinzu und
bedeckte den jungen Vogel mit meinem Hute und be-

kam ihn so in meine Hand. Der alte Vogel hatte die

Grosse eines Kiebitz, klagte iiber den Verlust des

Jungen zum Erbarmen und begleitete uns eine Strecke.

Auch als Laie erkannte ich, dass der gefangene Vogel

keine Amsel, sondern ein Laufvogel sei und wohl der

von meinem Schwager vielgenannte Mornellregenpfeifer

sein kotine. Ich trug den Vogel bebutsam in der Hand
bis nach St. Peter. Hier konnte ich ihm nur Wasser
zu trinken geben, denn Fliegen waren im ganzen Hause
nicht zu finden. Erst nach meiner Abreise den andern

Tag futterte ich ihn in Pelzdorf reichlich mit Fliegen,

die er begierig verzehrte. So brachte ich ihn gesund

und munter bis auf den Bahnhof nach Gorlitz. Hier

steckte ich ihn in eine offene Schachtel, die mit einem

Tuche zugebunden war. Hatte er hier zu wenig Luft

bekommen oder war ihm die Warme nachtheilig ge-

wesen, genug, der kleine Liebling war zu Hause ange-

kommen so matt, dass er kaum stehen konnte und keine

Nahrung mehr nahm. Am andern Morgen war er eine

Leiche. Jetzt steht er ausgestopft im hiesigen Museum
der Naturforschenden Gesellschaft."

Im Jahre 1877 im Juli besuchte ich in Begleitung

meines Bruders Julius wieder den Bi'unnenberg. Bald

machte sich der Mornellregenpfeifer bemerkbar und
umkreiste uns. Nach langerem Suchen entdeckten wir

das Nest in dem kurzen Grase und Steinen. Es hatte

Aehnlichkeit mit dem Neste des Kiebitz und war mit

4 stark bebriiteten Eiern belegt. Zwei Eier zieren die

schone Eiersammlung des Kaufmanns Hecker hierselbst

und zwei besitze ich noch in meiner Sammlung. Ich

glaube, dass das Parchen mehrmals durch die weidenden
Kiihe oder Krahen um die Eier gekommen war.

Im Jahre 1878 im Juli bestieg ich mit dem dasigen

Forster den Schwarzenberg bei Johannisbad, circa 4000
Fuss hoch. Dies ist ein mit Fichten gut bewachsener

Berg, von dem zahlreiche Bachlein herabrieseln. Der
ganze Wald ist voll von singenden Sylvia rubecula und
Sylvia atrica'pilla. So haufig habe ich diese Vogel
noch nie bei einander gesehen. Ebenso liess sich der

Ruf des Kukuks iiberall horen.

TJm die Bauden auf diesem Berge findet man manns-
hohe, von Feldsteinen aufgesetzte Zaune, die den zahl-

reichen Mauerschwalben zu Nistplatzen dienen. Das
Plateau ist sehr nass und bildet im Herbste einen See,

der nach Aussage des Forsters von Schaaren des Kiebitz

und anderen Sumpfvbgeln besucht wird. Gewiss diirfte

auch hier der Mornellregenpfeifer nicht fehlen. Hier fand

ich auch die zwei Pieperarten und selbst Alauda arborea

sang noch auf dieser Hdhe. Ganz ausgezeichnet ist im
Gebirge der Schlag der Finken, Fringilla coelehs, und
nicht selten hort man den Reizugschlag. Nur einmal

habe ich in den Garten bei Johannisbad Sylvia hypolais

und Sylvia cinerea singen hbren, und unter der Briicke

in Freiheit flogen 3 Stiick Cinches aquaticus durch.

Ein origineller Spatz.

Auf dem Bahnhofe hierselbst (Benfeld im Elsass) be-

findet sich dicht iiber der Eingangsthiir ein Schutzkastchen

fur ein elektrisches Lautewerk, das eine Zeit lang ausser

Gebrauch war. Dasselbe bietet neben der darin befind-

lichen Glocke gerade noch Raum genug, einen Spatz

vor Regen und Zugluft zu schiitzen, und wurde auch

Nachts von einem solchen dazu benutzt. Die Bahnbe-

amten machten ihm einen bequemen Sitz und auch diesen

nahm er mit Dank an. So verbrachte der Spatz ge-

raume Zeit hindurch die Nachte ungestort und wohl

geschiitzt in dem bewussten Kastchen; da wurde aber

das Lautewerk wieder hergestellt. iVian fiirchtete all-

gemein, der schrille Ton des Glockchens wiirde den

Spatz vertreiben. Mit Nichten; wie ehemals benutzte

er sein Platzchen und pflegte der Ruhe, ob es still war
unter seinem Dache, oder ob das durch die elektrische

Leitung in Bewegung gesetzte Hammerchen dicht neben

seinem Ohr weithinschallendes Gelaut erzeugte. Wochen-
laiig wurde der Vogel allabendlich ruhig schlafend auf

seinem eigenartigen Ruheplatzchen beobachtet. Dann
war er einstmals verschwunden und kam nicht wieder.

Ob er den Spectakel satt bekommen hat? Eher mochte
ich annehmen, dass der iiberaus strenge Winter dies

Original dahin gerafft hat. K. Beyek.

Wie im Jahre 1877 erschienen hier in der zweiten

Hfilfte des November 1878 Schaaren von Seidenschwanze,

jedoch nicht so zahlreich wie damals. Auch verweilten

die Vogel nur einen Tag und zogen dann weiter.

Rzeszow, Galizien. J. Schaitteb.
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Biographische Notizen ilber Ornithologen der Gegenwart,

gesammelt von

Auton ReiclienoAV und Herman SclialoH.

(Fortsetzung und Schluss der ersten Reihe.)

ftuistorp, Gustav, Dr. med. Wurde am 24. Juli 1817

in Greifswald geboren als Sohn des praktischen Arztes

Dr. Claus Quistorp, Professors der Zoologie und Botanik

an der Universitat Greifswald; besuchte das Gymnasium
seiner Vaterstadt bis zum Herbste 1834, studirte von

da bis zum Herbste 1838 Medizin abwechselnd in Greifs-

wald und Berlin, wurde im December 1838 zum Dr.

der Medizin promovirt und absolvirte seine Staatspriifung

im Winter 1839/40. Vom Mai 1840 bis zum November
1841 hielt sich derselbe zu seiner weiteren medizinischen

Ausbildung auf Universitaten des Auslandes, in Wien,
Paris, London etc. auf, bereiste in dieser Zeit die

Schweiz, ganz Italian, Frankreich und England und
kehrte im November 1841 in seine Vaterstadt zuriick,

um sick dort als praktischer Arzt niederzulassen. Vom
Jahre lb50 an lebte derselbe hauptsachlick dem Studium
der Zoologie und der Jagd, fiir welche er von Jugend
an eine grosse Passion besass. Im 50. und 60. Jahr-

zehnte machte derselbe mehrere Reisen nach Salzburg

und Tirol, Schweiz, Oberitalien, Danemark, Schweden und
Norwegen, hauptsachlich urn naturwissenschaftliclie

Beobachtungen zu machen. Im 70. Jahrzehnte verhinderte

ihn ein Augenleiden an grosseren Ueisen zu wissen-

schaftlichen Zwecken. Seine Erlebnisse und Erfahrungen

publicirte er in der Naumannia und spater im Journal

fur Ornithologie sowie auch in der Wiener Jagdzeitung

und im Ornithologischen Centralblatt.

Eeinhardt, J., Professor extr. an der Universitat in

Kopenhagen. Geboren daselbst am 3. December 1816.

Er begleitete in den Jahren 1845—47 als Naturforscherl

die Kgl. danische Korvette Galatea auf ihrer Reise um
die Erde und bereiste spater, in den Jahren 1850— 1852

und 1854—1856, das Innere von Brasilien. Reinhardt

Bchrieb : Notitsen til Gionlands Ornithologie; ferner auch

in danischer Sprache iiber Musophagiden u. liber die Ornis

Brasiliens, sowie: Om Vingens anatomiske Bygning

hos Stormfugle-Eamilien (Procellaridae) sammtlich in:

Videnskabelige Meddelelser fra den naturhist. Forenig:

Kjbbenhavn (1853, 1870, 1871, 1873 u. 74). In den

Oversigt o. d. Kgl. D. Vidensk. Forh. veroffentlichte

er: Bemaerkninger om Redebygningen og Forplantnings-

forholdene hos Crotophacfa (1860) und Bidrag til kunds-

kab om Balaeniceps rex (1861). Ferner List of the

birds Nihlerto observed in Greenland (Ibis 1861), ausser-

dem viele kleinere Aufsatze zur Aufklarung der gron-

landischen und danischen Avifauna in Videnskab. Med-
delelser fra naturh. Forenig i. d. Jahren 1859— 1876,

im Ibis (1869 u. 1871), in den Proc. of the Zool. Soc.

London f. 1860 etc. etc. Gegenwartig wohnhaft in

Kopenhagen, Gamle Kongerej 114 .

Rey, Eugene, Dr. phil. und Besitzer einer Naturalien-

handlung. Mitglied der Allg. Deutsch. Ornith. Gesell-

schaft. Geboren zu Bei'lin 1838, bereiste 1869 natur-

wissenschaftlicher Studien halber Portugal. Arbeiten

von ihm enthalten das Journ. f. Ornithologie, der zoo-

logische Garten u. a. Ferner erschienen: Synonymik
der Europiiischen Brutvogel und Gaste (Halle a/S. 1872)

und Verzeichniss der Europaischen Vogel (Leipzig 1875).

Dr. Rey sammelt Eier. Seine Wohnung ist in Leipzig,

Brandweg 4.

V. Riesenthal, Oscar, Oberforster. Geboren am 18. Sept.

1830 zu Breslau. Veroffentlichte: „Die Brutvogel Deutsch-

lands und des angrenzenden Mitteleuropas" (Cassel 1876)

und ist Herausgeber und Redacteur von : ,,Aus Wald
und Haide". Zeitschrift zur Unterhaitung und Besprech-

ung iiber Jagd, Wald und Naturkunde (October 1877,

Lintz, Trier). Postadresse ist: Heddesdorf — Neuwied
am Rhein.

Rohweder, J., Gymnasiallehrer in Husum, Schleswig-

Holstein. Geboren am 2. September 1841 zu Wapelfeldt

in genannter Provinz. Er schrieb : Die Vogel Schleswig-

Holsteins und ihre Verbreitung in der Provinz, nebst

einer graphischen Darstellung ihrer Zug- und Brutver-

haltnisse (Husum 1875); Bemerkungen zur schleswig-

holstein'schen Ornithologie (in den Schriften des naturw.

Vereins fur Schleswig-Holstein, Kiel 1876); § 6 des

Gesetzes iiber die Schonzeit des Wildes, Betrachtungen

iiber die Vergangenheit und Zukunft der schleswig-hol-

steinschen Nordsee-Brutvogel (Zoologischer Garten 1877),

sowie kleinere Aufsatze ornithologischen Inhalts im

Journal f. Ornithologie, im ornithologischen Centralblatt

und in Tagesblattern. Die Resultate einer im Mai und

Juni 1876 iiber die schleswigschen Nordseeinseln und

die Westkiiste von Schleswig-Holstein und des siid-

ichen Jiitlands ausgefiihrten ornithologischen Excursion

werden demnachst veroffentlicht werden. R. ist Vorsteher

der ornithologischen Section des naturw. Vereins fiir

Schleswig-Holstein und seit 1876 Mitgl. der Allg.

Deutschen Ornithol. Gesellschaft zu Berlin.

Sachse, C, Baumeister. Mitglied der Allg. Deutsch. Or-

nithol. Gesellschaft. Geboren am 23. August 1818 zu

Neuhaldensleben, Reg.-Bez. Magdeburg, Mitarbeiter

an Dressers Birds of Europe, am Journal fiir Ornitho-

logie und am Ornithologischen Centralblatt. Insbesondere

betheiligt sich derselbe durch ausfiihrliche Beobachtungs-

berichte an der Jahresstatistik des Ausschusses fiir

Beobachtungsstationen der Vogel Deutscblands. Besitzt

eine Eiersammlung von ca. 530 europaischen Arten in

8200 Esemplaren, sowie eine Sammlung ausgestopfter

Vogel. Herr Sachse off'erirt den Tausch von Eiern,

insbesondere gegen Balge einheimischer Vogel. — Wohn-
haft in Altenkirchen, R.-B. Coblenz.

Salvadori, Graf Tommaso, Assistent am Museum fiir

Zoologie und vergleichende Anatomie der kgl. Univer-

sitat in Turin, Professor der Naturwissenschaft am kgl.

Cavour-Lyceum ebenda, ordentl. Mitglied der kbnigl.

Academic der Wissenschaften in Turin, correspondirendes

Mitglied der Londoner zoologischen Gesellschaft, der

Academic der Naturwissenschaften in New-York, der
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British Ornithologist, Union in London, des Nuttal orni-

thological Club etc. — Salvadori wurde am 30. Sept.

1835 zu Porto 8. Giorgio (Ascoli-Tireno) geboren. Aus der

iiberaus grossen Reihe seiner Arbeiten nennen wir hier:

Catalogo degli uccelli di Sardegna con note ed osserva-

zioni. Milano 1864. 8. — Pauna d'ltalia. pt. II. Uccelli.

Milano 1872. 8. — Catalogo systematico degli uccelli

di Borneo. Genova 1874. — Viaggio dei sign. Antinori,

Beccari ed Issel nel Mar Rosso, nel territorio dei Bogos

e regioni circostanti durante gli anni 1870—71. Catalogo

degli uccelli. Genova 1873 (in Verbindung mit 0. Anti-

nori). Yiele hochst wichtige langere oder kiirzere Ar-

beiten Salvadori's iinden sich in der Gazett. offic. regn.

Ital. vom Jahre 1865 an, in den Atti della Societa Ita-

liana di sc. nat. Milano vom Jahre 1864 an, in den
Atti Acad. Torino, in den Ann. del Museo Civico di

Storia Nat. Genova, im Ibis, in den Proceedings of the

Zoological Society of London u. a. w. Salvadori hat in

neuester Zeit sich besonders mit dem Studium der Avi-

fauna Neu-Guineas sowie der anliegenden Inseln befasst,

unendlich viel dariiber publicirt und unsere Kenntniss

dieses Gebietes ganz ungeheuer gefordert. Salvadori

gilt mit Recht als erste Autoritat fiir die Avifauna der

genannten Inseln. Seine Adresse ist: Museo Zoologico,

Torino.

Schalow , Herman , Ausschussmitglied , Schriftfiihrer

und Cassirer der Allgemeinen Deutschen Ornitho-

logischen Gesellschaft. — Geboren zu Berlin , am
17. Januar 1852. Ornithologischer Studien halber be-

suchte er vom Jahre lb71 an die verschiedensten

Gegenden Nord- und Mitteldeutschlands, ferner Theile

von Baiern, Tirol, der Schweiz, Italien, Istrien, Krain,

Steiermark und Oesterreich. Von seinen Arbeiten nennen
wir an dieser Stelle, sammtlich im Journal fur Ornitho-

logie veroffentlicht: „Monographische Beitrage zur Kennt-

niss des Genus Otomela Bp" (1875). — „Materialien

zu einer Ornis der Mark Brandenburg" (1876). —
„Zur Ornis Persiens" (1876). — „Tagebuchnotizen aus

Italien" (1877). — „Zur Vogelkunde Deutschlands, Be-

richt des Ausschusses fiir Beobachtungsstationen" (in

Verb, mit Blasiua, Rohweder, Reichenow und Bohm,
1877). — „Das Subgenus CoUurio" Bp (1878). — „Ueber
die Fortschritte auf dem Gebiete der Ornithologie vom
Jahre 1875 bis zur Gegenwart" (1879). Ferner iinden

sich kleinere Arbeiten und Aufsatze, sowie Referate und
Uebersetzungen im Journal fiir Ornithologie, im Orni-

thologischen Centralblatte, im Landwirthschaftl. Central-

blatt fiir Deutschland, im zoologischen Garten, im Ibis,

in dem Bericht liber die \XI Vers, deutscher Ornitho-

logen (Braunschweig 1875) und anderen Zeitschriften.

Mit Dr. Reichenow zusammen verbffentlichte er im Or-
nithologischen Centralblatte fiir 1878 und 1879: „Bio-

graphische Notizen iiber Ornithologen der Gegenwart."
Schalow ist seit langerer Zeit mit dem Sammeln von
Material fiir eine Synopsis der Avifauna Japans beschaf-

tigt, zu welchera Zwecke er 1878 die zoologischen

Sammlungen in Paris besuchte. Dr. Reichenow und
Schalow bearbeiten zusammen die ornithologische

Abtheilung der von der zoologischen Station in Neapel
unter der Redaction von Prof. J. Victor Carus (Leipzig)

gegenwartigvorbereiteten zoologischen Jahresberichte.

—

Adresse: Nieder-Schonhausen bei Berlin.

Schaufuss, Ludwig Wilh., Dr. phil. Geboren zu Greiz

am 24. August 1833. Besonders Entomolog und Ver-

fasser vieler entomologischen Artikel. Herausgeber der

zoologischen Mittheilungen „Nunquam otiosus", welche

auch einzelne ornithologische Notizen enthalten. Besitzer

einer Naturalienhandlung, welche besonders Neu-Gra-
nadische, sibirische und indische Vogelbalge und Eier

liefert. Adresse: Blasewitz b. Dresden.

Schilling von Cannstadt, Preiherr, Grossherzogl.-Bad.

Bezirksforster. Mitglied der Allg. Deutschen Ornithol.

Gesellschaft. Geboren 1845 zu Heidelberg, veroffent-

lichte kleine biologische Beobachtungen im Ornitholo-

gischen Centralblatt. Adresse: Forsthaus Neckar-

Schwarzach, Station Aglasterhausen, Baden.

V. Schlechtendal, Eugen, Regierungs-Rath in Merseburg.

Ausschussmitglied der Allgem. Deutsch. Ornith. Gesell-

schaft. Geboren am 8, Juli 1830, veroffentlichte ver-

schiedene Aufsatze iiber seltnere fremdlandische von ihm
gepflegte oder geziichtete Vogel im Ornithologischen

Centralblatt, sowie in der von ihm herausgegebenen

„Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze der

Vogelwelt" in Merseburg. Derselbe besitzt und sammelt

lebende Vogel. Speeialitaten : Edel- und Keilschwanz-

sittiche, Kardinale und Kernbeisser, Sonnenviigel, Biil-

biils, Haherdrosseln, sowie Staarvogel, insbesondere

Trupiale.

Schwab, Adolf, Apotheker in Mistek in Mahren. Mitglied

der Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft. Geboren am
10. Januar 1807 zu Triibau in Mahren, bereiste 1837— 38
Asien und veroiFentlichte in dem 7. Bande der Verb, des

naturf. Vereins in Briinn 1868 eine Vogel-Fauna von

Mistek und dessen weiterer Umgebung.

Sclater, Philip Lutley, M. A., Dr. phil. Secretar der

zoologischen Gesellchaft in London. Mitglied der Allgem.

Deutsch. Ornith. Gesellschaft. Geboren am 4. November
1829, bereiste im Jahre 1859 Tunis u. Algier. Sclater

ist einer der thatigsten lebenden Ornithologen. Ein von

ihm herausgegebener Bericht iiber seine literarische

Thatigkeit in den Jahren 1850—1875 umfasst nicht

weniger als 512 Nummern von Artikeln, die in den

Contributions to Ornithology von Jardine, Revue et

Mag. de Zoologie, Proceedings of the Zoological Society,

Annals and Magazine of Natural History, Zoologist,

Ibis und anderen Zeitschriften niedergelegt sind. Sie

enthalten Arbeiten iiber Arten der gesammten Avifauna

der Erde. Von seinen grosseren selbststandig erschie-

nenen Werken nennen wir hier: Synopsis .of the fissi-

rostral Family Bucconidae (London 1854, J. Highley);

Tanagrarum Catalogus specificus (Basingstoke 1854,

R. Cottle); A Monograph of the Birds forming the

Tanagrine Genus Calliste (London 1858, van Voorst);

Catalogue of a collection of American Birds belonging

to Philip Lutley Sclater (London 1862, N. Triibner & Co.)

;

List of the species of Phasianidae with remarks on their

geographical Distribution (London 1863, Taylor & Fran-

cis); Exotic Ornithology, containing figures and de-

scriptions of new or rare species of American Birds (in

Verbindung mit Osb. Salvin; London 1869, B. Quaritch);

Nomenclator Avium Neotropicalium sive Avium quae in

regione Neotropica hucueque repertae sunt nomina ayste-

matice disposita, adjecta sua euiquo spociei patria:
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accedunt generum et specierum novarum Diagnoses

(ebenfalls in Verbindung mit Osb. Salvin; London 1873).

In Vorbereitung befindet sicli: A Monograph of the

Jacamars and Puff-Birds. Sclater gab friiher allein, jetzt

mit Osbert Salvin zusammen, den „Ibis", das Organ der

englischen ornithologischen Gesellschaft, heraus. Er
besitzt eine grosse Sammlung amerikanischer Balge,

6—7000 Stiick umfassend. Seine Postadresse ist:

London W, 11 Hanover Square.

Stejneger, Leonhard. Geboren zu Bergen, Norwegen,

am 30. October 1851. Mitglied der Allgem. Deutsch.

Ornith. Gesellschaft. Besuchte das westliche Korwegen.

Ausser einigen kleinen Notizen aus Siid-Tirol und Nor-

wegen im Journ. f. Ornithologie (1871— 75) verofFent-

lichte er mehrere Artikel iiber nordische Vogel in

norwegischer Sprache. S. lebt gogenwartig in Bergen

und beschaftigt sich seit langerer Zeit mit einer Mono-
graphie der Gattung Sitta.

Stolzmann, Johann. Geboren im Jahre 1855 in Warschau,

studirte auf der dortigen Universitat und reist zum
Zweck naturwissenschaftlicher Forschungen seit dem
Jahre 1876 in Peru. Seine Sammlungen besitzt das

Warschauer zoologische Museum. Die Berichte iiber

dieselben sowie iiber die Beobachtungen Stolzmann's

warden von L. Taczanowski in den Proceedings of the

Zoological Society in London veroffentlicht werden.

Studer, Theophil, Dr. med., Professor der Zoologie und
Naturgeschichte an der Universitat Bern. Geboren am
27. November 1845. Studirte in Bern und Leipzig.

Begleitete als Naturforscher die Reise S. M. S. Gazelle

in den Jahren 1874— 1876. Seine ornithologischen

Fublicationen sind: „Entwicklung der Feder" 1873.

Bern (Dissertation) — „Thierleben auf Kerguelensland"

1876 Zeitschi-ift der Geograph. Gesellschaft in Berlin.

— „Beitrage zur Entwickelung der Feder des Pinguin,

Megapodius und Casuar." 1877 Actes de la BO"* session

de la Societe Helv.

V. Taczanowski, Ladislaus. Mitglied der Allgem. Deutsch.

Ornith. Gesellschaft. Geboren im Jahre 1819 in der

Lublinschen Wojewodschaft , besuchte das Gymnasium
der Stadt Lublin, musste aber wegen der beinahe voU-

standigen Unzulanglichkeit der damaligen TJniversitaten

auf eine hohere Bildung als Naturforscher verzichten

und nur durch eigenen Fleiss und Miihen sein Wissen
sich anzueignen versuchen. Von Jugend auf durch-

vranderte er das polnische Gebiet nach alien R-iclitungen

bin, um die ornithologische Fauna desselben zu studiren.

Er brachte dabei eine grosse ornithologische und oolo-

gische Sammlung zusammen, deren VervoUstiindigung

er sein ganzes Vermbgen zum Opfer brachte, und die

er spater dem Warschauer Museum iibergab, dessen

Gustos er wurde. Von dieser Zeit an datirt die rasche

Entwickelung des zoologischen Museums in genannter

Stadt, fiir welches er das Interesse des Publicums rege

zu machen verstand. In den Jahren 1866 und 67 be-

reiste er, in Gesellschaft der Grafen Konstantin und
Alexander Branicki, Algier und brachte von dort reiche

Sammlungen fiir das Warschauer Museum heim, dem
er seine ganze unausgesetzte Thiitigkeit widmet. Von
eeinen Arbeiten nennen wir hier, in polnischer Sprache:

TJeber die Raubvogel des Ivonigreichs Polen in Anbctracht

des Einflusses, welchen sie auf die allgemeine Oeconomie

des Landes ausiiben (1870); die Oologie der polnischen

Vogel (1862); ferner eine grosse Eeihe von Arbeiten

in der „Biblioteka Warszawska'', „Encyklopedja vol-

nicza", Eneyclopedja ogolne u. a. In deutscher Sprache:

Zahlreiche Aufsatze , hesonders iiber die Sammlungen
Dr. Dybowski's in Ostsibirien, im Journal fur Ornitho-

logie (1871—76), sowie eine Uebersicht der von ihm

in Algier gesammelten Vogel (ebenda 1870 und 1871).

In franzosischer Sprache: Liste des oiseaux recueillis

par C. Jelski dans la partie centrale du Perou occidental

(Proc. Zool. Soc. London 1874 und 1877); Catalogue

des vertebres du royaume de Pologne; Revue ciitique

de la faune ornithologique de la Siberie orientale und

mehrere andere kleinere Aufsatze in dem Bulletin de

la societe zoologique de France (1877). In russischer

Sprache: Vergleich der polnischen Ornis mit der ost-

sibirischen ; Kritische Uebersicht der ornithologischen

Fauna Ostsibiriens (1877); Ueber das Warschauer zoo-

logische Museum.

Talsky, Josef Technischer Lehrer. Mitglied der Allgem.

Deutsch. Ornith. Gesellschaft. Geboren in Moravicany

bei Miiglitz in Mahren am 21. Marz 1836. Beschaftigt

sich vorzugsweiso mit der Vogelfauna Mahrens, wo-

riiber er folgende Arbeiten publicirte: „Pastor roseus

und sein Vorkommen in Mahren" CMitth. Neutitschein.

landwirthsch. Ver. 1875), „iiber die Uraleule, den Stein-

adler und den Schlangenbussard in Mahren" (Mitth.

Wien. Ornith. Ver. 1878), „Steinrothel und Blaumerle

in Miihien" (Ornith. Centralbl. 1878). Derselbe arbeitet

gegenwartig an einer populiiren Schrift in bohmischer

Sprache „Ueber unsere niitzlichen Vogel". — Adresse:

Neutitschein in Mahren.

Thienemann, Wilhelm, Pfarrer in Zangenberg bei Zeitz

in Thiiringen. Mitglied der Allgem. Deutsch. Ornith.

Gesellschaft. Zum Zweck naturwissenschaftlicher Be-

obachtungen bereiste er Nord- und Siiditalien, Karnthen,

Krain, Tirol (1856). Eine Reihe von Aufsatzen iiber

verschiedene deutsche Arten, besonders iiber das Auf-

treten und die Ansiedlung von Otis tetrax in Thiiringen,

brachten das Journal fiir Ornithologie (1876), das Or-

nithologische Centralblatt (1877), der Zoologische Garten

(1874 und 1875), die Monatschrift des Sachs. Thiiringi-

schen Vereins fiir Vogelkunde und Vogelschutz (1876

u. 77) und die Natur (1876). T. ist seit 1853 Mitglied

der Allg. Deutschen Ornithologischen Gesellschaft.

V. Tschekanowski, Alexander. Geboren 1833 in Volhy-

nien, studirte zu Dorpat Mineralogie und zu Kiew Medizin.

Seit dem Jahre 1864 als Naturforscher in Ostsibirien

thatig, hat er sich durch seine Reisen im Norden des

asiatischen Continents vortheilhaft bekannt gemacht. Seine

ornithologischen Sammlungen befinden sich in dem Mu-
seum der Petersburger Academic. Seine Arbeiten wurden

in der Zeitschrift der sibirischen Abtheilung der geo-

graphischen Gesellschaft in Irkutsk, sowie in der Znit-

schrift der geogr. Ges. in St. Petersburg veroffentlicht.

V. Tscherski, Johann. Sohn eines Gutsbesitzers aus dem
Gouvernement Witebsk in Litthauen, geboren daselbst

im Jahre 1846, seit dem Jahre 1864 in Sibirien, be-

kleidet jetzt das Amt eines Conservators und Bibliothe-

kars der sibirischen Abtheilung der Geographischen Ge-
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sellschaft in Irkutsk. Das Museum der Universitat

Moskau besitzt seine ornithologischen Collectionen.

Seine Beobachtungen sind in der Zeitselirift der vorge-

nannten Irkutsker Gesellschaft niedergelegt.

V. Tsehusi zu Schmidhoffen, Victor, Ritter. Ausschuss-

mitglied der Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft.

Geboren zu Slichov bei Prag, den 28. December 1847.

Er veroffeatlichte : Der Tannenhaher, Nucifraga caryo-

catactes, ein monographischer Versucli (mit 2 Taf. Dresden,

Jul. Richel 1873); Wanderungen im Bohmerwalde (Cab.

Journal 1871); die V6gelSalzburgs(Zoolog. Garten 1875);

Schiitzet und heget die Vogel, ein Mahnruf an alle

Land- und Porstwirthe (Wien 1872, Paesy & Frick);

ausserdem verschiedene kleinere Mittheilungen im
Journal f. Ornithologie , Zoologischer Garten, Abhandl.

d. k. k. zoologischen botanischen Ges. in Wien und in

anderen zoologisch. und jagdl. Zeitschriften. T. sammelt
europaische Vogel und deren Eier und arbeitet gegen-

wartig an einem Werke iiber die Vogel der osterreich.

ungarischen Monarchie. Sein Aufenthaltsort ist Villa

Tannenhof bei llallein, Salzburg.

Vian, Jules, Alfred, Denis, President der Societe zoo-

logique de France. Geboren am 5. Mai 1819 zu Houdan,
Dep. Seine et Oise. In der Revue et Magasin de Zoologie

finden sich vom Jahre 1861 an eine grosse Reihe orni-

thologischer Arbeiten Vian's, die unter dem Titel Cau-

series ornithologiques die yerschiedensten Anen be-

handeln. Die Jahrgange 1869— 1876 derselben Zeit-

schrift bringen Aufsatze iiber: Migrations des oiseaux

de prole sur le Bo.'^phore de Constantinople et explora-

tions ornithologiques sur les rives Europeennes du
Bosphore. Ferner verofFentlichte Vian eine Anzahl interes-

santer Arbeiten iiber Sitta Kruperi, Tetrao Mlokosiewiczi,

Lanius phoenicurus etc. in dem Bui etin de la Societe zoo-

logique de France (1876 und 1877). Vian wohnt gegen-

wartig in Paris, Rue neuve des petits champs 42.

Vogel, Geoi'g, Fabrikant in Ziirieh, 8 Werdmiihlen-
strasse. Mitglied der Allgem. Deutsch. Orcith. Gesell-

schaft. Geboren 1819 in Stuttgart. Schrieb: Zur Natur-
geschichte von Emberiza cirlus L. (Bericht iiber die

Xlll. Vers. d. Deutschen Ornithologen Ges. zu Stuttgart

1860) und: die Fortpflanzung des Tannenhjihers im
Jura Solothurns (Verhandl. der St. Gallischen naturw.

Gesellschaft 1871/72), Er besitzt eine grbssere Samm-
lung der Eier europaischer Vogel und bietet Eier von
Alpenvogeln der Schweiz, besonders solche von Nuci-
fraga caryocatactes Tem., zum Tausch an.

Walter, Adolf, Maler und Zeichenlehrer in Charlotten-

burg (3. Krummestrasse). Mitglied der Allgem. Deutsch.

Ornithol. Gesellschaft. Geboren 1817 zu Joachimsthal
in der Mark Brandenburg. Seine Aufsatze beziehen

sich auf die in Deutschland vorkommenden Vogel, be-

sonders auf deren Character, Lebensweise und Eigen-
thiimlichkeiten. Arbeiten dieser Art, besonders iiber

CuGulus cano7'us, befinden sich im Journal f. Ornitho-

logie (1876) und im Ornithologischen Centralblatte

1876-78).

V. Wankowitsch, Johann, Candidat der Naturvrissen-

sehaft zu Kiew. Geboren 1835 im Gouvernement
Minsk in Litthauen, bereist zum Zweck ornithologischer

und entomologischer Forschungen das ganze polnische

Territorium. Seine Sammlungen gehen an das War-
schauer Museum.

Konig V. Warthausen, Freiherr Carl Wilh. Richard,

K. wiirttemb. Kammerherr, ritterschaftl. Landtagsabge-
ordneter, Rechtsritter des Johanniterordens. Ausschuss-

mitglied der Allgemeinen Deutsch. Ornith. Gesellschaft.

Wurde geboren am 6. Februar 1830 auf Schloss Wart-
hausen. Verschiedene Aufsatze von ihm, die vorzugs-

weise die Fortpflanzung der Vogel und deren Eier be-

handeln, finden sich in der Naumannia, im Journal fur

Ornithologie, in den Jahresheften des Vereins fiir vater-

Ifindische Naturkunde in Wiirttemberg, in den Bulletins

de Moscou, in The Ibis u. s. w. Warthausen ist im Gebiet

der Oologie ein Scliiiler Thienemann's ; er beschaftigt

sich, ausser mit ornithologisehen Studien, auch eingehend

mit Saugethieren, Faunistik, Malakozoologie und Botanik.

Wiepken, C. F., Director des grossherzoglichen Natur-

historischen Museums zu Oldenburg. Ausschussraitglied

der Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft. Geboren

am 28. December 1815 zu Esenshamm in Oldenb., be-

suchte die yerschiedensten Theile des Herzogsthums,

um Material zu sammeln fiir die beiden Arbeiten:

Systematisches Verzeichniss der Wirbelthiere im Her-

zogth. Oldenburg (in Verbindung mit Dr. Greve, der

die Reptilien und Fische bearbeitete, Oldenburg 1867,

Schulze) und: die Wirbelthiere des Herzogsthums Olden-

burgs, analytisch bearbeitet zum Selbstbestimmen

(gleichfalls mit Dr. Greve, Oldenburg 1878, Schulze).

Kleinere Aufsatze finden sich in der Naumannia, im
Journal f. Ornithologie und in den Abhandlungen des

naturwissenschaftlichen Vereins in Bremen,

Wiese, Gustav Ernst Friedr. Forstmeister, Mitglied der

Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft. Geboren den
30. November 1809 zu Schweinitz bei Loburg, Reg.

Bez. Magdeburg. Er besuchte die Forstacademie zu

Neustadt-Eberswalde, erhielt 1842 die Oberforsterei

Jadkemiihl bei Ueckermiinde und spater die Forstver-

waltung der Konigl. Universitat Greifswald, nachdem
er, unter Ernennung zum Forstmeister, aus dem Staats-

dienst ausgeschieden war. Er veroffentlichte eine Anzahl

Aufsatze in der Ivaamannia und im Journal fur Orni-

thologie (1859, 1866 und 1867), sowie in Leound Grunerts

Forstl. Blattern (1873), die hauptsachlich biologische

Beobachtungen zum Gegenstande haben. Herr Wiese
lebt gegenwartig in Greifswald.

V. Zebrowski, Konstantin. Im Gouvernement Mohilew
in Litthauen 1»33 geboren, beschaftigte sich wahrend
seiner ganzen Verbannungszeit in Sibirien mit ornitho-

logischen Studien und Sammlungen. Das ornithologische

Museum der geographischen Gesellschaft in Irkutsk,

welchem er mehrere Jahre als Conservator vorstand,

verdankt ihm seinen jetzigen bliihenden Zustand.

V. Zienkowicz, Felix. Geboren ira Jahre 1840 im Gouv.
Grodno in Litthauen, studirte auf der Petersburger Uni-

versitat Naturwissenschaft und lebt seit dem Jahre 1864
in Ostsibirien. Seine reichen ornithologischen Samm-
lungen gingen theilweise in den Besitz europaischer

Museen iiber, theilweise sind sie der ornithologischen

Abtheilung ties Irkutsk'er Museum einverleibt.
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Ber weisse Storch.

Unser Hausstorcli ist uacli meinen Erfahrungen ein

Vogel, welcher entschieden viel mehr Schaden anrichtet

als Nutzen stit'tet. Er frisst ausser Kroten alle lebenden

Wesen, gleichviel ob warm- oder kaltbliitige, welche er

erwischen und bezwingen kann, und thut namentlich der

Jagd. und der Bienenzuoht grossen Schaden. Dass er

seinen Jungen kleine Hasen zutragt, kann man alljahrlich

auf den Lande beobachten, und junge Rebhiihner, Wach-
telo, Lerchen etc. vertilgt er in dieser Zeit in nicht

gei'inger Menge. Als auf dem einen Gute meiner
Schwiegermutter in vorigen Sommer der Klee gemjiht

wurde, befand sich in demselben ein Volk ganz kleiner

Rebhiihner; der eine der beiden Storche, die auf dem
Gute nisten, bemerkte dieselben und woUte nicht von der

Stella weichen, sondern abwarten, bis die Leute sich

entfernen wiirden, um dann die kleinen Rebhiihner
sammtlieh zu verspeisen. Es musste Jemand bis zum
Dunkelwerden an der Stelle bleiben um die kleinen

Viigel zu retten. Als der bereits verstorbene Steuerrath

Kosatz einmal auf einer Dienstreise von hier nach
Griinau fuhr, sah er kurz vor letzterer Stadt einen

Storch im niedrigen Kornfelde angstlich von einer

Rebhenne umflattert. ZufJillig begegnete der Steuerrath

in der Vorstadt dem dortigen Forster, welcher in BegrifFe

war, nach der Forst zu gehen in der Richtung, wo sich

der Storch befand. Nachdem er vom Steuerrath erfahren

was dort passirte, siiumte er nicht, den Storch todtzu-

schiessea und fand in demselben bereits eine Menge
junger Rebhiihner. Als mein Vater, ein passionirter

Jager, eines Tags im Sommer von einer Hochwildjagd
nach Hause fuhr, sah er einen Storch im bliihenden

Kleefelde gehen und fortwahrend mit dem Schnabel

etwas von den Bliithen aufpicken. Nachdem mein
Vater dies langere Zeit beobachtet hatte und sich gar
nicht erklaren konnte, was der Storch dort unaufhdrlich

aufnahm, entschloss er sich, denselben zu schiessen und
mit nach Hause zu nehmen, wo er bei der Section zu
seinem grossea Erstaunen fand, das es lauter Bienen waren,
die der Storch dort in den Bliithen des Klees aufge-

pickt, aus denen die niitzlichen Thierchen Honig trugen.

Jetzt ist den Imkern die Schadlichkeit des Storches fiir

die Bienenzuoht sehr wohl bekannt.

Aeltere starke Storche unteruehmen es sogar, kleine

Raubthiere, z. B. Wiesel, zu todten und ihren Jungen
zuzutragen, wie solches vor 2 Jahren ebenfalls auf dem
Gute meines Schwiegervaters beobachtet wurde. Als
der Statthalter eines Tags im Felde beschafdgt war
und ein Storch nicht fort von ihm ging, horte er plotzlich

ein angstliches Schreien und sah sofort, dass eine Wiesel
im Kampfe mit dem Storche sei. Wenn das Wiesel nach
dem Storche biss und sprang, erhob dieser sich schnell

von der Erde, um sofort wieder auf das Wiesel nieder-

zustossen, sobald dieses die Flucht ergriff. Ein Paar
wohlgezielte kraftige Schnabelhiebe von Seiten des
Storches geniigten , um das Wiesel kampfunfahig zu
machen und zu todten, worauf es dann den Jungen
zugetragen wurde.

Greifswald, Dr. Quistoep.

Ueber Edelpapageien.

Wie alle sich auf die Fauna der Inseln des Stillen

Oceans beziehende VerofFentlichungen , habe ich auch

die Erorterungen iiber die Zusammengeliorigkeit von

Eclectus polychloros und Eclectus Linnaei, zuerst von

Dr. A. B. Meyer in Dresden angeregt, mit grossem In-

teresse verfolgt, und als sich mir im August v. J. durch

die von dem Reisenden F. Hiibner an das Museum
Godeffroy von Mioko in der Duke of York-Gruppe ein-

gesandten Balge beider Formen die Gelegenheit bot,

einen Beitrag zur Bestatigung der Ansicht des Herrn Dr.

A. B. Meyer zu liefern, dies sofort in Kr. 17. des vor.

Jahrg. dieser Zeitschrift gethan. Leider wurde diese Mit-

theilung durch einen Druckfehler beziigl. der Geschlechts-

angaben entstellt, was indess seitens der Redaction

schon am Kopfe der Nr. 18 d. B. berichtigt wurde.

Mit um so grbsserer Verwunderung habe ich denn

auch die Bemerkungen des Herrn von Rosenberg im

Zoolog. Garten 1878 Heft 11, auf die ich durch Herrn

Schalow's Besprecbung in Nr. 23 d. B. zuerst aufmerk-

sam wurde, gelesen, und zwar deshalb, weil diese Be-

merkungen nur zu deutlich erkennen lassen, dass der

Herr Verfasser sich mit der einschlagigen neueren Li-

teratur iiber die Frage gar nicht vertraut gemacht,

was doch die Pflicht jedes wissenschaftlichen Arbeiters

zuerst sein soUte. Es kann nicht meine Aufgabe sein,

hierauf und auf die Einzelnheiten der R.'schen Bemer-

kungen naher einzugehen, dies ist inzwischen auch von

Dr. Meyer selbst im Zoolog. Garten 1878 Heft 12

in erschopfender Weise geschehen; fiir mich handelt es

sich nur um die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der

H.'schen Angabe, und habe ich mir mit Bezug darauf

die H.'schen Berichte nochmals genau angesehen, in

weichen ich dann nicht allein eine Bestatigung, sondern

noch sogar eine Erganzung seiner Bezeichnung der Biilge

finde. Hiibner sagt in einem Briefe vom 17. Nov. 1877:

„Der Papagei, dessen Mannchen griin und dessen

Weibchen roth ist, hat jung braune Iris; alt hat das

Weibchen hellgelbe, das Mannchen gelbrothe Iris!"

An einer anderen Stelle desselben Briefes giebt H. den

Namen beider Formen bei den Eingeborenen mit

„Kalangr" an. Ich habe nun emerseits mehrfach Ge-

legenheit gehabt, die Angaben H.'s betreffs der Ge-

schlechter bei Vogeln, z. B. von Tongatabu und Niua-

fu in der Tonga-Gruppe, mit denen Dr. Graeffe's zu

vergleichen, und niemals konnte ich eine Unrichtigkeit

bei H.'s Angaben constatiren. Andererseits weiss ich,

wie gut die Eingeborenen die sie umgebenden Thier-

formen, wenn verschieden, auch unterscheiden, habe daher

auch keine Veranlassung, mein Zutrauen in die H.'schen

Angaben herabzumindern, sondern schliesse mich den

Meyer'schen Aufstellungen auch heut noch, und nun um
so fester an, als H. mit der schwebenden Streitfrage

durchaus nicht bekannt gewesen. Wodurch dann Herrn

von Rosenberg's recht scharfer AngrifF hervorgerufen, ist

mir vollkommen unerfindlich.

Der Freundlichkeit des Gustos unseres stadtischen
Museums, Herrn F. Bockmann, verdanke ich dann

noch folgende Angaben iiber den Bestand dieser Sammlung
an Eclectus:

1) 2 Exompl. (sub nom. E. Linnaei), das eine roth,
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das andere griin, beide als Weibchen bezeichnet; aus

der alten von Essen'schen Sammlung.

2) 2 Exempl. (sub nom. E. polychhros), Mannchen
griin, Weibchen roth, beide Yon Dr. A. B. Meyer ge-

sammelt.

3) 1 Exempl. (sub nom. E. polychloros), Weibchen
roth, im Zoolog. Garten am 6. April 1875 gestorben;

das Geschlecht nach anatom. Untersuchung von Herrn
Bockmann bestimmt.

Ferner starb im letzten Sommer im Zoolog. Garten
ein griines Exemplar, dessen Geschlecht nach anatom.
Untersuchung von den Herren Dr. Bolau und F. Bock-
mann als Mannchen festgestellt wurde.

J. D. E. SCHMEM.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Zoologisclie Gesellschaft in London.

Sitzung Yom 4. Februar 1879: Herr Salvin
sprach iiber ein Mitu-Huhn, welches von Herrn Prof.

Heinhardt demselben zugesandt istund von letzterem

fiir eine neue Art gehalten wird (Mitua salvini). —
Herr Sharpe legte eine Serie von Lobiophasis hulweri

vom Lawas-Fluss, N. W. Borneo, vor, welche den Beweis
liefert, dass L. casianeicaudatus Sh. das junge Mannchen
vom i. hulweri ist. — Herr Sclater sprach iiber eine

Brut des Argus-'Easa.v.s und andere Easanenarten im
zoologischen (jarten. — Herr Salvin legte eine Samm-
lung von Vogeln von den Samoa-Inseln vor, unter welchen

sich zwei neue Arten Pinarolestes poivelli und Fregatta

moestissima befinden.

Sitzung vom 18. Februar 1S79: Herr Sclater
legte einen neuen Colibri von Nord-Pern vor und benannte

denselben Thaumatias Taczanowskii. — Herr L a y a r d

beschrieb eine neue Art der Gattung Pachycephala von
Ovalau (P. neglecta). — Herr Forbes sprach iiber

die systematische Stellung der Papageien-Gattung La-
ihamus, welche nach der Pterylose, der Osteologie und
anderen Merkmalen unter die Platycercidae gestellt

werden miisse. — Herr Sharpe beschrieb einen neuen

Dromaeocercus von Madagascar als Dr. Seebohmi.

Geschaftstiihrer , Herr Dr. Bbhm Stellvertreter , Herr
Schellack Cassirer, Herr Lindemann Bibliothekar. —
Neben den Ausstellungen , welche bisher der einzige

Gegenstand der praktischen Thatigkeit waren, hat der

Verein jetzt weit gehende Acclimatisations-Versuche in

Aussicht genommen und beabsichtigt ferner, fiir giinstige

Zuchtergebnisse mit seltenen Vogelarten Geldpramien
auszusetzen, welche jedoch nur an Mitglieder des Vereins

gegeben werden. — In Berlin oder ausserhalb wohnende
Vogelwirthe und Liebhaber ausliindischer Stubenvogel,

welche dem Vereine beizutreten wiinschen, erhalten

Statuten und Mitgliedervarzeichniss sowie jede njihere

Auskunft durch den Gesohaftsfiihrer, Herrn H. Schmidt,

Berlin N. Lothringerstr. 32.

Verein fiir Vogel-Zuclit und Accliniatatiou („Aeg'intlia") in
Berlin.

Der friihere „Verein der Vogelfreunde Aegintha"
in Berlin wird fortan den obigen Namen fuhren. Nach
der in der General-Versammlung am 5. Marz d. J.

stattgefundenen Wahl wurde der Vorstand aus folgenden

Mitgliedern constituirt: Dr. Reichenow Vorsitzendei-,

Herr H. Schalow Stellvertreter, Herr Schmelzpfennig

zweiter Stellvertreter, Herr Postsecretar H. Schmidt

Bricfkasten der Kedaetion.

Fiir den Ausschuss f. Beobachtungsstationen gingen

noch Notizen liber das Jahr 1878 ein von den Herren

M. Neumann und A. Griinewald in Grossenbain.

Eingegangene Srnclsgachen.

Barboza du Bocage, Aves das possessoes portu-

guezas d'Africa occidental. Decima Setima Lista.

(Extr. do Jornal de Sc. Math. Phys. Lisboa 1878).

Guide du Naturaliste. No. 2 Fevr. 1879.

Die Vogelwelt. No. 2 1879.

Zoologischer Anzeiger. No. 21 u. 22.

Zeitschrift des Ornith. Vereins in Stettin. 1 u. 2 1879.

Der Thierfreund (Organ des Wien. Thierschutz - Ver.)

No, 1 u. 2 1879.

Der Waidmann von E,. v. Schmiedeberg. No. 11 1879.

Schleswig-Holstein. Blatter f. Geflijgelzucht. No. 7.

Jahresbericht der Ornithol. Gesellschaft in Basel. 1878.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Meine reichhaltige Vogelsammlung setze ich dem

Verkaufe aus und bitte ich mit mir in Correspondenz

zu treten

;

Gataloge stehen zu Diensten.

[23] Emil Linden, Radolfzell.

Einige Paare KalifornLschcr Schoi)fwacIiteln und
Virginiselier Wachteln werden zu kaufen gesucht.

Offerten erbeten von der Redaction des Blattes, Dr.

Reiclieno-w Grossbeerenst. 52, Berlin S.W. [22]

Zwei schbne Gehorne von Capra Ibex (Alpenstein-

bock), auf dem Oberschadel sitzend, hat abzulassen

Wilh. Schlliter in Halle a|S. [24]

Tausclx-Offerte.
Unterzeichneter ist bereit, Nester und Eier von

JErythronota Feliciae Gould und CMorostilbon
angustijjennis Gould geg-en andere exotische Eier

abzugeben. A. IVeltrkorn,
[35] Riddagshausen b. Braunschweig.

diaries Janxrach,
180. St. George's Street, London East.

Jackos a 20 Mark — Impotirte Wellensittiche a P.

6 — Zebrafinken a P. 8 — Diamantfinken a P. 15 —
Schilffinken a P. 10 — Rosellas a P. 30 — Jendaya-

Sittiche a P. 60 — Weissohr-Sittiche a P. 100 —
Seiden--Aeffchen a P. 40 — IP. Bennet's-Kangurus

400 — 1 Bank's-Kakadu 400 — Reis-Vogel a P. 5

Mark. [36]
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Die Vogel China's in ihrem Verhaltniss zum Mensclien.

Von Carl BoUe.
. . . il nous apparut dans son idee ohaleureuse, celle

de la primitive alliance que Dieu a faite entre les etres,

du pacte d'amour qu'a mis la mere universelle entre ses

enfants. (Hiclielet: I'Oiseau.)

(Vortrag, gehalten in der Pebruar-Sitzung 1879 der Allg. Deutsch. Orn. Gesellschaft.)

Es darf angenommen werden, dass fiir die vor un-

seren Augen sich unaufhaltsam vollziehende Verminde-

rung des einheimischen Vogelreichthums einiger Ersatz

in dem Erwerb an Einsicht in die Ersohliessung neuer

und ausgebreiteter ornithologischer Provinzen sich dar-

bietet. Es ist dies ein nicht zu unterschatzender Vor-

zug der Neuzeit. So ist, nachdem Japan schon frliher

einige seiner Sohranken sinken liess, jetzt auch auf die

Gesammtheit China's ein breiter und erfreulicher Licht-

strahl gefallen. Schneller, als man es geglaubt, ist das

Resume der Einzelforschungen iiber diesen ungeheuren
Landercomplex gezogen worden. Mannern von hervor-

ragender Begabung und rastlosem Forschungseifer, einem
Swinhoe, einem Przewalski, einem Pere David insbe-

sondere, miissen wir dankbar hierfiir sein. Dem Letzt-

genannten in erhbhtem Maasse, denn er ist es, der sich

der Miihe unterzog, die zerstreuten Materialien zu

sammein und, mit seinen eigenen reiohen und vieljah-

rigen Wahrnehmungen vereinigt, zu einem harmonischen

Ganzen zu gestalten. Sein Werk „Oiseaux de la Chine"

wird ihm auf immerhin die Anerkennung von Verdiensten

sichern, welche allein es uns ermoglicht haben, ein den
Hauptziigen nach vollstiindiges Bild der chinesischen

Vogelfauna vor unseren Blicken sich entrollen zusehen.

Die folgenden Zeilen sind nicht bestimmt zur Cha-

rakterisirung einer Ornis, welche zu den reichsten der

Erde gehort und fiir uns noch das specielle Interesse

besitzt, diejenige eines klimatisch dem unseren vielfach

verwandten Landergebietes der temperirten Zone zu

sein, ja eine nicht unbedeutende Anzahl von Arten mit

Europa gemein zu haben. Es geniige darauf hinzudeuten,

dass eine bewunderungswiirdig reiche Vegetation , die

in ihren Typen zu fast ideal zu nennender Schonheit

sich emporgipf'elt, die unermessliche Wasserfiille riesiger

Strome und vielgegliederter Kiisten, dazu ein an Frucht-

bai'keit unlibertrofiener Boden, begiinstigt von selten

wiederkehrenden Temperaturvorziigen, Verhaltnisse dar-

stellen, die das Blumenreich der Mitte auch mit einer

wahrhaft staunenswerthen TJeppigkeit des Vogellebens

auszustatten ermoglichten, sowohl an Arten wie an In-

dividuen. Hier linden die Vogelschwarme der arktischen

Regionen den reichgedeckten Tisch der Winterherberge;

hier reichen Pracht und Schmuckgefieder der Tropen

weit iiber den Wendekreis hinaus in die gemassigten

Erdgiirtel hinein; weiss man ja doch, dass dieselben

nicht einmal an der grossen Mauer Halt machen, son-

dern iiber diese weg noch ihren Abglanz bis in die

Mandschurei und selbst bis in die rauhen Amurlander

hiniiberwerfen.

Fiir den Augenblick ist das in den „Oiseaux de la

Chine" Gegebene unendlich viel, unendlich willkommen;

aber in gewisser anderer Hinsicht bedeutet das darin

Gebotene dennoch nicht mehr als das Legen einer soliden

Grundlage, auf welcher das eigentliche Gebaude erst

aufzufiihren sei ; fiir uns Abendlander wenigstens, denn

die so iiberschwangh'ch productive chinesische Literatur
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seibst mag in ihrer Weise das hier als wiinschenswerth

zu Bezeichnende langst als ein Vorhandenes in ihrem

geheimnissvoUen Schoosse bergen. 1st dergleichen, wie

wahrscheinlich, da, so werden es uns hoiFentlich Ueber-

tragungen nach und nach zuganglich machen. Die

blosse Balgkenntniss geniigt nicht mehr. Sie kann nur

die Wissbegierde zu weiteren Untersuchungen reizen

und anregen. Sitten, Stimme und Gesang, Nestbau und

Eierzahl, geographische Verbreitung, Scenerie um den

Vogel herum, Alias, was die Wissenschaft hold und

reizend macht, bleiben zu erforschen iibrig. Immer
geht Linne, gehen Classificator und Nomenclator Yoran,

Levaillant, Audubon, Brehm folgen ihm, indem sie ihn

vervollstandigen und sein ernstes Studium durch die

Treue ihrer Beobachtungen , durch die Poesie ihrer

DarstelluEg erst zum rechten Gemeingut der Mensch-

heit erheben.

Pere David hat in dem gedrangten Lakonismus des

Textes seiner „Oiseaux de la Chine" wenig Musse ge-

funden, uns iiber die Lebensweise der von ihm wahr-

genommenen Vogel Vieles zu sagen; aber er hat we-

nigstens Winke gegeben, aus denen ich Einiges heraus-

greifen und zu Ihrer Kenntniss bringen mbchte. Ob-

wohl ich immer bestrebt gewesen bin, den Vogel an

sich, als unabhangigen Organismus, zur Geltung zu

bringen; obwohl ich ihn mir niemals als blosses teleo-

gisches Anhangsel des Menschenlebens, wie so mancher

Andere, vorstellen konnte, so hat doch stets eine Seite

seiner Existenz und seiner Gewohnheiten einen beson-

ders hohen Grad von Anziehungskraft auf mich aus-

geiibt und denselben bei alien meinen Studien in der

Vogelkunde behauptet. Immer und immer habe ich

mich gefragt, welches sind in den Faunen der bekannt

gewordenen Lander diejenigen Vogel, welche sich hier

freiwillig dem Menschen anschliessen und zwanglos in

seiner Nachbarschaft leben? Auf diese Erage in Betreff

China's Antwort geben zu konnen, hat mich die Lectiii-e

des David'schen Werkes in ausgiebiger Weise befahigt.

Schon dass sie dies thut und es kann, wo sonst die

knappeste Eorm der Mittheilung vorwaltet, ist bemer-

kenswerth. Warum das? werden Sie fragen. Ich er-

wiedere

:

Wir haben es in China unstreitig mit dem altesten

Culturlande des Erdballs zu thun, zugleich aber mit

einem Lande, welches fast unverandert, so wie es seit

Jahrtausenden gewesen, in die Gegenwart hineinragfc.

Dieselben patriarch alischen Sitten in Staat und Familie,

als Grundpfeiler des Gemeinwesens derselbe vom Thi-one

aus gepflegte und geheiligte Ackerbau, dieselbe uralte

Geschmacksrichtung im Gewerbe, dieselbe Liebe zu

einer ebenso schonen als tief in das empfangliche Ge-

miith sich eingrabenden Natur, die der Chinese zu er-

halten und zu verschonern bemiiht ist, sei sein Antheil

am vaterlandischen Boden nun von parkgestattender

Grosse oder verschwindend klein, dieselbe Neigung,

eben diese Natur auch in der darstellenden Kunst zur

Geltung zu bringen; dieselbe Beschrankung des geistigen

Horizonts endlich auf das eigene Land, Dies Alles von

des Confucius Zeiten an bis in unser neunzehntes Jahr-

hundert, unberiihrt vom Wechsel der Dynastieen, von

dem Einflusse des stets assimilirten Auslandes, von der

tief eingreifenden Gestaltung wechselnder religioser

Dogmen. Nirgend ist der Begriflf des Hauses ein heili-

gerer als hier, wo jeder Garten die Ruhestatte der

Dahingeschiedenen der Eamilie, generationenlang, in

sich schliesst. Ist es da zu verwundern, wenn untev

dem geschnorkelten Dache, im Dickicht von Frucht-

baumen, Bliithenstrauchern und Bambusen, das den gla-

sirten Ziegelbau umgiebt; an den Grabern geliebter

Todten auch dem freiwillig das Heim theilenden Vogel

sein altererbtes Gastrecht erhalten blieb? Er gehort

ja zur Menschenwohnung ; das beschauliche Auge will

ebenso gern, ja nooh ofter auf ihm ruhen wie auf den

sich erschliessenden Knospen der Magnolie , des Pao-

nienstrauches, der Camellie; er ist unantastbar.

So kann es nicht Wunder nehmen, dass in China die

Zahl der von den Einwohnern in ihre Obhut genom-
menen Vogel eine bedeutend grosse, vielleicht die ab-

solut grosste unter alien Landern der Erde ist. Sie

betragt nach David etwa 42—43 Arten. Wohl mag
sie uns berechtigen, es als eine Thatsache auszusprechen,

dass in diesem Lande die Freundschaft des Vogels mit

dem Menschen, d. h. mit dem civilisirten Menschen,

eine altere als irgendwo anders ist, und dass dieser

befreundende Pact, zur Ehre der Chinesen, nirgends

treuer gehalten worden ist als gerade hier. Beide

Theile scheinen die Umstande, unter denen er in der

Urzeit geschlossen wiirde, noch nicht ganz vergessen

zu haben. Vor dem Reptil, vor dem Eaubthier der

Wildniss schiitzten wohl die ersten Ansiedler am Hoangho
und am Yantsekiang freiwillig oder schon durch ihre

Gegenwart allein den sich ihuen anvertrauenden Vogel.

Durch Kampf gegen die kleinen, aber iibermachtigen

Feinde der , Menschheit, durch Gesang und Zutraulich-

keit bezahlte der Vogel den Preis dafur in reichem

Maasse. Herrschende religiose Vorstellungen haben in

spaterer Epoche wohl das Ihrige dazu beigetragen,

den gleichen Zustand der Dinge zu erhalten. Die

dogmenlose Religion des Confucius lehrt Mitleid und

Schonung allem Geschaffenen. Das sanfte Gotterauge

Buddha's trifft mit dem Blick der Liebe seibst das

kleinste der Geschopfe; es richtet sich mit Unwillen

auf denjenigen, der Blut vergiesst, sei es auch nur das

der Thiere. Der Buddhismus, diese Lehre der Selbst-

verachtung und der Weltverachtung, das Individuum

auflosend in die gliickselige Urvergessenheit der Nir-

wana, griindete sich in seiner urspriinglichen Reioheit

auf die Principien der voUendetsten Briiderlichkeit, auf

die Gebote der feinfiihligsten Herzensgiite. Seiner

ungeduldigen Begeisterung hatten die doch so reinen

Vorschriften des alteren braminischen Cultus nicht ge-

niigt. Die Creatur ersohien ihm, wo immer das Leben

in ihr pulsirte, als gleichberechtigt mit dem Herrn der

Schbpfung, dessen Rang und dessen irdische Vorziige

ja zu Nichts zerrannen in dieser schattenhaften Traum-
welt fliichtigen Erdendaseins. Der Geist lauterte sich ihm

zufolge in unaufhdrlichen Wandlungen, bis es demselben

vergonnt war, sich bewusstlos wieder mit der gottlichen

Weltseele zu verschmelzen. So iiberbriickte die Lehre

von der Metempsychose den Abgrund zwischen Mensch
und Thier. Wo blieb da die Grenze zwischen Vernunft

und Instinct? Sie war nirgends klar ausgedriickt. Ein

Band der Liebe umschlang alles Lebendige und schuf

ein Gefiihl der Solidaritat aller Wesen unter einander,
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das, wenn es Stand gehalten hatte vor der verderbten

Schwache der Menschen, Asien wieder zu dem Paradiese,

das es urspriing-lich war, gemacht haben wurde.

Aus dieser Religion der Liebe ist unter Priester-

handen langst ein zur Carricatur verzerrter Damonen-
cultus geworden ; aber einige ihrer Grundwahrheiten

haben sich behauptet, sind in das Fleisch und Blut der

Volker iibergegangen. Zu ihnen gehort die Schonung
der Thiere. In dieser Hinsicht gilt durch ganz Asien

fast jenes Wort des Tacitus, dass hier gute Sitten mehr
vermogen, als anderswo gute Gesetze.

Der chinesische Codex kennt kein Thierschutzgesetz.

Er bedarf desselben nicht. Ein Gloger im Zopf, auf

Filzsocken einhergehend, mit Essstabchen speisend, ware
ein Ding der Unmoglichkeit.

Wo konnte der Vogel also eine ihm giinstiger be-

reitete Static finden, als unter diesen Buddhisten und
ihren ahnlich denkenden Mitbiirgern? Wir sehen, er

hat sich derselben auch mit der furchtlosesten Vertrau-

lichkeit versichert. Er geniesst noch heute iiberall den

Sehutz des Menschen, in China und der Mongolei, in

Hinterindien und Japan. Ueberall theilt er den Be-

sitz des Landes mit seinem machtigeren Ereunde.

Stellen ihm die Miissigen und die Bediirftigen einmal

nach, so geschieht es mit mehr oder weniger, fast waid-

mannisch zu nennender Schonung. Nur dem eigentlichen

Jagdgefliigel und wenigen kleineren Arten gegeniiber wird

selbst der grosse Boghdo-Zhan, der kaiserliche Sohn des

Himmels, zum Jager, ja sogar zum Finkler, der das

seidene Sell des Vogelheerdes in seiner Hand zu halten

versteht, wis einst Heinrich der Vogelsteller in unserm
Harzwalde; fiir Sehutz und Pflege aber dankt der

Vogel dem Bewohner China's durch Yermehrtes Zu-

trauen, durch tausend kleine Dienste, die er dem
Acker- und Gartenbau leistet, durch jenen feinen Zug
lachelnder Gemiithlichkeit, den er vermoge seiner blossen

Anwesenheit den Ereuden des hauslichen Heerdes hin-

zufiigt. War's nicht ebenso bei den alten Egyptern,

bei den Braminen Indiens ? Ist es nicht anniiherungs-

weise so auch in alien Landern des Islam ? Herrscht

nicht noch heut bei den Moslems jener wenn auch

indolente, so doch segenbringende Natursinn, welcher

einst zur Griindung Kairo's Veranlassung gab, als er

zu Postat in Egypten dem arabischen Feldherrn Amru
sein Zelt abzubrechen verbot, well eine Lachtaube ihr

Nest daran gebaut und ihre Jungen noch nicht ausge-

briitet; welcher, wie Brehm berichtet, die Knaben der

Nilliinder von der Gewohnheit des Nesterausnehmens

noch jetzt fern halt und ihn selbst zum unsohuldigen

Sophismus greifen lassen musste, als er von dem Be-

rathungsbaume eines Dorfes im Sudan die Eier des

Abdimstorches herabholen wollte.

Mochte doch dieser Zartsinn dem Vogel gegeniiber

den Landern, in denen er herrscht, noch lange, mochte

er ihnen auf immer erhalten bleiben! Grausam er-

scheint damit verglichen die Civilisation des Occidents

in ihrer erbarmungslosen Ausnutzung der Natur. Kein
gutes Zeichen ist es, dass sie in diesem Sinne vorwarts

zu schreiten scheint, je mehr sie sich von den bisweilen

ihr noch leichte Schranken setzenden Banden des Aber-

glaubens und des Vorurtheils befreit. Jetzt bedroht

die Invasion abendlandischer Brauche und Missbrauche

auch schon China, nachdem sie in Japan unter der
Maske des Fortschrittes festen Fuss gefasst. Der Be-
wohner des Reichs der Mitte sieht die Stabilitiit seiner

Institutionen, seine ohne Maschinen arbeitende Industrie,

sieht seine reiigiosen Ueberzeugungen erschiittert durch
jene rothen Teufel, die, indem sie Zutritt in seinem
Lande fordern, ihm selbst, in Californien, die E-eohte des

freien Biirgers verweigern.

Auch an jener das geschweifte Dach tragenden Saule,

auf deren Knauf der Hausvogel China's in tausend-

jahriger Vertrauensseligkeit sein Nest baut, wird bereits

geriittelt. Ich wiederhole hier die wenigen Worte des

Pere David, welche eine Welt von iiblen Folgen voraus-

sehen lassen:

,,Die Chinesen machen nicht Jagd auf den Garrulax
perspicillatus, weil er so zahm in ihrer Nahe lebt. In

der Nachbarschaft der europaischen Colonieen jedoch,

wo sie ohne Unterschied alle Art Federwild zu tbdten

gelernt haben , zeigen sie nicht mehr dieselbe Scho-

nung fiir ihn".

Ich habe es fur passend gehalten, in der Aufzahlung

der Vogel der uns hier beschaftigenden Kategorie auch

diejenigen Arten mit aufzuzeichnen, welche, ohne eigent-

liche Hausbewohner oder Nachbarn des Hauses zu sein,

innerhalb der Mauern Pekings beobachtet worden sind.

Es geschah dies, weil die Angaben David's uns in den

Stand setzen, wenigstens einige Hauptziige aus dem
Bilde der Pekinger Intramuralornis zu erkennen. Die-

selbe muss zu den interessantesten gehoren, wenn wir

uns auch nur den bei uns fast ausgerotteten Nacht-

reiher als in ihr gesellig briitend vorstellen, anderer

charakteristischer Pinselstriche nicht zu gedenken. Moge
unverhofft bald die Zeit kommen, wo ein in die Nahe
der grossen Mauer verschlagener Franke, sei er Kauf-

mann, Ingenieur oder Diplomat oder am Ende gar ein

unseres Schriftthums kundiger Sohn des himmlischen

Beichs, in gelbe gebliimte Seide gehiillt, zu den Herren

Rene Paquet und Herman Schalow sprechen wird:

Ich sei, gewahrt mir die Bitte,

In eurem Bunde der Dritte!

(Schluss folgt.)

Die im Obereichsfelde mid bei Miihihauseii , be-

sonders aber bei Dingelstadt und Heiligenstadt

Ton inir beobacliteten V6gel.

Von Sanitatsratb Dr. C. W. J. Strecker in Dingelstadt.

(Schluss.)

Rohrsanger habe ich selbst noch nicht hier ge-

funden. Bei Duderstadt horte ich C. arundinacea im

Schilf.
*" Troglodytes parvidus , Zaunkbnig, hier haufig,

nistet.
* Cinclus aquaticus, Wasserschmatzer, an alien

Bachen gemein, nistet.

* Motacilla alba, Bachstelze, gemein.
* Motacilla sulfurea, Graue Gebirgs-Bachstelze,

hier haufig.

* Motacilla Jlava , Gelbe Bachstelz e, soil auch

hier sein — ?—
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f Anthus protends, Wiesenpieper, nur auf dem
Durchzuge einzeln.

* Anthus arboreus, B a um p i e p e r, hier ziemlich haufig.

* Alauda cristata, Haubenlerche. Kam vor 30
und mehr Jahren nur im Winter zu uns, jetzt ist sie

Standvogel und nistet hier. Sie ist fast so haufig wie die

Feldlerctie. Im Dorfe Katharinenberg nistet sie noch;

eine Stunde davon in Treffurt an der Werra, wo es

warmer ist, soil sie im Sommer nicht vorkommen.
* Alauda arvensis, Feldlerche. Findet sich hier

viel weniger, als vor 40 Jahren, ist aber darum noch
immer haufig.

* Emberiza miliaria, Grauammer. In den Jahren
1834 bis 1837, wo ich als Gymnasiast in Heiligenstadt

sammelte, bekam ich ein Exemplar. Kein Mensch
kannte diesen Vogel , so selten war er. Im Sommer
Oder Herbste 186t) kam der Forstlehrling Montag zu
mir, brachte mir 3 Grauammern und berichtete, er

sei mit dem Gewehr (eine Stunde von hier) gegangen,
da sei ein so ungeheuer grosser Flug dieser Vogel
angekommen, dass sich die Luft fast verfinstert hatte,

er habe auf das Gerathewohl dazwischen geschossen
und 5 Stiick waren gefallen. — Von dieser Zeit sind

die Grauammern hier im ganzen Gebiete haufig und
nisten.

* Emberiza cihinella, Goldammer, gemein.
* Emberiza hortulana , Ortolan. Der Oberforster

Lanz, mit dem ich iiber das Vorkommen des Garten-
ammer sprach, behauptete, er habedenselben hier gesehen.
— Ein Jahr spater brachte mir ein Forstlehrling einen
frisch geschossenen Ortolan im Sommer.

\ Emberiza nivalis, Schneeammer. Ende der vier-

ziger Oder Anfang der funfziger Jahre fuhr ich im Winter
von hier nach Wachstadt und sah auf dem Lande eine

Menge Vogel, die ich fiir Schneeammern hielt. — Spater
sah ich beim Bahnhofe Silberhausen Dingelstadt etwa
1868 sie wieder. Ich gab verschiedenen Jagern Auftrag
und erhielt von Kullstedt eine Schneeammer.

{Fringilla nivalis kommt, wie Dr. Hellmann in Gotha
mir mitgetheilt hat, im Thiiringer Walde vor. Dort lebt

auch Passer pelronia, wie mir 1836 der Actuar Madel,
von dem ich einen Steinsperling erhielt, mittheilte.

* Fringilla coelebs, Buchfink, gemein.

f Fringilla montifringilla, B e r g f i n k , in jedem Herbst
und Friihjahr in grossen Massen hier, wo sie oft 14
Tage bleiben.

* Fringilla cannabina, Hanfling, haufig.

{Fringilla flavirostris zuweilcn auf dem Zuge, doch
selten. Ich erhielt noch keinen frisch.)

f Fringilla linaria, Bergzeisig, nur auf dem
Durclizuge, von mir selbst friiher geschossen.

f Fringilla spinus, Zeisig, auf dem Durchzuge hier

haufig.

* Fringilla carduelis, Distelfink, hier haufig.
* Fringilla chloris, Griinling, gemein.
'*Pyrrhula rubicilla, Dompfaff, hier gar nicht

selten.

* Passer domesticus und montanus, gemein.

f Loxia curvirostra , Fichten-Kreuzschnabel,
wird einzeln und selten hier gefunden.

* Columba palumbus, Ringeltaube, hier gar nicht
xelten, nistet.

* Columba oenas, Hohltaube, hier meist nur auf

dem Durchzuge, doch nistete sie bei Heuthen l^j^ Stunde
von hier.

* Columba turtur , Turteltaube. Hier gar nicht

selten, nistet.

! Tetrao urogallus, Auerhahn, verfiiegt sich zuweileu
hierher, mir sind zwei bei Heiligenstadt geschossene

bekannt.
* Tetrao tetrix, Birkhahn. Auf der kalten Linde,

einem Forsthause und Revier bei Leinefelde, etwa 2^2
von hier, hatte dieser Vogel genistet. Der Oberforster

Dietrichs hegte ihn, und er vermehrte sich und hielt

sich eine Reihe von Jahren. Doch die Jager der Um-
gegend schossen ihn in den umliegenden Feldholzchen
und haben ihn vor etwa 20 Jahren ausgerottet.

* Perdix cinerea, R e b h u h n , hier nicht selten.

* Coturnix communis, W a c h t e 1 , war in friiheren

Jahren viel haufiger, jetzt hier mehr einzeln.

I Phasianus colchicus, Gemeiner Fasan, ein Hahn
bei Silberhausen vor einigen 50 Jahren geschossen.

* Otis tarda, Trappe. Bei Langensalza haufig, aber

auch hier bei Dingelstadt hat er mehrere Jahre hinter

einander genistet. Jetzt ist er etwa 3 oder 4 Jahre
wieder verschwunden.

\ Oedicnemus crepitans, Dickfuss, wird auf sei-

nem Zuge von Zeit zu Zeit hier erlegt.

* Vanellus cristatus. Kibitz. Koch an verschiedenen

Stellen des Obereichsfeldes haufig, so bei Breitenworbis,

bei mir nur einzeln nistend.

f Charadrius auratus, Goldregenpfeifer, kommt
im Herbste ofc in grossen Ziigen hierher. Im Friih-

linge 1836 erhielt ich ein Exemplar.

f Charadrius fluviatilis, F 1 u s s r e g e n p f e i f e r, hier

einzeln, ob er nistet ist mir nicht bekannt.

f Totanus glottis, GriinfiissigerWasseriaufer.
Ich erhielt ein Exemplar von Wachstadt, eine Stunde
von hier.

f Telmatias gallhiago, Heers'chnepfe, hier nicht

so haufig, ob sie nistet, kann ich nicht sagen.
* Telmatias gallinula, Kleine Bekassine, hier

ziemlich haufig, nistet hier.

f Numenius arcuatus, Grosser Brachvogel. Ich

kann mich erinnern, dass ihn vor 50 Jahren mein Vater
geschossen. Vor etwa 40 Jahren sah ich bei Reifen-

stein, eine Stunde von hier, einen grossen Schwai'm. Vor
etwa 2 Jahren schoss der Forster Goldmann einen.

* Ardea cinerea, Grauer Reihe r, hier ziemlich

haufig.

*{Nycticorax europaeus, Der Nachtreiher, am
Seeburger See, einige Jahre nistend, jetzt ausgerottet.

Auch Tringa pugnax dort haufig.

\ Ardetta minuta , Kleine Rohrdommel. Ein

Exemplar vom Seeburger See sah ich bei Hertwig,

welches dieser geschossen. Zwei in Miihlhausen, die

dort erlegt sind.

f Botaurus stellaris , Grosse Rohrdommel. Bei

Wachstadt und hier bei Dingelstadt eine geschossen.

Am Seeburger See nicht selten.

-\- Ciconia alba, S torch. Ist alle Jahre im Friihjahr

und Herbst eiuige Tage hier, wo er aber nicht nistet.

f Ciconia nigra, Schwarzer Store h. Soil bei

Langensalza, 8 Stunden von hier, nicht selten sein.
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Hier hat ihn ein Gymnasiast dem Gymnasium zn Heiligen-

stadt geschenkt, war auch dort geschossen.

*RaUus aquaticuSfW a s s e r r a 1 1 e, hier nicht selten, nistet.

f Ortygometra porzana, Sumpfhuhn, nicht so selten

hier, — ob es nistet? —
* Crex pratensis, Wachtelkonig. Hier jetzt ziem-

lich hjiufig, friiher gemein.
* Fulica atra, Blasshuhn, hier nicht selten, scheint

bei Dingelstfidt nicht zu nisten , wohl aber auf dem
Eichsfelde.

* Oallinula chloropus , Griinfiissiges Wasser-
huhn, hier nicht selten, nistet auf dem Eichsfelde.

\ Anser cinereus, Graugans, hier auf ihren Darch-
ziigen wiederholt geschossen. Auch ein Exemplar
meiner Sammlung.

J Anser segeium, Saatgans. Ich besitze eine in mei-

ner Sammlung, die P/a Stunde von hier geschossen wurde

f (Berniela torquata , Bernikelgans, von Hertwig
in Duderstadt geschossen am Seeburger See, und von
ihm gestopft.)

f Spatula clypeata, Loffelente, wird hier zu-

weilen geschossen.

-f
Anas crecca, Krickente, hier nicht selten.

f Anas querquedula, Knackente, seltener hier als

die Krickente.

\ Anas penelope, Pfeifente. Ich kenne 2, die hier

geschossen sind, eine hatte ich selbst.

f y^nas hoschas , Stookente. Die haufigste Ente,

nur im Winter meist hier, auch im Herbst.

\ Aeihyia ferina, Tafelente, hier auf dem Zuge,

nicht so selten.

! Fuligula marila, Bergente, selten hier, ich erhielt

ein Mannchen aus GrossbartlofF, Oberforsterei Ershausen.

f Fuligula cristata , Reiherente, nicht so selten,

mehrfach erhalten.

Keine wilde Ente nistet in unserer Gegend, wohl
aber am Seeburger See und noch an einigen Stellen des

Eichsfeldes.

f Sterna Mrundo, Grosse Seeschwalbe, kommt
selten her, am Seeburger See ist sie imnier.

! (Lestris parasiticus. Jung, erhielt ich gestopft von
einem Forster aus Heyrode, ob hier geschossen ! ?)

! Lanes tridactylus, DreizehigeMove. Im Jahre
1848 Oder 49 hatte sich diese Move im Sommerkleide bei

Dingelstadt verflogen, es war ein ganz alter Vogel mit
vollkommen weissem Kopfe und Halse. Hier war sie

zwischen einen Flug Tauben gerathen, und in der

grossen Miihle mit in den Taubenschlag gegangen, wo
sie gefangen und mir lebend gebracht wurde. —
Ausserdem wurden 2 Exemplare im Winter in der
Oberforsterei E-eifenstein erlegt.

f Larus ridibundus, Lachmove, hier mehrfach, be-

sonders im Winter, gesehen.

! Talassidroma pelagica, Kleine Sturmschwalbe.
Im Jahre 1836 wurde sie im November hier in Dingel-
stadt lebend mit der Hand gefangen, starb aber bald,

und ich erhielt sie fiir meine damalige Sammlung.
\Sida alba, Basstolpel. Es wurde mir mitge-

theilt, dass bei Giboldshausen im Untereichsfelde, auch
ein solcher Vogel aus der Luft gekommen und in eine

Heerde Ganse eingefallen sei, wo er mit den Handen
gefasst und lebend nach Gottingen gebracht wurde.

! Eudytes septentrionalis , RothkehligerTaucher,
ist wiederholt hier, aber immer als junger Vogel, ver-

flogen erlegt worden.
-\ Colymbus minor, Kleiner Steissfuss, nicht

selten hier.

\ Colymbus cormdus, Gehornter Steissfuss.
Vom Seeburger See erhielt ich friiher einen alten

Vogel, etwa vor 8 bis 10 Jahren wurde mir dieser

Steissfuss jung, lebend gebracht, er war ^(g Stunde von

hier in Kefferhausen (wo die Unstrut entspringt) mit

den Handen gefangen.

! Colymbus cristatus , H a u b e n t a u c h e r. Im See-

burger See haufig. Hier einige in der Oberforsterei

Reifenstein erlegt.

Einem Briefe Prof. A.Nordenskiold'san den Kauf-

mann 0. Dickson in Gothenburg, geschrieben am Bord

der Vega, ostlich vom Cap Tscheljuskin, mitgetheilt in

den Petermann'schen Mittheilungen (1879. p. 13), ent-

nehme ich die folgende Notiz : „Alken, Lummen, Teiste

und Seeschwalben, welche man bei Spitzbergen zu

Tausenden und aber Tausenden trifft, fehlen hier voU-

stiindig. Moven und Tauben [Lestris), welche dort mit

ihrem bestandigen Schnattern, Schreien und Pfeifen die

Luft erfiillen, kommen hier nur spiirlich vor, je mit zwei

Arten. Nur Schneeammern, 6— 7 Arten, und einige

Gansearten trifft man in grosserer Anzahl auf dem
Lande. Fiigt man hierzu das eine oder andere Schnee-

huhn, eine Eule (Stria; nyctea) und eine Falkenart, so

ist die ganze Vogelfauna der Gegend, wenigstens so

weit wir sie erforschen konuten, hergerechnet."

Es ist im hbchsten Grade interessant, dass in diesem

Briefe wieder ein Falk als beobachtet genannt wird.

Bisher ist die Art noch nicht festgestellt worden, doch

ist mit einiger Sicherheit anzunehmen, dass man es

iiberall in den verschiedenen Fallen mit Falco gyrfalco

zu thun hatte. Wenigstens ist in den meisten Berichten

von einer grosseren Art die Rede. In Robert Collett's

Sammlung in Christiania befindet sich ein Falco

aesalon, der an der Carasee, siidlich von den weisseu

Inseln, erlegt worden ist. Die Angabe iiber die „6—7
Arten von Schneeammern" in dem Noi'denskiold'schen

Briefe beruht wohl auf einem Irrthum. Bisher ist nur

Plectrophanes nivalis L. auf Spitzbergen, Nowa Semlja und
auf Waigatsch, in der Jugorstrasse, iiberhaupt im hohen

Norden aufgefunden worden. H. S.

V g e I z u g.

TJeber die Ankunft unserer Sommergaste liegen uns

von den Herren S a c h s e (Altenkirchen) und Prof.

Altum (Eberswalde) folgende Notizen vor:

Alauda arvensis und arborea am 10. Februar singend

bei Altenkirchen, letztere am 8. Pebr. bei Eberswalde. —
Vanellus cristatus und Sturnus vulgaris am 8. Febr. bei

Eberswalde. — Motacilla alba am 11. Febr. bei Ebers-

walde. — Tardus musious am 11. Febr. in 2 Exem-
plaren bei Altenkirchen gesehen. — Turdus iliacus am
14. Febr. in grosser Schaar bei Altenkirchen. — Buteo

lagopus am 11. Febr. bei Eberswalde gesehen. —
Fringilla spinus am 17. Febr. in Schaaren bei Ebers-

walde durchziehend.
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Rundschau.

Die Arten der Haustaube. Von Gustav Priitz.

Dritte umgearbeitete und mit einem Anhange; „Bie

Krankheiten der Tauben" vermehrte Auflage. Leipzig

1878 , C. A. Koch's Verlagsliandlung. (J. Sengbusch.)

Preis 2 Mark. — Es war zu erwarten, dass ein Werk,
welcbem der Plan zu Grunde liegt, die Begriffe fiir

die einzelnen Rassen der Haustauben festzustellen, eines

lebhaftea Beifalles des interessirten Publicums sich er-

freuen musste, da es bei dem grossartigen Aufschwunge,
welchen die Taubenliebhaberei in neuerer Zeit genommen,
der lebhafteste Wunsch jedes Ziichters sein musste,

Klarheit in dem Mamen-Chaos zu erlangen. Das vor-

genannte Werk hat denn auch schnell eine weite Ver-
breitung gefunden. Dass es aber innerhalb weniger
Jahre bereits drei Auflagen erlebte, beweist, mit welch'

grossem Erfolge der Autor den vorgesetzten Plan aus-

zufiihren verstanden hat. Durch seine friiheren Arbeiten

als vielerfahrener Taubenwirth und Taubenkenner be-

kannt, hat Herr Priitz auch in der vorliegenden Arbeit

bewiesen, dass er der nicht leichten Aufgabe gewachsen
war und den umfangreichen vollstandig beherrschte.

Die einzelnen Rassen sind 'in ebenso praciser wie
klarer Eorm gekennzeichnet. Gegeniiber den beiden

ersten Auflagen, in welchen die Classification nach dem
Plane der Delegirten des I. Deutschen Gefliigelziichter-

Tages in Dresden durchgefiihrt war , ist fiir die vor-

liegende dritte die von H. Dietz (Frankfurt a. M.) vor-

geschlagene Eintheilung acceptirt. Es werden drei

grossere Gruppen: Eeldtauben, Earbentauben, Hof- oder

Rassetauben aufgestellt. Die letztere giosste zerfallt

in 5 Untergruppen: Trommeltauben, Tiimmler, Pfauen-

tauben, Ki-opftauben und Huhntauben, alle mit zahlreichen

Varietaten. Im Ganzen sind iiber 100 verschiedene

Rassen und Varietaten abgehandelt.

Beigefiigt ist ferner ein Kapitel iiber Krankheiten

der Tauben, in welchem viele Erfahrungen niedergelegt

sind, sowie ein Verzeichniss von Taubenhandlern, Ver-

einen fiir Taubenzucht und iiber einschlagige Schriften.

Wir verfehlen nicht, alle Taubenfreunde auf das

Werk, insbesondere auf diese vermehrte dritte Auflage
aufmerksam zu machen. A. R.

V. Tschusi zu Schmidhoffen , Bibliographia orni-
thologica. Verzeichniss der gesammten ornitholo-

gischen Literatur der osterreichisch-ungarischen Mo-
narchie. (Verb, K. K. Zool. Bot. Ges. Wien, 1878 p.

491—544). — Eine ausserordentlich werthvolle und
griindliche Arbeit, mit deren miihevollen Anfertigung

der Verfasser sich den Dank aller Ornithologen ver-

dient hat.

Jahresbericht (1878) der Ornithologischen Gesellschaft

in Basel. — Derselbe enthalt ausser dem Geschafts-

berieht von Herrn Hindermann-Merian mehrere recht

interessante und werthvolle Artikel: Hagmann, Or-

nithologischos aus dem zoologischen Garten. — Huber,
Ornithologisches von der Pariser Weltausstellung. —
K. Treu, Ueber Kanarienzucht und Kanarienhandel. —
E. Otto, Ueber Verpflegung und Ziichtung der rothen

Canarien.

Kiihne, Notiz iiber die Netzhaut der Eule (S. aluco).

(Unters. physiol, Inst. Heidelberg, 2. Bd. 1878 p. 257.)

Hesse, Die Tastkugeln des Entenschnabels. (Arch. f.

Anat. u. Entwickl. 1878 p. 288—318.)

Frommann, C, Ueber die Structur der Dotterhaut des

Hiihnereis. (Jenaische Zeitschr. f. Ifaturw. XII. Bd. Suppl.

Heft p. LXXXVI, 1879.)

Giinther, On the Occurrence of a Land-Rail in the

Island of Aldabra. {Rallus gularis var. aldabrana.) —
(Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 3 No. 14 Eebr. 1879 S. 164.)

Legge, On two Races or Subspecies of Indian Birds

inhabiting Ceylon. (Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 3 No. 14
Febr. 1879.) Beschrieben: Acridotheres melanostomus v..

Pyctorhis nasalis.

Owen, Memoirs of the Extinct Wingless Birds of New-
Zealand, with an Appendix on those in England, Au-
stralia etc. (London, Van Voorst.) 1878. 4". ^ 6, 6 s.

Saunders, On the geographical distribution of the gulls

and terns. (Journ. Lin. Soc. (Zoologie.) Vol. XIV No. 76

p. 390.)

Dubois, Faune illustree des vertebres de la Belgique. *

Serie II. Les Oiseaux (Bruxelle) — 16 Liefer, er-

schienen.

Le Roye, Traite de taxidermie, ou I'art d'empailler, de

monter les oiseaux et les mammiferes, etc. (Abbeville).

8, 71 pp.

Raspail, Histoire naturelle des merles. Moeurs et chasse

des especes qui frequentent les environs de Paris (Paris),

8, 48 pp. 1 Fr. 25.

La Perre de Roo, Monographic des races de poules

(La Fleche, Le Mans, Creve-coeur, Caux). — Id., Mo-
nographie des pigeons domestiques (Carrier, Dragon,
Remain, Cravate). (L'Acclimatation No. 1—5 1879.)

Gentil, Ornithologie de la Sarthe. Rapaces, Grimpeurs,

Pigeons et Gallinaces. (Le Mans). 8, 44 p. 1 Fr. 50.

Gentil, Ornithologie de la Sarthe. Echassiers. 1 Er. 50.

In der S. 21 angezeigten Arbeit hatte der Verfasser

ein Verzeichniss der im Departement der Sarthe be-

obachteten Vogel gegeben, welche durch vorstehende

beiden Publicationen, worin die einzelnen Arten mono-
graphisch behandelt sind, vervollstandigt wird.

Milne-Edwards, Remarques sur le genre Mesites et sur

la place, qu'il doit occuper dans la serie ornithologique.

(Ann. Sc. Nat. Zool. Tom. VII No. 2—4 1878, mit

Tafel.) — Vergl. Orn. Centralbl. 1878 p. 102.

Siepi, Nomenclature systematique des oiseaux d'Europe,

classes d'apres la theorie de leur mode d'apparition sur

la terre etc. (Nimes, Clavet-Ballivet) 1878. 39 p. (Abdr.

aus: Bull. Soc. d'etude, Marseille.)

Monteil, Etude sur le vol naturel et nouvelle theorie

generale. (Vannes, Galles 1878.) 39 p. u. 9 pi. (Abdr.

aus: Bull. Soc. phil. du Morbihan 1878 1. sem.)

Le Menicier, Me. J., Catalogue des Oiseaux
observes dans le departement dela Manche.
(Saint-Lo, 4 Fr.) — Fiihrt auf Grund 25jahriger Be-

obachtungen 246 Arten als Bewohner der genannten

Provinz auf.
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Reinhardt, En ny Mitua-kvt. (Videnskab. Meddelelser

fra d. naturhist. Porening i Kjobenhavn. Jan. 1879.) —
Mitua Satvini.

Eeinhardt, En for Gronland ny Fugl. (Vid. Meddel. fra

d. naturh. Foren. Kjobenh. Jan. l879.) — Oidemia fusca

auf Gronland.

Ciaceio, Nota preventiva siiUa interna struttura della

lingua de papagalli. (Rendicont. Accad. So. Bologna

1877/78 p. 157—162.) — Ueber das Zungenbein, Speichel-

driisen etc.

Bianconi^ Di alcuni giganteschi avanzi di TTccelli rife-

ibili probabilmente all' Aepyornis o Ruck. (Rend. Ace.

Sc. Bologna 1877/78 p. 167—168.)

Barboza du Bocage, Aves das possessoes portuguezas

d'Africa occidental. Decima Setima Lista. (Jorn. Sc.

Phys. Matli. Lisboa No. 24 1878.) Neu: Caprimulgus

Slielleyi.

Lawrence, Description of a New Species of Cypselidae,

of the Genus Ckaetura. {Gh. Dominicana). (Annals of

the N. Y. Acad, of Sciences. Vol. I. No. 8 p. 255 1878).

Lawrence, Catalogue of the Birds of Antigua and Bar-

buda. (Proc. Un. St. Nat. Mus. Dec. 1878). A. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemeine deutsehe orulthologische Gesellschaft.

Sitzung Tom 3. Marz 1879. — Vorsitzender Herr
Dr. Bolle. — Nachdem der Vorsitzende das in der

Gesellschaft anwesende auswartige Mitglied, Herrn
Graf von Berlepsch, begriisst, und nachdem das Protokoll

iiber die Februarsitzung verlesen , spricht Herr Prof.

Cabanis , unter Vorlage einer grosseren Reihe von
Exemplaren, iiber die verwandten amerikanischen Keil-

schwanzsittiche Gonurus cactorum (Neuw.), C. pertinax

(L.), G. xaniliolaemus Scl. und G. ocularis Selat. & Salv.

Die langeren Ausfiihrungen des Vortragenden iiber

diese Artea werden im Journal fiir Ornithologie eine

Stelle finden. Hieran kniipft Herr Graf Berlepsch
noch einige Bemerkungen iiber Exemplare der vorge-

nannten Species, die sich in seiner Sammlung befinden.

Derselbe legt alsdann eine Anzahl neuer Arten vor,

characterisirt dieselben und erlautert ihre Beziehungen
zu nahe verwandten, beziiglich identisch gehaltenen

Formen. Es sind dies: Basileuterus Cahanisi n. sp.

aus Venezuela, eine dem B. vermivorus Cab. nahe

stehende Art, ferner Pacliyrhamphus intermedius n. sp.

aus Venezuela. Graf Berlepsch characterisirt aiisser-

dem ein neues Genus Neothraupis, mit der Art N. cya-

nicterus Vieill., die bisher falschlich der Gattung Orto-

corys Vieill. zugesellt worden ist. Der Vortragende Verein fiir Vog-elscUutz uud Vogelkunde fiir Grosseuhaiu

bespricht noch eine Anzahl seltener amerikanischer Arten *ind Umg-eg-end.

aus seinen Sammlungen und legt dieselben den Anwe- Der vorliegende Bericht liber das Geschaftsjahr

senden vor. — Herr Hausmann theilt einige wenige 1877/78, verfasst von dem Schriftfiihrer Herrn Gohlert,

allgemeine Bemerkungen und Beobachtungen iiber den giebt wiederum von einer regen Thiitigkeit des Vereins

Einfluss des diesjahrigen harten Winters auf unsere Zeugniss. Insbesondere verdient die Wirksamkeit des

kleineren Vbgel mit. — Herr Graf Berlepsch spricht Vorsitzenden, Herrn Neumann, vollste Anerkennung, der

in einer langeren Mittheilung iiber die Vijgel seines mit ebenso grossem Eifer als Sachkenntuiss den Verein

BeobachtungsgebietesSchloss Berlepsch beiWitzenhausen, geleitet und durch diese Fiihrung wissenschaftlich

Provinz Hessen-Nassau. Der Vortragende characterisirt werthvolle Erfolge erzielte, wie sie wenige der zahl

Deutscher Verein fiir Vogelzuclit und Acclimatisation
in Berlin.

In der Sitzung am 20. Marz constituirte sich der

Verein definitiv auf Grund der neuen Statutea. Die

Vorschlage des Vorsitzenden, Dr. Reichenow, durch

regelmassige Verloosungen den Mitgliedern werthvolle

Vogel zuzufiihren und durch Beschaffung geeigiieter

Zuchtvogel und unentgeltlicher Ueberlassung derselben

an Mitglieder zur Anstellung von Beobachtungen und

Zuchtversuchen, sowie endlich Acclimatisationsversuche

mit auslandischem Flugwilde wurden im Principe ange-

nommen, und zur speciellen Ausarbeitung der Vorschlage

die Einsetzung von Commissionen gebilligt. Es wurden

sodann einige Vogel der kiirzlich in Berlin stattgehabten

Ausstellung besprochen, welche letztere, wenn auch

bei Weitem weniger reichhaltig als die vorjahrige des

Vereins „Aegintha", manche werthvolle Art aufwies.

Freilioh hatte man nicht verstanden, das an sich so

schone Ausstellungs-Lokal durch geschmackvoUes Ar-

rangement auszuschmiicken. — In der nachsten Sitzung,

am 3. April im Hotel de Saxe, Burgstr. 20, stehen

Vortrage iiber die Schopf- und Virginische Wachtel und

deren Einbiirgerung auf der Tagesordnung.

die Localitat des Gebietes, weist auf die dort beob-

achteten Zugverhaltnisse hin, giebt eine allgemeine

Uebersicht der von ihm beobachteten Arten und legt

alsdann eine Anzahl interessanterer Formen in vielen

reichen Lokalvereine ftir Vogelkunde in Deutschland

aufzuweisen haben, deren Thatigkeit sich meistens auf

Hiihner- und Taubenzucht beschrankt.

Fiir den Schutz der niitzlichen Vogelarten wurde

Exemplaren aus seiner Sammlung vor, so Acredula in energischer Weise dadurch gewirkt, dass man Frevler

caudata, Pyrrhula ruhicilla, Fringilla coelebs, Lanius den Behorden zur Bestrafung iiberlieferte. Erfreulicher-

major, Podieeps minor u. s. w. — An den Vortrag weise konnte denn auch eine bedeutende Vermehrung

des Grafen Berlepsch kniifpen sich langere Discus- der niitzlichen Vogelarten constatirt werden. Durch

sionen. Bei dieser Gelegenheit werden auch die Pa- sorgfaltige, namentlich seitens der Herrn Neumann und

blicationen des Ausschusses fiir Beobachtungsstationen Griinewald gefiihrte Tagebiicher war der Verein in der

der Vogel Deutschlands besprochen, deren Wichtigkeit Lage, sehr umfangreiche Beobachtungsnotizen an die

betont und einzelne Aenderungen in der Aufstellung Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft em-

der Rubriken in den Beobachtungslisten vorgeschlagen. zusenden und damit die Jahresberichte des Ausschusses

Heeman Schalow. fiir Beobachtungsstationen wesentlich zu fordern.
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"Wir wiinschen dem Verein in Grossenhain ein ferneres,

gleich erspriessliches Gedeihen! A. B,.

Am 17. Marz starb in Dresden der Dr. med. et phil.,

Professor und Geheime Hofrath
H. 6. Lndwig Reichenbaeh

friiher Director des Naturhistorischen Museums und
Botanisclien Gartens in Dresden.

Im Jahre 1793 in Leipzig geboren, bezog er 1810
die Universitiit seiner Vaterstadt, um sich dem Studium

der Medicin und Naturwissenschaften zu widmen, und
erwarb 1815 in der pbilosophischen, 1817 in der medi-

cinischen Facultat die Doctorwiirde. Nachdem er eine

ausserordentliche Professur an der Universitat Leipzig

erhalten, folgte er im Jahre 1820 einem Rufe nach
Dresden als Professor der Naturgeschichte an der

Chirurgischen Akademie und Director des Naturalien-

Gabinets. Hier schuf er den Botanischen Garten und
legte den Grund zum jetzigen Zoologischen Museum.
Hochangesehen im Sachsischen Kdnigsliause, erlangte er

hohe Wiirden und Ehrenzeichen und stand unter den
ersten wissenschaftlichen Autoritaten seines Vaterlandes.

Leider war der Lebensabend des Verstorbenen durch

ein schweres korperliches Leiden getriibt, das ihn bereits

seit langer als einem Jahrzehnt der rastlosen Thatigkeit

entzogen hatte, durch welclie er friiher in so erspriess-

licher Weise die Wissenschaft gefordert. Was Rei-
chenbach in ornithologischer Hinsicht, namentlich

als ornithologischer Schriftsteller geleistet, bedarf kaum
der Hervorhebung an dieser Stelle. Sein „Avium Systema
Naturale", seine „Vollstandige Naturgeschichte der

Vogel" mit mehreren Tausend colorirten Abbildungen
sind in den Handen aller Ornithologen. Viele kleinere

Aufsatze und Vortrage aus den Sitzungen der Deutschen
Ornithologen-Gesellschaft, welcher letzteren der ebenso

energische Piihrer wie gewandte Redner mehrfach
prjisidirte, zieren die alteren Jahrgange des Journal fiir

Ornithologie. 1st auch der Verstorbene vielfach ange-

feindet v/orden, ^da er bei der Verfolgung seiner Ziele

und zur Durchdringung seiner Ansichten oft ohne Riick-

sieht sich den Weg bahnte, so hat doch seinen Arbeiten

nie die Anerkennung gefehlt, und der Nach welt wird
der Name „Reichenbach" ewig als glanzendes

Gestirn am fernen Horizonte der Vergangenheit leuchten.

A. R.

Am 18. Januar d. J. starb zu Petersburg
Valerian toii Russow

Conservator des zoologischen Museums der Academie
der Wissensohaften in genannter Stadt. Russow war,

wie Di'. A. Brandt mittheilt, erst Tor kurzer Zeit von
einer einjahrigen, auf Veranlassung der Academie unter-

nommenen Reise aus Turkestan und Samarkand zuriick-

gekehrt, von der er reiche zoologische Sammlungen
heimgebracht. Er erreichte ein Alter von 37 Jahren.

Russow gait als einer der griindlichsten Kenner der

Ornis Russlands, speciell derjenigen der Ostseeprovinzen.

Ueber dieses letztere Gebiet hat er einige kleinere Ar-

beiten veroffentlicht, wahrend ein grosseres umfangreiches

Manuscript iiber denselben Gegenstand sich in seinem
Nachlasse vorfindet. Wenn man bedenkt, wie wenig
Zuverlassiges liber die Ornis der genannten Provinzen

Russlands bekannt ist, so ist sicherlich der Wunsch,
diese nachgelassene ArbeitRussow's publicirt zu sehen,

ein nicht unberechtigter. Vielleicht unterzieht sich

Herr Modest Bogdanow, der Nachfolger R u s s o w ' s

im Amte, der Miihe, die Arbeit des Verstorbenen zu

veroffentlichen. H. 8.

In der Sitzung der Londoner zoologischen Gesell-

schaft vom 5. Marz d. J. wurde an Stelle des ver-

storbenen Marquis Tweeddale der bekannte Zoolog

und Anatom Prof. William Henry Flower,
F. R. S., Conservator of the Museum of the Royal College

of Surgeons, einstimmig zum ersten Prasidenten er-

nannt. H. S.

Briefkasten der Redaction.

An den Ausschuss fiir Beobachtungsstationen gingen

noch Notizen iiber das Jahr 1878 ein von den Herren
Oberforster zur Linde (Gramzow), H. Schacht (Feldrom),

Wagenknecht (Rannstedt).

Manuscripte zum Druck gingen ein von Herrn
Hittmann und Dr. Salzmann in Potsdam, Herrn Dr. Bolle

in Berlin und Herrn E. Linden in Radolfzell.

Eingegangene Drucksachen.

Brehm's Thierleben. Zweite umgearbeitete und ver-

mehrte Auflage. Zweite Abtheilung — Vbgel. Zweiter
Band. (Leipzig, Bibliographisches Institut 1879.)

G. Priitz, Die Arten der Haustaube. Dritte umge-
arbeitete und mit einem Anhange: „Die Krankheiten
der Tauben" vermehrte Auflage. Leipzig 1878, C.

A. Koch's Verlagshandlung. (J. Sengbusch.)

V. Tschusi zu Schmidhof f en , Bibliographia orni-

thologica. Verzeichniss der gesammten ornith. Literatur

der osterr. ungar. Monarchie. (Abdr. aus: Vei-handl.

zool. hot. Ges. Wien 1878.)

diaries Jamracli,
180. St. George's Street, London East.

1 Sumatranisches Nashorn 4000 Mark — 1 Leopard
400 — 1 Puma 800 — Rosa-Cacadus a 16 — Grosse

Gelbhaubige Cacadus a 20 — Nasen-Cacadus a 20 —
Nymphen-Sittiche P. 32 — Sing-Sittiche P. 20 — Ro-
sellas P. 32 — Canarienfliigel-Sittiche P. 40 — Weiss
Ohr-Sittiche P. 100 — Jendaya-Sittiche P. 80 M. [37]

Da ich beabsichtige meinen seit 58 Jahren betriebenen

Naturalien- und Kunsthandel aufzugeben, so ware ich

geneigt, meine noch vorrathigen Gegenstande als: europ-

Vogel- und Saugethierbalge, europ. Vogeleier, Mineralien

vom Gotthard, Tavetsch und Binnenthal, Oelgemalde von

Paufilo, Vasari, Arpivo etc. en bloc oder in Branchen, zu

sehr billigen Preisen und giinstigen Abzahlungstcrminen,

abzugeben.

Franz Jos. Nager-Donazians,
Mitglied der scbweiz. naturforschenden Gesellschaft, der

deutschen Ormthologisclien Gesellschaft etc.

Ursern, Canton Uri in der Schweiz. [36]

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck: G-. P iitz'sche Buelidruolcorci (Otto Itautlial) in Naiinilnirg.
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Stimmen vom Tegeler-See.

Von Carl BoUe.

Xin. Der KuSuK.

Was fiir ein Wald war's wolil im Vaterlande,

Der leer im Lenz stand' von des Kukuks Rufen;
Was fur ein Buscli, gelagert langs den Hufen,
Der baar des Tones trotzt' dem Sonnenbrande

!

Natur, du prangst im griinsten Pestgewande,
Scheint es zu sagen an des Hiigels Stufen,

Dies uralt Klingen, das die Gotter schufen

Gleichaltrig dauernd mit der Weltuhr Sande.

Es wird erwartet, kommt und schweigt von Neuen;
Zweischallig, wandellos tont's durch die Fluren,

Dass Menschen vronniglich sich seiner freuen.

Das Lied kennt Jeder; Wenige den Eufer,

Denn scbvfer nur folgt das Auge seinen Spuren,

Die scheu sich bergen im Gebiiscli am Ufer.

XV. Das Blankehlclieii.

Die Esche will sich mit der Erie paaren,

Und um den Halm schlingt sich die weisse Winds;
Gestriipp und Schilf und Wasserluft gelinde,

Drin schwer die kleinen Vogel zu gewahren.

Wenn nirgendwo hierum Blaukehlchen waren,

Gelang's, dass man in Scharfenberg sie finde,

Durch feuchtes Dickicht schliipfend hin geschwinde,

Die, trotz der Farbenpracht, fast tinsichtbaren.

Im Dammerlichte pflegt ihr Lied zu schallen,

Melodisch, als ein holder Uferlaut,

Der sie erhob zu Wassernachtigallen.

Bisweilen, wenn der Abend war am Dunkeln,
Hab' ich auf blauer Brust den Stern geschaut,

Der fiirstengleich als Edelstein kann funkeln.

XIV. Der Griinspecht.

Der Vogel frohlichster, mit heit'rem Lachen,

Ist wohl der Griinspecht auf der heim'schen Flur.

Im Bogen schiesst er durch die Liifte nur

Und tragt vergniigt des Waidmanns griine Sachen.

Noch keeker will die rothe Kapp' ihn machen,

So recht ein Bild urkraftiger Natur!

In's Borkholz, hort, wenn seine Zunge fuhr,

Wie unter ihm der Baum erbebt' mit Krachen.

Mich stimmt's so froh, wenn diesen Specht ich schaue.

Ich mbcht' es hindern, dass im Friihlingslaub

Das Beil die Hohlenwohnung ihm zerhaue;

Und gern sei, unter Buchen und Platanen,

Gegbnnt ihm, aus des Mierennestes Raub,

Die wiirz'ge Kost 'ranwachsender Fasanen.

XVI. Der Diekfuss.

Der Traumgott mit narkot'schen Mohnguirlanden

Schwebt nieder in der mitternacht'gen Stund';

Am Himmel strahlt des Mondes Silberrund

Und Mensch wie Vogel ruh'n in Schlummerbanden.

Dann thnst allein auf Feldern, die versanden,

Des nacht'gen Lebens Kraft und Fiille kund,

Du, Diekfuss, gleitend iiber Kiesel bunt

Und Quarzgeriesel, nadelholzumstanden.

Der Wandersmann, verspatet auf der Haide,

Sieht dich gespenstig huschen hin und wieder,

Goldgelb das Aug' und braunlich das Gefieder.

Schliesst er, bewusstlos, seine Lider beide,

So wird als letzter Laut von ird'schen Dingen
Des Oediknem's Wachtpfiff an's Ohr ihm dringen.
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XVII. Die Haidelerche.

Ist's ird'scher Sang noch, der die Luft durchmessen,

Und nieder sicli zur sand'gen Liehtung senkt,

Wenn kaum der See des Eises Bande sprengt? —
Es klang so selig und so weltvergessen,

Als miiss' es, traumhaft, Freudenthranen pressen

Aus Augen, die der Kummer lang' bedrangt,

Und Eriihlingssehnsucht, hold aufs K"eu' gesohenkt,

Erwecken unter traurigen Cypressen.

Du bist's, Lied der Lerclien von der Haide,

Das, bei der mild'ren Sonne ersten Kiissen,

Die Seele fiillet mit wolliist'gem Leide,

Das aus der Wolke sich auf diirft'ge Eichten,

Auf Silbermoos und Ginster will ergiessen,

Als lieblichstes von der Natur Gedicliten.

XVIII. Die Wachtel.

Die zieh'nde Wachtel ob deia Schaum der Wogen
Erblickt' benetzt ich vom Tyrrhener Meer,

Und ruhend drauf, von siissem Eette schwer.

Wo riesig sich ital'sche Graser bogen.

Oft auch, im heim'schen Weizenfeld erzogen,

Sah' ihre Brut ich trippeln liin und her;

Nur nach dem Halmenwald stand ihr Begehr,

Aus welchem ungern auf die Vogel flogen. —
Dem Wachtelschlage lauseh' auf gras'geni Pfade,

Wo -wilde Rosen, Bliithen streu'nd am Rain,

Sich wolben iiber Kornblumen und Rade

;

Wo kraftig steigt Geruch der Ackerkrume,
Und, rauscht's im Koi-n, du ungewiss magst sein,

Ob nicht der Pusstritt klang der Roggenmuhme.

Ornithologische Skizzen aus Mecklenburg und

Nord-Friesland.
Von Dr. R. BiJhm.

(Fortsetzung.)

Viel sehadlicher als dieser kleine, zierliche Rauber
werden die Milane und Weihen. Milvus regalis sieht

man haufig iiber den Waldwipfeln seine prachtigen

Schraubenlinien ziehen. Aufgebaumt dagegen wird man
ihn selten wahrnehmen, falls er sich nicht durch sein

sonderbares Gekicher verrath. Ankommen lasst er sich

dabei sehr schwer, wogegen er auf der Krahenhiitte

regelmassig geschossen wird, da er sehr heftig auf den

Uhu stbsst. Seine Wachstellungen beschranken sich nicht

nur auf das Wildgefliigel, sondern er wird auch dem
Federvieh der Hiihnerhofe gefahrlich. So sah ich einen

Gabelweih iiber den letzten Gehoften des Stadtchens

Malohin in entschieden boser Absicht umherlungern, und
€in anderer stiess in Gegenwart meines Vetters und
eines Eorsters mitten unter die Hiihner auf dem Hofe
des letzteren, iibrigens erfolglos, nieder.

Milvus ater ist gleich seinem Verwandten nicht

selten, und z. B. an den grossen Wiesen des Wildparkes

eine regelmassige Erscheinung.

Circus cyaneus zieht mit schwanckenden Eliigelschlagen

ofters niedrig iiber die Kornfelder hin; iiber das Vor-

kommen von G. cineraceus kann ich nichts Sicheres sagen,

da ich leider mein Unvermogen, ihn von seinem Vetter

im Fluge zu unterscheiden, offen bekennen muss. Auf
der Krahenhiitte sah ich ersteren nicht baumen, sondern

nur mit ziemlicher Vorsicht urn den Uhu kreisen.

Ein sehr haufiger Charaktervogel der wasserreichen

Gegend ist Circus rufus. Er muss hier als schwacher

Ersatz fur Pandion haliaetos gelten, den ich leider nicht

gefunden babe, obgleich alle Bedingungen fiir sein Wohl-
sein vorhanden sind. Bei jeder Fahrt um den See

stosst man einigen Rohrweihen auf, die wie dunkele

Schatten mit ihrem pfeifenden „Wie, wie, wie" aus dem
Schilf aufiiiegen. JSTamentlich lieben sie solche Stellen,

wo zusammengebrochene Rohrstengel einen bequemen
und sichern Ruhepunkt bieten. Ebenso findet man sie

regelmassig auf grossern, mit Schilf und Weidenbiischen
bestandenen Wasserlochern. Da sie im Ganzen nicht

sehr vorsichtig sind und sich ofters iibertolpeln, auch
durchWachahmung ihres Pfeifens anlocken lassen, kommen
sie gelegentlich zum Schuss, wogegen sie iiber den

Uhu mit ihrem argerlich kerkernden Warnungsruf ge-

wbhnlich hooh in der Luft stehen bleiben, wie sie es

auch iiber einem ihnen verdachtigen Menschen zu thun
pflegen. An einem Lieblingsstandplatz halt der Rohr-
weih oft hartnackig fest, streicht aufgestort einem in

der Nahe gelegenen Punkt zu, von dort wieder zuriick

und wiederholt bei fortgesetzter Verfolgung dies Spiel

mehrere Male. Besonders zur Begattungszeit im Friih-

jahr fiihren die Parchen mit eigenthiimlich trillerndem

Rufe prachtige Spiele in der Luft aus, wie iiberhaupt

ein ruhig dahinsegelnder Rohrweih eine ebenso hiibsche,

wie durch die scharf nach hinten gebogenen Fliigel

charakteristische Erscheinung ist.

Seinen Horst oder vielmehr Mstplatz fand ich zwei-

mal auf der Insel vor. Der erste lag mitten in den
hohen Brennesseln. Von den vier Jungen waren
zwei schon vollig fliigge, die beiden andern wurden
gefangen und einige Zeit in einem Stalle gehalten, wo
sie sehr bald so zahm wurden, dass sie sich anfassen

und streicheln liessen. Der zweite Horst befand sich im
Rohr unmittelbar am Wasser. Aufmerksam gemacht
durch das haufige Einfallen der alteren Weihen suchte

ich von einem Baume aus die etwaige Stelle ihres Horstes

zu erspahen, bis mir das heisere Pfeifen der Jungen das

Gesuchte verrieth. Als ich mich nun durch das Rohricht

durchai'beitete , flatterten plbtzlich zwei bald fliigge

Junge vor mir auf und versuchten im Rohr zu entkommen,
wahrend das dritte, in der Entwickelung noch bedeutend

zuriick, sitzen blieb. Auch diesmal war von einem

Nestbau keine Spur zu sehen und nur die Rohrstengel,

wie das erste Mai die Nesseln, in einem kleinen Um-
kreise zusammengeknickt. In diesem Jahre fanden und
erlegten wir sieben fliigge Junge sowohl im Rohr am
See, als in einem nicht grossen, aber durchaus mit sehr

hohem Schilf bestandenen Wasserloche. Die Jungen
vertheidigen sich eingeholt sehr muthig, indem sie sich

mit funkelnden Lichtern auf den Riicken legen und mit

den langen, nadelspitz bekrallten Fangen gefahrlich um
sich hauen. Sehr komisch ist es, wenn das tiefe, bose

Bellen der im Rohricht stbbernden Wasserhunde die

Auffindung junger oder angeschossener Rohrweihen an-

noncirt, sehr bald aber von einem klaglichen Geheul
und einer beschleunigten Retirade gefolgt wird, bis end-

lich auf erneutes Anhetzen ein kurzer, aber erbitterter

Kampf der Sache ein Ende macht. Mause, sowie die
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T'edern und Knochen Terschiedener Vogel, darunter

auch ein ganzer Fasanenfliigel, lagen in den Horsten
reichlich iimher. Zur Brutzeit ist der Rohrweih be-

kanntlich ein arger Eierrauber, und ist es ihm vielleiclit

zuzuschreiben, dass die auf der Insel haufigen Turtel-

taubennester sich ofters plotzlich leer und verlassen

vorfinden.

Wenn auch der Euhm des in alien Parbenvarietaten,

Tom hellsten Weissgelb bis zum tiefsten Schwarzbraun,

hfiufig vertretenen Buteo vulgaris alsMausevertilgernicht

verkannt wird, so figurirt er doch besonders derFasanerie

halber mit auf der Abschussliste. Uebrigens ist der

Bussard auch nach dem Urtheil erfahrener Jager und
!Naturbeobachter keineswegs so unschuldig, wie er oft

ausgegeben wird. Im Jahrgange von 1876 der Illustrirten

Jagdzeitung theilt Herr Oberjagermeister Ton Meyerinck
ausser andern Anzeichen ihrer rauberischen Angriffe,

selbst auf grossere Thiere, mit, das er beim Blatten

ofters Bussarde herabstossen und augenscheinlich mord-
lustig nach dem vermutheten Kitz, welches ja einen

ganz ahnlich fiependen Ton ausstosst wie das Schmalreh,

umheraugen sah, und ich selbst habe in diesem Juli

eine Wahrnehmung gemacht, welche den mitgetheilten

Angaben zu entsprechen scheint. Ich blattete namlich

an der schon erwahnten offenen Stelle am Seeufer, um
zu sehen, ob sich nicht yielleicht ein Raubvogel dadurch
anlocken liesse. Hinter mir fiihrte ein Feldweg vorbei,

auf dem in diesem Augenblick ein Tagelbhner entlang ging.

Kaum war ich nach mehrmaligem Blatten um die nachste

Baumgruppe gebogen, als auch unmittelbar am Wege
ein Bussard aufging, der eben erst herabgestossen sein

konnte, da ihn sonst der Voriibergehende sicher auf-

gestort haben wiirde. Zur Begattungszeit im Friihjahr

treiben sich die Bussarde mit Eufen und Schreien viel

im Rohr des Sees umher und lassen sich hier, ganz von
ihrem Liebesspiel in Ansprueh genommen, unschwer an-

schleichen.

Verhaltnissmassig nicht sehr selten verrath ein tiefes,

kurz abgestossenes „Grab, grab" einen schlauen und
gefahrlichen Efiuber, wenn auch nicht von Geschlecht,

so doch von Profession, den Kolkraben {Corvus corax).

Trotz eifriger Verfolgung, die namentlich beim Luder
platz erfolgreich sein kann, wahrend der Babe auf den

TJhu selten, und dann gewohnlich nur einmal, ohne zu

baumen, stosst, halt er sich noch immer in einer Anzahl
von Paaren in der Gegend auf. Mehrmals sah ich ein

Parchen iiber das Schloss wegstreichen, und eines Morgens
trieben sich — ein seltener Anblick bei ihrer bekannten
Ungeselligkeit — 5 Eaben mit tieferm Gekrachze um
den Thurm der Kirche umher.

Pica caudata, die noch vor einigen Jahren recht hauflg

war, ohne dass ihr bei ihrer ausserordentlichen Schlau-

heit und Vorsicht recht beizukommen war, hat jetzt er-

wiinschter Weise an Zahl sehr abgenommen. Ohne mich
nun im Sinn des Fiir oder Wider aussprechen zu wollen,

flihre ich schliesslich noch die beiden auf den Peldern
dort haufigen Krahenarten Corvus comix und frugUegus
als Haupcontingent der Abschussliste auf der Krahen-
hiitte an. Jedenfalls, mag man nun ihren Abschuss
billigen oder nicht, der wenigstens in der unmittelbaren
Nahe der Fasanerie vollkommen gerechtfertigt ist, sind

noch genug von ihnen vorhanden,um die frisch geackerten

Felder stellenweise ganz schwarz zu finden, wobei sich

namentlich die Saatkrahe durch ihre Zusammenrottungen
auszeichnet und um den Jager je nachdem zu amiisiren
oder zu argern, wenn sie, scheuer als selbst die vor-
sichtigen Eeiher, die ihn doch wenigstens bis auf etwas
iiber Biichsenschussweite herankommen lassen, schon in

den unglaublichsten Entfernungen mit Angstgeschrei

"

vor ihm fliichten. Die Horste von C. comix fand ich

im April iibrigens auch auf ziemlich niedrigen Baumen
vor, die aber im Wasser der iiberschwemmten Wiesen
standen und so gegen Beunruhigung durch Mensehen
ziemlich gesichert waren.

Die im vollen Ei'nteschmuck prangenden Feldfluren
wird gewiss nicht nur das Auge des Landmanns, sondern
auch das des Jagers und Thierfreundes mit Lust iiber-

schauen. Denn ohne allzu angstliches und engherziges
Sorgen um den eignen Vortheil ist auch den Thieren
vom Ertrag der Felder ihr reichlich Theil gegonnt.
Als dunkle Linie weithin sichtbar, im hohen Getreide
hier und da zu wahren Tunneln ausgehbhlt, ziehen sich

die Wechsel des Roth-, Dam- und Rehwilds hin, und auch
der Ornithologe begegnet manch erfreuendem Bilde. Zu
grossen Fliigen vereint in der Nahe von Wasserlbchern,
fiillt namentlich Cotumba palumbus und C. turtur in den
gelben Erbsenfeldern den hochgeschwollenen Kropf,

ohne dass Jemand den hiibschen Vogeln ihre Zehrung
nachrechnete oder ihr immerhin recht schmackhaftes
Wildpret als willkommenen Ersatz fur den angerichteten

Schaden betrachtete. Ebenso wenig wird Alauda ar-

vensis, Galeritacri'stata und Coturnix dactylisonans behelligt.

In den dichten Remisen, in Distel- und Klettengestriipp

tiefer, trockener Graben laufen starke Volker von
Perdiv cinerea lockend hintereinander her oder gehen
urplotzlich mit schmetterndem Fliigelschlag und lautem
„Cirr-hiss" in die Hohe.

Doch ist die Anzahl der Rebhiihner keine besonders

starke, da sich ihr Abschuss jahrlich nur auf ca. 120 Stiiek

belauft.

Otis tarda kommt vor, jedoch nur vereinzelt, ich

selbst habe dort keine Trappe beobachtet.

In rauschendem Schwirren stiebt Passer montanus aus

der alten Kopfweide, von denen Emberiza citrinella, seltener

E. miliaria ihre einfachen Strophen ertdnen lassen. Auf
den Brachackern trippelt Budytes flavus mit wippendem
Schwanz umher und blickt zutraulich dem Nahenden
entgegen, wahrend Schaaren von Vanellus cristatus Tag
und Nacht munter schon von fern mit schwankem
Fluge und hellem Geschrei auffliegen, und auch dann,

wenn sie am heissen Mittag traumend in den Furchen
hocken, durch aufgestellte Schildwachen fur ihre Sicher-

heit sorgen. Auf den verhaltnissmassig wenig ausge-

dehnten Kartoffelfeldern hbrt man iiberall den schnal-

zenden Ton von Pratincola rubetra und von den Haufen
der glimmerdurchschossenen Granitsteine an der Chaussee

begriisst uns Saxicola oenanihe mit tiefen Verbeugungen.
1 Der kurz abgerupfte Rasen der Viehweiden ist von
machtigen Schaaren schwatzender und eifrig nach

Wiirmern stechender Staare (Sturnus vulgaris) belebt;

die grell von der Sonne durchleuchtete Wand einer

benachbarten Mergelgrube zeigt sich siebartig von den

Bruthbhlen der Cotyle riparia durchldchert, und zwischen

ihren zwitschernd umherschwp'rmenden Bewohnern flattert
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ein dumpfes „Hug, hug" ausstossend, die harlekinbunte

Gestalt von Upupa epops hin.

Weiterhin senkt sich der fruchtbar werdende Boden
tiefer herab, und in machtigen Flaclien dehnen sich

iippige, dreischiirige Wiesen aus. Grossere und kleinere

WassergrJiben, voll von Nymphaea und Nuphai\ nothigen

zu manchem Sprung und manchem langen Umiveg.

Bald driickt sich der Fuss tief in die schwarze fette

Erde und hinterlasst wassergefiillte Spuren. Harte
Biedgraser wuchern in dichten Biischeln, mit gefahr-

drohendem Aechzen erbebt unter dem Tritte weithin

der Moorboden in wellenfdrmiger Bewegung, bis eine

Kette von Wasserldchern, Sumpfstrecken und Torfstichen

zum Halten nothigt. Auf den in langen Linien zusam-
mengeschichteten Torfstiicken sitzt Anthus pratensis, aus

dem dichten Schilf des Grabens schnurrt Ortygometra

porzana vor dem stobernden Hunde auf und am Rande
eines Tiimpels stechen ein Paar Scolopax gallinago umher,

vvelche sich neben Scolopax gallinula in grosserer An-

zahl besonders in einem schwer zuganglichen Moore auf-

halten. Scolopax rusticola kommt jetzt, wie wohl leider

iiberall in Deutschland, nicht mehr so haufig durch als

friiher, wo die Briicher sich nachweislich iiber den
weitaus grossten Theil der heutigen Wiesenflachen aus-

dehnten.

Auffallender Weise fehlt in den nassen Wiesen
der hier in unserer Gegend, sogar dicht vor der Stadt,

aufderartigenOertlichkeiten ganz regelmassigvorhandene

Crex pratensis fast ganz. Obgleich ich angelegentlich

nach ihm suchte, da ich sehr gern ein Exemplar schiessen

wollte, hdrte ich sein Geknarr nur ein einziges Mai, und
zwar aus einem hohen Kleefelde heraus tonen. Ueber-

haupt sind von den Sumpfvogeln manche selten oder

vielleicht ganz fehlend, die man haufig vorhanden glauben

mochte.

Vergebens habe ich mich nach Machetes pugnax um-
gesehen, von Totanus calidris beobachtete ich nur ein

einziges Exemplar, imd Nuinenius arcuatus, der z. B.

an dem erwahnten Oonventer See bei Heiligendamm
sehr haufig ist, habe ich nur einmal vernommen, indem
aus der Regenwolke eines unfreundlichen, nasskalten

Tages das wohlbekannte melancholische Tiiten eines

voriiberziehenden Fluges herabtonte.

Gegen Abend hort man bisweilen den eigenthiim-

lichen Ton der Kraniche {Grus cinerea), die in langem
Dreieckfiuge iiber die Wiesen streichen. Grosse Trupps
sollen ofters ihr Nachtquartier am Ufer des Cumerower
Sees aufschlagen. Einzelne Parchen nisten, wenn auch
nicht alljahrlich, in der bruchigen Gegend des Abflusses

Tom Jvenacker See.

Mitten auf den Wiesen in der Nahe der Torfstiche,

selbst auf den von Biischen und Baumen eingefassten

Wegen, die an ihnen entlang fiihren, ast sich in kleineren

Eliigen Anser cinereus, und lasst sich hier bei ihrer

grossen Wachsamkeit nur mit ausserster Vorsicht an-

schleichen, wobei vrir noch dazu einmal zu iinserem

Aerger erfahren mussten, dass Entenschrot machtlos an

den harten Elugeldecken und Schwungfedern abprallt.

Die Ganse streichen gern umher und finden sich bald

auf und am See, bald auf den Wiesen, Feldern und
Torfmooren, auf welch' letzteren sie auch vorzUglich

briiten.

TJm nun aber unsere iluchtige Wanderung durch
See und Sunipf, Feld und Wald zu beenden, will ich
nur noch eines lieben Gesellen Erwahnung thun, der
unter dem Schutze des Volksglaubens ungestbrt sein

Wesen— manchmal auch seinen Unfug— treiben darf. Ich
meine den Storch (Ciconia alba), der iiberall einzeln und
in Trupps, nicht selten mit den Beihern vereint, durch
die Wiesen stelzt. Sein Geklapper tout vom Scheunen-
dach durch das Leben und Treiben des Wirthschafts-

hofes, wie von hoher Eiche durch den abendstillen Wald,
wo einzelne zur Nachtruhe aufzubtiumen pflegen, und
ist auch heute der letzte Vogellaut, den wir vernehmen,
indem er uns aus machtigem Nest vom Dach des Schlosses

aus freundlich griissend entgegensehallt.

(Fortsetzung folgt.)

Beobaclitimgen iiber den Einfluss der Witterung
auf den Vogelzug.

Die Bemerkung, dass zwischen dem Vogelzug und
der Witterung ein gewisser ursachlicher Zusammenhang
obwaltet, hat sich liingst auch dem Laien aufgedrangt.

Derselbe Bauer, der einmal geneigt ist, als Ankunfts-
und Abzugstermin fiir verschiedene populare Zugvogel
ein ganz bestimmtes Datum zu setzen, — der beispiels-

weise fiir die hiesige Gegend den Storch stets am
25. Marz eintrefFen und am 25. August fortziehen

lasst*), — stellt andererseits alljahrlich seine Witterungs-
prognosen nach dem friihern oder spatern Erscheinen

und Verschwinden der auffallendsten Wandervogel.
Es braucht hier nicht constatirt zu werden, dass die

Vogel ihren Buf als Wetterpropheten nicht verdienen;

jeder Leser weiss, dass sie nicht vorher vei-kiindigen,

wie Sommer und Winter sein werden, sondern dass sie

nach den bestehenden Witterungsverhaltnissen ihre Beise

einrichten, und dass sie bei einem plotzlichen Witterungs-

wechsel den Mangel der Prophetengabe oft selber schwer
biissen miissen. Aber wie sie sich in dem letzteren

Fall verhalten, ob sie trotzdem weiter ziehen, ob sie

die Beise verzogern oder einstweilen einstellen, oder

ob sie unter Umstanden sich sogar zum Biickzug be-

quemen, dariiber sind die Ansichten auch der Vogel-

kundigen verschieden. Und diese Controverse veranlasst

mich zur Mittheilung der folgenden Beobachtungen.

In dem ersten Drittel des April 1877 herrschte bei

scharfen Nord- und Ostwinden eine anhaltende und wegen
der trockenen Luft besonders empfindliche Kalte. Der
Zug der Sumpf- und Seevogel war in Folge dessen.

vollig in's Stocken gerathen. Tausende von Enten und
Gansen lagen draussen auf der See, Schaaren von

Strandgefiiigel trieben sich auf dem Vorlande und den

Watten umher; aber vergeblieh lag man Abends mit

der Flinte hinter dem Aussendeich, um auf den be-

ginnenden Zug zu warten: die Vogelmassen lagen fest

wie vor Anker. Am 11. April vrarde das Wetter gegen

Mittag plotzlich milde, bei schwachem Siidwestwinde

bedeckte sich der Himmel, und Nachmittags fiel ein

leiser erquickender Begen. Mit dem Dunkelwerden be-

gann nun um 8 Uhr ein Vogelzug, wie ich ihn in

*) Der Storch erschien bei Husum: 1869 am 21. Marz,

1875 am 11. April.
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annahernder Grossartigkeit weder vor- noch nachher

jemals erlebt habe. Hundertfaltig drang der Ruf der

Leitvogel laut zu mir in's Zimmer. Das „tut, tiit, tiia,

tii" der Pfeifenten, das „gorp, gorp" der Stockenten,

des Austernfischers „klie, klie, kliir", des Brachvogels

gezogener Flotenton und viele, viele andere unbeschreib-

liclie Laute verschwammen zu einem einzigea wunder-

baren Tongemisch. In den Garten gegangen, kam ich

fast in Yersuchung, trotz der absoluten Finsterniss eine

eigenartige Jagd anzustellen, und ich hiitte in der That

darauf gewettet, dass einige auf Gerathewohl in die

Luft gefeuerte Schiisse mich in den Besitz eines Enten-

bratens gesetzt haben wiirden. Das Pfeifen und Wuchtela
des Fliigelschlages klang aus so geringer Hbhe herab,

dass der Flug nur eben liber den Baumwipfeln und
Hausgiebeln liinweg geheu konnte. Um 10 Uhr nahm
der Zug plotzlich ab, und einige Minuten spater war
fast Alles still. Wie viele Tausende von Vogeln aber

mogen in den zwei Stunden voriiber gezogen sein!

Von der Stadt bis an die ungefahr ^jj Stunde entfernte

Spitze des Strandes war die Luft wahrend dieser Zeit

gleichmassig belebt.

Herr Sachse wird in dem vorliegenden Fall ein

Seitenstiick zu dem unterbrochenen Kranichzug*) finden,

und Herr Dr. Quistorp sich vielleicht in seiner Ueber-
zeugung befestigt flihlen, „dass eine Umkehr bei keineni

einzigen Zugvogel stattfinde."**) Aber auf meinem
Doppelposten als Vorsteher einer meteorologischen und
eiaer ornithologischen Beobachtungsstation habe ich langst

die Ueberzeugung gewonnen, dass es eben so misslich

ist, den Vogelzug nach bedingungslosen Eegeln zu be-

stimmen, als die Witterungskunde in unverbriichliche

Gesetze zu fassen, und muss daher der Ansicht dieser

beiden Herren, sofern sie sich als pracisen Grundaatz
formulirt, entgegentreten. Dass gerade ich wieder**"*)

einen Ausnahmefall mitzutheilen habe, wie er den
beiden vorziigliehen Beobachtern in ihrer langjahrigen

Jilrfahrung nicht vorgekommen ist, werden sie mir schon

verzeihen. Hier ist er:

Am 1. Marz d. J. erschienen mit Siidwestwind und
bei milder Luft hier die ersten Kibitze. Bis zum 11.

hatten wir schones Wetter; bei anhaltend westlichen

Winden stieg das Thermometer in den Mittagsstunden

bis auf 6,2" E,, In hellen Haufen belebten bald die

Kibitze unsere Marschwiesen und hatten in kleinen

Gesellschaften bereits auch die zwischen Geestfeldern

liegenden kleinern Brutplatze bezogen. Am 12. anderte

sich das Wetter mit starkem Schneefall, der bis zum
17. die Fluren gleichmassig einen Fuss hoch bedeckte,

und das gleichzeitig eintretende Frostwetter bildete auf

dem Schnee eine harte Kruste. Die Kibitze konnten
unmoglich bleiben und vom 13. an sah ich sie taglich

in kleinern und grossern Schaaren eiligst siidwarts

-Ziehen, f) Anfangs versuchten noch einige, sich an den

*) Vergl. Journ. f. Ornitli. 1877 p. 108 und 109.
**) Vergl. Ornith. Centralbl. 1878 p. 100 imd 101.

***) Vergl. Schriften des naturwisEenschaftl. Vereins fiir

Schleswigholstein 1876 p. 133. und Journ. f. Ornith. 1877 p. 109.

f) WoUte icb mich nicht auf die unzweideutigsten eigenen
Beobachtungen besohranken, so konnte ich mich noch auf die

Bachstelzen {M. alba) berufen. Am 4. Marz sah ich die ersten,

bis zum 12. recht viele auf den Aeckern, am 14. noch einige

unter Ammern- und Haubenlerchen in den Strassen der Stadt,

durch das Fluthwasser entblossten Stellen des Strandes

und der Aue durchzuschlagen ; als aber auch das Watt
und die Flussufer sich mit einer Eisrinde belegten, da
verschwanden die letzten, jedenfalls noch zur rechten

Zeit, denn ich habe nicht bemerkt, dass auch nur ein

einziger umgekommen. Obgleich bis zum lieutigen Tage
das Thermometer nur am Mittage wenig iiber 0'^ steigt,

so hat doch die Sonne den grossten Theil der Felder

vom Schnee befreit, und in den letzten acht Tagen haben
sich allmahlich einige Kibitze wieder eingestellt, wenn
auch bei Weiteni nicht in der Anzahl, die schon vor

zwei Wochen hier war.

Auch jetzt noch wird es ihnen sehr schwer, sich zu
nahren, und die !Noth zwingt sie, wenn sie nicht zum
zweiten Male zuriickziehen wollen, eine Lebensweise
zu liihren, die ihnen sonst nicht eigen ist: Taglich sieht

man sie mitten in der Stadt, auf den Hofpliitzen, in den

Garten, auf den Strassen umherlaufen und in Gesell-

schaft der Nebelkrahen ihre Nahrung .suchen. Ich habe

dergleichen friiher nie erlebt und wlirde den Satz, dass

der Kibitz n i e m a 1 s seine freien Wiesen und Felder

verlasse um in die Stadt zu ziehen, bis dahin nimmer-

mehr bestritten haben. — Wieder ein Beweis, dass man
bei der Aufstellung von Gesetzen und Regeln iiber

biologische Verhaltnisse vor einer gar zu kategorischen

Form sich zu hiiten hat.

Husum, d. 28. Marz 1879. J. Rohwedee.

Auch eine sonderbare Brutstiitte.

Die No. 22 des Ornithologischen Centralblattes vom
Jahre 1878 bringt einen Bericht von Herrn 0. Sachse

iiber einen eigenthiimlichen Brutort des Hausroth-

schwanzes. Ein Seitenstiick dazu bildet die Brutstatte

einer Bastardnachtigal oder Gelbbrust, St/Ma Mppolais.

Bei einer Hundstagsferienreise zu meinen Eltern, etwa

Mitte Juli, zeigte mir mein Yater mit besonderer Freude

gleich nach meiner Ankunft (denn das Vogelkapitel

bildete nach der Begriissung sofort den Gegenstand des

Gesprachs) ein Nest dieses vortreffliohen Sangers. Das

briitende Weibchen sass darauf, und wo stand das

Nest? — Vor dem auf der Siidseite liegenden Fenster

der Wohnstube stand ein HoUunderstrauch, welcher das

Fenster zum Theil beschattete und mehrere seiner Zweige

unmittelbar an das Fenster legte. Auf einer Zweig-

gabel in unmittelbarer Beriihrung mit einer Fenster-

scheibe war das Nest mit der einen Seite formlich an

die Scheibe geklebt, und der briitende Vogel liess sich

aus nachster Nahe von der Stube aus beschauen, selbst

wenn des Abends die Lampe brannte, ohne vom Neste

zu weichen. Die Jungen kamen gliicklich zum Aus-

fliegen. Nebenbei sei bemerkt, dass, obgleich die alten

Vogel dieser Art fast unzahmbar sind, die aufgefiitterten

Jungen ausserordentlich zahm und zutraulich werden.

Ein hiesiger Gastwirth hatte zwei solcher Jungen, die

frei in der Stube flogen, auf den Ruf ihres Herrn herbei-

kamen und ihm das Futter aus dem Munde nahmen.
HlLTMANN.

dann bis zum 20. keine einzige, von da bis heute wieder mehr
und mehi-. So nah die Vermuthung liegt, dass auch sie dem
Beispiele der Kibitze gefolgt sind, so habe ich doch ihren

Riickzuo- selbst nicht beobachtet und erwahne deshalb das

Thatsacliliche hier nur beilaufig.
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Zu No. 19 des Ornithologischen Centralblattes vom
Jahre 1878:

XJnbekannte Wanderer.

Solche von Herrn Dr. Th. Liebe an Herbstabenden

liber Gera gehorte Vogelstimmen babe aueh ich an

einem Herbstabend vorigen Jahres iiber Potsdam sehr

laut und anhaltend vernommen. leh war keinen Augen-

blick in Zweifel, dass der belle Schein der hiesigen

Gaslaternen die Ursache davon sein miisse, und aus der

langen Dauer der Stimmen schloss ich auf ein Kreisen

der Vogel iiber der Stadt, das Yielleicht durcb eine ge-

wisse Blendung derselben veranlasst werde. Bald

darauf kam mein jiingster Sohn mit der von mir be-

zweifelten Nachricht nacb Hause, es seien auf deni

hiesigen Wilhelmsplatze lautschreiende Vogel. Moglich
ware ein Niedergehen der Schreier schon, wie ja auch

z. B. plotzlich im Pinstern aufgescheuchte Sperlinge

gegen brennende Laternen anfliegen. Ware indessen

ein Niedergehen erfolgt, dann hatte man aiich wohl
von anderer Seite davon als von einer Merkwiirdigkeit

gehbrt. Ueber die Art dieser Vogel war ich mit mir

sofort im Reinen, da ich die Stimmen von meiner Hei-

math her kannte. Sie konnten nach meiner Meinung
nur von dem kleinen Brachvogel oder Griil (Numenius
phaeopus) herriihren, den ich auf den Ebenen des Nieder-

flamings alljahrlich im Herbste in grossen Schaaren in

der Luft kreisen gesehen und mit demselben Geschrei

gehort hatte. Hiltmann.

Hierzu kann ich ebenfalls bemerken, dass ich an
demselben Herbstabende und in der Nacht in dem unter

meinem Fenster liegenden Garten und an den Baumen
am Kanal immerwahrend eigenthiimliche flotende Lock-
rufe von Vogeln, die dort eingefallen waren, gehort

habe. Es waren langgezogene halb pfeifende Tone,

ahnlich dem bekannten Pfeifen der Staare, nur etwas
kiirzer und voller, die man iiberall hbrte, so dass es

selbst den Hausinsassen und den auf der Sti'asse

Gehenden auffiel. Am andern Tage waren die Wander-
gaste spurlos verschwunden. Salzmann.

(vergl, auch S. 53, 62 und 165 des Centralblatt Jahrg.

1878. Die Redaction.)

Mergus merganser
ist einst von Schilling auf Biigen briitend gefunden.
Die Mittheilung beruht also nicht, wie Herr E. F. v. Ho-
meyer in No. 5 1879 des 0. C. B. annimmt, auf einen
Irrthum. Zur Aufklarung der Sache will ich den be-

treffenden Theil aus dem Briefe meines Gewahrsmannes,
des Herrn Dr. Kriiper, jetzt in Athen, d. d. Berlin,

22. Januar 1854, hier wbrtlich folgen lassen : „Schilling
jun, hielt sich des Sammelns wegen den Sommer 1852
auf Riigen auf und sieht auf der kleinen Insel Oehe bei

Schaprode, Poststation Gingst, auf der Besitzung seines
Onkels ein grosses Nest in einem Wachholderbusche
und einen darauf sitzenden Vogel. Sogleich legt

Sch. Plinte und Jagdtasche ab, kriecht hinan und packt
den Hals des Vogels, welcher sich als Mergus mer-
ganser 5 im Museo befindet. Das Mannchen erlegte
Sch. am Abend, nachdem er sich ein Loch gegraben und,
mit Seetang zugedeekt, auf dasselbe gelauert hatte."
Hannover den 3. Marz 1879. Pealle, Postdirector.

Vogelmarkt.
Verzeichniss von Vogelarten, welche wahrend des

verflossenen Jahres zu den beigefiigten Preisen auf den
Markt kamen. (Fortsetzung und Schluss von Jahrg.

1878 S. 187.)

II, FinJien.
Mark

Cubafink (Euetlda canora) P. 24—30
Graukardinal {Paroaria cucullata) ... P. 18—20
Bother Kardinal (Cardinalis virginiamis) . P. 18—28
Griinkardinal (Guhernatrix cristateila) . . P. 20—30
Rosenbrust-Kernbeisser {Hedymeles ludovi-

ciana) P. 36—48
Bischof {Goniaphea ooerulea) P. 24
Indigovogel {Cyanospiza cyanea) .... P. 15— 16

Papstfink (Nonpareil) (Cyanospiza ciris) . P. 14—24.

Saffranfink (Sycalis brasiliensis) P. 12:

Mittleres Graupfaffchen (SporopMla intermedia) . P. 14-

PfafFchen (SporopMla albogularis) ... P. 12— 15

Wilder Canarienvogel 10

Mossambique-Zeisige (Buttergimpel) (Cn-
tliagra hutyraced) P. 9—10

Singgirlitz {Crithagra musica) P. 15

Diamantfink (Zonaeginthus guttatus) ... P. 14—22

Zebrafink (ZonaegintJms castanotis) .... P. 8—1^
Granatastrild {Hahropyga cinerea) .... P. 6—

7

Orangebackchen (Habropyga melpoda) ... P. 5—8
Helenafasanchen {Hahropyga astrild) .... P. 5

Goldbriistchen {Habropyga sub/lava) ... P. 7—

9

Rothbiirzel {Pytelia coerulescens) P. 15

Blutfink (Amarant) {Pytelia minima) ... P. 6—10
Tigerfink {Pytelia aniandava) ...... P. 5—

9

Aurora-Astrild (Pytelia pJioenicoptera) . . . . P. 36

Schmetterlingsfink (Bengalist)
(
Uraeginthus

phoenicotis) . P. 8—12

Sonnenfink (Austral. Amarant) (Neochmia pliaeton) P. 50
Giirtelgrasfink (Poephila cincta) .... P. 20—30
Geresfink (Banderbiirzelfink) (Poephila modesta) P. 36
Elsterchen (Spermestes cucullata) P. '

Bronzemannchen (Spermestes striata) ... P. 4—

8

Muscatvogel (Spermestes punctularia) ... P. 7—

9

Japan-Mbvchen (Spermestes striata) P. 12

Silberfasanchen (Spermestes cantans) ... P. 7—

9

Malabarfasanchen (Spermestes malabarica) . P. 9—10

Bandvogel (Spermestes fasciata) P. 6—

9

Reisvogel (Oryzornis oryzivora) P. 5—

6

Schilffink (Dermoplirys castaneothorax) ... P. 8—15

Weisskopf-Nonne (Dermoplirys maja) . . .P. 7— 12

Mbnchsvogel (SchwarzkopfNonne) (Derm, atri-

capilla) P. 8—10
Dreifarbige Nonne (Derm, malaccensis) . . . P. 12

Kuttenelsterchen (Riesenelsterchen) (Amauresihes

fringUloides) P. 18

Blutschnabelweber (Ploceus sanguinirostris) . . P. 6-

Stahlfink (Atlasfink) (Hypochera nitens) . . P. 7—10

Paradieswittwe (Vidua paradisea) .... P. 8—10

Dominikanerwittwe (Vidua principalis) .... P. 8

Gelbschulterwittwe (Penthetria ftaviscapulata) . P. 30

Feuerweber (JEkiplectes franciscamts) .... P. 6—10

Flammenweber (Euplectes flammiceps) . . P. 15—20

Napoleonsvogel (Euplectes melanogaster) . . P. 6—10
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'-Grenadier weber (Oryx-Weber) {Ewplectes oryx) 16—20
Croldweber {Hyphantornis textor) P. 18

Fuchsweber {Hyphantornis castaneojuscus) . . P. 20
Maskenweber {Hyphantornis abyssinicus) . . . P. 36

III. VerscJiieclene Insectenfvesser.

Spottdrossel {Mimus pohjglottus) ...... 30—50
Sonnenvogel {Liothrix lideus) 15—30
Hlittensanger {Sialia sialis) P. 15—20
Heherdrossel {Garrulax sinensis) 30

Weissohrbiilbiil {Pycnonotus leucotis) . . . .20—24
Sohopfbill bill {Pycnonotus jocosus) ...... 25
Goldsteiss-Biilbiil [Pycnonotus nigricans) . . 15—20
Rothsteiss-Biilbiil {Pycnonotus haemorrhous) . 20—25
Brillenhordenvogel {Agelaeus xanthocephalus) ... 24
Sumpfhordenyogel (Epaulettenstaar) {Agelaeus

phoeniceus) 9— 12

Seidenstaar {Molothrus sericeus) 9

Paperling {Dolichonyx oryzivora) 10

Gelbkopf-Staar (Leistes icterocephalus) 20
Grau-Staar {Leistes hadius) 30
Graukopfmaina {Acridotheres malaharicus) .... 40
Haubenmaina {Acrid. cristateUus) 20
Goldstirnblattvogel {Phyllornis aurifrons) . .60—100

Poe {Prosthemadera Novae Seelandiae) .... 100

IV. Mahenvogel.

Elauheher {Cyanurus cristatus) 25
Blauelster {Cyanopica cyana) 100
Gehfiubter Blaurabe {Gyanocorax pileaius) .... 80
Schwarzblauer Heher {Gyanocorax cyanomelas) . . 80
riotenvogel {Gymnorhina leuconota) 40

F. Pfefferfresser.

Schwarzlatz-Arassari {Pteroglossus Oouldi)

E.iesen-Tukan {Ramphastus Toko) . . .

Orange-Tukan {Ramphastus TemmineJdi)

Tischertukan {Ramphastus piscivorus)

B/iesenfischer {Parhalcyon gigas) . . .

. . 75

. . 80
80—90
. 200

40

VJ. Haubvogel.

Gaukler {Helotarsus ecaudatus) 200
Truthahn-Geier {Cathartes aura) 80
Grabereule {Strix cunicularia) 60
Scbnee-Eule {Nyctea nivea) 120

VII, Tauhen.

Kronentaube {Ooura coronata) .... P. 200—240
Wonga-Wonga-Taube {Columba picata) . . . 60—80
Nicobartaube {Caloenas nicobarica) P. 160
Zebra-Taubchen {Ghamaepelia passerina) . . P. 16—20
Cap-Taubchen {Oena capensis) P. 15

VIII. HiiJinei'vogel.

Aelirentrager-Pfan {Pavo spicifer) P. 400
Schwarzriicken-Pasan {Euplocamus melanotus) . P. 160
Japanischer Fasan {Phadanus versicolor) . . . P. 160
Ohren-Fasan {Crossoptilon auritum) P. 160
Vieillot's Fasan {Euplocamus Vieilloti) .... P. 300
Swinhoe-Fasan {Euplocamus Swinhoei) . . .P. 160
Lady Amherst-Fasan {Thaumalea Amherstiae) . P. 240

Konigsfasan (Phasianus Reevesi) 200
Gebanderter Fasan {Euplocamus lineatus) P. 240—320
Geierperlhuhn (Numida vulturina) P. 800
Riippell's Francolin {Francolinus Riipelli) . . P. 80
Sandliuhn (Pterocles fasciatus) P. 120

IX. Sutnpfvogel.

Marabu {Leptoptilus crumenifer) 60
African. Nimmersatt {Tantalus ibis) 120
KaWkopf-Ibis 160
Flamingo {Phoenicopterus roseus) P. 300
Australischer Helm-Casuar (Gasuarius galeatus) . . 800
Emu {Dromaeus Novae Hollandiae) 200

X. tScInvimmvogel.

Mandarinen-Ente {Aix galericulata) P. 100
Wittwen-Ente {Dendrocygna viduata) . . . . P. 80
Sarcidiornis-Ente {Sarcidim^nis melanonota) . . P. 200
Sporen-Gans {Plectropterus gambensis) . . . .P. 160
Magellan-Gans {Bernicla magellanica) 300
Canada-Gans {Bernicla canadensis) 40
Scbwarzer Sehwan {Cygnus atratus) P. 120

Pelican {Pelecanus onocrotalus) 200

Eine ncue Gattung imd iieue Arteii aus
Siidamerika.

Von Hans Graf v. Berlepsch.

Callithraupis. Genus novum Tanagridarum afflne

generibus Pyranga, Lamprotes etc., alis caudaque bre-

vibus, Cauda fere quadrata vel rotundata (nee gradata)

;

rostro elongate crasso, maxilla in basi fere tumida, dein

valde compressa (fere ut in genere Lanio) apicem ver-

sus fortiter curvata et uncinata, dente finali distincto,

tomiis integris ; colore insolito , coeruleo et flavo , sexi-

bus inter se dissimillimis. — Typus: Pyranga cyanictera

Vieill.

Basileuterus Gabanisi, Berlepsch sp. nov.

B. vermivoro (ex Brasilia et Argentina) similis,

differt colore supra griseo (nee olivaceo-viridi) olivaceo

vix tincto, remigum rectricumque marginibus griseis

(nee olivaceis), colore subtus pallidiore, tectricibus sub-

caudalibus albis (nee flavis), tectricibus subalaribus

quoque albis (nee flavo tinctis)
,

pedibus flavis (nee

carneis vel brunneis), alis caudaque brevioribus. Long,

tot. 118, al. 54. 50, cauda 51, rostrum 9. 5, tars. 18. 5

Mm. — Hab: Venezuela (S. Esteban , Puerto Cabello).

Ex orig. in Mus. Berlepsch.

Pachyrhamphus intermedins Berlepsch sp. nov.

P. cinnamomeo Lawr. ex America centrali simillimus,

diff'ert plaga superciliari griseo-olivacea , colore supra

pallidiore, rostro minore debiliore. Long. tot. 144, ala

77. 5, Cauda 59. 5, rostrum 12. 75, tars. 17. 5 Mm. —
Hab: Venezuela (S. Esteban, Puerto Cabello). Ex.

orig. in Mus. Berlepsch.

Pany chl or a {sive Chlorostilbon) inexpectata
Berlepsch sp. nov. P. Haeberlini Cab. et Heine subsi-

milis, mandibulaebasi(eodem mode) carnea, difi'ertrectrici-

bus omnibus obscure (sed splendide) viridibus (nee chaly-

beis), cauda minus quam in P. Haeberlini furcata, rostro

longiore, fronte prasino viridi. Long. tot. 74. 5, cauda

27, ala 47. 5, rostr. 17. 75 Mm. — Hab: Bogota,

Nova Granada. Ex. orig. in mus. Berlepsch.



64

Rundschau.

Die Spechte und ihr Werth in forstlicher Be-
ziehung, von E. F. v. Homeyer. (Frankfurt a. M.,

Mahlau und Waldschmidt). — Die ziemlich umfangreiche

Brochure richtet sich im Besonderen gegen die Arbeit

des Herrn Prof. Altum: „IInsere Spechte und ihre

forstliche Bedeutung". Wahrend dieser Forscher auf

Grund zahlreicher wahrend vieler Jahre gesammelten
Beweismittel den Spechten sine grossere Schadlichkeit

als Niitzlichkeit glaubt zusprechen zu miissen, tritt

Herr v. Homeyer mit Gegenbeweisen fiir letztere ein.

Journal fiir Ornithologie. No. lY. 1878: Bericht iiber

die III. JahresTersammlung der Allg. Deutsch. Ornith.

Gesellschaft. S. 357 — II. Jahresbericht des Ausschusses

fiir Beobachtungsstationen der Vbgel Deutschlands. S. 370.
— Abgebildet: Corythaix Fischeri Rchw. und Franco-

linus Hildebrandti Cab.

No. 1 1879: Kronprinz Rudolf von Oesterreich,
E. F. V. Homeyer und Br ehm, Zwolf Friihlingstage

an der mittleren Donau. S. 1— 83.

Sharpe, Catalogue of the Passeriformes or Per-

ching Birds in the Collection of the British Museum.
Cichlomorphae Pt. I. Containing the Families Campopha-
gidae and Muscicapidae. (London 1879). — Bildet den
vierten Band des ganzen Werkes und ist in gleicher

Weise wie die friiheren mit vielen Abbildungen aus-

gestattet. A. R,

Schlegel, Vogels van Nederland. 2 uitg. Amster-
dam 1878 (mit 53 color. Taf.).

J. Beerbohm, Wanderings in Patagonia, or Life

amongst the Ostrich-Hunters. London 1879. 8 Fig.

Adams and Giacomelli, The Bird-world descr. w.
pen and pencil. New-York 1878. 8. w. illustr. E,m 23.

Hume and Davison, Revised List of the Birds of
Tenasserim. Calcutta 1878, roy. 8. 524 p. Rm 25.

Miiller J. On certain variations in the vocal organs

of the Passeres. Transl. by J. Bell, with appendix,

by A. Gar rod Oxford 1879. 4. with Illustr. Rm 8.

Cory, a naturalist in the Magalen Islands. With a list

of the Birds and other ornithological Notes. Boston

1878 Rm 4.

E. H. Giglioli, Jconografia dell' Avifauna italica c.

Tavole di Alberto Manzella, Firenze 1878 c. segg. —
Uscira in 80 fasc. c. 5. tavole color.

A, Gobitt, Les Pigeons de voliere, de colombiers, messa-
gers. Paris 1878. 12. c. 46 grav.

Jerdon, Birds of India. Ed. by H. Godwin Austen;

with suppl. notes. 3 vols. 1878. 8. w. plates Rm 75.

D. S. Jordan, Manuel of the Vertebrates of the North,

United States. 2 ed. Chicago 1878. 12. 407. pg.

C. J. Maynard, The Birds of Florida pt. 1—6 New-
York 1878 w. plates.

H. Meyer, Beitrage zur Kenntniss des Stoffweehsels im
Organismus der Hiihner. Konigsberg 1878. 8.

H. S.

JahresTersammlung' der Allgemeinen deutschen Ornith.
Gesellschaft.

Zur vorlaufigen Benachrichtigung diene, dass die

diesjahrige Jahresversammlung den Beschliissen der vor-

jahrigen entsprechend vom 24—26. Mai in Stettin tagen

wird. Das von den gewahlten localen Geschaftsfuhrern,

den Herren Dr. D o h r n und Dr. Bauer in Stettin, ent-

worfene Programm wird der nachsten Nummer des

„Centralblatt" beigelegt werden.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Taiisch- und Kaiif-Verkehr.
diaries JsLXxtrach.,

180. St. George's Street, London East.

1 Sumatranisches Rhinoceros 4000 Mark — 1 Riesen-

Kanguru (Mannchen) 320 — 4 Kleine Ponies 32 ZoU
hoch a 300 — Rosa Cacadus a 16 — Grosse Gelb-

haubige Kakadus a 20 — Amazonen a 20 — Eine sehr

grosse Partie Wellensittiche und Zebra Finken soeben

eingetroifen. Banks-Cacadu 300 M. [39]

Briefkasten der Redaction.

Manuscripte zum Druck gingen ein von Herrn E. F.

V. Homeyer in Stolp und Herrn E. Linden in Cataloge gratis und franco

Radolfszell.

Wilh. SchlOterin Halle aS,

Natural! en- & Lehrmittelhandlung.
[25j

Elngegangene Dracksachen.

E. F. V. Homeyer, Die Spechte und ihr Werth in

forstlicher Beziehung. (Mahlau & Waldschmidt, Frank-
furt a. M. 1879.)

Schleswig Holsteinische Blatter f. Gefliigelzucht, No. 8.

Die Yogelwelt. No. 3.

„Der Waidmann" von R. v. Schmiedeberg No. 12— 14.

Zoologischer Anzeiger No. 23—25.

VogelMlder aus fernen Zonen.
Atlas der bei uns eingefiihrten aus-

landischenVogel mit erlauterndem Text-
Von Dr. Anton Reichenow.

Abbildungen von G. M ii t z e 1.

Im Erscheinen bei Th. Fischer in Cassel.

Lieferung 5 Mark.
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Die Vogel China's in ihrem Verhaltniss zum Menschen.

Von Carl Bolle.

(Schluss.)

Der Kobez vom Amur, der nur sine Rasse des

europaischen Rothfussfaiken darstellt, bewohntio grosser

Anzahl ganz Ostasien bis zum Amurland, walirend er

den "Winter in Indien und an der ostafrikanischen Kiiste

zubringt. Im April kelirt er zu den Ebenen China's

und der Mongolei zuriick ; er wandert in lockeren Ge-
sellschaften , gewohnlich Mannohen und Weibchen ge-

sondert. In China schlagt der Kobez gern seine

Wohnstatte auf hohen Baumen in der unmittelbaren

Nahe oder selbst dicht neben Hausern auf; oft bemachtigt

er sich hierbei verlassener Elstern- oder Rabennester.

Es ist ein anmuthiger und liebenswiirdiger Vogel mit

sanften und geselligen Sitten; auch hiiten sich die

Chinesen wohl , ihn zu beunruhigen , um so mehr da

seine Nahrung allein aus Insekten und kleinen Amphibien
besteht {Phrynoceplicdus caudivolvulus und Lacerta

Argus). Auf der Ebene von Peking sieht man ihn des

Sommers von friih bis spat Abends um die Dorfer herum
in Bewegung : leicht wirbelnd , schwebend oder die

Liifte gracios durcheilend. Er liebt offene Gegenden
und siedelt sich nie weder in Gebirgen noch zwischen

Felsen an.

Faleo tinnunculus, L. findet sich in China mit iden-

tischen Sitten wie seine Speciesgenossen in Europa;

natiirlich also auch als Eewohner von Thiirmen und
Gemauer.

Athene Whitelyi, Blyth.— Oiseaux de la Chine. Tab. 4.

Das Whitely-Kauzchen , der Athene cuculoides sehr

nahe stehend, ist als Sommervogel ziemlich allgemein

iiber den Siiden China's verbreitet. Es lebt in den

Boskets dicht neben den menschlichcn Wohnungen, und

die Chinesen, weit entfernt davon, seine Nachbarschaft

als die eines Unglucksboten zu scheuen, lieben es viel-

mehr, das so eigenthiimliche und sanfte Lachen, welches

es den ganzen Tag iiber und dabei noch einen Theil

der Nacht hindurch ausstosst, zu vernehmen.

Picus Mandarinus, Malh.

Der Mandarinspecht ersetzt in China unsern grossen

Buntspecht, dem er sehr iihnelt. Er ist in der ganzen

Ausdehnung des himmlischen Reichs gemein und er-

scheint das ganze Jahr durch auf den hohen Baumen,

die in Peking stehen.

P. scintilUceps, Swinh. — Ois. Chine. Tab, 99.

Dieser kleine Specht, ausgezeichnet durch zwei hell-

rothe, spriihenden Pun ken vergleichbare Flecken rechts

und links am Kopfe, die jedoch nur das Mannchen be-

sitzt, ist Standvogel des nordlichen China's, iiberall

da, wo Biiume stehen, bis in das Innere der Stadte

hinein. Zu Peking sieht man ihn hiiufiger im Winter

als im Sommer.
Picus canus, Gmel.
Der Grauspecht, identisch mit dem europaischen,

bewohnt als sehr haufiger Standvogel das nordliche

China. Man sieht ihn bestandig iiberall da, wo Baume
stehen, selbst mitten in der Stadt Peking und deren

Bannmeile. Es ist ein Vogel, den niemand beunruhigt,

deshalb flieht er auch den Menschen nicht und baut

sein Nest ohne Scheu in den Garten. Seine Stimme

ist laut; man hbrt besonders im Friihjahr von ihm einen

Ruf, der aus drei bis vier einzelnen, etwas gedehnten

Koten besteht, die aus einem hoheren Register zu einem

tieferen herabsinken.
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Cuculus maculaius, Gm.
Dieser Kukuk, den die Europaer, die in China leben,

mit seinem indischen Namen Koel nennen, ist in Hinter-

indien und Cochinchina sehr verbreitet. Als Sommer-
vogel verbreitet er sich auch iiber den Siiden China's

bis zu den Grenzen der Provinz Fokien. Es ist ein

friedfertiger Vogel mit schwerfalligem Fluge, der von

Friichten lebt, am liebsten das angebaute Land und die

dicht an den Wohnungen gelegenen Boskets bewohnt.

Er vertraut seine Eier den Nestern des Raben und des

Staares an. — Auch der gestreifte Kukuk (Guculus

strictus, Drap.), eine Himalayaart, die ihre sommerlichen

Wohnsitze iiber ganz China ausdehnt, erscheint, besonders

auf dem Herbstzuge, in den Stadtgarten Pekings. Sein

Ton weicht von anderen Kukuksstimmen dadurch ab,

dass er aus drei bis vier Noten besteht und Ilu-hu-hu-hu

lautet.

Cypselus pekinensis, Swinh.

Der Mauersegler von Peking, nach unserem Er-

messen nur eine vyenig unterschiedene Rasse des euro-

paischen, kbmmt mit letzterem in Sitten und in der

Stimme iiberein. Er erscheint zu Peking im April und

nistet in grosser Zahl unter den Hausdachern und in den

Lochern der die Stadt einschliessenden Walls. Gegen

Ende Juli verlasst er die Hauptstadt wieder. Ich habe

diesen Vogel iiberall in der Mongolei, aber weder im

Osten noch im Suden China's angetroffen.

Upupa Epops, Linn.

Der Wiedehopf ist sehr gemein in China und der

Mongolei, wo die Anhaufung von Dungstoffen aller Art

es ihm leicht macht, die Insektenlarven zu finden, aus

denen seine gewohnliche Nahrung besteht. Eine grosse

Anzahl dieser Vogel nistet innerhalb der Stadt Peking

und jedes Jahr hat ein oder das andere Paar in den

Baumlochern unseres Gartens gebaut. Selbst bei der

grbssten Winterkalte bleiben einige Wiedehopfe im

Innern der Hauptstadt zuriick, VFahrend die meisten

wegziehen.

Diese Beobachtung ist hochst merkwiirdig, da es sich

um einen gegen Kalte bei uns wenigstens so hochst

empfindlichen Vogel handelt,, der in Europa spat an-

kommt und friih wieder fortgeht ; dabei auch noch unter

sehr siidlichen Breiten als Zugvogel bekannt ist.

Dicrurus Cathoecus, Swinh.

Ersetzt den indischen D. macrocercus und geht bis

zum Amur hinauf. Man findet ihn auf alien grossen

Ebenen China's, wo er auf Baumen dicht neben den

Hausern nistet. Die Chinesen respektiren die Vogel,

welche, vermoge ihres muthigen Naturells, Raben und

Milane aus der Nahe der Wohnungen verscheuchen.

Chihia brevirostris, Cab.

Dieser schwarze purpurnglanzende Vogel verbreitet

sich wahrend der sohonen Jahreszeit iiber ganz China.

Es giebt dann kein Dorf in der Ebene von Tscliely,

welches nicht mehrere Parchen des schonen Thierchens

auf den Baumen um die Hauser herum besasse. Das

aus Reisern und WoUe ziemlich nachlassig gebaute

Nest steht am liebsten zwischen ganz diinnen Zweigen,

damit es sicher vor den Katzen aei. Diese Art ist

ausserdem merkwiirdig durch den wahrhaft ungewohn-
lichen Muth, mit dem sie Raben und Gabelweihen an-

gi'eift; es gliickt ihr, diese unwillkommneu Gaste aus

der Nahe der Wohnungen zu entfernen. Auch lieben

sie die Landleute und halten sie hoch in Ehren, um so

mehr, da sie eine silberhelle Stimme vom angenehmsten

Klange besitzt. Ihr abwechselnder Gesang wird oft

mitten in der Nacht gehort.

Tschitrea Incei, Swinh. — Ois. Chine. Tab. 82.

Dieser prachtvoUe Fliegenschnapper ist den Sommer
durch in China und der Mandschurei gemein. Er be-

sucht die Ebenen und niedrigen Hiigel, nicht aber das

Gebirge. In Peking kommen diese Vogel in ziemlich

bedeutender Menge auf dem Zuge durch und verbreiten

sich in Garten, um Insekten und besonders Schmetter-

linge zu jagen. Die Chinesen der Hauptstadt nennen

sie Pae-lien, weisses Band, und Hong-lien, rothes Band.

Sie verbalten sich gewohnlich schweigend und lassen,

statt des Gesanges, nur einen leisen heiseren und uu-

angenehmen Ruf vernehmen. — In seiner wunderbaren

Schonheit erinnert dieser langgeschwanzte Vogel fast

an die Phantasiegebilde chinesischer Kunst.

Xanthopygia tricolor, Swinh. — Ois. Chine. Tab. 80,

Dieser hiibsche Fliegenschnapper erscheint jedes Jahr

in geringer Zahl bei Peking, auf den nahen Bergen

nistend. Einige wenige wagen sich in das Innere der

Stadt, die meisten jedoch halten sich im dichten Walde
verborgen. Ihre Lebensweise ist die einer Eryihrosterna,

aber ihr Naturell ist immer ein scheueres.

Eryihrosterna olhidlla, David. — Ois. Chine. Tab. 79.

Dieser Fliegenschnapper, welcher Pallas' Muscicapa

albicUla und Radde's M. parva ist, reprasentirt in Ost-

asien die letztgenannte Species. Er ist in China sehr

gemein und dringt zur Sommerzeit bis zum ostlichen

Sibirien vor. Den Winter dagegen verbringt er in Indien,
' Ceylon und Birma. Auf dem Herbstzuge passirt er

Peking in sehr grosser Zahl. Er zeigt sich dann ausserst

zutraulich, wobei er Garten und Boskets besucht, um
Insekten nachzugehen, die er mehr vom Boden aufnimmt,

als er sie, wie andere Fliegenschnapper dies thun, im

Fluge ergreift. Im TJebrigen gleicht er letzteren durch

sein Benehmen. Von Zeit zu Zeit stosst er einen leisen,

heiseren Lockton aus und wippt dabei mit dem
Schwanze.

Bvialis griseosticta , Swinh. und Butalis latirostris,

Swinh. wandern beide haufig auf dem Zuge durch Pe-

king; der letztere in etwas geringerer Zahl. Man sieht,

dass diese Stadt keinen Mangel an sie besuchenden

Fliegenschnappern hat.

Hirundo gutturalis, Swinh.

Die gewohnliche Schwalbe China's und der Mongolei

unterscheidet sich von unserer Rauchschwalbe nur durch

etwas geringere Grosse und einen breiteren Schnabel

;

sonst hat sie genau dieselbe Farbung, dieselbe Stimme
und dieselben Gewohnheiten. Sie trifft zu Peking Anfang
April ein und nistet in grosser Zahl in den Gebauden.
Die Chinesen gestatten dem zugleich niitzlichen und
angenehmen Vogel in der That sehr gern, in ihre Ge-
macher und Magazine einzudringen ; oft sogar befestigen

sie Brettchen an den Plafonds, um den Schwalben-
nestern eine sichere Statte zu gewahren.

Hirundo gutturalis nistet auch in Sikkim und anderen

Gegenden des Himalaya bis zu einer Hohe von 4—5000
Fuss. Sie findet sich gleicherweise in Japan, in Java,
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Malakka, in Celebes, auf den Andamanen und ist nach
Taczanowski in ganz Ostsibirien sehr gemein.

H. daurica, Linn.

Die daurische Schwalbe kommt in Peking vor der

gewohnlichen an und zieht um einige Tage spater

wieder weg. Sie scheint lieber auf den Dorfern und
in einzelnen Gehoften , als in den Stadten nisten zu

wollen; vorzugsweise wahlt sie dazu hochgelegene Bau-
lichkeiten. Ihr Nest, welches sie an den Dachern oder

in Zimmern anbringt, ist von sehr langgezogener Form
mit einer Eingangsrohre. Ihr Gesang weicht sehr von
dem der gewohnlichen Schwalbe ab; ohne sehr auffallend

zu sein, hat er doch Melodie.

Es ist bemerkenswerth , dass der einzige Vertreter

der Mehlschwalbengruppe in China, Hirundo lagopoda,

Pall., daselbst nie an menschlichen Wohnungen, immer
nur an den Felsen der Wildniss nistet.

Oriolus diffusus, Sharpe.

Der praohtvolle Cochinchina-Pirol findet sich als

Sommervogel in Ostsibirien und iiberall in China, ausser

im Hoehgebirge. Er ist ein gemeiner Brutvogel in

der grossen Ebene von Peking, nistet daselbst auf

hohen Baumen, mitten in den Dorfern oder auf Fried-

hofen. In Sitten und Ruf erinnert er sehr an den Pirol

Europa's. Zu Peking fallt sein Erscheinen mit dem
Reifen der Maulbeeren zusamraen, und dann sieht man
ihn oft sich bis in das Innere der Hauptstadt wagen.

Ixus sinensis, Cass.

Im Lande bekannt unter dem Namen Pae-tho-kong,
ist er reichlich iiber den ganzen Siiden China's bis zum
Fluspgebiet des Yantsekiang verbreitet. Er ist ein

sehr sanfter und zahmev Vogel, den man jahraus jahrein

in den Garten von Schanghai, nie aber in den Waldern
oder auf den Bergen sieht. Er entfernt sich nicht vom
angebauten Lande , wo Beeren und Insekten ihm nie

fehlende Nahrung gewahren. Auf dem Gipfel eines

Bambusrohres oder eines Baumes sitzend, lasst er einen

sonoren, ziemlich wohllautenden, aber wenig abwech-
selnden Gesang horen.

I. jocosus, Swinh.

Nur im siidlichsten China; besonders in alien Jahres-
zeiten auf den Baumen der Alleeen von Honkong. Er
hat die Gewohnheiten aller anderen Ixos und, wie diese,

einen hohen und anhaltenden, obwohl nicht schnellen

Plug. Seine Stimme ist tonend und sein Gesang, den
er haufig variirt, eher seltsam als angenehm.

Spizixus semitorques, Swinh. — Ois. Chine. Tab. 47.

Den Sitten nach gleichfalls ein Ixos. Gleich diesen

lebt er in kleinen Fliigen, die die Nachbarschaft der
Wohnungen aufsuchen. Sein Flug ist schwerfallig, und
sein Gesang , ohne sehr bemerkenswerth zu sein , er-

mangelt nicht des erheiternden Reizes. Wenn wilde
Beeren fehlen, vergreift sich dieser Vogel an Knospen
und an jungen Erbsen- und Wickentrieben.

Merula sinensis, Less.

Diese Amsel ist Standvogel der siidlichen Provinzen

;

am Hoangho habe ich sie nie angetrofFen. Sie halt

sich vorzugsweise zwischen den Bambus, die in der
Nahe der Wohnungen gepflanzt stehen, in den Boskets,
welche die Ebene schmiicken, auf Hiigeln, nie aber im
Hoehgebirge. Sie besitzt einen Gesang, der schoner
und abwechselnder als der der europaischen Amsel ist,

mit der sie sonst in den Sitten iibereinstimmt und von
der sie sich u. a. durch bedeutendere Grosse und die

Farbung beider Geschlechter unterscheidet.

Das Mannchen ist namlich dem Weibchen fast gleich

gefarbt und hat wie dieses eine schwarzbraune Unter-

seite, wahrend auch dem Weibchen der gelbe Schnabel

eigen ist.

Merula Goiddi, Verr. — Ois. Chine. Tab. 39.

Gehort dem westlichsten China und dem Fiirstenthum

Moupin ausschliesslich an. Aus den Bergwaldungen
herabkommend, steigt sie im Winter zu den Thalern

nieder und sucht dann die Nahe der Wohnungen auf,

um an den Hecken und auf Blossen Friichte und kleines

Gewiirm vom Boden aufzulesen. Erinnert in der

Zeichnung des Gefieders ein wenig an den Rosenstaar.

Turdus Naumanni, Temm.
Es wird fiir den deutschen Leser besonderes Inter-

esse haben, iiber diese unserem beriihmtesten Meister

heimischer Vogelkunde gewidmete, in Deutschland spo-

radisch vorkommende Art etwas Naheres aus der Feder
eines so trefflichen Beobachters, wie der Abbe David
es ist, zu erfahren.

Die Naumanns-Drossel variirt sehr in ihrem Gefieder

;

sie besucht Europa ziemlich oft, ist aber besonders

iiber Ostasien verbreitet. Es ist die Species, die ich

in China am haufigsten antraf, besonders im Norden
und Westen des Landes. In dieser ganzen Region, in

der Ebene wie im Gebirge, zeigt sie sich in betracht-

lichen Schwarmen. Zu Peking kann man sie vom Herbst

an bis zu Ende des Friihlings in den Garten, um die

Pagoden und Grabstatten herum antreffen. Sie nahrt

sich daselbst von Wachholderbeeren und Sophorafriichten,

sowie von Wiirmern und Insekten. Zur Sommerzeit

verlasst sie China, um in der Mantschurei und Sibirien

zu nisten. Herr Przewalski hat sie im Hoanghothale,

in Kukonoor und am Ussuri beobachtet; er hat merk-

wiirdiger Weise konstatirt, dass sie sich auch in der

Mongolei nicht fortpflanzt, selbst nicht auf den Waldbergen
des Alashan.

T. fuscatus. Pall.

Diese Drossel, die in Europa in Schlesien und bei

Wien gefangen worden ist, ist in China gemein wahrend
der kalteren Halfte des Jahres. Sie mischt sich oft

unter die Gesellschaften der Naumannsdrossel. — David

glaubt, dass beide Arten sich mit einander paaren und
durch Zwischenformen vermoge der Hybridisirung mit

einander verschmelzen.

Saxicola opistholeuca, Strickl.

Dieser Steinschmatzer unterscheidet sich von der

S. leucura Europa's nur durch etwas geringere Grosse

und einige Abweichungen in der Vertheilung des Schwarz
und Weiss auf den Schwanzfedern ; aber wahrend
der europaische Vogel nur die einsamsten und wildesten

Orte, mitten im Gekliift nackter Bergparthieen bewohnt,

halt der unsere sich im Gebiisch und sucht seine

Nahrung auf Landstrassen und in den Culturen, ohne

die Gegenwart des Menschen im Geringsten zu scheuen.

Er bewohnt iibrigens einzig und allein die Provinz

Setchuan, wo er Standvogel ist.

Copsychus smdaris, Bp. — Lanius bengalensis niger,

Briss. Siidchina bis zum Yantsekiang. Sie leben in der

Nachbarschaft der Wohnungen und nahren sich vor-
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ziiglich von Dipterenlarven, die sich im Mist entwickeln.

Ihre Pamiliaritat ist so gross, dass sie bisweilen bis

ins Innere der Hauser kommen. Sie sitzen lieber auf

Dachfirsten und Stangen als auf Baumzweigen, und

lassen , vom Morgengrauen an , einen zienilich ange-

nehmen, aus pfeifenden Lauten bestehenden Gesang horen.

Von Zeit zu Zeit wippen sie mit dem Sohwanze, breiten

ihn facherformig aus, um ihn mit eineramal wieder in

die Hbhe zu sehnellen und dies Manover bald darauf

zu wiederholen. Besonders vor einem Nebenbuhler oder

vor dem Weibchen werden diese seltsamen Bewegungen
vom Mannchen ausgefiihrt. Ihr Naturell ist iibrigens

sehr zanksiichtig ; auch halten sie die Chinesen deshalb

haufig als Xampfvogel.

Accentor Montanellus, Midd. — Ois. Chine. Tab. 33.

Diese Art, welche nach Severtzoff im nordostlichen

Turkestan in einer Hohe von 5— 10000 Fuss nistet und
sieh bisweilen nach Europa verirrt, ist gemein im ost-

lichen Sibirien, am Baikalsee und wahrend des Winters

in der nordlichen Halfte China's. Sie trifft zu Peking

mit den ersten Frosten zugleich ein und bleibt bis zum
Friihling. Sie halt sich in den Garten, an buschigen,

mit hohem trocknen Grase bedeckten Stellen, sieh von

kleinem Gesam, besonders dem der Amaranius
nahrend. Zur rauhen Jahreszeit lasst diese Braunelle

nur einen leisen und soharfen Pfiff horen, aber im
Sommer singt sie angenehm; auch halten sie deswegen
die Pekinger im Kafig und fiittern sie mit Hirse.

Garrulax perspicillatus, Swinh. — Ois. Chine. Tab. 52.

Dieser grosse Garrulax ist dem Siiden eigen und
halt sich in der Nahe der Wohnungen und Graber, in

den Kulturen und auf den Ebenen, welche mit Baum-
gruppen, Gebiisch und Bambusgerohrichten besetzt sind,

nie in den Waldern. Diese Vijgel leben in kleinen

Gesellschaften stets an den Orten verweilend, die ihre

Geburtsstatte waren. Sie suchen an der Erde, langs

den Hecken, an Feldrandern, unter Bambus die Insekten,

welche ihre Hauptnahrung ausmachen. Im Nothfall

begniigen sie sich mit vielerlei Friichten und Kdrnern,

ja sie vergreifen sich selbst an schwacheren Vogeln.

Ihre schreiende unangenehme Stimme lassen sie fort-

wahrend horen.

Garrulax Sannio, Swinh.

Hat dieselben Sitten wie der vorige, steigt aber

hoher ins Gebirg hinauf, immer den bewohnten Thalern

folgend.

Trochalopteron Ellioti, Verr. — Ois. Chine. Tab. 57.

Im Setchuan und Moupin. In diesen Bergdistrikten

ist der Vogel fast iiberall und zu jeder Jahreszeit ge-

mein. Nie findet man ihn dagegen im Tieflande. Er
liebt mehr den Waldrand als das Innere der Forsten

und zeigt sich haufig an Wegrandern in der Nahe der

Wohnungen. Seine Zutraulichkeit ist so gross, dass

ich ihn oft im Winter in die Wohnungen selbst kommen
sah, wo er Korner oder Maismehl aufpickte. Die Chi-

nesen verzeihen ihm gern seiche kleine Diebstahle in

Erwagung der Annehmlichkeit, die er ihnen durch sein

lebhaftes , elegantes Benehmen und durch sein unauf-

horliches Plaudern verschafft, welches von sanftem

Wohlklange und sogar etwas melancholisch ist.

Troglodytes fumigatus, Temm,
Unserem Zaunkbnig sehr ahnlich ; in Japan verbreitet.

In China ausserst selten, aber einraal innerhalb der

Stadt Peking erbeutet.

Janthia cyanura, Swinh. — Ois. Chine. Tab. 28.

Dieser reizende Vogel , der den ganzen aussersten

Osten von Indien bis Ostsibirien durchstreift, ist in der

Mongolei und China sehr gemein. Er halt sich vorzugs-

weise im Walde und in Dickichten auf, bisweilen aber

kommt er auch in die Stadte, und zur Zugzeit ist er

innerhalb der Mauern Pekings nicht selten. Der Mensch
flosst ihm nicht mehr Furcht ein, als unserem Roth-

kehlchen, dem er auch durch seinen Lockton sich

nahert.

Cyanecvla eoerulecula, Bp.

Wird haufig auf dem Zuge, selbst in der Stadt

Peking gefangen und von den Chinesen im Kafig ge-

halten.

Drymoepus extendcauda, Swinh.

Eine kleine Art, die an bewohnten Orten, im Grase

oder Getreide lebt. Sie ist nicht scheu, treibt gern in

den Garten ihr Wesen und flieht weder den Menschen
noch die Hausthiere. Ihr Nest ist sehr elegant aus

griinem Grase und Hanf schalenformig gebaut.

Reguloides mperciliosus, Przew.
Dieser in Ostasien gemeine Vogel erselieint in China

sehr haufig auf dem Zuge. Im Friihling und Herbst

passiren grosse Gesellschaften von ihm die Stadt Peking.

Sie singen im Sommer angenehm.

Parus pekinensis, Dav. — Ois. Chine. Tab 34.

Innerhalb Peking entdeckt im Januar 1864, wo sie

in den Garten des Abbe David kam. Es war dies

jedoch nur ein zufalliger, durch hohen Schneefall ver-

anlasster Besuch, da der Vogel sich spater als ein Be-

vfohner dichter Nadelwalder im Norden China's heraus-

stellte. Sie gleicht unserer Kreuzmeise. — Parus minor

zeigt sieh nur selten in der Hauptstadt, regelmassig

dagegen, an baumreichen Orten unsere Nonnenmeise
(P. palustris). — Gleicht am meisten der europaischen

Tannenmeise.

Motacilla alhoides, Hodgs.

Diese der weissen Bachstelze nahestehende Art findet

sich in ganz China wahrend der schonen Jahreszeit

iiberall wo fliessendes Wasser, Bewasserungskanale

zwischen den Reisfeldern vorhanden sind , in der Ebene
wie im Gebirge. Sie nistet oft auf den Dachern oder

sonst in der Nahe der Wohnungen und erheitert die

Leute durch die Anmuth ihres Gesanges.

Limonidromus indicus, Swinh.

Scheint ein Mittelglied zwischen Bachstelzen und
Piepern darzustellen. Zeigt sich alljahrlich auf dem
Zuge in Peking; lebt viel auf Baumen und kommt bis in

die Garten.

Passer montanus, Briss.

Unser auch in Ostasien weit verbreiteter Feld-

sperling hat, in Indien und China wenigstens, von dem
europaischen abweichende Gewohnheiten. Statt sich

im Busch und auf den Bergen aufzuhalten, bewohnt

er die Stadte und Dorfer. Vielleicht darf man hieraus

schliessen, dass unsere Feldsperlinge nur deshalb draussen

leben, well sie durch die starkeren Haussperlinge aus

der Nahe des Menschen verjagt werden.

P. rutilans, Temm.
In Japan, Formosa und dem gebirgigen Theil des
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inneren China's, nicht bis Peking hinanf. Im Hochgebirg

von Moupin bleibt er nur den Somnaer hindurch. Er
entfernt sich nicht von den Wohnungen und baut sein

Nest unter den Dachern. Stimme und Sitten wie beim

Haussperling.

Munia acuticauda, Hodgs.

Verbreitet sich von Hinterindien bis zum Yantsekiang

und bis zu den Grenzen Tibets. Ueberall lebt er ver-

traulich in der Nahe der Wohnungen und baut sein

Nest auf Gartenbaumen. Ich habe offers im Friihjahr

mehrere Paare an der Herstellung eines solchen Baues,

der durch seine enorme Grosse auffallt, arbeiten sehen.

Der Gesang dieser Munia ist ohne alles Verdienst.

Nichtsdestoweniger erziehen die Japaner im Kafig eine

Albinovarietat des Vogels.

Sturnus sericeus, Gmel.

Dieser aschgraue, mit weissem Kopf versehene Staar

bewohnt als Standvogel die siidliche HJilfte China's. Er
sucht die Nahe des Menschen auf und baut sein Nest

unter Dachern und in Baumlochern, Seine Sitten und
Gewohnheiten sind die unseres Staares ; sein Lied ist

sanft und melodiseh. Er selbst ist wenig zahlreich und
meidet die Ebene.

Temenuchus sinensis, Dav.

Erscheint im Sommer in zahlreichen Schaaren im

Siiden China's; scheint die Nahe der Wohnungen auf-

zusuchen und baut das Nest in die Hohlungen de
j.

Dacher.

Aeridotheres cristatellus, Swinh. — Ois, Chine. Tab. 86"

Heisst in China Pako (8), weil er sich, wie man
sagt, nie anders als zu acht zeigt. Er bewohnt alle

Stadte der Siidhalfte des Reichs, ausserhalb der Gebirgs-

zone. Diese Staare werden von den Chinesen als

Stubenvogel hoehlichst geschatzt, weil sie mit grosser

Leichtigkeit sprechen lernen und weil auch ihr natiir-

licher Gesang klangvoU ist. Im Ereien entfernen sie

sich nicht weit von den Wohnungen und bauen in hohle

Baume. Ihre Nahrung besteht aus Samen und Insekten.

Oft setzen sie sich auf das Vieh , um ihm Parasiten

abzulesen.

Corvus sinensis, Swinh.

Vertritt unsere Rabenkrahe, bewohnt in Menge das

ganze Reich, besonders bewohnte Orte, zeigt sich iiber-

all nicht minder schlau als kiihn, verwiistet die Hiihner-

hofe und pliindert Nester. In der Stadt Peking sind

diese Krahen ausserst zahlreich und leisten durch Weg-
fressen des Aases gute Dienste.

Corvus torquatus, Less.

Diese Krahe, die David einen der charakteristischsten

Vogel des himmlischen Reiches nennt, lebt zwar nie

im Innern der Stadte, baut aber oft auf hohen Baumen
dicht neben Weilern.

Pica caudata, L.

Die gemeine Elster bevolkert in ganz China die

Nachbarschaft der Stadte und Dorfer und wohnt iiberall,

wo Kulturen sind.

Lycos dauricus, Swinh.

Tausende von daurischen oder gescheckten Dohlen
durchfliegen mit lautem Geschrei die Ebene um Peking,

aber nur selten, besonders im Winter, bemerkt man
darunter einige schwarze Dohlen {Lycos neglectus,

Swinh.)

Urocissa sinensis. Cab.

Nahert sich oft den Wohnungen, ohne jedoeh, wie

die Elster, ins Innere der Stadte zu kommen.
Turtur chinensis, Bp.

Lebt vorzugsweise in der Ebene, mitten unter den

Kulturen und in der Nahe der Wohnungen. Sein Rucksen
unterscheidet sich kaum von dem der Lachtaube, mit

welcher ich ihn oft vergesellschaftet gesehen habe.

T. risorius, Jerd.

Die Stammrasse lebt wild in den nordwestlichen

Provinzen China's. Gleich der vorigen sucht sie die

Nachbarschaft des Menschen, dringt in die Stadte und
Dorfer und baut auf den die Hauser beschattenden hohen

Baumen. Nie dagegen trifift man sie im Gebirge oder

in Waldungen, wie andere Tauben.

Turnix maculatus, Vieill.

Gemein um Peking. David griff mit der Hand ein

sehr schbnes Exemplar, welches zufallig in sein Kabinet

gelaufen war.

Herodias alba, Swinh.

Die Umgegend von Peking hat ziemlich viel von

dieser Art bevblkerte Reiherkolonien auf hohen Baumen
um die Pagoden herum. Selbst in der Hauptstadt auf

den Teichen in der Nahe des kaiserlichen Palastes sieht

man sie haufig.

Subulcus coromandus, Swinh.

Liebt weniger das Wasser als seine Verwandte und

gefallt sich beim Vieh auf den Weiden. Er setzt sich

den Biiffeln auf den Riicken, sich von den Heuschrecken

nahrend, die diese Thiere vor sich aufjagen. Er nistet

kolonieenweis auf hohen Baumen, oft dicht neben Woh-
nungen, denn er fiirchtet den Menschen gar nicht.

Ardea Nycticorax, Vieill.

Sehr gemein in China, errichtet er seine Reiherhorste

kolonieenweis selbst im Innern der Stadt Peking.

Erythra phoenicura, Bp.

Dies siidchinesische Wasserhuhn dringt bis in die

Garten und versteckt sich in Hecken und unter

Strauchern.

Anser segetum, Mey. et Wolf.

Ueberwintert zahlreich ; oft, auf dem.Friihlingszuge,

lasst sie sich im Innern Pekings nieder.

Cygnus ferus, Ray.

Der Singschwan thut bisweilen ein Gleiches auf

den Teichen rings um den Kaiserpalast.

Casarca rutila, Bp.

Lebt in China als Wintergast auf Feldern nach

Ganseart. In der Mongolei, wo sie Gegenstand religioser

Verehrung von Seiten der Lamas ist, scheut sie die

Nahe des Menschen nicht im Geringsten.

Nettapus coromandelianus, Gr.

Dieser reizende Wasservogel, weder Ente noch

Krickente oder Gans, lebt als Sommervogel in geringer

Anzahl im centralen China; an grossen Wasserbecken

und an den Graben der Reisfelder. Er setzt sich haufig

auf Haus- und Pagodendacher. Oft sogar baut er da-

selbst sein Nest, wenn Baumstamme in der Nahe
fehlen.
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Die FS^rbung des weiblichen Schildsittieli.

Auf Tafel III f. 1 von „Reichenow'8 Vogel-
bilder aus fernen Zonen" findet sich die Be-

merkung, dass es noch ungewiss sei, ob das Weibchen
des Schildsittich {Platyeercus Barrahandi) im Alter

dem Mannchen ahnlich getarbt sei oder das einfache Kleid

des Jungen behalte.

Seit 1872 besitze ich ein Weibchen des Schildsittichs,

dessen Geschlecht dadurch documentirt ist, dass es jahrl.

regelmassig 4 Eier legt und eifrigst bebriitet, natiirlich

erfolglos, da sie unbefruchtet smd, indem ich kein

Mannchen habe, und sie ein solches anderer Art nicht

annimmt.
Dieser Vogel nun ist einfarbig matt griin, am ganzen

Kopfe mit kaum bemerkbar blaulichem Scheine; die

Hosen roth, so dass also kein Zweifel besteht, dass die

Parbung von der des Mannchens wirklich abweicht,

auch in hbherem Alter; denn der Vogel mag nun doch

schon 9 Jahre etwa alt sein. H. Scheuba.

wurde am 18. Juli 1878 auf einer Waldwiese bei

Schonmiinzach auf dem Schwarzwalde erlegt. — Im
October 1870 wurde ein Weibchen im Jugendkleide
bei Pfalzgrafenweiler auf dem Schwarzwalde geschossen

und ein drittes Exemplar, ein altes Mannchen, im Mai
1832 bei Schmieden, 0. A. Cannstatt.

Von Oallinago major wurde am 12. September 1876
bei Schemmerberg ein prachtiges altes Mannchen im
Sommerkleid geschossen und die Art somit zum ersten

Male fiir Wiirttemberg festgestellt.

Bei Oflfenburg in Baden ist ein altes Weibchen im
Jahre 1869 geschossen. A. R.

In dem 25. Jahresberichte des Vereins fiir Vater-

landische Naturkunde in Wiirttemberg giebt Prof. K r a u s s

einige Notizen iiber seltene Vogel Wiirttembergs

:

Erythropus vesperiinus wurde im Herbst 1878 bei

Oberstadion erlegt, ein anderes Exemplar (altes Mannchen)
bei Schemmerberg im Sommer 1873, ein einjahriges

Mannchen bei HoTzgerlingen am 18. Sept. 1859.

Haematopus ostralegus verirrt sich selten auf seinem

Zuge nach dem Binnenlande. Ein schones Mannchen

In No. 7 des Centrallblattes wird mitgetheilt, dass

Nordenskibld in einem Briefe von der Nordkiiste 8i-

biriens berichtet, dort 6—7 Arten von Schneeammern
beobachtet zu haben, und es wird die Vermuthung aus-

gesprochen, dass dieser Mittheilung wohl ein Irrthum

zu Grunde liegen miisse.

Vielleicht erklart sich die Beobachtung des beriihmten

Reisenden dadurch, dass derselbe die in Sibirien durch

etwa vier Arten vertretene Gattung Leucosticte zu den
Schneeammern gezahlt habe, was wohl moglich erecheint,

wenn man Grosse, Farbung und Betragen derselben

erwagt und die Wahrnehmung aus der Feme stattge-

funden hat.

Uebrigens steht die Gattung Leucosticte den Schnee-

finken {Montifringilla C. L. Brehm) sehr nahe und ist

vielleicht kaum generisch zu trennen.

E. F. V. HOMETER.

Rundschau.

Brehm's Thierleben, II. Auflage. Band V. Vogel. II.

Theil (Bibliographisches Institut in Leipzig. 1879.)

Die schopferische und gestaltende Thatigkeit des

beriihmten Verfassers verfolgt ihren Weg mit einer

Ausdauer und Conaequenz, welche des hochsten Lobes
wiirdig sind und sich in dasselbe nur mit der der

Wiirde des Gegenstandes entsprechenden Ausfiihrung

zu theilen haben. Es sind dies Vorziige, welche der

gesammten Thierkunde zu Gute kommen, insofern die-

selbe Fiihlung mit der grossen Welt der Gebildeten

im Volke sucht und sich in Formen darzustellen bestrebt

ist, welche den engen Kreis der Fachgelehrsamkeit
iiberragen. Hier begegnen wir einem Naturforscher,

welcher dem von ihm bearbeiteten und beherrschten

Stoff das innigste psychologische Verstandniss entgegen
bringt, wahrend seine Begabung fiir die aussersten

Feinheiten der Beobachtung und die Wiedergabe der-

selben durch das beredte Wort sich zu einer bisher

ungeahnten Hohe emporschwingt. So sei es denn dreist

ausgesprochen, was fiir das ganze Werk und demgemass
auch speciell fur den vorliegenden neuen Band Giiltig-

keit hat: dem Leser wird in Brehm's „Thierleben" eine

in unaufhaltsamem Emporsprudeln gleichsam wie aus
den Urtiefen der Natur selbst sich vor ihm entrollende

Reihe von Bildern dargeboten, deren zugleich anmuths-
voUe und wissenschaftlich begriindete Plasticitat uniiber-

troffen dasteht. Man wird sich nicht von der Gewiss-
heit entfernen, wenn man annimmt, dass nur unter dieser

Gestalt die Saat einer allgemeineren und besseren

naturwissenschaftlichen Volksbildung ausgestreut werden
konne. Kaum ist in dieser Hinsicht ein anderes Volk
griindlicher vorbereitet, gliicklicher begabt, als das

unsere, von jeher mit so tiefem Naturgefiihl ausgestattete

und nur einer in zeitgemasse Form gekleideten Belehrung
entgegenharrende. Hort man ja doch schon jetzt in

Schichten der Bevblkerung, die bisher gleichgiiltiger

verharrt batten, Aeusserungen, die von der stets wach-

senden Beliebtheit des Autors und von der grossen

Verbreitung seiner Schriften Zeugniss ablegen. Sein

eigener Scharfblick, sowie nicht minder das miihsame,

aber auch fruchtbringende Quellenstudium, dem er obge-

legen hat, lassen es als eine nur verdiente Anerkennung
erscheinen, wenn zur Bestatigung irgend einer That-

sache aus dem Gebiete der Thierkunde der Volksmund
zur Stunde nichts Nachdriicklicheres zu sagen weiss,

als: Es steht aber doch so im Brehm! „Im Buffon"

wiirde er vor hundert Jahren geaussert haben.

Um vom Allgemeinen zum speciell Ornithologischen

iiberzugehen , sei zu Nutz und Frommen des Lesers

berichtet, dass der vorliegende Band, 666 Seiten um-
fassend, von den Raubvogeln bis zu den Tauben inclu-

sive reicht und innerhalb dieses Rahmens, ausser den

schon genannten, die unermesslich grosse Sippe der

Sperlingsvogel im weitesten Sinne des Wortes, abhandelt.

An iiberreichlicher bildlicher Darstellung hat auch hier

wiederum Miitzel's Meistergriffel das Allervorziiglichste

geschaffen. Gruppen wie, um nur ein Beispiel anzu-

fiihren, diejanigen der Lammergeier tragen einen Cha-
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rakter der Vollendung in sich, den nur die gediegenste

Naturauffassung , Hand in Hand gehend mit genialer

Kunstlerschaft, eingeben konnte.

Wie wir horen, wird die fortschreitende Publikation

von Brehm's ,,Thierleben" durch die Reise, welche in

nachster Zeit den Verfasser in erlauchter Gesellschaft

an die Kiisten und auf die Hochgebirge Spaniens fuhren

wird , in keiner Weise eine tfnterbrechung erleiden,

sondern mit gewohnter Regelmassigkeit ihrem Endziel

entgegenschreiten. Wahrend fur Brehm selbst neue

Forschungskreise sich erschliessen und unsere warmsten
Wiinsche ihn auf seiner Fahrt begleiten, darf der Vogel-

kundige insbesondere sich des Gedankens freiien. den

ihm vorzugsweise am Herzen liegenden Abschnitt des

Gesammtwerkes in kiirzester Frist sein eigen nennen

zu konnen.

Berlin, 20. April 1879. Gael Bolle.

Proceedings of the Zoological Society of London.

IV, 1878 (1. April 1879): Wood- Mas on, On the

Structure and Development of the Trachea in the Indian

Painted Snipe (Rhynchaea capensis). S. 745 (mit Holz-

schnitten). — Gurney, Remarks upon the habits of

Asturinula monogrammica. S. 791 (der Vogel hat nach

Buxton's Beobachtungen einen singenden Ruf wie
Melierax). — Sharpe, On a new Species of Indicator,

with Remarks on other Species of the Genus. S. 793
(Neu: Indicator malayanus). — Sharpe, A Note on

Poeoptera lugubris. S. 802 (P. cryptopyrrha Cab. als

Art anerkannt). — Sclater, Saxicola stapazina killed

in Lancashire. S. 881. — Garrod, Notes on the

Anatom}^ of Indicator major. S. 930. — Marquis of
Tweeddale, Contributions to the Ornithology of

Philippines. No. XL S. 936 (Neu: Pseudoptynx gurneyi,

Ninox spiloceplialus , Scops everetti , Chaetura picina,

Lyncornis mindanensis , Vohocivora mindanensis) .
—

S e e b h m , On a new Species of Sylvia from Abyssinia.

S. 978 (Sylvia Blaiifordi). — Abgebildet: Poeoptera

lugubris t. 49, Accipiter stevensoni t. 57, Pseudoptynx

gurneyi t. 58, Chaetura picina t. 59, Ara spixi t. 61.

Lawrence, Catalogue of the Birds of Grenada, from

a collection made by Mr. Ober for the Smith Inst.

(Proceed. Unit. States Nation. Mus. 1878 p. 265—278.

d'Albertis e Salvador!, Catalogo degli ucoelli raccolti

da L. M. d'Albertis durante la seconda e terza esplora-

zione del Fiume Fly negli anni 1876 e 1877 (Ann.

Mus. Civ. St. Nat. Genora. Vol. XIV 10. Marzo 1879

p. 21—147). A. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 7. April 1879. Vorsitzender : Herr Dr.

Brehm. — Nach der Verlesung des Berichtes iiber

die Sitzung im vergangenen Monat widmet Herr Dr.

Bolle dem vor wenigen Tagen dahingeschiedenen Prof.

Ludwig Reichenbach warme Worte der Erinnerung

und der Anerkennung. Herr Dr. Bolle liebt die Ver-

dienste, die sich der Verstorbene um die ornithologische

Wissenschaft speciell erworben, riihmend hervor und
giebt einen allgemeinen Ueberblick iiber die vielseitige

Thatigkeit des Dahingeschiedenen. Die Gesellschaft ehrt

das Andenken an Ludw. Reichenbach durch Er-

heben von den Sitzen. — Herr Dr. Reich enow legt

eine Anzahl neu eingegangener Werke und Arbeiten

vor und referirt iiber dieselben. Bei der Vorlage der neu

eingegangenen Notizen fiir den Ausschuss der Beo-

bachtungsstationen der Vbgel Deutschlands werden be-

sonders die ausserordentlich eingehenden Beobachtungen,

welche von dem Verein in Grossenhain eingesandt

worden sind, riihmlichst hervorgehoben , und es wird

beschlossen, genanntem Vereine in Anerkennung der

regen Thatigkeit und so riihrigen Betheiligung an den

Arbeiten der Beobachtungsstationen den Dank der Ge-
sellschaft auszusprechen. — Herr Hausmann spricht

in einer langeren Mittheilung iiber das Vorkommen
von Otis tetrax in Mecklenburg. Der Vortragende dankt

seine Angaben Herrn Gymnasiallehrer C. Struck, dem
verdienstlichen Conservator des Maltzaneums in Wahren.
Genauere Details iiber den Vortrag behalten wir uns

fiir den Bericht im Journal fiir Ornithologie vor und
theilen hier nur mit, dass bis jetzt vier sichere Angaben
iiber das Vorkommen des Zwergtrappen in Mecklenburg
bekannt geworden sind. Notizen iiber den im Museum
zu Wahren befindlichen, im Jahre 1847 bei Krbpelin

geschossenen Kragentrappen bilden den Schluss der

interessanten Mittheilungen. — An die letzten An-
gaben des Herrn Hausmann kniipft sich eine langere

Discussion, welcher Art die in Mecklenburg erlegte

Kragentrappe angehore, ob 0. houbara oder 0. Macqueeni.

Herr Schalow bespricht die Unterschiede der beiden

Arten, Herr Dr. Brehm theilt Beobachtungen mit, die

er iiber 0. houbara in Afrika und iiber 0. Macqueeni
in Asien gesammelt hat, Herr Dr. Bohm weist darauf

hin, dass sich die Naumann'schen Angaben iiber das

Vorkommen des Kragentrappen in Deutschland sammt-
lich auf 0. Macqueeni beziehen, und Herr Dr. Bolle
schildert die Lebensweise der 0. houbara, wie er sie

auf Forta ventura beobachten konnte. An diese Mit-

theilungen schliessen sich langere Discussionen iiber

die Zugstrassen der Vogel in Sibirien, angeregt durch

Beobachtungen des Herrn Dr. Brehm iiber den Zug
des kleinen 0. tetrax in Russland. — Herr Dr. Brehm
bespricht einen Kurzen Besuch, den er vor einiger Zeit

dem Pester Museum abstatten konnte und weist auf

einige ornithologische Seltenheiten hin, die sich in den

Sammlungen des genannten Institutes befinden. Er
nennt eine Xema Sabinii, die 1878 im Neocrater Comitat

geschossen wurde, und bespricht die interessante Farbung
dieses Individuums, von der er nicht genau zu sagen

wusste, ob sie einem Mittel- oder dem Winterkleide

angehorte. Ferner nannte der Vorsitzende Procellaria

haesitata aus dem Zipser Comitat. Schliesslich spricht

Herr Brehm iiber das regelmiissige Briiten von Anas
leucocephala in Siebenbiirgen und iiber die Verbreitung

dieser Ente in dem genannten Gebiet. — Herr Dr.

Reichenow legt einen von unserem auswartigen Mit-

gliede Herrn Sachse (Altenkirchen) eingesandten Magen
eines im Marz geschossenen Haselhuhnes [Tetrao bonasia)

vor. Der Mageninhalt besteht aus • anderen Nahrungs-

stoffen als bei dem im Winter erlegten Exemplar (vergl.
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Orn. Centralbl. 1878, S. 6). Herr Dr. BoUe wird sich

der genauen Festellung des Inhaltes unterziehen. —
Herr Dr. Reichenow bespricht eine Vogelsammlung,

die an das Kgl. zoologische Museum gelangt ist. Die-

selbe ist von dem Ingenieur Schiitt, der sich jetzt im
Auftrage der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung

Aequatorialafrikas auf dem Wage in das Innere befindet,

in der Umgegend von Malange in Angola zusammenge-

bracht worden. Dieselbe enthalt mehrere Arten, deren

Vorkommen bisher noch nicht fiir Angola constatirt

war, so den seltenen Raubvogel Avicida cuculoides,

Dendropicus Lafresnayi, Crateropus hypostictus, Cinnyris

affinis, Fenthelria ardens u. a. Ausserdem befindet sich

in der Sammlung ein durch seine besondere Grosse aus-

gezeichneter Widehopf, welchen der Vortragende folgen-

dermassen charakterisirt

:

Upupa africana major, n. subsp.

Up. africanae quoad colores simillima sed intensius

tincta et major, praecipue alis longioribus. Long. tot.

c. 270, ala 153, cauda 105, rostrum a fronte 55, rictus

60, tarsus 20 Mm. — Zum Sehlusse der Sitzung verliest

der Vorgenannte einen Entwurf fur die Jahresversamm-

lung in Stettin , wie derselbe von den beiden Ge-

schaftsfiihrern Dr. Dohrn und Dr. Bauer verfasst

und an den Vorstand eingesandt worden ist.

Heeman Schaiow.

JahresTersammlung der Allgemeinen Deutschen Oruith.
Gesellschaft.

Die vierte Jahresversammlung der Allg. Deutschen

Ornith. Gesellschaft findet vom 24.—26. Mai in Stettin

statt. Eroffnungssitzung am 23. Mai Abends 7 Uhr im

Hotel de Prusse. Excursionen sollen nach der Reiher-

und Cormoran-Colonie bei Curow, sowie nach ornitho-

logisch interessanten Punkten am Hafi^ und auf der

Insel Usedom per DampfschiiF unternommen warden.

Den Mitgliedern geht das Programm mit dieser

Nummer zu. Freunde der Ornithologie, welche sich

der Gesellschaft anschliessen wollen, mogen sich bei

dem General secretair, Prof Cabanis, Berlin S.W.
Alte Jacobstr. 103 a anmelden.

Das April- Heft des Journal f. Ornithologie bringt

aus der Eeder des Besitzers eine Besprechung mehrerer

Gruppen der ornithologischen Sammlung des Herrn

E. F. V. Homeyer in Stolp. Die Sammlung ist in

Bezug auf die europaische Ornis eine der reichhaltigsten

Privatsammlungen und mit Riicksicht auf climatische

und locale Formen angelegt.

Die bevorstehende Jahresversammlung der Ornitho-

logen, welche vom 23.-26. Mai d. J. zu Stettin statt-

findet, bietet den Kennern eine giinstige Gelegenheit

zu einem Abstecher nach Stolp, Behufs Musterung der

reichhaltigen und hervorragend lehrreichen Ho-
meyer'schen Sammlung.

Herr v. Homeyer hegt den lebhaften Wunach,
manchen lieben Gast in Stolp begriissen und mit Fach-

genossen seine Sammlung durchmustern zu konnen. Es
miisste dies jedoch in den Tagen vor der Stettiner
Jahresversammlung geschehen, da Herr v. Homeyer
von Stettin aus eine weitere, langst geplante Reise

antritt. Cabanis.

In der letzten Sitzung der Petersburger Gesellschaft

russischer Naturforscher schlug Prof. Bogdanow der

Gesellschaft vor, ein Werk iiber die Ornithologie des

nordlichen Theiles des europaischen Russlands heraus-

zugeben. Der Vorschlag fand allgemeine Billigung,

und es wurde eine Commission zur Herausgabe dieses

Werkes, bestehend aus den Herren Bogdanow, Polyakofi',

Pleske und Keppen, gewahlt. H. S.

Der bekannte russische Oberst Przewalsky, dem die

Ornithologie schon so viel verdankt, hat vor wenigen

Tagen Petersburg wiederum verlassen, um eine neue

grossere Reise, deren Dauer auf zwei Jahre berechnet

ist, anzutreten. Przewalsky wird iiber Orenburg, Omsk
und Semipalatinsk an die chinesische Grenze gehen und
von dort, iiber Hami und Hansu, Lassa zu erreichen

suchen. Von Lassa aus gedenkt er den Brahmaputra
zu verfolgen und in die unteren Thaler des Himalaya
hinabzusteigen. Spater will er wieder nach Lassa
zuriickkehren , das Kuen - lun Gebirge iiberschreiten,

Yotan besuchen und von hier durch Kashgar, iiber

den Bolor-Tagh, nach Khokand im russischen Turkestan

zuriickkehren. Hoffen wir, dass dem kiihnen Erforscher

Centralasiens, wie schon wiederholt, auch dieses Mai
das Gliick hold sein und ihn nach Europa zuriickfuhren

moge. Gewiss wird der Wissenschaft aus dieser neuen
Reise Vortheil erwachsen, und dass die Ornithologie

nicht zum wenigsten davon Nutzen haben wird, dessen

sind wir sicher. H. S.
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Ornithologische Skizzen aus Mecklenburg und Nord-Friesland.

II.

Von Dr. R. B8hiii.

Der Jubelruf der Zehntausend , wie sie nach miihe-

ToUer Katabasis von der erklommenen Berghohe plotz-

lich das langersehnte Meer am Horizonte erblickten

:

„6dXaTza, -diHaTia" , stieg unwillkiirlich in mir auf,

als unser Wagen von der heissen, staubigen Chaussee

den Deich herangekrochen war, der schon lange in end-

loser, schnurgrader Linie die Anssicht liber das Marsch-

land begrenzt hatte, und nun das Meer sich vor uns
ausbreitete.

Aber das, was da zu unsern Fiissen lag, war nicht die

echte, alte Nordsee mit ihren langanrollenden, schaum-
gekronten Wogen und dem majestatischen Donner der

Brandung. Die war nocb fern, jenseits des Wester-
strandes der Insel Sylt. Einem maclitigen Binnensee

gleich, kaum in leisem Auf- und Niederfluthen den
Strand bespiilend, dehnte sich die ruhige Flache aus.

Es war das Wattenmeer , welches zwischen der Kiiste

von Schleswig und der nordfriesischen Inselgruppe seine

Untiefen hinzieht. Wie vom schroffen Eelsengestade

Helgolands ein kiihngewolbtes Gatt nach dem andern

unter dem Nagen der Wogen einstiirzt und ganz lang-

sam die rothe Klippe zusammenschmilzt, so wiihlt und
nagt die See auch am Sande der friesischen Inseln.

Wo heut die seichten Nordseewasser sich ausbreiten,

war friiher weithin Feld und Marschen, und das, was
jetzt als Insel und Hallig aus den Fluthen ragt, ist nur
Ueberrest eines untergegangenen, grosseren Landes,
das in nicht mehr bekannter Zeit vioUeicht eins war
mit dem Continent.

Nar schmale Strassen von Fahrwasser, theilweis

durch in den Grund gerammte Baumstamme bezeichnet,

Ziehen sich nach und zwischen den Inseln hin und
gestatten wahrend der Fluth die Verbindung durch

grossere Fahrzeuge. So die Korderaue , die Lister-,

Hoyer- und Fohrertiefe, das Hollander Loch und die

Odde Lohe.

Zur Ebbezeit aber tritt das Meer iiberall zuriick,

und dann dehnen sich zwischen dem nun auch unpassir-

bar gewordenen Fahrwasser und einem Netz mehr oder

weniger seichter Kanale und Einnsale uniiberseh-

bar die Watten aus, nasse Sand- und Schlickebenen,

die meist auch ihre besonderen Namen , wie Liensand,

Robbsand, Jordsandsflack haben und deren hbehste

Stellen, oft auf weite Strecken hin, vollkommen blos-

gelegt werden, wahrend nur wenige auch zur Fluth-

zeit trockene Sandbanke, wie der Hornumsand, Seesand

und Haffsand vorkommen. Dann ist es fiir Kundige
moglich, bevor die Fluth wieder AUes iiberspiilt, zu den

Nachbarinseln — wie zwischen Fohr und Amrum ein

regelmassiger Botenweg besteht — und selbst zum
Festland hiniiber zu gehen.

Hier, wo jetzt weit und breit nichts zu erblicken

als oder Sand und nasser Schlamm, und nichts zu ver-

nehmen, als das traurige Rufen der das Watt besuchen-

den Strandvogel, lag friiher Dorf an Dorf, im Umkreise

der Inseln Sylt, Romoe, Fohr und Amrum, deren alte

Strandlinie nach Westen zu, wo jetzt Alles tiefes, offenes

Meer, noch von 1240 bekannt ist, allein etwa 80—90
bewohnte Statten. Meist trugen ihre Namen die fiir

die Dorfschaften der nordfriesischen Inseln noch heut

charakteristische Endung, wie Nibolum und Mydum,
Helium, Nystum und Boddum. Und so steht denn jetzt
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auf der Karte , weit ab von der Contour des heutigen

Strandes, da und dort das Zeichen einer untergegangenen

Kirche mit seinem abwarts gerichteten Kreuz und da-

neben liest man: „Jetzt Austernbanke und Watten"
Oder „Jetzt tiefes Wasser".

Zwischen zwei langen Steinmolen fuhr unser kleiner

Dampfer von der Kiiste bei Hoyer ab, um seinen Curs

nach Munkmarsch, dam Sylter Landungsplatz zu nehmen,

und noch war das Commando: „Voll Dampf!" nicht

gegeben, als auch schon mein Auge durch einen gewiss

fiir jeden Ornithologen erfreulichen Anblick gefesselt

wurde. Einige Larus argentatus segelten langsam iiber

das Schiff wag, aus einem Riedbruch, der sich langs

der Kiiste hinzog, stieg Totanus calidris mit seinem

gedahnten Flotenton auf, Wolken von Regenpfeifern

( Charadrius hiaticula, cantianus), erhoben sich von einzeln

aufragenden, kleinen Schlickinseln, um niedrig iiber den

Wasserspiegel hinstreichend auf einer andern wieder

einzufallen , weiter ab stand eine Gesellschaft von
Ardea einerea im seichten Wasser, von denen einer vrie

um zu recognosciren abstrich und quer vor dem Schiff

hinflog. Und jetzt wurden auf den Steinmolen zwei

Parchen der prachtvollen Vulpanser tadorna sichtbar,

die sorglos den Dampfer dicht an sich berankommen
liessen , um dann Strecke fur Strecke vor ihm bin zu

flattern, wahrend ihre Jungen , noch im weisslichen,

dunkelbraun gezeichneten Dunenkleide, in dichten Kop-
peln eilfertig dem Schiff aus dem Wege zu schwimmen
suchten und unmittelbar vor dem Kiel blitzschnell

kopfiiber untertauchten. Das Alles gab ein Bild, welches

mich mit den schonsten Hoffnungen fiir die kommenden
Jagdtage erfiillte, und ich bedauerte nur, nicht in dem
kleinen Kahne zu sitzen , der in unserem Kielwasser

vom Lande stiess, um einen ersten Schuss abgeben zu
konnen.

Langsam kam das Pestland ausser Sicht und bald

tauchte, in blauen Duft gehiillt, die lange, vom Wenning-
stedter Leuchtthurm beherrschte Linie der Insel Sylt

auf, iiber die sich im Norden die Lister Diinen, gegen
Siiden , einem schroffen Vorgebirge gleich , das sand-

steinhaltige Morsumklilf erhoben.

Noch am selben Abend traf ich im Badeorte Wester-

land die Herren Thiele und Grunack, welche, mit Jagd-

beute reich beladen, von einem Ausiluge nach List zu-

riickkehrten. Das Verzeichniss der Vogel, die von den
genannten beiden Herren, wie auch zum grossten Thail

von mir selbst auf Sylt bamerkt wurden, und dem
ich noch Strepsilas interpres, Numenius arcuatus und
Buteo vulgaris hinzufiigen kann , ist den Lesern des

Blattes durch den Aufsatz in der Nummer 20 des Orn.

Centralblattes bereits bekannt, und ich will bier nur
noch durch eine fliichtige Zeichnung jener hochst eigen-

artigen Gegend einen schmucklosen Eahmen um diese

Beobachtungsergebnisse legen. (Eine Liste der auf

Sylt vorkommenden Vogel, vonU. Petersen zusammen-
gestellt, welche llOArten, darunter 30 Brutvogel, um-
fasst, aber sehr unvollstandig zu sein scheint, indem
ich eine ganze Anzahl der von uns in der ungiinstigen

Jahreszeit, Juli und beziigl. Anfang August, beobachte-

ten Vogel darin vermisse, findet sich in dem kleinen

Handbuche iiber die Insel Sylt von C. P. Hansen
vom Jahre 1859.)

Der Strand, der fast allein Anziehungskraft fiir

den die Insel besuchenden Badegast hat, ist der nach

Westen, dem offenen Meere zu gewandte, welcher schon

von fern durch das dumpfe Donnern der machtig starkeu

Brandung verkiindet wird, und in dessen nachster Nahe
der Badeort Westerland gelegen ist. Von einer die

ganze Lange der Insel durchziehenden Diinenkette be-

grenzt, lauft er in fast vollkommen gerader Linie

parallel mit der Kiiste des Festlandes von Nord nach

Siid. Hier versinkt der Fuss fast unhorbar im weissen,

feinen Sande, den der Wind und die Springfluthen zu

langen, wellenformigen Erhebungen angehauft haben.

Nur hier und da tritt barter, thoniger Schlick in grossen

Platten und Banken zu Tage, und glanzt, wo er von
dem ebbenden Wasser verlassen wird, wie nasses Fels-

gestein. Auch hier streichen Moven und Seeschwalben
iiber die Wellen, dann und wann halt ein einzelner

Haematopus ostralegus an den von der Ebbe gebildeten

Buchten und Landzungen Wacht, oder ein kleiner Flug
Regenpfeifer erhebt sich flotend vom Sande. Der Jager

und Beobachter aber wird sich von Westerland aus

ostlich wenden , um iiber Geest und Marsch zum Watt
zu kommen. Von den gutbestandenen Getreidefeldern

der Geest, wo Alauda arvensis iiberall aus den Breiten

steigt, Cecropis rustica um die Strohdacher der niedrigen

Gehofte schwirrt und Saxicola oenanthe haufig, wenn
auch nicht in so iiberraschend grosser Zahl wie auf

Helgoland, den Voriibergehenden begriisst, gelangen

wir, mit Gewehr, Schiessbedarf, Rucksack und den

schweren Wasserstiefeln unter der brennenden Sonne,

vor der es nirgends Schatten giebt, manchen Schweiss-

tropfen vergiessend, auf die weite, ebene Flache des

Marschlandes. Hier weiden grobwollige Schafe und
Rinder vom friesischen Schlage, umschwarmt von grossen

Fliigen geschwatziger Staare. Da diese dicht zusammen-
zusitzen pflegen und Jeden vertrauensvoll heranlassen,

so haben sie schon ofters die Mordlust schiesswiithiger

Badegaste erregt; wie denn der Jagdpachter der Feld-

mark Tinnum veil sittlicher Entriistung erzahlte, dass

ein Sonntagsschiitze sogar auf einen Staar Feuer ge-

geben habe, der sich den Riicken eines Schafes zum
Sitz erkoren. Ob es ihm hierbei auch so ergangen,

wie dem Herrn Hollenstein aus Petermann's Jagdbucti

mit den Spatzen und der Kuh, dass er namlich „den

Staarmatz hergefehlt, dem Schaf aber sakrisch eins

'nauf geschossen" hat, vermeldet die Sylter Chronik

nicht weiter.

Da und dort wird der Wiesenboden nass und sumpfig.

Schilf und Ried, aus dem der Gesang von Galamodyta
phragmitis ertont, umsteht einzelne Wasserlocher, wo
Fulica atra und Anas boschas ihr Wesen treiben, Ein

paar Krahen, von denen wir Conus corone beobachteten,

wahrend auch G. comix und C. frugilegus vorkommt,

streichen iiber die Marsch , Vanellus cristatus, der noch

ganz im Norden der Insel auf den Wiesen dicht bei

den Hausern von List anzutreffen ist, fliegt schreiend

um uns her, vielleicht zieht auch ein Astur palumbarius

oder Buteo vulgaris hoch oben seine Kreise. Der
Charaktervogel der Marschebene aber ist Anihus pra-

tensis, der allenthalben aus dem Grase flattert und, wie

herabgeworfen von dem scharf iiber die Flache wehen-
den Seewinde, ganz in der Nahe wieder einfallt.
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Fern ziehen sich in immer uiideutHclieren Contouren

die Diinen des Weststraudes hin, im Siiden in die etwa
zwei Meilen lange, unbewohnte Halbinsel Hornum aus-

laufend, in deren wiisten Sandthalern das unheimliciie

Gespenst des Stademwiiifke umgeht. Kein Baum, kein

Strauch ist ringsum zu erblicken, denn die alten Walder,
deren Namen noch zum Theil bekannt sind und die

gewiss manchen jetzt auf Sylt nicht mehr heimischen

Vogel beherbergten, sind langst verschwunden. K"ur

einige kriipplige Birken und ein paar kiimmerliche

Anpflanzungen kampfen mit dem jede Aufforstung bisher

vereitelnden Winde.
Einzelne Graben durchziehen die Marsch, die auf

hohen Briicken passirt warden, und wahrend wir unsere

Schritte einer schon von Weitem sichtbaren Signal-

stange zulenken, wird plotzlich am Horizont, iiber der

Linie der anscheinend weiter sich ausdehnenden Marsch
ein schimmernder Streif sichtbar. Noch eine kleine

Strecke Weges und wir stehen am Watt.

Es ist ein ganz eigenartiger und zugleich die Er-

wartung und Jagdlust machtig anregender Anblick, der

sich dem zum ersten Male das Watt Betretenden auf-

thut. Auf weite Strecken bin fallt der Rand der

Marsch in halber bis dreiviertel Manneshohe steil zum
Watt ab, hier und da von breiten und tiefen Kanalen

unterbrochen , die sich verzweigend und wieder ver-

einigend den der Gegend Unkundigen zuweilen zu

iirgerlichen Umwegen nbthigen. Anderwarts senkt er

sich, streckenweise von sumpfigen Juncus- und Scirpus-

dicltichten gesaumt, niedrig zur Fluthgrenze hinab, und
ist hier in sehr charakteristischer Weise durch ein Netz
von Wasseradern in eine Unmasse kleiner Inselchen

zerschnitten. Zur Ebbezeit liegen alle diese Rinnsale

mit ihrem zahen Schlickgrunde trocken, das steigende

Eluthwasser aber dringt langsam in sie hinein, und die

blinden Auslaufer, die sich iiberall tiefer in die Strand-

wiesen ziehen, sind warnende Zeichen, wie sich hier

die See ganz still und gerauschlos weiter und weiter

in das Land einfrisst, auch in dieser heimlichen Weise
hartnackig dasselbe Ziel verfolgend wie die donnernde

Brandung des Westerstrandes.

Es ist Ebbezeit. Noch dauert es einige Stunden bis

zu ihrem tiefsten Stande und noch flimmert die zuriick-

getretene Wasserflache am Horizont, aber schon ist das

Watt weithin blosgelegt. Breiartig zaher, grauer Schlick,

in dem der Fuss bei jedem Schritt mit lautem Aechzen
bis iiber den Knoohel versinkt, breitet nachst dem Ufer
seine klebrig schimmernde Flache aus. Weiterhin geht
er in reinen Sand iiber ; hier steht allenthalben klares,

seichtes Wasser, aus dem die Biischel der das Watt
griin betiipfelnden Zostera und die verschlungenen Sand-

rohrchen der wiihlenden Arenicola piscatorum theilweise

herausragen. Hier und da liegen lange, schnurartige

Chorda-kXgen, eine zarte Rhodospermee, oder ein heller

Ulva-Thallus. Wo die Kaniile in die Marsch einschneiden,

hat sich Litorina rudis ihrer Gewohnheit nach in dichten

Massen angesiedelt, leere Modiola und Pecienschalen

ragen aus dem Schlick, weiter draussen finden sich mit

den Byssusfaden zusammengeheftete Klumpen von My-
tilus edulis, vermischt mit Cardium edule. Dann und
wann huscht eine erschrockene Krabbe {Carmius maenas),

platschernd und ihreScheeren drohend zur Abwehrbereit

halteud seitwarts oder zerflie^st eine vom Wasser zuriick-

gelassene Cyanea-Meduse. Im Ganzen jedoch ist das

Watt ausserst arm an niederer Thier- und Pilanzenwelt.

Aber danach sehen wir auch jetzt nicht.

Schon dicht am Rande der Marsch hat ein Parchen

kleiner Vogel, in denen wir den Halsbandregenpfeifer

{Charadrius hiaticula) erkannten, unsere Aufmerksamkeit
auf sich gezogen, und bei dem Versuch, auf Schussweite

heranzukommen, werden wir gleich mit einigen Schwierig-

keiten der Wattenjagd bekannt gemacht.

Auf und ab am Watt, vielleioht etwas haufiger niiher

der Kiiste als ganz draussen auf dem Grunde der tiefen

Ebbe, und zur Fluthzeit hauptsachlich da, wo der Strand

aus reinem Sand besteht, sind die Regenpfeifer anzu-

treffen, bald paarweise, bald zu kleinen Fliigen vereinigt.

Obgleich nicht gerade scheu, bekunden sie doch stets

eine grosse, fur den Jager oft recht argerliche V^orsicht.

Gleich als kennten sie die Tragweite des Gewehrs,

lassen sie ihn gewohnlich bis auf etwas ausser Flinten-

schussweite herankommen, um dann mit schnellen,

trippelnden Scbritten wie eine Maus iiber die glatte,

glanzende Flache des Watts hinzuhuschen. Es mag fiir

den UnbetheiJigten ein erheiternder Anblick sein, wenn
sich der Jager, bei jedem Schritt einige Pfund des zahen

Schlickbreis aus seiner tiefen Spur herausziehend, hinter

den Vdgeln hermiiht, die seiner Anstrengung gleichsam

spottend und eine leichte, zierliche Fahrte nach sich

lassend lange vor ihm herrennen, bis sie, wenn er end-

lich nah genug heranzukommen meint, mit ihrem melan-

cholischen: „Tiih—lip" aufstehen um niedrig iiber das

Watt hinstreichend ein gutes Stiick weiter entfernt

wieder einzufallen und deu alten Rennlauf sofort wieder

zu beginnen. Dazu kommt, dass der Verfolgende die,

zumal wenn der Tag sich zu neigen beginnt, nur mit

Miihe auf dem grauen Grunde des Watts zu unter-

scheidenden Vogel stets im Auge behalten muss, wenn
sie ihm nicht in ihrem Dahinhuschen spurlos verschwinden

sollen. Am besten kommt man bei der Verfolgung der

Regenpfeifer zum Ziel, wenn man den Vdgeln seitwarts

gehend den Weg abzuschneiden sucht, wobei sie oft

im Laufen, oder wenn sie aufstehend die einmal ange-

nommene Richtung beibehalten, im Fluge zu Schuss

kommen. Auch kann man sich, wenn die steigende

Fluth die Vogel zum Strand zuriickscheucht, mit Erfolg

an einer der von dem hohen Rande der Marsch gebil-

deten Buchten anstellen.

Unverhofft iiberraschte Trupps pflegen statt des ge-

wdhnlichen, traurig flotenden Rufes ein belles Warnungs-

geschrei auazustossen. Ihre Klugheit bekunden die

Regenpfeifer auch dadurch, dass sie, zur Fluthzeit am
Strande aufgescheucht, gewohnlich eine zienilich weite

Strecke in's Meer und dann in grossem Bogen dorthin,

von wo der Stdrende hergekommen ist, nicht aber weiter

vor ihm, an's Ufer zuriickfliegen.

Von dem kleinern und unscheinbaren Ch. cantianus

trafen wir im August noch flugunfahige, heller ge-

sprenkelte Junge, wahrend mir von Gh. hiaticula, dessen

ausgefarbte Exemplare durch das prachtvoU dunkle

Halsband, die hochgelbe Schnabelwurzel und gleich ge-

farbten Tritte sehr ausgezeichnet sind, keine solche

mehr aufstiessen.

Als merkwiirdige Wirkung eines Schusses auf einen
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alien Ch. hiatieula will ich erwiihnen, dass der im Stehen

von einem feinen Schrotkorn mitten in die Brust ge-

trofFene Vogel ohne sich zu riihren unbeweglich in der-

selben Stellung verharrte und erst, nachdem ich erstaunt

dicht herangehend ihn mit der Hand ergriffen hatte,

was er ebenfalls voUkommen ruhig geschehen liess, sich

heftig zu bewegen anting, auch anscheinend noch ganz

munter war.

Yiel sorgloser als die Charadrien, ja gradezu dumm
benehmen sich die Alpenstrandlaufer {Tringa alpina),

die in kleinen Eliigen bis zu etwa 30 Stuck gleichfalls

Uberall anzutreffen waren, und deren alte Mannchen sich

durch das hiibsche, schwarze Brustschild kennzeiehneten.

Meist halten sie sich weiter von der Kiiste als die Regen-

pfeifer und verrathen sich, auch wenn sie uns nicht die

helle Unterseite zuwenden und der graubraune Kopf
und Riicken ganz und gar auf dem Grunde des mit

Zostera bedeckten Watts verschwinden, durch zwei ziem-

lich starke, halb flotende, halb pfeifende Laute, von denen

der erste langer gedehnt wird als der zweite.

Es ist ein eigenthiimlicher Weg, den der Jager von

der Kuste weiter und weiter hinaus wandert, wo er immer
die Fluthgrenze anzutreffen meint, und stets durch neue,

mit flachem Wasser bedeckte Watten getauscht wird.

Bald geht es sich leidlich bequem durch das platschende

Wasser liber den nassen Sand, bald verrath wieder das

tiefere Einsinken den vorherrschenden Schlick. Dann
wieder muss eine sandige Untiefe, in der ein starker

Strom gekrauselten Wassers rinnt, durchwatet werden.

Wie in der Fremde einen alten Freund aus der Heimath,

so begriisst der einsame Jager hier Motacilla alba, die

ihn auf der weiten Wattenwiiste mit demselben mun-
teren Schwanzwippen und demselben zutraulichen Wesen
empfangt, wie daheim am E,ande der Bache und Fliisse.

Oeden Inseln gleich erheben sich ganz trocken gelegte

Sandbanke, da und dort in lange, schmale Zungen aus-

laufend, ferner und ferner zieht sich im Eiicken die

Kiiste mit ihren Diinen und dem hohen Wattenrande

hin, und iiber dem Allen weht fort und fort der frische,

salzhauchathmende Seewind.

Besonders am Rande der von der ebbenden See

zur'dckgelassenen Lachen und Kanale trifft man die

Fliige der Tringen an. Hier stechen sie hin- und her-

trippelnd mit den weichen Schnepfonschnabeln eifrig im
Sande herum und lassen den Jager, besonders wenn er

sich ohne auffallige Bewegung naht und schon von

Weitem im Vorwartsgehen behutsam anschlagt, gewohn-

lich auf Schussweite, oft noch viel naher herankommen.
Oft fliegen die Vogel, wenn man sie dui-ch irgend eine

Bewegung erschreckt oder auch unversehens antrifft, nur

eine ganz kleine Strecke weit fort, um noch in Schuss-

weite wieder einzufallen, und man kann zuweilen drei

bis viermal einen Flug beschiessen, wobei sie jedesmal

nur etwa 100 Schritt fortfliegen, um dann, unbekiimmert

nm die nicht sofort todtlich getroffenen, sich im Kreise

herumdrehenden oder im Wasser iiberschlagenden Ge-

nossen, wieder ihrer Beschaftigung nachzugehen. Die

Sorglosigkeit der Tringa alpina habe ich eigentlich nur

noch durch die des islandischen Strandlaufers (Tr. canutus)

iiberboten gefunden, den ich zur Zugzeit, ebenso wie die

nicht ganz haufige Tr. maritima, auf Helgoland antraf,

!iud der in dicht aneinandergedriingten, kleinen Trupps

wie eine Ganseheerde ganz gemiithlich vor dem Jager

herlauft, so dass man sich ordentlich genirt, die Flinte

zu gebrauchen. (Schluss folgt.)

Ornithologische Marchen

!

Von E. F. v. Homeyer.

Wenn man altere Schriften naturwissenschaftlichen

Inhalts durchmustert, wird man mancherlei sonder-

bare Fabeln iiber das Leben der Thiere finden, nament-

lich iiber diejenigen, welche das allgemeine Interesse

vorzugsweise erregten, wie Storch und Schwalbe.

Kl ein in seiner Historic der Vogel— Danzig 1860 —
z. B. fiihrt eine Menge von Beispielen auf, wo Sehwalben

zur Winterzeit aus dem Wasser gezogen und im warmen
Zimmer wieder in's Leben gebracht wurden.

Auch heute noch giebt es Yiele, welche dergleichen

Marchen Glauben schenken, und dies sind keineswegs

Leute, welche nur den angebildeten Classen angehoren.

Die Naturforscher freilich glauben dergleichen curiose

Dinge nicht mehr und halten auch eine Widerlegung
solcher Marchen kaum mehr fur nothig.

Wie oft hort man nicht die heutige Zeit preisen mit

ihrem vorgeschrittenen Wissen, mit ihrem Streben, sich

von dem Aberglauben einer friiheren Zeit zu befreien.

Und nun bringt uns unsere Zeit ein Marchen in einem

der weitverbreitetsten belletristischen Blatter, einem

Blatte, welches sich oft geriihmt, zu den Vorkampfern

fiir Licht und Wahrheit zu gehoren, ein Marchen, welches

aus vielen Griinden auch den Augen des Laien un-

glaublich erscheinen muss, dem Naturforscher aber an-

fSnglich einer Widerlegung nicht zu bediirfen schien.

Die Welt liebt aber einmal das Wunderbare und

die grosse Menge halt mit Zahigkeit fest an dem, was

sie gel e sen, was sie gedruckt gesehen, und da

mag es mir vergonnt sein auch in diesem Blatte einen

Gegenstand zu beriihren, der wieder und wieder in den

verschiedensten Schriften auftaucht, wenn sich auch mit

Recht annebmen lasst, dass die grosse Mehrzahl der

Leser einer Auseinandersetzung iiber diesen Gegenstand

nicht bedarf.

Man will namlich beobachtet haben, dass kleine

Vogel, namentlich schlechte Flieger, den Riicken gros-

serer Vogel benutzen, um auf ihrer Wanderung iiber

das mittellandische Meer zu kommen, und man fiihrt

hier namentlich die Bachstelzen auf dem Riicken des

Storch es auf.

Wie die Beobachtung dieser eigenthiimlichen Be-

gebenheit gemacht ist, bleibt in Dunkel gehiillt, wer

der vom Geschick auserkorene Gliickliche war, so

Wunderbares zu sehen, wird uns nicht verrathen. Uns

muss es geniigen, dass irgend jemand an irgend einem

Orte, zu irgend einer Zeit dergleichen Dinge beobachtet

zu haben meint. Es darf fiir uns dabei nicht in Be-

tracht kommen, wie empfindlich die Vogel bei jeder

Beriihrung sind, wie sehr ein solches Treiben dem
ganzen Leben der Vogelwelt widerspricht, es soil

uns geniigen, dass man ein solches Begebniss behauptet.

Es ist auch keineswegs meine Absicht, einer solchen

ganz unhaltbaren Behauptung mit einer langen Ausein-

andersetzung entgegenzutreten, nur ganz kur/, will ich
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einige Momente hervorheben, welche geniigeii, das Un-
tegriindete der ganzen Greschiclite klar zu legen.

Man hat die Bachstelze angefuhrt imd als schlechten

Flieger bezeichnet, der sich von dem Storche iiber

das mittellandische Meer tragen lasse. Wir miissen

hier wohl die weise Bachstelze (Motacilla alba) als

den betreffenden Vogel ansehen, da es doch in der

Ordnung gewesen ware, wenn man einen andern Vogel

gemeint, ihm auch den richtigen Namen zu geben. Nun
ist aber die Bachstelze weder ein schlechter Plieger,

noch ist sie genothigt, iiber das mittellandische Meer zu

Ziehen, denn fast alle iiberwintern im siidlichen Europa,

bediirfen daher einer freraden Hiilfe nicht, um iiber das

Meer zu ziehen , wenn sie die eigenen Krafte dazu

fiir ausreichend nicht erachten sollten. Andererseits ziehen

die Bachstelzen alljahrlich in grosser Zahl nach Island,

wo es bekanntlich keine Storche giebt. Man wende
hier nicht ein , dass es in dem nordischen Meere Eis-

schoUen gabe , welche als Ruhepunkte benutzt werden
konnten. Dies findet thatsachlich nicht, oder sehr un-

wesentlich statt, denn der Meeresstrom zwischen Island

und Europa hat eine nordliche Richtung und es ist dort

ein fast eisfreies Meer.

Wer die Art und Weise des Zuges beider Vogel
beobachtet hat , der wird auch die Schwierigkeit der

Vereinigung beider ermessen , indem die Storche stets

hoch, die Bachstelzen sehr niedrig ziehen.

Schliesslich woUen wir noch der ganz verschiedenen

Zugzeiten beider Vogel gedenken. Die Storche kommen
im Marz und Anfang April nach Deutschland und gehen

Ende August und Anfang September, wahrend die Bach-

stelzen einen Monat friiher kommen und spater ziehen.

Dies allein wiirde geniigen, das Unwahre der ganzen

Behauptung klar zu Tage zu legen.

Beobachtungen gemacht in der zweiten Halfte

des Jahres 1878 und den ersten Monaten des

Jahres 1879.

Das Friihjahr 1878 war nass und kalt und hielt

diese Witterung bis zum 20. Juni an, dann kamen 5 recht

warme Tage, am 25. stieg das Thermometer Mittags

sogar auf-j-22''Il., am 26. wehte aber wieder Nordost,

und am 22. regnete und stiirmte es wieder wie den

ganzen Eriihling hindurch. Als ich am 26. meine all-

sommerliche Smonatliche Villeggiatur auf dem Gute

meiner Schwiegermutter, 4 Kilometer von der Stadt

Grimmen entfernt gelegen, begann, fand ich eine sehr

grosse Menge kleiner Vogel briitend, namentlich auch

Insektenfresser ; am zahlreichsten briiteten Bastard-

nachtigall und Schwarzplattchen', von denen ich im
Garten und dem angrenzenden Theile des Parkes

je 10— 12 Nester fand. Ausserdem Sprosser und
die gewohnlich in Garten und Parks sich vorfindenden

Arten der Sylvien und Fliegenschnjipper, Meisen, Roth-

kehlchen, Rothschwanzchen, Staar, Pirole, Drossel etc.

Die Sprosser batten grosstentheils sclion Junge und
schlugen nur noch einzelne Miinnchen. Eine auffallende

Erscheinung war es mir, dass ich den Ruf des Kuckucks
in diesem ganzen Sommer nur ein einziges Mai in dem
gegen 20 Hektare grossen Parke horte, wahrend in

alien fiiiheren Somraern, die ich dort verlebte, den ganzen
Juli hindurch, bis tief in den August hinein der Ruf
des Kuckucks taglich zu alien Tageszeiten im Garten

und Parke zu horen war, von mehreren dort regel-

massig sich aufhaltenden Kuckucksmannchen herriihrend,

Freilich gab es in diesem Friihlinge wohl Dank dem
kalten Wetter des Friihlings sehr wenig Raupen, so

dass es dem Kuckuck an seiner hauptsaehlichsten Nahrung
mag gefehlt haben, aber ich habe doch schon ofter und
haufig sogar an Raupen arme Sommer dort verlebt und
stets den Ruf des Kuckucks taglich zu alien Zeiten ge-

hort. Einzelne haarbedeckte Raupen, die Hauptnahrung
des Kuckuks, fand ich iiberdies den ganzen Sommer hin-

durch dann und wann im Holze, so dass es ihm wenigstens

nicht ganz an Nahrung fehlen konnte. In den Geholzen

des meinem Neffen gehorigen, an das Gut meiner Schwieger-

mutter grenzenden Gutes soil der Ruf des Kuckucks in

diesem Sommer nicht seltener gehort worden sein als

friiher. Bei dieser Gelegenlieit schalte ich die Bemerkung
ein, dass der Kuckuck in der Morgendammerung der

erste Vogel ist, welcher seinen Ruf horen lasst, und
somit auch wohl der erste ist, der aus seinem naohtlichen

Schlummer erwacht und Hunger empfindet. Es ist im
Juli und Anfang August regelmiissig um 2^/^ Uhr, dass

der erste Ruf des Kuckucks erschallt, und erst nach

und nach folgen dann die Krahen, Rothschwanzchen,

Scliwalben, Sperlinge etc. Da ich im Sommer sehr

haufig um diese Zeit noch gar nicht im Bette gewesen
oder demselben schon wieder entstiegen bin und dann

bei offenem Fenster existire, meine Stube im Wohn-
hause meiner Schwiegermutter sich auch auf der dem
Walde zugekehrten Seite befindet, so habe ich das Er-

wachen der Vogel und die Reihenfolge derselben sehr

bequem und genau beobachten und controliren konnen.

Ob die grosse Anzahl der in diesem Sommer dort

briitenden kleinen Insektenfresser auf Rechnung der

nassen Witterung zu schieben war oder ob der Schul-

meister des Dorfes auch sein Verdienst dabei hatte,

lasse ich ungesagt, vielleicht waren beide vereint dazu

die Veranlassung, denn die Dorfjungens, die sonst all-

jahrlich bei Gelegenheit des Schneidens von Kraut im

Walde fur das junge Vieh so viele Nester entdeckten und
muthwillig zerstoren, versicherten, in diesem Sommer kein

einziges zerstort zu haben, weil der Schulmeister ihnen

solches strong verboten habe. In der That wussten

sie eine grosse Menge Nester, die sie mir zeigten, die

auch ungestort blieben und aus denen die Jungen aus-

schllipften. In den Monaten August und September war
denn auch der Garten formlich iiberschwemmt von jungen

Vogeln der Insektenfresser aller Art, die denn auch an der

Unzahl von Insekten sich vortrefflich fiitterten und so

zahm wurden, dass sie in die Stube kamen, um dort

Fliegen, Miicken etc. sich zu holen. Auch eine grosse

Menge Kernbeisser kamen in den Garten zu den

zahlreichen Kirschbiiumen und an 2 Tagen fielen grosse

Fliige Staare auf die reife Kirschen tragenden Baume
ein, aber nur an 2 Tagen, nachdem dies auf dem Gute

meines Neifen ganz ebenso an 2 Tagen geschehen war.

Die nasse Witterung hielt den ganzen Juli und

August an, freilich hatten wir fast gar keine Gewitter

und somit auch keine schweren Gewitterregen, die den

jungen Bruten der Repphiihner und Wachteln etc, so
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grossen Schaden zufiigeii. Die Hiihnerjagd war sehr

ergiebig in diesem Herbst und ebenso batten die Waebteln,
welche bier briiteten, reicbliche Nachkommenschaft auf-

gezogen. Leider ist die Zahl der jetzt hier briitenden

Waebteln gegen friiher eine sehr geringe. Einen merk-
wiirdigen Nestbau hatte eine Repphenne gemacht, namlich

wahrscheinlicb aus Furcbt vor Regengiissen und Ueber-
schwemmung ihres Nestes batte die kluge Henne ihr

Nest gebaiit an der schragen Boschung des Eisenbahn-
planes etwa 1 Meter unter den obern Rande und zwar
so offen und erkenntlicb, dass die auf dem Eisenbabn-
plane einbergebenden Warter den ganzen Nestbau, das

taglicbe Eierlegen und Briiten der Henne genau sehen

und beobacbten konnten. Die Henne legte 19 Eier,

die sie aucb alle ausbriitete; die Jungen liefen aus-

gescbliipft in die an den Eisenbabnplan grenzende Wiese,
an welcbe ein Eeldstiick mit Gerste besaet angrenzte,

auf welcbem sie spater sehr reichlicb Nahrung fanden.

Bei der Hiihnerjagd fand ich das 21 Stiick zahlende
Volk Repphiibner in der Wiese bereits gross genug, um
geschossen werden zu konnen, und babe ich von den-
selben auch alle bis auf 6 Stiick, die icb grundsatzlicb

von jedem Volke als Stamm am Leben lasse, todtge-

scbossen ; bei welcher Gelegenbeit mir die Bahnwarter
die obigen Mittheilungen von dem absonderlicben Nest-
bau und Briiten der Repphenne machten. Trotz des

vielen Regens in diesem Friiblinge und Sommer und trotz

der sehr giinstigen Bescbaffenheit der Wiesen und Torf-
moore war die Ausbeute an Bekassinen nur wiederum eine

sehr geringe selbst auf den besten Revieren; in 3
Tagen im August wurden zwar von Herrn von Homeyer-
Morcben einige 60 Bekassinen erlegt, im Ganzen aber
nicht viel mehr als im vorigen Jahre, welches sich auch
durch schlechte Bekassinenjagd auszeicbnete. In der
Nahe von Greifswald fand man auf der Jagd stets nur
einzelne an den Elussufern oder in Torfmooren und un-
ebenen Wiesen, aber immer nur in geringer Anzabl mit
Ausnahme einiger wenigen Tage im October, an denen
der plotzlich eingetretene Ostwind eine grossere Menge
an einzelne Stellen gefiihrt hatte.

Die nasse Witterung hielt bis incl. den 1. September
an und es erfiillte sich somit die alte Bauernregel, dass
wenn es am 10. Juli, dem Tage der 7 Briider, regnet,
das Regenwetter 7 Wocben lang anbalt. Eine andere
Bauernregel, die sagt, dass wenn am 1. September der
Hirsch nass auf die Brunst geht, er auch nass wieder
herunter geht, also dass es 4 Wocben bindurch nasse
Witterung bleibt, erfiillte sich diesmal nicht, denn ob-

gleicb es am 1. September tiicbtig regnete, waren die

nachsten 14 Tage sehr schon und ganz frei von Nieder-
scblagen, so dass die Hiihnerjagd ohne Storung ausgeiibt

werden konnte. Am 16. trat aber wieder Sturm und
Regen ein und hielt ganze 8 Tage an. In dieser Woohe
kamen bei dem schlechten Wetter auch die ersten Ziige

der Singdrosseln aus dem Norden und war der Pang
in Dohnen vom 20. September bis zum 10. October
recht ergiebig an Singdrosseln, nicht bios bier in Vor-,

sondern auch in Hinterpommern. Dann trat eine Pause
ein, bis in der zweiten Hiilfte des October die Wein-
drosseln aus dem Norden gezogen kamen, von denen bis

zu Ende October eine freilich nicht grosse Menge ge-

fangen wurde; im November wurden bier keine mehr

gefangen, doch sab Dr. von Hagenow in seinem Reviere
Langenfelde, zwiscben Grimmen und Demmin gelegen,

nocb in der ersten Woche des November 2 Scbaaren
Weindrosseln. Ich borte die letzten Weindrosseln in

der Nacht des 16. November ziehen. Die Storche zogen
in diesem Herbste nicht so regelmassig wie in sonstigen

Jahren, namlich am 24. und 25. August fort, sondern

man sah nocb in den letzten Tagen dieses Monats
grossere Ziige gen Siiden fliegen; so flog am 27. August
eine Schaar von 150 Stiick hoch iiber dem hochsten

Kircbtburm Greifswalds gen Siiden. Im September waren
keine mehr sicbtbar. Ueber die Ankunft der ersten

Seidenschwanze im November babe ich damals sofort

speciell bericbtet. Die ungewohnlich milde Witterung
hielt nicht bios den ganzen November bindurch an,

sondern setzte sich auch bis in den December fort

und war die Veranlassung , dass manche Zugvogel

sich zum Ueberwintern verleiten liessen, was ihnen

spaterhin sehr schlecht bekam. Waldschnepfen wurden
wie alljabrlich einzeln bei den Treibjagden gesehen

und auch geschossen, aber aucb Reiher und Staare so-

gar blieben bier. Am 1. Weihnacbtstage, als wir be-

reits 14 Tage Frostwetter mit Scbneefall gehabt batten,

flog ein Reiher in der Nahe unserer Stadt, jedenfalls

offene Wasserflachen sucbend. Diese Vbgel bleiben haufig

im Winter hier, biissen dann aber aucb fast stets ibren

Leichtsinn mit dem Tode. Auf dem Gute Grabow
zwischen Greifswald und Anelam wurden vor einigen

Jahren 2 Eischreiber im Winter erfroren und ver-^

bungert auf dem Eelde gefunden. Am 13. December
trat Frostwetter ein, doch nur gelindes, und hielt mit

geringem Scbneefall verbunden bis zum 26. an, dann
trat am 27. Thauwetter mit Regen ein, welches erst

am 8. Januar 1879 wieder in Frostwetter umschlug,

das, mit haufigem Scbneefall verbunden, bis zum
6. Februar anhielt. Die Erde war gleichmassig iiberall

mit Scbnee bedeckt, doch lag derselbe lose, so dass

die Vogel auf dem Felde sich bis auf die iippigen Saaten

durchscharren konnten und somit selbst da nicht Noth
litten, wo sie nicht gefiittert wurden. In der ersten

Woche des December kamen die Singschwane in grossen

Scbaaren an unserer Kiiste an, nacbdem zuvor schon

Nordseetaucher, Eisenten, kleine Segler, Eudytes septen-

trionalis und einige andere nordische Vogel, namentlich

aber die Saatganse in grossen Scbaaren eingetroflcn

waren. Im December wurden auch auf der etwa
1 Meile von unserem Hafen entfernten Insel Koos
3 Exemplare von Eiderenten (Somateria moUissima)

geschossen, 2 Mannchen und 1 Weibchen und zwar
aus einer grosseren Schaar, von welcher die iibrigen

sich aufmachten und unabsebbar wait wegflogen. 2 Staare

kamen bei dem hohen Schnee im Januar in die biesige

Vorstadt, doch schon am dritten Tage nur noch einer

und dieser wurde von einem friihern langjahrigen Jagd-

gehiilfen, welcher sich einen Futterplatz fiir kleine

Vogel eingerichtet, mehrere Tage bindurch mit Mehl-

wiirmern, Fleisch etc. gefiittert und wurde dabei so

fromm, dass er schliesslich auf den Hausflur kam und
sich dort greifen liess, um in den Kafig gesetzt zu

werden, in welchem er sich sehr behaglicb" befunden

bat und jetzt seine Freibeit bald wieder erbalten soil.

Von einem anderen Beobachter sollen noch 10— 11 Staare
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in einer Schaar in derselben Vorstadt gesehen worden
sein. Am 6. Februar trat Thauwetter mit Regen ein,

der sehr bald den Schnee verscliwinden liess. Darauf

dauerte es nur 5 Tage bis die ersten Friihlingsboten ge-

sehen wurden. Am 11. Pebruar namlich stieg Mittags

bei -f-
9 " I^- ^ine Lerche singend in die Luft, grosse

Schaaren Saatgiinse zogen vom Strande ins Land auf die

Saatfelder, Mittags sah ich 3 Kibitze ganz nahe und
deutlich und noch einen grosseren Vogel in einiger

Entfernung, welcher nach Grosse, Flug und der gelb-

lichen Farbe des Unterkorpers von mir fur einen Mergiis

serrator gehalten werden musste. Am 10. kamen auch

an verschiedeneu Stellen schon Staare zu den Brut-

kasten. Seit dem 14. Abends haben wir wieder Frost-

wetter bei Ostwind und heute am 16. fiillt seit Mittag

Schnee.

Nachschrift. Bei einer Treibjagd in dem am
Strande des Boddens gelegenen Holze des Gntes Lud-

wigsburg wurden nicht weniger als 20 Seeadler {Haliaetos

albicilla) in einem Fluge bei einander gesehen. Herr

Ludwig Holtz will einmal deren 40 Stiick beisammen
auf der Halbinsel Zingst, an der Nordkiiste Neuvor-

pommerns gelegen, gesehen haben.

Seit drei Tagen schneit es taglich so, dass heute am
19. Februar wieder die Erde iiberall mit Schnee in

der Hohe eines halben Fusses bedeckt ist.

Greifswald am 16. Februar 1879.

Dr. Qtjistokp.

Rundschau.

Naturae Novitates. Bibliographic neuer Erscheinungen
aller Lander auf dem Gebiete der Naturgeschichte und
der exacten Wissenschaften. Von E,. Friedlander & Sohn.

(Berlin N.W. Carlstr. 11.) ^ Erscheint alle 14 Tage.

Jahresabonnem. 4 M. postfrei. — Fiihrt alle neuen
Erscheinungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaften

und Mathematik, Werke und Zeitschriften, mit den
ausfiihrlichen Titeln und Preisangabe auf. Die einzelnen

Disciplinen sind libersichtlich getrennt.

Lindahl, Some new points in the construction of the

tongues of Woodpeckers. (A mer. Naturalist. Vol. 13. No. 1

p. 43.)

Sharpe, Description of two new Species of Birds from
South-eastern New- Guinea {Poecilodryas flavicineta u.

Aprosmictus Broadbenti), Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 3.

No. 16 April 1879 p. 313.

Legge, W. v., History of the Birds of Ceylon.
Pt. I. with 10 coloured plates, by Keulemans. (42 M.)

Der zweite Theil ist im Druck.

Ridgway, A Review of the American Species of the

Genus Scops. (Proc. U. S. Nat. Mus. 1878 p. 85.) Neu

:

Scops cooperi.

Ridgway, On a new Humming-bird ( Atthis ellioti) from
Guatemala. (Proc. U. S. Nat. Mus. 1878 p. 8.)

A. Boucard, Liste des Oiseaux recoltes au Guatemala
en 1877. (Ann. Soc. Linn. Lyon 1878.) Neu beschrieben:

Mymotherula nigrorufa und Eugenes viridiceps.

J. J. Balgieich, List of the Birds which have been
observed in the district of Ardnamurchan, Argyllshire.

(Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow 1877 p. 259.)

E. Oustalet, Observations sur le groupe des Ibis et

descriptions de deux especes nouvelles. (Nouv. Arch.

du Mus. ser. 2 p. 167 t, 6. 7.)

F. M. Balfour and A. Sedgwick, On the existence of

a Head-Kidney in the Embryo Chick and on certain

points in the development of the Miillerian Duct. With
2 pi. (Wart. Journ. Micv. Sc. 1879 Jan. p. 1—20.)

M. H. Viallane, Note sur le Tube digestif du Carpophaga
goliath (Ann. Sciences Nat. Zool. Tome VII No. 5—6,

49 e Annee 1878 Art. 11.) mit Tafel.

M. H. Viallane, Note sur les muscles peauciers du

Lophorina superba (Ann. Sc. Nat. Zool. Tome VII

No. 5—6, 49 e Annee 1878 Art. 12.) mit 2 Tafeln.

M. Duval, Etudes sur la ligne primitive de I'embryon

du poulet. (Ann. Sc. Nat. ZooL Tome VII No 5—6,
49 e Annee 1878 Art. 17.)

A. Bouvier, Tableau synoptique des Corvidae europeens.

(Guide du Naturaliste Janv. 1879 p. 11.)

Jacque, Le Poulailler, monographic des poules indigenes

et exotiques amenagements, elevage, hygiene etc.

(Paris, libr. agricole de la Maison rustique 1879.

Fr. 9.50.

Oustalet, Note sur une nouv. espece de Merle bronze,

Coccycolius iris. (Les Mondes P. 48 No. 4. 23. Janv.

1879 p. 147. A. R.

Monatssehrift des Deutschen Vereins zum Schutze der

Vogelwelt. No. 1—4 1879: Stengel, Erfrorene und
verhungerte Vogel. S. 9. — v. Schlechtendal,
Ueber Langflligelpapageien. S. 13. •— Dieck, Philor-

nithische Plaudereien. S. 18. — Thicnemann, Die

Zwergtrappe als Stand- und Strichvogel. S. 26 u. 41. —
Liebe, Fiitterung der Vogel im Winter. S. 28. —
Thienemann, Die innerhalb meiner vier Pfiihle

nistende Vogelwelt. S. 36. — Stengel, Der Nuss-

heher. S. 43. — Frenzel, Aus meiner Vogelstube.

S. 46. 64. — Wagner, Ziichtung der Reisvogel im
Zimmer. S. 49. — v. Schlechtendal, Ueber den

Tannenheher in Gefangenschaft. S. 51. — Eisner,
Der wirksamste Schutz fiir Rebhuhner. S. 60. —
Stengel, Zur Charakteristik der Wasserralle. S. 67.

A. R.

The Ibis, April 1879: A. B. Meyer, Field notes on the

Birds of Celebes, p. 125. — H. Seebohm, Contributions to

the Ornithology of Siberia, p. 147. — Fr. Nickolson,
On a collection of Birds made by the late Mr. E. C. Buxton
in Western Java, p. 164. (Neue Art : Zosterops Buxtoni.)

— John H. Gurney, Note upon three american rap-

torial Birds apparently new to Science, p. 171. —
John H. Gurney, Note on an unusually rufescent

example of Archibuteo hemiptilopus, Blyth, p. 178. —
H. B. Tristram, Notes on collections of Birds sent

from New Caledonia, from Lifu, and from the New
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Hebrides by E. L. Layard, p. 180. (Neue Arten: Glycy-

fliila satelles, Myzomela lifuensis, Myiagra Luguieri, M.
intermedia, Graucalus lifuensis, Myzomela splendida, Myi-
agra tannaensis, Janthoenas Leopoldi, Megapodius Layardi).
— P. L. S c 1 a t e r, Note on the name of the Purple Waterhen
of South Western Europe, p. 195. — Osb. Salvin and

F. Ducane Godman, on a collection of Birds from the

Sierra Nevada of Santa Marta, Columbia, p. 196. (Neue
Arten : Camfylopterus phainopeplus). — Notices of recent

Ornithological Publications, Letters, Announcements etc.

Memoir of the Marquis of Tweeddale. A General Index
to the first three Series of „the Ibis". Abgebildet werden:
Morphnus taeniatus Gurn. (tab. Ill) , Zosterops minuta

Layard Z. inornata Layard (tab. IV), Turdus Pritzbueri

Layard (tab. V) u. Pachycephala TMayei Layard (tab. VI).

Bertrand, Pigeons voyageurs. Les voyages au long cours,

suivis des voyages d'aller et retour. In 8. 24. p. Liege.

75 c.

Xrouckkoff, Un memoire provenant du recueil de M.
Dubois-Eeymond. (L'Aeronaute 1879 Nr. 3.) Ueber den
Flug des Vogels.

d'Audreville, Theorie mathematique du vol des oiseaux.

(L'Aeronaute 1879. Nr. 3.)

Les poules de la race de la Campine. (Ann. de la Soc.

d'Agricult. Sc. Arts et Belle-Lettres d'Indre et Loire.)

Dec. 1878).

Ornithologie locale (Bull, scientif du Dep. du Nord. 1879.

Nr. 1 u. 2). Ueber das Vorkommen von Colymhus septen-

trionalis.

Lacroix, La perdrix gambra (in: Soc. d'Hist. nat. de

Toulouse. 1878. 2 fasc).

De Duivenliefhelber. Weekblad v. maatschappijen en
lieflielbers. 14. Jahrg. Antw. 1870. Rm. 5.

L'Epervier, Moniteur d. Societes pigeonnieres. Ann. 15
Bruxelles 1879. Rm. 6.50.

Leroy, La Perruche ondulee. Education, acclimatation,

reproduction. Paris 1879. 8. fig. Rm. 1.80.

Moore, Columbarium or the Pigeon House. Introd. to the

Nat. Hist, of tame Pigeons. London 1735. Reprinted

by W. B. Tegetmeyer. London 1879. 8. Rm. 2.80.

Bulletin of the Wuttall Ornithological Club. vol. IV,

April 1879: E. Coues, History of the Evening
Grosbeak, p. 65. — W. Brewster, On the habits

and nesting of certain rare Birds in Texas, p. 75. —
Scott, Late Fall and Winter Notes on some Birds

.observed in the Vicinity of Princetown, p. 81. — Cooper,
Notes on the Breeding habits of the California Pigmy
Owl (Glaucidium californicum) with a description of its

eggs, p. 86. — Brewer, The American Brown Creeper,

p. 87. — Scott, Notes on Birds observed at Twin
Lakes, Lake County, Colorado, p. 90. — Brewer,
Nest and eggs of the golden crowned Kinglet {Regulus

satrapa) p. 96. — Brewster, Notes upon the Distri-

bution, habits and nesting of the Blackcapped Vireo

(Vireo atricapillus) p. 99. — Jeffries, The Ipswich

Sparrow (Passercidus princeps) p. 103. — Brown,
Notes on a few Birds occurring in the Vicinity of

Portland, p. 106. — Fannj^ Miller, Strange Story

of a California Bird, p. 109.— Notes on recent Literature,

p. 114. — General Notes on the occurrence of rarer

Birds in North America.

Carlson, A., Sveriges jagtbare Foglar. Joukiiping 1878. 8.

Rm. 2.50.

IngersoU, E., Nesta and eggs of American Birds, pt. 1.

Salem 1879. roy. 8. w. 2 col. pi. Rm. 2.50.

Westerlund, C. A., Skandinav. Foglarnes Fortplantnings-

historia 1. Lund 1878. gr. 8. Rm. 4.— H. S.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Biographische Notizen

iiber Ornithologen der Gegenwart.
Von Ant. Reichenow und Herm. Schalow.
Die erste Serie, soweit im Centralblatt 1878 u. 79

publicirt wurde, enthaltend Notizen iiber hundert orni-

thologische Schriftsteller und Reisende der Gegenwart,
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II. (Schluss.)

Von Dr. R. Biihiiu

Einen guten Anstatidplatz auf die Tringen, wie
auch auf anderes Wassergefliigel geben die auf dem ebenen

Watt weithin eine Marks bildenden Schlickhaufen der

Stellen, wo dieser zur Benutzung ausgegraben ist. Hier

sehe man sich aber wohl vor, denn das ziihe, vom Wasser
vollends aufgeweichte Zeug, das neben den ausgestochenen

Gruben angehauft ist, giebt in abscheulicher Weise nacli,

und as ist ein hochst ungemiithliches Gefiihl, wenn
man plotzlich widerstandslos bis zum Knie einsinkt

und der schnell gemacbte nachste Schritt keinen weitern

Effekt hat, als dass sich die Sache in noch etwas ge-

steigertem Masse wiederholt. Einen sehr trockenen und
reinlichen Ansitz bieten die grauen, iibereinander ge-

schichteten Schlickklosse freilich auch nicht, indess ge-

wahren sie doch einen immerhin willkommenen Ruhe-
punkt, und es lasst sich hier die erlegte Beute jeden-

falls besser in Sicherheit bringen, als wenn weit und

breit kein Eleckchen zu sehen ist, auf dem nicht hand-

hohes Wasser stande.

Da geht die miihsame Arbeit oft erst nach dem
Schusse an. Der erlegte Vogel darf ja nicht, wie bei

der Hiihnerjagd auf heimischer Stoppel, einfach in den

Schlingen der Jagdtasche aufgehangt werden, sondern

soil wohl verpackt, wenigstens oberflachlich gereinigt

und dazu noch moglichst gegen allzuschnelles Verderben

gesichert werden. Denn die Sonne brennt, die Hitze

ist sehr gross, und wie bald sich der schon beim frischen

Seevogel nicht besonders lieblich duftende Mageninhalt

als kraftig wirkender Sauerteig fur den ganzen corpus

erweist, dariiber haben wir die traurigste Erfahrung
gemacht. So muss man sich denn nolens volens mit

iibergehangter Elinte im Wasser niederkauern , und
wahrend da die Watte in Ermanglung trocknen Sandes

zum Verstopfen des Schlundes und zum Verschliessen der

Schusslocher, da Bindfaden zum Zubinden des Schnabels,

da Schwamm, da Scheere, da Papier hervorgesucht wird,

und da das, da jenes von dem ewigen Winde ergriffen

munter iiber das Watt tanzt, um in der nachsten, besten

Pfiitze weiterzusegeln, hort man gana gewiss die Stimme
irgend eines begehrenswerthen Jagdobjektes in nachster

Nahe, ohne ihr etwas Anderes, als einen kraftigen Waid-
mannsfluch zuschicken zu konnen.

Vielleicht vernimmt man gerade den iiber sich, der

uns schon so manchen Kummer bereitet hat, sowohl

durch seine eigene Schlauheit und Vorsicht als auch

ganz besonders durch die Anmassung, mit der er sich

zum Warner und Wachter alles iibrigen, nicht so er-

leuchteten Strandgefliigels aufwirft.

Kaum, dass der Jager am Rande des Watts erscheint

und die Patronen in den Lauf schiebt, als er auch

schon durch ein gellendes Geschrei begriisst wird, das

fern von der Grenze des zuriickgetretenen Wassers her-

iiberschallt. Folgt man mit dem Auge den schrillen

Tonen, die in immer kiirzerem und schnellerem Tempo
aneinandergereiht in ein sonderbares Trillern iibergehen,

um dann wieder in einzelne, gedehnte Quaklaute aus-

zulaufen, so wird man eine Anzahl dunkler Gestalten

gewahr, die sich scharf von dem blanken Wasser-

spiegel abzeichnen. Das ist Haematopus ostralegus, der

soeben dem ganzen umliegenden Watt annoncirt, dass

etwas hochst Verdachtiges in Sicht gekommen ist. Wenn
man auf die unberufenen Signaltrompeter losgeht, so
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kann man hundert gegen eins -wetten, dass sie in

guter Biichsenschussweite hoch werden und nun erst

die Pracht ihres schwarzweissen Grefieders entfaltend,

mit dam der grell orangefarbene Sehnabel, die blutrothen,

orange umsaumten Lichter und die blassrosa Stander so

schon contrastiren, schleunigst das Weite suchen. Wan-
dert man aber ohne sich um sie zu bekiimmern weiter,

um andere Beute zu suchen, so kommt in Kurzem
einer aus der G-esellschaft schnurstracks auf uns los

gesteuert und umkreist uns in weitem Bogen, dabei

fort und fort sein weithin ertonendes Warnungsgeschrei
ausstossend. Nur dann und wann, und zwar gewohn-
lich wenn er dem Jager im Riicken ist, wagt er es,

in seinem entenartigen Fluge naher heranzukommen,
um dann augenblicklich in schneller Wendung wieder

abzuschwenken. Das ist der Moment, der zum Schuss

benutzt warden muss , und es ist kein schlachter An-
blick, wenn der stattliche Vogel mitten im Schraien

verstumnend haruntarsaust imd mit dumpfem Ton auf

den Sand aufschlagt.

Besonders am Watt von dampen hattan sich dia

Austernfischer zu machtigen Fliigan zusammengeschlagen,

die einen herrlichen Anblick boten, wenn sie in der

lauchtenden Sonne iiber die weiten Flachen hinstriclien.

Einer dieser Fliige, den ich gut schatzen konnte, da

er im Bogen ohne grosse Eile voriibarzog, zahlte z. B.

ungefahr 300 Stiick.

Die jungen Individuen, die sich besonders durch

dan schwarzlichan Sehnabel und die dunklen Lichter

auszeichnen, sind nicht so schlau und Torsichtig wia die

Altan. So iiberraschte und erlegte ich einen, als ich

um eine Ecke des hohen Wattenrandas von Tinnum
bog, ehe ar sich zum Auffliegen entschliessen konnte.

Mehrmals trafen wir auch am Rande des Watts Dunen-
junge an, die in wackelndem, abar doch recht fdrdarn-

dem Laufe iiber dia Marsch zu entkommen suchten und
sich dann ragelmassig geschickt in einem der von der

Fluth gemachtan Kanale, dicht an seinem gewohnlich
etwas hohlen E,ande niederdriickten. Einer derselben, —
er staht jatzt ausgestopft im zool. Museum — diente

mir, als ich ihn am Lister Konigshafen gegriffen hatte,

zum Lockvogal fiir dia Altan, an dia ich nicht recht

hatte herankommen konnen. Ich setzte ihn namlich
vor mir auf eina kleine, vom Wasser umspiilta Land-
zunge, wo er einen heidenmiissigen Spektakel machte
und auch in Kurzem eine Anzahl altar Vogel harbei-

schrie, von denen ich nach einander drei heruntarholte.

Auch als ich bei Kampen das Mannchen eines Paaras
herabgeschossen hatte und ruhig neben dem Erlagten

stehen blieb, kam das Weibchen mit lautam Geschrai

wieder in die Nahe und antrann nur, weil der Schuss
aus dem mit Dunst geladenen zweiten Lauf kaine

Wirkung hatte.

Scheuar noch als selbst der vorsichtige Austernfischer

zeigt sich ein Vogel, den wir dann und wann in kleinan

Fliigan von wenigen Stiick auf den Watten antrafen

und der stets schon in weiter Entfarnung mit jingstlich

ausgastossenem, flotenartigen Ton hoch wurde. Ob dies

wirklich Numenius phaeopus wav, wle die Herrn Thiale

und Grunack sicher annehman zu konnen meinen, dar-

iiber bin ich noch nicht ganz ohne Zweifel.

Daa Flugbild dieser Vogel, dia ich ainigemal, als

scharfe Silhouettan gegen dan von der untergehenden

Sonne roth bestrahlten Himmel abgezeichnet, ziemlich

hoch voriiberstreichen sah, schien mir ein andares als

das von Numenius zu sain und sich mahr dem einer

Schnepfa zu nahern, weshalb ich fast auf Limosa rathen

mochte, die mir von der Helgolander Diine her bekannt

ist. Es ist dies aber eban nur eine Varmuthung, und
wia schwer es ist, einen auf dem Watt sich umhar-
treibenden Vogel, oft selbst auf kleinere Distancen,

richtig anzusprachen, das wird Jeder wissan, der selbst

einmal den „Schlicklaufer" gaspielt hat.

Auch mitten auf dam Watt stosst man zuweilen

auf Totanus calidris, der sich sofort durch sein sondar-

baras heftiges Kopfnicken zu erkennan giebt. Seinen

eigentlichen Standpunkt abar hat er in und bei den

Riedsiimpfen, die das Watt da und dort umsaumen,
und wo er dan Jager, wohl in Sorge um seine Jungan,

oft mit angstlicham Rufan auch umfliegt. Dort trafen

wir auch mehrara Male ainzelna Parchan von Anas
hosclias an.

Schon von fern signalisirt schrilles, zankendes Ge-

schrei die grossen Fliige der Seeschwalben, welche zur

Ebbezeit in dicht gedrangten Schaaren auf dam Watt
zusammeusitzen. Bis auf Schuss weite lassen sia den
Jager unter fortwahrendam argarlichen Geschrei und
Gezeter herankommen, dann hebt sich plotzlich die

eine und fliegt, von einer zweiten, dritten und schliess-

lich dem ganzen, einam Wirbal riasiger Schneailockan

gleichenden Schwarm gefolgt, gradeswegs auf den
Storenfried los. Im Nu ist sie iiber ihm und stosst

mit schrillam: „Kirrr, kirrr — Zrrijah!" blitzschnell

bis vor die Miindung der Flinte uieder, um dann senk-

recht in die Hohe zu staigen, wobei es zuweilen den
Anschain hat, als wolle dar Wind, der gegen die langen,

spitzen Fliigel und den ausgebreiteten Gabelschwanz
blast, sie geradezu riicklings iiberwarfan. Ringsumher
flattern die Erbossten, eine nach der andern stosst

schreiend herunter, und man kann in aller Ruhe eine

Doublette rechts und eine zweite links machen, ehe der

ganze Schwarm langsam abzieht. Die fliigellahm Ge-
schossenen wahran sich nach Kraften und beissan mit

dem langan, korallenrothen Sehnabel heftig um sich.

Leider kann ich, erst spatar auf dia Unterschiede

aufmarksam geworden, nichts Naheres iiber die ralativan

Zahlenverhaltnisse der beiden haufigsten Artan Sterna

macroura und St. hirundo mittheilen.

Viel saltenar traf ich auf St. minuta, die, ihren

feinan, schrillenden Schrei ausstossend, stets, obgleich

sie z. B. am Konigshafen zugleich mit den heftig atta-

kirenden andern Seeschwalben iibar mir war, so fern

blieb, dass ich trotz aller Bemiihung kein Exemplar zu

erbeuten vermochte. Besonders anziehend ist dieses

niedlicha Thiarchen, wann es unweit der Brandung iibar

dar See fischt und nach kurzem Riittaln heftig in die

aufspritzendan Wellen herabstiisst.

Ist Stunde auf Stunda beim Umherstreifen, Jagen
und Baobachten schnell verstrichen und dia Fluthzait

harangakomman, so gelangt man wohl, fern von der

Kiiste, an die Grenze des steigenden Wassers, das in

endlos nach rechts und links ausgedahnter Phalanx
heranriickt. Ein Anblick, der, trotzdem ein etwas
schneller Schritt bald aus seiner Nahe bringt, doch un-
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willkiirlich schleunigst Kehrt machen und die eig-ene

Spur wieder aufsuchen lasst, deren markige Deutlichkeit

jede pfadfinderisclie Geschicklichkeit aus dem „far west"

ganzlich iiberfliissig maclit.

Hier an der Pluthgrenze trifft man oft, gewolinlich

zu zweien zusammenstehend, junge Larus argentatus in

ihrem noch unscheinbaren, grauen Kleide an. Mit un-

ubei'treiflichem Phlegma blicken sie in die steigenden

Wasser, wobei ihnen der Wind die Halsfedern zu

sonderbaren Krausen aufblast, und lassen den Jager

vertrauensselig , ohne sich im geringsten um ihn zu

bekiimmern, ganz nah herankommen, ehe sie fortzu-

schwimmen anfangen oder schwerfallig ihre Fliigel

liiften.

Dann gleitet wohl, wahrend man durch den Krim-

stecher den gemiithlichen Nacbwuohs beobachtet, ein

langer, dunkler Schatten iiber das glitzernde Watt, und
wir sahen aufblickend eine alte Move, die machtigen,

silberglanzenden Schwingen weit ausgespannt und ihr

tiefes, heisei-es: „Aeh, ach, ach!" ausstossend, iiber uns

bin schweben. Die Sorge um die unerfahrenen Jungen

hat sie hergefiihrt und sie sucbt diese so schnell als

moglicb zur Flucht zu bewegen. Das Jagdgesetz schiitzt

die den Syltern eine reichliche Eierernte liefernden

Vogel, und so sehen wir sie bald alle drei fern iiber

das Wasser hinstreichen.

Silbei'moven trifft man allenthalben auf Sylt an,

ihre weitaus grosste Zahl aber haust in den ausge-

dehnten, einsamen Diinen von List. In dem kleinen

Handbuch von Hansen wird angegeben, dass damals

wenigstens von den 50—60,000 in guten Jahren auf Sylt

gesammelten Moveneiern allein 30 —40,000 auf die Aus-

beute in den Lister Diinen kamen.
Voriiber am Wenningstedter Leuchtthurm und langen

Reihen von Hiinengrabern holpert der Wagen durch die

Bradrup-Campener Haide, vfo Lacerta agilis durch das

Grinstergebiisch raschelt, und Calluna vulgaris, Erica te-

tralix und Carex arenaria den Erdboden mit braunlich

griinen Parbentbnen iiberziehen. Dann lagern sich die

weissen Diinenketten, von Westen herstreichend, iiber

die ganze Breite der sich verengernden Insel und die

Wagenrader beginnen langsam im Triebsande zu mahlen.

Noch kriecht die Haidefiora den Fuss der Diinen herauf,

in dichtem Teppich breitet sich Vacciniuin uliginosum,

bedeckt mit grossen, blauen Beeren, aus, und dazwischen

steht in zwerghafter Winzigkeit, aber eine schwere Last

wohlgebildeter Hagebutten tragend, Rosa fiminnellifolia.

Hoher heben sich die Strandpfianzen, Salsola Kali und
die blassviolett bliihende Cakile maritima, und oben

weht im nackten Sande die fahle AmmopJdla arenaria,

in langen Strecken Biischel fiir Biischel reihenweise an-

gepflanzt, um den von dem Wehen des Westv?indes

v?eiter und weiter gen Osten wandernden Diinen Halt

zu gebieten. Von einem weiten Schilfbruoh und einem
dicht bewachsenen Walle umgeben taucht am Eande
des Watts ein heckengleich geschlossenes Weidengebiisch
auf. Das Schnattern der Lockenten, das von einem
versteckten Teiche hertont, verrath die Vogelkoje, in der

zum Herbst verschiedene Entenarten, vor Allem Anas
crecca, dann bosehas, acuta und penelope gefangen werden.

Ein Parchen Buteo vulgaris hebt sich mit schwerfalligem

Fluge aus dem Gestriipp der Umwallung, zwei junge

Citciilus canorus iliegen tiefer in das Gebiisch hinein,

und mitten auf dem Sandwege hockt, den langsam
heranschleichenden Wagen mit den funkelnden Lichtern

beobachtend, der getreue Bevcohner des E,bhrichts, Cir-

cus aeruginosus.

Bald hinter der Vogelkoje verlasst der Wagen den

miihseligen Sandweg, und wahrend Hufe und Rader laut

in den hochaufspritzenden Wasserlachen rauschen, geht

es in raschem Trabe iiber den von der Ebbe blosge-

legten Seegrund. Linker Hand fallen jah die hohen

Diinen der Blidsumbucht zum Watt ab, wo zwischen

zahlreiclien Begenpfeifern und Austernfischern, die den

unverdiichtigen Wagen, ganz vrie unsere vor dem Jager

so scheuen Kriihen, nah heranlassen, ein einsamer Nu-
menius arcuatus steht. Lang zieht sich der Weg an

der Kiiste hin und schon werfen die Diinen grosse,

dunkle Schatten, als die tiefe Wagenspur den Strand

hinauf und durch ein sonderbares Thor fiihrt, das, er-

baut aus zwei machtigen Walrippen und dem rohge-

schnitzten Bilde von der Gallion eines gescheiterten

Schiffes, so recht in diese Einode hineinpasst. Vor uns,

auf hiigeliger Marsch, vom Meer und den Diinea um-
schlossen, liegen todteneinsam in der Abenddammerung
die wenigen Hauser von List.

Versandet und verlassen von Booten und Schiffen

dehnt sich jetzt im Norden der Konigshafen hin. Es
ist hier so still ia der iiber dem Watt briitenden Sonne,

als ware weit und breit keine menschliche^ Seele zu

finden, und nur iiber den in der heissen Luft zu er-

beben scheinenden Diinen larrat in wirremDurcheinander

das in alien Modulationen ausgestossene: „Kiau, kiau"

der Moven, die dort in machtigen Schaaren auf und

niedersteigen. Zahlreiches Strandgefiiigel besucht die

Watten. Larus canus lasst sich vereinzelt sehen, kleine

Fliige von Soniateria mollissima ziehen auf dem Wasser

oder flattern erschreckt von der schmalen Sandzunge

auf, die, von einer tief in die Lister Marsch einschnei-

denden Bucht gebildet, in die offene See vorspringt.

Unter dem kleinen Strandgefiiigel pickt ein Parchen

Strepsilas interpres. Wie der Knall des Schusses, der

einem dieser Vogel gilt, langnachhallend an dem weiten

Halbkreis der Diinen umlauft, erscheint auf dem naohsten

Riicken, scharf gegen die klare Luft abgesetzt, die Ge-

stalt eines Widders, der Anfiihrer einer der in fast

vblliger Wildheit zusammen mit zahlreichen Hasen die

Diinenthaler bevblkernden Schafheerden. Steigt man iiber

die von Artemisia maritima, Salicornia und Plantago be-

deckten, in ihrer schmutziggriinen Farbung an die jahen

Halden der Hochgebirgsformation erinnernden Wiesen,

die sich zum Watt herabziehen, und die unter dem
Fuss weichenden Diinenhange herauf, so sprengt man
wohl einen dieser Trupps auseinander, der nach alien

Seiten wie ein iibei-raschtes Rudel Wild fliichtig wird

und erst aus gemessener Entfernung den einsamen

Wanderer verwundert anaugt.

Wechselnd an Form und Gestaltung und dooh ein-

tonig in ihrer ewigen, todten Oede breitet sich die

Diinenlandschaft aus. Von jedem erklommenen Eiicken

werden neue Thaler sichtbar, bald langgestreokt, bald

fast vollkommen rund, bald blendend weiss, bald mit

einer feinen, schwiirzlichen Kruste bedeckt. Aber nichts

ist hier zu finden, als loser, fliegender Triebsand, in
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dem der Wirbelwind mit dem starren Halme des Diinen-

hafers wie mit tausend Griffeln urn jeden Biischel

kreisrunde, feme Purchen gezogen hat.

Das erste, zweite Dlinenthal, in dessen Grande das

Rausclien des Windes und das vom Westerstrande her-

iibertiJnende Gebrause der Brandung ganz verstummen,
ist still und einsam ; einen neuen Sandhang geht es

hinauf — da stossen wir fast zusammen mit einer

Silbermbve, die mit rauschendem Fliigelscblag dicht

iiber dem Kamm hergestrichen kommt. Und dann sind

wir mit einem Schlage von grossen Schaaren umgeben,
die hinter dem nachsten Eiicken verschwinden, wieder
auftauchen, mehr und mehr anwachsen und die engen
Thaler mit ihren in regelmassiger Bewegung iiber den
leuchtenden Sand gleitenden Schatten erfiillen.

Im Norden des Konigshafens laufen die Diinen in

eine Yon Westen nach Osten streichende Halbinsel, den
Ellenbogen, aus, und hier, an dem von der Brandung
umtobten ofFenen Seestrande, liegt zwischen den zwei
weithin sichtbaren Feuerthiirmen die altbekannte Brut-
coloiiie der Sterna caspia. Von einer Wolke von See-
sfihwalben umschwirrt, die ich am Nordstrande des
j^onigshafens aufgescheucht hatte, horte ich pldtzlich

iiber mir durch den solirillenden Larm Mndurch einen
tiefen, rauhen, wildklingenden Schrei, und aufschauend
sah. ich hoch oben einen grossen , mit langgespitzten
Eliigeln hinsegelnden Vogel, die erste Sterna caspia.

Zusammen mit dem hier in den einsamen Diinen
hausenden Leuchtthurmswachter, der mir auch die trotz

gezogener Drahtumzaunung von den neugierigen Sohafen
vielfach beschadigten kiinstlichen Bruthohlen fur Vulpanser
tadorna zeigte, besuchte ich die leider schon so sehr

zusammengeschmolzene Colonie.

Nur einige hundert Schritt hatten wir uns von der
Behausung meines Piihrers entfernt, als auch die ersten

Vogel auf uns losschossen und bald die ganze Gesell-

schaft alarmirt war. Es ist ein fremdartiges , wildes

Durcheinander, wenn die starken Vogel mit stiirmischen

Flligelschlagen herbeieilen, um jahlings herabzustossen
unJ, sich wie ein Wappenadler steil aufrichtend, wieder
in die Hohe zu steigen, wenn das Sausen ihrer langen
Schwingen dicht iiber unseren Kopfen laut wird und
ihr rauhes, drohendes Geschrei sich mit dem Donner
der brandenden See mengt. Im Stehen macht die kas-

pische Seeschwalbe mit ihrem dicken Kopf und dem
machtigen, im Affect geoffneten Schnabel einen mehr
sonderbaren als grade schonen Eindruck. Nach einigem
Suchen eutdeckten wir auch mehrere Dunenjunge, welche
sich regungslos in die dichten Grasbiischel geduckt
hatten. Wie andere Seeschwalben, so legt auch St.caspia
ihre Eier in eine nnr ganz oberflachlich in den Sand
gedriickte Vertiefung, oft dicht vor der Brandungslinie

;

die Jungen waren aber bereits alle ausgekrochen. Ohne
die Colonie weiter zu beunruhigen und um die Alten
nicht langer in ihrer augenscheinlich grossen Angst zu
lassen, zogen wir uns bald wieder zuriick.

Schon sank die Sonne hinter den Jangen Diinen, als

ich von dem rauhen Wachter, der hier Sommer und
Winter auf seinem einsamen Posten ausharrt, Abschied
nahm. Dann stieg ich noch einmal in die Diinenketten,
um mit dem letzten auf Sylt abgefeuerten Schuss eine

der bisher stets gewissenhaft verschonten Silbermoven

fiir meine Sammlung zu erlegen, und als der machtige

Vogel in einer Wolke losen Sandes verendend den
steilen Hang zum Meere herabroUte, warf ich befriedigt

die Elinte auf den Riicken.

Tiefe Dammerung lag ringsumher, als ich die Diinen

bei List hinanstieg. Jenseits des in schvvarze Schatten

getauchten Kbnigshafens brannten die Eanale der Feuer-

thurme und in regelmassigen Pausen warf das Dreh-
feuer des Wenningstedter Leuchtthurmes seinen warnen-
den Schein weit hinaus iiber die dunkelnde See.

Papageien-Kleider,

nach dem Leben beschrieben.

Von Emil Linden.
Die Vergleichung meiner lebenden Papageien mit

den Beschreibungen in Dr. Finsch's Monographie der

Papageien zeigt vielfaltig manche Abweichungen , die

vielleicht einer Verbffentlichung werth sind. Es hat

mir schon oft Miihe gekostet, mir nach einer Beschreibung

den richtigen Namen der Art festzustellen ; bei Handler-
offerten kommen doch ofters Unrichtigkeiten in der

Namensbezeichnung vor, die theilweise entschuldbar

sind.

Die „Vogelbilder aus fernen Zonen" von Dr. Anton
Reichenow bringen eine liingst gewiiiischte und von
der Mehrzahl der Ornithologen, denen die grossen

englischen Werke nicht zu Gebote stehen, ersehnte

Erganzung, nicht allein fur die erwahnte Monographie,

sondern zu Brehm's Gefangene Vogel. Nur der Wunsch,
dass der Atlas alle auslandischen Vogel, in der Aus-
fiihrung der I. und II. Lieferung bringen mochte,

wird vielleicht nicht im ganzen Umfange auszufuhren

sein.

Rothhauben-Zakadu {Plidolophus moluccends). (Vergl.

Finsch, I, Band Seite 281.)

Beschreibung nach einem lebenden Exemplar meiner

Sammlung: Geschlecht unbekannt, Federn des Unter-

bauchs und der Aftergegend stark rosa, Schwanzober-

seite, Stirne und die seitlichen Halsfedern rein weiss;

Schwanz unterseits nicht rein gelb, sondern stark

orange, Schwingenunterseite schwefelgelb , die rothen

Haubenfedern einseitig scharlach, anderseitig mennig-
roth, zum Theil mit weissen Spitzen. Nackter Augen-
kreis blaiulichweiss, Wachshaut dunkelgrau, Iris rein

schwarz, Schnabel und Fiisse schwarz, grau gepudert,

Klauen schwarz.

Sehr charakteristisch durch die langen Bartfedern

und das Aufstrauben der langen Halsfedern mit im
Affecte hoch aufgerichteter Haube, das Ganze sieht einem
grossen Kragon ahnlich und kommt bei keiner andern

Art so hervortretend vor, besonders auffallend wenn
sich der Vogel an den Fiissen herabhangend schaukelt.

Weisshauben-Kakadu {PI. leucolophus). (Vergl. Finsch,

I. Band Seite 283.)

Beschreibung nach einem lebenden Exemplar meiner

Sammlung: Geschlecht unbekannt. Nur die untern

Schwanzfedern an der Basis schwefelgelb, die Fahnen
der aussersten Armschwingen zur Halfte und die innern

Unterfliigel ebenso , sonst aber rein weiss , und mit

Ausnahme des wenigen Gelb am TJntcrschwanz sieht



85

man, wenn der Vogel in Etihe sitzt, nichts Anderes

als das blendend rein weisse Gefieder.

Der nackte Augenkreis ist weisslich, mehr weiss, als

in's Graue. Iris sehr dunkelbraun, fast schwarz, also

ganz abweichend von der Mittheilung bei Finsch. Bei

sammtlichen Kakadu, die ich schon gepflegt, hatte ich.

noch niemals ein Exemplar mit rother Iris. Nocli

weniger ist die Beschreibung der Haube bei Finsch

iibereinstimmend, welcbe bei meinem Exemplar ebenfalls

aiis langen, nacli hinten herabfallenden Eedern besteht,

ganz wie bei moluccensis, nur dass die Feder-Enden
nicht spitz, sondern breit gerandet sind.

Gelbhauben-Kakadu (^Pl. galeritus), (Vergl. Finsch,

I. Band Seite 287.)

Beschreibung nach einem lebenden Exemplar meiner

Sammlung: Vermuthlich Mannchen. Bein weiss, die

Orgegend etwas gelblich, Unterseite der Sohwanzfedern
hellschwefelgelb, gekriimmte Haubenfedern hochschwefel-

gelb — Iris schwarz, Augenkreis weiss, kaum blaulich

;

Schnabel und Fiisse schwarz, graugepudert, Wachshaut
grau, Klauen grau.

Von Dr. Finsch als die grosste Art weisser Kakadu
bezeichnet. Mein Molukken-Kakadu ist aber nicht kleiner,

aber gedrungener, deshalb er als viel stattlicher und
grosserer Yogel als jener erscheint. Es halt schwer,

bei lebenden Vogeln richtige Maasse zu nehmen, be-

sonders wenn , wie bei meinem Gelbhauben - Kakadu,
scharfe Schnabelhiebe zu befurehten sind; doch ist die

Gesammtlange ziemlicli genau 45 cm.

Gelbwangen-Kakadu {PI. sulfureus). (Vergl. Finsch,

I. Band S. 290.)

Beschreibung nach einem Paar und einem Mannohen
meiner Sammlung. Von meinen 3 Exemplareu haben
zwei die Halsseiten, Stirnfedern, Unterseite der Sohwanz-
federn schon schwefelgelb, der Ohrfleck orangegelb, die

Bauchfedern sehwach schwefelgelb; bei dem dritten

Exemplare das ganze Gelb blasser; die vordere Reihe

der Haubenfedern bei alien weiss, die hintere lebhaft

schwefelgelb, an der Basis am dunkelsten; Augenkreis
blaulich weiss, Schnabel schwarz, Fiisse grau, Klauen
schwarz. Iris bei dem heller gefarbten Exemplare
schwarz, bei den Andern braun und rothlichbraun. —
Letztere zwei Exemplare sind ein richtiges Paar, das

andere mit schwarzer Iris ein Mannchen.
Goldwangen - Kakadu [PI. citrino- cristatus). (Vergl.

Finsch, I. Band Seite 304.)

Beschreibung nach einem Exemplar meiner Sammlung:
Geschlecht unbekannt. Rein weiss auf dem Riickcn

und Oberflijgel, Schwanzoberseite und Biirzelfedern,

sowie die vordern Haubenfedern; dagegen Hals, Kopf-
seiten, Bauch blassgelb angeflogen, Schwanzunterseite
an der Basishalfte schwefelgelb. — Haube, die ersten

Federn nach den weissen gelb, die hinteren hochorange.

Der Augenkreis, stark hervorstehend, weiss
; Iris schwarz,

Schnabel schwarz, stark gepudert, Fiisse grau, Klauen
schwarz. Wachshaut kaum bemerkbar.

Finsch erwahnt mit Recht die irrthiimliche Be-
zeichnung ,,citrinus" statt der richtigen Haubenfiirbung
„aurantius", oder man konnte sie auch „croceus" be-

zeichnen.

Inka-Kakadu (PL Leadbeateri). (Vergl. Finsch, I.

Band Seite 305.)

Beschreibung nach zwei Exemplaren meiner Samm-
lung: Geschlecht unbekannt. Meine zwei Exemplare,

angeblich 1 Paar, scheinen mir von einem Geschlecht,

aber unentschieden welchem, zu sein, da sie sich schlecht

vertragen. Bei einem die Fliigeldecken, Schwanz ober-

und unterseits weiss, iibrige Theile nicht nur sehwach

rosa, sondern ausgesprochen schon rosa, an der Kehle

und den Halsseiten am dunkelsten, Stirne dunkelroth.

— Bei dem andern weiss auf dem Riicken, ebenso

Oberfliigel, Schwanz und Unterbauch. — Oberbauch,

Hals und Nacken blassrosa angeflogen, Stirnfederchen

dunkelrosa. — Die Haubenfedern bei beiden gleich gefarbt,

die vordersten weiss, die anderen an der Basis zinnober-

roth, gelbes Band quer durch die Mitte, dann wieder

roth und endigen in langen weissen Spitzen.

Schnabel weisslichgrau, Fiisse grau, Krallen schwarz,

der schwache Augenkreis gelblich weiss ; Iris schwarz.

Ducorps' Kakadu (PL Ducorpsi). (Vergl. Finsch,

I. Band Seite 311.)

Beschreibung nach einem Weibchen meiner Samm-
lung: Blendend weiss, nur Schwanz unterseits und
und Unterfliigel sehwachgelb; die Basis der kurzen

hinteren Haubenfedern sehwach rosagelblich, was nur •

beim Zuriickstreifen mit der Hand zum Vorschein

kommt.
Schnabel klein und blaulich weiss, der grosse Augen-

kreis stark blaulich, Fiisse weisslich grau, Klauen grau

;

Wachshaut nicht sichtbar.

Sehr charakteristisch ist bei meinem Exemplar, dass

die Haube selten riickwarts gelegt, sondern fast immer
aufgerichtet ist, sie bildet ein voUkommenes Dreieck

und ist, wie oben erwahnt, von der Basisfarbung der

hinteren Haubenfedern nichts zu sehen.

Die Haubenfedern sind weder nach riickwarts hangend,

noch wie bei PL galeritus und sulfureus mit den Spitzen

nach vorn gekriimmt, sondern ganz gerade aufrecht

stehend. Das Exemplar ist ein bezauberndes Bild.

Rosa-Kakadu (PL roseicapillus). (Vergl. Finsch,

I. Band Seite 314.)

Beschreibung nach drei Exemplaren meiner Samm-
lung: Geschlecht unbekannt. Die Bezeichnung der

grauen Farbung als aschgrau bei Finsch ist bei meinen

3 Exemplaren zutreffend, aber bei keinem gehen die

Schwingen ins Braun. Haube und Kopffedern sind nur

bei einem Exemplar blassrosa, bei den andern zwei

rein weiss , nur an der Basis rosa. Bei einem der

weissgehaubten sind Oberbrust und Hals tief rosa,

fast carmoisin, bei dem andern haben die Bauchfedern

graue Rander oder Spitzen, so dass der Bauch ein

gewelltes Aussehen hat.

Augenkreis gelblich weiss. Iris bei zwei Exemplaren

braun, bei dem andern sehr dunkel blutroth. — Schnabel

blaulich weiss, an der Spitze gelblich; Fiisse fieisch-

farben, Klauen schwarzgrau.

Zwei meiner Rosa-Kakadu bewegen sich sehr oft auf

dem Boden, und einer derselben kann halbe Stunden

lang in seltsamer Weise im Kreise herumtraben.

Nasen- Kakadu (Licmetis nasica). (Vergl. Finsch,

I. Band Seite 317.)

Beschreibung nach mehreren Exemplaren meiner

Sammlung: Weiss, nur Schwanzunterseite und Unter-

seite der Fliigel und die Schwingen zur Halfte blassgelb,
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Ziigel und Stirne zinnoberroth, unter dem Augenkreis

gelb; ein Fleck unter dem Kinn ebenfalls zinnoberroth,

bei einem Exemplar auch die Nackenfedern ; die sehr

kurzen Haubenfedern nur an der Wurzel roth, was
beim Aufstrauben kaum bemerkbar ist. — Der Augen-
kreis zieht sich sehr nach unten, blaulichweiss, Schnabel

ebenso, die stark iiberhangende Spitze durchsichtig

weiss; Fiisse und Klauen grau. Iris sehr dunkelbraun,

fast schwarz.

In ruhiger Stellung ist die Haube gar nicht be-

merkbar und scheint die Kopfoberseite ganz glatt zu sein.

Meine Exemplare sind gleich denjenigen, die Gould
kannte, sehr miirrisch und ausserst reizbar und wahrend
der 10 Jahre, dass ich sie besitze, nicht im Mindesten
zahm geworden.

(Wird mit Sittace, Chrysotis und einigen andern
Gattungen fortgesetzt.)

Der Gimpel-Ammer, Emheri^a pyrrliuloides,

auf Helgoland eriegt.

Wenngleich man auch wahrend der letzten Jahre
vielerseits den Fang eines neuen „seltenen Vogels" auf
Helgoland nicht mehr so freudig begriisst, als dies vor
fiinfundzwanzig bis dreissig Jahren geschah, indem man
sich jetzt der Ansicht zugeneigt, dass solche ausnahms-
weise Erscheinungen von gar keinem Werthe fur die

Wissenschaft seien, so diirfte dennoch Einer oder der

Andere der verehrten continentalen Herrn Collegen es

immer noch gern hbren, dass es mir wiederum gelungen,
einen wie ich glaube nicht bios fur diese Insel, sondern
auch fur Deutschland neuen Gast kiirzlich hier erlangt

zu haben— und zwar den obengenannten Gimpel-Ammer.
Dieser Vogel ward am 24. d. M. in einem kleinen

Schlagnetze gefangen, auf dem sich als Koder ein WiJrm-
chen befand. Es ist ein sehr schones altes Mannchen
im reinsten Hochzeitskleide, mit sammetschwarzem Kopfe,
breitschneeweissem Halse, ungeflecktem weisslich-asch-

grauen Biirzel, weisser an Kropf und Brust ungefleckter

Unterseite, und nur an den langsten Federn der Weichen
schwach weissgrau angeflogen. Der sehr starke schwarze
Schnabel ist kiirzer und mehr rundlich gewolbt als z. B.
der eines Feldsperlings, und hat eigentlich mit gar
keinem Ammerschnabel Aehnlichkeit, auch nicht mit dem
sehr starken des Gerstenammer.

Betreffs der Ansicht, dass dasausnahmsweiseErscheinen
nichtdeutscher oder nichteuropaischer Arten keine Be-
deutung habe fiir die neuerdings so vielseitig behandelte
Frage der periodischen Wanderungen der Vogel, mochte
ich, wenn der Raum des Blattes es gestattet, noch
ein paar Worte hinzufiigen. Die Geringschatzung, welche
obigem Gegenstande zu theil wird, hat oifenbar ihren
Grund in der geringen Aufmerksamkeit, welche man
demselben zugewendet, und hieran diirfte wiederum
wohl nur einer der mancherlei „traditionellen" Irrthiimer

betrefis des Vogelzuges schuld sein— der namlich, dass
solche sogenannten „Irrgaste" zumeist junge unerfahrene
Individuen seien, die auf das Gerathewohl in der Welt
herumstreifen ; dass dies Letztere nun aber nicht der Fall,

haben meine langjahrigen aufmerksamen Beobachtungen
roich zur Geniige gelehrt.

Es sind zuvorderst, gleich dem obigen Ammer,
die iiberwiegend grosse Mehrzahl aller solcher aus-

nahmsweisen Erscheinungen, die ich im Friihjahr
hier erhalten, alte ausgefarbte Vogel ; wohingegen
wahrend des Herbstzuges allerdings junge Sommer-
vogel unter den selteneren Gasten, gleicherweise wie
unter den, gewohnlichen alltaglichen Arten, die grossere

Zahl bilden.

Dass wir des Weiteren bei dieser Frage es nicht mit
planlosen Herumstreifern zu thun haben, sondern auch
hier sagen miissen „there is system in his madness"
dafiir spricht die Thatsache, dass die wahrend der einen

oder der andern Zugperiode des Jahres auftretenden

seltenen Gaste sich ebenso streng in der Himmels- oder

vielmehr Erdgegend untersoheiden, der sie entstammen,

wie in der Jahreszeit, wahrend welcher ihr Erscheinen

stattfindet.

Fast ausnahmlos gehoren alle derartigen Fremdlinge,

die im Verlaufe des Herbstzuges kommen, fern ost und
nordost von hier liegenden Gebieten an ; wahrend ebenso

bestimmt fast alle im Laufe des Friihlings ersoheinen-

den siidost und siidlicher belegenen Landern entstammen
— einschlagige Beispiele fur das G-esagte sind unter

andern meine drei letzten derartigen Acquisitionen

:

Phylloscopus viridanus und Larus affinis erhielt ich im
verflossenen Herbst, wahrend obige Emberiza pyrrhuloides

auf dem jetzigen Friihligszuge erschien.

Es sind des Weiteren nicht allein vereinzelte
solcher ungewohnlichen Vogel, die sich entweder im
Herbst vom bstlichen Asien her, oder im Friihjahr von
Kleinasien und Turkestan kommend, hier einstellen;

sondern es kommen vergleichsweise sehr oft ganz ver-

schiedene Arten, jede sogar in mehreren Stiicken, aus

demselben fernen G-ebiete wahrend ein und desselben

Tages hier vor — beweisend dass metoorologische oder

andere gewichtige Beeinflussungen es sind, denen die

Individuen vieler Arten gleichzeitig unterworfen werden,

und merkwiirdiger Weise von solchen Arten, als in weit

iiberwiegendenMassen ihrWinterquartier in siidlicher Rich-

tung suchen; dass die Wanderer also, im rechten Winkel
sich theilend, z. B. von Daurien aus in das siidliche

China und Indien hinuntergehen, gleichzeitig aber auch

nicht unbedeutende Contingente bis England, Frankreich

und sogar Spanien senden. Ich erinnere hierbei an

den Stelzenpieper, Antlius Richardi,

Schliesslich darf nicht unerwiihnt bleiben, dass die

grosse Zahl solcher alljahrlichen Erscheinungen wohl
ebenfalls sehr gegen die Annahme spricht, als bestiinden

dieselben aus verirrten Individuen — ein wirkliches

Verirren oder durch Sturm Verschlagenwerden halte

ich nach meinen langjahrigen Warnehmungen iiberhaupt

fiir in hohem Grade fraglich. Die Vogel diirften wohl
viel eher durch besonders giinstige Wetterverhaltnisse

zu ausnahmsweisen Fliigen veranlasst werden als durch
schlechtes stiirmisches Wetter; genugsame Erfahrungen
lehren ja auch, dass dieselben wahrend heftiger Winde
ihre Wanderungen unterbrechen und .stillliegen , bis

giinstigere Reisegelegenheit eintritt.

Man unterschatzt, wie ich glaube, in hohem Grade
die Zahl, in welcher solche sogenannten seltenen Vogel
allherbstlich vom ostlichen Asien bis in das westliche

Europa wandern. Ich habe die feste Ueberzeugung
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dass z. B. von Sylvia superciliosa wahrend jeden Herbst-

zuges mehr denn hundert Stiick westwiirts dui'ch Deutsch-

land Ziehen, und ebenso die Zahl von AntJius Richardi

sich oft nach Tausenden beziffern muss — dass solche

Vogel, namentlich die letztere Art, nicht bfter aufdem nahen
Festlande erlegt worden, hat mich stets mit Wunder erfiillt.

Meine verehrten Herren Collegen jenseits der Salz-

fluth veerden iiber die vermeintliche Kiihnheit dieser

Beobachtungen etwas sehr unglaubig die Kopfe schiitteln,

aber es ist doch nicht anzunehmen, dass die Stelzenpieper

Daurien verliessen , um direct in einem Fluge bis

Helgoland zu gelangen ; es miissen nothwendiger Weise
dieselben doch wenigstens zehnmal so zahlreich im mitt-

leren und oberen Deutschland vorkommen als auf dieser

kleinen Insel. Und hier sieht man, von Ende August
bis Anfang October, diese Vogel bei giinstigem Wetter,

d. h. klarer vrarmer Luft, begleitet von schwachen siid-

ostlichen undsiid- siidostlichenWinden, taglich in Zahlen

von zehn, zwanzig, funfzig, ja manchmal bis zu hundert

Stiicken — in letzteren Fallen begleitet von ein oder

mehreren Sylvia superciliosa, Emheriza pusilla, Anthus

cervinus und andern mehr oder vreniger fern ostlichen Arten.

Ich befurchte dem geliebten Steckenpferde mehr
Freiheit gestattet zu haben als eigentlich zulassig ge-

wesen, aber das einestheils so offen daliegende, doch

aber wiederum auch so rathselvolle Thema des Vogel-

zuges ist zu verlockend fiir Besprechung, selbst wenn
man, -wie ich gegenwartig, dariiber schon achtzig bis

hundert Octavseiten Manuscript neben sich auf dem
Pult liegen hat — wobei die Bemerkung Platz finden

moge, dass ich in zwei Monaten mit den„Vogeln Helgo-

lands" fur die Presse bereit sein werde.

Helgoland, 30. April 1879. H. Gaetke.

Fangertrag zweier Dohnenstiege,
vom 1. October bis 12. November 1878.

Von C. Sachse in Altenkirchen.

I. Schneisse. 500 Bugel (Dohnen).

(Die Schneisse ist taglich nur einmal begangen.)
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Oct.l 2 1 1 2 _ 1 „ _
2 3 — — — 2 — — 19 5 — 1 —
3 7 2 2 — — — _ 20 4 1 1 . 1

4 5 2 4 — 1 — _ 21 4 1 —
5 1 10 2 — 2 — — 22 2 1 4 ,

() — 3 10 - 1 1 — 24 3 3 2
7 3 4 4 — — 1 28 — 1 1 1

8 1 2 3 — 2 1 29 2 —

^

.

9 3 6 4 6 80 7 .

10 2 10 2 — — 31 4 2 2
11 3 1 1 — — 1 I Nov.l — 1 .

12 — — — — — — 2 — 1

13 — 6 2 — — — 3 5 1 2 1 „

14 6 2 1 — — — 6 3
15 2 — 2 — — — 6 1 L

16 — 2 — — — — 11 1 „
17 — 1 — — — — — 12 2 — 2 — 1 — —

II. Schneisse. 800 Biigel.

(Die Schneisse wurde taglich zweimal begangen,

daher die vielen Pyrrhula).
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Oct! 16 3 1

3 — 2 6 15
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5 2 1 5 6
6 16 4 9 6
7 14 1 2 . . 3 ,

8 12 3

9 8 4 1 _ 8
10 3 1

11 5 2 4
12 4 2 3
13 14 4 1

14 14 2 1 2
15 6 1

16 11 — 2 1 3
17 9 __ . ,

18 3 1 — — 4

Oct. 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nov.l
2

4
4
1

3
4
2
2
7
4
24
12 2

3 2 -
2 11
7 1

4

— 1—5
2

15
211—5

2 1
4 1

4 —

Summa: 219.36. 51. 10. 88. 2.

Summa : 79. 59. 59. 2. 20. 3. 3.

Am 14. und 16. Oct. je 1 Turd, torquatus, am
3. 4. und 5. November nichts mehr gefangen.

Rundschau.

Der Malayische!Archipel. Land und Leute in Schil derungen,
gesammelt wahrend eines dreissigjahrigen Aufenthalts in

den Colonien. Von C. B. H. von Rosenberg. Mit
zahlreichen Illustrationen nach den Originalen des Ver-
fassers und einem Vorworte von Prof. Veth. (Verlag
von G-ustav Weigel in Leipzig. 1879). Pr. 18 Mark.

Bereits in No. 21. des vorigen Jahrganges dieses
Blattes ist auf das obige Eeisewerk aufmerksam gemacht
worden, welches damals erst in den beiden ersten Ab-
theilungen erschienen, jetzt in seiner Vollendung uns
vorliegt.

Mit Recht riigt Professor Veth in dem Vorworte
zu dem Werke die geringe Beachtung, welche in Deutsch-
land der niederlandischen Literatur geschenkt wird. Wohl
mit Recht tadelt er die Vernachlassigung der nieder-

landischen Sprache in Deutschland, einer Mundart, die

mitder unsrigen doch so nahe verwandt ist. In Folge
dieser Vernachlassigung ist denn auch die Kenntniss
der niederlandischen Besitzungen in Indien bei uns eine
so liickenhafte, dass selbst in die bessere deutsche
Literatur iiber diesen Theil unserer Erde grosse TJn-

genauigkeiten sich einschleichen konnten. Diese Liicken
in unserem Wissen auszufullen, unsere Kenntniss iiber

den Malayischen Archipel zu bereichern, ist das von
Rosenberg'sche Reisewerk geeignet, wir konnen
sagen berufen. In deutscher Sprache verfasst und so-

mit alien Kreisen zuganglich, vervollstandigt es die

Nachrichten, welche uns Epp, Friedmann, Jung-
huhn und dieMeyer'scheUebersetzungvon Wallace's
Buche bereits friiher geliefert haben; erbffnet „einen



neuen Blick in eine Welt von wundervoUer Schonheit, die

uns im Ganzen noch ziemlich fremd geblieben ist." Die

Kunde von den Inseln des Malayischen Archipels diirfte

bei uns um so mehr allgemeines Interesse erwecken,

als Deutschland gerade nach jenen Landern eine grosse

Zahl seiner Sohne als Reisende gesandt hat, die zum
grossten Theile im Dienste der niederlandischen Re-

gierung fiir die Wissenschaft gewirkt und auch dort

durch ruhmvoUe Thatigkeit dem deutschen I^amen Ehre
und Achtung ervrorben haben.

Es sind die Inseln Sumatra, die Inselkette westlich

der letzteren, Selebes, der Molukken-ArcMpel, Neu-
Guinea und Java, welche Herr von Rosenberg -wah-

rend seines BOjahrigen Aufenthaltes im Malayischen

Archipel besuohte und welche er im vorliegenden Werke
in geographischer, naturwissenschaftlicher und ethno-

logischer Beziehung schildert. Als leitender Eaden ziehen

sich durch diese Schilderungen die Reisen und person-

lichen Erlebnisse des Verfassers, welche reich an span-

nenden Zwischenfallen sind und nicht zum wenigsten

dazu beitragen, Land und Leute uns kennen zu lehren.

Ist das Buch als Reisewerk fiir alle Gebildeten von

allgemeinem Interesse, so hat es fiir den Vogelkundigen

noch einen speciellen Werth. Herr von Rosenberg,
selbst Ornitholog, und als solcher durch verschiedene

Arbeiten, auch im Journal far Ornithologie publicirte,

in den betreffenden Kreisen bekannt, hat dem Vogel-

leben der von ihm bereisten Gegenden ganz besondere

Aufmerksamkeit geschenkt, und so finden wir denn in

dem Buche nicht nur seinen Schilderungen zahlreiche

ornithologische Notizen eingestreut, sondern besondere

Capitel der Avifauna gewidmet, so iiber die Vogel von

Sumatra, Selebes, von Seram, der Aru-Inseln, von Ter-

nate, Keu Guinea u. a., womit uns ein hochst werth-

volles wissenschaftliches Material geboten wird.

In einem Anhangs-Capitel sind Diagnosen neuer

und wenig bekannter Vogelarten angefiigt, welches be-

sonders kiinftigen Reisenden von Nutzen sein wird,

ebenso wie das vergleichendo Worterverzeichniss der

Eingeborenen-Sprachen der einzelnen Insel, das am
Schlusse des Buches sich findet. Denn auch, neue Reisende

fur jene Lander geworben zu haben, wird das Verdienst

des von Rosenberg'schen Buches sein.

Es bleibt uns noch iibrig, der Ausstattung des Werkes
riihmlichst Erwahnung zu thun. Zahlreiche Holzschnitte

und einige Plane, landsehaftliche, ethnologische und
zoologische Darstellungen, nach den Originalen des Ver-

fassers gezeichnet, sind theils dem Texte eingedruckt,

theils als besondere Tafeln beigegeben. Das Titelblatt

zeigt die Person des Reisenden selbst in ganzer Figur.

A. R.

Stray Feathers. Vol. VII. No. 3—5, Deo. 1878: Butler,
My last Notes on the Avifauna of Sind. S. 173 —
V. Ball, From the Ganges to the Godaveri. S. 191 —
Brooks, Further Notes on Reguloides supercUiosus

and humei. S. 236 — Cripps, First List of the Birds

of Furreedpore, East. Bengal. S. 238 — Novelties

{Asia hutleri). S. 316 — Republications of descr. species

(Trichastoma leucoproctum, Chri/sococcyx limhorgi, Prinia

poliocephala) S. 318 — Hume, Birds occurring in In-

dia, not describen in Jerdo or hitherto in Stray Feathers.

S. 320—451 (Bildet eine Erganzung zu dem citirten

Wei-ke). — Rallina telmatophila probably identical with

R. superciliaris. S. 451 — Abnormal specimen of

Demiegretta gularis. S. 453 — Porphyrula cJdoronotus

the young of P. alleni. S. 456 — Henicurus nigrifrons

the young of H. scouleri. S. 457 — Palaeornis nipalen-

sis equals P. sivalends; the eastern form to stand as

P. indohurmanicus. S. 458 — Dendrophila frontalis and

corallina identical. S. 459 — Propasser frontalis equals

Pr. thura. S. 459 — Identity of the Indian Turtur cam-

hayensis and the African T. senegalensis. S. 463 —
Ferner Notizen iiber das Vorkommen verschiedener

Arten in Indian. A. R.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
daher Zoologen, Oi-nithologen, Vogelhandlern und Jedem,

der irgendein Gebiet der Ornithologie zu bearbeiten hat,

unentbehrlich, wie es selbstverstandlich auch in keiner

wissenschaftlichen Bibliothek fehlen darf [55]

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Thesaurus Ornithologiae.
Repertorium der gesammten ornithologischen Literatur

und Nomenclatur sammtlicher Gattungen und Arten

der Vbgel.

Nebst Synonymen und geographischer Verbreitung.

Von

C. G. Gielbel.

Drei Bande. 8. Geh. 48 M., auf Schreibpapier 68 M.

Das vollendet vorliegende Werk von dem bekannten
Zoologen Professor Giebel in Halle fuhrt in seinem
Repertorium 17500 Schriften und Abhandlungen von
2230 Autoren, und in dem Nomenclator 6250 Gattungs-
und iiber 540OO Artnamen lebender und vorweltlicher

Vogel auf. Es bietet die vollstandigste Uebersicht der

ornithologischen Literatur bis zum Jahre 1876 und ist

Biilge und Eier von JPerdix ])etrosa wiinscht zu

kaufen A. Grunack..
[54] Berlin, Friedrichstr. 174.

Wilh. Schliiter in Halle a]S.

Natur alien- & Lehrmittelhandlung.
Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen Gegen-

stfinde. Cataloge gratis und franco. [27]

Fiir eine JNTaturalienliandlung-
wird ein Assistent gesucht, der sowohl mit den schrift-

lichen als auch mit den technischen Arbeiten vertraut

sein muss. Bewerbungen mit Beifiigung der Zeugnisse

oder mit Angabe von Referenzen sind unter der Chiffre

H W 8 in der Expedition dieser Zeitschrift niederzu-

legen. [56]

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

I>ruck; G. Piitz'ache Buclidruekcrci (Otto Hauthal) iu Nauniliurg a/S.
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Stimmen vom Tegeler-See.

Von Carl Bolle.

XIX. Die Schneedohle. XX. Der Kiebitz.

I .. Saal traf ich die Schneedohle, gefangen

;

Sie sass, wie traumend, still in ihrem Bauer,

Rings um sie her, die Menge der Beschauer
Und tausend Vbgel, fremd, auf ihren Stangen.

Der matte Blick sprach Yom kristall'nen Prangen
Der Gletscherwelt, von der Lawine Schauer,

Vom Arvenwald, dem Hain schwarzgriiner Trauer,

Von Kliiften, draus des E,lieines Quellen sprangen.

Dort hatt' ich sie geschaut zum letztenmale.

Ihr Schrei vermischte mit der Murmelthiere
Gesell'gem Pfiff sich in dem Rheinwaldthale.

Geschaart da, durch die Scenen, die ich male,

Seh'n schweben sie Graubiindtens Felsreviere. —
Dran dacht' ich heut im Ausstellungslokale.

XXI. Der Staar.

Glanzvoll von Kleid, mit Floten und mit Pfeifen, -

Bald Gast der Wildniss, Zeuge bald der Miihe

Des Landmann's, bald ein Kamerad der Kiihe,

Sucht, wo's auch sei, Besitz er zu ergreifen.

Er weilt in Garten, wenn die Kirschen reifen,

Auf griinem Rasen trippelnd spat und friihe,

Und liebt im Herbst, dass Einsamkeit ihn fliehe,

Zu Tausenden durch's hohe E,ohr zu schweifen.

„Der schwarze Vogel, der auf Dachern wohnet."
So sprach in Hiddensbe man von dem Staare,

Wo nicht die Buche, grau von Stamm, mehr thronet;

Wo unvordenklich ward der Wald gehauen,
Und wo das Eiland, das von Baumen baare,

Ihn dennoch sieht in Menschennahe bauen.

Nur wen'ge Wochen und man griisst ihn wieder,

Der zu des Friihlings ersten Boten zahlt

Und, wenn der MJirz kaum naht, wohl niemals fehlt

Im Bruchland auf den dann noch braunen Wiesen.

Ich seh' ihn gaukeind durch die Luft hin scbiessen,

Ein Bronzebild, dem's spitz vom Scheitel fallt.

Wer kennt den Ton nicht, der so treu erziihlt,

Wie ihn von Urzeit her die Deutschen hiessen?

Sein Kommen, lustig ist es Alt' und Jungen;
Man misste andre Vogel eh'r als ihn,

Sobald der Hasel Kiitzchen aufgesprungen.

Die Eier, krotenfarb' und doch so lecker,

Sind's, die der Meisten Blicke auf ihn zieh'n

Und werth ihn machen selbst dem feinsten Schmecker.

XXII. Die weisse Baclistelze.

Von kleinen Vogeln, die sich zugesellen

Des Menschen Heim und seinem trauten Dache,

1st keiner, den ich lieber kund euch mache,

Als diesen, den im Elug' und Laufe schnellen.

Er wohnt, ein Ereund, bei Scheunen und bei Stallen,

Des Hofes rege, nimmermiide Wache,
Und nicht verstummet vor des Habichts Rache
Sein Ruf, eh' Hahne krah'n und Hunde bellen.

Als Ackermannchen folgen die Bachstelzen

Dem Landmann, hinter dessen Pfluges Schaar

Sich braune Schollen unablassig walzen.

Als Wippstert machen sie ihr Reverenzchen

Dem Hauswirth, der sie friih begriisst im Jahr

Und ohne Aufhor'n wackeln sieht ihr Sohwanzchen.



90

XXIII. Die Spechtmelse.

Das ist ein seltsam Schliipfen, auf und nieder

An raulier Borke und an glatten Rinden. —
Wo Baumwuchs ragt, ist iiberall zu iinden

Der Blauspecht mit dem chamoisfarb'gen Mieder.

Sein heit'res Ploten gilt ihm statt der Lieder.

Seht, wie die Haselnuss er zu den Linden

Hintragt und Risse fur sich formt zu Spinden;

Draus spater er die silsse Kost holt wieder.

Ein lieber Vogel war zu alien Zeiten

Er mir und niemals einer, den's verdross,

Sein Nest, als Maurer, fast sich zu bereiten.

Er schliesst mit Lehm des Spalt's zu grosse Lange,

Und klafft weit offen ihm der Hohlung Schooss,

So dient ihm Mortel, dass er sie verenge.

XXIV. Der Banmlilnfer.

Wie steh'n so kahl die winterlichen Eichen

Und heben iiber weissen Schneees Wehen
Das Astwerk, dran sich diirre Blatter drehen

Im Windstoss, der es klagend muss durchstreichen.

Langst klingt kein Lied mehr in des W aides Reichen!

Ist's da nicht Trost, am moos'gen Stamm zu sehen,

Wie die Baumlaufer klimmend aufwarts gehen
Und hin und wieder rutschen auf den Zweigen ?

Ein Hauch des Lebens scheint in eis'ger Oede
Dies Vogelchen, allein fast dageblieben

Und gegen Menschennah'n so wenig sprode.

Im Kleinen schaift es nach der Art der Spechte,

Fortkletternd, bis ins Baumloch es getrieben

Hat friihe Damm'rung der Decembernachte.

Ueber Wachholderdrosseln.

Durch die Giite des Herrn Stabsarzt Dr. Salz-
mann hierselbst erhielt ich kiirzlich leihweise eine

Anzahl Nummern des Ornithologischen Centralblattes

Tom Jahrgang 1878 und fand in der No. 21 eine mich

lebhaft interessirende Mittheilung iiber das Vorkommen
von in Deutschland briitenden Wachholderdrosseln. —
Von Kindheit an ein grosser Thier-, insonderheit Vogel-

freund (dieser Charakterzug ist namlich in meiner Ea-

milie seit uralter Zeit erblich), habe ich auch Ton
friihester Jugend an mich mit der Beobachtung der

einheimischen gefiederten Welt und vielfach auch mit

dem Yogelfang beschaftigt. Mein Heimathsdorfchen ist

in ornithologischer Hinsicht insofern bevorzugt, als es

im Bereich einer guten Zugstrasse der Wandervogel
liegt. Etwa in der Mitte zwischen Luckenwalde und
Dahme am Abhange eines Hugels von der Hohe des

Golmberges inmitten einer freien Landschaft gelegen,

die nach Norden und Nordosten von grossen Kiefern-

Waldungen begrenzt ist, bildet es einen Ruhepunkt fur

die Zugvogel, wo sie gleichsam noch einmal frischen

Athem schopfen wollen, ehe sie sich anschicken, die

nach Siiden und Siidwesten hin sich meilenweit aus-

dehnende fast ganz freie Ebene des Niederflamings zu

durchfliegen. Da ferner mein Vater aus Riicksicht fiir

die Vogel an seinem Schulgartenzaun ringsherum ziem-

lich dichte Hecken von Flieder, Wachholder, Stachel-

beeren, Haselstrauch u. dgl. untermischt mit Ebereschen

und Hollunder angelegt hatte, die Bauerngarten aber

derartig weniger gepfiegt waren, so drangten sich im
Friihjahr wie im Herbste die Zugvogel gerade in

unserm Garten zusammen und boten uns zum Beobachten
und Fangen die giinstigste Gelegenheit, die wir denn
auch mit grossem Eifer und Interesse ausnutzten. Ge-
fangen viel, aber niemals zum Verspeisen! Wenn
unser Bedarf an Sangern fiir das Zimmer gedeekt war,

erhielten alle iibrigen fernerhin Gefangenen nach sorg-

faltiger Besichtigung, nach Vergleichung des Eriihlings-

und Herbstkleides , der verschiedenen Arten und der

Geschlechter derselben Art (die Unterscheidungszeichen

der Geschlechter der Singdrossel haben wir trotzdem
nie gefunden) ihre Freiheit wieder. Wie weit der

Widerwille meines Vaters gegen das Abschlachten ging,

erhellt daraus, dass er, als ich einst einen auf dem
Pelde im Schlaf gegriffenen, fast ausgewachsenen Hasen

lebend nach Hause brachte, der mir obenein mit seinen

Hinterlaufen die Weste total zerfetzt hatte, nicht zu

bewegen war, denselben schlachten zu lassen. Er trug

ihn vielmehr ganz behutsam zum Dorf hinaus und
liess ihn laufen. — Doch, wo bleiben die Wachholder-

drosseln? Der geehrte Leser, wenn er ein richtiger

Natur- und Vogelfreund (bei mir zu Lande Vogelfritze)

ist, wird mir dies Hiniiberschweifen in selige Jugend-

erinnerungen und Heimathsgedanken wohl verzeihen. —
Ende der zwanziger oder Anfang der dreissiger Jahre

habe ich bereits in unserer Gemeindeforst ein Parchen

nistender Wachholderdrosseln beobachtet. Ein paar

tausend Schritt innei-halb der Forst (vom davorliegenden

Ackerfelde aus gerechnet) war ein mit sehr alten, nicht

sehr dicht stehenden Kiefern bestandener ziemlich freier

Platz. uort, auf einem weitabstrebend :n starken Aste

einer alten Kiefer stand in dem ziemlich buschartigen

diinnern Gezweig etwa 10 bis 11 Meter vom Boden
das dem Misteldrosselneste ahnliohe Nest der Wach-
holderdrossel, zu welchem man nicht gelangen konnte.

Noch weiss ich, wie wir sehr iiberrascht und erfreut

waren, hier mitten im Sommer diese Vogel zu finden, die

wir bis dahin nur im Winter, oft in grossen Schaaren an

unsern Wachholderstrauchern im Garten bemerkt und
vielfach gefangen liatten. Spaterhin, als ich schon in

Potsdaui war, hat mein Vater diese Drosselart in einigen

Parchen noch ofter in einem andern benachbarten Kiefern-

geholz unter ganz ahnlichen ortlichen Verhaltnissen

nistend gefunden. Es scheint mir demnach ausgemacht

zu sein, dass die Wachholderdrossel nicht in den Tiefen

des Waldes nistet, sondern nahe den Randern, von wo
sie schnell das freie Feld Behufs der Auffindung der

Nahrung erreichen kann. Die angrenzenden Felder

bergen dort sehr viel sogenannte Grashiipfer (kleine

Heuschrecken), mit denen wir bisweilen junge Sing-

drosseln und Nachtigallen aufgezogen haben. Jedenfalls

sind diese Insekten eine beliebte Nahrung der Drosseln

;

denn auch die Singdrosseln suchten, wenn sie Junge
hatten, gern das Feld am Waldesrande auf und sammelten

Futter, ebenso die Misteldrossel. Wir benutzten diesen

Umstand zum Auffinden der Nester, indem wir der

Fluglinie der Vogel nachgingen und selten lange zu

suchen brauehten. Soviel iiber das Nisten der Wach-
holderdrossel bei uns, deren vereinzeltes Vorkommen
als deutscher Nistvogel schon vor etwa 50 Jahren ich

hierdurch bezeugen wollte. Hiltmann, Cantor.
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Erwiderung.
In 'No. 8 dieses Blattes theilt Herr Rohweder eine

Beobachtung mit, gemacht in diesem Friihlinge an
Kibitzen, welche in Folge des eingetretenen strengen

nachwinterlichen Wetters gezwungen wurden die Gegend
von Husum zu verlassen und welche gen Siiden abzogen.

Herr Eohweder schliesst daraus, dass Zugvijgel, durch
Witterungsverhaltnisse gezwungen , bisweilen einen

direkten Eiickzug antreten, in der Absicht, eine neue
siidlichere Gegend wiederzugewinnen, welche ihnen

Nahrung bietet.

Meine Ansicht, welche ich fruh'er in diesen Blattern

ausgesprochen, und welche sich auf langjahrige genaue
Beobachtung des Zuges der Vogel stiitzt, ist eine ab-

weichende, indem ich niemals, selbst bei dem strengsten

nachwinterlichen Wetter, einen solchen direkten Riickzug

beobachtete, sondern stets nur die Zugvogel nach alien

verschiedenen Richtungen streichen sah, um Stellen auf-

zufinden, welche von Sehnee unbedeckt blieben oder in

denen die Gewasser nicht zugefroren waren, und dass

wenn zufallig ein solches Streichen in siidlicher Richtung
stattfand, dies durchaus nicht als ein direktes planmas-
siges Zuriickziehen in siidlichere Gegend, aus welcher
der Vogel gekommen, anzusehen sei. Auch die Beob-
achtung des Herrn Rohweder hat meine Ansicht nicht

im Geringsten erschiittert , denn dass die Kibitze die

Gegend von Ilusum in siidlicher Richtung verliessen,

war durch die geographische Lage der Gegend geboten.

Die Kibitze konnten doch unmoglich nach Norden
streichen, grade in das nachwinterliche Wetter hinein,

welches mit Ost- und Nordwind dort e"ii:rat. Nach
WsistcE LSuLS das Streichen siu m die olfene jSiordsee

hineingefiihrt, mithin blieb den Vogeln bei ihrem Streichen

in der Absicht, um eine Gegend zu linden, die ihnen

Nahrung bot, nichts Anderes iibrig als nach Siiden zu

streichen. Dass die Kibitze sich nicht weit entfernten

beweist der Umstand, dass sie bald nach dem Eintritt

besserer Witterung wieder in der Gegend von Husum
ersehienen. Dass Kibitze in den Strassen der Stadte

erschienen, wie dies dort geschah, habe ich niemals

beobachtet, wohl aber dass Storche bei dem sehr hohen
Sehneefalle im April 1837 auf die Dunghbfe herabflogen

uad sich in die Stiille treiben und dort futtern liessen.

Im Marz 1862 bei dem am 19. eintretenden 8tagigen

strengen Nachwinter blieb ein Graben, der unsere eng-

lischen Anlagen begrenzt, ofFen ; an diesem sammelten sich

eine Menge Kibitze, Staare, Krammetsvogel, Lerchen,

Bachstelzen etc. taglich, welche aber dort ihren Lebens-

unterhalt suchten und fanden, bis wieder Thauwetter

eintrat und der Sehnee schmolz ; an ein Wegziehen
dachte aber keine einzige Vogelart. Bei dieser Gelegen-

heit kann ich nicht umhin die Bemerkung zu machen,
dass Anas boschas, ein Vogel, der seiner Lebensweise
und Ernahrung nach ein Zugvogel sein miisste, bei uns

leider sich stets vom ersten Winter iiberfallen lasst und
dabei massenhaft zu Grunde geht. Ich habe solches

nicht bios in diesem letzten Winter, sondern schon in

mehreren anderen erlebt und beobachtet.

Greifswald, Mai 1879. Dr. Quistobp.

Mergus merganser oder serrator.

Herr Postdirector Pralle halt (¥o. 8 d. Bl.) daran
fest, dass der Gansesjiger auf der Westseite von Riigen
nistet und fiihrt zum Beweise dessen an, dass Herr
Schilling jun. auf der Schaproder Oe das Weibchen
auf dem in einem Wachholderbusch befindlichen Neste
ergriffen habe. Das Exemplar soil sich in dem (Greifs-
walder?) Museum beiinden und ware, wenn die
Identitat feststeht, ja die Art nachtraglich zu constatiren.

Wie ich mir bereits zu bemerken erlaubte, halte ich
jedoch eine Verwechselung mit Mergus serrator sehr
wahrscheinlich, denn nicht allein, dass Mergus merganser
weder von mir bei haufigem langei-en Besuche der
Westseite Riigens, zur Brutzeit gesehen, noch mir durch
einen meiner ornithologischen Ereunde, welche zu
wissenschaftlichen Zwecken dort waren, dariiber berichtet
wurde, ist auch die ganze Anlage des Nestes, wenn
man auch wohl statt im — unter dem Wachholderbusche
lesen muss — der Art, dass man nicht an Mergus mer-
ganser, wohl aber an Mergus serrator denken muss.

Ware es anders, so ware dieser Fall ein durchaus
ungewohnlicher — eine Ausnahme, sowohl in Hinsicht
des drtlichen Vorkommens, als auch des Nistplatzes.

Im Jahre 1850 war ich selbst, im Jahre 1851
mein Bruder mit meinem Jager (ein tiichtiger Kenner
unserer Vogel) dort und bin ich auch viel mit dem
gleichzeitig dort anwesenden Schilling zusammenge-
kommen, ja mit demselben auf der Insel Oe gewesen.
Ich lernte in Herrn Schilling einen strebsamen jungen
Mann kennen, aber seine ornithologischen Kenntnisse
waren zu der Zeit noch nicht sicher und so muss ich

es fiir wahrscheinlich halten, dass derselbe die ahnlichen
Weibchen der beiden Sager mit einander verwechselt
hat. Ich wurde dies nicht aussprechen, wenn es sich

nicht um eine naturwissenschaftliche Thatsache handelte.

Solltedas vielbesprochene Exemplar sich mit sicherem
Ursprungszeugniss in Greifswald befinden , so werde
ich hofientlich Gelegenheit haben dasselbe zu sehen
und dariiber zu berichten.

Stolp i. P., 19. April 1879. E. F. v. Hometer.

Ein Beitrag zur Verschlagenheii des

Hiihnerhabichts.

Am 20. April dieses Jahres liess ich durch meinen
Steiger unter anderen Horsten auch den eines Hiihner-
habichts, aus welchem ich schon ofter die Eier nahm,
revidiren. Der Horst stand im geschlossenen Hoch-
walde auf einer starken Buche circa 20 m. vom Boden
hoch; der erste Ast befand sich 2 m. unter dem Horste.

Ich schlug mit meinem starken Stocke mindestens lOmal
kraftig an den Stamm, es flog kein Vogel ab, so dass

ich mich veranlasst fiihlte, weiter zu wandern. Der
Steiger woUte iedoch trotz aller Strapazen den Baum
ersteigen und erst als derselbe beinahe den Horst erreicht

hatte, strieh der Habicht ab, er hatte auf 3 Eiern

gesessen.

Da ich verschiedene, nicht zu meiner Jagd gehorige

Reviere durchsuchte, so trug ich keine Flinte bei mir
und liess daher die Eier im Horste. Am 23. April

ging ich mit 3 anderen Jagern wieder zum Brutplatze;
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wir stellten ubs in angemessener Entfernung rings um
die Buche, der Steiger nahm von einer Holzklafter ein

breites Scheit und schlug mit diesem aus aller Kraft

7 bis 8 mal an den Stamm, dass es weit in den Wald
hineinschallte, der Vogel strich jedoch nicht ab. Darauf

sclioss ich in die Zweige, welche dicht iiber dem Horste

standen, so dass Holzstiicke in denselben fielen, und als

auch da kein Vogel abstrich, bedauerten meine Be-

gleiter es doch sehr, den weiten „Metzgergang" von

mehr als zwei Stunden vergeblich gemacht zu haben.

Doch die Eier durften dem Rauber nicht gelassen

werden, die Steigeisen warden angeschnallt und kaum

war der Steiger 3 m. hoch gestiegen, als der Vogel ab-

strich und mittelst dreier Laufe a tempo herabgeschossen

wurde; es war ein sehr altes $, die Eier 5 bis 6 Tage
bebriitet.

Erau Schlaumeier wusste sehr wohl, dass weder das

starke Klopfen, noch der iiber dem Horste angebrachte

Schuss sie im Briiten hinderten, als sie aber den ihr

vom 20. April her wohlbekannten Ton der Steigeisen

am Stamme vernahm, mochte es ihr wohl nicht mehr

im Horste geheuer sein.

War dies Instinct oder Ueberlegung?
C. Sachse.

Rundschau.

Ibis. I January 1879: Seebohm, Contributions to the

Ornithology of Siberia. S. 1 — Ders., Remarks on

Blakiston and Pryer's Catalogue of the Birds of Japan.

S. 18 — Meyer, Field-notes on the Birds of Celebes.

S. 43 — Gurney, Notes on „a Catalogue of the Accipi-

tres in the Brit. Mus.", by R. B. Sharpe. S. 71 — Hart-

laub, On Agapornis swinderniana. S. 84 — Sclater,

Note on the American Crow of the Subgenus Xanthura.

S. 87 — Sclater, On recent Additions to our Knowledge

of the Avifauna of the Sandwich Islands. S. 89. —
Ridgway, Rob., Descriptions of several new species and

geographical races of Birds contained in the collection

of the Unit. States National Museum. (Proc. Un. St. Nat.

Mus. 1878 S. 247—252).

id. Description of two n. sp. of Birds from Costa Rica,

(ibid. S. 252-255).

Read, M.'C, The rearing of wild Birds in Confinement.

(Science News, Vol. 1 No. 2 15. Nov. 1879 S. 29—30).

Brace, L. J. K., Notes of a few Birds observed at New
Providence, Bahamas, not included in Dr. Bryant's List.

(Proc. Best. Soc. Nat. Hist. Vol. 19 S. 240—241).

Brewer, T. M.\ On Plectrophanes ornatus in New
England, (ibid. S. 239—240).

id. Notes on the occurrence of Mici'opalama himan-

topus in New England, (ibid. S. 252—256).

Moore, N. B., List of Birds chiefly visitors from N. America,

seen and killed in the Bahamas (ibid. S. 241—243).

id. Observations on Birds seen near Nassau, N. Provi-

dence, in the Bahama Islands, (ibid. S. 243—247).

Brewer, Notes on certain species of New England Birds,

with additions to his Catalogue of the Birds of New
England, (ibid. S. 301—309).

Sennet, Later notes on Texan Birds I. (Science News
Vol. L Nr. 4 15. Dec. S. 56—59).

Coues, Ell. , History,, of the Shrike's name (Lanius) (ibid.

No. 1 1. Nov. 1878 S. 15—16).

Bachmann, Is., Eossile'^. Eier aus der Molasse von

Luzern. Mit 1 Taf. (Abhandl. Schweiz. palaeont. Ges.

Bd. 5).

Strasser, Zur Mechanik des Flugs. Mit 1 Taf. und 4
Holzschn. (Arch. f. Anat. u. Entwickl. 1878 Heft 415

S. 319—350).

Dareste, C, Nouvelles recherches sur la suspension des

phenom'''''es -le la vie dans I'embryon de la pouler

(Compt. rend. Ac. Sc. Paris, S. 87 No. 26 S. 1045—1047).

CoUett, R. , Nogle Bemaerkninger i anledning af Hr.

Cand. L. Stejnegers Afhandling „Underslaegten

Lanius med saerligt Hensyn paa dens norske Arter".

(Archiv f. Math, og Naturvidensk. 1878 S. 180—187).
A. R.

Druckfehler-Berichtigung.

In der „Rundschau" von No. 10 S. 79 ist zu berichtigen:

Quart. Journ. Micr. Sc. fiir Wart. Journ. Micv. Sc.

auf S. 80: Dulvenliefhebber fur Duivenliefhelber.

Tausch- iiiid Kauf-Verkehr.
Wilh. Schluter in Halle ajS.

Naturalien- & Lehrmittelhandlung.
Mein neuer Catalog No. 65 iiber europaische und

exotische Vogeleier ist erschienen und wird gratis und
franco verschickt. [57]

Torfplatten
ziim Auslegen von Insektenkasten, 24 cm. lang, 7 cm.

breit, das Hundert 4,50 Mark excl. Emball. sowie alle

Sorten Insektennadeln hat in jedem beliebigen Quantum
abzulassen Wilh. Schluter in Halle ajS. [42]

[58] diaries Jamracli,
180. St. George's Street, London East.

3 Paradies-Kraniche — Jungfern-Kraniche — Kronen-

Kraniche — Marabu — Rothe Araras — Blaue und
Gelbe Araras — Soldaten-Araras — Weissohr-Sittiche
— Jendaya-Sittiche — Pennant-Sittiche — Rosellas.

Der raumliche TJinfang vorliegender Ifummer liat nothwendig besckrankt werden miissen.

Der fehlende halbe Bogen "wird im Juli nacligeliefert.

Mit dieser Summer scMiesst die erste Halfte des Jak'gaiiges 1879, wobei die recMzeitige

Emeuerung des Abonnemeiits in geneigte Erinnerung gebraclit sei. Die Eedaction.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck: G. Piitz'sohe BucUdruckcrci (Otto ^authal) iu Naumburg a/S.
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Noch etwas iiber markische Vogel.

Von Carl BoHe.

Die hisr vorliegenden Notizen warden in einer fur

mich besonders triiben Zeit niedergeschrieben ; es war
im Juli 1877. Sie haben seitdem zweien im Winter
darauf vor dem ornithologischen Verein gehaltenen

Vortragen zum Anhaltspunkt gedient. Wenn ich jetzt

zur Veroffentlichung derselben schreite, so thue ich es

mit dem Willen und in dem Bewusstsein, nioht iiber

Fragmentarisches hinauszugehen und mich innerlialb

eines ziemlich engen Kreises zu bewegen. In dem von
Herrn H. Schalow vermoge seiner „Materialien zu einer

Ornis der Mark Brandenburg" geschafFenen Rahman ist

bei aller VortrefFlichkeit dieses von meinem vollen

Beifall und von meiner warmsten Anerkennung begleiteten

Essay's noch Raum genug fiir sehr viele fernere Details

iibriggeblieben. Ich glaube nur einen ersten Schritt nach

dieser Richtung hin zu thun, wenn ich, den Spuren der

erwahnten Arbeit folgend, auf gleicher Bahn ein wenig
weiter gehe und dabei namentlich Biologisches ausfuhr-

lich zu betonen bemiiht bin, auch hier und da einen

Volksnamen einfiige oder einem Volksglauben Wort
leihe.

Es liegt an meiner wahrend des letzten Jahrzehnts

sehr sedentar gewordenen Lebensweise, wenn hierbei

die TJferlandschaft des Tegeler-Sees, der die Statte

meines haufigeren Aufenthaltes umschliesst, in den Vorder-
grund tritt. Bedauerlich erscheint es, dass die Ornis

unserer Mark nicht schon vor geraumer Zeit verfasst

worden ist. Warum nicht von einem jener mit der

Natur so befreundetea hbheren Forstbeamten , denen
ausgedehnte Jagdfreiheit zu Grebote stand? Warum
nicht, vor Allen vielleicht, durch jenen mit so glanzendem
Genie begnadeten jungen markischen Naturforscher, der

traumend von seinen Lammergeierjagden in den Meeres-

schluchten Sardinians, das nie fehlande Gewehr schultarnd,

das saidene Schlagnatzin der Tasche, mit dam Aug' und

Ohr eines Audubon geriistet, durch soviel rothstammigan

Kiefernwald, durch soviel graurindigen Buchenforst

zwischen Oder und Elbe geschritten ist, um — ain

armer, gefesseltar Falk — inmitten der Prosa schrill

klingander Telegraphendrathe zu enden ; er der fahig

gewesen ware, Brandenburg eine Avifauna zu schaffen,

wie wohl kein Land Europas sie jemals besessen hat

oder besitzen wird?! Die Krafte dazu waren in aus-

giebiger Weise vorhanden ; weder an Liebe zum Gegen-

stand, noch an literarischen Vorarbeiten hat es gafehlt.

Man hatte' in eine noch reichlichere Fiille des Materials

hineingreifen konnen, als jetzt in einem Landstrich

moglich ist, dem eina von Tag zu Tag unerbittlicher

vorschreitende Kultur bald, hinsichtlich freiwillig ge-

spendeter Naturproducte, nur noch von den Resten des

einst Dagewasenen zu zehren erlauben wird. Aber

immar und immer wieder waltete ein Unstern iiber der

Synthese des Beobachteten ; immer und immar wieder

blieban die Wahrnehmungen entweder ungeschrieben

oder doch ungedruckt, begraben zwischen den Blattern

vergilbender Notizbiicher ; besten Falls an verschiedenen

Orten in Zeitschriften zerstreut.

Seitdem ist es mit unserer Ornis in raschem Tempo
bergab gegangan und jetzt, viel mehr noch als sonst,

Gefahr im Verzuge. Der basta Dank gabiihrt daher

Herrn Schalow dafiir, die Sache endlich einmal mit

Energie in die Hand genommen zu haban. Es leuchtet

aus jader Zeile seiner unter so anspruchslosem Titel

erschienenen Publication neben der vollen wissenschaft-
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lichen Befahigung des Autors, zugleich jene warme
eindringliche Liebe zum heimischen Boden hervor, welche

icli fur eine Grundbedingung des erfolgreichen Wirkens

in der Faunistik halte. TJnd in dieser Empfindung

glaube ich mit Herrn Schalow vollkommen iibereinzu-

stimmen, daher auch nicht unberufen zu sein, einige

wenige Erganzungen des von ihm Angebahnten zu

liefern.

Wie Vieles in der Welt, so sind, leicht in erhohtem

Grade noch, local-naturwissenschaftliche Eorschungen

nach der Relativitat ihres Werthes abzumessen. Fiir

Jeden wird das heimathlicbe Erdreich als das interes-

santere erscheinen wollen; aber abgesehen Mervon,

verleiht eine so grosse Hauptstadt, wie Berlin es ist,

ihren Umgebungen auch fur weitere Ereise schwerwiegende
Bedeutsamkeit. Was anderenorts klein erscheinen

wiirde, zeigt sich da gewissermaassen unter dem Ver-

grosserungsglase einer starker angespannten Theilnahme.

Manchem wird es schon geniigen, dass hier von engum-
schriebenen Taterlandischen Dingen gehandelt werde.

Auch genauer zuzusehen, was vom Urspriinglichen

in einer von Civilisationselementen so stark durch-

sattigten Gegend sein Beharrungsvermogen bewahrt

habe, mag nicht ganz ohne einen Schatten von Inter-

esse sein.

Nahe daran, ein reizend gelegenes, mit grosser

Liebe umfasstes Besitzthum gezwungen aufgeben,

dasselbe und seinen Umkreis fiir immer maiden zu

miissen, mit den Bildern des Exils vor der Seele, hing

ich in jiingstverflossener Zeit mit verdoppelter Innigkeit

an dem Anblick heimischer Natur. Das Lied des Vogels

klang mir wie ein Lebewohl auf ewig! Stunde und
Stimmung, der Gegenwart entfremdet, von den Spiege-

lungen einer ungewissen Zukunft mehr gepeinigt als

erfreut, suchten haufiger als sonst Trost in den Er-

innerungen der Vergangenheit. Wird man es mir da

verargen, wenn ich em Paar Reminiscenzen festzahalten

versuchte, die in langst entschwundenen Tagen wurzeln ?

Es hat sich mir seitdem Gelegenheit geboten, mit

etwas beruhigteren Aussichten vorwarts schauen zu

diirfen. Yielleicht ist es mir vergonnt zu bleiben, wo
ich am liebsten bin. Man altert ja so gern, da wo man
jung gewesen. So habe ich denn die zum Theil wieder-

gewonnene Gemiithsruhe neuerdings dazu benutzt, diesen

Zeilen manche, sei es neu ergriindete Pacta, sei es im
Andenken wieder aufgefrischte Wahrnehmungen hinzu-

zufiigen. Herr Schalow selbst hat die Veroffentlichung

gewiinscht. E,eihe sich denn das bescheiden Darzu-
bietende dem an , was er in ebenso exacter als an-

muthender Weise iiber dasselbe Sujet gegeben hat und
hoffentlich bald in noch reicherer Fiille geben wird. So
lange er fortfahrt, in angeregter Art thatig zu sein, ist

unsere markische Ornis in sehr guten Handen.
(Fortsetzung folgt.)

Zur Eingewohnung von Nachtigallen. .

Einigen, von Herrn Th. Koeppen in Coburg an
Herrn Justizrath Dr. G o 1 z in Berlin gerichteten Briefen

entnehmen wir, mit freundlicher Genehmigung des Ab-
senders wie das Adressaten, folgende Mittheilungen iiber

den gliicklichen Erfolg, welchen erstgenannter Herr in

diesem Jahre mit Wiedereinbiirgerungsversuchen von
Nachtigallen in Coburg erzielt hat:

Vor mehreren Jahren trat Herr Koeppen, zu-

sammen mit Hrn. Dr. Baldamus, in den Vorstand eines

neu constituirten Vereins zu Coburg ein, welcher neben
dem Schutz und der Pflege der Vdgel im Allgemeinen
vermittelst Anbringung von Nistkasten, Anlage von
Putterplatzen, Aussetzung von Geld-Pramien fiir abzu-

lieferndes Raubzeug etc., sich auch die Aufgabe stellte,

Staare und Nachtigallen in der Umgebung der Stadt

wieder anzusiedeln.

Die Neueinbiirgerung der ersteren gelang auch leicht,

die Bemiihungen, Nachtigallen wieder einzugewohnen,

welche seit mehr als zwanzig Jahren aus den Coburger

Anlagen ganz verschwunden waren, wahrend sie sich

friiher alljahrlich in grosser Anzahl eingefunden batten,

blieben indess einige Jahre hindurch ohne jeden Erfolg.

Die Einbiirgerung frisch eingefangener Paare misslang

ganzlich, und auch von iiberwinterten Parchen wurden
keine geniigende Anzahl Junge erzielt, um mit diesen

die Wiederbevolkerung der Anlagen zu versuchen.

Nachdem in Folge dieses steten Misslingens die

meisten Vereinsmitglieder schon jede Hoffnung auf Er-

folg aufgegeben batten, Hess Herr Koeppen schliess-

lich im Friihling v. J. eine Anzahl Nachtigallen frei,

welche er sich mit vieler Miihe als Nestjunge verschafft

und bis zum volligen Fliiggewerden in einer Voliere

seines Berggartens gehalten hatte. Etwa sechs Stiick

von diesen hielten sich bis zur zweiten Halite August

V. J. in dem Garten selbst und der uachsten Umgebung
auf, worauf sie fortzogen.

Am Morgen des 21. Mai d. J. war Herr Ko ep pen
soeben beschaftigt, seine in verschiedenen Gartenvolieren

gehaltenen Vbgel zu fiittern, als er plotzlich, aufmerk-

sam gemacht durch das unruhige Gebahren und an-

dauernde Schlagen eines Nachtigallenmannchens, dicht

neben sich im Gebiisch eiaWeibchen bemerkte, welches,

augenscheinlich Einlass begehrend, an die Voliere heran-

flog, aus welcher die jungen Nachtigallen im vorigen

Jahre entlassen waren und in der sich auch in diesem

Jahre ein Brutpaar befand. Gleich darauf wurde ein

zweites Weibchen auf einem Baum entdeckt. Beide,

oifenbar zu den im vergangenen Jahre ausgesetzten

Vbgeln gehorig, paarten sich sofort mit zwei schleunigst

freigelassenen Mannchen ; das zuerst bemerkte Weibchen
kam freiwillig sowohl in die geofFnete Voliere hinein,

aus welcher das seine Ankunft markirende Mannchen zu

ihm entlassen wurde, als auch in die, aus welcher es

im vorigen Jahre ausgeflogen war, und deren Insassen

von Herrn Koeppen ebenfalls sofort in Freiheit ge-

setzt wurden, als er die Begierde des zuriickgekehrten

Weibchens beobachtete, seine alte Wohnung wieder zu

besuchen.

Nachdem nun noch ein iiberwintertes Weibchen und

ein frischgefangenes Paar, dessen Schwungfedern der

Lange nach ein wenig beschnitten wurden, in die Garten

entlassen worden sind, hat Herr Koeppen jetzt die

Genugthuung, seine vielen Miihen dadurch belohnt zu

sehen, dass mehrere Parchen hier ihren festen Stand

haben. Besonders dasjenige, zu dem das zuerst ent-

deckte Weibchen gehort, zeigt sich sehr zutraulich,

indem es ohne alle Scheu die auf den Gartenwegen



95

gebotene Nahrung aufzunehmen , auch dem Voriiber-

gehenden seinen Appetit durch schnarrende Tone anzu-

zeigen pflegt. Seitdem dieses Paar, nach einem Brief

vom 9. juni, im Garten des Herrn Koeppen selbst briitet,

duldet das Mannchen keine anderen Singvogel in der

unmittelbaren Nahe, weswegen sich die anderen Nachti-

gallen in die siidlich gelegenen Garten gezogen liaben.

Das Weibchen nimmt von dem ausgestreuten Putter

stets nur kleine Portionen, sichtlich bestrebt, so schnell

wie moglich zum Neste zuriickzukehren, wesbalb Herr

Koeppen jetzt ofters am Tage fiittert.

Wie Herr Koeppen hervorhebt, ist iibrigens aucb

diese Riickkebr ganz Jung ausgesetzter Vogel ein Gegen-

beweis gegen die haufig ausgesprochene Ansicht, dass

junge Vogel fur die Zuriickkunft in die Heimath, der

Fiibrung der Alten bediirfen.

Hoffentlicli kommen Eltern und junge Brut im

nachsten Jahre ungefahrdet wieder und hat so Coburg,

wie Herr Dr. Golz dies ausdriickt, „naeh zwanzig

Jahren Kunstpause eine E^achtigallen - Renaissance" in

seinen Annalen zu verzeichnen. Dr. R. Bohm.

Noch eintnal das Meckern der Bekassine.

Von Dr. Pralle.

Die Meinung, dass die Bekassine durch die Kehle

meckere, ist selbst dann noch, als das Gegentheii voU-

kommen dargethan war, mit seltener Hartnackigkeit

vertheidigt worden. „Sie kniipft" nach Jackel (Cabanis'

Journal fur Ornithologie 1856, S. 85) „an die uralten

damonologischen Vorstellungen an, wie sie bereits bei

unseren heidnischen Vorfahren Glaubensartikel waren,

und ist somit die alters. Ihre hauptsachlichsten Ver-

treter sind Ddbel, Bechstein, D. aus dem Winckell,

Ziegler, hochgefeierte Namen. Dieser Ansicht gegen-

iiber, welche wir die Bechstein'sche nennen wollen, steht

die Naumann'sche, welcher Graba, Jester, Diezel u. a.

beipliichten, gleichfalls Namen vom besten Klange. Sie

behaupten, dass der in Rede stehende Ton mit den

Fliigeln hervorgebracht werde und nicht aus der Kehle
komme."

Als ich meine Beobachtung des gleichzeitig von
einer und derselben Bekassine hervorgebrachten Singens

und Meckerns in der Naumannia, Band II, Heft 1, S. 24
bekannt gemacht hatte, traten dem zunachst die Herren
Jackel und Borggreve entgegen, weil beide bis dahin

noch niemalsvon einem meckerndenBekassinen-Mannchen
hoch in der Luft den von mir beschriebenen Balzgesang:

„Jick— jack, jick— jack" vernommen hatten. Der erstere

aber wurde bald aus einem Saulus ein Paulus, nachdem
er sich selbst von der Richtigkeit meiner Beobachtung
iiberzeugt, wahrend der zweite bei unserer ersten per-

sonlichen Begegnung gestand, sich inzwischen auch

vergewissert zu haben, dass eine meckernde Bekassine
in der That auch im JFluge singe.

Mit der Untersuchung aber, ob die Bekassine das

Meckern mit den Pliigeln oder mit dem Schwanze her-

vorbringe, befassten sich infolge meiner Beobachtung
die Herren Jackel, Borggreve, Altum, Meves u. a.

In neuester Zeit ist nun nicht allein die Bechstein'sche

Angabe von dem Meckern einer sitzenden Bekassine,

sondern auch die schon vor 21 Jahren von Steinbrenner

aufgestellte Theorie, das Meckern sei die durch den
Fliigelschlag bewirkte ruckweise Tremulation der Stimme,
wieder aufgefrischt worden. Diese letztere Erklarungs-

weise bezeichnete nun der Rezensent der „Erfahrungen
aus dem Gebiete der Niederjagd von Diezel, 2. Aufl.

1856" in den literarischen Berichten der „Arigemeinen

Forst- und Jagdzeitung" von Dr. Gustav Heyer, 1857,

S. 296 if. unter den verschiedenen Erklarungsarten des

Meckerns als die schwachste. Sie konne sich im ganzen

weiten Reiche der Natur auf keine einzige Analogic

berufen und ware nicht ganz unpassend mit der Meinung
eines in die Geheimnisse der Singkunst Uneingeweihten

zu vergleichen, welcher den Triller unserer Sangerinnen

etwa aus einem Trommeln der Finger auf dem Kehl-

kopfe erklaren woUte. Hatte die Bekassine aus der

Kehle meckern sollen, so wiirde die Natur sie ebenso

wenig an die Mitwirkung der zum Fliegen bestimmten

Werkzeuge verwiesen haben, als sie dies bei irgend

einem anderen befiederten Musiker gethan habe, Auch
die Ziege meckere, ohne mit den Extremitaten takt-

massig zu zappeln, der VogelafFe, Markolf, und der

Mensch konnten dasselbe. Die Bekassine sei mit einer

ausgezeichneten Muskelkraft der Flugwerkzeuge aus-

gestattet, und dadurch erkliire sich die Starke des durch

sie hervorgebrachten Lautes. Jedenfalls mache sich

aber das aus der Starke des Lautes abgeleitete Be-

denken mit grosserem Rechte gegen die Annahme eines

Kehllautes geltend, wenn man das ungleich sehwachere

Quarren der grosseren Waldschnepfe mit in den Ver-

gleich ziehe und bedenke, dass die Stimmwerkzeuge

des Menschen das Meckern der Bekassine zwar tauschend

nachahmen konnen, ihm aber eine gleiche Starke zu

geben keineswegs ausreichen.

Ebenso wurde damals auch schon von Steinbrenner

eingewandt, dass die miinnliche Bekassine ausser dem
Meckern einen anderen Begattungslaut nicht horen lasso

und demnach mit Recht gefragt werden miisse, warum
ihr von der Natur als eine unerklarliche Ausnahme
versagt geblieben sein sollte, in solchen Momenten von

ihren vollstandig vorhandenen Stimmmitteln Gebrauch

zu machen, wo fast alle bewegenden Krafte des ganzen

inneren Organismus mit kaum widerstehlicher Heftigkeit

dazu drangen.

Fast dasselbe hat fiir die Verhandlung iiber das

Meckern der Bekassine in der Jahres-Versammlung der

Allgemeinen Deutschen Ornithol. Gesellschaft zu Berlin

1876 Herr Eug. v. Homeyer nachtraglich unter anderem

zu Protokoll gegeben mit den Worten: „Zuvorderst

steht es einzig da, dass ein balzender Vogel anders

als durch die Stimme einen Balzruf horen lasst; es

ware daher ein so absonderliches TJnding, wie es kaum
eigenthiimlicher gedacht werden kbnnte." Hierzu

erlaube ich mir zu bemerken, dass die Bekassine

neben dem Meckern allerdings einen Balzlaut horen

lasst, den ich in meiner Mittheilung in der JSTaumannia

a. a. 0. mit „Jick— jack, jick — jack, jick— jack" zu

verdeutlichen versucht habe; und eben dieser Balzlaut

hat mir ja zu meiner Beobachtung verholfen! Selbst-

verstandlich aber lasst die Bekassine diesen Balzgesang

nur wahrend der eigentlichen Balzzeit horen, also nur

so lange, bis das Weibchen Eier hat. Dadurch mochte
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es allein zu erklaren sein, dass sogar „Forscher" diese

Kehllaute einer balzenden Bekassine nicht gehort haben,

die doch jeder Bekassinen-Jager, sofern er mehr ist,

als ein blosser „Sohiesser", zur Greniige kennt.

Ich hatte damals, als man meiner Beobaehtung ent-

gegentrat, weil man, auf Naumann gestiitzt, noch keinen

„Gesang" von einer Bekassine im Fluge gehort hatte,

mil' Ton eifrigen Bekassinen-Jagern eine Menge schrift-

licher Zeugnisse iiber dieses Singen ausstellen lassen,

Tim sie zu veroffentlichen ; sie wurden aber iiberfliissig,

als der „bekehrte" Jackel so „schneidig" fiir seine und
meine Beobaehtung eintrat.

Die Bekassine meckert nun aber nach der Balzzeit

noch so lange, als sie bei uns verweilt, wenigstens

bis zu der Zeit, wo sie mit den flugbaren Jungen an-

fangt zu streichen, also bis in den Monat August hinein

;

dann jedoch in der Regel stumm (ohne Stimmlaute).

Daher halte ich es auch nicht fiir richtig, das Meckern
als Balzlaut zu bezeichnen, wenngleich es stets auch

den eigentlichen Balzgesang begleitet.

(Schluss folgt.)

Beobachtungen iiber das Ankommen der

Zugvogel im Friihjahr 1879.

Gesammelt bei Gross-Peterwitz und Umgegend im Neumarkei
Kreise der Provinz Sohlesien.

Von J. V. Meyerincli.

Bei der sehr abwechselnden, meist aber recht ranlien

Witterung kamen die Zugvogel meist 8— 14 Tage
spater als in anderen Jahren hier an. Wenn auch ein-

zelne Zugvogel zur gewohnlichen Zeit hier eintrafen,

so verschwanden dieselben sofort nochmals auf 8—10
Tage, sobald wieder Kiilte und Schnee eintrat. Sie kehrten
dann aber plotzlich in grosserer Anzahl an einem Tage
zuriick.

Am 20. Februar erschienen die grossen Ziemer
{Tardus viscivorus), am 24. Februar die ersten grossen

Fliige von Staaren, die auf Wegen und feuohten Wiesen
Nahrang suchten, da das Wetter sehr rauh bei Nord-
und Nordostwind war.

Den 24—28. Februar lag einen Zoll hoch Schnee. Da
erschienen plotzlich Lerchen {A. arvensis) in solcher

Menge, dass sie die ganzen Felder bedeckten. Auch
einige Hauben lerchen waren dazwischen. Bisweilen
sassen die Lerchen so dicht, dass man 4—5 Stuck hatte

mit einem Schuss erlegen konnen. Sie flatterten fort-

wahrend sehr eifrig niedrig iiber den Erdboden fort,

natiirlich keine singend, sondern suchten bios nach
Nahrung. Es war in den Tagen vorher im Siiden

Deutschlands, im Eonigreich Sachsen, Provinz Sachsen,

der Mark, viel hoher Schnee gefallen und wahrschein-
lich waren die Lerchen von dort abgezogen, weil sie

dort gar keine Kahrung finden konnten, und hier in

Schlesien nur wenig Schnee lag. Ich beobachtete diese

Massen von Lerchen, die man nur nach Hunderttausen-
den ansprechen konnte, auf circa l^/g Quadratmeile. —
Am meisten sassen sie auf Kleestoppel.

Am 7. Marz sah ich die ersten Kibitze. Es zogen
diese von Ost nach Siidwest. Einige Tage vOrher

sollten schon anderwarts hier in der Gegend einig6

Kibitze gesehen worden sein. Den 11. Marz wurde
die erste Ringeltaube gesehen. Den 18. Marz sah

man viele Ringeltauben, und die erste Singdrossel Hess
sich horen. Am 19. Marz bemerkte ich die erste Bach-
stelze {Motacilla alba). Vom 19.—25. Marz war es

immer kalt und Nord- oder Nordostwind. Alle Drosseln
waren still, und kein Zugvogel liess sich sehen. Die
Rebhiihner, welche sich schon gepaart batten, zogen eich

volkerweise wieder zusammen. Vom 26. Marz ab wurde
es wieder warmer und trocken. Den 30. Marz sah ich

den ersten Bussard. Beide Species 'waren den Winter
von hier verschwunden. Einzelne Lachmoven sah man
auf den nassen Wiesen und auf frisch gepfliigten

Aeckern. Am 1. April wurde die erste Waldschnepfe
und erste Bekassine gesehen. Beide Schnepfenarten

kamen dies Jahr hier nur ganz vereinzelt vor. Ringel-

tauben, Elstern und Nebelkrahen bauten ihre Nester.

Zugvogel aller Art sah man meist von Osten nach
Westen ziehen.

Den 3. April besuchten die Staare ihre alten Nist-

kastchen im Park, doch verschwanden dieselben wieder
auf 8— 10 Tage. An demselben Tage liess sich der

erste Finke {Fr. coelebs) sehen. Den 14. April wurde
der erste Wiedehopf und ein Fiscliadler gesehen. Letz-

terer zog mehrere Male gegen Abend langs der Strie-

gauer Wasser; wahrscheinlich war es derselbe Vogel.

Die Schwalben kamen vom 20.— 24. April an, aber

gleich in Menge, nachdem erst einige Tage vorher ein-

zelne gesehen wurden. Sie hatten immer noch keine

hinreichende Nahrung, da es weder Fliegen, Miicken
noch andere Insekten gab. Selbst in den Kuhstallen

gab es noch keine Fliegen und baueten die Schwalben
in den Stallen die Nester 14 Tage spater als andere

Jahre.

Den 20. April liess sich der erste Kukuk horen, war
dann aber wieder 8 Tage still.

Vom 27. April ab kamen viele Zugvogel an und
liessen sich auch hauslich nieder. An diesem Tage schlugen

die ersten Nachtigallen.

Den 29. April liessen sich viel Kukuke horen, ebenso

die Steinpicker {S. oenanthe), Grauer Fliegenfanger, Stieg-

litz, Hanflinge, Waldlaubvogel {sibilatria: u. rufa), Re-
gulus cristatus und Anthus aquaticus (wahrscheinlich).
Ferner der schwarzrockige Fliegenschnepper {Muscicapa

atricapilla) — oder albicollis, was ich nicht genau er-

kennen konnte. Diese waren 14 Tage hier, wohl 3—

4

Paar, dann waren sie aber wieder verschwunden und
briiten hier wahrscheinlich nicht, sondern nordlicher. —
Emberiza hortulana briitete schon Ende April im Park
in einer niedrigen Coniferengruppe am Wiesenrande.

—

Den 3. Mai wurde die erste Turteltaube und der

erste Uferschilfsanger {Calamoherpe phragmitis gesehen.

Am 5. Mai der erste Schwirl (S. looustella) geliort. Ferner
wurden Gelbe Bachstelzen, W iesenpieper, Gold- und
Grauammer gesehen.

Am 6. Mai sah ich Kernbeisser und Caprimulgus

ewropaeus, die erste Wachtel schlug im Felde.

Den 3. Mai wurde das erste Rebhiibnernest mit 2
Eiern gefunden und das erste Fasanennest mit 8

Eiern.

Am 8. Mai liess sich der erste WaoMelkonig Ml?en,
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Bis Mitte Mai wurden noch nachsteiiende Singvogel be-

obachtet und briiten diese auch hier, wie die vorge-

nannten : Troglodytes parvulus, Parus major, ater, cris-

tatus, palustris, coeruleus, caudaius, JLanius minor, ex-

cubitor , rufus und collurio , lurdus viscivorus , musicus,

iliacus (letzere nicht briitend), pilaris, merula. Letztere

auch im Winter hier und pilaris auch briitend. Den
9. Mai und in den folgenden Tagen viele Pirole.

Eisvdgel waren bis Mitte December hier und sind erst

im Mai hier wieder angekommen.
Von 9. Mai ab viele Baumlaufer, Spechtmeisen,

Wendehals gesehen und waren schon mit Nesterbauen

beschaftigt. Picus viridis und major den ganzen Winter

hier; minor erst Ende April gesehen.

Ein Griinspecht hatte einem hiesigen Bienenziichter

seine ganzen Bienenstocke verdorben. Die Bienenstocke

sind Yon Fichtenbrettern, wo die Fluglbcher dicht iiber

dem Boden angebracht sind. Der Specht hatte die Flug-

locher alle erweitert. Die Bienen, die bekanntlich im
Winter klumpenweise zusammensitzen, um sich so gegen-

seitig zu erwarmen, waren durch das Hammern des

Spechtes aufgestobert, auf den Boden herabgefallen und
bei der Kalte verklammt und todtgeft'oren, soweit der

Specht sie nicht verzehrt hatte. Auch hatte er sich

nicht bios mit den Bienen begniigt, sondern auch den

Honig genommen, da er diesen bis an das Flugloch ge-

zogen hatte. In einige Bienenstocke war der Specht

ganz hineiugekrochen und hatte inwendig alle Bienen-

zellen, worin noch Honig war, zerstbrt und ausgeleert.

Die Bienenstocke stehen im Park dicht hinter meinem
Gehbft, waren oben und zur Seite mit Strohmatten wohl
bedeckt, aber nicht vom Eigenthiimer weiter revidirt,

bis beim ersten Sonnenschein Ende Marz der Schaden
entdeckt, und der Specht sogar noch dabei betroffen

wurde. Die Spechte, die sonst so unendlich niitz-

lich fur den Vv''ald sind, kbnnen den Bienenstocken

doch sehr gefahrlich werden. Hier waren 12 Bienen-

stocke total vernichtet und musste dies innerhalb 5—

6

Wochen geschehen sein, Im hiesigen Park steht eine

hohle Eiche, die aber nur dicht iiber der Erde ein 6

ZoU weites Loch hat. Hier habe ich sehr oft einen

Griinspecht inwendig hammern horen, etwa 4—5 Puss
hoch, und wenn ich an die Eiche klopfte mit einem
Stocke, kam jedesmal der Specht unten aus dem Loche
herausgeflogen. Ich hatte den Specht hier oft fangen

konnen und yermuthlich war dies derselbe, weleher die

Bienenstocke zerstort hat.

Am 1. Mai waren die ersten wilden Enten, A. bo-

schas, im Park ausgekommen. Wunderbarer Weise hat

von den jungen Marzenten die Eine eine hohe Tolle,

obwohl hier sonst gar keine zahmen Enten gehalten

werden. Dennoch lasst sich vermuthen, dass diese Ente
mit der Tolle von einem zahmen Erpel herriihrt. Aul
einem benaohbarten Gute, wo auch wllde Enten gehalten

werden, ist ebenfalls eine junge Ente mit einer Tolle

erschienen, obwohl dort auch keine zahmen Enten ge-

halten werden. — Wenn die Ente ausgewachsen ist

und es ein Erpel sein soUte, ware es wohl ein Stiick

fur ein ornithologisohes Museum. Ich habe noch nie

eine wilde A. boschas mit Tolle gesehen. Von Raiib-

Togeln war nur Astur nisus und Falco tinnunculus beson-

ders vertreten in diesem Eriihjahr. Letzterer briitet

mehrfach, theils in hohen alten Eichen und einer alten

Fichte. Schliesslich erlaube ich mir noch eine interes-

aante Bemerkung. Einer meiner Sohne war dies Friih-

jahr lange Zeit in Pegli bei Genua und berichtete mir
ofter iiber die Ankunft und iiber Abzug der ver-

schiedenen Singvogel von dort. Danach waren fast

jedesmal die Vbgel 4 Tage spater hier, als sie dort ab-

gezogen waren. So schrieb mir mein Sohn am 16.

April: Heute sind alle Schwalben von hier abgezogenl— und am 20. waren die Schwalben in Menge hier.

Es konnte dies nicht bios zufallig sein, da es mit mehreren
anderen Vogelarten ebenso iibereinstimmte! —
Gr. Peterwitz bei Canth in Schlesien, den 5. Juni 1879.

Zur Brut des ReiSVOgel (Oryzomis orysivora)
in Gefangenschaft.

Von Emil Linden.

Es sind bald 10 Jahre, seit im Spatherbst 1869 bei

Dr. Stoelker die erste bekannt gewordene Brut von
Reisfinken aufgekommen ist, die derselbe in einer an-

ziehenden Schilderung im Journal fiir Ornithologie,

Marz 1870 verbffentlicht hat. — Ich erinnere mich noch
lebhaft, wie ich bei einem Besuche bei ihm das Piepsen

der gehofften Jungen horte und ihm beim Abschied
sagte: Wenn Ihre Hoffnung erfuUt wird, so schicken

Sie mir einige Jungen. Der gute Freund hatte Wort
gehalten und mir zwei gesendet, die heut noch am
Leben sind.

Ich selbst hatte nur von einem Paare weisser Padda
Junge erhalten, nach meiner Mittheilung in : ,,Dr. Noll

Zoologischer Garten'' Mai-Heft 1874. Diese sammt-
lichen Jungen waren aber nicht mehr ganz weiss wie
die Eltern, obwohl keine der anderen Reisfinken im
gleichen Raum waren, sondern besonders auf dem Riicken

ziemlich stark grau gefarbt; es war leider nicht mog-
lich zu beobachten, ob das Grau nur das Jugendkleid
war, und sich die weisse Farbung spater doch einge-

stellt hatte, da die Jungen in kiirzerer Zeit nacheinander
mit Tod abgegangen sind.

Die Alten haben einen zweiten Versuch oder einen

Nisterfolg nie mehr gehabt, obwohl ich sie noch 2 Jahre

im gleichen Raum hielt, dann aber im grossen Raum
fliegen liess, bei einer Unzahl anderer Finken, dabei 2
Paar oder 4 Stiick (da das Geschlecht nicht unterscheid-

bar ist) gewohnliche Padda.

Mein seliger Freund Stoelker und ich hatten oft ge-

lacht iiber den Kunstausdruck: „Selbstgeziichtet", der

in Vogel-Offerten und Katalogen von Ausstellungen so

oft vorkommt. Seine Einrichtungen zur Unterbringung
von kleinen Colonien, zur separirten Haltung von Paaren
oder einzelnen Gefangenen waren vortrefflioh ; er machte
es wie ich und liess sich vom Schreiner und durch

iiberall kaufliohes Drahtgeilecht Kaiige oder Raumlich-
keiten nach Zweck und Platz anfertigen. Eine Vogel-

stube hatte Dr. Stoelker nicht, denn er versprach sioh

nie etwas davon, aber seine grosse Wohnung fiir einen

Junggesellen, im Schlosschen in St. Fiden, war in zwei

Etagen, in sammtlichen Zimmera und den Corridoren

mit einer Unzahl Kafigen und seinen sonstigen gross-

artigen Sammlungen angefiillt.
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„Nicht ein Wellenpapagei will mir gliicken, obwohl

ich nichts unversucht lasse," sagte er mir oft, und ich

lasse von da und dorther Paare, wieder einzelne Mann-

chen Oder Weibchen kommen, acclimatisirte, frisch im-

portirte, oder „selbst geziichtete", aber hbcbstens hie und

da ein Ei war der ganze Erfolg. .

Gliick und Zufall muss neben guter Pflege dabei

sein, dariiber waren wir immer einig, und die besten

Erfolge sind oft die unerwarteten. — Dieses zu sehen

hatte ich Gelegenheit in letzter Woche, wo ich einen

Theil meiner, im grossen Eaum frei fliegenden Einken

eingefangen und verschickt babe.

Statt meiner vier (ausser den zwei Weissen) sebon

seit Jahren gepflegten 4 gewohnlichen Padda zahlte ich

11 oder 12, also eine sichtbare Vermehrung, jedenfalls

aus 2 Bruten, obne dass ich jemals Torher eine Ahn-
ung hatte, so wenig konnte ich schon seit langer Zeit

mehr Umschau halten. Erst heute konnte ich bemerken,

dass Einer der Padda auf dem Sitzstangchen eines Nist-

kastens sitzt und jeden in die Nahe kommenden Vogel

abtreibt.

Obwohl das Nistkastchen ganz oben am durchgehen-

den Dachbalken befestigt ist, babe ich es doch behutsam
abgenommen ; ein Padda flog heraus und ich konnte 4
oder 5 weisse Eier erblicken. Das Kastchen ist zur

Halfte mit Saegespanen gefiillt, auf welche, acht spatzen-

artig, ein liederliches Nest von etwas Fasern und Federn
gebaut ist.

Schade nur, wenn diese wahrscheinlich weitere Brut

jetzt wieder gestort wird, entweder durch die Stbrung

des Herausfangens Anderer oder der Padda selbst, wenn
flie verschickt werden.

Das Interessanteste an diesem Bruterfolge sind die

abweichenden Farbungen der Nachkommlinge, besonders

von Unterbrust und Bauchund verschiedener Backenzeich-

nungen. — Ein Exemplar ist ganz abnormer Farbung,

namlich das Grau der Oberseite ist bei diesem ein fables

Braun, die Unterseite braunlich weiss, der Schnabel sehr

blass gefarbt.

Schon vor etnigen Tagen hatte ich ein Exemplar
beim Einfangen im Netze, das mir ein Weibchen vom
Blutschnabelweber zu sein schien, nur fiel mir der

etarke und anders gefarbte Schnabel auf; es ist nahege-
legt, dass eine Bastardbrut zwischen Padda und Blut-

schnabelweber vorhanden ist, bei dem einen Exemplar
spricht die braune Farbung, bei dem andern der Padda-
schnabel dafiir.

Einen Fall von Melanismus hatte ich friiher einmal

bei einer Padda, die ohne weisse Backen, sondern Kopf
und Hals schwarz gefarbt war. Reichenbach hat die

Weibchen, wahrscheinlich ohne weisse Backen be-

Bchrieben, was ein langst widerlegter Irrthum ist, ich

halte, dass kein Farbenunterschied zwischen beiden Ge-
schlechtern vorhanden ist. — Das Futter aller andern
Finken besteht in weisser Hirse, Canariensamen. Ferner,

taglich zweimal frisch gereicht, eingeweichte Semmel,
Kasequark, geriebene gelbe B.iiben mit getrockneten

Ameiseneiern, Corinthen und etwas lebenden Mehlwiir-

mern, die aber von den Sonnenvbgeln am schnellsten

weggeschnappt werden und selten Andern zu gut

kommen.

Zur Spechtfrage.

Erklarung von Prof. Dr. Altum.

Im Juli des verflossenen Jahres verbffentlichte ich

eine Schrift iiber unsere Spechte und deren forstliche

Bedeutung. Nachdem ich bier seit 1869 geforscht, und
zwar sowohl durch Beobachtung der Spechte im Walde,
als auch durch Untersuchung ihrer Arbeiten und ihres

Mageninhaltes (zu letzterem Zwecke schoss ich zu ver-

schiedenen Jahreszeiten in unseren E,evieren 7 Jahre

lang jahrlich etwa 8 Stiick), kam ich zu der Ueber-

zeugung, dass diese Ybgel wenig niitzen, mehr schaden,

am moisten aber in einer fur den Forstmann ganzlich

indifierenten Weise arbeiten, und legte dieses E-esultat

in einer Schrift nieder.

Jetzt erscheint vor mehreren Wochen in Form einer

selbststandigen Broschiire mit ahnlichem Titel: „Die

Spechte und ihr Werth in forstlicher Beziehung" eine

Kritik meiner Schrift von unserem Prasidenten Herrn
E. F. V. Homeyer.

Derselbe beschuldigt mich, dass ich aus Eigensinn

und Bechthaberei einer friiheren, iibereilt mal gemachten
Behauptung mit alien Mitteln, sogar unter absichtlicher

Verschweigung mir bekannter Thatsachen durch diese

meine Schrift zur allgemeinen Anerkennung zu ver-

helfen suche.

Mit diesem Vorwurf geht ein zweiter indirecter Hand
in Hand, namlich der, dass ich unwissenschaftliches und
nutzloses Sammlungsmaterial in unseren Baumen an-

gehauft, folglich den B,aum in einem Gebaude des

Staates, sowie staatliche Gelder nur im Dienste meiner

E,echthaberei unniitz verwendet babe.

Ich bin Lehrer der Zoologie an der Xbniglichen

Forstakademie Eberswalde und habe als solcher die

strenge Pflicht, selbst im Walde zu lernen und das

Gelernte zu lehren. Diese Vorwiirfe zeihen mich einer

grossen amtlicben Gewissenlosigkeit. Ich weise sie

hiermit zuriick. Sie sind derart, dass sie mir ein

naheres Eingehen auf die v. Homeyer'sche Kritik eigent-

lich verbieten.

Ich bemerke bier nur, dass die entomologischen

Mittheilungen in der Kritikbroschiire zahlreiche Un-
richtigkeiten enthalten, welche nambaft zu machen ich

bereit bin, und die darin ihren Grund haben, dass der

Herr Verfasser nach seinem eigenen Gestandniss sich

mit Insecten nur nebensachlich beschaftigt. Eine ein-

gehende Kenntniss des Nutzens und des Schadens der

Insecten fiir die Forstcultur ist aber dringende Noth-

wendigkeit zur Beurtheilung des forstlichen Werthes
der Spechte.

Einfluss der Witterung auf den Vogelzug.

Zu No. 8 des Ornithologischen Centralblattes vom
15. April 1879.

Die Beobachtung des Herrn J. Hohweder in Husum
iiber das Zuriickgehen der Zugvogel bei widrigem

Friihlingswetter kann ich nach eigener mehrfacher Be-

obachtung bestatigen. Die Feldlerche kommt bei einiger-

massen milder Witterung oft schon in der ersten Halfte
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des Februar zu uns zuriick und lasst dann sofort an

freundlichen Tagen ihren Gesang ertonen. Sie hat in-

dessen bei spater eintretendem starken Schneefall und

Frost bisweilen noch schlimme Zeiten zu bestehen.

Aus meinerKnabenzeit ist niir nochlebhaft erinnerlich,

dass ich im Marz bei anhaltendem Schneefall auf meines

Vaters Gehoft in unserm grossen Schulgarten einen

sogenannten schwarzen Fleck fegen und mit Mohn,

Hirse und anderen Samereien fiir die bereits angelangten

Fruhlingsgaste bestreuen nausste, die denn auch oft in

Menge sich darauf niederliessen und willkommene

Nahrung fanden. Bei dieser Gelegenheit haben wir

stets beobachtet, dass ganze Trupps Feldlerchen und auch

Haidelerchen in eiligem Fluge von Norden her wieder

siidwarts gingen , sich Angesichts unseres schwarzen

Fleks nicht selten auf denselben niederliessen und nach

eingenommener Mahlzeit welter gen Siiden zogen. —
Etwa Mitte der funfziger Jahre, als ich schon langst

in Potsdam war, fiel hier nach Ankunft der Lerchen im
Marz bei ziemlich starkem Frost ein sehr tiefer, wohl
iiber 8 Tage festliegender Schnee. Ich ging eines Tages

gleich nach Tische hinaus auf das Feld, um zu sehen,

wie es den armen Lerchen ergehen mochte, die ich langst

vorher schon so schbn hatte singen hbren. Da habe ich

langere Zeit gestanden und genau beobachtet, wie in

kurzen Zwischenraumen Trupps von 10 bis 20 Lerchen

von Norden her in sehr schnellem und, wegen der

Kalte in den hoheren Luftschichten , niedrigem Fluge
daher gesohossen kamen und iiber die nach Siiden zu

gelegenen Potsdamer Waldungen hinweg wieder das

Weite suchten, offenbar, um in gastlichere Gelilde zu

gelangen. Bei Schneefallen in thauigem Wetter, und
so lange noch einige kahle Stellen auf dem Felde bleiben,

denkt die Feldlerche als ziemlich derber Vogel so leicht

nicht an Riickwartswanderung; kommt es aber hart,

dann geht sie entschieden wieder siidwarts und zwar
stets in kleineren oder grbsseren Gesellschaften. Ich sehe

keinen Grund ein, warum andere Vogel in ahnlicher

Lage nicht ebenso verfahren sollten. Es sind mir aller-

dings auch Falle vorgekommen, dass ich von der weich-

lichern Haidelerche einzelne ganz ermattete Exemplare
bei solcher Frijhlings-Witterung fast mit den Handen
ergreifen konnte; diese armen Gesellen konnten freilich

nicht mehr an ein E-iickwartsgehen denken. Sie hatten

sich eben zu hartnackig auf das Abwarten besserer

Zeiten gelegt und dariiber die Kraft zum anhaltenden

Fluge verloren. — Manche Vogel, namentlich solche,

die ausschliesslich von Insekten leben , ermatten nach
plbtzlich eingetretenem Nahrungsmangel sehr schnell

und kbnnen dann beim besten Willen nicht mehr zuriick-

gehen. Das habe ich 1837 etwa Mitte April, wo wir

hier in Potsdam 3 Tage lang fast fusshohen Schnee hatten,

an den Schwalben beobachtet. Diese bedauernswerthen
Geschopfe sammelten sich bei diesem Unwetter sofort

bei der hiesigen langen Briicke an der ofienen Havel,

wo sie noch am ersten ein Insekt zu erschnappen hoffen

durften. Aber schon am 2. Tage waren sie so kraftlos,

das viele von ihnen sich mit der Hand greifen liessen

und sammtliche wohl zu Grunde gegangen sind. Wollte
man aus solchen Fallen das allgemeine Gesetz ableiten,

dass die angelangten Zugvbgel auch bei ungiinstigster

Witterung nie mehr an Riickwartswanderung denken.

80 wiirde man nach Herrn Rohweder's und meinen Er-

fahrungen doch sehr fehl gehen. Man kann hochstens

zugeben, dass die Zugvogel sich sehr ungern wieder

zur Umkehr entschliessen , wenn sie einmal hier sind.

Auch dariiber, dass die Vogel der Witterung halber

ihren Zug sowohl im Friihiinge, wie im Herbst bis-

weilen unterbrechen, und zwar im Friihiinge bei vor-

herrschend ungiinstigem, im Herbst bei anhaltend gutem
Wetter, habe ich an Drosseln, Feld- und Haidelerchen

mehrfach ganz bestimmte Beobachtungen gemacht.

HiLTMANN.

Auffallende Erscheinutigen an Griinspechten.

In unserm Schulgarten fand mein Vater zu zwei

verschiedenen Malen unter einem sehr alien und grossen

Birnbaum im Sommer einen anscheinend in Kriimpfen

liegenden Griinspecht vor. Aeussere Verletzungen waren

an den Vbgeln nicht bemerkbar; nach einiger Zeit er-

holten sie sich in der Hand und fiogen dann, wie es

schien, mit ungeschwachten Kraften von dannen.

Da wir bei unseren steten Beobachtungen der Vogelwelt

an im Freien lebenden Vogeln ein Vorkommen von

Krampfen noch nie bemerkt hatten , so wollte uns eine

darauf basirte Erklarung dieser sonderbaren Erscheinung-

nicht recht in den Sinn ; vielmehr vermutheten wir

einen andern Grund fiir dieselbe. Unmittelbar neben

den Birnbaum stand namlich unser Bienenhaus; die

Bienen waren beide Male in lebhafter Arbeit und in

Folge dessen sehr muthig und kampflustig. Hatten die

Spechte bei ihrem Aufenthalte auf dem Birnbaum etwa

Appetit auf Bienen bekommen ? Hatten sie sich dess-

halb an die Bienenstbcke gemacht und waren nun von

dem hose gewordenen Bienen, deren Stiche bei warmer
Witterung und guter Honigtracht von sehr intensiver

Wirkung sind, durch Stiche etwa an der Schnabelwurzel

oder an den Ohren in einen gewissen Grad momentaner

Betaubung versetzt? Diese sich uns aufdrangenden Fragen

konnten wir allerdings nicht unbedingt bejahen, da wir

die Vogel nicht unmittelbar bei den Bienenstocken be-

troifen hatten ; allein wir wussten , dass Spechte und
Meisen die Bienenhauser im Winter Behufs Bienen-

raubes besuchen und dann allerdings mit den halbver-

klammten, einzeln herauskommenden Bienen leichtes

Spiel haben. Vielleicht sind ahnliche Wahrnehmungen
auch anderwarts mit grosserer Bestimmtheit gemacht

worden. Hiltmann.

Einfluss der Witterung auf den Zug- der Vogel.

Mehrfach ist in diesen Blattern die Frage ventilirt

worden, ob Zugvbgel bei ihrer Riickkehr aus dem Siiden,

durch schlechtes Wetter iiberrascht, da bleiben, wo sie

sich gerade befinden, oder zuriickgehen.

Mit Bezug hierauf theilen wir die folgende Notiz

aus Malm's Erscheinungen des Wanderns
undZiehens in derThierwelt (Archiv fur Natur-

geschichte 1878 Seite 160) mit:

„Werden bereits hier vom Siiden angelangte Vogel

plbtzlich von einer tief gesunkenen Temperatur in Ver-

bindung mit Schnee und Unwetter iiberrascht, so kommen
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sie oft in Menge um ; aber nur deshalb, weil die bereits

entwickelten Schaaren von Insecten und anderen niedrigen

Thierarten bei diesem Ereignisse gleichzeitig mit ihnen

zu Grunde gehen oder nicht zu erreichen sind, so dass

der Vogel, ermattet aus Mangel an Nahrung, sich durch

einen Riickzug nicht zu retten vermag, sondern unter-

geht. Von einem solchen Phanomen war ich Zeuge in

meiner Kindheit zur Friihlingszeit 1829 in Lund. In

G-othenburg ereignete sich etwas Aehnliches im Jahre

1856, in den ersten Tagen des Mai, wo unter heftigem

Schneefall und Unwetter die Temperatur plotzlioh unter

den Gefrierpunkt sank. Eine Menge dcr angelangten

kleinen Vogel wurden plotzlich ihrer Nahrung beraubt

und wurden am anderen Tage auf dem Schnee gefunden.

Einige waren todt, andere sterbend. Sogar der Buch-

fink ging in dem Grade zu Grunde an gewissen Stellen

in der Umgegend, z. B. bei Ragurden, dass diese

Vogelart sich erst viele Jahre spater wieder da zeigte

und sich aufs Neue an dem Platze ansassig machte.

Was unter schweren Schneewintern unserem Stand vogel

dem Rebhuhn widerfahrt, wenn man sich seiner nicht

annimmt, ist geniigend bekannt. A.- R.

Die Vogel machten sofort zur zweiten Brut Anstalt,

die unterste Lage der Reiser vom ersten Neste wurden
zum neuen Nestbau benutzt, in wenigen Tagen war das

ganz mit Krahenfedern warm gepolsterte Fest fertig,

sodass ioh schon am 11. Mai sieben!!! Stiik 1 Tag be-

briitete Eier nehmen konnte. Auch dieses Nest stand

in gleicher Hohe, wie das vorige, in der aussersten Spitze

einer starken Eiche, kaum 50 Schritte von ersterem ent-

fernt, beide waren nur mit Lebensgefahr zu erreichen,

der Steiger musste sich ein Sell um den Leib binden,

wahrend er das andere Ende am Stamme befestigte.

Vielleicht erhalte ich auch noch ein 3. Gelege von
diesen Vbgeln. Der grosse Wiirger ist hier sehr selten,

er hangt mit grosser Zahigkeit an das einmal erwahlte
Brutrevier, seine Angststimme hatte grosse Aehnlich-
keit mit der eines jungen Lammes von hochstens 8
Tagen.

Altenkirchen d. 18. Mai 1879. C. Sachse.

Lanius excubitor

hatte auch in diesem Friihjahr sein altes Brutrevier —
hohe, alte Eiche mit 2 und 3 jahrigem Unterholz (spater

Lohschlage) — wieder bezogen. Ende Marz wurde

der Nestbau auf einem sehr diinnen Zweig, melir als

3 m. vom Stamme abstehend, 20 m. hoch begonnen.

Am 27. April nahm ich aus dem Neste 7 Stiik 4 Tage

bebriitete Eier, das Nest musste im Munde bis an den

Stamm getragen werden.

Nachschrift am 26. Mai 1879,

Meine Vermuthung, Lan. excubitor wiirde auch zur

3. Brut schreiten, wurde begriindet. Gestern, 25. Mai,
nahm ich dem $ abermals 7 Eier, 1 Tag bebriitet, also

7-j-7-|-7 von einem geparten Parchen, das Nest wurde
in eben derselben Zeit gefertigt, wie das vorige, auch
die 7 Eier in derselben Zeit gelegt. Eine derartige

Eruchtbarkeit dieser Vogel ist wohl bisher von Niemand
beobachtet. — Das Nest stand diesmal auf der starksfcen

Eiche des Schlages, doch war es naher zum Stamme
bin gebaut, auch gar nicht mit Federn gepolstert, es

hatte jedoch eine starkere Unterlage von Reisern, wie
die beiden ersten. C. Sachse.

Tauseh- und Kauf-Verkehr.

[59] diaries Jamrach.,
180. St. George's Street, London East.

3 Indische Elephanten von 44 bis 54 Zoll Hohe,

1 Mannchen, 2 Weibchen 4000 Mark a Stiick —
1 Leopard, 1 Schwarzer Panther, 1 Moufflon $, 1 Hirsch

aus Malacca, 2 kleine Ponies 35 Zoll hoch, 2 Alligatoren

ca. 6 Fuss lang, 25 Ocellirte Eidechsen aus Africa,

1 Paar Cap Kron-Kraniche, 1 Griiner Ara, 2 Rothe

Ara, 9 Carolinen Sittiche, 20 Gelbwangige Sittiche,

40 P. Schilf-Finken, 20 P. Mandarin-Enten, 2 P. Wittwen-

Enten, 40 Graue Jakos.

Wilh. SchlUter in Halle a|S.

"

Naturalien- & Lehrmittelhandlung.
Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen Gegen-

stande. Cataloge gratis und franco. [28]

Meine Cataloge iiber Lepidopteren, praparirten Raupen,

Coleopteren,Vogelbalgen,Vogeleier, etc. sowie iiber Sammel-
und Praparir-Werkzeugen stehen gratis und franco zu

Diensten.

Auch offerire Insectentorf sowie insectennadein in alien

Starken.

A^. Itriclield.orflf^
[61] Naturalien-Handlung, Berlin S., Oranienstr. 135.

Die dritte Abtheilung meines General-Verzeichnisses
iiber Vogelbalge (enthaltend Passeres) ist erschienen

und steht gratis und franco zu Diensten.

[60] Leipzig, Juni 1879. Dr. E. Key.
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In Pommerns Hauptstadt.
Sine Erirmerung an die diesjahrige Jahresversammlimg der Allg. Deutselien omithologischen Gesellscliaft.

Von Herman Sclialow und Dr. K. Biihm.

In den letzten Tagen des Maimonates versammelte
sich die Allgemeine Deutsche Ornitholog'ische Gesell-

schaft zur Abhaltung ihrer statutenmassigen Jahresver-

eammlung in Stettin. Lange war im vergangenen Jahre

in Berlin debattirt worden, als es gait, einen Ver-

sammlungspunkt fur 1879 festzusetzen , lange hatte

man zwischen Schwerin und Stolp, Hamburg und Stettin

geschwankt, bis man sich endlich zu Gunsten letzterer

Stadt entschieden. Und wahrlich alle Diejenigen, denen

es vergonnt war an der Versammlung Theil zu nehmen
und die prachtigen Tage an der Oder mit zu durchleben,

Alle sind sie dariiber einig, dass eine Ibessere Wahl
schwerlich hatte getroifen werden konnen, und dass keine

Versammlung bis jetzt so viel des Interessanten geboten

hat, als es die Stettiner gethan.

Der warmste Dank fiir alle die in der pommerschen
Hauptstadt genossenen Annehmlichkeiten, fiir die Auf-

stellung und Durchfiihrung des reichhaltigen Programms,

richtet sich in erster Keihe an die beiden Mitglieder

unserer Gesellschaft , die Herren Dr. Dr. Dohrn und
Bauer, die sich in liebenswiirdigster und zuvorkommenster
Weise der dornenvollen Aufgabe der Geschaftsfiihrung

unterzogen hatten. Mit ihnen aber hat der Stettiner

ornithologische Verein in nicht genug zu riihmender

Art den Gasten in den Mauern seiner Stadt ein Heim
bereitet, fiir sie gesorgt und sie iiber die kleinen Un-
bequemlichkeiten, die mit dem Aufenthalt in einer fremden
Stadt naturgemass verkniipft sind, hinweggeholfen, dass

es einigermassen schwer fallt dem warmen und herzlich

empfundenen Gefiihl der Freude und des aufrichtigen

J)anke8 diejenigen Worte zu leihen, die einem solchen

Entgegenkommen allein gebiihren. Es ist schwer dem
Stettiner Verein ein Dolmetsch der Gefiihle zu sein, die

ein Jeder mit sich hinweggenommen, als ihn die Bahn
dem gastlichen Boden entfiihrt. In den Annalen unserer

Gesellschaft wird der in Stettin verlebten Maientage

des Jahres 1879 stets gern und freudig gedaeht

werden! —
Die Versammlungen in Berlin zeigen einen ganz

anderen Charakter als die in kleineren Stadten. Hier

wird meist den Ausiliigen in das Ereie, den Excursionen

in die Umgebungen der Stadte der Vorzug gegeben,

auf wissenschaftliche Sitzungen und Vortrage aber

weniger Gewicht gelegt. Dort dagegen herrscht stets

die wissenschaftliche Richtung vor. Die grossen Samm-
lungen sowie die nicht zu reiche allernachste Umgebung
von Berlin sind schon dafiir bestimmend. Tins scheint

es nun, als ob die Thatigkeit auf den Jahresversamm-

lungen, wie sie sich auswarts meist zu entwickeln pflegt,

fiir derartige Congresse von viel grosserer Bedeutung

ist. Wir haben bereits bei einer iihnlichen Gelegenheit

schon eiumal diesen Punkt beriihrt. Die Versamm-
lungen sind nach unserem Dafiirhalten hauptsachlich

dazu da, urn personliche Bekanntschaften zu vermitteln

und streitige Punkte zum Austrag zu bringen. Auf
den Excursionen lernen sich die fremden Mitglieder

besser kennen als bei Sitzungen und damit verbundenen

Diners und anderen Festivitaten. In nicht ofizieller

Sitzung, beim gemiithlichen Geplauder, wird iiber manche

Streitfrage schneller Klarheit geschaiFen, als dies in

offizieller Sitzung geschehen ware, und die Gegner

einigen sich iiber divergirende Anschauungen in der
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TJnterhaltung besser, als wenn sie sich zur Begriindung

ihrei- Ansichten erst vom Prasidenten das Wort erbitten

miissen. Und was nutzt es uns schliesslicb auch, wenn
uns Herr X einen sorgfaltig ausgearbeiteten Vortrag

abliest und uns darin sechszig Artea des Langeren und

Breiteren beschreibt? Wenn man die Arbeit einmal

braucht, so wird man sie schon finden und kanh Sie

dann rubig in seinem Arbeitszimmer benutzen. Ja man
hat sogar dabei nocb den Vortheil, dass man das, was

Einem langweilig ist, iiberscblagen kann, wahrend man
in offizieller Sitzung Alles iiber sich ergehen lassen muss.

Nein, wir meinen, dass die Bedeutung all' derartiger

Yersammlungen weniger in vielen und lang ausge-

sponnenen offiziellen Sitzungen als Tielmebr in der

Vermittelung persbnlicher Bekanntschaften und in dem
harmlosen Austauscb der Meinungen liegt.

Die meisten der fremden Mitglieder trafen am 23. Mai,

im Laufe des Nacbmittags mit den Bahnziigen in Stettin

ein ; nur wenige kamen erst in spaterer Stunde. Im
Hotel de Prusse, dem gemeinsohaftlicben Versammlungs-
punkt, wurde ein kleiner Imbiss eingenommen und dann

ein Rundgang durch die schbnen Anlagen der Stadt

gemacbt.

Gegen 8'/2 Uhr erofFnete Herr von Homeyer (Stolp)

die Sitzung der Vorversammlung. Herr Dr. Dohrn heisst

die Mitglieder der Allgemeinen Deutschen Ornitbologisclien

Gesellscbaft im Namen des Stettiner Vereins auf das

Herzlicbste willkommen und legt das fiir die folgenden

Tage in Aussicbt genommene Programm vor, das die

allseitigste Anerkennung fand. Herr von Homeyer spricht

dem Ornithologischen Verein in Stettin den warmsten
Dank im Namen der Ornithologischen Gesellscbaft aus.

Die Sitzung verlief in der Folge wie alle diese Sitzungen.

Als Vorsitzende fiir die Jabresversammlung werden die

Herren von Homeyer (Stolp) und Prof. Altum (Ebers-

walde) gewablt, und beide Herren nehmen dankend an.

Sollte es die so reichlicb besetzte Zeit nocb gestatten,

so werden Vortrage gehalten werden Ton Herrn von Ho-
meyer : iiber den Zug der Vogel, Dr. Reichenow (Berlin)

:

Tiber ein Papageiensystem , Prof. Altum (Eberswalde)

:

iiber leitende Gesicbtspunkte fur die Bestimmung von
Pormen nach ihrem artlichen Werth, Dr. Dohrn:
Demonstrationen im Pommerschen Museum und Schalow
(Berlin) : iiber unsere Kenntniss der Avifauna Japans.

Der Prasident bringt dann nocb die Schreiben derjenigen

Mitglieder, die zu ihrem Bedauern verhindert sind an
der Versammlung Theil zu nehmen und schriftlicli ihre

Griisse iibersenden, zur Kenntniss der Anwesenden. Um
halb eilf wird die Sitzung geschlossen. Und nun trat

die Unterhaltung, nach gemeinschaftlichem Abendessen,
in ihr altes Becht. Lange blieb man noch vereint,

erst an der gastlichen Tafel des Hotels und spiiter in

den engen aber anheimelnden Raumen des „Luftdichten".

Wie lange hier noch gezecht wurde, bei Ernst und
Scherz, dariiber geht nur ein dunkles Geriicht. Und
wer wollte wohl auf ein blosses Geriicht hin etwas
Sicheres mittheilen!?

Um 10 Uhr Morgens wurde am Sonnabend den
24. Mai in dem Saale des Hotel de Prusse die Sitzung
durch Herrn von Homeyer eroflfaet. Zuerst gait es

eine Reihe geschaftlicher Angelegenbeiten zu erledigen,

meist langweilige Dinge. Da sind Rechnungsabschliisse

zu priifen, neue Ausschussmitglieder fiir die folgenden

Jahre an Stelle der ausscheidenden zu ernennen, und
dergl. mehr. Uebergehen wir all' diese Dinge hier mit

Stillschweigen und iiberlassen es dem Berichterstatter

des offiziellen Berichtes, sich daran zu erfreuen. Eins

wollen wir hier nur mittheilen: von den ausscheidenden

Ausschusstnitgliedern burden Dr. Hartlaub (Bremen)
und Director Wiepken (Oldenburg) wiedergewahlt, an

Stelle der Herren Dr. Bodinus (Berlin) und Reg.-Rath

von Schlechtendal (Merseburg) traten jedoch die Herren
Oberstabsarzt Dr. Kutter (Neustadt o. S.) und Graf

Berlepsch (Berlepsch). Unser Mitglied Herr Dr. Bauer,

zugleich Vorsitzender des Stettiner ornithologischen

Vereins, iiberbringt den anwesenden Ornithologen im
Namen seines Vereins eine Einladung fur den heutigen

Abend zu einem Souper, eine Einladung, die von Herrn
von Homeyer im Namen der Ornithologischen Gesell-

scbaft dankend angenommen wird. Wenn wir iiber

den weiteren Verlauf der Sitzung referiren, so miissen

wir des Vortrages des Vorsitzenden iiber den Zug der

Vogel gedenken. Der Vortrag selbst wird spater ver-

bffentlicbt werden, hier sei nur erwahnt, dass die Aus-

fiibrungen des Herrn von Homeyer sich wesentlich gegein

einige Ansichten richteten, die Dr. Palmen in Helsingfors

vor Kurzem als Erwiderung auf einen Aufsatz des

Vortragenden im Journal fiir Ornithologie publizirt hat.

Herr Prof Wilh. Blasius (Braunschweig) giebt eine

langere Mittheiluug iiber die Aufstellung der ornitho-

logischen Sammlung in dem neuen Gebaude der herzogl.

Hochschule Carolo Wilhelmina in Braunschweig, Eerner

dankt die Versammlung dem genannten Herrn eine

Reihe interessanter pathologischer Mittheilungen. Herr.

Dr. Bohm (Berlin) legt drei von ihm angefertigte Karten

vor, auf denen die Verbreitung des Corvus comix,

corone und frugilegus dargestellt ist und erlautert ein-

gehend seine Arbeit.

Um halb ein Uhr war Schluss der Sitzung, eine

halbe Stunde spater vereinigte ein gemeinschaftliches

Diner die Ornithologen, und wiederum eine Stunde

spater verliess ein Jeder scbleunigst seinen Platz, um
nach schnell erfolgter Metamorphose, in Waidmanns-
kleidung, mit Wasserstiefeln und Elinte wohl versehen,

wieder zu erscheinen. Scbnellen Sohrittes ging es nun
durch die Stadt dem Bollwerk zu, wo ein kleiner

Dampfer die Tbeilnehmer an der Versammlung aufnabm,

um sie oderaufwarts nach Curow, in die Gefilde der

Cormorane, zu tragen.

Bald lagen die Hafenquais mit ihren Dampfern,

Barkschiffen und Schoonern und den langgestreckten

Kornspeichern, die vermittelst maohtiger Krahne Sack

auf Sack in den Raum anliegender Schiile entleerten,

hinter dem riistig gegen den Strom arbeitenden Boote.

Rings dehnten sich iippige Wiesen aus, durch welche

die Oder, in mehrere gewundene Arme getheilt, langsam

dem HafF zufliesst. In tief gesattigtem Griin heben sich

ausgedehnte Bruchwaldungen von den licbteren Farben-

tbnen der Gras- nnd Riedflachen ab, dabei einen schbnen

Contrast zu dem wolkenlosen Blau des Himmels bildend.

Hier und da streekte ein Reiher misstrauisch seinen

stablgrauen Hals aus dem Uferscbilf, das laute Geknarr

von Crex pratensis iibertbnte das Stampfen der Scbififs-

maschine, mit wohllautendem Trillern strich ISlumenius
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arcuatus von der Grasebene ab, und einzelne Knakenten

(A querquedula) standen erschreckt vom Wasserspiegel

auf. Die Curow-Briiche lagen schon im G-esichtskreise,

aber nur langsam konnte sich der Dampfer, den ma-
andriscben Windungen des Flussarms folgend, seinem

Ziele nahern.

TJnterdess ist man auf Deck nicht miissig. Krim-
stecber und Fernrohr sind schon in eifrigster Thatigkeit,

schon knallen aueb einzelne, dem Wassergefliigel

geltende „Scblampscbiisse", ohne indess bei der schnellen

Bewegung des ScbifFes viel Schaden zu verursachen.

Plbtzlich ricbtet sich Aller Aufmerksamkeit einem

und demselben Punkte zu: Dort driiben, iiber der im
Sonnenschein blendenden Wiesenflache steuert einsam

ein grosser, dunkler Vogel dem Brucbe zu, die starken,

aber verhaltnissmassig kurzen Schwingen in schneller

Bewegung, den langen Hals weit vorgestreckt — der

erste Cormoran! Mancher aus der Gesellscbaft erblickte

ihn bier zum ersten Male „draussen" in der Freiheit,

den er bisber nur vom Brett des Museumsschrankes
mit seinen todten, griinen Glasaugen berabglotzen, oder,

im besten Falle, die verschnittenen Schwingen klaglich

ausbreitend, am Kunstbassin des zoologischen Gartens

hocken sab. Ist schon jeder Vogel in gewissem Sinne

untrennbar von der Gegend in der er lebt, von der

Scenerie, die ihn umgiebt, und zaubert er selbst noch
als trockener Balg Wald, Haide oder Wiiste, Sumpf,
Strand oder Berghalde vor unser Aage, so bleibt

stets doppelt fest das Stiick Natur mit ihm verbunden,

in dem wir ihn zum ersten Male erblickten. Und so

fiigte jetzt wohl Mancher zu anderen lieben Erinnerungs-

bildern aus seinen Wandertagen den Cormoran, wis er

iiber der weiten, schimmernden Oderwiese dem dunkeln
Curow-Bruche zustrich.

Und nun, wie der Dampfer welter vorriickt, kommen
mehr und mehr in Sicht, da einer, da noch einer, und
dort ein ganzer Zug; alle eilten sie dem Brucbe zu,

gleich als ahnten sie, dass Gefahr fur ihre Rauberburgen
im Anzug sei. Jetzt tauchte am Ufer das schilfver-

eteckte Hauschen des Bruchwarters auf und dahinter,

jenseits einer sumpfigen, von Caltha und Equisetum
durcbsetzten Wiese, schneidet ein tiefer, von Erlen-

stiimpfen und jungem Aufschlag bedeckter Haa in die

dichtgeschlossene Linie des Bruchwaldes ein. Ein paar

diirre, blattlose Baume ragten dort hinten am Wald-
rande auf, und auf ihnen sass es schwarz — von Krahen ?

— nein, von Cormoranen! Wieder ein Anblick, der

Alles auf dem Vorderdeck versammelte und die schwierige

Landung kaum erwarten liess, als nun der Dampfer,
von dem frohen Bellen einiger Wasserhunde begriisst,

am einsamen Forsterhauschen anlegte.

Was von Jagern und den iibel beriichtigten Sumpf
nicht scheuenden Beobachtern an Bord war, zog gleich

darauf in langer Linie durch das aufplatschende Wasser
der Wiese und drang voU Erwartung in das dammrige
Dunkel des Bruches ein. Dicht aneinander geschlossen

ragten die Erlen auf, nur da und dort mit Schwarz-
pappeln und grotesk verschrankten Weiden vermischt.

Hier spiegeln sich die niederhangenden Zweige in

tintenschwarzen, stillen Wasserlachen, dort breitet sich

tiickisch aussehender, grauer Schlamm um die Stamme,
diirres Gezweig kracht unter den Tritten der langsam

Avancirenden, Schilf und Iris versperren wild 'durch-
einanderwuchernd den Weg, mit hasslichem Gurgeln
versinkt der Fuss knietief im aufspritzenden Schlamm-
brei, um so unsicherer tastend, als, je weiter man ein-

drang, das Auge immer gespannter in die verworrenen
Baumkronen hinaufspahte. Polternd stehen einige

Stockenten {A. boschas) von den diisteren Wasserlachen
auf, und unwillkiirlich fahrt die Flinte in Anschlag,
wie jetzt ein paar Reiher mit fucbtelnden Fliigelschlagen
schussrecht iiber die Wipfel Ziehen.

Sie kommen von einigen machtigen Horsten her,

die schon von fern das heisere Gekrachz der diirr und
struppig iiber den Rand herabaugenden Jungen und
die weissen Kothmassen am Fusse der Baume verrath.

Ein starker Raubvogel streicht, seine langen, diister-

braunen Schwingen entfaltend, gerauschlos vom niedrig

in einer Zweiggabel stehenden Horste ab. Es ist ein

Schreiadler {Aquila naevia), der leider ungefahrdet ent-

kommt, da die nachsten Schiitzen, aus Besorgniss, die

Cormorane zu verscheuchen , nicht schiessen woUen.
Noch immer ist von diesen nichts zu horen und zu sehen.

Da prasselt es im Geaste, eine dunkle Gestalt fahrt

schraggeneigten Flugs durch die Wipfel , der erste

Schuss donnert durch den widerhallenden Sumpf und
schwer auffallend stiirzt der erste Cormoran in das

spritzende Wasser.

Und nun wird's lebendig in und iiber dem Curow-
Brach! In dichten Schwarmen kreisen die von den
Horst- und Sitzbaumen aufgescheuchten Vogel booh
iiber den Gipfeln bin, beim unruhigen Umheraugen den
Kopf mit den charakteristischen, gelben Kehlhautsacken
nach rechts und links wendend und wie auf Commando ab-

schwenkend, um in weitem Bogen der Oder zuzustreichen.

Rechts und links knallen die Schiisse, und jetzt ver-

kiindet ein unbeschreibliches, trillerndes und gaggerndes
Geschrei, das fort und fort ertbnend bei jeder neuen
Annaherung eines Cormorantrupps sich lauter und
argerlicher erhebt, dass man bei den Horstbaumen an-

gelangt ist. Da standen sie , weiss iibertiincht vom
Gipfel bis zur Wurzel, verdorrt und entblattert, theil-

weise mit einem halben Dutzend runder, verhaltniss-

massig kleiner Horste besetzt, von deren schmutziger

Kalkfarbe sich die schwarzlichen Gestalten der Jungen
scharf abhoben, und aus denen da und dort noch immer
urplotzlich ein alter Vogel mit lautem Gerausch und
plumpem Fluge abstrich. Ein abscheulicher Geruch —
halb nach Moschus, halb nach Fischen, halb nach Aas —
kurz nach Cormoran duftend, hatte hier den ganzen
Bruch impragnirt und heftete sich sofort in unliebsamer

Weise an die hier und da vom Schweiss der Erlegten

gerbthete Jagdkleidung.

Hier kam nun auch neben dem Jager der Beobachter

zu seinem Rechte und liess jene Bilder und Scenen an

sich voriiberziehen, die wohl so Manehem, noch ehe er

den Bruch betrat, lebendig, als hatte er sie bereits

selbst gesehen, vor dem geistigen Auge schwebten.

Hat uns doch gerade diese Oderbriiche mit ihren Cor-

moranen die Feder Hansmanns gemalt, dem der Tod
zu friih das seharfe Jagerauge schloss. Sie regieren

dort im Sumpf und fiihlen sich so recht als die souve-

ranen Herrscher, wenn sie satt auf den Baumen hocken,

„den Magen zum Platzen voll, halb liegend in der
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Sonne, den Rachen halb geoffnet, und die kleinen tiicki-

schen Augen nach oben verdreht und halb geschlossen."

2^ur Reiher und bereits verlassene Kratenhorste fanden

sich noch in grosserer Anzahl vor. Ein paar Kukuke
flogen woU im Busch umher, einige Phyllopneuste- und

Curruca-kxi&a. liessen sich horen, dazwischen auch ein

Parchen Ringeltauben {Columha palumhus); Milvus ater

und Circus rufus zeigten sich filichtig iiber dem dichtesten

Gestriipp, und von einer Sumpfwiese jenseits des Bruches

klang das metallene Rufen eines Kranichpaars. Sonst

war drin im Sumpf von der Vogelwelt kaum etwas zu

bemerken, sie mochte wohl grosstentheils das verpestete

Revier meiden. Aber auf die Cormorane concentrirte

sich ja auch augenblicklich die ganze Aufmerksamkeit.

Wenige der alten Mannchen trugen noch einzelne weisse

Federn vom Hochzeitskleide an Hals und Schenkel.

Von der weissbauchigen Varietat wurde nicht mehr
als ein prachtig gefarbtes Exemplar umherkreisend

beobachtet; nur der zuerst geschossene, jiingere Vogel

zeigte auch eine leichtere Farbung der Unterseite. Die

mit dunkelschiefergrauen Dunen bekleideten Jungen
waren schon recht weit entwickelt, todte oder aus dem
I^est gestiirzte wurden nirgends bemerkt. Nur ein

paar junge Reiher schlichen geduckt zwischen Horst-

triimmern und kothigem Schilfe im Sumpf umher. Die

anfangliche Besorgniss, die alten Cormorane mochten
nach den ersten Schiissen auf lange Zeit verschwinden,

erwies sich als vollig unbegriindet. Die Liebe zu den

ewig hungrigen Jungen schien jede Furcht zu besiegen.

Man brauchte nur eine Zeit lang zwischen ein paar

Horstbaumen moglichst versteckt mit stoischer Ruhe
die Stiche der heillosen Miickenschwarme hinzunehmen,

mit denen sich ja jeder Jager von abendlichen Anstanden
her genugsam vertraut gemacht hat, und konnte sicher

sein, das8 sich da und dort ein paar aus den vom
Fischfang in den Oderarmen zuriickkehrenden und miss-

trauisch kreisenden Schwarmen losten, immer niedriger

um die Wipfel zogen und schliesslich flatternd auf-

baumten , um mit tiefem Gegrble die erbeuteten , oft

fusslangen Aale den Jungen in die gierig sperrenden

Rachen zu stossen.

So mancher stiirzte, beim Einstreichen in den Horst,

vom todtlichen Hagel getrofien, verendend in den Schlamm.
Keine leichte Miihe aber war es, der angeschossen in

das TJnterholz Herabflatternden habhaft zu werden.

Miihsam drangt sich der vom spritzenden Schlamm be-

deckte Verfolger durch das wilder und wilder durch-

einanderstarrende Weidendickicht und spaht angestrengt

umher, bis er plotzlich den schwarzen Vogel entdeckt,

der sich mit gebrochener Schwinge durch Schilf und
Geast zwangt, vergeblich durch Tauchen im seichten

Sumpfwasser Deckung sucht und schliesslich , in die

Enge getrieben, mit wild funkelnden, griinen Lichtern

und heiserem Wuthgerochel den langen, scharfen Haken-
schnabel zur verzweilelten Abwehr aufreisst. Die er-

legten Vogel wogen schwer, tiefer noch sank unter der

Last der Fuss in das aufquirlende Sumpfwasser, un-
sicherer wurde das Balanciren auf dem versteckten,

schliipfrigen Gewurzel. Nicht Jedem gelang es, mit
nassen Fiissen davonzukommen, Mancher bettete sich

weich im schwarzen Curow-Schlamm und trostete sich

mit der freundlich warmen Sonne, oder, so mancher

iiberstandener , schlimmerer Fahrlichkeiten bei Enten-
und Bekassinenjagd gedenkend, mit dem alten Philo-

sophenspruche des gottlichen Dulders Odysseus.

Schon neigte sich die Sonne, als die Schiisse ver-

stummten und nach und nach die Jager am Bruch-

rande auftauchten. Nass, miide, schweisstriefend , mit
Schlamm bespritzt, aber reich mit Jagdbeute beladen,

wateten sie durch die Sumpfwiesen dem harrenden

Dampfer zu, auf dessen Verdeek die erlegten Cormorane
und Reiher in langer Linie vor dem mustei-nden Waid-
mannsblick des Prasidenten , Herrn von Homeyer, ge-

streckt wurden. Den groteskesten Anblick bot der

Steiger, welcher die Jager begleitet hatte, und nun,

mit grossen Biindeln junger, zum Theil lebender Cormo-
rane und Reiher beladen, von seiner miihsamen Ar-

beit zuriickkehrte.

Vor dem nach Stettin zuriicksteuernden Dampfer
ging noch ein starker Flug Cormorane auf, der auf dem
flammendroth iiberstrahlten Flusse der Fischerei oblag,

auf dem Deck aber begann bereits das Prapariren eines

Theils der Jagdbeute, eine Thatigkeit, die freilich wenig

geeignet erschien, das wilde Aussehen des sonst so fried-

lichen Fahrzeugs zu vermindern.

Rastlos ohne Ruh, nimmer eine Statte zur Er-

holung von Miih' und Arbeit, ewig dahineilend wie die

Cypselus, so gehe es den Ornithologen in Stettin

!

Kaum im Hotel angelangt, die reiche Jagdbeute zur

Versendung nothdiirftig verpackt, die Flinten so gat

es eben geht gereinigt, und der aussere Mensch so

schnell wie moglich in einen einigermassen salonfahigen

Zustand verwandelt, und man beeilt sich v/ieder nach

den „drei Kronen" zu kommen, um der freundlichen

Einladung des Stettiner Vereins zu einem Festessen

zu folgen.

AUe gern getragenen kleinen Miihen des Tages

werden bei dem reichen Mahle, den guten Weinen und
den liebenswiirdigen Wirthen schnell vergessen. Bald

greift die animirteste Stimmung Platz. Den ersten der

Toaste brachte der Vorsitzende, Herr Dr. Bauer, auf

die Allgemeine Deutsche Ornithologisehe Gesellschaft

im Allgemeinen und auf die anwesenden Mitglieder

jener Gesellschaft im Besonderen in beredten Worten
aus. Herr von Homeyer dankte herzlich und trank

auf das Wachsen und Gedeihen der Stettiner Vereinigung.

Und diesen Trinkspriichen folgten andere. Prof. Altum
weihte der Eintracht, wie sie jetzt in der deutschen

ornithologischen Welt Platz gegriffen, sein Glas, Herr

Schalow trank auf die in fernen Landern weilenden

Mitglieder unserer Gesellschaft, auf S. K. K. Hoheit

Kronprinz Rudolf von Oesterreich, Brehm und Holtz in

Spanien, Finsch, auf der Reise nach Polynesien, und
Dr. Fischer in Sansibar. Herr Reimer gedachte in ge-

bundener Rede der einzelnen Gaste.

Lange schon hatte die Glocke der alten ehrwiirdigen,

Jacobikirche die zwolfte Stunde in die laue Maiennachfc

gerufen, als man sich trennte, um noch ein paar Stunden

der Ruhe zu pflegen, zur Starkung fur den morgigen

Tag. -
„Sonntag den 25. Mai Besuch einiger ornithologisch

interessanter Punkte am Haff und der Insel Usedom."

So lautete die fur den heutigen Tag ausgegebene

Parole. Und friih war Alles geriistet. Es mochte
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7 Uhr sein al8 die „Dieveno'w" am Bollwerk von Stettin

die Anker lichtete. Ueber uns blaute ein herrlich

klarer Himmel, einen schonen Tag verheissend. Im
unbestimmten Dufte des Morgens lag die Feme. Und
hinaus ging es nun, stromabwarts. Ein grosser danischer

Dampfer, der vor uns den Hafen verlassen, wurde
iiberholt. Voriiber an Grabow und Bredow mit ihren

grossen industriellen Etablissements , voriiber an dem
reizend gelegenen Frauendorf mit seiner spitzgethiirmten

gothischen Bergkirche. Bald griisste uns des Julo

griinumbuschte Hohe, und zu unserer Linken lag Gotzlow,

der sonntagliche Vergniigungsort der Stettiner. Doch
jetzt war es unter den Kastanien der Garten noch ruhig

und still, nur die Schvralben jagten durch das Geast

der Baume und um die Giebel der Hauser. TJnd zu

unserer Rechten dehnten sich weit, weithin die Oder-

wiesen aus, prangend im frischesten Griin. Leis ver-

hallend summt an unser Ohr ein Ton, vielleicbt von
den Glocken von Alt-Damm, das am fernen Horizont

sich zeigt. Hier und dasaumt etwas Wald die dammernde
Feme ein. Links immer neue, an den Gehiingen der

Hiigel ausgedehnte freundliche kleine Ortschaften und
rechts immer Wiesen und wieder Wiesen, AUes beschienen

von der Sonne eines lachenden Maienmorgens , Alles

beschaut mit den Augen der Ornithologen. Leise

schwankenden Fluges sehaukelt sich Strigiceps cyaneus

Tiber Riedgras und Segge und zeigt bei kurzer Wendung
seine scharf geschnittene charakteristische Silhouette in

blauer Luft. Aus dem kleinen Weidengebiisch, das, wie
verloren, am niederen TJfer "wurzelt, erklingt der floten-

artige Triller der fleissig singenden Calomodyta fhragmi-
tis, und auf der kleinen Flache Sandes, die der Strom
am Ufer freigelegt, suchen Corvus comix die reichliche

Nahrung. Leichten Fluges zieht Ardea dem fernen

Holze zu, und mit plumpen Fliigelschlage erhebt sich

Buteo vulgaris von dem Pfahl am Wiesenrand, auf dem
er naeh dem Morgenimbiss ausgeschaut. Durch das

Papenwasser hindurch, voriiber an dem Feuerschiff

Cricks, fuhrt die „Dievenow" die Ornithologen in das

HafF. In prachtigen Wendungen, leicht und gewandt
jagt Chroicoeephalus ridibundus auf und niederwarts. Nie
wird das Auge miide ihnen zuzuschauen. Auf den
Baken ruht, nur hier und da. Sterna hirundo. Auch
Strigiceps und Buteo und Mihus werden beobachtet,

aber kein Halietos albicUla, der hier am Haff horstet,

zeigt sich den spahenden Blicken. Die Fahrt geht vor-

warts. Bald zeigen sich die Lebbiner Berge auf "WoUin,
das zweite Feuerschiff Swantewit wird passirt, es treten

die Wiesen wieder naher und naher an das Schiff heran,

und nach nicht zu lange wahrender Fahrt lauft die

„Dievenow" in den Hafen von Swinemiinde ein.

Doch hier war uns nur kurze Rast gegonnt. Man
stieg in die bereits harrenden Wagen — fiir Alles war
eben gesorgt. Der Oberforster des Districtes, der in

seiner kleidsamen schonen Uniform in liebenswiirdigster

Weise die Ornithologen empfangen — Herr Oberforst-

meister Gumtau, den wir in unserer gestrigen Sitzung
zu sehen die Ehre hatten, war verhindert an der heu-
tigen Excursion Theil zu nehmen — der Oberforster

also mit mehreren anderen Forstern voran, und in

schnellem Trabe rollten die Wagen iiber das holperige

Pflaster von Swinemiinde, dem nahen Walde zu.

Am Fusse des im lichten Friihlingsgriin seines dichten

Buchenbestandes grenzenden Golm liegt der Zernin-See,

ein sicherer Brutplatz fur Tausende von Lachmoven
{Larus ridibundus). Rings umher ziehen sich sumplige,

theilweise ganz unter Wasser stehende Wiesen, auf

denen die prachtige Menyanthis trifoliata mit ihren

weissen, zartwoUigen Bliithen ganze Felder bildet.

Schmale, von Werftweiden eingefasste Damme ziehen

sich hindurcb, auch sie in der ersten Jahreshalfte nur

fiir Wasserstiefel ohne Gefahr passirbar. Drum herum
aber ist Alles boscs „Moos". Weithin wankt und
schwankt der Sumpfboden, tiefer und tiefer sinkt der

Fuss in dem stagnirenden Wasser oder gerath zur Ab-
wechselung plotzlich in ein vollig grundloses Loch

;

kaum dass da und dort eine etwas hoher aufragende

Binsenkaupe wenig sicheren Ruhepunkt bietet. Noch
weit entfernt von dem Rohrgiirtel des Sees, der strecken-

weise von niedrigeren Wasserpflanzen, Sagittaria, Hy-
drocharis und Strathiotes unterbrochen ist, muss die Vor-

hut der eifrig nach einem Angriffspunkt suchenden

Ornithologen nothgedrungen Halt machen. Und dort

hinten wimmelt es von Lachmoven. Mit durchdringend

schrillendem Geschrei flattern sie auf und nieder, setzen

sich, fliegen wieder auf, schwanken hin und her, wirbeln

durcheinander im blendenden Sonnenlichte, theilen sich

in einzelne Schwarme, deren weisses Gewimmel grell

von dem finsteren Kieferwalde am gegeniiberliegenden

Ufer absticht, ziehen am See entlang und vereinigen

sich wieder mit ihren Genossen, oder streichen iiber den

Golm dem Haff zu, von wo andere bereits hastigen

Fluges zuriickkehren.

Da fallt ein Schuss — und in der Todtenstille, die

augenblicklich auf das Geschrei und den scharfen Knall

der Waffe folgt, hort man das mjichtige Rauschen der in

zehnfaltiger Masse aus dem Rohr aufsteigenden Schaaren.

Doch im nachsten Moment fallt Alles wieder in zehn-

faltig verstarktem Unisono ein. Hell klingen durch

den wirren Chor die schrillen Stimmen einer Anzahl

von Seeschwalben {Sterna hirundo) durch, welche zwi-

sohen den Moven nisten und mit ihren langen, spitzen

Schwingen noch rapidere Schwenkungen als diese

ausfiihren.

Driiben iiber dem Kiefernforste kreisen Kraniche,

und mit geblahten Schwingen segelt stolz ein Parchen

wilder Schwane {Cygnus olor) auf dem Wasser einher.

Der Schonung, welcher sie sich erfreuen, wohl bewusst,

zeigen sie sich wenig scheu. Aber der die Moven
aufschreckende Schuss scheucht auch sie in die Hohe,

und mit schweren, gewaltig pfeifenden Fliigelschlagen

kreisen sie iiber dem See, um ferner wieder einzufallen,

wobei das Wasser weit vor ihren ausgestreckten Ru-
dern hinspritzt, Dann und wann erscheint Acrocephalus

turdoides und Emberiza schoeniclus auf einer wehenden
Schilfbliithe, die hoch iiber dem diesjahrigen Aufschusse

emporragt, und in langezogenen, dumpfen Lauten zittert

das: „U-u-u-umb" von Botaurus stellaris im Uferschilf

Wahrend ein kleiner , an der einzig praktikablen

Landungsstelle anlegender Kahn einen Theil der Schiitzen

aufnimmt, versuchen andere von dem Ufermoraste aus

ihr Heil. Mancher Schuss knallt iiber den See, jedes-

mal von momentaner Stille und dem lauten Aufrauschen

der Movenschwarme gefolgt, aber die Prophezeihung
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des Herrn Oberfdrster erwies sich als begrtindet. Theils

wurde, da man den scheu ausweichenden Vogeln nicht

Dab kommen konnte, aus zu weiter Distanz gescbossen,

theils fielen die Erlegten oder Angeschossenen uner-

reicbbar in den grandlosen Ufersumpf. Nur ein ein-

ziges, scbon ausgefarbtes Exemplar wurde durch Herrn
Dr. Eeichenow vom Ufer aus erbeutet, nicht ohne dass

der gliickliohe Schiitze, rettungslos durch die triige-

riscbe Moordecke brechend, mit halbem Leibe im kiihlen

Wasser Yersank.

Auf der Hohe des waldigen Golm, von wo sich

eine weite Aussicht iiber Haff und Ostsee und die durch

den schmalen Swine-Arm getrennten Inseln TJsedom
und Wollin aufthut, bielt man gute Rast, urn dann
nach Swinemiinde zuriickzukehren.

Im freundlichen Hotel „Drei Kronen" war die lange

Tafel mit einer Eeihe von Hauptreprasentanten der

Haff- Ornis geschmiickt. Wie bei Pestivitaten von
Sportsmen und Landwirtben E,a9epferde und Merino-
Widder die Tischaufsatze zu kronen pflegen, so prangte

heut auf der Ornithologentafel Lumme und Taucher;
und nicht aus schnbdem Metall gefertigt, sondern im
hochsteigenem Balge: Beute und Xunstwerk des „field

ornithologist" — und das waren wir in diesen Tagen
allesammt.

Nach dem heiteren Diner spazierte man durch die Pro-

menaden nach dem Strande der Ostsee, liess sich von den an-

rollenden Wellen die letzten Schlammspuren vom Zernin

von den Stiefeln spiilen, trocknete sich wieder im feinen,

mit der rosenrothen Tellina baltea bestreuten Diinen-

sande und sab den Silbermoven nach, welche die Kahne
der vom Haringszuge beimkehrenden Fischer umkreisten.

Gegen 7 Uhr begab man sich an Bord, um die

Heimfahrt anzutreten. Die Sonne neigte sich bereits gegen
den Abend und taucbte weithin die Landscbaft in

feuriges Gold. An Deck wurde geplaudert, debattirt

und des schonen Tages gedacht. Es gebt sogar das
Geriicht, dass sich die an Bord befindlichen Aussebuss-
mitglieder der ornithologischen Gesellschaft zu einer

Sitzung vereinigten ; aber wer weiss das ! Wer kiimmert
sicb bei dem kostlichen Abend um geschaftlicbe Dinge.
Man sab in die Eerne, beobachtete die sich zeigenden
Vogel und freute sich des landschaftlichen Bildes. Eine
bunte Gesellschaft war es, die heut wieder das Schiff

trug, so ganz anders als die, welche sonst des Sonntag
Abends von Swinemiinde zuriickzukehren pflegt. In
Joppe und Jagdwamms, mit bohen Schmutz bedeckten
Wasserstiefeln, auf dem Kopf, das gerothete Gesicht
beschattend, den Lodenhut, an dem die Fliigeldeckfeder
des Cormoran, von der Beute des gestrigen Tages,
prangt. Des Einen Hut ziert eine Feder edleren
ornithologischen Wildes, eine Eeder vom Gi/ps fulvus,
erlegt im Waldgebirge der Fruszka Gora. Auf dem
Riicken die Doppelflinte, in der Hand das Fernrohr.
So standen die Insassen des Schiffes im munteren
Geplauder. Und als der Abend zu dunkeln begann und
es kiihler zu werden anfing, da hiillte sich der Eine
Oder der Andere in den langen dunkeln Mantel, und
manch' ebrsamer Biirger wiirde die barmlosen Freunde
der Vogelwelt in solch' einem Aufzuge fiir schlimme
Gesellen gebalten haben, wenn er ihnen auf mondbe-
schienener Haide begegnet ware.

TJnd es wurde dunkler und dunkler. Scbon zeigten

sich in der Feme einzelne Lichter von Stettin und
mebrten sicb von Augenblick zu Augenblick. Einige

kurze Rufe von der Commandobriicke des Capitans,

der Lauf des Schiffes wird langsamer, Taue werden
hiniiber und beriiber geworfen, und das Schiff liegt

wieder an der alten Stelle des Bollwerks, wo wir es

am Morgen betreten. —
Eastlos ohne Rub, nimmer eine Statte zur Erbolung

von Miih' und Arbeit, ewig dahineilend wie die Cypselus,

so gehe es den Ornithologen in Stettin! —
Im Hotel fand noch eine freie Vereinigung statt, wo

man die Erlebnisse des Tages austauscbte. Die in

Stettin anwesenden Mitglieder des Ausschusses fiir Be-

obacbtungsstationen der Vogel Deutscblands, Dr. Eeiche-

now, Dr. Bohm, Dr. E. Blasius und Schalow bielten

nocb eine Sitzung, in der bescblossen wurde, ein orni-

tbologisches Tascbenbuch, geeignet zu praktischem

Gebraucb auf Excursionen, zusammenzustellen und her-

auszugeben.

Am 26. Mai fanden scbon friih verschiedene Com-
missionssitzungen statt. In der allgemeinen Sitzung,

die Herr von Homeyer gegen 9 Uhr eroffnete, fanden

geschaftlicbe Angelegenheiten , wie Debatten iiber das

Budget des folgenden Jabres, Ertheilung der Decharge

fiir die vorgelegten Eechnungen, Bescbluss iiber die

Betbeiligung unserer Gesellschaft an der in diesem

Jahre stattfindenden Feier zur Enthiillung des Naumann-
denkmals u. a. ihre Erledigung. Es wurde ferner be-

scblossen, die im nachsten Jahre in Berlin stattfindende

Jabresversammlung nicht wie iiblieh im Herbst, sondern

im Friihjahr abzuhalten. Jifach Schluss der Sitzung,

gegen 11 Uhr, wurden unter der Fiihrung des Herrn
Dr. Dohrn das Pommersche Museum sowie die reichen

und bedeutenden entomologiscben und concbyliologischen

Dobrn'schen Privatsammlungen in Augenschein genommen.
Leider feblte es an der nothwendigen Zeit, um sich

eingebender mit den reichen Schatzen befassen zu

konnen. Um 1 Uhr scbon wurde im Hotel wieder ge-

meinscbaftlicb dinirt und gegen 2^/^ Uhr ftihrte ein

Dampfer die Ornithologen iiber den Damm'schen See

nach Finkenwalde.

Hatte das AUes sorgsam erwagende Comite die

Ornithologen-Gaste bisher durch Sumpf und Wasser
mit ihrer charakteristiscben Ornis gefiibrt, so gait es

heut vor AUem Wald und Hiigellandschaft zu durch-

streifen. Durch das kiinstliche Gebirge, welches der

machtige Tagebau der Finkenwalder Cementfabriken

mit tiefen, von Bahnziigen durchrasselten auch von
kiibnen Briicken iiberspannten Thalscbluchten, mit jahen,

aus dem Abraum zusammengesehiitteten Berghangen
und phantastischen Cement-Tropfsteinhohlen geschaffen,

wurde die Gesellschaft auf das Zuvorkommendste von
dem Director Herrn Haslinger geleitet. Dann nabm der

Herr Oberfdrster des Eeviers die Tete, und zuerst ein

freudliches, von Lanius collurio belebtes Niederholz,

dann eine weite Cultur, auf der sich Anthus campestris

tummelte, durchschreitend, trat man in den griinen Dom
eines machtigen Bucbenhochwaldes ein.

Eiesensaulen gleicb ragten die schlanken, glattrin-

digen Stamme in die Hdhe, nur einzelne Sonnenstrahlen

fielen durch das dicbte Blatterdacb auf das rothe Laub,
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welches massenweis, von Anemonen und Waldmeister
iiberwuchert, die langen Bergriicken und tiefen Thal-

senkungen bedeckte. Im Hochwalde war es ziemlich

still. Nur in langen Pausen lachte ein einzelner Griin-

specht, das Miauen eines Bussards kam iiber die Wipfel,

Oder ein Pink schlug seinen schmetternden Triller an.

Nur die Tauben, und zwar alle drei Arten, Columha
palumbus, oenas und iuriur, liessen sich haufig vernehmen.
Lebendiger war es im dammerigen Stangenholz, wo
Muscicapa, Phyllopneuste und Turdus sangen und pfiffen.

Auf der ,,Pulvermiihle", in einem sonnigen, von
einem Waldwasser durchrauscbten Thalchen, starkte man
sich fliichtig durch einen kiihlen Trunk, um dann weiter

durch den Forst zu streifen und endlioh bei einem auf

Anordnung Konig Friedrich Wilhelm IV. erbauten Aus-
sichtshiiuschen die bereitstehenden Wagen vorzufinden,

welche die Gesellschaft in raschem Trabe nach der

prachtigen Besitzung des Herrn Dr. Dohrn bei Hoken-
dorf trugen. In anmuthigen Landschaftsbildern senkt

sich der von Lenne's kiinstlerischer Hand angelegte

Park von dem idyllisch gelegenen Landhause zum Oder-
thai herab: Und mitten drin winkte dem Miiden, Hung-
rigen und Durstigen ein opulentes Biiffet, flankirt von
wohlgeordneter Plaschenbatterie und einem Passchen
Gerstensaft, freundlich entgegen, den Eindruck von
einem Schlaraffenlande vollendend, in dem unsichtbare,

gute Geister stets am rechten Ort und zur rechten

Stunde Alles ans dem Erdboden hervorzaubern, was fiir

die Bequemlichkeit und das Wohlbefinden der gliick-

lichen Besucher nur irgend wiinschenswerth ersoheint.

Moge unser freundlicher Wirth auch in diesen Zeilen

einen Widerhall des Hochs finden, das ilim an der

gastlichen Schwelle seines Hauses gebracht wurde.
Der Abend dunkelte bereits, die Krahen setzten

sich zankend in den Kiefern des Hokendorfer Parkes
zur Ifachtruhe zurecht und Locustella Rayi schwirrte

im nassen Grase der Flusswiesen, accompagnirt durch

den grbberen Chor von Pelobates fuscus, als die dank-
bar scheidenden Gaste den harrenden Dampfer bestiegen.

Weisse Nebelmassen hoben sich von den Niederungen
und ballten sich so dicht um die Binseneilande am
Dammschen See, dass der Capitan nur mit Miihe die

schwierige Einfahrt zu finden vermochte und der Dampfer
noch eine kleine Strecke von der Stadt eotfernt landete.

Eine Anzahl der Theilnehmer an der Jahresversamm-
lung verliess bereits mit dem Abendzuge das gastliche

Stettin, die Uebrigen blieben noch lange mit den Herren
vom Stettiner ornithologischen Verein gemiithlich plau-

dernd im Hotel de Prusse beisammen.
Von den noch Anwesenden unternahmen Dr. Rei-

chenow , Dr. Bdhm , Schalow und Assessor Rhamm
(Braunschweig) am Dienstag friih noch einen zweiten
Ausflug nach der Curower Cormorancolonie und kehrten
gegen Abend von dort mit reicher Beute heim. Den fol-

genden Tag, den Mittwoch, verlebten noch einzelne der ge-
nannten Herren als Gaste des Herrn Dr. Dohrn auf
dessen reizender Besitzung in Hokendorf, von wo aus
sie auch einen, leider bereits von Alten und Jungen
verlassenen Horst von Haliaetos alhidila in der angren-
zenden Forst besuchten. Die Nachtziige fiihrten auch
diese der Heimath zu.

So sind denn die schonen Tage in Poinmerns alter

Hauptstadt voriiber, viel zu schnell nach Aller Meinung,
Mit aufrichtiger Freude werden alle Theilnehmer ihrer
stets gedenken und Diejenigen bedauern, denen es nioht
gestattet war, sie zu theilen. Das Gefiihl aufrichtigen
Dankes aber wird bei Allen wach bleiben fur die,

denen wir die Stettiner Tage danken: fur die Herren
Dr. Dr. Dohrn und Bauer und fiir den Ornithologischen
Verein in Stettin

!

Liste der auf den Excursionen wahrend der

Stettiner Jahresversammlung beobachteten Vogel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23,

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Graculus carbo L. 42.

Larus argentatus Briinn. 43.

Larus ridibundus L. 44.

Sterna hirundo L. 45.

Sterna nigra L. 46.

Fulix marila L. 47.

Anas boscJias L. 48.

Querquedula circia L. 49.

Anser cinereus M. u. W. 50.

Cygnus olor Sm. 51.

Fulica atra L. 52.

Crex praiensis Bechst. 53.

Grus cinerea Bechst. 54.

Botaurus stellaris L. 55.

Ardea cinerea L. 56.

Ciconia alba Bechst. 57.

Numenius arcuatus L. 58.

Vanellus cristatus L. 59.

Perdix cinerea L. 60.

Circus cineraceus Mont. 61.

G. cyaneus L. 62.

G. aeruginosus L. 63.

Milvus migrans Bodd. 64.

M. regalis Bp. 65.

Buteo vulgaris Bechst. 66.

Aquila naevia Gm. 67.

Astur palumbarius L. 68.

Falco tinnunculus L. 69.

F. subbuteo L. 70.

Columba turtur L. 71.

C. oenas L. 72.

C. palumbus L. 73.

Picus major L. 74.

Picus viridis L. 75.

Jynx torquilla L. 76.

Cuculus canorus L. 77.

Cypselus apus L. 78.

Corvus comix L. 79.

0. frugilegus L. 80.

G. monedula L. 81.

Pica caudata K. u. Bl. 82.

Oriolus galbula L.

Sturnus vulgaris L.

Chlorospiza chloris L.
Passer montanus L.

P. domesticus L.

Fringilla carduelis L.

Fr. coelebs L.

Emberiza schoeniclus L.

E. liortulana L.

E. citrinella L.

E. miliaria L.

Alauda cristata Boie.

Alauda arvensis L.

Parus major L.

Troglodytes parvulusEch

.

Lanius collurio L.

Muscicapa atricapilla L.

Hirundo riparia L.

Hirundo urbica L.

Hirundo rusiica L.

Calamodyta locustella Pn.

G. phragmitis Bchst.

G. turdoides Mey.
Sylvia curruca Lath.

S. cinerea Bp.

S. atricapilla L.

S. hortensis Gm.
Phyllopneuste rufa L.

Ph. trochilus L.

Ph. sibilatrix Bechst.

Ficedula hypolais L.

Anthus pratensis L.

A. campestris Bchst.

Motacilla flava L.

Motacilla alba L.

Sascicola oenanthe L.

Turdus merula L.

T. musicus L.

Ruticilla tithys Scop.

Erithacus rubecola L.

Luseiola luscinia L.

Neue Vogel aus Ostafrika.

Von dem Afrikareisenden Dr. G. A. Fischer, wel-

cher sich gegenwartig, wie in diesen Blattern bereits

mitgetheilt wurde, als Arzt auf Zanzibar niedergelassen

hat, ist kiirzlich eine grossere Sendung von Vogelbalgen,

gesammelt auf einer Expedition in das Innere des tro-
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pischen Ostafrika, an den Unterzeichneten gelangt.

Von den in der Sendung enthaltenen neuen Arten beeilen

•wir uns zunachst einige besonders interessante Formen
zur Kenntniss der Herren Collegen zu bringen.

Cosmopsarus n. g.

Genus novum. Lamprothornitum.
Rostrum gracile, elongatum (capite longius), com-

pressum, culmine subarcuato; naribus apertis.

Alae caudae basin longe superantes, remigibus 3—

5

subaequalibus longissimis, 2. parum breviore; pogoniis
externis remigum 3— 6 parte apicale perspicue angus-
tatis.

Cauda elongata, alis longior, valde gradata, rectri-

cibus longioribus apice angustatis.

Pedes robusti, 5—6 scutis tarsalibus, digito interne

externoque subaequalibus.

T y p u s : G. regius.

Cosmcpsarus regius sp. n.

Capite toto splendide aeneo-viridis, regione parotica

coerulea; dorso et alis splendide violascente coeruleis;

abdomine et subalaribus aurantiacis, sericeo-micantibus

;

pectore nitide violaceo; remigibus nigris, purpurascenti-
bus; rectricibus nigris superne aurichalceo resplenden-
tibus, exterioribus purpurascentibue, mediis sub certa
luce transversim fasciolatis; iride alba; rostro pedibus-
que nigris. Long. tot. 340 Mm. ; apices alarum caudaeque
160 Mm. remotae; rictus 26; ala 130; cauda 210;
tarsus 30 Millim.

Hab: Massa (Ostafrica). —
Speculipasfor g. n.

Genus noYum Sturnidarum.
Rostrum mediocre, capite brevius, compressum,

culmine arcuato; naribus apertis.

Alae caudae basin longe superantes, remigibus 2—

4

subaequaelibus longissimis, 5 parum breviore; pogoniis
externis remigum 3—6 parte apicale perspicue angustatis.

Cauda mediocris rotundata, alis brevior ; rectrici-

bus apice latis.

Pedes robusti, 5 scutis tarsalibus, digito interne

externoque subaequalibus.

T y p u 8 : SpecuUpastor bicolor.

Speculipastor bicolor, sp. n.

Coracinus; abdomine, subalaribus et remigum pri-

morum partibus basalibus albis ; iride aurantiaca
;
pedi-

bus et rostro nigris.

Long. tot. 245; ala 115; cauda 85; rictus 21;
tarsus 26 Mm.

$: Capite toto cinereo, dorso et alis cinerascente

fuscis. coracino imbutis; torque pectorali coraeino; loris

nigris; abdomine, subalaribus et remigum primorum
partibus basalibus, ut in mare, albis; iride aurantiaca;

pedibus et rostro nigris.

Long. tot. 180; al. a. cauda 4; ala 105; cauda 75;

rictus 21 ; tarsus 26 Mm.
Hab: Kipini (Ost-Africa).

Trochocercus bivittatus sp. n.

Capite cristato guttureque chalybeo nigris; dorso,

rectricibus et remigibus, cinereis chalybeo resplenden-

tibus ; abdomine subalaribus et macula magna alari

(tectrieibus secundariis formata) albis; tectricibus pri-

mariis et minimis chalybeo nigris, nonnullis albo-api-

catis; iride fusca; rostro plumbeo, apice nigro; pedibus

plumbeis.

5: Capite, notaeo toto et gutture cinereis, pileo cha-

lybeo resplendente, gutture albo-sticta, ala fasciis duo-

bus augustis transversim notata; abdomine albo; macula
alari nulla.

Long. tot. 130—135; al. a. caud. 45—50; ala 66;
cauda 70; rictus 15; tarsus 17 Mm.

Hab: Muniuni (Ost-Africa).

Dr. Ant. Reichenow.

Tausch- und Kauf-¥erkehr.
Cliristiane Hag^enbeck,

Handlung exotischer Vogel, Hamburg,
hat vorrathig: Gelbbriistige blaue, dunkelrothe, hell-

rothe und rothriickige Araras; grosse gelbhaubige,
kleine gelbhaubige, Durcops-, Inka-, Eosa-, und Nasen-
kakadus; Graupapageien , Segelschiffvogel ; Surinam-
Amazonen-; Miiller-; und Neuhollander-Papageien (finger-

zahm und sprechend); rothschwanzige Amazonen (Chr.
erythrura) sehr selten; Rubin-Lori (Z>. Kuhli) hochst
selten, in den wenigsten Museen zu finden; kleine
Gelbkopfe; Rockpeplar (P. melanurus) ; Konigs-Sittiche,
Mannchen im Putz

;
grosse , kleine und rothbriistige

Alexandersittiche; Mohrenkopfe; Grass- und Wellen-
sittiche; rothkopiige Inseparables; CoryHis; Sperlings-
papageien; amerikanische Blauheher; Gold-, Flammen-,
Russ-, Blutschnabel-, Orange-, Napoleonsweber ; Gelb-
schulterwittwen ; Reisvogel; Safran-, Band-, Zebra-
und Atlasfinken ; Nonpareils ; Indigos ; Riesenelsterchen

;

schwarzbauchige Nonnen; Helenafasanchen ; Silberback;

Grauastrilde ; verschiedene Arten Pfaffchen; Sperber-

taubchen etc. [63]

Wilhelm Hagenbeck, Hamburg.
hat stets sehr schone Shetland- und Chili-Ponnies von
90—108 Centimeter Hohe vorrathig ; ferner verschiedene

Affenarten; als: Laphundre; Paviane; Kapuziner; Java

und KronafFen; Waldteufel; kleine Lowenaffchen.

Hirtenvogel; Loffelreiher und verschiedene Arten

Hockos. [64]

Ixos acantJiopygus.
Einige Eier, Nester und Balge, sowie Balge und

Eier von JPerdix petrosa hat abzulassen

[66] Wilh. Schluter in Halle ajS.

Wilh. Schluter in Halle a|S.

Naturalien- & Lehrmittelhandlung.
Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen Gegen-

stande. Cataloge gratis jind franco. [29]

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Dinck: G. Patz'sche Bachdinckoroi (Otto Hauthal) in Naumburg a/S.
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Die Raben- und Nebelkrahe.

Von Prof. Alfred Newton.

(Aus Yarrell's History of British Birds, Fourth Edition revised by Alfred Newton ijbersetzt, von Fr. Slarie Reichenow.)

Die wahrend vieler Jahre durch Beobaclitungen

von Ornithologen aller Lander und der verschiedensten

K-ichtungen angesammelten Beweise scheinen zuletzt zu

dem Schlusse zu nothigen, dass kein specifischer Unter-

schied zwisclien den -wissenschaftlich lang bekannten

Yogeln Corvus corone und Corvus comix (Raben- und
Nebelkrahe) besteht. Wahr ist es, dass in den meisten

Fallen jede leicht durch ihre verschiedene Farbung von
der andern untersohieden wird, dass jede ein anderes

Wohngebiet hat, und in einiger Beziehung andere Ge-
wohnheiten ; aber wenn wir sehen, dass beide in den
Orten, in denen sie zugleich vorkommen, mit einander

sich paaren, ohne einen Unterschied zu machen, dass

die Sprosslinge manchmal die Eigenschaften beider

Eltern vereinigen, oder bald die des Vaters, bald jene

der Mutter aufweisen, dass in derselben Brut alle drei

Merkmale vorkommen, oder wieder dass die Nach-
kommenschaft der derselben Form angehorigen Alten

alle Eigenschaften der anderen Form zeigen, so erscheint

es uns fast unmoglich fur einen wissenschaftlichen

Naturkundigen , an der zeitigen Ansicht festzuhalten,

dass die beiden Formen zu verschiedenen Arten gehoren;
obgleich der Verfasser diese Meinung mit einiger Zag-
haftigkeit ausspricht, da er hierin im Gegensatz zu
mehreren Autoritaten steht. Es muss hier erwahnt
werden, dass der Fall ein seltener ist, aber gewiss nicht

vereinzelt in der Ornithologie. Wir brauchen nur nach
Indien oder nach dem Herzen von Nord-Amerika zu

gehen, um ein Gleiches zu finden.*) Die Seltenheit

des Gegenstandes ist aach kein triftiger Einwand.
Wenn man nur einiges Vertrauen in die Theorieen.

setzt, welche in den letzten Jahren so bedeutende
Fortschritte errungen haben, so ist man zu der Annahme
gezwungen, dass in dieser oder jener Zeit derartige

Falle unzahlige waren. Wir haben jedoch hier nicht

die Gelegenheit, diese Theorieen naher zu erortern.

Alles, was nur erfordert wird, ist, mit der aussersten

Gewissenhaftigkeit zu priifen, erstens die einzelnen

Eigenschaften jeder Art in jeder Beziehung, den Bau,
Farbung, Gewohnheiten und Verbreitung und dann den
Werth derselben zu bestimmen in Hinblick auf die

vorkommende Verbastadirung der beiden Arten, wo sie

zusammen vorkommen, wie die unbestreitbaren Resultate

aus diesen Mischbruten. Zu diesem Zweck wird es

richtig sein, zuerst jede Art zu beschreiben. Hinsicht-

lich des allgemeinen Baues besteht nicht die geringste

Yerschiedenheit zwischen der schwarzen und der
grauen Krahe. Nimmt man ein tadelloses Exemplar
von jeder Art in die Hand und vergleicht beide, so

wird man nar in der Farbung einen Unterschied findeu:

die graue Krahe variirt sowohl in der Grosse, als auch
in der Schattirung— Exemplare aus siidlichen Landera

*) Aehnliche Falle der Verbastadirung sind bei Fasanenvom
Himalaya, Coracias indica und affinis und bei nordameri-
kanisohen Spechten (Colaptes) beobachtet.
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sind kleiner und haben heller gezeichnetes Gefieder, als

diejenigen des Nordens. Aber aucb die schwarze Krahe
Tariirt in gleicher Weise und bei beiden sind die

Weibchen kleiner als die Mannchen. Die ganze Lange
beider Formen betragt zwischen 18^2 bis 20 Zoll.

Der Fliigel vom Bug bis zur Spitze ist Ton 12 bis 14
Zoll lang; die erste Schwinge ist iiber 3 Zoll kiirzer,

als die zweite, die wieder einen Zoll kiirzer ist als die

dritte, und diese ist nur ein wenig kiirzer als die vierte.

Der Schwanz variirt zwischen 7 bis 8V2 Zoll. Der
Schnabel misst ein wenig mehr als V2 Zoll in der Hohe
und Ton 2 bis 2^/4 Zoll in der Lange. Der Lauf hat

Ton etwa 2 bis ein wenig iiber 2^3 Zoll Lange. Bei
beiden Formen sind Schnabel, Beine und die Zehen
schwarz, bei der grauen Krahe jedoch sind die Klauen
Ton sehr dunkler Horn-Parbe, wahrend sie bei der

schwarzen Krahe tief schwarz sind. Die Augen sind

bei beiden dunkelgraubraun. Bei der schwarzen Krahe
ist das ganze Gefieder absolut schwarz, mit einem
Tioletten und griinen Schimmer iiberzogen, je nach der

Beleuchtung, in welcher es angesehen wird. Bei der
grauen Krahe sind Genick, der Riicken, der Rumpf und
die untersten Theile des Korpers (ausgenommen die

schwarzen Federn, welche die Tibia bedecken) Ton
schmutzig grauer Farbe. Die Schafte der meisten Federn
sind dunkel schiefergrau oder schwarz; wahrend das

ganze iibrige Gefieder genau so wie bei der schwarzen
Krahe gefarbt ist, aber die Ausdehmmg des Grau Tariirt

in ziemlichen Graden, ebenso, wie schon oben erwahnt,
die Schattirung. Bei beiden Formen sind die Jungen
durch den Mangel des Glanzes der Befiederung unter-
schieden.

Demnachst wollen wir die Gewohnheiten betrachten.

Wenn wir unseren Ueberblick auf die Grenzen Englands
beschranken, so haben wir zwei GegensatzezuTerzeichnen.
Erstens, dass, wahrend die schwarze Krahe mehr oder
weniger beholzte Gegenden bewohnt, die graue Krahe
Moorland -Strecken Torzieht. Beides bezieht sich auf
die Brutzeit. Durchkreuzen wir Holland, so finden

wir dort die schwarze Krahe auf dem Boden in ofi'enen

Distrikten nisten, wahrend in ScandinaTien die graue
Krahe Orte Ton derselben BeschafFenheit aufsucht,

welche die schwarze Krahe bei uns liebt. Da wir aber
wissen, dass Tiele unserer baumlosen Moore einst mit
Wald bedeckt waren, so erscheint, wenn wir Toraus-
setzen, dass, wenn die Vorfahren der grauen Krahe
dieselben Orte besetzten, welche die Art noch jetzt

inne hat, der Unterschied Ton den waldbewohnenden
norwegischen und schwedischen Vogeln nicht so gross.

Die graue Krahe passt sich schnell den Ilmstanden an.

Sie baut ihr Nest, gleichTiel ob an den stiirmisch

bewegten Klippen Schottlands oder auf den Palmen des
sonnigen Egyptens. So ist natiirlich iiber die Ausdauer
und das Festhalten an ihrem Wohnsitze in Sehottland
und Irland kein Wunder, obgleich die Baume, welche
einst ihre Vorfahren beschatteten, langst niedergeschlagen
sind.

Die zweite Verschiedenheit in den Gewohnheiten,
welche erwahnt werden muss, ist eine bei weitem wich-
tigere fiir Tiele Naturforscher , obgleich sie jetzt Ton
geringer Bedeutung erscheinen mochte. Auf dem
groBseren Theile der britischen Inseln ist die schwarze

Krahe, wo sie Torkommt, ein Sommerbesucher, wahreni
die graue Krahe, in England wenigstens, der Kegel
nach ein Herbstwanderer ist, zu Ende des Jahres er-
scheint und regelmassig im Friihling Terschwindet,

Aber hier miissen wir das allgemeine Princip der

Wanderung in Betracht ziehen. Was auch immer die

Ursache sein mag und wie es bewirkt werden mag,-

der Vorgang ist unbestritten. In der nordlichen Hemi-
sphare sind alle Vogel diesem Einflusse unterworfen

und Ziehen oder streiehen in siidlicher Riehtung, sobald

der Sommer geschieden. Die Krahen nun, ob schwarz
oder grau, gehoren, wie allbekannt, zu dieser Gruppe
Ton Vogeln und andern ihr Quartier regelmassig. In
Grossbritannien, und bis zu einer gewissen Ausdehnung
anderswo, nimmt die schwarze Krahe ein mehr siidliches

Wohngebiet ein, als die graue Krahe. Diese relatiTS

Verbreitung bleibt, unbeeinflusst durch die Jahreszeit,.

erhalten. Jede folgt der Sonne zum Aequator und jede

wandert nach Norden, wenn die Sonne zu dem Pole
zuriickkehrt, so dass beide genau durch dieselbe Bewegung
angetrieben sind. Wir wissen, wie Tiele Ton unseren

einheimischen Vogelarten mehr oder weniger zum Herbst
ganzlich auswandern und dass ihre Statten durch Zuzug
nordischer Fremdlinge eingenommen werden. Bel
manchen Arten kann das geiibteste Auge keinen TJnter--

schied zwischen dem einheimischen und fremden Indi-

viduum einer betreffenden Art machen, aber bei anderen

wieder ist ein solcher Unterschied leicht herauszufinden.

Bei der Krahe ist der Unterschied weiter, als bei anderen,

aber der Unterschied ist nur ein gradweieer, mehr
quantitatiT als qualitatiT. Wahrend in diesen_ Ab-
weichungen also kein Beweis liegt, dass schwarze und
graue Krahe specifisch unterschieden ist, so erlaubt uns

auch kein guter Grund zu behaupten, dass sie specifisch

identisch sind. — In anderer Hinsicht Terbieten die

biologischen Eigenthiimlichkeiten beider Arten die Unter-

scheidung. Ihr Futter, ihr Schrei, sowie ihre Nistart,

ihre Raubgier, ihre Vorsicht, wie ihr Betragen im all-

gemeinen sind Tollstandig gleich. Ihre geographische

Verbreitung, welche Tiele interessante Punkte bietet,

bleibt allein zu betrachten iibrig. Auf den britischen

Inseln, sagt man, briite die schwarze Krahe mehr oder

weniger allgemein, durch England und Wales mit fast

ganzlichem Ausschluss der grauen Krahe, Beispiele, in

denen die letztere ohne Gemeinschaft mit der ersteren

ihr Nest siidlich Ton der Grenze zu bauen gewusst hat,

sind sehr geringer Anzahl. Jenseits dieser Grenze aber

andert sich die Sachlage und beinahe auf einmal wird

die graue Krahe die allgemeinere Art, denn obgleich

die schwarze Krahe noch Torkommt, allenfalls in den
niedrig gelegenen Gegenden, sogar wait nordlich, halt

doch ihre Zahl keinen Vergleich mit der der ersteren

in ganz Sehottland aus, wo beide Arten ganz all-

gemein „Huddies" genannt werden, ein corrumpirter

Name Ton „Hooded Crow" und darum eigentUch auf die

theilweise schwarzen Vogel sich beziehend, wahrend
die ganz schwarzen Vogel als „Black Huddles" unter-

schieden sind. In der That Termischen sich diese beiden

Formen so haufig, dass in Tielen Theilen des Landes
die Meinung herrscht, der Untersciehd im Gefieder riihre

Tom Geschlecht her. So beschrieb Fleming im Jahre

1828 das Weibchen Ton Corvus eornix als „ohne Grau";..
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-wahrend verschiedene schottische Beobachter auf der

anderen Seite die graue Farbung als ein unfehlbares

Kennzeichen des Weibchens betrachtet haben. In Irland

ist die graue Krahe gemein und Standvogel, nach
Thompson in alien Theilen der Insel, obgleich in ein-

zelnen Theilen ihre Zahl im Winter abzunehmen scheint

;

dagegen die schwarze Form verhaltnissmassig selten,

<iaherkommtes wahrscheinlich, dass friihere Schriftsteller,

vrelche iiber irische Vogel schreiben, als Payne im Jahre

1589 und Moryson 1617, ihr Vorkommen dort leugnen.

Charles Smith, im Jahre 1750, ist augenscheinlich der

Erste, der sie unter die Vogel Ton County-Cork auf-

nimmt. Es war Thompson bekannt, dass sie im Norden,
Osten und Westen sowohl als in Kilkenny und Tippe-
rary erscheinen. Nahere Angaben aber iiber ihre Ver-
breitung fehlen ganzlich. Auch ist kein Beweis ihres

bestandigen Briitens dort, es sei denn gepaart mit der

grauen Krahe, von der ein einziger Fall in Antrim auf-

gezeichnet ist. Mr. Watters sagt, dass er nie die

schwarze Art in den ostlichen Landern angetroffen hatte,

und dass die einzigen Exemplare, die er je gesehen
hatte, zwei zu Clare im Sommer 1846 angetroffene ge-

wesen seien, obgleich er von ihrem gelegentlichen Vor-
Ikommen in der Nahe von Belfast gehort hatte, von
wo in der That Thompson sie schon erwahnt hat.

Lord Clermont berichtete dem Verfasser, dass eine im
Mai 1851 in Ravensdale Park angetroffen wurde, das

einzige Beispiel seines Wiasens nach in der Nachbar-
schaft. Alle diese Zeuguisse, zusammen mit dem ganz-
ilichen Schweigen anderer Beobachter, beweisen, dass

•die schwarze Krahe nur ein zufalliger Besucher Irlands ist.

Nordlich von den britischen Inseln ist die graue Krahe
•e'm gemeiner Standvogel der Faroer-Inseln, und gelegent-

lich streicht sie bis Island, wo auch die schwarze Krahe
bemerkt worden, was jedoch sehr zweifelhaft ist, obgleich

sie vielleicht manchmal die Faroeren erreicht. Die letztere

ist ein seltener Besucher Norwegens und noch seltener

Schwedens, in beiden Konigreichen ist sie nur im Siiden

erschienen, wahrend ihr Vorkommen in Finnland ausser-

ordentlich zweifelhaft ist. Auf der anderen Seite ist

die graue Krahe haufig in fast alien Theilen der ge-

nannten drei Lander und geht durch ganz Russland ostlich

ungefahr bis 200 Verst von Krasnoiarsk. Jedoch er-

scheint auch die schwarze Krahe in bestimmten Strichen

des europaischen Russlands, sie breitet sich von Archangel

bis zum schwarzen Meer aus, doch nicht welter im
westlichen Sibirien, nach Dr. Radde, als die ostlichen

Abhange des Ural, bis sie einige hundert Verat iiber

Tomsk sonderbarer Weise wiedererscheint, zuerst in

kleinerer Anzahl im Vergleich zur grauen Krabe, dann
aber zunehmend, bis in derselben Eatfernung vom Jenesei

ungefahr, die schwarze Krahe allein gefunden wird.

Der dazwischen liegende Raum , sagt Mr. ' Seebohm
'(Ibis 1878, pp. 328, 329), iat gewohnlich von beiden

Arten in ziemlich gleicher Menge besucht, aber die

Zahl von Mischlingen unter ihnen ist etwa doppelt so

^ross, wie die der reinen schwarzen oder reinen grauen
Krahe. Nordlich hangt die Verbreitung jeder Art mit der

des Hochwaldes zusammen. Oestlich scheint die schwarze
Krahe in dem Lande ununterbrochen bis zum Ochots-

kischen Meer zu gehen und siidlich bis Mongolien.

Sie bewohnt auch Japan. In Turkestan und von dort

nach dem Kaukasus kommen beide Arten vor, jedoch
wird darauf wieder Corvus corone allein in Kaschmir
gefunden, wahrend Corvus comix von Affganistan bis

Kleinasien vorznkommen scheint. Die letztere also be-
wohnt Syrien und den Siiden von Palastina, freilieh

scheint sie hier ortlich zu sein in ihrer Ausbreitung,
aber sie ist ein gut bekannter Vogel in Aegypten und
eben so erscheint sie in Nubien.

(Schluss folgt)

Noch einmal das Sifleckern der Bekassine.

(Schluss.)

Von Pralle.

Ich habe nach der Brutzeit und im Sommer mehrfach
4 bis 5 Bekassinen in einem Kreise hinter einander her
fliegen sehen, die ihre Entfernung von einander nicht

veriinderten, sich also nicht jagten. Sie blieben stets

im horizontalen Fluge und meckerten nicht, liessen aber
sammtlich ihre Stimme im Fluge fortgesetzt hbren,

die ich mit „Dikkiih-dikkuh" versinnliohen moehte. Sie
erklang indess ganz anders, als in der Balzzeit; ihr

fehlte besonders der markige Rhythmus, mit welchem
das balzende Mannchen seinen G.esang hervorstosst.

Solche Bekassinen halte ich fiir Geschwister, die von
der Mutter im Fliegen geiibt werden. Sie kommen
dem Beobachter oft so nahe, dass sie leicht zu schiessen

sind.

Ferner ist gegen die Altum'sehe und Meves'sehe
Theorie, das Meckern werde durch die Schwaazfedera
bewirkt, der Einwurf erhoben, es sei ganz unmoglich,
dass die Bekassine „im langsam gleitendeu" Fluge den
Schwanz derartig halte, dass die Steuerfedern eine

solche Lage erhielten, wie beim Experiment des Herrn
Moves (durch welches dieser den versammelten Orni-

thologen das Meckern versinnlichte)
,
ganz abgesehen

davon, dass die Schwanzfedern durch die dichten Deck-
federn voUstandig verhiillt wiirden.

Alle diese Einwande beweisen nur, dass das Ver-
halten der Bekassine beim Meckern noch immer Vielen,

auch Ornithologen , nicht geniigend bekannt ist. In
Wirklichkeit verhalt es sich ganz anders damit, als es

von weitem scheint, oder wie man es sich vielleicht im
Zimmer zurecht gelegt hat.

Inmitten des Kreises der meckernden Bekassine

in einem vorher dazu hergerichteten Wachholderbusche,
oder auch in einem selbst bereiteten „Tagdschirm" in

der richtigen Balzzeit, etwa im letzten Drittel des

Marz bis zur Mitte April, wohlgedeckt stehend (das

balzende Bekassinen-Mannchen umfliegt meist wahrend
der ganzen Balzzeit nahezu in einem Kreise den zum
Nisten ausersehenen Platz), wird es dem Zweifler viel-

leicht ebenso gelingen, wie es mir mehrfach gegliickt

ist, das meekernde Bekassinen-Mannchen wahrend seines

Absturzes herunter zu schiessen. Er wird die Bekas-

sine 80 nahe haben, dass er iiber die Natur des Meckerns
zur voUstandigen Gewissheit gelangen kann. Es wird

ihm dann ergehen wie einst Altum, als Kriiper ihn zu-

erst zu einer meckernden Bekassine fiihrte: er soil sich

auf den ersten Blick und auf das erste Horen sofort

davon iiberzeugen, dass das Meckern nicht aus der
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Tfehle kommt. So nahe der meckernden Bekassine,

wird er ferner gewahr werden, das8 das Meckern nie-

mals im horizontalen, noch Tiel weniger „im langsam
gleitenden" Fluge erfolgt, sondem stets nur im beinah

senkrechten (mehr oder weniger in einem Winkel von

80 Graden) mit grosser Vekemenz stattiindenden Absturze.

Die Bekassine legt sich dabei auf die Seite, so dass die

Plugel, in ganz absonderlicher Weise gegen den Korper
Yerkiirzt, heftig vibrirend, fast senkrecht iiber einander

stehen, die Schwanzfedern aber krampfhaft starren.

Die Deckfedern konnen selbstverstandlich bei dieser

sehragen, seitlich beinah senkrechten Stellung der

Schwanzfedern gar nicht in Frage kommen.
Sowie die Bekassine sich wieder in eine horizontale

Lage bringt, ist das Meckern augenblicklich vorbei.

Sie hat sich auch wahrend des vehementen Absturzes

so in der Gewalt, dass sie, wie ich mehrfach beobachtet

habe, mitten im Meckern dieses, "wenn z. B. ein Raub-
vogel vorbeistreicht, dadnrch nnterbricht, dass sie sich

auf einen Moment in die horizontale Pluglinie legt, um
im nachsten Augenblick, wieder abstiirzend auf der Seite

liegend, das Meckern fortzusetzen.

Wer sich nun durch eigene Beobachtung von der

E,ichtigkeit dessen, was ich hier gesagt habe, ijberzeugen

will, der •waffne sich vor alien Dingen mit der gehorigen

Portion Ausdauer und Geduld; er versehe sich mit

einem guten Fernglase. (Ich benutze zu solchen Be-
obachtungen ein Binocle mit sehr grossen Objektiv-

Glasern, ein sogenanntes Nachtglas, wie es Seefahrer

gebranchen. Es ist freilich etwas schwer; zu seinem
Transporte bis an Ort und Stelle eignet sich aber der

,,Rucksack" ganz vortrefflich. Ein einfaches Pernglas,

ebenfalls mit grossem Objektiv-Glase, fiihre ich zum
augenblicklichen Gebrauche ausserdem bei mir.) Er ver-

sehe sich ferner mit tiichtigen Wasserstiefeln und
warmer Kleidung nebst einem Sitzstocke, um stunden-,

ja tagelang, wenn es sein muss, bis zur gelungenen
Beobachtung in der zu dieser Jahreszeit oft noch eisigen

Luft ausharren zu konnen ; begebe sich, so ausgeriistet,

ganz allein, ohne storende Begleitung, friih morgens
gegen Ende Marz oder Anfang April in ein zu solchen

Beobachtungen geeignetes, ganz freies, also, um keiner

Tauschung zu erliegen, von Baumen und hbheren Biischen

nicht eingeengtes Brutrevier von Bekassinen auf die

vorher schon ausgesuchte und hergerichtete Stelle, um
welche herum als ungefahren Mittelpunkt er ein recht

eifrig balzendes Bekassinen-Mannchen, seine Kreise be-
sehreibend, zuvor schon beobachtet hatte, und warte
nun getrost der Dinge, die da kommen sollen: sie werden
nicht ausbleiben

!

Immerhin erscheint es auffallend, dass

nicht allein Jager, welche zur Zeit dem Kehlmeckern
wieder das Wort reden, sondern auch „Ornithologen
von Each" von den oben erwahnten, in der Naumannia
niedergelegten Beobachtungen gar keine Notiz nehmen.

Es diirfte daher nicht iiberfliissig sein, jene Beob-
achtungen hier wieder mit Jackel's Worten (Naumannia
YIII, S. 490) ins Gedachtniss zuriickzurufen

:

„ . . . Pralle hat auf Anregung des von Louis
Ziegler in dessen Eederwildjagd iiber das Schnurren
der Bekassine Gesagten-, dass es namlich der Miihe
"werth ware, wenn Jager in bekassinenreichen Gegenden

hieriiber noch mehr griindliche Beobachtungen machten^-

in einem kurzen Aufsatze seine eigenen Erfahrungen
veroffentlicht, welche der Bechstein'schen Erklarungs-

weise widersprechen und die Naumann'sche bestatigen,

Er sagt in der Naumannia 1852, Heft I, S. 26: „„Am
24. Marz 1846 gegen Mittag habe ich auf ganz freiem

Moore, und zwar nach kurzem Zwischenraume zweimal
von einer fliegenden Bekassine, die ich etwa wahrend
einer halben Stunde beobachtete, den ungefahr wie
Jick — jack, jick — jack klingenden Gesang, wenn ich

mich so ausdriicken darf, und das Meckern zu gleicher

Zeit vernommen, d. h. das Meckern begann schon, ehe

das diesem sonst vorhergehende Singen ganz beendigt

war. Am 25. Marz 1851, ebenfalls gegen Mittag, habe

ich meine friihere Beobachtung auf das unzweifelhafteste

bestatigt gefunden, indem ich den Gesang wahrend
des meckernden Schnurrens und auch noch nach dem-
selben von einer und derselben sich gaukelnd umher-
tummelnden Bekassine ununterbrochen vernahm,
Freilich war, da die doppelte Verrichtung des Singens

und des krampfhaften Starrens der Eedern zu gleicher

Zeit vorgenommen wurde, letzteres, das Meckern, weniger

laut und anhaltend, als es sonst zu sein pflegt, wenn
der Gesang ihm vorhergeht, oder wenn es ganz ohne
diesen ertbnt.""

„Es freut mich, die Pralle'schen Beobachtungen voU-
kommen bestatigen zu konnen. Ich habe namlich auch

im vorigen Jahre dem neuerdings so vielfach besprochenen

Gegenstande des Bekassinenschnurrens meine unausge--

setzte Aufmerksamkeit zugewendet, des festen Vor-
satzes, wenn mich fortgesetzte Beobachtungen von der

Richtigkeit der einen oder anderen der von mir bisher

nicht getheilten Meinungen iiberzeugen sollten, solches

zu bekennen und bffentlich einen Widerruf zu thun.

Liegt ja doch an Personen gar nichts, sondern alles

an der Wahrheit und ihrer Eorderung durch solide

Eorschung. Wer dieser dienen will, dem sollte es um
der Sache willen niemals schwer werden

,
gegebenen

Ealles selbst das Gestandniss eines friiheren Irrthums

und nachgefolgter besserer Erkenntniss abzulegen."

„Meine diesjahrigen Beobachtungen" fahrt Jackel<

fort, „sind diese:

Am 14. April nach einer kalten Nacht, in welcher

die Weiher an den Randern und in windfreien Lagen
weit hinein mit Eis sich iiberzogen hatten, fingen friih

10 Uhr bei sehr schoner Witterung und ganzlieher

Windstille die Bekassinen auf alien Seiten zu schnurren

an, und machte ich nebst zweien meiner Begleiter —
Jager mit vorziiglichen Sinnenwerkzeugen, denen meine

Beobachtung nichts Neues mehr wahr — die Wahr--
nehmung, dass kurz hintereinander drei Paare Bekas-

sinen in massiger Hohe iiber uns hinwegstrichen, welche-^

das Schnurren sowohl, als auch das Tikkiip — tikkiip

(oder tik — tak, oder gicko, oder gazzi; der eine ver-

steht es so, der andere anders) im Fluge horen liessen,-

d. h. zuerst das Tikkiip riefen, und wenn jenes zu

Ende war, schnurrend sich abstiirzten. Eine einzelne

Bekassine trieb sich langere Zeit gleichfalls in sehr

massiger Hohe iiber uns umher, in Liebesiibermuth die

ausgelassensten Kapriolen ausfihrend. Diese schnurrte

und rief im Niederschiessen Tikkiip — tikkiip, brachte

also zu ganz gleicher Z e i t mit den Kehltonen auch
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das SchmirreD durch die Fliigelbewegurg hervor. Ihr

luftiger Circus erstreckte sich beilauiig- zu ^j^ Theilen

liber einen grossen Weiher bin, was ich deshalb aus-

driicklich erwahne, weil dadurch doch wohl der Gedanke
an eine Tauscbung und die Annahme, es konnte wabrend
des Scbrurrens das auf der Erde sitzende Weibcben
Tikkup gerufen baben, von selbst wegfallt. Ware mir
iibrigens nur der leiseste Zweifel iibrig geblieben, ob

die Tone, um die es sich bier handelt, yon oben herab

von demselben Thiere kamen, das zugleicb schnurrte,

oder von unten her von einem zweiten Individuum, so

wiirde ich es nicht wagen, obiges als Tbatsache mitzu-

theilen. Am 20. Mai beobachtete ich abermals eine

einzelne Bekassine, -welche langere Zeit in den Weihern
Timherstrich und dabei anhaltend Tikklip rief. Sie seboss

dazvyischen auch mehrmals abwarts, ohne dass nur der
leiseste scbnurrende oder meckernde Laut hatte ver-

nommen werden kbnnen. Bei diesem Abstiirzen "war

die Querachse des Vogels (von einer Pliigelspitze zur

anderen gezogen) senkrecht gegen die Erde gerichtet,

der Absturz demzufolge lautlos."

Ueber die durch Witterungswechsel veranlasste

Umkehr von Friijahrswanderern.

Das Zuriickweichen der Kibitze aus der Gegend von
Husum (Centralbl. No. 8) soil nach der Meinung des

Herrn Dr. Quistorp (Centralbl. No. 12) kein „directes,

planmassiges Zuriickziehen" gewesen sein, sondem nur
ein TJmherstreichen nach Nahrungsquellen das bier zu-

fallig nach Siiden gerichtet war; denn:

1. „Die Yiigel konnten unmoglicb nach Norden
streichen, grade in das nachvrinterliche Wetter hinein,

welches mit Ost- und Nordwind dort eintrat."

2. „Nach Westen hatte das Streichen sie in die

offene Nordsee hineingefuhrt ; mithin blieb ibnen nichts

Anderes iibrig, als nach Siiden zu streichen."

3. „Dass sie sich nicht weit entfernten beweist

der tJmstand, dass sie bald nach dem Eintritt besserer

Witterung vrieder erschienen."

Diese Auslegung meiner Beobachtung ist in alien

drei Punkten verfehlt; denn:

1. Das Winterwetter trat am 12. Mittags mit Siid-

Tvind ein. Obgleich von da bis zum 17. die Luftstromung

durch alle Striche der Windrose wechselte, so hielten

die Vogel dennoch festen Kurs nach Siiden, und gerade

der lebhafteste Biickzug am 15. und 16. ging bei West-,

Slid-, Ost- und Siidostwind *) zum Theil direct „in das

nachwinterliche Wetter hinein."

2. Vor der offenen Nordsee liegen die beiden je

eine Quadratmeile grossen Inseln Nord strand und Pell-

worm, die im Sommer ebenso viele Kibitze beberbergen

wie unsere Marschen. Ein Streichen nach Westen
hatte bei dem ohnehin regen Vogelverkehr zwischen

dort und bier ganz natiirlich erscbeinen miissen, da der

Inselstrand von Eis und Schnee langer frei bleibt als

die Pestlandskiiste.

3. Vorausgesetzt , dass die vom 22. bis 28. sehr

vereinzelt wieder erscheinenden Kibitze dieselben -waren,

*) Icb referire nach meinem fiir das meteorologische Institut

der Univereitat Kiel gefiihrten Journal.

welche vom 13. bis 16. siidwarts zogen, was doch

wohl sehr fraglich, so dauerte ihre Abwesenheit rund
10 Tage, Zeit genug fur einen „directen, planmassigen

Riickzug", den ich selber bis nach Dithmarschen hinein

verfolgte.

Indem ich hiermit die Richtigkeit meiner Mittheilung

aufrecht erhalten und iiberhaupt das Pradicat der Ge-
nauigkeit auch fur meine Beobachtungen gewahrt baben
moehte, — dass ich mich einer langjahrigen Erfahrung
nicht riihmen kann, ist ein Geburtsfehler, der taglich

mehr scbwindet — weise ich noch auf die ausdriick-

liche Bemerkung in meinem Aufsatze bin, dass derselbe

keineswegs die Vorziiglicbkeit der Beobachtungen des

Herrn Dr. Quistorp in Zweifel ziehen, sondern nur die

Haltlosigkeit der „bedingungslosen Regeln und der

unverbriichlichen Gesetze" darthun sollte, die, wie der

Nestor unserer gegenwartigen Vogelkunde, Herr E. E.

V. Homeyer, mir kiirzlich treifend bemerkte, wie eine

ewige Krankbeit sich forterben und die Wisaenschai't

langweilig zu machen drohen. Herrn Dr. Quistorp's

„Erwiderung" ist ein neuer Beweis, wie sehr man ge-

neigt ist, einzelne Beobachtungen oder eine Reihe von

Erfabrungen zu verallgemeinern, und wie ungern man
sich von einer einmal pracisirten Regal losssagt. Der
vorliegende Fall ist gewiss geeignet, das Missliche

solcben Generalisirens darzuthun; eine einzige positive

Beobachtung konnte hier das aus (wenn auch noch so

langjahrigen) negativen Erfabrungen gezogene Resultat

umstossen. Aber ich zweifle nicht, dass, nachdem die

Frage einmal oifentlich angeregt ist, von verschiede-

nen Seiten Antworteu im Sinne meiner ersten "Ver-

offentlichung — wenigstens wiirden gegeben werden
konnen. —

Nachdem ich das Vorstehende bereits geschrieben,

werde ich in die angenehme Lage versetzt, das Urtheil

einer Autoritat binzuzufiigen, deren Beobachtungen

nicht leicbt Jemand seine besondere Deutung uuterlegen

wird. Herr v. Homeyer, mit dem ich vor Kurzem iiber

den vorliegenden Gegenstand miindlicb mich zu unter-

balten das Vergniigen hatte, antwortet mir heute auf

eine schriftliche Vorfrage (mit der giitigen Erlaubniss

zur Veroffentlichung) das Folgende:

„Sie fragen mich nach meiner Ansicht iiber den

Riickzug der Vogel bei Eintritt vor schlechtem Wetter,

und da muss ich Ihnen sagen, dass derselbe wohl keine

Regel bildet, aber ofters doch von mir mit voller Ent-

schiedenbeit beobachtet ist, namentlich bei Lerchen und
Gansen. Ich babe die ersteren in manchen Jahren

tagelang in grossen Fliigen ohne Aufenthalt von Ost

nach West ziehen seben, wenn das Wetter im Friibjahr

plotzlich umschlug. Von Anser arvensis kann man einen

solcben Riickzug von Nordost nach Siidwest fast in

jedem Friibjahr beobachten, da seiten ein Jabr
vergeht, wo derselbe nicht stattfindet.
Aehnliche Beobachtungen babe ich bei verschiedenen

andern Vogeln gemacht, doch nicht in alien Jahren,

und es ist mir nicht klar, warum Vogel oft hartnackig

bleiben und vor Kalte und Hunger umkommen, wabrend

dieselben zu andern Zeiten sich in wenig Stunden in

ein milderes Klima begeben.

Eine ganz vortreffliche Beobachtung bat Gatke

noch in diesem Friibjahr gemacht. Derselbe schreibt mir

:
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,,Mitte Februar und Anfang Marz kamen bei Eintritt

etwas milderen Wetters unter vielen andern die Kibitze

Jiier (auf Helgoland) durch, ostwarfcs -wandernd, ganz

TBgelmassig. Am 15. Marz Siidostwind, kalt, Schnee-

gestober; am 16. Siidwestwind, still, Thauwetter, Abends

milde und neblig: in der Nacht von 2 Uhr an hundert-

tausende von Kibitzen, Groldregenpfeifern , Numenien,

Bekassinen, Strandlaufern etc.; am Morgen Schwarz-

drosseln, einige Waldsclinepfen ; den ganzen Vormittag

Hunderte von Kibitzen — Alles zuriick von Ost
nach West, als ob ein regelmassiger Herbs t-

zug stattfande. Tags darauf folgte Frost. Die

Nacht war dick und rabenscbwarz, und 'doch folgten

alle Vogel der Eichtung, aus der sie vor einigen

Wochen gekommen waren.

Diese Beobacbtung ist nach meiner Ueberzeugung

so schlagend, dass alle Beispiele, wo Vogel anders

gehandelt haben, nichts dagegen beweisen. Sie werden
mich. nicbt fragen, wie Herr Gratke die Zugrichtung

bei scbwarzer Nacht erkannt hat, denn Sie wissen

ebenso gut als ich, dass ein geiibter Beobachter dies an

den Stimmen der Vogel mit grosser Sicherheit erkennen

kann." —
Soweit Herr v. Homeyer. Ich gestatte mir nur

noch, darauf hinzuweisen, wie vorziiglich der von Herrn
Gatke beobachtete Euckzug der Kibitze nach Zeit und
Umstanden mit dem von mir in No. 8 d. Bl. mitge-

theilten stimmt.

Husum, d. 28. Juni 1879. J. Rohwedee.

Neue Viigel aus Ostafrika.

(Fortsetzung von Seite 108.)

Thamnobia quadrimrgata sp. n.

Superne brunnea, uropygio rufo; gastraeo albo,

fascia pectorali et hypochondriis isabellinis; vitta

superciliari alba; stria pileum lateraliter cingente,

altera per oculum ducta, tertia brevi suboculari, quarta

longissima mystacali nigris; remigibus nigris albo-mar-

ginatis, basi albis (quo speculum alare formatum est);

tectricibus minimis et ala spuria nigro et albo variis;

rectricibus nigris , apicibus plus minusve late albis.

Iride brunnea; rostro nigro; pedibus pallidis.

Long. tot. 150— 155 ; ala 77 ; cauda 73 ; rictus

19 Mm.
Hab : Kipini (Ostafrica).

Sj/lviella leucopsis sp. n.

Notaeo cinereo, alls brunnescentibus
;
gastraeo isabel-

lino; stria superciliari, genis, mento et abdomine medio
albis; stria per oculum ducta brunnea. Rostro brunne-
ecente; iride et pedibus fulvis.

Long. tot. 80; ala 48; cauda 20; tars. 17 ; rict. 13 Mm.
Hab: Kibaradja (Ostafrika).

Die weissen Kopfseiten und der dunkle Augenstrich
iiber der weissen Superciliarlinie unterscheiden diese,

auch etwas kleinere Art von der verwandten S. microura.

Apalis ehariessa sp. n.

Notaeo toto et scuto jugulari nigris; mento, tibiis,

subcaudalibus, subalaribus et fascia alari, remigum se-

cundorum marginibus formata, niveis; abdomine citrino,

torque pectorali cinnamomeo; rectricibus nigris, mediis

duobus exceptis apice albis. Bostro nigro, iride et pe-

dibus fulvis.

Long. tot. 110—125; ala 47; cauda 65; tarsus 16;
rictus 13 Mm.

Hab: Mitole (Ostafrica).

Vidua splendens sp. n.

Nigro-caeruleus, nitore chalybeo; remigibus et rec-

tricibus fuscis, albido-marginatis ; subalaribus albis; rec-

tricibus mediis valde elongatis nigris. Rostro dilute

carneo; pedibus et iride brunnescentibus.

Long. tot. ad rectricum minorum apices 110; ala

60; cauda 42, rectr. med. 200; rictus 10 Mm.
Hab: Kibaradja (Ostafrika).

Nur durch die verlangerten Schwanzfedern von Ui/-

pocliera ultramarina unterschieden,

Uraeginihus iwnihinogaster sp. n.

Capite toto rufo; regione ophthalmica que genis et

uropygio violascente caeruleis ; dorso alisque brunneis

;

abdomine violascente-coeruleo, rufo variegato; rectricibus

nigris. Rostro corallino; iride rubra; pedibus nigres-

centibus.

Long. tot. 120; ala 53; cauda 62; rictus 10 Mm.
Hab: Massa (Ostafrica).

$ : Capite et pectore dilute rufo, hoc albo variegato

;

striis duobus supra et infra oculum albis; dorso alisque

pallide brunneis ; uropygio-violascente-coeruleo ; abdomine
albido; rectricibus, rostro, pedibus et iride ut in mare
tinotis.

Long. tot. 110; ala 52; cauda 60; rictus 9 Mm.
Dryoscopus nigerrimus sp. n.

Dr. funebri simillimus sed uropygii plumis totis

nigris nee albo-variegatis. Iride rufa.

Long. tot. 200; ala 86; cauda 90; rictus 25 Mm.
Hab: Kipini (Ostafrica).

Cypselus stictilaemus sp. n.

Nigro-fuscus
;
gutture albo, fusco striolato ; fascia uro-

pygiali et ventrali albis.

Long. tot. 135; ala 135; cauda 50; rictus 16 Mm.
Hab: Ualimi (Ostafrica).

Barbatula affinis sp. n. -

B. uropygiali simillima sed uropygio sulphureo; ab-

domine albido; pectore stramineo lavato.

Long. tot. 95; ala 50; cauda 32; rictus 15 Mm.
Hab: Kipini (Ostafrica).

Colius leucocephaius sp. n.

Pileo et capitis lateribus albis; gutture, colli lateri-

bus, cervice et interscapulio et tectricibus minimis in

fundo albo-cinereo tenue transversim fasciolatis, gala
nigricante; tergo, alls caudaque cinereis; epigastrio

vinaceo; ventre crissoque fulvis. Rostro plumbeo; pe-

dibus roseis. Periophtalmiis nudis nigro-cinereis.

Long. tot. 290; ala 85; cauda 210; rictus 12 Mm.
Hab: Kinakomba (Ostafrica). Dr. Reiohenow,

Zur Spechtfrage.
Von E. F. V. Homeyer.

Diese Blatter enthalten eine Erklarung das Herrn
Professor Dr. Altum, auf welche ich mit wenig Worteir
antworten mochte, um die Tendenz meiner Schrift fest-

zustellen, indem ich alles Andere der Beurtheilung des

s'achkundigen Lesers iiberlasse.
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Ich muss Herrn Altum fiir einen zu gnten Be-

obachter halten, um bei ruhiger Ueberleguug und ohne

Vorurtheile das Alles zu glauben, was er iiber die Spechte

sagt, und wenn ich dieser meiner UeberzeuguBg in der

Schrift iiber die Spechte Ausdruck gegeben, so erschien

mir dies natiirlich und naheliegend.

Sehi- feme hat es mir gelegen, Herrn Professor

Altum in seiner amtlichen Stellung angreifen zu wollen,

aber ich habe mir sagen miissen, dass eben diese Stellung

die von Herrn Altum ausgesprochenen Ansichten sehr

gefahrlich mache, indem sie naturgemass unsere Forst-

leute mehr oder weniger beeinflussen miissen und daher

weiter greifen als diejenigen irgend eines Privatge-

lehrten.

Wenn ich diesen Ansichten mit voUer Entschieden-

heit entgegengetreten bin, so geschahe dies theils um
des willen, weil Herr Prof. Altum Manner wie Nau-
maon, Brehm und Eatzeburg nicht ig dem Sinne und
in der Weise besprochen hatte, wie ich dies glaube fur

dieselben beanspruchen zu konnen.

Da nun Herr Prof. Altum sich auf das Gebiet der

lebendigen Porschung begeben will, wie ich dies nach

seinen Aeusserungen annehmen muss, so werden wir uns

auf einem Pelde begegnen, wo Haum fiir uns Beide ist.

Rundschau.

Proceeding of the Zoological Society of London. Pt. I.

1. June 1879: A. D. Bartlett, Eemarks upon the

Habits and Change of Plumage of Humboldt's Perguin.

S. 6. (Der Pederwechsel ging mit ausserordentlicher

Schnelligkeit von Ende Februar bis 7. Marz, innerhalb

10 Tagen yor sich, die alten Federn wurden durch die

neuen, bereits sichtbaren abgestossen. Wahrend der

Zeit ging der Yogel nicht in's Wasser.) — 0. Finsch,
On a Collection of Birds made by Mr. Hiibner on Duke-
of-Tork-Island and New Britain. B. 9. — T. Salvadori,
Eemarks on Mr. Elliot's paper on the fruit-pigeons of

the genus Ftylofus. S. 61. — M. of Tweeddale, Contri-

butions to the Ornithology of the Philippines. Ko. XII
(collection made in the island of Basilan). S. 68. —
Sclater, On Mitua salvini, S. 108 (Lat. Diagnose).

—

H. Garrod, Notes on Points iin the Anatomy of the

Hoatzin {Opisthocomus cristatus). S. 109.— Sclater, On
the Breeding oi theArgus Pheasant and other Phasianidae

in the Society's Gardens. S. 114. (Es -wurden Junge
erzogen von Argus giganteus , Polipleciron chmquis,

Cericrnis Temminckiiv. satyra, Crossopiilon mantscJmricum).
— 0. Salvin, On some Birds transmitted from

the Samoan Islands by the Eew. T. Powell. S. 128.

(Neu: Finarolestes Fcwelli, Fregetta moestissima). —
H. Dall, On the generic Name Gouklia. S. 131. (Der

Name ist bei den Mollusken friiher angewendet, ebenso

Halia, Doryfera, Glaucus GnatJwdon).'— Sclater, On a

new Hummingbird from Guajango, North. Peru {Tliau-

masius Taszanoicskii). S. 145. — E. L. Layard, Note
on the Fachycephala icteroides. S. 146. (P. icteroides ver-

muthlich juv. you P. flavifrons ; neu beschrieben : P. neglecia

A. Forbes, On the Systematic Position of the Genus
Laihamus. {P. discolor.) S. 166. (Gehbrt der Ptert/lose

nach zu den Platycercidae). — E. B. S h a r p e , A Note
on Heliodihis soumarignii S. 175. (Charakter des Genus,
welches nahe verwandt ist mit Strix, und Beschreibung
der Art). — Abbildungen : Argus giganteus pull. t. YII
— Eier von Argus giganteus, Polyplectron cliinquis,

Ceriornis temminckii u. satyra, Crossopfilon mantchuricum.

t. VIII — Pterylose und Sceletttheile von Lathamus
discolor, t. XVI. — Spheniscus Humboldti t. 7 u. 8.

Stray Feathers. Vol. YII. No. 6. (March 1879): Hume,
W. Legge's History of the Birds of Ceylon. S. 471.—
Hume, Ceriornis blytlii. S. 472. (Ausfuhrliche Beschrei-

bung). — E. Brooks, Further observations on Regu-
loides superciliosus, humei, also on R. subviridis. S. 475.

(Unterschiede in der Farbung und im Gesange). —

Hume, Gleanings from the Calcutta Market. S.479—498.

(Aufzahlung der Arten, welche auf den Markt gebracht

werden mit beziiglichen Notizen, auch Preisangaben). —
Hume, Ocyceros tickelUi. S. 499. (Unterschiede von

Anorhinus austeni, Beschreibung beider Geschlechter,

Maasse von 10 Exemplaren). — S. Doig, Some Notes

on Sindh Birds. S. 502. (Erganzungen zu den friiheren

Listen). — E. Brooks, A few notes on Fhylloscopus

plumheitarsus and Ph. viridanus. S. 508. (Unterschiede

beider Arten). — Hume, Birds occurring in India,

not described {in [Jerdon or hitherto in „Stray Feathers."

S. 511. — Ccrvus comix im Winter haufig in N.W.
Punjab, Trans Indus. S. 517. — Chrysophlegma chlori-

gaster Jerd, alterer Speciesname fur Chr. xantho-

rffj-ws Malh. S. 517. — Vpupa ceylonensis Ecbb. alterer

Speciesname fiir U. nigripennis Gould. S. 517. — Un-

terschiede von Ftendrocitta sinensis, assimilis und Jii'ma-

layensis. S. 519. — Synonymie der Gattung Venilia

Bp. S. 520. — Goisakius melanolophus in Indien. S. 524.

G. Lawrence, Catalogue of the Birds collected in Mar-
tinique by Mr. Fr. A. Ober. (Proc. Un, St. Nat. Mus.

1878 p. 349— 360.) — Beschrieben: Myiarchus sclateri.

id. Catalogue of a collection of Birds obtained in Gua-
deloupe by Fr. A. Ober. (Proc. Un. St. Nat. Mus.

1878 p. 449—462.) — Beschrieben: Dendroeca petechia

var. melanoptera, Quiscalus guadeloupensis.

id. A general catalogue of the Birds noted from the

Island of the Lesser Antilles visited by Fr. Ober.

(Barbuda, Antigua, Guadeloupe, Dominica, Martinique,

St. Vincent, Grenada.) — (Proc. Un. St. Nat. Mus. 1878

p. 485.) Enthaltend 128 Arten. Zur Pi.ecapitulation

diene, dass die einzelnen Cataloge, welche in vorstehen-

der Liste zusammengefasst sind, in den Proc. Un. St.

Nat. Mus. Washingt. Vol. I p. 46, 185, 232, 265, 349,

449 publicirt sind. A. E.

Der zoologisclie Garten, 1879, Heft 1—6: W. Wurm,
Die deutschen Waldhiihner, S. 20 (II. das Auerhuhn),

S. 149 und 171. — Carl Miiller, Ueber das Nisten

der Hypolais und das "Vorkommen des Suinpfschilf-

sangers, S. 27. — H. v. Eosenberg, Die Erddrosseln

{POta) von Insulinde, S. 55. — v. Freyberg, Ueber

das Ausstossen der Magenhaut eines kornerfressenden

Vogels, S. 58. — L. Martin, Zur Naturgeschichte

des Sperbers, S. 94. — A. Grunack, Der Schlangen-

adler in der Mark, S. 124. — L. Buxbaum, Beoh-

achtungen atif dem Futterplatze, S. 125. — H. Joch-



116

m 11 s , Ueber die Mordlust des Lanius excubttor, S. 154. —
H. Baumgartner, TJeber Conurus carolinensis in der

Gefangenschaft, S. 186. — A. Huber, Eine muthige

Eule, S. 188. —
PMlippi, R. A., Deber einige neue Chilenische Thiere,

in: Archiv fur Naturgeschicbte 1879, Heft 2, p. 158. —
Eine neue Art, Taenioptera australis, wird beschrieben.

Oettel, Rob., Der Hiihner- oder Grefliigelhof. 6. Aufl.

Mit einem Titelkupfer und 45 Holzschnitten. Weimar,

C. F. Voigt 1879. 80 196 S.

Oustalet, M. E., Description d'une nouvelle espece de
Manchot {Endyptula Serredana) in: Ann. des Sc. nat.

tome VIII Nr. 2 und 3. article 4.

Weyonbergh, H., Informe sobre una excursion zoologica

a Santa-Ee, practicada en 1876, in: Period. Zoolog.

Soc. Zool. Argent, tome III, p. 39—64. H. S.

Falacky, iiber die Vogelfluglinien in Asian, Sitzungs-

berichte d. bohmischen Gesellsch. d. Wissensch. in Prag
1878 S. 161. (Kurzer Auszug eines Vortrags.) E. v. M.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Zoologische Gesellschaft in London.

In der Sitzung am 17. Juni 1879 erstattete der

Secretiir Bericht iiber die neuen Erwerbungen des zoo-

logischen Gartens, unter welchen zwei bisher noch

nicht lebend nach Europa gekommene Hornsittiche

{Nym-phicm cornutus) und ein Nashornvogel {Buceros

subct/Undricus). — Von ornithologischen Mittbeilungen

wurde ferner eine Arbeit des Graf T. Salvador i ver-

lesen iiber einen neuen Easan von West - Sumatra

(Acomus inornatus).

Der „Nature" vom 26. Juni entnebme ich die folgende

Notiz, die sicherlich fiir alle Ereunde bibliographischer

Arbeiten von Interesse ist.

Dr. Elliot Coues' „BibHographical Appendix" zu

seinen „Bird8 of the Colorado River" hat, wie die New-
York Nations mittheilt, zu einer hohen Anerkennung
Veranlassung gegeben, die in neuester Zeit amerikanischer

Wissenschaft gezollt worden ist. Dr. Coues ist eine

Denkschrift iibersandt worden, unterzeichnet von Prof.

Flower, Huxley, Darwin, Mivart, Wallace, Gould, Sclater,

Giinther, Newton und zahlreichen anderen bekannten

englischen Zoologen, worin seine ganz besondere Be-

fahigung fur eine Bearbeitung der gesammten Biblio-

graphie der Ornithologie ausgesprochen und auf die

Wichtigkeit — um nicht zu sagen absolute Nothwendig-

keit — hingewiesen wird, die alteren europaischen

JBibliotheken zu besuchen, um fiir den nichtamerikanischen

Theil ein jedes Werk selbst durchzusehen und zu be-

nutzen. Sie hofFen, dass dieselbe officielle Freigebigkeit,

welche es Dr. Coues gestattet hat, in Washington seinen

bibliographischen Arbeiten nachzugehen, ihm auch den

Urlaub gewahren und ihm mit Mitteln versehen wird, um
die Wiinsche der Unterzeichner der Denkschrift aus-

fiihren zu kbnnen. Sie versprechen ihm eine herzliche

Aufnahme in England und jede Unterstutzung, die in

ihrer Macht liegt. Solch' ein Ruf, meint die New York
Nations, soUte unwiderstehlich sein, und es steht zu er-

warten, dass er in Erwagung gezogen werden wird.

H. S.

Herr Carl Bock, welcher im Auftrage des vor

Kurzem verstorbenen LordTweeddale das Hochland

von Sumatra erforschte, ist nach einer Notiz der Times

mit ausserordentlich reichen naturhistorischen Samm-
lungen gliicklich aus dem Innern nach Padang zuriick-

gekehrt. Auch eine grosse Anzahl lebender Thiere

befinden sich in seinem Besitz. H. S,

Zu Sydney hat sich ein „Zoologieal Society of hew
South Wales" gebildet, die sich vornehmlich mit der

Acclimatisation fremder Thiere beschaftigen wird.

H. S.

Aus der Royal Gazette of British Guiana ersehe ich,

dass in jener Colonic ein Gesetz zum Schutze der Vogel
erlassen worden ist.

Also auch da schon! Ich bin nur neugierig, wann
der Sultan von Bornu ein Gesetz zum Schutze der

Sumpfvogel des Tsadsees oder der Konig von Dahomey
ein solches veroffentlichen wird. Es ist zu bedauern,

dass Gloger das nicht mehr erlebt hat. H. S.

In der letzten Sitzung der Petersburger Gesellschaft

russischer Naturforscher schlug Prof. Bogdanow der

Gesellschaft vor, ein Werk iiber die Ornithologie des

nordlichen Theiles des europaischen Russlands heraus-

zugeben. Der Vorschlag fand allgemeine Billigung,

und es wurde eine Commission zur Herausgabe dieses

Werkes, bestehend aus den Herrn Bogdanow, Polyakoff,

Pleske und Keppen, gewahlt. H. S.

Der bekannte russische Oberst Przewalsky, dem die

Ornithologie schon so viel verdankt, hat vor wenigen
Tagen Petersburg wiederum verlassen, um eine neue

grossere Reise, deren Dauer auf zwei Jahre berechnet

ist, anzutreten. Przewalsky wird iiber Orenburg, Omsk
und Sumipalatinsk an die chinesische Grenze gehen und
von dort, iiber Hami und Hansu, Lassa zu erreichen

suchen. Von Lassa aus gedenkt er den Brahmaputra
zu verfolgen und in die unteren Thaler des Himalaya
hinabzusteigen. Spater will er wieder nach Lassa
zuriickkehren , das Kuan - lungebirge iiberschreiten,

Yotan besuchen und von hier durch Kashgar, iiber

den Bolar-Tagh, nach Khokand im russischen Turkestan
zuriickkehren. Hoffen wir, dass dem kiihnen Erforscher

Centralasiens, wie schon wiederholt, auch dieses Mai
das Gliick hold sein, und ihn nach Europa zuriickfuhren

moge. Gewiss wird der Wissenschaft aus dieser neuen
Reise Vortheil erwachsen, und dass die Ornithologie

nicht zum wenigsten davon Nutzen haben wird, dessen

sind wir sicher. H. S.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Alte Jakobstr. 103 A. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.
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Noch etwas iiber markische Vogel.

Von Carl Bolle.
(Fortsetzung)

Der Lork (Podiceps cristatus) ist seit jetzt

fiinf Jahren auf dem Tegeler See wieder als Brut-

vogel aufgetreten; wenn auch nur in geringer Zahl.

Man hort aber doch wieder sein Rufen in den lauen

Fruhlino^snachten. Dieser orrosste und auffallendste

unserer Taucher war, vermehrter Nachstellungen

halber, auf dem genannten Gewasser, etwa ein

Lustrum lang, so gut wie verschwunden gewesen.

Podiceps nigricollis ist bei Scharfenberg ge-

schossen worden.
Phalacrocorax Carbo. Die kleine Insel Lind-

werder im Tegeler See ist fast alljahrlicli, oft monat-
lang der Standplatz vereinsamter Kormorane, die

von hier, von einer hohen Warte aus, den See weit-

hin iiberschauen und jede sich nahernde Gefahr zu

erspahen vermogen, deswegen auch die Stelle, wo
ein hoherer Baum, eine Flatterriister, etwas Dickicht

beschattet, ungemein lieben und immer aufs Neue
wieder aufsuchen. Sind sie doch vor dem Jager
dort vollstandig sicher. Ihre Stimme, welche sie

bei uns seken horen lassen, wird von den Seebe-
wohnern mit dem aus waiterFeme leisvernommenen
Bloken eines Kalbchens verglichen.

Es ist ein Gliick fiir die Aale im See, dass der
Kormoran hier nur noch sporadisch auftritt. War
die Blatter ungeschriebenar Gaschichtan umzuwen-
den vermochte, der wurde wohl von zahlreichen

Colonien friiherer Jahrhunderte , kommend und
gehend, je nach dem zeitweiligen Fischreichthum,
zu arzahlen wissen. Es scheint hiaraus hervorzu-
gehen, dass dia Fische vor denVogeln eine grossere
Stabilitat ihres Bestandas voraushaban und kon-
stanter die von ihnen einmal eingenommenen Oert-
lichkeitan behaupten. Die Aale haban den Aal-
rauber iiberdauart. Noch jetzt nennt ihn der See-

bewohner am liebsten Aaldieb. Obwohl von Anbe-
ginn an ein markischer Wasservogel, macht es doch
den Eindruck, als habe hinsichtlich des Kormorans
hier zu Lande immer ein nomadisirendes Schwanken
seiner Wohnsitze stattgefunden , welches ihn von
jeher dem Volke etwas fremdartig arscheinen liess.

Verschiedene Autoren liefern hierfiir den Beweis,

im Inlande wia im Auslande. Es moge mir dahar
gestattet sein, hier einige langere Citate einzu-

schalten, dia ausserdem noch darthun warden, wie
Ziige heimischer Vogelkunde in der Anschauung
unserer Schongeister oft nicht wenig umgestaltet

sich ausnehmen.
Die populjire Auffassung des Kormorans mag

mahrfache Phasan durchgemacht haben, von jener

grauen Vergangenheit an, wo sie vor den Augen
der antiken Welt mit den Alias besudelnden Har-
pyen verschmolzen, bis herab zur Barbarei das

friihesten Mittelalters, wo sie in Irland den heiligen

Patrik, als er die bosen Geister und die schad-

lichen Thiere von dem Smaragdeiland vertrieb,

vierzig Tage lang am Lough Derg in Gestalt von
Legionen schwarzer Vogel (ebenfalls wohl durch
ihre Ausleerungen!) stark peinigten. Immer waran
as fiir die Mange diabolische, nicht saltan auch durch
ihr Auftreten Unheil weissagende Gaschopfe.

In letzterer Gestalt, als Kriegs- und Unglucks-

botan odar sonst als Verkiinder schicksalsschwerer

Ereignisse, erscheinen die Kormorane in dan Schil-

darungen von Wilibald Alexis, dem unver-

gleichlichen Zeichner markischer Natur und mar-

kischer Volkssitten. Er steht, wenn er von den
Vogelbrauchen und von ihrer Nahrung spricht, nicht

immer im Einklange mit Bechstein oder Naumann,
noch weniger vielleicht mit Altum'scher strenger
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Erfahrungswissenschaft ; aber die poetische Wahr-
heit, die er vertritt, hat darum nicht minder wich-

tige und anziehende Beruhrungspunkte mit den
Phanomenen unserer Wald- und Wasserscenerie.

Vor Allem besitzt sie jene Frische der Anschauung
und jenen Duft der Volksthiimlichkeit, welcher uns

die schwachverhiillten Thatsachen der Natur mit
verdoppeltem Vergniigen zwischen den Zeilen litte-

rarischei" Meisterwerke herauslesen lasst.

Horen wir Wilibald Alexis!!

„Die Seeraben aus dem Nordland, die Kormo-
rans, gross wie ein Storch und starker wie ein

Adler, und wehren sich gegen den Fofster, noch
wenn er sie angeschossen hat. Wo sie hausen,

gehen die Baume aus von ihrem Unrath und sie

fischen die Seen aus. Auch der Has' ist vor ihnen

nicht sicher, noch das junge Reh. . . .

Wie alte Leute sich entsinnen, kamen die wil-

den Raubvogel vor alten Zeiten auch einmal, ich

glaube 's sind lOO Jahr, als der erste Niirnberger

Markgraf ins Land zog und die Havellandischen
aufstanden. Da war die Luft schwarz von ihren

Fliigeln. Und ich sagt' es gleich bei der Wasche,
als der Sturm kam. Uns gemeine Leute gehts nicht

an; aber die Schlossgesessenen, die Ritter, werden
aufstehen. . . .

Die Bauern schiittelten auch den Kopf. Es hatte

blutige Kreuze geregnet, die waren auf Nacken und
Arme gefallen und auch auf den Wegen sah man
sie noch liegen. Aber eines Morgens stiirzten die

Weiber und Kinder, so Buchnuss und Eicheln im
Forst gesammelt, mit Geschrei und Weinen ins

Dorf zuriick. Sie hatten auf den Baumen Thiere
gesehen, mit feurigen Augen und grossen krum-
men Schnabeln, wie sie zu Land Keiner kennt;

die hatten mit den Fliigeln geweht, dass die Luft

gezittert. „Das sind die Sturmvogel von iiber der

See aus dem Lande Norwegen", sagten die alten

Leute, „die kommen nur wenn Krieg wird. " . . .

Er zeigte mit der Feitsche in die Luft. Fine
Schaar von den grossen Seeraben flog iiber die

Kiefern, in ihren Schnabeln und Krallen noch zap-

pehide Thiere.

.,Das war ein grosser Barsch, der hat auch
nicht o-edacht, dass ihn ein Stosser aus Norwegen
fressen thun wiirde. Die Fische haben gewiss auch
zu Rath gesessen, als die grossen Vogfel zuerst

kamen und in die Weiher stiessen, denn wenn sie

uns auch stumm scheinen, unter sich sprechen sie,

wir horen's nur nicht. Aber es fand sich kein Fisch,

der den Raben .die Klingel um den Hals hangen
wollte. — Wetter noch mal, der Grosse, der so

schwer hinterherfliegt , schaut, der schleppt 'nen

kleinen Hasen."

,,'s ist ein schv»'eres Ungliick fiir die Thiere im
Walde, dass die Sturmvogel aus dem Eislande
kommen mussten," sagte Hans Jiirgen.

„Das glaubt nur ja nicht Junker! — Wenn sie

nicht da waren, so sind Andere da. Nur fiir unsere

Flabichte ist es schlimm, weil ihnen die ins Hand-
werk greifen. Ist doch jedwed' Vieh da, dass ein

anderes Vieh kommt, das grosser ist und starker
und packt es und eins frisst das andere und, wenn's
den Magen vol! hat, wird's wieder gefressen und
so geht's Reih' um.'-*)

Mehr naturwissenschaftliches Licht, neben kaum
minder schwungvolles, aber bereits der Wirklich-
keit von Ort und Zeit sich exakter zuwendende
Auffassung finden wir bei dem trefflichen und geist-

vollen Fontane, der interessante Notizen iiber

den uns beschaftigenden Vogel giebt. Allerdings
ist auch ihm noch der Kormoran ein Fremdling, dem
Japan und China zur eigentlichen Heimath dienen,

und der nur so zufallig durch eine Laune des Ge-
schicks, gleich einem Syrrhaptes der Kirgisensteppe,

in die Mark geschleudert worden ist.

,,Mit diesen Maranen ging es noch fast drei-

hundert Jahre, da, vor lO oder 20 Jahren, nahm
es plotzlich ein Ende; der Kormoran kam. Dieser
hatte auf seinen Wanderziigen auch mal den bal-

tischen Kustenstrich beriihrt und unter alien Fliissen

und Seen, die er auf seinem Zuge beriihrt hatte,

schien es ihm am Werbellin am Besten gefallen zu

haben, denn hier war es, wo er sich plotzlich zu

vielen, vielen Tausenden niederliess. Die schone
Forst am See entlang bot prachtige Baume zum
Horsten und der See selbst die schonste Gelegen-
heit zmn Fischen.

Nun, scheint es, waren die Kormorans insonder-

heit auch Feinschmecker und, statt sich mit all und
jedem zu begniigen, was ihnen in den Wurf kam,
richteten sie ihr Begehr vor allem auf die Maranen.
Sie fischen nacli ganz eigenen Frincipien und be-

treiben den Raub nicht als einzelne Freibeuter,

wie etwa die Fischreiher und ahnliche auf nie-

driger Stufe der Kriegskunst stehende Thiere,

sondern das Geheimniss taktischen Zusammenwir-
kens hatte sich ihnen erschlossen. Sie operirten

en colonne, in Reihe und Glied , und lange Chainen
quer uber den See ziehend, dabei mit Hiilfe ihrer

Taucherkunste den See auch in verschiedenen Tie-

fen, so zu sagen in alien seinen Etagen beherr-

schend, gliickte es ihnen iiberall, wo sie ihren Stand
nahmen, ein lebendiges Netz durch den See zu

Ziehen, jede Masche ein geoffneter Kormoran-
schnabel. Die Fischer miihten sich umsonst, sie

zu vertreiben. Auch der Forst litt, ahnlich wie der

See, denn in manchem Baum hatten die Kormorans
10 Nester gebaut und es war nicht moghch ihrer

Herr zu werden. Da wurde endlich ein Vertilgungs-

kriee beschlossen. Alle Forster aus den benach-

barten Revieren wurden mit hferangezogen, das

Garde -Jager-Bataillon in Potsdam schickte seine

besten Schiitzen, so riickte man in's Feld. Zuletzt

waren Pulver und Blei starker als die Kormorans,
und sie blieben entweder auf demPlatze oder setzten

*) Hosen des Herm von Bredow.
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ihren Zug in friedlichere Gegenden fort. Die Kor-

morans verschwanden, aber ihr Besuch hatte dem
Werbellin seine Maranen gekostet. Die Kormorans
sindnicht wiedergekoinmen(das liessesichertragen,)

aber — die Maranen auch nicht."

Es haben seit Menschengedenken keineLach-
moven am Tegeler See genistet; aber sie erschei-

nen auf demselben und bei den Anwohnern erhalt

sich der mit Fug und Recht doch nur fur die M6-
ven der Meereskiiste begrundete Glaube, dass ihr

Kommen Sturm ansage. 1877 sah ich bereits am
9. Juli Lachmoven iiber dem Wasser schwebend.

Im October waren sie wochenlang ausserst zahl-

reich auf der Tegeler Falirt und ich konnte ihr an-

muthiges Spiel selbst von den Fenstern meiner

Wohnung aus auf diesem engeren Gewasser be-

obachten.
Am Patzer See, zwischen Teupitz und Mitten-

walde, liegt eine Bruchstelle, die man das Moven-
luch nennt. Zum Vorkommen der Lachmoven in-

nerhalb Berlins, nach Herrn Schalow's Mitthei-

lung, noch Folgendes: Ein junges Weibchen in sehr

desolatem Zustande ward in einem kleinen Garten,

zu dem Hause Mauerstrasse 77 gehorig, am
29. October 1877 ergriffen und dem genannten

Herrn iiberbracht, dasselbe starb nach vier Tagen
an Entkraftungf.

Gegen Ende des Herbstes, sowie zeitig im Friih-

jahr, nicht minder auch manchmal bei eisfreiem

Winterwetter sind die Moven verschiedener Art,

unter Avelchen besonders Larus camis, L. auffiillt,

haufige Besucher unserer Seen; letztere habe ich

selbst einmal auf der Spree dicht bei den Zelten

bemerkt. Bei Potsdam sind diese Vogel auf den
um so viel breiteren Havelgewassern noch viel

zahlreicher als z. B. auf dem Tegeler See. Unseren
Landleuten, welche die einzelnen Arten nicht recht

unterscheiden, ist das Wort Fischmove fiir die

Gesammtheit derselben am Gelaufigsten.

Die gemeine Seeschwalbe (Sterna Hirwido, h.J
erscheint auf dem Tegeler See, nach ihrer Brutzeit,

von Ende Juli oder vom August an, selten in be-

sonders grosser Anzahl, obwohl in geniigender
Menge, um mit Moven vereint, an manchen Tagen
dem Gewasser eine in hohem Grade reizvoUe Ma-
rine-Staffage zu verleihen. Von ihrem Briiten an
diesem See ist keine Erinnerung.

Die Zwerg-Seeschwalbe (Sterjia inimita) habe
ich nur zweimal iiber dem Tegeler See schwebend
wahrgenommen.

Der Gansesager oder die rothkopfige Ente
(Mergiis merganser).

Auch diesen herrlichen Wasservogel, die Zierde
markischer Waldgewasser, hat die Neuzeit uns am
Tegeler See, wenn auch nicht ganz geraubt, so
doch ihn in der bedenklichsten Weise vermindert.
Vor zehn Jahren etwa, in den ersten Zeiten meiner
Besitzergreifung von Scharfenberg, war er daselbst
als briitend noch gar nicht selten. Es gewahrte

Vero-nugen, vom Boote aus die Alte mit ihren

Jungen, hochaufgerichtet und auf der Fluth mehr
laufend als schwimmend, vor Einem entfUehen

oder die Familie vom erhohten Ufer herab sich vor
nahenden Schritten ins Wasser stiirzen zu sehen.

Der rabenahnlich krachzende Schrei war fiir

mich damals ein oft vernommener Naturlaut. Schar-

fenberg, die sogenannte grosse Insel, beherbergte

fiir sich allein mindestens drei Brutpaare. Selbst

am umbuschten Rande meines Gartens hatte ich

nicht selten die Gelegenheit, das Weibchen mit

seiner Kinderschaar aufzujagen. Wie iiberaus zahl-

reich mogen sie einst in jenen machtigen uralten

Eichenstammen gehaust haben, die einzeln oder in

Gruppen zerstreut stehend, der insularen Feldmark
zum Schmuck dienten, nun aber, da ich, um sie zu
schiitzen, zu spat kam, langst der Axt erlegen

sind, obwohl ihr volliges Verschwinden in eine gar
nicht fern liegende Zeit hineinreicht und es reiner Zu-

fall ist, dass ich mich ihrer nur als wager aber
grossartiger Erscheinungen aus der Knabenzeit her

erinnere. Einigen Wenigen sind noch jetzt die V^'ald-

baume im Umkreise des See's bekannt, welche
regelraassige Brutstatten der rothkopfigen oder
Baumente , wie wir sie nennen , bis zuletzt in sich

schlossen; ja in welchen sie noch bis auf den heu-

tigen Tag, wenn auch in geringer Zahl sich fort-

pflanzt. Mitunter geschieht dies mitten in der Haide,

fern vom Wasser. Einer meiner friiheren Nachbarn,
Herr Hermann Liitke, ein sehr aufmerksamer Be-

obachter unserer Vogel, hat mir erzahlt, er sei

selbst dem Zuge der Dunenjungen begegnet, welche
von der Mutter dutch's Dickicht zum feuchten P21e-

ment hingeleitet wurden, wie ich dies selbst nur
von der Marzente wahrgenommen habe. Die durch-

greiffende Verminderung des Mergus merganser
ist erst seit etwa vier bis fiinf Jahren eingetreten

und f;illt mit dem Auftreten der Dampfschifffahrt

auf dem Tegeler See zusammen. So wird die Na-
tur bei uns immer armer und iirmer. Was wir

aufzeichnen, sind nur noch epigonenhafte Reste
ihrer einstmaligen iiberschweno-lichen Fiille.

Dennoch fehlt wohl noch keinem Waldsee der
Mark von einigem Umfang unsere Baumente als

standige Bewohnerin, obwohl die Abnahme sich

nicht auf die nahere Umgebung Berlins beschrankt
und obwohl merkwiirdiger Weise die ornitholo-

gische Litteratur, dem Vogel eine mehr nordische

Heimath zuschreibend, bis auf die neuere Zeit herab
wenis: Notiz von diesem Vorkommen grenommen
hat. Bediirfte es der Aufzahlung besonderer Oert-

lichkeiten, so vermochte ich noch den Schlachten-

see, denWansee, denPaarsteiner See, die Gewasser
der Duberow speciell fiir dasselbe anzufiihren.

Ein Bild taucht, indem ich dies niederschreibe,

in meiner Erinnerung auf, welches der Vergessen-
heit entrissen zu werden verdient. Wir sind in der

Duberow. Die Jahreszahl heisst 1861, im Juni-

monat. Ich schreite mit Hansmann am Ufer ent-
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lang. Rechts hohe Absturze mit wundervollem
Baumwuchs gekront ; unten beraster Strand, hie

und da zerstreut hingesaete Feldsteinblocke , auf

denen der Eisvogel sitzt
;
gegeniiber die Katzen-

berge mit ihren Reiherhorsten, auf deren Kiefern-

kronen die unbeweglichen Gestalten dieser edlen

Sumpfvogel thronen, vom diesseitigen Ufer nicht

grau, sondern durcli eine optische Tauschung weiss

anzuschauen, fast der Riesenbliithe der Magnolia
grandiflora vergleichbar. Da stiirzt sich plotzlich

hinter einem Erlenbusch ein Sagervveibchen , die

Kinderschaar hinter sich, in's Wasser. Erst nur

platscherndes Gewimmel. Mit Blitzesschnelle ge-

winnen sie die Mitte, drangen sie dem jenseitigen

Gestade entgegen. Hinter ihnen aber breitet sich,

wie ein machtiger, halbgeoffneter Pfauenschweif,

jene verschwimmende Spur aus, die man bei Schiffen

das Kielwasser nennt. Der goldene Sonnenglanz

ghtzerte und spielte in tausend Lichtern darin,

wahrend die bewegte Masse, an ihrer Spitze die

Vogel, halb flatternd, halb schwimmend, immer aber

die Jungen dicht um die Mutter gedrangt, unauf-

haltsam vorwartsschoss, auf breiter Basis dagegen
sich mehr und mehr in's Unbestimmte verlor und
vermoge ihrer Lichtreflexe gegen die mattblaue

Farbung des ruhigen Seespiegels nebenan ebenso
schon als seltsam abstach. Wir Beide, Hansmann
und ich, driickten uns stumm die Hand. Hatten
wir ja doch so eben eins der bewundernswerthesten
Bilder markischen Vogellebens geschaut.

Ich kann nicht umhin, Herrn Schalow Recht
zueeben, wenn er statt des Mergus serrator in den
auf der Pfaueninsel briitenden Sagern merganser
vermuthet. Die dortigen kolossalen und uraken
Eichen, welche die Brutstatten in sich bergen, sind

mir vertraute Gegenstande, unter denen ich mit

meinem unvergesslichen Freunde, Hofgartner Gus-

tav Fintelmann oft genug verweilt habe. In einem
vonMenschen haufig durchschrittenenParke stehend,

der friiher an gewissen Tagen vom Publikum sehr

belebt war, sprechen sie unter Anderera auch fur

die Furchtlosigkeit des Vogels, von dem uberdies

ja Brehm mir erzahlt hat, er niste im hohen Nor-

der in eigens fur ihn aufgehangten Stammfrag-
menten dicht neben den Wohnungen der Lapp-
lander. Was ich an jener Stelle der Pfaueninsel sah,

war immer Merganser. Fintelmann zog haufig Junge
auf, die zahm wie gewohnliche Enten wurden und
deren er oft viele besass.

Immerhin bleibt die Brutstatte dei Baumente
inmitten von Menschenhand sorgsam gepflegter

Anlagen, wenn auch auf Baumen, die noch der

alten Wildniss des fruheren Kaninchenwerders ent-

stammen, merkwiirdig genug.

Sie giebt einen Wink, dass es, wenn nicht alle

Schonung wegfallt , moglich sein werde, den Mer-
ganser auch unter dem Einfluss auf's Hochste ge-

steigerter Kultur bei uns zu erhalten.

Ich glaube, dass nordische Gansesager unter

wimmelnden Schaaren von Wassergefliigel, die in

gelinden Wintern eisfreie Wasserflachen unserer

Seen, auch des Tegeler, bedecken, ebenfalls viel-

leicht reichlich vertreten sind. Oberforster Seidel

negirt jedoch sein massenhaftes Vorkommen. Es
halt nur so schwer, die Arten zu erkennen. So
will unsere Species fur die Zossener Gegend Herr
Lehrer Stengel noch vor 15—20 Jahren in unab-

sehbaren Schaaren auf den Seen, mitunter die

ganze Wasserflache derselben bedeckend, ange-

troffen haben. ,,Der jetzige Zuzug derselben, sind

seine Worte, ist nur noch ein Schatten gegen
friiher.

"

Mergus albeUus ist wohl Jeden milden Winter,

bei offenem Wasser, in kleinen Gesellschaften

auf unserem Tegeler See anzutrefFen. Er ist

recht scheu und lasst sich nur von weitem be-

obachten. Wer aber konnte ihn verkennen, wenn
er sich im Fluge erhebt und meist nicht hoch iiber

dem Wasser hinstreicht, wobei sein grelles, weiss

und schwarz geflecktes Federkleid zur Geltung
kommt und seine kichernde, einem Sopranlachen
ahnliche Stimme, derjenigen der Schellente ahnlich,

weithin vernehmbar wird. Diese Vogel scheinen

in meiner Nahe die kleine Insel Lindwerder be-

sonders zu lieben, weshalb mein dieser gegen-

iiberliegender Berg, mir gute Gelegenheit bietet,

sie mit dem F'ernglase zu beobachten.

Dies Inselchen gleicht zu gewissen Zeiten

von feme gesehen und zwischen EisschoUen

und Eisblocke durchschauend einem Gefliigelhof;

aber es bleibt dann unerreichbar.

DieStockente oder wie wir gewohnlicher sagen

die Marzente Anas Bosckas^ kann nirgends in be-

klagenswertherer Weise als Brutvogel abgenommen
haben, als auf dem Tegeler See, wo sie friiher in

fast sprichwortlich gewordener Haufigkeit auftrat.

Celebres mergis fuHcisque palustribus undae. Wie
oft habe ich sagen horen: Ha, die Enten des Te-

geler Sees! Jetzt wird niemand mehr das wieder-

holen. Es ist eben aus bei uns mit den wilden

Enten. Jahr um Jahr verringert sich ihre Anzahl,

ohne dass wesentliche Terrain-, oder sonstige Ver-

anderungen dies zu erklaren vermochten. Die

Rohrdicldchte, die Werft- und Weidengehege am
Ufer sind so gut wie unangetastetgeblieben, Jagden
werden als unergiebig immer seltener veranstaltet

und Boot- wie Kahnfahrten haben, wenn wir die

regelmassig cirkulirenden Dampfschiffe abrechnen,

gegen sonst abgenommen. Sind's die Angler? Aber
die verkehrten wohl draussen so lange Berlin als

Grossstadt steht. Sind's die Marine-Soldaten und

die Matrosen? Ist's der Rauch von am Ufer sich

erhebenden Riesenschornsteinen? Chi lo sa, sagt

der Italiener. Zuletzt bleibt, die Gesammtheit der

eben angefiihrten abgerechnet, kein anderes Motiv

mehr ubrig als das allgemeine Sauve qui peut vor

der schweren und lastenden Gegenwart des Herrn

der Schopfung, wo er allzu massenhaft auftritt,
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vor einer Atmosphare, die der Thierwelt antipa-

thisch ist.

Diese Klagen wiederholen sich iiberall in der

Mark und sind vonForstmannem und Kunstfreunden

vielfach formulirt vvorden. Sehr grosse Mengen
dieser Ente liegen aber immer noch vom Herbst an

auf dem See, besonders auch zur Winterzeit auf

eisfreien, von leichter Kruste begrenzten Blanken.

Ich beobachtete sie im October 1877 in ansehn-

licher Haufigkeit auf dem Falkenhagener See. Im
Park am Meseberg steht eine starke Rothtanne,

deren Stamm ungefahr da, wo die Krone anfangt,

sich gabelt. In der Bifurkation derselben nistet

alljahrlich die Marzente. In den Hohlungen alter

Eichen geschieht dies mit Regelmassigkeit. In

diesem Friihjahr fand ich, weil Hochvvasser die

gewohnte Brutstatte in einem Erlbruch iiberflutete,

auf Scharfenberg ein Nest unter den die Erde be-

deckenden Aesten einer jungen Tanne. Es ware
hocherwiinscht, genau zu wissen, welche Arten,

ausser Anas bosc/ias, unter den Zugenten und
Wintergasten am zahlreichsten vertreten sind und
welche nordische Zuziigler mehr oder weniger
regelmassig sich dabei zeigen. Nach den lang-

jahrigen [Beobachtungen des Herrn Oberforster

Seidel wird die Hauptmasse der den Tegeler See
zur Herbst- vmd Winterzeit bedeckenden Enten-
schwarme von unserer gewohnlichen Stockente
gebildet, der sich kleinere Fluge von der Krick-

ente, Moorente und Schellenente (Anas clangula,

L.) anschliessen. Von Anas penelope und acuta

hat derselbe nur hin und wieder einige Exemplare
Ziehen sehen, resp. gehort. Von der Loffelente

(A. clypeata L.) ist seines Wissens nur einmal ein

Exemplar hier geschossen worden.
Hansmann hielt, was die kleinen Enten anbe-

langt, wohl mit Recht in unserer Gegend die Knack-
ente (Queyqziedtda) fur zahlreicher vorhanden,
als die eigentliche Krickente, welche auf Jagden
so haufig mit ihr zusammengeworfen wird.

Von den nordischen Arten habe ich A. marila
L. bei und aufLindwerder bemerkt, von haufigerem
Vorkommen kann dieselbe indess nicht sein, da
Oberforster Seidel sich nicht erinnert, sie jamais
gesehen oder geschossen zu haben. Was die Be-

obachtung erschwert, ist, dass sich alle gesellig

versammelten Enten auf ofFenem Wasser nicht

leicht naher als 300 Schritt Entfernung anfahren
lassen; auch die Winterenten haufig auf jenen
dunkelblau schimmernden Blanken zwischen dem
weissen oft miirben Eise liegen, welches jedwede
Annaherung hindert.

Ich habe in meinem Leben an verschiedenen
Punkten Europas viele Enten beisammen gesehen,
nie indess mehr als vom Schiff aus, Anfangs Sep-
tember 1873, auf der Ostsee, unmittelbar siidlich

von der Insel Hiddensee. Sie bedeckten dort, ge-
wiss zu vielen Tausenden versammelt, tauchend,
niederfliegend, platschernd und schwimmend, den

Meeresspiegel, einer Sandbank nicht unahnlich und
man versicherte mir, sie wiirden daselbst all-

jahrlich in gleichen Massen angetroffen. Der Ort
heisst der Galler Haken.

Auch der zahme Schwan, diese prachtige Zierde

der Havelgewasser ist gegeriwartig auf dem Te-
geler See gegen sonst in einer gewissen Vermin-
derung begriffen. Trotz des kraftigen Schutzes
gesetzlicher Verordnungen, kommen weniger Bruten
als friiher auf; doch horte ich mit Bestimmtheit
von einer derselben, welche die seltene Zahl von

9 Jungen erreichte, sah auch selbst die Anzahl
von 8 Jungen im Charlottenburger Schlossgarten

1878 und die von 7 auf dem Tegeler See mit

eigenen Augen. 1879 ebendaselbst eine Brut mit

9 Jungen selbst beobachtet. Bei Saatwinkel sind

immer Schwane dicht am Ufer anzutreffen, die

sich dort von den Gasten fiittern lassen. Im Herbst
sah ich in der Gegend von Reiswerder Anhau-
fungen derselben von 40—50 Stiick, die sicher

aus entfernter gelegenen Gewassern sich hierher

gezogen haben mussten. Nicht wenige Schwane
bleiben ungepaart und verbringen den Sommer
in abgesonderten kleinen Gesellschaften.

Als erste Nahrung legt der Schwan seinen Jun-
gen Rohrkolbenwurzeln (Typha latifolia und an-

gitstifoHa) vor, die er mit dem Schnabel ausreisst

und deren Fragmente in der Nachbarschaft des

Nestes vielfach umherlies^en. Das Mannchen tragt

dem Weibchen Niststoffe zu, wahrend letzteres im
Neste sitzend brutet und dieselben zu ordnen be-

miiht ist. Die ganz kleinen Jungen sieht man bis-

weilen auf dem Riicken der schwimmenden Mutter
zur Nachtruhe sich einnesteln und mit reizender

Naivitat zwischen den Fliigeln hervorschauen. Zur
Paarungszeit, wenn die zarteren Triebe sich regen,

erblickt man Mannchen und Weibchen sich jagen
und oftmals die Halse in Gestalt einer Leier ge-
genseitig ineinanderflechtend. Zahme Enten warden
in der Nahe des mit Eiern belegten Nestes vom
Mannchen ingrimmig verfolgt und bisweilen ge-
todtet, wahrend zahme Ganse klug genug sind,

sich in erfurchtsvoUer Entfernung von dem Recht
des Starkeren zu halten. Eine Lieblingsnahrung
des Schwans sind susse junge Rohrkeime, nach
denen er griindelt und die da, wo er weidet, ge-
wohnlich zahlreich entwurzelt auf der Oberflache
des Wassers.

Ich konnte noch Vieles iiber den Schwan sagen,
den ich gar nicht selten in flugfahigen Stiicken, lang-

samen Fliigelschlages, eine wirklich majestatische
Erscheinung, iiber meine Besitzung, ja sogar iiber

meinen Garten hinsegeln sehe; aber ich will
mich darauf beschranken, eine Notiz wiederzugeben
die ich 1865 Angesichts seiner Ueberwinterungs-
station zu Spandau niedergeschrieben habe.

„Schwane. 3—400 zusammengefercht auf dgj..

Havel, die hier, dicht unterhalb der Schleuse jj h
breit ist, aber nie zufriert. Sie machen, w ',

, *
'

' '^^^ vor'ohl
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Hunger, ein wahres Concert; am Berliner Thor,

dicht unter dem Lazareth. Der hjiufigste Ton, des

mit Unrecht stuinm genannten Schwanes, ist eine

Art Grunzen, leiser als vom Schwein, sonst ahn-

lich. Dann ein Ton, der O—ich imd A—hoi lautet,

letzterer manchmal trompetend , aber leis. Einige

haben vom Kampf urns Dasein blutige Kopfe.

Sie werden mit Gerste gefiittert und kommen von
selbst, ohne eingefangen werden zu miissen. Flie-

gen konnen sie nicht; manchmal sollen Fliegende

sich zu ihnen gesellen." (Fortsetzung folgt.)

S^ergus merganser.
Bezuornehmend auf die beiden Notizen deso

Herrn Postdirectors Pralle und Herrn E. F. v.

Homey er in den Nummern 8 und 12, Jahrgang

4 dieses Blattes, erlaube ich mir hierdurch zu

constatiren, dass sich dies fragliche Weibchen von
MergHS merganser hier nicht im Universitats-

museum befindet.

Vorhanden ist nur ein fern, dieses Vogels,

dessen Etiquette die Handschrift von Dr. Schil-

lino- sen. zeiet. Gleichfalls ist auch nur i fern,

von Mergus serrator vorhanden, dessen Etiquette

auch des alten Schillings Handschrift tragt.

Nach meinen Beobachtungen auf Gottland brutet

Mernis -merganser nur in Baumhohlen oder ver-

deckten Lokalitaten, wie ich denselben dort auch
unter dem steinernen Unterbau eines Heuschuppens,
nachbarlich mit 2 Anas tadorna Parchen briitend

vorfand.

Fiir mich ist es unzweifelhaft , dass eine Ver-

wechselung von Seiten Schillings jun. stattge-

funden hat, und dass bis dahin Mergns merganser

nicht als Brtuvogel Neuvorpommerns angespro-

chen werden kann.

Greifswald, den 18. Juli. Ludwig Holtz.

(Auch Herr Dr. Quistorp machte uns die

Mittheilung, dass das fragliche Exemplar von
Mergns merganser nicht im Greifswalder Muslum
sich befinde und fiigte hieran: auch der altere

Schilling erwahne in seinem 1879 erschienenen

Buche: ,,Hand- und Tagebuch fiir angehende Natur-
forscher", dass Merms serrator haufig- auf Riig;en

niste. A. R.)

Ansiedelung von NachtigaSien bei Coburg.
(Aus einem Briefe an Dr. Golz.)

In Verfolg meiner friiheren Mittheilungen (Orn.

Centralbl. S. 94 d. J.), wollte ich Sie heute be-

nachrichtigen, dass die am 12. d. Mts. erbriiteten

4 Nachtigallen bereits am 24. das Nest verliessen

und heute bereits fliigge geworden sind; so dass
sie den Gefahren durch Katzen gliicklich ent-

Sfangen. —
Das schnelle, ungewohnlich kraftige Heran-

wachsen, findet wohl in der Hauptsache seinen

Grund in der starken Fiitterung, welche ich den
Alten mit Mehlwiirmern und frisclien Ameiseneiern
zukommen liess. Es war geradezu erstaunlich,

welche Mengen von Mehlwiirmern sie mit dem
zunehmenden Wachsthum den taglich zunehmenden
Jungen zutrugen. Jetzt, wo letztere aus dem
Nest sind, empfangen die Alten weniger und nur

als Zugabe. Das Nachtigall-Weibchen zeigt Nei-

euna: zu einer zweiten Brut, wozu es allerdinpfs

etwas spat 1st, Th.. Koeppen.

Am 15. Juli des Jahres starb plotzlich in

MerekuU bei Narwa

Johann Friedrich t. Brandt. -^

Excellenz.

Ein die Verdienste des hochberiihmten Natur-

forschers ehrender Nekrolog erscheint in nach-

ster Nummer aus der Feder unseres Mitarbeiters

Schalow. A. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

In London hat sich unter dem Vorsitz des

Herrn Prof Newton eine Vereinigung von Orni-

thologen gebildet, welche den Wiederdruck niitz-

licher und seiten gewordener Werke ins Werk zu

setzen beabsichtigt. Die specielleren Bestimmun-
gen sind:

I. Die Vereinigung soil heissen: „The Willughby
Society" zum Wiederdruck seltener ornitho-

logischer Werke.
II. Der Jahresbeitrag , welcher an den Secretair

gezahlt wird, ist 20 Mark (i Liv.)

III. Kein Exemplar eines durch die Gesellschaft

wiedergedruckten Werkes soil verkauft
werden.

VI. Jedes Mitglied hat das Anrecht auf i Exem-
plar aller Werke. welche in dem Jahre seiner

Mitgliedschaft gedruckt werden.
Secretair der Gesellschaft ist Mr. F. Godman,

II Hanover Square, London.

Dem ,,Ibis" (Nr. XL p. 384' 1879) entnehme
ich die folgende Notiz iiber den beklagenswerthen
Tod T. K. Salmons:

Thomas Knight Salmon, ein wohlbekannter
zoologischer Sammler in Siid-Amerika, starb am
5. Mai d.

J.
zu Guildford an der Lungenschwind-

sucht im friihen Alter von 38 Jahren. Salmon
war in den Werken der London- und North-We-
stern Eisenbahn - Gesellschaft zu Wolverton zum
Ingenieur ausgebildet worden und war dann fiir

einige Jahre Vorsteher einer Maschinenfabrik zu

Guildford. Die Schwache seiner Lunge veran-

lasste ihn seine Stellung anfzugeben und sich der

Naturwissenschaft , fiir welche er von Jugend auf

eine g-rosse Vorliebe hatte, zu widmen. Er er-
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ofTnete zu Guildford ein Naturaliengeschaft. Nach-
dem er einige Jahre so gelebt, machte es Sal-
mon's Gesundheit nothwendig, ein warmeres Klima
aufzusuchen. Er begab sich daher im Jahre 1S70
nach Medellin, der Hauptstadt von Antioquia, in

den vereinigten Staaten von Columbia, wo er im
Dienste des Staates als Ingenieur die letzten Jahre
seines Lebens zubrachte. Salmon's Herz war
stets „draussen", und er benutzte seine ganze freie

Zeit zu Sammelexcursionen in die Umgegend von
Medellin. Bedeutende Sammlungen von Sauge-
thieren, Vogeln, Insecten und anderen Dingen
wurden von ihm zusammengebracht und seinem
Agenten in England, Herrn Eduard Gerrardjr.,
ubersandt. Salmon's Vosfelsammlungfen waren
ausserordentlich umfangreich — sie zahlen einige

3500 Balge — und sind der Gegenstand einer Ab-
handlung gewesen, die von den Herrrn Sclater
und Salvin in der Versammlung der Londoner
Zoologischen Gesellschaft am 3. Juni gelesen

wurde. H. S.

^otornis mantelli wieder enttleekt!

Herr V. Pelzeln in Wien schreibt an den „Ibis"

dass einer Mittheilung des Herrn Dr.
J. v. Haast

zufolge ein Exemplar des Notomis mantelli bei

dem See Te Cluan auf Neuseeland gefangen sei.

Dr. V. Haast hat sofort eine Expedition aus-

geriistet, welche Dr. W. Duller und der Taxi-
dermist Reischel begleiten werden, um, wie die

Aussicht vorhanden ist, eine grossere Zahl der
werthvoUen Vogel zu sammeln.

A. R.

Neuer ^fomenclator Zoologiciis.

Mr. S. H. Scudder in Cambrigde, Mass,, be-

absichtigt, einen neuen Nomenclator Zoologicus
herauszugeben, das heisst: einen vollstilndigen In-

dex aller in der Zoologie gebrauchten Gattungs-
namen. Er wird sich auf den Agassis'schen und
Marschall'schen Nomenclator stiitzen und die

beiden vereinigten Arbeiten durch die seitdem
neu benannten Gattungen vervollstandigen.

A. R.

Bi'iefkasteii der Redaction.
Manuscripte gingen ein von den Herren L.

Tobias und P. KoUibay.
Eingegaiigene Driicksacheii.

Brehm's Thierleben, zweite Abtheilung. — Vogel.
Dritter Band. Leipzig, Bibliographisches Institut.

Zoologischer Anzeiger No. 34 u. 35.

Studer, Die Fauna von Kerguelenland.
Der Waidmann. No. 19 u. 20.

Guide du Naturaliste. No. 5 u. 6.

Schleswig-Holsteinische Blatter fiir Gefliigelzucht.

No. 9— II.

Die Vogelwelt. No. 6 u. 7.

Wiener Blatter fur Gefliigelzucht, VogelkUnde und
Zoologie (C. Vogel, Wien). No, 25—28.

Monatsblatt des Badischen Vereins fiir Gefliigel-

zucht. No. 5— 7.

The Oologist. A Monthly Journal devoted to

the study of birds and their eggs. No. 10 1879.
Monatsschrift des Deutschen Vereins zum Schutze

der Vogelwelt. No. 5 u. 6.

Bulletin of the Nuttall Ornithol.Club. No. 3.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
I Collection sudamerikaiiisclier Vogelbalge

(aus Columbia, Venezuela, Guatemala) in ca. 70
Arten, in bester Beschaffenheit , ist zu verkaufen
durch

Anton Ohiert,

Berlin W., Mohrenstr. 42/43.

Torf platten
zum Auslegen von Insektenkasten, 24 cm. lang,

7 cm. breit, das Hundert 4,50 Mark excl. Emball.
sowie alle Sorten Insektennadeln hat in jedem
beliebigen Quantum abzulassen

Willi. Schliiter in Halle a/S. [43]

Meine Cataloge iiber Lepidoptereii, praparirt©
Raupen, Coleoptern, Yogelbalge, Vogeleier,
etc. sowie iiber Sammel- und Praparir-Werk-
zeuge stehen gratis und franco zu Diensten.

Auch offerire Iiisecteiltorf sowie Iiisecteil-

nadeln in alien Starken.

A. KricheLdorflf,
NaturaHen-Handlung, Berlin S., Oranienstr. 135. [62]

Willi. Schliiter in Halle ajS.

Naturalien- & Lehrmittelhandlung.
Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen

Gegenstande. Cataloge gratis und franco. [30]

¥i|iiiMiif aii lifaii mmk.
Atlas der bei uns eingefuhrten aus-

landischen Vogel mit erlauterndem Text.

Von Dr. Anton Reichenow.

Abbildungen von G. Miitzel.

Im Erscheinen bei Th. Fischer in Cassel.

Lieferung 5 Mark.

Das namentlich von praktischen Vogellieb-

habern mit grossem Beifall aufgenommene Werk
ist bereits anch in einer franzosischen Aussfabe
erschienen. Zur Zeit sind drei Lieferungen aus-

gegeben, die nachsten werden in schnellerer Folge
erscheinen.
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I^jfeisverzeicluiiss OstafrUkaiiischer "V^og-elfealg-e,
gesammelt von Dr. G. A. Fischer auf Sansibar, hauptsachlich aber im Innern des Festlandes, im

Wapokomolande, sowie in Bogamojo und an der Formosabai.
oft.

Ttirdtts giittatus 8

Cichladtisa guttata .... 8

Bessornis natalensis .... 6
— Hetiglini .... 6

Anthus Raalteni 4
Macronyx croceus .... 3
*Macronyx tenelhis Cab. (J. f.

O. 1878, t. 2) .... 20

Motacilla vidua 3
Cisticola haeinatocephala . 5
* Thainnobia qnadnvirgata

Rchw. sp. n., ex. origm . 20

Himndo Monteiri .... 3— aethiopica .... 3— pitella . . . .
,

. 3
Bradyorms pallida ad. . . 6
— juv., mit weiss ge-

flecktem Gefieder 8

Lanius caudatus 6

E7trocepIiahis angiiitimens . 10

Prionops graculinus . . . .10
— poliocephahts ... 8

Nilaus capensis 4
Laniaritts sul/ureipecties . 5— quadricolor . . 6

Dryoscopus sublacteus ... 5— a^ffinis .... 5— lugubris . ... 5
Telephomis erythropter-us . 3
Meristes olivace7is .... 6

Terpsiphone Ferreti mas. und
fern, im braunen Kleide . 2

Terpsiphone Ferreti mas. im 6

weissen Prachtkleide . . 6

*Cinnyris kalckreitthi Cab.
mas. (J.

f. O. 1878 p. 227.) 10

Cinnyris collaris mas. ... 3
Crateropus rti.biginos7is . . 8

Andropadus flavescens . . . 8

M.

Trichophorus flaviventris . 10

Dicrurus fugax 3
Zosterops tenella 5
*MegalopJwnus Fischeri Rch.

(J.
f. O. 1878 p. 266.) . 15

Sycobrotus kersteni . . . .15
Hyphanttirgus fiigricollis mas. 6
* — melanoxanttis

Cab. (J.
f. O. 1878 p. 232.)

(nach Dr. Fischer fem. von
H. nigricollis.) .... 8

Hyphantornis ocularius fem. 4— nigriceps mas.
juv. und fem a 6

Hyphantorjiis Bojeri mas. . 6

Textor dinemelli 8

Euplectes fiammiceps fem. . 3
Orynx xanthomelas mas. . . 3
Ploceus sanguinirostris mas. . 2

— aethiopicusv!\2s,.\:^.{&-m.. a 2

Vidtta Verrauxi mas. ... 4
Penthetria axillaris mas.,

mas. juv. und fem. a . . 8

*Pitylia ciiiereig7ila Cab. (J.

f O. 1878 p. 230.) . . 8

A77ta7irestes fri77gilloides mas.
und fem a- 4

Lai7ipi'-ocoli7is melanogaster . 5— sycobi7is . . 6

Lamprotornis p7ii^p7iropte7ms 5
Oriolus notat7i,s 5— Rolleti 6
Caprim7tlg7is Fossil .... 4
Merops s7i.pe7^ciliosus ... 3
Pn'-isor cya7707tielas .... 4
Alcedo C7n'stata 3
Halcyo7i clielicitte7isis ... 2

— 07ae77talis .... 4— irrorata 6

Sammtliche Arten in tadellosen Balgen. — Zu beziehen durch
Grossbeerenstr. 52.

(Verzeichniss von Vogeleiern in nachster Nummer!)

M.

Ceryle rtidis 3— maxima 8

Coracias caudata 3
Buceros inelanoleucus ... 8— nas7ittis 6
— buccifiator . . . .12

Pogofiorhynchus melaiioptenis 8
* — irroratus

Cab.
(J. f. O. 1878 p. 239.)

Trachypho7ius sqitai7iiceps

Coli7is seTiegaleJisis .

Chrysococcyx Claasi

.

— ctipretts

Cent7^op7is 7iigrorufiis

Ceuth77iochares a7istralis

Coccystes pica ....
* Coi^ythaix Fischer'i Rchw.

mas., fem. und juv
Schizorhis le7icogaster

T7'-ogo77 77arina

Picus iiti,bic7ts .

— Ha7^tla7ibi .

Spisaetiis occipitalis (etwas
ladirt.) ....

Ast7t,7^i7i7da 77i.o7iograin77tica

Syr7ii7i.77t Woodfordi
Chalcopelia af/^a .

Pe/^istera ty777pa77ist7na .

T7ir7tix lepiira77a . . .

Fra77coli777is Gra77ti

.

Oedicne77t7is ver7nic7i,lat7.is

N7i7nefmis phaeop7{s

Ardea co77tata ....
— at7ncapilla

Glareola oc/ilaris

.

PaT-7^a afinca7ia pull.

— — mas.

Nettap7is a7i7at7is

10

5
8

3

3

60

15

6

5

5

10

4
12

3

3

4
8

10

2

3

3
8

5

4

Dr. Reichenow Berlin SW.,

Balge von Faico candicans von Gronland. ad:

Mk. 25, med. Mk. 20, juv. Mk. 15, FaIco arcticus

juv. Mk. 15; sowie ein Gelege von 3 Eiern dieser

Art, Mk. 40, giebt ab:
H. B. Mosohler,

Kronforstchen bei Bautzen.

Verzeichniss uberSchadel, Balge und Eier stehen

zu Diensten.

Ein Paar schwarzkopfige Nonnen (Der7iiophrys
atiacapilla) giebt billig ab

G. Lestow, Berlin, Friedrichstr. 207.

Bestimmungen fiir den Taiisch- und Kaiif-

Verkehr.
Inserate werden mit 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren

Raum berechnet.

Dieselben sind an die Buchdruckerei von E. Nolda, Berlin SW.,
Grossbeerenstr. 52 einzuschicken.

In jede Nummer des Blattes konnen nur diejenigen Anzeigen

aufgenommen werden, welche spatestens zwei Tage vor dem
Ausgabe-Termin eingelaufen sind.

Mitglieder der „Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft" haben

einen Raum im Werthe ihres Abonnements kostenfrei und bei

Ueberschreitung desselben nur den halben Insertionspreis zu ent-

richten.

Das Ornithologische Centralblatt erscheint am i. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

Postanstalten, sowie direkt durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Redaction uud Expedition: Berlin SW., Grossbeerenstr. 52. — Verlag; L. A. Kittler in Leipzig.
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Joh. Friedrieli von Brandt.

von Herman Sclialo-nr.

Am 15. Juli (n. St.) verstarb auf seinem Som-
mersitze zu Merekull bei Narwa an allgeraeiner

Entkraftung, in einem Alter von 77 Jahren, Joh.

Friedrich von Brandt, ein Altmeister auf dem Ge-
biete zoolosfischer Forschuno-. Seine rastlose und
vielseitige Thatigkeit, die sicli iiber mehr denn fiinf

Decennien erstreckt, seine zahlreichen Arbeiten,

die in dieser Zeit ofeschafFen wurden und sich durch
gleich tiichtige Darstellung, Scliarfe der Beobach-
tung und kritische Benutzung eines oft iiberaus

grossen Materials auszeichnen, sowie schliesslich

seine administrative Thatigkeit, die er als Leiter

eines der grossten zoologischen Institute Europas
auf das glanzendste bethatigen konnte, alles das

wird den Namen des Dahingeschiedenen, dankbaren
Andenkens, der Nachwelt iibermitteln und die Ver-

anlassung sein, dass Joh. Friedrich von Brandt in

den Annalen der Naturwissenschaften neben den
besten Mannern genannt werden wird, die in den-

selben sich verzeichnet finden. Auch auf dem Ge-
biete, welchem diese Blatter speciell gewidmet sind,

ist der Verstorbene in umfangreichster Weise thatig

gewesen und hat durch seine Arbeiten einen nicht

geringen Antheil an der Entwickelung der Orni-

thologie genommen.
Joh. Friedrich Brandt wurde am 25. Mai 1802

zu Jiiterbog in der Mark geboren. Sein Vater lebte

in jener Stadt als ein angesehener und vielgesuchter

Arzt. Schon in friihester Jugend zeigte sich bei

dem Knaben eine grosse Liebe fiir naturwissen-

schaftliches Sammeln und Beobachten, und diese

Neigung wurde durch ' den Verkehr mit seinem
Onkel Heinsius, einem tiichtigen Kenner der Pflan-

zenwelt, der an dem Gymnasium der Vaterstadt,
welches Brandt zuerst besuchte, eine Lehrerstelle
inne hatte, noch mehr entwickelt und befestigt.

Mit vielem Vergniigen und grosser Dankbarkeit
entsann sich Brandt in spaterer Zeit dieses Anver-
wandten, sowie der Stunden, in welchen er den-

selben auf den Excursionen in die Umgebung von

Jiiterbog begleiten durfte und zuerst in die Ge-

heimnisse des Linne'schen Systems eingeweiht wurde.

In praktischer Weise wurde der Knabe so mit

der Pflanzenwelt seines Wohnortes bekannt. Da
der Vater die Bildung, welche der Sohn aiif dem
Jiiterboger Gymnasium erlangte, fiir dessen spa-

teren medicinischen Beruf, den er erwahlt, nicht

fiir ausreichend hielt, so schickte er densclben auf

das Lyceum in Wittenberg, wo sich der junge

Brandt, unter der trefflichen Leitung des beriihm-

ten Philologen Nitzsch, mit grossem Eifer klassi-

schen Studien hingab, ohne jedoch seinen Lieblings-

neigungen untreu zu werden. Im Jahre 1821 machte

er in Wittenberg sein Examen und begab sich

darauf nach Berlin, um sich der Medizin zu widmen.

Die Verhaltnisse, in welche er hier hineinkam,

waren fiir ihn sowohl, wie fiir die Richtung seiner

Studien ausserordentlich giinstige. Als sich Brandt

immatrikuliren liess, war gerade der bekannte Zoo-

loge Lichtenstein Rector der Universitat. In der

medicinischen Facultat lehrten Manner, derenNamen
sich eines guten Klanges zu erfreuen hatten. Manner
wie Rudolphi, Hufeland, Link, Jiingken, Grafe und

Kluge. Eifrig besuchte der junge Student deren

Vorlesungen. Ausserdem horte er aber auch noch

bei Carl Ritter und Bockh, bei Rose und Erman
und vor alien bei Lichtenstein. Hier auf der Uni-

versitat lernte Brandt auch, durch gemeinsame
Studien und Excursionen zusammengefiihrt, Th.

Ratzeburg, den spater so beriihmt gewordenen
Forstentomologen kennen, mit dem ihn in der Zu-

kunft die innigste Freundschaft verband, die erst

durch den Tod des Letzteren im Jahre 1871 ge-

lost wurde. Im anregenden Verkehr mit gleichge-

sinnten Freunden gingen dieUniversitatsjahre schnell

dahin. Wahrend der Zeit der Vorlesungen wurde
fleissig und ernst gearbeitet und damit das Recht

erkauft, die Ferien als freie Zeit zur Erholung
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benutzen zu diirfen. Da wurden denn kleine Aus-
fiiige zur Erweiterung der naturwissenschaftlichen

Kenntnisse unternommen, so im Jahre 1821, in Ge-
meinschaft mit Ratzeburg, nach dem Harz und im
Jahre 1823 eine grossere Reise nach dem Riesen-

gebirge. Zu diesem letzteren Ausflsge hatte die

Losung einer von der medicinischen Facultat ge-

stellten Preisaufgabe : „Ueber den Athmungsprocess"
die Mittel gewahrt. Im Riesengebirge wurde von
den Freunden manches beobachtet, viel ge-

sammelt und vieles heimgeschleppt, als Material

fur sorgfaltigere Untersuchungen in den Winter-
abenden. In der Wiesenbaude war es, wo sich

Brandt und Ratzeburg zur kurzen Rast niederge-

lassen hatten und wo sie den dritten Freund kennen
lernten, den noch jetzt lebenden, hochberiihmten
Fflanzenpalaontologen Robert Goppert in Breslau.

Der Besuch der Vorlesungen Lichtensteins , der
Verkehr mit Ratzeburg und anderen Freunden,
die Demonstrationen im zoologischen Museum
fuhrtenBrandt immer mehrundmehr auf zoologische

Arbeiten und Untersuchungen. Diese Richtung- in

ihm wurde noch gefordert, als er, als Amanuensis
Rudolphis, fiir das anatomische Museum der Uni-

versitat arbeitete. Wenn so die zooloofischen Ar-
beiten mehr und mehr in den Vordergrund traten,

so wurden doch die botanischen dabei nicht ganz
vernachlassigt. Als Ergebniss vieler Excursionen
und sorgfaltiger Sammlungen erschien in jener
Zeit, im Jahre 1825, die ,,Flora Berolinensis." Ein
Jahr nach dieser Publication machte Brandt sein

Staatsexamen. Seine Dissertation lautete: Obser-
vationes anatomicae de mammalium quorundam
vocis instrumento. Nachdem diePriifungen voriiber,

war Brandt einige Zeit als Assistenf des bekannten
Berliner Arztes Heim thatig. In diese Zeit fiillt auch
die mit Ratzeburg zusammen bearbeitete Heraus-
gabe der „Medicinischen Zoologie," deren erstes

Heft im Jahre 1827 erschien. Da die Thatigkeit
als Arzt Brandt durchaus nicht zusagte, so ha-

bilitirte er sich als Privatdozent an der Berliner

Universitat. Damit begann eine Zeit reichster

wissenschaftlicher Thatigkeit. Neben seinen Vor-
lesungen, die sich hauptsachlich auf medicinische
Botanik bezogen, nahmen ihn seine literarischen

Arbeiten in umfangreichster Weise in Anspruch.
Neben vielen botanischen und botanisch-medicini-

schen Aufsatzen wurde auch bereits an einzelnen

grosseren zoologischen Abhandlungen, wie an den
monographischen Studien iiber die Onisciden und
die Myriopoden, gearbeitet. Doch all' die Thatig-
keit schaffte Brandt keine rechte Befriedip-une. Nach
vierjahrigem Wirken in Berlin war er doch zu der
Ueberzeugung gekommen, dass er in dem Fache,
das er sich erwahlt. in Deutschland nie vorwarts
kommen wiirde, und dass es ihm vor alien Dingen
nie moglich sein wiirde, sich eine Existenz zu

griinden. Gern folgte er daher einem Rufe, der
auf Empfehlung Alexander von Humboldts sowie

seines alten Lehrers Rudolphi an ihn gerichtet
wurde, und ging als Director des zoologischen
Museums nach Petersburg. Er iibernahm zugleich
daselbst eine Professur fiir Zoologie und verglei-
chende Anatomie. Auch als Studien-Inspector ver-
schiedener Unterrichtsanstalten war er lange Jahre
thatig. So hauften sich viele und umfangreiche Be-
rufsgeschafte. Aber trotz all' dieser wusste Brandt
stets noch Zeit zu finden, um in ausgiebigster Weise
literarisch thatig sein und werthvolle Arbeiten in

den verschiedensten Disciplinen zoologischer For-
schung veroffentlichen zu konnen. Es sind gegen
200 Abhandlungen, theils grossere und umfang-
reiche Aufsatze, theils selbststandige Werke, die im
Laufe der Jahre ihre Entstehung fanden. Zu seiner

Information besuchte er wiederholt die wichtigsten

Lander Europas, um die Einrichtungen der grossen
zoologischen Anstalten kennen zu lernen und mit
den bedeutenden Mannern, die an der Spitze der-

artiger Institute stehen, in personlichen Verkehr
zu treten. In Russland selbst unternahm er nur
zwei grossere Reisen. Die eine fiihrte ihn nach
Bessarabien und in die Krim. Sie war zu dem
Zwecke unternommen worden, um Massregeln fiir

die Bergung eines bei Nicolai gefundenen Maramuth
zu treffen. Gustav Radde begleitete ihn auf dieser

Reise. Auf einer zweiten besuchte er den Caucasus.

Es waren hauptsachlich ichthyologische Studien,

die ihn dorthin gefiihrt hatten.

Bei einer so vielseitigen, bedeutenden Thatig-
keit, wie sie Brandt entvvickelte, bliebennaturgemass
aussere Ehren nicht aus. Viele auslandische Aca-
demien und gelehrte Gesellschaften ernannten ihn

zu ihrem Ehrenmitgliede. So auc'n die deutsche
ornithologische Gesellschaft im Jahre 1S58. Im
Jahre 1833 wurde Brandt zum Mitgliede der St.

Petersburger Academie erwahlt. Sechs und dreis.sig

fahre spater verlieh ihm der Kaiser von Russland
den Titel eines Geheimen Raths, nachdem er be-

reits friiher zum Wirkl. Staatsrath mit dem Titel

Excellenz ernannt worden war. Die hochsten russi-

schenOrden wurden ihm verliehen. Auchpreussische
besass er. „In Folge meiner Entdeckung von
Futterresten in den Zahnhohlen des Rhinoceros
tichorhinus," so erzahlt Brandt selbst, „welche nach
Merklins mikroscopischer Untersuchung von Na-

delholzern herriihren und nachweisen, dass dasselbe

nebst dem Mammuth im Norden an solchen Orten
gelebt hatte, wo sich heute seine elngefrornen Lei-

chen finden, erhielt ich auf Vorstellung Alexan-
der von Humboldts im Jahre 1846 als besondere

Anerkennung den Konigl. Preussischen Adlerorden
III. Klasse.'- Auch fremde Orden schmiickten seine

Brust. So fand Brandt fiir seine zahlreichen Leistun-

g-en iiberall Ehre und Anerkennung. Auch seine

Fachp-enossen ehrten seine Verdienste und benann-

ten nach ihm viele ihrer ncuen Entdeckungen.
Eine kleine Graminee aus Pesfu trajjt durch Kunth
den Namen Brandtia holcoides^ es giebt von Radde
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eine Arvicola Bra7idtii^ von Strauch einen Cyclo-

dus Braiidii'i\ von Ratzeburg einen Cynips Brandtii

u. s. w. Eine Gruppe der Medusen wurde von
Agassiz Brandtidae benannt.

Nach diesem kurzen Riickblick auf den Lebens-

gang des Dahingeschiedenen sei es rair gestattet,

noch einmal an dieser Stelle auf seine Arbeiten

mit wenigen Worten zuriickzukommen. Des be-

deutendsten Werkes, welches Brandt vor seiner

Uebersiedelung nach Russland in Gemeinschaft mit

Ratzeburg veroffentlichte, der ,,Medicinischen Zoo-

logie" habe ich bereits Erwahnung gethan. Ausser-

dem bearbeitete er einen Theil der Pflanzen der

„PreussischenPharmacopoe," sowie der ,,Deutschen

Giftgewachse. " Seine literarische Hauptthatigkeit

fallt wahrend seines Aufenthaltes in Russland. In

einer kleinen Autobiographie, welche Brandt fiir

seinen Freund Ratzeburg geschrieben, und der ich

in meiner Darstellung in den wichtigsten Ziigen

gefolgt bin, characterisirt er seine Leistungen in

Russland als dreifache: erstens als solche, die

sich auf die Neugestaltung und Erweiterung der

zoologischen Sammlung der Petersburger Academie
beziehen, zweitens als solche fiir die Bibliothek

jenes Institutes und drittens als solche, die seine

literarische Thatigkeit betreffen. Was nun die

beiden ersten Cathegorien anbetrifft, so hat Brandt
unendlich viel sfeleistet. Die zooloeischen Samm-
lungen der Academie befanden sich, als er nach
Petersburg berufen wurde, in einem hochst trauri-

gen Zustande. Wenig war nur vorhanden, und das

Wenige nicht geeignet fur eine grosse Sammlung.
Brandt trug nun zunjichst dafiir Sorge, dass die

Naturproducte des weiten russischen Reiches mog-
lichst vollstandig fiir die Sammlung beschafft wur-
den, um so im Laufe der Zeit den Grundstein

des zoologischen Museums zu bilden. Er liess es

sich angelegen sein, soweit er dies vermochte, die

Sammlungen russischer Reisenden fiir das von ihm
gebildete Institut zu erwerben. Er begrundete die

bis dahin noch nicht vorhandenen osteologischen
und zootomischen Sammlungen. Seinem Eifer,

seiner nimmer ruhenden Thatigkeit haben die

Petersburger Sammlungen unendlich viel zu danken.
Die Neubildung der Bibliothek der Academie der
Wissenschaften, die jetzt als eine der besten gilt,

verdient als Brandt's eig^enstes Werk orenannt zu

werden. Was nun zura Schluss des Verstorbenen
literarische Thatigkeit anbetrifft, so habe ich be-

reits wiederholt darauf hingewiesen, dass dieselbe

eine ausserordentlich umfangreiche gewesen ist. In

dem Catalogue of scientific papers, welcher im
Jahre 1867 von der Royal Society of London her-

ausgegeben wurde und die naturwissenschaftlichen
Arbeiten aus den Jahren 1800— 1867 enthalt, neh-
men die Titel der Brandt'schen Arbeiten 8 Seiten
ein. Brandt hat iiber die Geschichte der ihm unter-

stellten Institute umfangreiche Berichte erstattet, er

hat zoologisch-philologische Arbeiten geliefert.

mehrere anatomisch-mikroscopische Untersuchun-
gen, eine Reihe vergleichend anatomischer Werke,
dar'unter die erste in russischer Sprache erschienene

Zootomie, ferner eine iiberaus grosse Anzahl
zoogeographischer wie zoologisch-systematischer

AufsJitze, Arbeiten, auf die hier naher einzugehen

der Raum verbietet. In der Brevis enumeratio ope-

rum ad faunam mammalium et avium Imperii Rossici

pertinentium fiihrt Alexander Brandt neue umfang-
reiche hierhergehorende Arbeiten seines Vaters auf.

Bei Giebel im „Thesaurus Ornithologiae'' linden

sich nur t,2) Arbeiten verzeichnet, sicherlich nicht

alle, die der Verstorbene in diesem Zweige der

Zoologie veroffentlicht. Als seine wichtigsten or-

nithologischen Publicationen mochte ich die fol-

genden hier nennen; Die Bearbeitung der Yogel
Westsibiriens in Tschichatscheffs altaischer Reise,

die der von Lehmann in Buchara und Samarkand
gesammelten Arten, sowie der friiheren russisch

amerikanischen Colonien. Ferner weise ich auf seine

Descriptiones et icones animalium rossicorum no-

vorum (aves), auf seine Classification der Raub-
vogel Russlands, aufMonographien der Gattungen
Phaeton, Megaloperdix, Gypaetus, sowie auf seine

Beitrage zur Naturgeschichte der Alciden hin, ohne
mit dieser liickenhaften Aufzahlung eine auch nur

einigermassen annahernde\'ollstandigkeit anstreben

zu wollen.

Der Besten Einen hat die Wissenschaft durch

den Tod Joh. Friedrich v. Brandt's verloren!

Papageien-Kieider.

Nach dem Leben beschrieben

von Emil Liuden.

(Fortsetung.)

Ararauna (Sittace ararauna). (Vergl. Finsch

IS. 411.) Nach einem lebenden Exemplar meiner
Sammlung. (Geschlecht unbekannt.) Der Kopf hell-

moosgriin, Hinterkopf, Riicken, Oberfliigel oberseits,

Steissfedern schon himmelblau, auf dem Riicken,

sowie die kurzen Oberfliigelfedernam hellsten ; Unter-

fliigel und die langen Schwanzfedern oberseits leb-

haft ultramarin- oder kobaltblau, ausserste Schwin-
genfedern dunkelblau, theihveise einerseits schwarz,

unterseits, Fliigel und Schwanzfedern gelb, theil-

weise etwas verwaschen in's schwarze, Halsseiten,

Brust, ganzer Bauch lebhaft orangegelb. Kehle
schwarz und anstossend an die orange farbige Brust

olivengrelb, g-anz der Farbenmischuno- von Schwarz
und Gelb entsprechend.

Nackte Wangen und Wachshaut rein weiss;

an den weissen W^angen vom Oberschnabel unter

den Augen 3 Reihen schwarzer Federchen, ober-

halb der Augen fiinf solcher Feder-Reihen.

Iris hellgelb, Schnabel rein schwarz, Fiisse grau,

Klauen schwarz.

Die Schwanzfedern stecken bei Erneuerung
derselben der ganzen Lange nach inn Kielen, die
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von unten herauf wahrend wochenlanger Dauer
aufbrechen.

Ueber die Begabung zum Sprechen dieses

Exemplares habe ich in Brehm's Thierleben,

neue Auflage, einige Mittheilungen gemacht und
verweise darauf.

Es sei hier noch seine Spielerei mit dem Sande
seines Kafigs erwahnt, inwelches ermitdemSchnabel
Kreuz- und Querlinien zeichnet, mit Fiissen und
Fliigel einen auswischt und von Neuem anfangt;

ebenso seine verschiedenen Schlafstellen, selten

auf den Stangen, den Kopf unter den Flugeln,
meistens mit dem Oberschnabel oben am Quer-
draht hangend, oder auf dem Boden im Sand,
seitwarts liegend, gleich wie ein Vierfi^ssler schla-

fend. Wenn man ihn aus dieser Stellung stort, so
wird er mit merkvviirdigen Lauten sehr unwirsch
und beruhigt sich lange nicht mehr.

Griinfliigel-Arara (Sittace cliloroptera). (Ver-
gleiche Finsch I Seite 404.) Nach einem leben-

den Exemplar meiner Sammlimg. (Geschlecht un-

bekannt.) Oberkopf, Hals, Riicken, ganze Unter-
seite schon purpurroth, zu gewissen Zeiten die

Spitzen der Riickenfedern in's griinliche schimmernd,
Eckfliigelfedern und oberste Deckfliigelfedern

ebenfalls purpurroth, die folgenden Schwingen
griin, mehr in's olivenfarbene, die langsten Schwin-
genfedern hell bis dunkel ultramarinblau, Hinter-
rucken hell ultramarinblau. Die oberen langsten
Schwanzfedern oberseits purpurbraunroth, die iibri-

gen oberseits blau oder an der Basis roth mit
blauen Spitzen, unterseits die Schwanzfedern sammt-
lich roth.

Nackte Wangen, sowie Wachshaut weiss, erstere

mit fiinf Reihen rother F~ederchen unter den Augen
durchzogen.

Oberschnabel weiss, am Mundwinkel schwarz,
Unterschnabel schwarz, Fiisse u. Schwanz weiss ge-
pudert, Klauen schwarz. Iris weissgelb.

Es sei mir hier erlaubt, uber die rothen Far-
benbzeichnungen eine Bemerkung zu machen. Finsch
bezeichnet die Hauptfjirbung als dunkelscharlach-
roth, ich als braunroth, v.-as moglicher Weise von
verschiedener Farbenanschauung herriihrt. Unter
Scharlachroth verstehe ich das brennende Roth,
was man auch als zinnoberroth bezeichnen kann
und das immer einen Stich in's Gelbe hat, wahrend
sich Purpurroth dem Carmoisin niihert.

Finsch bezeichnet bei Doniicena atricapilla die

Hauptfarbung als carminroth, bei Z?. o-^rr?/'/rt- schar-
lachroth; meine beiden Exemplare sind aber ganz
im gleichen Roth, dem brennenden Scharlach.

Marakana ^wSV'^/ffc^ maracaiia). (Vergl. Finsch
Band I Seite 421.) Beschreibung nach 3 lebenden.
Exemplaren meiner Sammlung. (Von einem
(Geschlecht unbekannt, wahrscheinlich Mannchen,
die anderen ein richtiges Paar.)

Hauptfarbung chromgriin, auf Nacken und Brust
am hellsten und glanzend, vorderste Stirnfedern

mennigroth, Oberkopf, Backen bis Ohrgegend
blaulich, am Rande der Backen umberbraun.

Aeusserste Fliigelfedern dunkel ultramarinblau,
Schwanzfedern oberseits purpurbraunroth, mit blau-
griinen Spitzen, unterseits gelbgriin.

Unterbauch mennigroth, einen dreieckigen Fleck
bildend, innerhalb der Schenkel ebenfalls roth.

Der rothe Rucken, nach welchem diese Art be-
nannt ist, kaum sichtbar, und war ich deshalb lange
im Zweifel ob die Meinigen zu Finsch's Beschrei-
bung passen. Wachshaut und nackter Augenkreis
weiss, an dem Mundwinkel etwas gelblich.

Schnabel schwarz. Iris rothlichbraun , Fiisse

fleischfarbig, Klauen horngrau.
Das Weibchen hat nur wenige rothe Stirnfe-

dern, der Scheitel ganz dunkelblau, fast schwarz,
Schwanz unterseits gelb; der rothe Unterbauchfleck
sehr klein; Iris hellgelb.

Mannchen mit lebhaft rother Stirn, Iris roth-

lichbraun.

Die Gattenliebe ist bei dem wirklichen Paare,

das ich besitze, wie es bei alien Araras der Fall

sein soil; ganz ausserordentlich : sie sitzen bestan-

dig beisammen und man muss die grosse Anhang-
lichkeit sehen, die sie sich gegenseitig bezeugen.
Zum Briiten der zwei Eier, die alljahrhch gelegt

werden, im Februar oder Marz, ist es noch nie ge-

kommen. Die Stimme ist auch bei grosser Erregung
niemals kreischend, sondern immer von einem ge-

wissen Wohllaut.
In Folo-e einer irrthiimlichen Benennuno- beim

Empfang war ich immer der Meinung, Sittace

Severn und macavitana ebenfalls zu besitzen, ob-

wohl die Beschreibungen nicht in alien Theilen zu

treffend waren, ganz besonders fehlten die nackten
Kopftheile. Erst nachdem ich AUes iiber die Gat-
tungen Conitriis und Bolboi^iyjiclms genau durch-

lesen, kam ich zur Ueberzeugung, dass ich Conu-
rus holocJiloTiis, haevtorrJious oder pavtia besitze.

Die Beschreibung wird spater folgen.

Graupapagei (PsittaaLS erithaciis). (Vergl.

Finsch, Band II, Seite 309.) Beschreibung nach
einem lebenden Exemplar meiner Sammlung. Hell-

aschgrau, Kopfseiten, Scheitel, Oberhals fast weiss,

nur die Federrander etwas grau, der ganze Kopf
und Hals scheint wie geschuppt. Hinterriicken

dunkelgrau, Bauch ebenfalls grau mit hellen Sau-
men. After und Schenkel fast weiss, Pliigel ober-

seits auch dunkelgrau, unten heller, Schwingen
schwarz. Der granze Schwanz lebhaft scharlachroth.

Federn an der Basis weiss oder hellroth, Schafte

nicht schwarz, sondern weiss, Augenkreis weiss.

Wachshaut weisslichgrau, Schnabel, Schwanz, Fiisse

weisslichgrau, Krallen schwarz, Iris blassgelb.

Ich hatte ihn wahrend 6 Jahren mit einer Aina-
zone zusam men. Diese sprach und sang fertig por-

tugisisch, was ich ihr nicht wiederholen konnte,

deutsche Worte lernte sie nicht. Vor kaum 2 Mo-
naten habe ich beide Exemplare meiner Schwagerin
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nach St. Gallen zuruckgeschickt. Nach wenigen

Tagen wusste die Amazone ihr Portugisisch wieder

vollstandig und der Graupapagei konnte es auch.

Mag auch vielleicht bei manchen Erzahlungen

etwas zu stark gefarbt sein, so bleibt doch die

ausserordentliche Begabung sehr vieler Exeraplare

des Jako wunderbar und seit ich den kleinen

Goldstirnsittich bei Dr. Stoelker so vollstandig

menschlich sprechen horte, scheint mir weniges

zu viel gesagt, was als Beispiel erwahnt wird.

Grosser Vaza (Coracopsis vaza). (\''ergl. Finsch

Band II, Seite 302.) Beschreibung nach einem le-

benden Exemplar meiner Sammlung. (Wahrschein-

lich Mannchen.) Schwanz und Fltigel oberseits

rauchschwarz, zu gewissen Zeiten und Licht etwas

in's Griine schimmernd, Unterseite der Fliigel und
Schwanz dunkelaschgrau, alle iibrigen Theile, also

ganzer Kopf, Hals, Riicken, Brust und Bauch tief-

schwarz, matt und wie Sammet; alle Federn mit

Ausnahme von Fliigel und Schwanz, sehr weich,

fein wie Flaum.
Augenkreis hell fleischfarbig, Wachshaut schwarz,

Schnabel etwas rothlich weiss; in unserem Winter,

wenn das Gefieder am tiefsten schwarz ist, ist

Schnabel dann ganz weiss; Fiisse grau, unterseits

gelblich, Klauen sehr stark und lang, schwarz.

Iris dunkelbraun.

Ganz abweichend ist mein Exemplar von der

Beschreibung im Finsch sowohl von der Haupt-
farbung, die daselbst als dunkelrussbraun bezeichnet

ist, wahrend mit Ausnahme von Fliigel und Schwanz
das tiefste Schwarz die einzige Farbung ist, und
der als braun beschriebene Schnabel erwahnt wird,

wahrend auch ein friiheres Exemplar dem derma-
ligen ganz gleich ist.

Kleiner Vaza (Qoracopszs niger). (Vergl.

Finsch Seite 299.) Nur merklich kleiner als der

obige, sonst ganz gleich, einzig ausgenommen:
Augenkreis weiss, Wachshaut grau, Schnabel roth-

hch weiss, Fusse unterseits fleischfarbig.

Bei Empfang dieses Exemplars waren einzelne

der oberen Fliigelfedern weiss gefleckt, was sich

aber bei der ersten Mauser bei mir vollstandig

verloren hat.

Obwohl ich einen Beweis nicht beibringen kann,

ist bei mir die Vermuthung, dass der kleine Vaza
Weibchen des grossen ist, denn die vollstandige

Aehnlichkeit ist so ausgesprochen mit Ausnahme
der Verschiedenheit der Grosse. Diese allein

konnte moglicherweise dasGeschlechtkennzeichnen.
Ich halte beide Exemplare in der Regel zusammen,
deren Zusammensein ein friedliches ist; nur wah-
rend mancher Zeiten giebt es beim Fressen tiich-

tigen Zank, was durch wenige Tage Trennung
wieder ausgeglichen wird.

Finsch bezweifelt die Mittheilung Levaillants,

dass dieser einen kleinen Vaza besass, der den
Lerchengesang nachgepfiffen. Mein grosser Vaza
wusste die sanften und hohen Tone zweier Ge-

birgsdrossen sehr schon nachzuahmen. Ganz auf-

fallend ist das lebhafte Naturell und Benehmen
beider Exemplare, sehr abweichend von dem sonsti-

gen Wesen der grossen Papageien, selten ruhig,

sondern gleich meinem Nestor in fortwahrender
Bewegung, auch ihre Stimmen, ein nicht unan-
genehmes Pfeiffen, klingen niemals so laut und
kreischend als bei dem Graupapagei.

(Fortsetzung folgt.)

Ornithologische Bemerkungen
iiber die Gegend zwischen den Stadten Griin-
berg, Rothenburg, Sagan, Sprottau, Prim-
ken au,Glogau,Fraustadt,Schlaw a, Karge,
Ziillichau. — Mittelpunkt Saabor.

Von Louis Tobias,
Schulvorsteher in Gorlitz.

Im Jahre 1837 kam ich als Lehrer nach dem
Dorfe Liebenzig bei Kontopp und 1839 nach Saabor
und machte von hier meine ersten ornithologischen

Studien als Anfanger. Die Gegend ist im Ganzen
eben, nur an der Oder ziehen sich die Oderhiigel

hin, die bald auf der rechten, bald auf der linken

Seite sich befmden und aus Sand bestehen. Der
Boden ist grosstentheils sandig oder morastig, da-

her Nadelwalder mit Laubwaldern abwechseln. Da-
mals gab es noch schone Eichenwaldungen in der

ganzen Gegend, die aber jetzt fast alle der Axt
erlegen sind. Durch die Gnade Sr. Durchlaucht,

des Prinzen Ferdinand von Schonaich-Carolath auf

Saabor, eines sehr freundlichen und die Wissen-
schaft fordernden Herren, hatte ich die Erlaubniss

erhalten, auf dem Gute des hohen Herren mit der
Flinte meine ornithologischen Forschungen zu trei-

ben. Da ich der einzige Conservator der Gegend
war, so ei;-langte ich bald einen Ruf und erhielt

alle seltenen Vogel zum Stopfen. Hierdurch ist es

mir moglich, ein treues Bild der A''ogelwelt der
Gegend zu liefern, und zwar gehen meine Beob-
achtungen von 1837 ^is 1866.

1. Haliaetus albtdlla, weissschwanzigerSeeadler.
Zweimal aus Prinkenau und einigemal aus andern
Gegenden zum Stopfen erhalten.

2. Aqiiila fulva, Steinadler. Kommt in der Ge-
gend ohne zu briiten haufig vor. 26mal erhalten.

Merkwiirdig ist in dieser Hinsicht die Gegend bei

Prinkenau. Hier sind grosse Bruchwiesen, auf denen
die Rehe in Rudeln Tag- und Nacht hin- und her-

Ziehen, das ganze Jahr bleiben und nur bei sehr

hohem Schnee in die ^'\'^alder sich begeben. Wahr-
scheinlich ziehen diese Thiere die Raubvogel an;

denn von hier habe ich 24 Stiick erhalten. Auf
dem angrenzenden Quaritzer-Reviere steht eine zapf-

trockene Fichte; von dieser hat der aufmerksame
Forster H. Wienert von alien Raubvog-eln und auch
von Aquila ftilva viele herabgeschossen. Zwei-
mal hat genannter Forster das ganze Paar erlegt,

indem auf den Sturz des ersten der zweite her-

beieilte.
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3- AqtiUa imperialis^¥^Q>m^?,2,A%r. 2malerhalten.

4. Aqzdla iiacvia^ Schreiadler, briitet alle Jahre
bei Sedczyn, ich erhielt in einem Jahre 2mal aus
einem Horste Eier. Kommt im ganzen Gebiete nicht

selten vor.

5. Pandion hah'aettis, Fischadler, nicht nistend,

oft vorkommend an der Oder und an den Seen.

6. Circactus brachydactylns^ mehrmals erhalten,

diirfte wnhl auch in den grossen Sumpfwaldern
bei Sedczyn briiten.

7. Perm's apivoriis. Wespenbussard. Brutet in

Parchen hier.

8. Astur palumbarhis, Hiihnerhabicht. Brutet

nicht haufig hier, kommt aber im Herbst und Winter
in die Fasanerien und werden viele iuno-e Vogfel

im Aarkorbe gefansfen.

9. Astttr Jizsiis, Sperber. Gemein.

10. Milvns ruber^ rother Milan. Kom.mt bei

Carolath briitend vor, sonst selten.

1 1

.

Milvtis ater^ schwarzbrauner Milan. Brutet

nicht selten auf einzeln stehenden Baumen an der
Oder.

12. Buteo lagopus^ rauhbeiniger Bussard. Nur
im Herbste und Winter hier. Die Jager beobachten
ihn beim Aufhaken am Abende und Pfehen dann
spater hin und schiessen ihn, besonders von den
kahlen Laubbaumen herab, oft 3— 4 Stiick an
einem Abende. 1st Mondschein, desto besser.

13. Buteo vulgaris^ gemeiner Bussard. Brutet
bei Sedczyn. Sonst gemein.

14. Pako peregrimis^W^Lndevizlh. Brutet selten

in der Gegend.
15. Falco subbuteo^ Baumfalke. Brutet nicht

selten in der ganzen Gegend.
16. Falco aesaloiiy Zw^ergfalke. Erhielt 2 schone

alte Mannchen 1851 den 20. Novemb. und 1864
den 12. October, Weibchen ofter.

17. Falco timiunculits^ Thurmfalke. Gemein,
haufig brutend.

18. Circus riifus, cyaneus, cineraceiis^ Weihen.
Nicht selten vorkommend. Alle drei Arten bruten
wahrscheinlich hier.

1 9. Stn'x flainmea, Schleiereule. Auf alten

Schlossern, Thiirmen und einmal in einer hohlen
Eiche nahe am Gebaude brutend.

20. Ultila nisoria, Sperbereule. Im Herbste
einigemal erhalten.

21. Ulitla dasyp7is, rauhfussiger Kauz. Sehr
selten im Herbste durchziehend. Nur einmal er-

halten.

22. Athene noctua, gemeiner Kauz. In hohlen
Baumen nicht selten brutend.

23. ^///i27/(j ^ffi ?(?/''/;/«, Zwergkauz. Einmal vom
Oberforster Wacke auf dem Lodenberger Revier
gesehen.

24. Syminin alrico, Waldkauz. Gemein, brutend
in Eichwaldern.

25. Bubo maximus^ grosser Uhu. Briitete alle

Jahre in alten Bussardnestern bei Sedczyn, obgleich
die Jungcn immer ausgenommen wrurden. Mehr-
mals geschossen und zum Stopfen erhalten. In

der Gefangenschaft legte bei Primkenau alle Jahre
ein Weibchen 2 schone Eier. Macht im Revier
vielen Schaden.

(Fortsetzung folgt.)

Naumann's Denkmal.
In das nachste Jahr fjillt der hundertjahrige

Geburtstag des am 13. August 1857 verstorbenen
Professors Dr. phil. Johann Friedrich Naumann in

Ziebigk.

„Der erste Ornithologe der Welt," — verkiin-

dete schon 1842 dem Gelehrtencongress in Florenz

ein ebenburtiger Geist, der nur 14 Tage vor ihm
heimgegangene geniale Naturforscher Charles Lucian
Bonaparte, — „ein Forscher, der wie Keiner die

Sitten und Gewohnheiten der Vogel studirt, dessen
Eamilie durcliGenerationen hindurch sichmit diesem
so interessanten wie niitzlichen Zvveige der Natur-

wissenschaft beschaftigt hat, der den Schatz der

Kenntnisse sichtet und vermehrt und im Be-

griffe ist, ein bandereiches Werk zu vollenden,

das alle andern dieses Faches nicht weniger in

Bezug auf die Vollkommenheit des Textes als

die Lebenstreue der Abbildungen hinter sich lasst"

u. s. w.

Diesem Mann, dem einfachen, bescheidenen,

biedern Bauerngutsbesitzer in Ziebigk bei Kothen,
dem vielseitig gebildeten Gelehrten, den die Uni-

versitat Halle mit der hochsten Auszeichnung des
Gelehrtenstandes, mit dem Ehrendoctorhute
schmiickte, wie sein Landesherr mit dem Professor-

titel, den die Ornithologen aller Lander als ihren

Meister verehren, den die namhaftesten Naturfor-

scher- Gesellschaften zu ihrem Ehrenmitgliede er-

nannten; diesem Manne, sowie seinem gleichfalls

als Ornitholog bekannten Vater Johann Andreas
und seinem Bruder Carl Andreas sollte im Laufe

des nachsten Jahres von alien deutschen und aus-

Irindischen Fachgenossen ein einfaches Denkmal in

der ,,Fasanerie" bei Kothen errichtet werden.

Bereits im Jahre 1849 '^''^'^ diese Absicht in's

Leben, sofern es sich damals um eine Sicher-

stellung des in dem beriihmtenNaumann'schenWald-
chen befindlichen Grabhiigels Joh. Naumann's han-

delte. Der damalige Zweck, dieses Grab nur vor

etwaigen weiteren Verwiistungen durch brutale

Invasion zu schiitzen, wurde in anderer Weise
erreicht, und so erstand der Gedanke, die gesam-
melten Gelder zu einem gemeinschaftlichen, be-

scheidenen Denkmale fiir die drei Naumann's zu

verwenden, mit der Ausfiihrung dieser Absicht

aber bis nach dem Tode Joh. Friedrich Naumann's
zu v^rarten. Das ornithologische Comite bestand

derzeit aus nachfolgenden Herren: Max, Prinz zu

Wied; Baedecker in Westfalen; Baldamus in Anhalt
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Brehm in Thiiringen; v. Homeyer in Pommern; G.

R. Lichtenstein in Berlin; Baron von Lobenstein

in der Lausitz; Graf von der Miihle in Baiern;

Baron von Miiller in Wiirttemberg; Dr. Thiene-

mann in Dresden und H. Zander in Mecklenburg.
Als da.s kothen'sche Local-Comite einige Jahre

spater wegen der Ausfiihrung mit einigf^.n Sach-
verstandigen conferirte, erwies sich die vorl;:indene

Geldsumme als unzureichend, selbst fur die beschei-

densten Anspriiche, welche an die Herstellung

eines anstandigen Denksteins zu machen sind. Es
wurde desshalb beschlossen, das zur Verfiigung

stehende kleine Capital durch weiteren Zinsenzu-

wachs zu vero^rossern.o
Das seit 1868 vom verstorbenen Amtsrath Kette

allein, spater von den Nette'schen Erben verwaltete
Capital ist bis auf 1421,24 M. angewachsen. Ueber
die von genannten und Prof Dr. Baldanius bis

dahin gemeinschaftlich gefiihrte Verwaltung wurde
Rechnung abgelegt und von einer aus zwei Comite-
mitgliedern, dem inzwischen verstorbenen Ober-
landesgerichtsprasidenten Eels und Hofrath Krause

in Kothen, bestehenden Commission Dechargc er-

theilt.

Aber auch die vorhande'ne Summe ist nicht
hinreichend, um den Plan, den „HiIgenstein" bei
Baasdorf einen grossen erratischen Block zu ac-

quiriren, in die „Fasanerie- iiberzufiihren und mit
einer, bez. drei Votivtafein und einem Eisengitter
zu versehen, in Ausfiihrune zu brino-en.

Aus alien diesen Griinden wendet sich dess-
halb das kothensche Localcomite an alle Bewohner
Anhalts mit der Bitte: durch mo^lichst allseitige,

wenn auch kleine Geldbeitrage ihr Tnteresse fur
die beriihmte anhaltische Naturforscherfamilie zu
bethatigen und dadurch die Herstellung eines ihr

gewidmeten, wiirdigcn, moglichst bescheidenen
fienkmals und einer mit der Fertigstellung dcsscl-

bcn verbundenen Festfeier zu crmoglichen.
Wit unsererseits konnen uns dieser l-'ictc nur

auf das Warmstc anschliessen und ersuchen unsere
Leser in ihren Kreisen durch Aufrufe in den ihnen
zur \'crfiigung stehenden Tagesblattern fiir das
Naumann-Denkmal zu wirken. A. X.

Rundschau.

A. B. Meyer, Mittheilungen aus dem K. zoologischen

Museum zu Dresden, herausgegeben mit Unterstiitzung-

der Generaldirection der Koniglichen Sammlungen fiir

Kunst und Wissenschaft.

. III. Heft mit Tafel XXVI—XXXV. Dresden, Wilhelm
Baensch 1878.

Die vierte Abhandlung betrifft die Ornithologie : R.
Bowdler Sharpe, On the Collections of Birds made
by Dr. Meyer during his Expedition to New Guinea and
some neighbouring Islands p. 349. (Plates XXVIII—XXX.)

Abgebildet werden : XXVIII. As/ur eforqttes — XXIX.
Harpyopsis novae guineae. — XXX. Graucahis mafo-
rensis. — Verzeichniss der in dieser Abhandlung beschrie-

benen Arten: Artamides schistaceus vcaAfloris. Graitca-
lus subalaris. Edoliisoma salvadon'i. aniense. iimoriense
und J'emolum, Campophaga polioptera. Lalage whitmeei.

Abgehandelt werden

:

I. Accipitres, Fam. Falconidae. Subfam. Accipirinae.
Gattung: Astitr (5 Arten), Accipiter (i), Subfam. Bute-
oninae. Harpyopsis (i), S\Ai{2Jx\. Aquilinae : Neopus {i),

Hah'asiur (i), Hetiicopernts (i), Subfam. Falconinae

:

Baza (2), Cei'chneis {\\ Suborder. Pandiones: Pandion
(r). Suborder. Striges. Fam. Bubonidae : Scops {i),Nmox,
(2), Strix (i).

II. Dicrun'dae : Dicrurtcs (i), Chibia, Dicriiopsis

(3), Cliaetorhynchus (i).

III. Campophagidae : Ariamides (2), Campochaera
(i), Pteropodocys (i), Graucahis (5), Edoliisoma (6),
Lobotus (i), Campophaga, Pericrocottis, Lalage (2),
Syinmorphus

E. B esse Is, Die amerikanische Nordpol-Expedition.
Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt, Diagrammen
und einer Karte in F~arbendruck. Leipzig, Wilh. Engel-
mann, 1879. 8- 647 Seit. 16 M.

Diese deutsche Ausgabe der nicht officiellen Beschrei-
bung der amerikanischen Nordpol-E.xpedition (auf der Po-
laris) giebt, obgleich absichtlich die naturhistorischen Re-
sultate derselben nicht im Zusammenhang systematisch

zur Darstellung gelangen, doch in dem Texte eine solche
Anzahl interessanter ornithologischer Beobachtungen von
der Westkiiste von Gronland, dass es zweckmassig- sein

di'irfte, auch an dieser Stelle auf das Werk hinzuweisen.
— Aut S. 3 1 1 f wird z. B. ein Verzeichniss der wahrend
des Sommers beobachteten Vogel (mit biologischen No-
tizen) gegeben: Falco arcticus Holb., S/rix iiyctea L.,

Corvtts corax L., Emberisa nivalis Naum., Strepsilas
inierpres L., Tringa maritima Brilnn. und cr:uth!S L.,
Calidris areriaria L., Lagopus sp.. Sterna macroura
Naum., Xema Sabini Sahme.^ Lams glaticns., eburneus,
tridactylns, Stercorariiis parasiticus. longicaudaMis Pro-
eellaria glacialis. Bernicla breuta. Harelda .glacialis,

Somateria mollissima und specfabilis. Uria grylle, und
alle, Mergulus alle. — Ausserdem fmden sich S. 251
Notizen iiber Uria grylle, Schneeammern und Schnee-
huhner (mit Bild); S. 497 iiber vSturmvogel, Elfenbeinmove.
S. 403 wird eine Krabbentaucher-Colonie und S. 489 die

Vogelberge bei Cap Hay beschrieben und abgebildet, u. s. w.

A. Platte, Aeronautische Betrachtungen. Wien 1879.
Rud. Lechner 8. 44 S. i M. 60.

Ein beachtenswerther Abschnitt iiber den Vogelflug,
pag. 6 ff.

v. Linstow, Helminthologische Studien (Archiv fur
Naturgeschichte XXXXV. Jahrg. I. Bd. p. 165).

Verschiedene Eingeweidewiirmer von Sturnus vulga-
ris, Anotts melanogenys, Spermospisa guttata. Astur
nisus und paluinba7'ius, Falco peregrimis. Strix aluco,
Fulica aira, Megacephalon maleo. Phlegoenas criienta,
Cathartes tirubu, Strix torquata, Ardea nycticorax. Cor-
vus comix und Ruticilla titbys und zwei in Schwimm- und
Raubvogeln vorkoramende Tropidocerca-Avten gelangen
zur Besprechung, dabei einige neu beschriebene Arten.

A. S c h n e i d e r , Beitrage zur vergleichenden Anatomic
und Entwickelungsgeschichte der Wirbelthiere.

Mit XVI Tafeln und drei Holzschnitten.
Berlin, G. Reimer, 1879. 4. 164 S. 20 M.
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Die dritte Abtheilung': „Grundzug-e einer Myologie der
Wirbelthiere" (p. 103) giebt eine weitere und vervoU-
standigte Ausfiihrung der am g. December 1873 '" '^^^

Oberhessischen Gesellschaft fiir Naturkunde (15. Bericht)

dieser Gesellschaft vorgelegenen Anschauungen. Es wer-
den dabei nur die Rumpf - Muskeln beriicksichtigt, die in

Parietal- und Visceral-Muskeln eingetheilt warden. In einem
besondern Abschnitt wird pag. 144 f. kurz iiber das Ver-
halten dieser Muskeln beim Vogel, speciell beim Huhn,
gesprochen. Prof. Dr. Wilhelm Blasius.

Proceedings of the zoological Society of London.
Part. II 1. August 1879.

R. B. Sharp e, On a second Species of Dromae-
ocercus from Madagascar, p. 177. — Dromaeocercus
Seebohmi.

A. Boucard, Descriptions of two supposed new Spe-
cies of South-American Birds, p. 178. — Chii-omachaeris
coronata und Lampomis vwh'cajida^ erstere abgebildet
auf t. 17.

Taczanowski, Liste des Oiseaux recueillis au Nord du
Perou par Mm. Stolzmann et Jelski en 1878. p. 220 bis

245. — Neu beschrieben : Thryothorus sclateri p. 222,
Cyclorhis contrerasi p. 224 und abgebildet t. 21, Nemosia
inornata p. 228, Buarremon specularis Salv. p. 228, Syn-
allaxis maranonica p. 230, Leptopogon minor p. 233,
Pipreola lubomirskii p. 236 und abgebildet t. 22, Leucolia
Pelzelni p. 239.

R. B. Sharpe, On collections of Birds from Kina
Balu Mountain, in North-western Borneo, p. 245— 249. —

I Neu beschrieben: Chibia borneensis p. 246, Buchanga
stigmatops p. 247, Rubigula mentis p. 247, Criniger ru-

ficrissus p. 248, Janthocincla treacheri p. 248 und abge-
bildet t. 23.

W. A. Forbes, A Synopsis of the Meliphagine Ge-
nus Myzomela, with Descriptions of two new Species, p.

256—279. — Character der Gattung, geographische Ver-
breitung, Schlussel und ausfiihrliche Beschreibung sowie
Synonymic der Arten. Neu beschrieben: Myzomela cale-

donica p. 260 und sclateri p, 265. Abgebildet: M. chlo-

roptera, rubrobrunnea und adolphinae t. 24, M. cherme-
sina und sclateri t. 25.

G. Hartlaub, On a new Species of Barn-owl from
the Island of Viti-Lewu. p. 295— 296. — Strix Oustaleti.

P. L. S c 1 a t e r , Remarks on some Parrots living in the

Society's Gardens, p. 299— 301. — Besonders beachtens-

werth ein lebendes Exemplar von Caica xanthomera. Diese
Art abgebildet t. 28.

P. L. Sc later, List of Eggs collected during the

Challenger' Expedition, p. 309— 311. — Es wurden 250
Vogeleier von 50 Species gesammelt.

R. B. Sharpe, A Contribution to the Avifauna of the

Sooloo Islands, q. 311— 317. — Neu beschrieben: Tany-
gnathus burbidgii p. 313 und Gallus stramineicollis p. 317.

R. B. Sharpe, A List of the Birds of Labuan Island

and its Dependencies, p. 317— 354. — Abgebildet: Pri-

onochilus everetti und obsoletus t. 30.

A. H. Garrod, On the Conformation of the Thora-
cic Extremity of the Trachea in the Class Aves. Part. I.

The Gallinae. p. 354— 382. — Mit vielen Holzschnitten.

Tausch- und Kaiif-Verkehr.
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Die Raben- und Nebel-Krahe.

Von Prof. Alfred Newton.

(Aus Yarrell's History of British Birds, Fourth Edition revised by Alfred Newton, iibersetzt von Fr. Marie Reichenow.)
(Schluss.)

In Algerien ist nach Loche die schwarze Krahe
ein haufiger Bewohner bewaldeter Gegenden,
wahrend die graue nur gelegentlich erscheint, aber
Loche hat moglicherweise den kleinen Raben (C.

tingt'tanusj fur die erstere gehalten, welche nichts

destoweniger fiir das ostliche Marocco verzeichnet

ist, ebenso fiir Madeira und die Capverden. Ma-
jor von Homeyer hat ihr Nest in Majorca ge-

funden (Journ. f. Ornith. 1862, p. 252); ebenso
wohnt sie in Spanien, briitet dort, obgleich selten,

in der Nahe von Gibraltar; die graue Krahe da-

gegen kommt viel seltener im Siiden dieses Landes
vor, wenn sie iiberhaupt noch dort erscheint. Im
siidlichen Frankreich ist die letztere auch selten

und wird dort nur im Winter bemerkt, aber sie

wird zahlreicher gegen Norden; in der Normandie
und Pikardie ist sie in dieser Jahreszeit in so
grosser Menge vorhanden, als an irgend einem
Orte Englands. Andererseits wird von der schwar-
zen Krahe behauptet, dass sie als Brutvogel in

ganz Frankreich vorkomme, im Siiden aber be-

sonders zahlreich im Winter. In Belgien und Hol-
land ist sie ebenfalls Brutvogel und gemein. In

Deutschland ist die Elbe als die Grenze der Brut-

Statten beider Arten zu bezeichnen. Die schwarze
Krahe nimmt die Bezirke westlich und die graue
Krahe diejenigen ostwarts des Flusses ein; in der
Ober-Lausitz aber, in Braunschweig, Anhalt (Journ.
f. Ornith. 1871 p. 212) und Mecklenburg, werden
beide Arten briitend angetroffen; in dem letzter-

wahnten Herzogthume kommen haufig Bastarde
vor, ebenso in Holstein. In Danemark haben die
grauen Vogel fast ganzlich die Oberhand, die

schwarzen sind sehr selten, ebenso ist im Winter
die graue Krahe vorherrschend in den Theilen
Deutschlands, wo die schwarze Krahe briitet. In

Savoyen ist die schwarze Art gemein und Stand-

vogel, die graue hingegen selten und briitet nicht.

Die letztere jedoch, sagt Dr. Salvador!, ist ge-
mein und Standvogel durch ganz Italien und seine

Inseln, wahrend erstere, wie er glaubt, auf Ober-
Italien beschrankt ist und von Toscana an sud-
warts fehlt, jedoch waren weitere Beobachtungen
hieriiber erwiinscht. In Piemont kommen Bastarde
zwischen beiden vor. In den osterreichischen Land-
schaften ist bis jetzt ihre Verbreitung noch nicht
ganz klar festgestellt und hinsichtlich einiger Theile
des Reiches ist man sogar in directem Widerstreit,

obgleich die graue Krahe im allgemeinen alle

Theile zu durchstreichen scheint.

Die schwarze Krahe kommt auch in Mahren
und Bohmen vor, jedoch ist sie in dem letzteren

hauptsachlich, wenn nicht ganzlich, auf das be-
holzte Hochland des Westens beschrankt. In

Oesterreich selbst ist sie sehr selten, hingegen
zahlreich in Tyrol. In Steiermark erscheint si" im
Winter, aber sie ist nicht von neueren Schrift-

stellern als in Karnthen vorkommend erwahnt.
Sie kommt ausserdem vor in Serbien, der Wal-
lachei, Bulgarien und Macedonien, aber ihr sicheres
Vorkommen in Griechenland muss bis jetzt als

zweifelhaft angesehen werden, wahrend die graue
Krahe alle diese, wie auch die dazwischen Uegen-
den Lander bewohnt, sich auch iiber viele Inseln

des griechischen Archipels ausbreitet und von Col.

Drummond-Hay auf Greta briitend gefunden
wurde.

Wir haben also gesehen, dass, obgleich unsere
Kenntniss in dieser Sache eine noch ganz unvoll-

kommene ist, im Hinblick auf einige Einzelheiten,

wir doch in der Lage sind, uns im allgemeinen
ein Urtheil zu bilden und dass die Ergebnisse be-
weisen, dass die geographische Verbreitung bei-

der Krahenformen keinen besseren Beweis ihrer
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specifischen Verschiedenheit liefern kann, als dies

einige andere bereits erwahnte Kennzeichen thun.

Die schwarze Krahe wird an der aussersten Grenze
westlich, wie ostlich des Gebietes beider gefun-

den, wahrend die graue Krahe die nordlichsten

sowohl, als die siidlichsten Theile der Wohnorte
beider bewohnt. Daher kann man wiederum nicht

sagen, dass die .eine eine westliche, die andere
eine ostliche Race sei, ebensowenig, als man die

eine als eine nordliche, die andere als eine sud-

liche Race bezeichnen kann. Es scheint, als waren
die schwarzen und die grauen Krahen die ver-

schiedenen Formen einer dimorphen Species. Un-
erklart bleibt dabei, welches die Ursache dieser

Abanderung sei. Es muss auch hervorgehoben
werden, dass der gegenwartige Fall nicht eine

vielfache ortliche Abweichung darstellt, wie das
bei so vielen anderen Vogel vorkommt — einige

' von ihnen gehoren sogar zu demselben Geschlecht,

zu den Raben, wie z. B. einige Dohlen und der
C. splendens der indischen Regionen, von wel-

chem Himalaya-Exemplare durch eine aschfarbene
Brust und Kragen ausgezeichnet sind, wahrend
diese Theile bei solchen von Bengalen und Sud-
Indien dunkler sind, und noch dunkler bei solchen
von Ceylon (Ann. Nat. Hist, ver 2, XIII p. 214.),

und Exemplare von Burma und Siam fast alle Spu-
ren von grau verloren haben (Ibis 1867 p. 298.).

Unter den Naturforschern bestand lange die Mei-

nung, dass die Unfruchtbarkeit von Bastarden zwi-

schen zwei Formen der bedeutsamste Grund sei,

dieselben als verschiedene Arten zu betrachten.

Nun sind die Bastarde der schwarzen und o-rauen

Krahen fruchtbar, was von verschiedenen Beobach-
tern bewiesen ist; auch Mr. Seebohm hat neuer-

dings Beweise gebracht. Gleichzeitigjedoch ist die-

ser Forscher zu dem Schluss gekommen, dass

auch Ausnahmen vorkommen. Er grundet diese

Meinung auf den Umstand, dass er an einer Stelle

des Theiles von Sibirien, welcher gewohnlich von
beiden Krahenarten bewohnt wird, in derBrutzeit

alle Krahen schoss, so viel er konnte, und dreizehn

von diesen reineVogel und funfzehn Bastarde waren.
Von den letzteren waren sieben Mannchen und
acht Weibchen, jedoch war das Verhaltniss der
ersteren sehr verschieden, es waren elf Mannchen
und zwei Weibchen. Hiernach vermuthet er natur-

gemass, dass die meisten Weibchen der reinen

Race im Briiten begriffen und deshalb verborgen
waren, wahrend die Mehrzahl der Bastarde es

nicht war, woraus er schloss, das sie unfruchtbar
seien. Obgleich dieser Grund nicht ohne Werth
ist, muss die Entscheidung dariiber der Zukunft
iiberlassen werden.

Aehnlich den Raben scheinen sich unsere Krahen
fur das Leben zu paaren, und obgleich einige

wenige den Winter in oder bei ihrer Brutstatte

verbringen, Sq versammelt sich doch die grossere
Zahl, einschliesslich alle jungen Vogel, gegen Ende

des Sommers in Fliigen, auf Platzen, w^o es sehr
viel Futter giebt, halten sich mehr oder weniger
zusammen, und ziehen allmalig siidwarts bis zum
Wechsel der Jahreszeit, wo sie dann in derselben
Weise zuriickkehren. Gesellig wie sie also wahrend
des grosseren Theiles des Jahres sind, scheinen
sie sich weniger aus Lust zur Geselligkeit zu ver-

einigen, als um ihre Wanderschaft gesicherter zu
vollbringen, oder um ihren Unterhalt leichter zu
beschaffen. In der Brutzeit trennen sich die Fliige

und jedes Vogelpaar nimmt einen besonderen Flatz

ein. Diese Thatsache hat manchen englischen Be-
obachter zu der Ansicht gefiihrt, dass die schwarze
Art— wie oben schon bemerkt ist, hauptsachlich
ein Sommerbesucher auf den Inseln, und folge-

recht gewohnlich in Paaren zu sehen, oder wenn
die Jungen bereits ausgeflogen, in kleineren zu-

sammenhangenden Fliigen, — weniger gesellig als

die graue sei, welche mehr in England als Winter-
gast bekannt ist und sehr haufig zu dieser Jahres-
zeit in Schaaren erscheint.

Durch die forfgesetzte Nachstellung seitens

der Vogelfanger und Jager ist der schwarze Vogel
in England fast ausgerottet. In den wilderen
und weniger besuchten Gegenden Schottlands und
Irlands erfreut sich die graue Krahe einer grosseren
Ungestortheit des Daseins, obgleich sie stellen-

weise in den ebenen Flachen auch vollstandig aus-

gerottet ist und zwar durch die Anwendung von
Gift. Der bei weitem grossere Theil der Vogel
dieser Art, welche wir im Winter dort sehen, sind

ohne Frage fremden Ursprungs, Wanderer, und
kommen nach Schottland Anfang oder Mitte Oc-
tober.

Die Krahen sind nicht sehr fruhe Brutvogel
und ist es gewiss schon Ende April oder gar An-
fang Mai, wenn sie ihr Nest bauen. Dieses, wie
schon erwahnt, ist verschieden angelegt, in Baumen,
Felsen oder auf dem Erdboden; aber sie behalten
ein und dasselbe Nest oft eine Reihe von Jahren
bei, wenn es bequem wieder ausstaffirt ist und
giinstig liegt, in welchem Falle das jahrlich zuge-

tragene frische Material den Bau zu einem unge-
heueren Klumpen gestaltet. Stocke, Krauter, Wur-
zeln, Gras, Wasserpflanzen, Knochen, kurz alles,

was die Vogel finden und tragen konnen, wird
in den Boden, oder ins Aussenwerk gebaut; aber
wie gross dieses auch sein mag, das Innere ist

immer eine kleine schalenformige Vertiefung und
mit Moos, Wolle, Pelz, Haaren und Federn ge-

futtert, die weich und zart verwebt sind, nur so

gross, dass vier bis sechs Eier in der Reihe da-

rin liegen konnen; diese sind in der Farbe sehr

ahnlich denen der Raben, aber selten so dunkel
gezeichnet, schwarze z. B. fehlen fast ganz, auch
sind sie nicht so zahlreich; in der Grosse ist das
Verhaltniss von 2.07 zu 1.5 und 1.27 bis 1.04

Zoll.
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Es ist allbekannt von vielen Vogeln, dass, wenn
einer von dem Paare stirbt, der iiberlebende Theil

schnell einen neuen Gefahrten erhalt, welcher die

Brut iibernimmt und weiterfiihrt. Dass dies eben-

falls bei den Krahen der Fall ist, hat man wie-

derholt beobachtet, da wenige Arten mehr syste-

matisch in der Brutzeit getodtet warden, als die

Krahen.
Die Nahrung der Krahen ist verschieden, be-

steht aber fast ausschliesslich aus Fleisch, von dem
nichts, w^as gefunden wird, verloren geht, vom
Scelett eines grosseren Vierfusslers bis zum Insect.

Die Auswurf-Haufen der See und an den Ufern von
Fliissen, in welchen noch Ebbe und Fluth sich

bemerkbar macht, ebensogut wie Land, das frisch

uberfluthet ist, wird von den Vogeln aufgesucht.

An solchen Orten sieht man sie in betrachtlichen

Mengen fleissig nach etwas Essbarem suchend,

jede einzelne beobachtet das Benehmen ihrer Ka-
meraden so aufmerksam, wie sie gleichzeitig selbst

auf der Suche ist, so dass die etwaige Entdeckung
einer verhaltnissmassig; o-rosseren Beute von einer

Krahe sicherlich von den andern sogleich bemerkt
wird, was dann zur Folge hat, dass diese sich be-

eilen, den Raub zu theilen. Er wird in Stiicke

gerissen, welche nach einem geeignet schei-

nenden Flatz gebracht und dort verschlungen
warden. Knochen oder Muschelthiere, aus wel-

chen die markigen oder weichen Theile nicht

sofort herausgezogen warden konnan, tragen sie

hoch in die Luft, zu einer betrachtlichen Hohe, und
lassen sie dann auf Felsen oder Steine fallen, so

dass sie zerbrechen. Der Vogel folgt hierbei der

fallenden Beute dicht nach; verschiedene Beobach-
ter aber haben angegeben, dass die Thiere sich

oft iiber die Beschaffenhait des Bodens tauschen,

und haufig wiederholta Versuche nothig sind, um
den Zweck zu erreichen. Sia nehman auch, iiber

dem Wassar schweband, auf der Oberflache trai-

bende Baute auf Wenn die Krahe mit solchem
Futter zufrieden ware, wiirde sie wenig Feinde
haben, aber sie konnen, wo sie zahlreich sind, sehr

schadlich warden. Tragenda Schafe, wie ihre neu-

gaboranen Lammer, fallen oft ihren Angriffen zum
Opfar, wann sia sich aus der Obhut des Schafers

begaben.
Dar Forster verabscheut sie ebenso wia den

Raben und besondars wegen des Ausraubens dar

Nester anderar Vogal. Vorsichtig fliegen sie iiber

Feldar und Moore, durchsuchen Hecken und Wald-
saume nach Nastern von Hiihnern und Fasanen,

welche sie schnell ihres Inhalts berauben. Jedes
Ei wird einzeln in der Spitze des Schnabals davon-
getragen und dann ausgesoffen. Auch den jungen
Enten wird die Krahe gefahrlich. Junge Hasen
und Kaninchen, auch andere klaine Saugethiere,

fallen ihr zur Beute. Das Getreide wird selten von
ihr bariihrt, aber sie pliindert Kirsch- und Wall-
nussi:aume, wenn sich eine Gelaganhait dazu bietet.

Trotz diaser zahlreichen Siinden, welche sich die

Krahe zu Schulden kommen lasst, legt Waterton
ein gutes Wort fiir sie ein, indem er ausfiihrt,

dass sie neun oder zehn Monate des Jahres die

Menschen sehr wanig schadigt, da sie wiihrend

des grossaran Theiles des Jahres unverdrossen,
gleich der Saatkrahe, schadliche Insacten-Laven
verzehrt. Ebanfalls zahlta aus diesam Grunde
Vieillot sia zu den nixtzlichen Vogeln; aber un-

geachtet diaser ihr zu Gunsten ausgestellten Zeug-
nisse, wird die Kraha bei uns in England verfolet.

Die Klughait dar Kraha ist ebensowohl spriich-

wortlich, wia die des Raben, und zur Illustrirung

dessen kann man eina fast endlosa Zahl von be-

lustiganden Anacdotan hinzufiigen, manche aus
ehrwiirdiger Vorzeit. Viele davon leben ohne
Zweifel nur in der Einbildung, aber wer die Ge-
wohnheit des Vogels kennt, Muschaln aus der Hohe
herabzuwerfen, dass sia durch den Fall zerbrechen,

hat viele Begriindung fiir die Fabel, dass die Kraha
einan Krug mit Steinen soweit flillte, bis er die

Flache des darin enthaltenen Wassers erreichen

konnte. Ihre Eigenthiimlichkeit, Thaile vonSpeisen,
die sie nicht glaich verzehren kann, zu verbergen,

giebt ihr naturlich ein Zeugniss von Fiirsorga,

welches mannigfach zu Fabeln benutzt warden kann.

In darsalben Weise kann Jemand, dar die framdan
Lauta hort, walcha eina Kraha, zu ihrer eigenen

Belustigung eina halbe Stunde hintereinander aus-

stosst, oder die varschiedenan Tone, mit denen sie

ruft und von antfarnten Kamaradan Antwort erhalt,

wohl verstehen, wie diesem Vogel die Fiihigkeit

der verstiindlichen Rede beigelegt wird. In der

That ist die Krahe, wie ainiga andere Vogal, im
Stande die verschiadensten Gafiihla durch die man-
nigfachsten Tone auszudriicken, und es ist deshalb

nicht iiberraschend, dass ihre verschiedenan Laute
vielen Auslegungs-Varsuchen untarworfen sind, be-

sonders saltans der landlichenBevolkarung. Manche
diaser Auslegungen haben einen hochst humoristi-

schan Character.

Briitende Wachholderdrosseln.

Die W^ichholderdvossel fTrf/'-dus piVarisJ ist bei

uns ein durchaus nicht seltenar Brutvogal. Leidar

warden ihre Nester ebensowenig wie die jades

anderan Vogals von den zahlreichen Eier sammaln-
den Burschen, die alia ihnen zu Gesichte kommen-
den Eier, bebriitet oder nicht, fiir ihre angebUchen
Sammlungen ausheben, verschont.

So sah ich im Mai dieses Jahres bei einem
solchen Eiarsaramlar naben zahlreichen Eiern von
Finken, Hanflingen, Goldammern, Grassmiickan etc.

auch drei Gelage von unsarer Drossel in aussarsto
schlachtem Zustande, natiirlich nur bestimmt, nach
ainiger Zait weggeworfen zu werden. — In diesem,

durch die fortwahrenden Ragengiisse fiir die Vo-
gel hochst ungiinstigen Jahre fingen die Wach-
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holderdrosseln in der Mitte des Mai ihre Eier zu
leg^en an. Mit der zweiten Brut begannen sie in

der zweiten Halfte des Juni. Ich weiss nicht, ob
sie in der Regel die Nahe von Wasser als Nist-

ort bevorzugen, gewohnlich sind die Nester nicht

weit von einem Flusse oder Graben gefunden
worden. Am 21. Juni dieses Jahres fand ich etwa
100 Schritt von einer Miihle entfernt, auf einer

I M. hohen Kopfweide, dicht am Miihlgraben, das
eben vollendete Nest unseres Vogels. Am 23. Juni
befand sich das erste Ei darin, welchem nun je-

den Tag ein weiteres folgte. Ich erwartete, dass
der Vogel nur vier Eier legen werde, da er offen-

bar schon zum zweiten Male nistete, Aber ich

tauschte mich. Bereits am 27. Juni enthielt das
Nest fiinf Eier, und als ich am folgenden Tage
gegen Abend wiederum nachsah und die Weiden-
zweige, zwischen welche das Nest gebaut war,
auseinanderbog, sass der Vogel schon briitend auf
den Eiern. Er Hess sich, ohne abzufliegen, eine

geraume Zeit aus der Nahe betrachten und erhob
sich erst, als ich noch dichter an das Nest heran-
trat. Wie ich nun sah, bildeten sechs Eier den In-

halt desselben, eine Zahl, welche wohl von der
gewohnlichen eines zweiten Geleges abtveicht.

Ausserdem unterschied sich das zuletzt gelegte
Ei von den andern in Gestalt und Farbung. Es
war namlich sehr gestreckt und hatte auf hell-

meergrunem Grunde einige wenige rothbraune
Punkte, besass also dasselbe Aussehen, wie das
von Herrn B. Teichmiiller in No. 21 des vorigen
Jahrganges beschriebene Ei. Beim ersten Anblicke
dieser schonen Varietat war ich im Begriff, das
ganze Gelege auszuheben; als ich mich aber er-

innerte, dass Tiirdtispilaris in meiner kleinen Samm-
lung schon ausreichend vertreten sei, entnahm ich

nur das variirende Ei dem Neste, um spater die

Aufziehung der Jungen beobachten zu konnen.
Darauf verbarg ich mich hinter einem Gestrauche
und beobachtete das Benehmen der Drossel. Diese
hatte sich auf einem in der Nahe befindlichen

Erlenstrauch niedergelassen und gab als Zeichen
ihrer Unruhe fortwahrend schnarrende Tone von
sich, welche nachzuahmen ich mich bisher ver-
gebens bemiiht habe. Ungefahr eine halbe Stunde
verweilte der Vogel auf seinem Platze und strich

darauf nach einem nahen Walde ab. Obwohl ich

noch gegen eine halbe Stunde wartete, so liess

sich die Drossel doch nicht mehr sehen, und ich

kehrte deshalb nach Hause zurtick. Das mitge-
nommene Ei zeigte beim Entleeren noch keine
Bebrutunor.o

Wahrend der folgenden drei Trage war ich

verhindert, das Nest zu besuchen. Erst am 3. Juli

ging ich hin und fand die fiinf Eier verlassen vor.
Die schiitzenden Zweige waren theils umgebogen,
theils abgebrochen; eine unberufene Hand hatte
hier gewirthschaftet. Nun nahm ich auch noch die
zuerst zuriickgelassenen Eier mit, da sie doch,

selbst wenn der Vogel noch einmal zu seinem
Neste zuriickgekehrt ware, verloren gewesen, d. h.

bei ihrer nun ungedeckten Lage bald in die Hande
eines eiersammelnden Knaben gefallen waren.
Diese fiinf zuletzt ausgehobenen Eier waren etwa
zwei Tage bebriitet, so dass also der Vogel noch
nach meiner ersten groberen Storung weiter ge-
brutet hat. Das ganze Gelege befindet sich nun
in der Sammlung des Herrn Dr. Kutter, nachdem
ich inzwischen eine der obigen ahnliche Varietat

erhalten habe.

Abnorme Nistweisen.

Gewohnlich nistet der Eichelhaher (Garrzilus
glandarmsj, wie auch Herr Dr. Brehm sagt, nicht

hoch iiber dem Boden; aber „nulla regula sine

exceptione." Ich habe ein Eichelhahernest auf einer
schlanken Fichte in der Hohe von c. 20 M. ge-
sehen, welches, damals schon ausgenommen, sieben
Eier enthalten hatte. (Das niedrigste Nest dieses

Vogels, welches ich fand, stand in einer jungen
Fichte nur 1I/2 M. iiber dem Erdboden.) Umge-
kehrt habe ich vom Buchfinken (Frmg. coelebs)

ein Nest gesehen, welches kaum i M. vom Erd-
boden entfernt, an dem Ende eines schwankenden
Fichtenastes erbaut war. Dieser Ast ragte soweit
iiber einen Feldweg hinweg, dass jeder Vorbei-
fahrende Wagen daranstossen konnte. Trotzdem
hat das Weibchen die voile Anzahl der Eier ge-

legt. Warum der Vogel sich gerade diesen Ort
zum Nisten ausgewahlt hat, ist mir um so unklarer,

da es doch in der Nahe genug Obst- und Linden-
baume gab, welche ja von anderen Finken be-

wolint wurden.
Ich will noch eines Falles erwahnen, welchen

man gerade nicht als abnorm bezeichnen kann, der
aber doch originell ist und auf das Urtheilsver-

mogen der Vogel schliessen lasst.

Beide Rothschwanzarten (Riiticilla phoemcura-
und tithys) sind als grosse Liebhaber der Bienen
bekannt. Besonders schadlich werden sie den
Bienenziichtern , wenn sie Junge haben, sobald es

also sechs bis acht hungrig-e Schnabelchen zu

stopfen giebt. Auch in Kunzendorf hiesigen Kreises

haben sich die Vogel dem Bienenziichter Herrn
Rector Baumert gegeniiber als sehr schadlich ge-

zeigt und werden deshalb von demselben durch
consequentes Nesterzerstoren verfolgt. Der Gar-
tenrothschwanz, welcher, wie gewohnlich, auch
in Kunzendorf haufiger auftritt als sein Vetter,

legt in der Regel seine Nester in den Lochern
der nahen Kirchhofmauer oder in hohlen Baumen
an, und es werden jahrlich drei oder vier von
seinen Bruten zurstort; der Hausrothschwanz (R.

tithys) hat, so viel mir bekannt, erst einmal da-

selbst seine Wohnung aufgeschlagen. Im Mai 1877
beobachtete der Sohn des Herrn Baumert diesen

Vogel, als er Material zu einem Neste zusammen-
trug. Dasselbe wurde, um die Nahrung fur die
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erhofFte fresslustige Nachkommenschaft in der Nahe
zu haben, unter dem Dache eines bewohnten Bie-

nenstockes angelegt, wohin der Vogel durch eine

Oeffnung gelangen konnte. Obwohl der Stock tag-

lich von Menschen besucht wurde, so liessen sich

die Thiere doch nicht von ihrer Arbeit abhalten

und bald lagen in der fertigen Kinderwiege funf

reinweisse Eier. Dann aber wurde das Gliick des

Parchens vernichtet ; das Nest wurde namlich sammt
dem Inhalte entfernt, um die Bienen vor den Nach-

stellungen der Vogel zu schutzen.
Paul Kollibay.

Ornithologische Bemerkungen

iiber die Gegend zwischen den Stadten Griin-

berg, Rothenburg, Sagan, Sprottau, Prim-
kenau, Glogau, Fraustadt, Schlawa, Karge,
Ziillichau. — Mittelpunkt Saabor.

Von Louis Tobias.

(Fortsetzung.)

26. Ottis brachyotus, Sumpfohreule. Einmal
aus dem Bruche bei Prittag ein Gelege erhalten;

das Nest stand auf einer Kaupe. Im Herbste oft

in Masse durchziehend.

27. O^'^w OT^^ffrzir, Waldrohreule. Gemein, brii-

tend.

28. Lanius excubitor, grosser Wiirger. Bei

Quaritz briitend, im Winter nicht selten.

29. Lanius minor. Schwarzstirniger Wiirger.

Dieser Wiirger war in den Jahren von 1850—1860
sehr haufig, nahm aber von da auffallend ab, so

dass er selten wurde.

30. Lanius r2^i?^^5',rothk6pfigerWiirger. Nicht

sehr haufig briitend.

3 1

.

Lanizis collurio, rothriickiger Wiirger. Sehr
haufig. Zerstort sehr viele Singvogelnester, ein

hochst schadlicher Vogel. Sein Gesang ist ange-

nehm.
32. Corvus glandarius. Eichelhaher. Gemein.

Er ist ebenso schadlich, wie der Wiirger, durch-

sucht alle Straucher nach Nesteni, nimmt auch
im Dohnenstrich die Voorel aus. Gesang sehr leise

und zwitschernd.

33. Corvus pica, Elster. Nimmt immer mehr
ab. Ist sehr schlau. Eine Elster hatte ein Nest
auf einer Eiche bei einem Gehofte. Sie stahl die

kleinen Hiihner, Enten und Ganse, daher der Be-

wohner des Gutes mich bat, den Vogel zu schiessen.

Mehrmals stellte ich mich an, doch der schlaue

Vogel Hess sich nicht beikommen. Einmal flog die

Elster vom Neste ab und setzte sich auf die andere
Eiche. Ich nahm meine Flinte als Stab und hinkte

hinzu; die Elster sah erstaunt herab. Als ich

schon unter dem Baume durchgegangen war, legte

ich schnell an, der Schuss krachte und der Rauber
fiel zu meinen Fiissen herab.

34. Corvus corax, Rabe. In einzelnen Exem-
plaren briitend.

35. Corvus comix, gemeine Krahe. Sehr hjiufig

und gemeinschadlich. Die Jagdeigenthiimer sollten

im Friihjahre 50 Pf Schussgeld geben, denn diese

Rauber zerstoren mehr Bruten als alle Eiersammler
in vielen Jahren, selbst als alle Raubvogel zu-

sammen.
36. Corvus ;no7ieduia,T>o)\\&. Haufig auf Kirch-

thiirmen, Schlossern und selbst in hohlen Buamen
briitend.

3 7. Corvusfrugilegus, Saatkrahe. Nie hier brii-

tend gefunden. Im Herbste und Winter haufie.

38. Caryocatactes nucifragtis, gemeiner Nuss-
knacker. Bei Neusalz einmal briitend, sonst in inan-

chen Herbsten hautig durchziehend, z.B. 1864 haufig

hatten viele Kafer und Rhamnusbeeren g-efressen

39. Sturntis varius, gemeiner Staar. Bei Saa-
bor friiher briitend in Eichenwaldern gemein, aber
nie in Staarkasten gehend, jetzt bei Mangel an
hohlen Baumen die Kastchen annehmend. Grosse
Heerden besuchen die Weinberge. Hat sich in der

Jetztzeit sehr stark vermehrt, und muss in dieser

Gegend des Weines wegen vermindert werden.

40. Tui^dus viscivorus, Misteldrossel. Nur im
Herbste.

41. Turdus mtisictis, Smgdross&\, haufig, aber
abnehmend.

42. Turdris iliacus, Weindrossel. Im Herbste
und Friihjahre in Heerden durchziehend.

43. Turdzispilaris, Wachholderdrossel. In den
Jahren 1S40— 1860 in Gesellschaften haufig briitend,

jetzt sehr abnehmend.

44. Turdus torquatus , Ringdrossel. Selten

durchziehend.

45. Turdtts mertila, Amsel. Nicht sehr haufig

briitend.

46. Saxicola oenanthe, Steinschmatzer. In Wein-
bergen gemein, briitend.

47. Saxicola rubetra, Wiesenschmiitzer, Haufig.

48. Ruticilla tithys, Hausrothschwanz. Gemein.

49. Rtiticilla phonicurus, Gartenrothschwanz,
haufig in Kopfweiden briitend.

50. Sylvia s?cecica Blaukehlchen. Aeusserst
haufig an der Oder, an bewachsenen Grabenran-
dern, in Siimpfen. Briitet gern an einem kleinen

Abhange, oder auf einer Kaupe, an einein grossen
Rasen, so dass das Nest in einer Hohle ganz ver-

deckt steht. 6 Eier, die in 2 Reihen mit den
Spitzen an einander stossend im Neste liegen. Das
Kehlchen ohne weissen Stern singt nicht so schon
als jenes. Ob zwei Arten?

51. Sylvia rubecula, Rothkehlchen. Nicht so

haufig briitend, als jenes.

52. Sylvia luscinia, Nachtigall. Dieser Sanger
ist sehr haufig, fast in jedem grosseren Gebiisch.

Gewiss viele blanke Mannchen; denn die Nester
sind nicht so leicht zu finden. Sie schlagt bis 10 Uhr,
pausirt bis 2 Uhr und fangt dann wieder an. Ge-
sang besonders angenehm in den Friihstunden.
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53- P/iy//o/>neusie ru/a, Tannenla-uhvogeh Recht
haufig.

54. Phyllopneuste fitis, Fitis. Haufig.

55. Phyllopneuste sibilatrix, griiner Laubsanger.

In trockenen Waldern nicht so haufig. Bei Sedczyn
brutete er in Kiefernwaldern auf kahlen Platzen

ohne Unterholz, so dass das Nest frei auf der Erde
stand, mit Nadelstreu bedeckt, Loch an der Seite.

Es bildete einen kleinen Backofen, daher hiess

hier der Vogel Backofchen.

56. Hypolais hortejiszs, Gartenlaubsanger.

Haufig. Macht ein sehr schones Nest, immer mit

Birkenrinde durchwirkt.

57. Calai7wkerpepal7isiris,S\i.m.pirohxs,2i.ngcT. Sehr
haufig an der Oder. Den schonen, sehr angenehmen
Gesang hort man die ganze Nacht hindurch, Nest
schlecht an Pflanzenstengeln und Weiden angeheftet.

58. Calamoherpe arHndmacea,Teich.roh.rs3.nge:r.

In alien Rohrpartien. Beide Rohrsanger sind in

ihrem Gefieder fast gleich, Gesang, Eier und Nester

aber ganz verschieden.

59. Calamoherpe ttirdotdes, drosselartiger Rohr-
sanger. Sehr haufig. Im Friihjahre fand ich ein

Nest, ehe das Rohr gewachsen war, auf einem ab-

gehauenen Weidenstocke, ohne angeheftet zu sein.

60. Calamohej'-pe phragmttis, Binsenrohrsanger.

Nicht zu haufig briitend. Einmal hatte sich eine

Colonie in einem zweijahrigenWeidenwerder nieder-

gelassen, so dass die Nester sehr nahe beisammen
standen. Sie waren sehr schlecht gebaut. Eier wie
von der gelben Bachstelze. Spater habe ich nie

wieder ein Nest gefunden.

61. Calamoherpe cariceti\ Seggen-Rohrsanger.
Nicht haufig. Den 10. Juli 1861 bemerkte ich 3
bis 4 Parchen in einem Haferfelde am Saaborer

See. Die Mannchen sangen auf den hervorragenden
Doldengewachsen. Ihr Gesang horte sich an, wie
das Scharfmachen einer Sense. Er hat nie wieder
hier gebriitet.

62. Calamoherpe /i5c?^jfe//fl, Heuschrecken-Rohr-
sanger. Briitet nicht selten in der Nahe der Oder,
haufiger in den Briichen bei Prinkenau.

63. Curnica nisoria, Sperbergrasmiicke. 1st im
Zunehmen. Haufig briitend an der Oder, auf Hutun-
gen mit Dornengebiisch. Fliegt singend mit breitem
Schwanze von einer Baumspitze zur andern. Ge-
sang ahnelt dem von hortensis, aber starker und
kiirzer. Durch ihr haufiges Schnarren, wie der
Sperlingshahn es macht, kenntlich.

64. Currtcca garrula, Klappergrasmiicke. Nicht
haufig, doch auch nicht selten.

65. Ctirruca cinerea, Dorngrasmiicke. Sehr
haufig, selbst im Getreide brutend.

66. Ctirruca atricapilla, Monchsgrasmucke.
Kaum hier briitend, nie bemerkt.

67. Currtica hortensis. Sehr haufig.

68. Regulusflavtcapilhis und ignicapillus, Gold-
hahnchen. Nie briitend gefunden. Zieht haufig
durch.

69. Cincliis aquatictis, Wasserschwatzer. Nur
einmal im Winter erhalten. Der Vogel wurde an
der Miihle mit einem Stein erworfen.

70. Motacilla alba^ weisse Bachstelze. Haufig.
Ueberwinterte im Jahre 1873.

71. Motacilla sidphurea,Qi€o\rg^2.Qhsx^zQ.. Ni^
bemerkt.

(Schluss folgt.)

Naclirichten und Neuigkeiten.

AUgemeiiie Deutsche Oruitliologische

Gesellsehaft.
Sitzung vom i. September 1879. — Vorsitzen-

der Herr Prof Cabanis. — Die erste Sitzung

nach den Ferien ist etwas sparlich besucht, da
noch viele Mitglieder abwesend sind.

Prof Cabanis hat in einer friiheren Sitzung

eine kleine Macronyx-hxV vorgelegt, die von dem
Africareisenden Hil deb rand t gesammelt und von
dem Vortragenden als M. tenelhis beschrieben
worden ist. Die s. Z. erhaltenen Exemplare waren
noch nicht vollkommen aussfemausert. Der Vor-
tragende hatte damals schon darauf aufmerksam
gemacht, dass die Tibia bei dieser Art nicht bis

zum Ende befiedert sei, sondern nur bis ungefahr
zur Mitte Federn trage. Ein schones ausgefarbtes
Exemplar, welches von Dr. Fischer an der Ost-

kuste gesammelt und vor kurzem an Dr. Reiche-
now mit vielen anderen Exemplaren gesandt wor-
den ist, zeigt nun denselben eigenthiimlichen

Character und beweist zugleich, dass derselbe con-

stant bei dieser Art vorkommt. Herr Prof Ca-

banis trennt auf Grund dieses wichtiaren Momentes
die Art von dem Genus Macronyx und erhebt sie

zum Typus einer eigenen Gattung, fiir welche er

den Namen Tmetothylacus in Vorschlag bringt.

Der Vortragende schliesst seine kurze Bemerkung
iiber diese Art mit dem Wunsche, dass wir bald
in den Besitz biologischer Beobachtungen iiber

diesen Vogel gesetzt wiirden. — Herr Dr. Reiche-
now legt die 3. und 4. Lieferung seiner ,, Vogel-
bilder aus fernen Zonen" vor und bespricht

die aufdenTafeln darg-estellten Arten in einsfehen-

der Weise. Wie den bereits erschienenen Liefe-

rungen, so ist auch diesen beiden vorliegenden,

die demnachst zur Ausgabe gelangen werden, in

Bezug auf die Zeichnung der einzelnen Arten wie
auch auf die treffliche Wiedergabe durch den
Farbendruck das uneingeschrankteste Lob zu zoUen.

Herr Dr. Reich enow legt eine grosse Anzahl
neuer Arten vor, welche sich in einer Sendung
des Herrn Dr. Fischer gefunden haben. Dr.

Fischer, der sich als Arzt in Zanzibar niederge-

lassen, verwendet seine ganze freie Zeit zu natur-
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wissenschaftlichen Sammlung-en. Die vorliegende

ungemein reichhaltige Collection von Vogeln wurde
auf einer Reise in das Innere zusammengebracht
und ist vor kurzem an den Vortragenden gelangt.

Dr. Reichenow weist auf die bemerkens-
werthe Thatsache bin, dass sich in dieser Fischer-

schen Sammlung, mit Ausnahme gewohnlicher
iiberall auftretender Formen, keine der selteneren

Arten gefunden haben, die von Hildebrandt und
Kalkreuth, w^elche in unmittelbarer Nahe Fischer's

sammelten, eingeschickt wurden, und umgekehrt.
Von den sich in der Sammlung voriindenden neuen
Arten wurde eine Anzahl bereits in No. 14 und
15 d. Bl. characterisirt.

Von den noch nicht veroffentlichten giebt der

Vortragende die folgenden Diagnosen:
Pitylta cajiiceps.

capite cinereo, genis gulaque albo-, nigroque tenue

fasciolatis; dorso et abdomine cinnamomeis, hoc
pallidiore; tergo, uropygdo et subcaudalibus albis;

alarum tectricibus brunneis ; remigibus et rectricibus

nigris. Iride brunnea; maxilla schistacea, mandibula
dilutiore; pedibus fuscis.

Long. tot. no; ala55; cauda45; rictus 8 Mm.
Hab: Massa (Ostafrika).

Cuculus validus.

Notaeo brunneo, nitore chalybeo; capitis et colli

lateribus cinereis; gastraeo albo; subcaudalibus
albis, fasciis transversis fuscis; rectricibus fuscis,

dilutius- vel albo-fasciatis; subalaribus isabellinis.

Iride brunnea; margine oculari flavo ; maxilla fusca;

mandibula et pedibus stramineis.

Long. 336; ala 220; cauda 200; rictus 29 Mm.
Hab: Muniuni (Ostafrika).

Crittiger strepitans.

Notaeo olivaceo-rufescente
;
gula et ventre medio

albis, pectore et hypochondriis brunnescentibus

;

subcaudalibus isabellinis; rectricibus rufis. Iride rufa;

rostro fusco, mandibulae basi pallida; pedibus
plumbeis.

Long tot. 165; ala 76; cauda 85; rictus 22 Mm.
Hab: Malindi (Ostafrika).

Crimger Fischeri, Rchvv.

Notaeo olivaceo - viridi
;

gula et ventre medio
flavescente albis; pectore et hypochondriis ohvas-

centibus, subcaudalibus isabellinis ; rectricibus rufis.

Iride albida; rostro fusco; pedibus plumbeis.

Long. tot. 190; ala 79; cauda 90; rictus 24 Mm.
Muniuni (Ostafrika).

ASdo7i psamniochroa.
Notaeo palhde cinereo - brunneo

;
gula et ventre

medio albis; pectore, hypochondriis et subalaribus

pallide cinereo-isabellinis; stria oculari et macula
parva mystacali fuscis; stria superciliari alteraque

suboculari albis; remigibus rufis, fascia ante apicem
album fusca. Iride fusca; maxilla fusca, mandibula
pallida; pedibus brunneis.

Long. 145; ala 80; cauda 60; rictus 19 Mm.
Hab: Massa (Ostafrika).

Herr Reg. Rath Henri ci (Frankfurt a. O.).

theilt mit, dass auf einem Felde bei Frankfurt am
I. December v. J.,

zerstreut umher liegend, funf-

zehn Eier von Perdix cinerea gefunden wurden,

die sich als frisch erwiesen. Ferner wurde Mitte

October desselben Jahres ein Weibchen vorge-

nannter Art beobachtet, welches noch auf 7 Eiern

sass, aber aufgestort zu denselben nicht zuriick-

kehrte. Derselbe berichtet ferner iiber den Fund
eines blauen Kuckukseier in einem Neste von Sylvia

rtibectda. Nachste Sitzung, Montag den 6. October,

Abends 71/2 Uhr, Unter den Linden 13.

Herman Sohaloir.

Rundschau.

R. B. Sharp e. Contributions of the Ornithology of
New Guinea. Part V. und VI. (On collections from the

Neighbourhood of Port Moresby, S. E. N. Guinea) p.

626—634 und 685-688. (Journ. Linn. Soc. Vol. XIV
No. 79, 20. May 1879).

Th. Salvadori, Prodromus Ornithologiae Papuasiae
et Moluccarum. VII. Passeres. Hirundinidae-Muscicapidae.
(Ann. Mus. Civ. Genova Vol. XIV. 23 Giugno e 7.

Luglio 1 879.)

J. Gould, Observations on the Chlamydoderae or
Bower-birds, with Description of a new Species. (Ann.
Mag. Nat. Hist. No. 19 1879 P- 73—74-) — Beschrieben:
Chlamydodera orientalts von Queensland.

R. A. Philippi, Ueber einige neue Chilenische Thiere
(Arch. f. Naturg. II. Heft 1879 P- iS^)- — Neu beschrie-
ben: Taenioptera australis, abgebildet auf Taf. 8. Eier
von Phoenicopterus andinus beschrieben.

Des Murs, O., La verite sur le Coucou. Hist, naf
de la famille des Coucous. Paris 1879. 8. 300 p. Rm. 6-

Gedmey, C. W., Foreign cage Birds, pt. 2. London
1879. 8. Rm. 5.20.

Hewetson, H. B., Nature cared for, and nature un-

cared for. Lecture on the lives and habits of certain

familiar Birds. London 8. w. 3 pi. Rm. 1.20.

Moore, G. P., British Birds, systemat. arranged in

5 tables, show, the comparat. distribut. and period, migra-

tions. London 1879. imp. 4. Rm. 5.50.

Ross, A. M., Catalogue of Mammals, Birds, Reptiles

>

Fishes of the Dominian of Canada. Montral 1878. 8

Goldberg, F. O., Udvalgte Burfugle. Christiania 1879.

8. I Kupferst.

Hagebergs Zoologischer Hand -Atlas. B. Vogel.

Berlin 1879. gr. 8. m. 265 col. Abb. (24 Tfln.) Rm. 6.

H. S.

L. Belding and R. Ridgway, A Partial List of the

Birds of Central California (Proc. Un. St. Nat. Mus. Vol. i

p. 388—449, April 1879). — VervoUstandigt die im Bull.

Nutt. Club. April 1878 p. 64 gegebene Liste auf 220 Ar-
ten. Auch biologische Notizen.

Ch. B. Cory, A Naturalist in the Magdalen Islands

giving a Description of the Islands and List of the Birds
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taken there, with other Ornithological Notes. lUustr. from
Sketches by the Author. Boston 1878. 4 to. Part. 11, Ca-
talogue of Birds taken or observed in the Magdalen Is-

lands.

E. Ingersoll, Nests and Eggs of American Birds-

S. E. Cassino, Naturalists' Agency, Salem Mass. Pt I.

March 1879. — Mit Abbildungen. Der Text giebt Aus-

fuhrliches iiber die Brutverhiiltnisse. Im vorliegenden

Theile sind 10 Drosselarten behandelt.

Fr. R. Rathburn, A Revised List of Birds of Cen-

tral New York. (Auburn: Daily Advertiser and Weekly
Journal Book and Job Printing House. April 17, 1879)

Buffon, Oeuvres completes. Nouvelle edition, com-
prenant la nomenclature Linneenne et la classification de

Cuvier. Revue sur I'edition in 4 de I'lmprimerie Royale
et annotee par Flourens. 150 grav. sur acier, coloriees

avec le plus grand soin. Dessins nouveaux et inedits

de Ed. Travies et H. Gobin, chaque livraison 50 c.

T. Salvadori, Catalogo di una collezione di uccelli

fatta nella parte occidentale di Sumatra dal Prof. O. Bec-

cari. (Ann.Mus. Civ. Genova. Vol. XIV. 11. Marzo

—

23. Aprile 1879, p. 169— 253.) — Neu beschrieben:

Chj'ysophlegma mystacalis , Caprimiclgtis piclchellus,

Niliava sumat7'ana , Stoparola ruficrissa \ Rhipidura
atrata, Pei-tcrocoHis niontantis. Graucahis melanoce-

phahis, Hemipiis iniertnedius, Hyloterpe brunneicauda,
Zosterops airicapilla. Stachyris Bocagei^ Rimaior albo-

siriaius , Brachypteryx saturata, Turdinus rufipecius,

Brachypteryx flaviventris, Letothrix laiirinae. Hete7'-

ophasia simillima. Ptei'itthhis cameranoi, Myiophomis
dtcrorkyncktis , A7'reiiga melamtra , Cochoa beccarii.

Prima hypoxantka, Acomus tnornatus, Peloperdix rti-

brirosMs.

Grandidier, Alfn, Histoire physique, naturelle et

politique de Madagascar. Vol. 12. Histoire naturelle des
Oiseaux

;
par Alph. Milne Edwards et Alfr. Grandidier.

T. I. I. Partie, (Paris, Hachette et Co.) 1878.

The Oologist. A Monthly Journal to the Study of

Birds and their Eggs. S. L. Willard, Editor. (Utica, N.

y. ; Oueida Street). — Diese jetzt im vierten Jahrgange
erscheinende Zeitschrift ist zur Zeit das einzige speciell

die Interessen der Oologen und Eiersammler fordemde
Journal. Es bringt Artikel fiber Nester und Eier, vorzugs-

weise amerikanischer Vogel und einen Inseratentheil als

Anhang. Der Preis des Jahrganges ist 75 Cents. Wir
werden in Zukunft fiber den Inhalt regelmassig berichten,

nachdem durch die „Deutche Acclimatisation" das „Central-

blatt" raumlich erweitert und somit die Ausdehnung der

„ Rundschau" ermogHcht ist.

The Naturalist's Leisure Hour and Monthly
Bulletin. — ^Science and Practice" ist die Tendenz- die-

ser monatlich erscheinenden Zeitung, herausgegeben von
Prof A. E. Foote in Philadelphia, No. 1223 Belmont
Avenue. Ausser kleineren popularwissenschaftlichen Ar-
tikeln bringt es vorzugsweise Nachrichten und Anzeigen,

den Tausch- und Kauf-Verkehr betreffend, Artikel aus den
Gebieten der Zoologie, Botanik und Mineralogie. Der
Preis betragt nur 50 c. pro Jahr.

W. B. Barrow, Catalogue of Alcidae contained in

the Museum of the Boston Society of Natural History.

With a re\ised and proposed classification of the famliy.

(Proc. Bost. Soc. N. H. XIX p. 150). A. R.

Tausch- und Kauf-Verkehr.

I^reisverzeiclmiss Ostafrikanisclxei' ^"^og^eleier,

gesammelt von Dr. G. A. Fischer auf Sansibar, hauptsachlich aber im Innern des Festlandes, im
Wapokomolande, sowie in Bogamojo und an der Formosabai.

M. M.

Ceiztroptis superciliosus . .10
Cohi-niba semitorqnata . . . i

Turnix lepzirana 8

Parra africana , . . . .12

Cisticola sp. (vielleicht tenella) 2

Andropadtis flavescejis... 6

Pyrenestes tinicolor .... 6

Hyphantornis cabmiisi ... 3— nigriceps . . 3

Sammtliche Eier absolut sicher

Hyphantornis Bojeri in brau-

nen und griinen Varietaten 2

Eiiplectes fiamimceps . . 1,50

Enplectes nigrwentris . . 1,50

Ceryle rudis 6

bestimmt. — Zu beziehen durch Dr. ReicheilOW Berlin SW.,
Grossbeerenstr. 52.

Torf platten
zum Auslegen von Insektenkasten, 24 cm. lang,

7 cm. breit, das Hundert 4,50 Mark excl. Emball.

sowie alle Sorten Insektennadeln hat in jedem
beliebigen Quantum abzulassen

Wilh. Schliiter in Halle a/S.

2 fast neue Exemplare von

N3Uni3nn, Nattirgeschichte der Vogel DeutscJilands.

(13 Bande Text u. 2 Bande Kupfer.)

werden zum Kauf preiswiirdig nachgewiesen durch

A. Grimack, Berlin, Friedrich-Str. 74.

Bestimmuugen fiir den Tausch- und Kauf-

Verkehr.

Inserate werden mit 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren

Raum berechnet.

Dieselben sind an die Buchdruckerei von E. Nolda, Berlin SW.,

Grossbeerenstr. 52 einzuschicken.

In jede Nummer des Blattes konnen nur diejenigen Anzeigen

aufgenommen werden, welche spatestens zwei Tage vor dem
Ausgabe-Termin eingelaufen sind.

Mitglieder der „Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft" haben

einen Raum im Werthe ihres Abonnements kostenfrei und bei

Ueberschreitung desselben nur den halben Insertionspreis zu ent-

richten.

Das Ornithologische Centralblatt erscheint am i. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und

Postanstalten, sowie direkt durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Kedaction und Expedition: Berlin SW., Grossbeerenstr. 52. — Verlag: L. A. Kittler in Leipzig.

Druck von E. Nolda, Berlin SW., Grossbeerenstr. 52.
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herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 19. BERLIN, den 1. October 1879. I. Jahrg.

Ornithologische Bemerkungen

iiber die Gegend zwischen den Stadten Griinberg, Rothenburg, Sagan, Sprottau, Primkenau,
Glogau, Fraustadt, Schlawa, Karge, Ziillichau. — Mittelpunkt Saabor.

Von Iionis Tobias,

(Schluss.)

72. Motacillaflava^ gelbe Bachstelze. War bis

i860 sehr haufig, nahm von da auffallig ab und
ist jetzt fast selten. Im Herbste Ziehen grosse

Schaaren durch, die sich gem bei Schaafheerden
aufhalten. Bei diesem Vogel kann man die Ursache
der Abnahme nicht linden, da die Wiesen als Brut-

orte ebenso jetzt noch vorhanden sind.

73. Anthus campestris^ Brachpieper. In den
Sandgegenden der haufigste Vogel, brutet auf

Brachen und das Nest wird oft von den Schaafen
zertreten.

74. Anthuspratensis, Wiesenpieper. Bei Primke-
nau auf dem Bruche sehr gemein.

75. Anthus arboreus, Baumpieper. In alien

Waldern gemein. Zeichnet sich durch seinen scho-

nen Gesang aus.

76. Alauda arvensi's, Feldlerche. Gemein.

77. Alauda arbore^, Baumlerche. In trockenen
Kiefernwaldern, nicht sehr gemein.

78. Alauda cri'stata,Schopi\e.rc\ie.. An geeigneter

Stelle iiberall zu finden. Durch Chausseen und Eisen-

bahnbauten wird ihre^'c;r^lehrung sichtlich bemerkt.

79. Accentor moditlaris, Braunelle. Nicht bru-

tend bemerkt.
80. Plectrophanes nivalis, Schneeammei*. Zwei-

mal im Winter bemerkt.
8 1

.

Emberiza miliaria, Grauammer. Nicht sehr

haufig, doch auch nicht selten.

82. Emberiza citrinella, Goldammer. Haufig.

83. Emberiza hortulana, Gartenammer. An
alien Alleen in den Weinbergen gemein. Nest
schwer zu fmden, besonders bei der Sommersaat.
Ein angenehmer Vogel.

84. Fringilla coelebs, Buchfink. Sehr haufig.

Gesang nicht so schon als im Gebirge. Reizug-
schlag fehit ganz.

85. Fringilla montifringilla, Bergfink. In man-
chen Jahren beim Durchzuge haufig, bleiben auch
ofters den Winter in Menge da.

86. Passer domesticiis, Haussperling. Wird zur

Landplage. Brutet auch frei aufBaumen mit vielen

Aesten.

87. Passer campestris, Feldsperling. Ebenso
haufig, brutet in den Kopfweiden. Beide Arten
pliindernunbarmherzig die Hirsefelder, Kirschbaume
und Weinberge.

88. Coccothraustes vulgaris, Kirschkernbeisser.

In Eichenwaldern in einzelnen Parchen briitend.

Nest schlecht aus dunnen Ruthen, dem Taubenneste
ahnlich. Im Friihjahre 1875 den 7. Februar sah ich

bei Saabor eine kleine Heerde.

89. Cannabina chloris, Grunhanfhng. Haufig

auf den Pappeln in Alleen nistend.

90. Canjiabina vulgaris, Bluthanfling. Nicht so

gemein als der erstere.

91. Serinus hortulajius, Girlitz. Nicht haufig.

Erst eingewandert. Den ersten Vogel sah ich 1864
den 31. Mai auf dem Schlosshofe zu Saabor sin-

gend.

92. Pyrrhula vulgaris, Gimpel. Im Winter oft

haufig; im Fruhjahre zuruckziehend suchen sie die

Samenkorner auf der Erde.

93. Carduelis elegans, Stieglitz. In jeder AUee
brutend.

94. Acanthis spimis und linaria, Erlen- und
Birkenzeisig. Im Winter in grossen Schaaren in

den Briichen. In den letzten Jahren nicht mehr
so haufig.

95. Loxia ctirvirostra, Fichten-Kreuzschnabel.

Nicht haufig, sondern selten. Bekam einmal einen

ausgeflogenen Jungen.
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96. Parus caudatiis, Schwanzmeise. War friiher

sehr haufig und zog in Menge in den Waldern

herum, jetzt selten.

97. Parus palustris, cristahts, ater, major, coe-

ruleits gemein, doch abnehmend, da die hohlen

Baume als Nistplatze mangeln.

98. Sitia eiiropaea, Kleiber. Jetzt nicht mehr
haufig. Hat mich oft durch seine absonderlichen

Locktone getauscht.

99. Certhia fainiliaris, gemeiner Baumlaufer.

Gemein.
100. Certhia (J/'flc/zij'rfrtC/^/ff, kurzkralligerBaum-

laufer. Beide gleichen einander durch's Gefieder,

der Gesang und das Ei aber sind sehr verschieden.

loi. Troglodytes parvnl7is, Zaunschliipfer. In

Erlenbruchen gemein. Nistet in den Erlenstocken,

sogar in Mauselochern.

102. Bombycilia garrttlus, Seidenschwanz. In

manchen jahren im Herbste haufig, z. B. 1858 und

1863 kehrten diese Vogel im Friihjahre zuruck,

ohne dass ich sie im Herbste bemerkt hatte.

103. Orwlus galbzila, Vivol. Friiher sehr haufig,

jetzt abnehmend. Im Herbste zahlreich die Maul-

beerbaume bei Saabor besuchend. Die aken Mann-

chen in den Nadelwaldern sind schon goldgelb,

sehr rothhch, die in den Laubwaldern mehr hcht-

gelb, auch ihre Stimme ist etwas verschieden.

104. MiLScicapa grisola, grauer FHegenfanger.

Ueberall gemein.

105. M. hictuosa, schwarzruckiger FHegenfan-

ger. Briitet in Laubwaldern, in hohlen Baumen,

nicht gemein. Einmal briitete er vor meinen Fenstern

in einem hohlen aufgehjingten Aste. Gesang ahnelt

dem des Blaukehlchens ohne Stern.

106. Hirjiiido riparfa, Uferschwalbe. An der

Oder sehr haufig.

107. H. urblca, Fensterschwalbe. Nicht zu

haufig.

108. H. rustica,

109. Cypselus

Rauchschwalbe. Haufig.

apus, Mauerschwalbe. In

Schlossern, alten Thiirmen gemein. Briitet auch

in Staarkastchen und treibt Sperlinge und Staare

heraus.

no. Capriimilgus ettropaeus, Nachtschwalbe.

In alien Kiefernwaldern briitend.

111. Alcedo ispida, Eisvogel. An der Oder,

in Wasserlochern nicht selten. Kommt in kalten

Wintern oft um, friert sogar mit den Fiissen an's

Eis an.

112. Uptipa epops, Wiedehopf Haufig. Briitet

in hohlen Baumen, Spechtlochern, in alten Kopf-

weiden, selbst in Erlenstocken auf der Erde. Sein

melancholischer Ruf ertont friih -bis 10 Uhr in der

ganzen Gegend von hohen Baumen herab. Im
Herbste flieet er in Gesellschaften aus den Kar-

toffelfeldern oft auf

113. Yzinx torquilla^ Wendehals. Haufig brii-

tend. Hier unter dem Namen „Verdrehtes Wa-
genrad" bekannt.

1.14. Piciis viridis, Griinspecht. Haufig.

115. P. canus, Grauspecht. Nicht bemerkt.

1 16. P. major, Rothspecht. Gemein, doch ab-

nehmend.
117. P. medius, mittler Buntspecht. Nicht ge-

mein, mehr in Buchwaldern.

117. P. minor, kleiner Buntspecht. Nicht selten.

118. P. martitis, Schwarzspecht. Selten, kommt
auch bisweilen in den Park von Saabor. Briitet

in den grossen Waldungen.
Alle Spechtarten nehraen auffallend ab.

119. P. //'?(5?(7i:/y/?/.y, dreizehiger Specht. Ist ein-

mal von einem Jager an der Oder bemerkt worden.
120. Qicuhis canorus, Kuckuk. Sehr gemein.

Auf einem Holzschlage suchte ich das Nest vom
Ajit/itts campestris und da flog ein Kuckuk angst-

lich um mich herum. Als ich das Nest fand, lag

ein Kuckukei unter dem Gelege.

Die prinzlichen Kinder hatten auf dem Hofe
an der inneren Bassinmauer nahe ar". Wasserspiegel
ein Bachstelzennest mit einem jungen Kuckuk ge-

funden. Ihre Freude war sehr gross. Ich sag-te

ihnen voraus, dass der junge beim Ausfliegeu in's

Wasser fallen wiirde, was auch geschah; denn am
Morgen fanden sie ihn im Wasser schwimmend.

121. Columba oenas, Hohltaube. Nicht haufig

briitend.

122. C. palumbzis, Ringeltaube. Haufig. Im
Herbst kam eine junge Ringeltaube und gesellte

sich zu meinen zahmen Tauben, mit denen sie einige

Tage sich nahrte, ohne in den Schlag zu gehen.

123. C. turtur, Turteltaube. Sehr haufig.

Selbst auf Dornstrauchern der Hutungen briitend.

124. Phasiamis colchicus, Fasan. Kommt nicht

allein in den Fasanerien vor, sondern hat sich auch

am ganzen Oderstrom verbreitet und ist verwildert.

Er lebt im Winter von Eicheln, Schlehen, Hage-
butten etc. 1848 wurden diese schonen Thiere

unbarmherzig von den Bauern geschossen und zu

Hirsebrei gegessen.

125. Tetrao urogallus, Auerhahn. Kommt bei

Carolath und Frimkenau vor.

126. T. tetrix, Birkhuhn. Kommt uberall vor.

Im Winter gehen die Hiihner zusammen, setzen

sich auf die Pappelalleen, so dass es manchmal
aussieht, als haben sich Saatkrahen auf die Baume
gelagert.

127. Perdix cinerea, Feldhuhn. In den Nie-

derungen sehr gemein. Brut leidet oft durch die

Ueberschwemmungen.
128. P. coturnix, Wachtel. Sehr abnehmend,

kommt nur in sehr einzelnen Parchen vor.

129. Botaurus stellaris, grosse Rohrdommel.
An den grossen Seeen vereinzelt. Macht sich be-

merkbar durch ihr Gebriill.

130. B. miimtus, kleine Rohrdommel. An der

Oder und auf den Seeen nicht selten. Briitet auf

Kaupen, macht aber auch ein Nest in die Oder-

weiden.
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131. Aj'dea cinevea, gemeiner Reiher. Fruher

in Colonien bei Carolath und Griinberg briitend.

An den Seen und an der Oder haufig auf Nahrung
ausgehend.

132. A. nycticorax, Nachtreiher. Ein junges

Exemplar auf dem Bodenberger Revier geschossen.

133. Ciconia alba, weisser Storch. Sehr ver-

schwindend; nur noch auf einzelnen Baumen briitend,

fruher war im Walde bei Neusalz eine ganzeColonie.

Bei Saarbor nur im Herbst.

134. C. nigra^ sohwarzer Storch. Bei Sagan
briitend, sonst sehen.

135. Niimenms arcuatii^, grosse Brachschnepfe.

Kommt in der Gegend selten vor, doch auf dem
Bruche bei Primkenau haufig briitend, so dass die

Eier in der Stadt verkauft werden. Ich habe die-

sen Vogel selbst hier beobachtet, sein starkes Ge-

schrei ist widerHch, nur beim Neste, wenn er auf

den Hund stosst, zu schiessen.

136. Sco/opaxrusticola,'W3idsc\ix\e,'pi&. Briitete

einmal auf Bodenberger Revier bei Saabor. Der
Zug ist bedeutend in den Briichen bei Sedczyn,

wahrscheinlich auch da oft briitend.

137. Gallinago media, gemeine Bekassine.

Friiher in jedem Bruche. Ihr Meckern, hervorge-

bracht durch Fliigel und Schwanz, iiber dem Bruche
Bogen beschreibend in der Luft, wahrend das Weib-
chen den Lockton „Dic, Die" horen lasst, ist sehr

bemerkbar.
138. G. gallimda, stumme Schnepfe. Selten

beim Durchzuge.

139. 2T?/««?^5'y^^5'«/i', grosser Rothschenkel. Auf
dem Herbstzuge in Gesellschaften an der Oder
nicht selten.

140. T. calidris, kleiner Rothschenkel. Briitet

an den Teichen vmd Seen nicht selten.

141 T. glottis, griinfiissiger Wasserlaufer. Noch
haufiger als fusczis.

142. T. glareola, Waldwasserlaufer. Mehrmals
an der Oder geschossen.

143. T. ochropus, weissschwanziger Wald-
wasserlaufer. Nistet nicht selten an der Oder bis

alle Stellen zug-efroren sind.

144. T. kipoleuctis, trillernde Wasserlaufer.

Noch haufiger, briitet unter Weidenstrauchern;
auch von der Oder entfernt fand ich ein Nest in

einer Grube an einem Hagebuttenstrauche.

Grosse Freude haf es mir oft gemacht, wenn
ich mich an eine geeignete Stelle an der Oder
am Abend auf den Anstand stellte und die Wasser-
laufer kamen und suchten sich im Schlamm Nahrung.
Sie stehen keinen Augenblick still, schieben bald
dahin, bald dorthin, zanken sich, baden sich, schla-

gen mit den Fliigeln und lassen oft ihren ange-
nehmen pfeifenden Ruf horen. Die geringste Be-

wegung aber scheucht sie fort. Die Wasserlaufer
kommen schon Ende Juli an, die Strandlaufer aber
erst Ende August.

145. Mac/!.efesp?ignax,K2LmpfstTa.n31mkr. Kommt
bei Primkenau und Karge briitend vor; denn ich

erhielt von beiden Stellen im Fruhjahre alte Mann-
chen. Bei Karge war eine Stelle in einem Teiche,

wo sie alle Jahre ihre Kampfe abhielten, aber
darauf verschwanden. Im Herbste werden oft junge
Vogel geschossen.

146. Tringa subarctcaia, bogenschnabeliger
Strandlaufer. An der Oder ein Stiick unter Tringa
alpina erlegt.

147. Tringa alpina, Alpen-Strandlaufer. Beim
Durchzuge im Herbste haufig.

148. T.schinzii, Schinz'scher Strandlaufer, Zwei-
mal an der Oder geschossen.

149. T. ininota, kleiner Strandlaufer. Nicht
ganz selten. Zeichnet sich durch seinen Lockton
aus.

150. Phalaropiis angji-stirostris, schmal schna-

beliger Wassertreter. Einmal erhalten von Karge.
151. Haeniatopus ostralegus, Austernfischer.

Sehr selten, wohl verirrt.

152. Charadriiis azirattis, Goldregenpfeifer.

Kommt nicht haufig durchziehend vor. Mehrmals
aus der Gegend von Freistadt erhalten.

153. Ch. hiaticula , buntschnabeliger Strand-

pfeifer. Kommt an der Oder im Herbste in kleineren

Gesellschaften vor.

154. Ch. fluviatilis, Flussstrandpfeifer. An der
Oder haufig, nistet auch entfernt vom Wasser auf
Sandflachen.

155. Vanellus cristatus, Kiebitz. Friiher sehr

haufig, jetzt abnehmend. In grossen Heerden im
Herbste sich an der Oder herumtreibend.

156. Oedicnemus crepitaiis, lerchengrauer Dick-
fuss. Sehr gemein auf Brachen, Lehden und kleinen

Schonungen. Die Schafe scheuen sich vor dem
briitenden Vogel und zertreten seine Eier nicht.

Im Herbste zieht er am Abende oft ganz niedrig

iiber den Feldern und Ortschaften hin und macht
ein fiirchterliches Geschrei. Sein Fleisch ist schlecht.

157. Otis tarda, grosse Trappe. Bei Ziillichau

noch briitend in Weizenfeldern. Erhielt von dort

2 Gelege.

158. Otis tetrax, Zwergtrappe. Einmal zum
Stopfen erhalten.

159. Grits cinerea, Kranich. Kommt an mehreren
Stellen briitend vor, z. B. bei Primkenau, Prittag,

Sedczyn.
160. Ralitis aquatictis, Wasserralle. Nicht

selten.

161. Crexpratensis,^2ichx.A^ox\\g. Nicht selten.

162. Gallinula pusilla, Zwergrohrhuhn. Vom
Saaborer See ein Junges erhalten. Diirfte vielleicht

mit G. pygmaea nicht so selten briiten, wird
schwer aber erlegt und erkannt, da es sehr ver-

steckt lebt.

163. G. porzana, punktirtes Rohrhuhn. Brutet

nicht selten an Graben, Teichen und Seeen.
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164. G. chloro^pzis, rothblassiges Rolirhuhn.

An den geeigneten Stellen briitend.

165. Fulica atra, weissblassiges Wasserhuhn.

Eine Plage auf alien Teichen und Seen, da es

durch sein Zanken und Beissen die Enten vertreibt.

Halt sich an der Oder sehr selten auf dem Zuge
auf.

166. Halieus carbo, Kormoran-Scharbe. Im Jahre

1852 reiste ich am Plingstfeste in der Carolath-

schen grossen Forst, da ich die forstliche Erlaub-

niss erhalten hatte, in ihm ornithologische For-

schungen zu treiben. In Begleitung des Forsters

naherte ich mich der Reihercolonie und horte von
weiten ein Gerausch als ob Sensen gewetzt wiir-

den. Naher herangekommen, flogen die Reiher

schreiend von ihren Horsten. In dieser Colonie

hatten sich seit einigen Jahren mehrere Farchen

Scharben eingebiirgert und von alten Reiherhorsten

Besitz genommen. Der nahe Schlawaer-See gab
ihnen hinreichende Nahrung. Auf Beschwerden der

Fischer liess jedoch der Fiirst sie abschiessen.

Jetzt werden wohl die alten Baume, Reiher und
Scharben'^ganzlich verschwunden sein. Damals habe
ich auch junge Vogel gestopft.

167. Lestrisparasitica^ Schmarotzer Raubmove.
1 85 1 von Kleinitz erhalten.

168. Sterna nigra, schwarze Meerschwalbe.
Kommt auf dem Zuge im ganzen Gebiete vor.

Haulig briitend aber auf dem Hammer-See bei

Carolath. Ich erlegte in einer Stunde 24 Stiick,

denn auf den ersten Schuss umflogen Schwarme
das getroffene Exemplar.

169. St. kirtindo, gemeine Meerschwalbe. Ueber-
all an der Oder briitend.

170. St. minuta, Zwerg-Meerschwalbe. Etwas
seltener. Diese briitet auf den Sandbanken mit

jener vereint, aber naher am Wasser. Auch im
Winterkleide erhalten.

171. Die Larus-3.vX.e.n kommen auf dem Zuge
durch; im Gebiete weiss ich keinen Brutort.

172. Cygnus olor, stummer Schwan. Treibt

sich an der Oder fast jedes Jahr an den nicht zu-

gefrorenen Stellen umher.

173. C. 7nusicus, Singschwan. Bei Deutsch-

Wartenburg auf der Ocker im Winter mehrmals
erlegt.

174. Aiiser torqtiatus,'Rmgelg2ins. Erhalten den

17. August 1861, den 9. November jungen Vogel,

1865 von polnisch Nettkow. Mag wohl ofter auf

dem Zuge vorkommen.
175. A. albifrons, Blassengans. Erhalten am

15. October 1854 von D. Wartenburg, im Novem-
ber 1857 zwei Stiick von Rothenburg.

176. A. cinerezts und segetum auf dem Durch-
zuge nicht selten in Heerden.

177. Anas tador'Jia, Brandente. Sehr selten.

178. A. boschas, Stockente. Haufig. Briitet

auch auf Baumen in alten Krahennestern.

179. A. acuta, Spiessente. Durchziehend.

180. A. querquedula., Knackente. Haufig bru-
tend.

181. A. crecca, Kriekente. Nicht so haufig.

182. A. penelope, Pfeifente. Mag hier wohl
briiten.

183. A. ciypeata, Loffelente. 1855 zwei Stiick

von Sedczyn erhalten.

1 84. A. ferina, Tafelente. Wohl selten. 1 854
ein Stiick erhalten.

185. ^. ?«jyrcc«, weissaugige Ente. Nicht selten,

wohl auch briitend.

186. A. fuligida, Reiher-Ente. Durchziehend,
kommt nicht selten vor.

187. A. marita, Bergente. Desgleichen.

188. A.fotsca. Im Winter auf der Oder 1864

—

1865 bemerkt.

189. A. clangula, Schellente. Im Winter nicht

selten.

1 90. Mergus albelhis, kleiner Sager. Zieht durch
und bleibt auch den Winter auf der Oder.

191. M. merganser, grosser Sager. Briitet nicht

selten an der Oder, mehrmals Junge im Daunen-
kleide erhalten.

1847 briitete der Vogel bei Prittag auf einer

Eiche im alten Krahenneste, darunter im hohlen
Baume St. aluco. Ich erhielt die Eier vom Mergus.

192. M. serrator, mittler Sager. Kommt gewiss
auch vor.

193. Cc/yw^iJ^/i" //«z«(7r, kleiner Steissfuss. Kommt
in alien kleineren Teichen und Seeen briitend vor.

Er macht sich bemerkbar durch sein wieherndes

Geschrei. Schwer zu schiessen.

1 94. C. auritiis, Ohrensteissfuss. Zwei Parchen
aus der Griinberger Gegend erhalten. Selten.

195. C. cristatus, Haubensteissfuss. Haufig auf

alien grosseren Teichen und Seeen.

196. C. ntbricolUs, rothkelihger Steissfuss. Ein-

mal von Griinberg erhalten.

197. Eiidites glacialis, grosser Seetaucher. Den
1 1. November 1864 aus der Gegend von Zullichau

erhalten, altes Mannchen.

198. Eit.septentrionalis, rothkehliger Seetaucher.

Im Jugendkleide mehrmals erhalten.

1 99. Eu. arcticzis, schwarzkehliger Seetaucher.

Im Jugendkleide von der Oder erhalten.

Im Herbste lagern sich auf dem Saaborer-See
ganze Schaaren von Enten, die sich aber nur in der

Mitte aufhalten, so dass man nie einen Schuss an-

brinoen kann. Welche Arten darunter sein mogfen,

wer kann das wissen! Ebenso fallen auf die mit

Schwadengras bewachsenen Sumpfwiesen bei

Sedczyn am Abende Hunderte von Enten ein.

Selbst auf den nicht zugefrornen Stellen der Oder
treiben sich eine Menge Wasservogel herum, ohne
dass man mit Gewissheit die Arten bestimmen
kann, da sie sehr scheu sind.

Mit dem Wunsche, dass diese Beobachtungen
aus einer Gegend, die noch weniger durchforscht
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ist, den Ornithologen angenehm sein mogen,
schliesse ich raeine Arbeit.

Gorlitz, den 23. Juli 1879.
lionis Tobias.

Ornithologische Notizen V.
von Ii. Th. Liebe.

I. Buteo vulgaris. Der Mausebussard ist in

Ostthiiringen von jeher einer der gemeinsten Tag-
raubvogel gewesen und nur der Habicht, Sperber

und Thurmfalke kamen ihm beziiglich der Fre-

quenz in friiheren Zeiten gleich. In neuerer Zeit

hat sich das Verhaltniss einigermassen geandert

und zwar vorzugsweise durch Abschuss: in den

letzten Jahren haben die Thurmfalken rapid ab-

genommen, und sind auch die Habichte reducirt

worden. Nur der Sperber giebt es noch viel,

wenn schon auch ihre Anzahl neuerdings etwas

schwindet. Die Zahl der horstenden Bussarde ist

aber immer ungefahr dieselbe gebUeben, obgleich

von ihnen verhahnissmassig weit mehr abge-

schossen werden, wie von den oben genannten

drei Arten. Es Hegt dies daran, dass einerseits

in Ostthiiringen die Jagd mit dem Schuhu vor der

Hiitte aufgehort hat, und dass andrerseits die

Mauser durch ihr phlegmatisch-sorgloses Gehaben
den Nachstellungen der unkundigen Jager, deren

Zahl in Folge der bei uns herrschenden Vertheil-

ung der Jagdgerechtsame sehr gross ist, weit

mehr ausgesetzt sind wie die schlauen Astur- Arten
und selbst wie die zutrauhchen Thurmfalkchen.
Die von Riesenthal aufgestellte Regel „im
Sommer lasse man den Bussard gewahren, im
Winter schiesse man ihn ab" wird bei uns nicht

befolgt: Der Bussard wird von dem Habiclit nicht

unterschieden, sondern als „ grosser Geier" ver-

folgt, wo sich Gelegenheit bietet, und nur auf den
meisten landesherrhchen Revieren wird eine ge-

wisse Schonung geiibt. Dazu kommt noch, dass

er seinen Horst unvorsichtiger anlegt wie der

Habicht und Sperber, und ausserdem auch noch
durch seine Flugspiele und seine Katzenmusiken
gern verrath. Gleichwol mindert sich sein Bestand
nicht — oder wenigstens nur in ' dem Verhaltniss,

wie die Walder schwinden. Diese Erscheinungf

liisst sich nur durch regelmassigen Zuzug er-

klaren, der alljahrlich und durchaus nicht bios in

den sogenannten Mausejahren sfatttindet. Im Gegen-
theil — wahrend der Reichthum an Mausen im
Spatsommer und Herbst allerdings eine weit stark-

ere Anzahl von Bussarden in dem von der Cala-

mitjit betroffenen Gau Ostthuringens versammelt,
habe ich doch im Friihjahr zur Nistzeit in solchen
Jahren, wo nach trockenen Wintern sich der
Mausebestand auf das Beste conservirt hatte,

keine aussergewohnliche Zunahme der horstenden
Bussardpaare beobachten konnen.

Die Richtigkeit obiger Erklarung scheint auch
dadurch bestatigt zu werden, dass die sehr weisse

Varietat, (Buteo vulgaris albidusj welche sonst
wol hie und da einmal auf dem Zuge und nament-
lich gegen den Winter hin geschossen wurde, welche
ich mich aber nicht erinnern kann, wahrend meiner
Jugendzeit auch nur einmal horstend gefunden zu
haben, — dass diese weisse Abart in neuerer Zeit

immer haufiger bei uns horstet. Lichtere \'a-

rietaten, welche den Uebergang von den dunkeln
zu den ganz hellen Vogeln vermitteln, waren auch
fruher nicht selten; sie galten damals fiir recht alte

Exemplare, und ich hielt diese Ansicht um so
mehr fiir richtig, als die Nestjungen derselben
immer grauliche Daunen hatten und dann das ge-
wohnliche dunkelbraune Kleid bekamen. Spater
jedoch stellten sich auch sehr lichte Exemplare
zur Horstzeit ein; und seit zehn Jahren namentlich
habe ich mehr und mehr weisse Nestjungen gesehen
Dieses Jahr hatte sich in der Nachbarschaft von
Gera ein Paar Bussarde in einem kleinen Berg-
wald hauslich niedergelassen, bei welchem beide
Gatten eine fast vollstandig weisse Unterseite

zeigten. Hatte ich schon friiher die Erfahrung ge-

macht, dass sich die weisse Abart fiir die Gefangen-
schaft besser eignet, wie die dunkler gefarbte, so
war es mir doppelt willkommen, als mir ein Wald-
arbeiter ein Nestjunges von jenem weissRchen
Paar brachte. Dasselbe hatte ein schneeweisses
Daunenkleid und ist jetzt zu einem starken Vogel
erwachsen, der mit einem wahrhaft prachtigen
Kleid geschmiickt ist. Die Grundfarbe desselben
ist ein schones Weiss mit ganz schwacheni, rothlich

graubraunen Anflug auf Kopf und Brust. Hosen,
Burzel, Bauch, Brust und Kehle sind reinweiss

und ebenso der Kopf, der nur an der Stirn einige

symmetrisch geordnete braune weiss geranderte
Federchen und einen kleinen viereckigen braun-

lichen Nackenfleck zeigt. An den weissen Seiten

fiihren einige Federn dunkelbraune, sehr schmale
Schaftflecken. Die Federn des Oberriickens sind

dunkel graulich braun mit weissem Rand, die des
Unterriickens weiss mit rundlichen, schon braunen
Schaftflecken. Die Schwanzfedern fiihren bis fast

zur Spitze eine weisse Innenfahne und sind braun
und lichtgrau gebandert. Der schone Kopf ist

verziert durch einen schmalen schwJirzlichen Ziigel-

streifen, welcher aussieht, als ob er mit Tusche
auf die weissen Federn gemalt ware. Schnabel
und Krallen sind nicht weisslich grau, sondern
grauschwarz wie bei den gewohnlichen braunen
Bussarden. Die Wachshaut ist licht citronengelb,

die Iris weiss mit einem Stich ins Blaugraue. —
Dieser Vogel ist wie alle weissen jungen Bussarde,

obgleich seine Grosse und Kraft durchaus normal
sind , weit weniger zornmiithig und gegen seinen
Pfleger zartlicher. Man hat nicht nothig Hand-
schuhe anzuziehen, wenn man ihn auf die Faust
nimmt, denn er setzt seine Fjinge sehr vorsichtig

auf Leicht erschreckt und angstlich gemacht er-

heischt er eine recht vorsichtig zarte, ich mochte
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sagen, schmeichelnde Behandlung, wenn er bei

grossem Flugraum wirklich zahm bleiben soil.

Es ist nun allerdings moglich, dass die Zu-
nahme der weissen Bussarde in Ostthiiringen eine

ortlich zufallige und autochthone ist; allein wahr-
scheinlicher ist es, dass Zuwanderung daran Schuld
ist. Woher ist aber die Zuwanderung erfolgt?

Ich erinnere mich leider nicht
,
gelesen oder gehort

zu haben, dass ein von Ostthiiringen niclit allzu-

weit abgelegener Strich Mitteleuropas vorzugs-
weise reicli an weissen Bussarden sei.

II. (Turdjcs viscivorus). In diesem Fruhling
fand icli am 21. April am Hain bei Gera etwa
einen Biichsenschuss weit vom Wald entfernt

zwischen Feldern auf einer „Schaftrebe", d. h. einem
breiten Rain fiir den Schaftrieb, ein einzelnes un-

versehrtes EivomSchnarrer undam 23. bei Greiz auf
einer weit vom Wald abgelegenen Wiese wieder-
um ein unversehrtes Ei desselben Vogels. Da
ich schon friiher gerade von Misteldrosseln einzelne

unversehrte Eier auf dem nackten Erdboden ge-
funden habe (ich erinner; mich zweier Falle), scheint
mir die Sache erwahnenswerth. Die Ursache liegt

iibrigens klar vor: Wir hatten in Ostthiiringen
vom 10. bis 12. und 17. bis 18. April sehr starkes
Schneetreiben, und blieb der Schnee bis zum 20
April liegen, nachdem schon der Marz durchweg
sich durch rauhes winterliches Wetter bei sehr
tiefem Schnee ausgezeichnet hatte. Die zeitigen

Bruten der Schnarrer sind sammtlich zu Grunde
gegangen und diejenigen Paare. welche ein wenig
spater zum Nisten schritten, geriethen damit gerade
in das furchtbare nachwinterliche Wetter, so dass
sie gar nicht zur Anlage des Nestes kamen und
die inzwischen gezeitigten Eier ablegten, wo es
gerade passte. — Derartig verlegte Eier habe ich

sonst schon gefunden: zwei von der Raben-
krahe, eins von der Feldlerche und ofter welche
von Rebhiihnern. Bei Kiebitzen war ich einige-

male zweifelhaft, ob ich ein verlegtes oder ob ich

das erste Ei des richtigen Geleges gefunden hatte.—
• Im Spatsommer 1878 waren die Zwetschen sehr

gut gerathen: so reichlich, das entlegnere Plantagen
unverpachtet blieben, und ausserordentlich suss.

Dies veranlasste die Misteldrosseln in Schwarmen
von 5 bis 20 Stiick von einer Pflaumenbaumpflanz-
ung zur andern zu streifen und sich an den Friichten
zu laben. Sie bissen von oben herab aus dem um
den Stiel herum befmdlichen Fruchttheil kleine
Seucke heraus, bis die Frucht vom Stiel Gel.

Stlten und wol nur bei ausserordenthch feinem Ge-
schmack flogen sie dann der Frucht nach auf den
Boden herab und frassen sie bis auf die Halfte et-

wa auf Gliicklicherweise war die Ernte eine
iiberreiche, sonst ware der Schnarrer nicht ganz
unverdienter Weise in den Geruch eines Obst-
verwiisters gekommen. — Uebrigens zeichnete sich
das Jahr 1878 uberhaupt durch die Siissigkeit der
Friichte aus. Sogar die Vogelbeeren (von Sorbiis

aiicuparia) hatten wol einen felneren Geschmack,
denn in jenem Spatsommer sah ich Staare sowol
wie Hausrothel (Ruticilla atra) jene Beeren
vielfach mit grosstem Eifer verschlingen.

III. Serimis hortulanus. Die Girlitze haben
sich seit ihrer Einwanderung im ostlichen Thiirin-

gen, welche endgiiltig um 1858 im mittleren Saal-
thal und erst im Jahr 1871 im mittleren Elsterthal
bei Gera begann, ganz ausserordentlich gemehrt,
und zwar nicht etwa durch Zuzug, sondern einfach
durch ihre in Ostthiiringen gliicldich auferzogenen
Bruten, wie man sehr genau beobachten konnte.
In alien Seitenthalern der Elster und Saale sind
jetzt die Thiere emporgestiegen , indem sie Jahr
fiir Jahr ihren Wohnbezirk ausdehnten. 1879 habe
ich briitende Girlitze in alien Thalern des Franken-
waldes getroffen, soweit Garten mit Obstbaumen
oder wenigstens mit den landesiiblichen Eschen
und Ahorn reichen. Sogar in dem Dorf Schlegel
fand ich sie 1675 Fuss hoch iiber dem Meeres-
spiegel, und in 2 bis 5 Paaren in den Garten der
Bergstadtchen Hirschberg und Lobenstein. Ge-
sichert vor fliegenden Raubern durch ihren gewand-
ten Flug befestigten sie ihr festgefiigtes Nestchen
hoch genug auf Obst oder Anlagebaumen und
weit genug draussen auf schwankem Astende, um
die Jungen vor den Katzen zu bewahren, und nahe
genug bei menschlicher Wohnstatte, um vor dem
Raubzeug des Waldes sicher zu sein. Dazu kommt
dass ihre Lieblingsnahrung in dem Samen d^r ver-

schiedenen Polygonum und Chenopodium Arten be-

steht; diese Saamen finden sie reichlich auf Schutt-
und Composthaufen , auf vernachlassigten Garten-
beeten und zwischen den Kartoffelreihen, auf Ge-
meindeangern und alten Bauplatzen. Zu verwun-
dern ist daher ihre starke Vermehrung durchaus
nicht, wenn man dabei erwfigt, dass die altefen

Paare jahrlicli zwei Bruten machen, und dass die
Bruten sehr regelmassig glucklich durchkommen.
Ueber sein Gefangenleben muss ich entgegen
den Erfahrungen von Herklotz diejenigen von
BoUe und Baldamus bestatigen (Vergl. Brehms
Gef. Vogel I, 314): Die Girlitze halten sicli in

der Gefangenschaft, wenn sie nicht im Zug am
Fenster hangen, recht gut und zwar in einem
grossen Bauer besser wie in einem kleinen und am
allerbesten in dem Vogelzimmer. Ich besitze jetzt

wieder ein Parchen seit einem Jalire, und es schritt

dasselbe diesen Sommer zum Nisten, wobei das
Weibchen sich als treffliche Baumeisterin und als

treue Briiterin erwies, obgleich es kein jung auf-

gezogenes, sondern ein eingefangenes ist. Leider
ward es im Briiten durch Mause gestort, die mir
in diesem Sommer in der einen Raumlichkeit er-

heblich schadeten.

IV. Alauda cristata. Voriges Jahr konnte
ich uber die Fortpflanzung der Haubenlerchen im
Zimmer berichten (Ornithol. Centralbl. 1878,180).

Heuer bin ich im Stande meine vorjahrigen Be-
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obachtungen zu bestatigen und zugleich die Hauben-

lerche zu Zuchtversuchen eindringlich zu empfehlen.

Ich hatte voriges Jahr ausser dem einen Eltern-

paare noch fiinf Junge behalten, von denen das

eine, ein Mannchen , zwar trefFlich sang und aller-

hand fremde Weisen in sein Lied aufnahm , aber

etwas bissig war, so dass ich es zum Colibat ver-

urtheilte. Eine Menge dringlicher Arbeiten waren
Ursache, dass ich wahrend des Herbstes und zeiti-

gen Winters nicht dazu kam, mir zur Einfiihrung

andern Blutes Haubenlerchen fangen zu lassen, und
im Spatwinter war es eben zu spat. Leider starb

im Winter vom Elternpaar das Weibchen, und
iiberraschte das Friihjahr meine Lerchengesell-

schaft recht iibel vorbereitet, so dass ich mit sehr

wenig Hoffnung an den Einwurf ging. Ich warf
das alte Mannchen mit zwei Weibchen seiner eignen

Nachkommenschaft, mit einem aus dem ersten und
einem aus dem dritten Gelege zusammen ein in

eine einfenstrige Stube, zusammen mit Goldammern,
Ortolanen, Berghanflingen , Zeisigen, Girlitzen,

Kappenammern. Das Mannchen paarte sich nur

mit dem Weibchen aus der ersten Brut, lebte mit

diesem monogamisch und brachte zwei Bruten auf.

Erst, wahrend er die zweite Brut noch aufifiitterte,

paarte er sich auch mit dem zweiten Weibchen,
aber ohne sich dann irgend weiter um dies und
dessen Junge zu bekiimmern, wahrend er gegen
die Jungen des ersten Weibchens sich stets als

schr aufmerksamer
,

pflichteifriger Schiitzer und
Nahrer bewies. Das zweite Weibchen baute

nach der Paarung ein Nest auf dem Boden, briitete

wie alle Lerchen mit vielen Pausen und brachte

die Jungen gliickHch aus. Mochte die totale Ver-

nachlassigung des Vaters und Gatten daran schuld

sein oder das Thier von Haus aus schlecht gear-

tet sein, — es bekiimmerte sich nicht um die

Jungen', fiitterte sie nicht und warmte sie auch

bald nicht mehr, so dass sie elend umkamen. 1st

die erste Annahme richtig, wofiir das ganze Ge-
bahren der Thiere und ihre gute Gesundheit

spricht, dann wiirden diese Beobachtungen bewei-

sen, dass die Haubenlerchen (und vielleicht die

Lerchen iiberhaupt) ein strengeres monogamisches
Familienleben fuhren wie die meisten iibrigen Sing-

vogel. Sicher kann man aber nach den oben mit-

getheiken Erfahrungen behaupten, dass die Hauben-
lerchen sich zur Ziichtung in der Stube ganz be-

sonders gut eignen , denn die Jungen beider Bru-

ten des so nahe blutsverwandten Paares sind treff-

lich gediehen und schpne, kraftige, glatte Vogel,

die sich in keiner Weise von den freilebenden

unterscheiden. — Von den voriges Jahr geziichte-

ten Geschwistern warf ich dies Jahr ein Mannchen
aus erster und ein Weibchen aus dritter Brut zu-

sammen, aber ohne Erfolg. Das Mannchen war
zwar sehr zartlich und paarte sich mit dem Weib-
chen, allein dies baute nur liiderliche Nester und
legte nicht. Bei einem Geschwisterpaar ist das

am Ende nur naturgemass. — Wie schon erwahnt,

bestatigen sich alle meine voriges Jahr gemachten
Erfahrungen. Am wichtigsten ist nach meiner Mein-

ung die Eigenheit, dass die jungen Lerchen in den

ersten Tagen nach dem Auslaufen nicht gehen,

sondern hiipfen. Wie das Kriechen auf alien Vieren

beim kleinen Kind, welches noch nicht laufen kann,

so deutet bei den Lerchen das Hiipfen eine friih-

ere Entwickelungsstufe an. Die Gomphognathen
undandere Uebergangsformen zwischen den Echsen
und Vogeln haben, — das diirfen wir aus dem
Bau des Skeletts schliessen, — ebenfalls einen

hiipfenden Gang gehabt.

So an der eigentlichen Grenze der Ornitho-

logie angekommen thut man wohl zu schliessen.

Gera, den 23 August I879.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Am 15. September starb in Cassel

Dr. Wilhelm Schwaab,
Mitbegriinder und langjahriger Vorsitzender des
Thierschutzvereins zu Cassel und Mitglied der All-

gemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft.

Wie wir lioren befindet sich in dem Nachlass
des vor kurzem verstorbenen Joh. Friedrich
von Brandt eine grosse Anzahl von Manuscrip-

ten, von denen speciell eines ein gewisses Interesse

fiir sich in Anspruch nehmen diirfte. Es soil zum
grossten Theile druckfertig sein und eine Synop-
sis der Fauna des gesammten Russland behandeln.
Des Verstorbenen Sohn, Dr. Alexander v.

Brandt in St. Petersburg, sov^^ie einige Freunde
desselben werden das umfangreiche Manuskript
sichten, ordnen und der Oeffentlichkeit iibergeben.

H. S.
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Bornholm's Vogelwelt

von A. Granaok.

Es ist das Felsen Eiland Bornholm, der Gra-

nat in dem Edelsteingeschmeide, welches die Inseln

des nordischen Konigreichs Danemark bilden, auf

das wir die Blicke richten wollen, um unsere

Freunde, die gefiederten Bewohner der Erde, auch
in diesem isolirten Wohnsitz aufzusuchen.

Weil nun Klima, Flora, terrestrische und
aquarische Beschaffenheit bei alien lebenden Wesen
hervorragenden Einfluss auf die Wahl des Wohn-
ortes ausiiben, und wohl nur der Mensch an einem
Orte, wo obige Facforen seiner Natur nicht ent-

sprechend vorhanden, zeitweilig den Kampf urn's

Dasein mit Erfolg aufnimmt, wohl gar sich dau-

ernd erhalt, so ist fiir die Beschreibung der vor-

kommenden Vogelarten von Wichtigkeit ihren

Wohnsitz genauer zu kennen.
Bornholm, 3 7 Kilometer von der schwedischen

Siidostkiiste zwischen dem 54 u, 55. Grad nord-

licher Breite und dem 32 u. ^^ Grad ostlicher

Lange liegend, politisch zu Danemark gehorig, ist

bei 600 Quadrat Kilometer (pptr. 1 1 Quadrat Ml.)

Grosse geologisch als die letzte zu Tage tretende

sudostliche Fortsetzung der skandinavischen Halb-
insel zu betrachten. Dem entsprechend kann man
die Insel als einen einzigen riesigen Felsblock von
ziemlich regularer rhomboidischer Form, der zur

grosseren nordlichen Halfte aus Granit, zur ande-
ren aus Sand und Kalkstein besteht, ansehen.

Eine nahezu gerade Linie, etwa 2 Kilometer
nordlich der Stadt Nexo bis Ronne gezogen, be-

grenzt die Granitlagerung im Siiden und ist die-

selbe zu Seiten der mittleren oder Hochhaiden
mit Thon bedeckt. Siidlich hiervon tindet sich

zu Bauzwecken gut verwendbarer Sand und Kalk-
stein vor.

Den nordlichen Theil bildet ein hiigeliges Pla-

teau mit meist schroff und steil in's Meer abfallen-

den Kanten, von vielfachenSchluchten hochst bizarr

zerrissen und in den romant. Gegensatzen von Berg
und Thai, Land und Wasser, Wildniss und Cultur.

Wahrend die Mitte der Insel in dem Berge
Rxtterknagt circa 150 Meter iiber Meereshohe sich

erhebt, liegt die nordliche Kiiste in einer Hohe
von 30 bis 90 Meter. Der kleinere sudliche Theil

ist niedriger, senkt sich allmalig, hat ein langes

sandiges Vorland Somarken und bietet dem Natur-

freunde wenig Anziehendes.

Durch Verwitterung des Feldspaths hat sich

auf dem kahlen Eels an den meisten Stellen eine

mehr oder minder starke Humusschicht gebildet,

darnach ist denn auch die Vegetation eine mehr
oder weniger iippige.

Ein breiter von N. W. nach S. O. laufender

Streifen in der Mitte der Insel weist noch an vielen

Stellen ode Heidestrecken, mit Siimpfen undMooren
auf, die nur muhsam nach und nach der Cultur ge-

wonnen werden; diesen Streifen unterbricht theil-

weise, theils wird er umrahmt von prjichtigen

Waldchen, fruchtbaren Aeckern und lachenden

Wiesen. Unter ersteren hervorragend die Almin-

dingen, ein grosserer Staatsforst in vorziigHcher,

allerdings noch jiingerer Cultur, aus Laub- und
Nadelholz hauptsachlich bestehend, mit vielver-

sprechendem Nachwuchs und reichen Anpflanzun-

gen, in sich Scenerien bietend, wie sie kaum der

Harz und Thiiringens Berge aufzuweisen haben,

so Ekkodalen (Echothal), Romersdal u. dergl.

Weiter iiber das Land zerstreut fmden sich

anmuthige Waldchen, Eigenthum der nachsten An-
wohner, das Waldthal Dyndalen, die Ro.-Plantage,

ein so reizendes Birkengeholz und der Luiselund-

Hain.

An den Kiisten haben die Bache , welche aus

vielen Quellen der Insel gespeist werden , im Laufe

der Jahrhunderte viele Schluchten und Thaler in

den hartes Fels geschnitten, ihre Abhange zeigen

theils nacktes schroffes Gestein, theils die iippig-

ste Vegetation in Busch und Baum.
In den Wiildern und bewachsenen Thalern

der Insel, vornehmlich mit Reprasentanten der
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Gattungen Pinus, Larix, Betula, Quercus, Fraxinus,

Ulmus, Pyrus, Sorbus und den Unterholzstrauchern

Rosa, Corylus, Crataegus und Salix bestanden,

mischen sich in hochst effectvoller Weise die helle-

ren Tone der Laubholzer mit den dunklen der
ernsten Nadelbjiume, dazwischen duften die Bliithen

der wilden Rosen, des Weissdorns und HoUunders,
spater leuchten die granatrodien Beeren der hier

auftretenden Sorbus aria und der Hagebutten,
sowie die der Spiraen aus diesem Farbencontrast
und breiten einen Teppich iiber die Berge, wie
ihn schoner ein menschliches Auge kaum sah,

bilden Hallen und Bogengange von so zauberischer
Pracht, dass man sich in's Paradies versetzt glaubt.

Und all diese Herrlichkeit spiegelt sich auf
der dunkelblauen Flache des Meeres, das bald
schaumend und brausend iiber Riffe und Felsblocke
an den steilen Wanden laut donnernd seine Wogen
bricht, bald sanft und ruhig einen entziickenden
Rahmen um das schonste Bild zeigt.

Der grosste Theil der Insel befindet sich unter
Cultur, da die Bewohner zum iiberwiegenderen
Theile von Ackerbau sich ernahren. Indess wird
fiir den Export kaum etwas erzeugt, nicht einmal
die hier zahlreich wachsenden pharmaceutischen
Pflanzen werden nutzbar gemacht, wie iiberhaupt
Arten von seltenen Orchideen und Farren hier

vorkommen, die man sonst in diesen nordischen
Breiten vergeblich sucht, so z. B. Orchis ustulata,

O. masciiia, O. sambttcina^ Gymnadenia conopsea
G. albida^ Coeloglossimt viride, Cephalanthera
ensifolia, Corallorhiza vi'rescens, Aspleniuni tricho-

7uaiies, A. adianthnui nigrum^ A. septentrionale,

Scolopendrmin qfficinarum, Laastraa oreopteris,

Cystopteris fragilis u. A., seltene Pflanzen, welche
in Europa sich nur auf den Schweizer Alpen, oder
im Kaplande Afrika's finden; ein Beweis, dass
Bornholm ein echtes Gebirgsland ist und bei seiner

eigenthiimlichen ^'egetation, seinen vielen aus pra-

historischer Zeit stammenden Denkmalern, sowohl
dem Botaniker als auch dem Archaoloo-en hinrei-o
chendes Interesse bietet.

Oben wurde bereits der vielen Quellen ge-

dacht und ist in der That Bornholm sehr reich an
kleinen Gewassern, von denen einige zu recht an-

sehnlichen Bachen, wie der Oele Aa u. A. sich

sammeln.
Diese haben in ihrem Laufe an manchen Steilen

auch Alluvionen gebildet und so recht iippige

Wiesen erzeugt, indess ist Bornholm im Grossen
und Ganzen an diesen ziemlich arm. Ebenso
fehlen grossere Teiche oder Seen, von denen nur
der Olen und die stillen Waldseen der Almin-
dingen zu nennen sind.

Bei der hohen o;esunden Lasfe der Insel ist

der Aufenthalt daselbst ein angenehmer.
Auf der Insel liegen sechs Stadte und eine

grossere Anzahl , Fischerdorfer. Die Gehofte der
Ackerbau treibenden Bevolkerung, bei der meist

Wohlhabenheit mit Einfachheit gepaart ist, liegen
zerstreut und haben ihre Zusammengehorigkeit nur
in der meistens auch isolirt liegenden Kirche, zu
der sie eingepfarrt sind.

Die Stadt Aakirkeby ist im Innern der Insel

gelegen, wahrend die fiinf anderen Stadte an der
Kuste sich belinden und kiinstliche Hafenanlagen
besitzen.

Ronne ist mit einer Einwohnerzahl von 5600
Personen bei Weitem die bedeutendste Stadt der
Insel und dient dem Amtmannj, als hochsten Ver-
waltungsbeamten derselben zum Sitz. Demnach
folgen der geographischen Lage nach die Stadte
Flasle, AUinge, Svanike und Nexo.

Die Nordspitze der Insel besitzt bei Hammer
einen Leuchtthurm, die Beleuchtung der Siidspitze

der Insel bei Due Odden ist in Aussicht genommen
und der Bau von zwei in gleicher Hohe liegender
und in geringer Entfernung von einander stehen-

der Leuchtfeuer begonnen.
Nordostlich aus der die Insel umspielenden

See ragen in 2 Meilen Entfernung drei zu Born-
holm gehorige circa 2o Meter hohe Erdholme,
Christianso, Fredericksholm und Graesholm her-

vor, welche sich durch ganz besondere Fruchtbar-

keit auszeichnen. Christianso besitzt einen aus
Granit aufgefiihrten I^euchtthurm. Fiir den Orni-

thologen ist besonders die unbewohnte Insel Graes-
holm , der daselbst verkommenden vielen Seevogel
wegen, interessant.

Fassen wir nun Alles zusammen, so zeigt uns

die Insel Bornholm, welche als ein Bindeglied

zwischen dem wilden rauhen Skandinavien und dem
milden Charakter der Ostseekiiste anzusehen ist,

ein ansprechendes Bild im effectvollen Wechsel
oft drastischer Uebergange von oder Wildniss zur

schonsten Pracht, von starren meerdurchstromten
Felsbuchten zum anmuthenden lauschigenWaldchen,
von Wald, Wiesen, Feld und Wasser, kurz alle

Bedingungen eines angenehmen Aufenthaltes fiir

Menschen, Thiere und Pflanzen, die sich mit dem
Klima, das die nordliche Lage der Insel bedingt,

sonst vertragen.

Demnach finden wir auch im Allgemeinen
viele Vogelarten zahlreich vertreten. Im Einzelnen

zeigt sich aber doch manche Absonderlichkeit,

manche Gattung ist sparlicher als sich erwarten

liesse, andere hingegen, sonst in den benachbarten

Landern selten linden, sich vor, wie nun die Auf-

ziihlung der Gattungen und Arten, zu der wir jetzt

iiberofehen wollen, zeieen wird.

In nachstehender Aufstellung sind in den

Sommermonaten des Jahres 1879 gemachte Beob-

achtimgen niedergelegt, auch haben darin einige

Mittheilungen Aufnahme gefunden, welche zum Thei]

den miindlichen Ueberlieferungen des Herrn Pastors

Theobald, zum Theil einer bereits 1862 verfassten

kleinen Arbeit jjNogle jagttagelser over Bornholms
fugle af

J.
C. H. Fischer " , deren Zuganglichkeit
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ich der Giite Sr. Excellenz des Ministers Fischer

danke, entstammen.
1. Falco peregrinus L Bei Cap Hammer

sowohl, als auch im Echothale siidostlich der Al-

mindinger Forst ist der Wanderfalk beobachtet

und dessen Briiten in den Klippen des lefzteren

Ortes durch Fischer constatirt worden; auch wurde
wiederholt bemerkt, dass derselbe Anser bernicla

im Herbste geschlagen und zu Falle gebracht hat.

2. Falco subbtiteo L. Der Baumfalk zeigte sich

in der R6 Plantage und in an das freie Feld gren-

zenden Theilen der Almindinger Forst. Am 3 Juni

wurden in griinen Wipfeln hoher Tannen zwei be-

setzte Horste entdeckt. Im September erscheint

diese Art als aus nordlichen Distrikten kommen-
der Zugvogel zuweilen sehr zahlreich auf der

Insel.

J. Falco tinnunctihis L. Bei dem haufigem Vor-
kommen des Thurmfalken auf der Insel , bieten

die Khppen im Echothale und bei R6, sowie die

Ruinen der Burg Hammershuus besonders ge-

eignete Aufenthalte und Brutplatze.

^. Ashtr palumbarms Bechst. Der Hiihner-

habicht, im Winter als eingewandert nur anzutreffen,

ist wiederholt um diese Zeit erlegt worden.

J". Astur ni'stis K. u. Bl. Der vereinzelt in

der R6 Plantage, der Almindinger Forst und eini-

gen anderen kleinen Waldern mit gedrangt stehen-

dem Stangenholze vorkommende Sperber wahlt

hier besonders Larix europaea zum Horstbaume.
6. Aqtula fulva M. u. W. Nach ortlichen Mit-

theilungen soil der Steinadler zuletzt im Winter

1876/77 am Cap Hammer erlegt worden sein.

7. Haliaetus albicilla Boie. Vom Herbst bis

Friihjahre ist der Seeadler eine nicht seltene Er-

scheinung der Kiisten.

8. Pemis apivoriis Cuv. Der Wespenbussard
nistet in jedem Jahre in der Almindinger Forst.

Am 26. Mai 1862 traf Fischer einen zahlreichen

Zug in vorgenanntem Walde und wurden diese

Ziige in den darauf folgenden Jahren um diese Zeit

stets zahlreich bemerkt, so dass Bornholm in der
Richtung einer Zugstrasse dieser im Friihjahre nord-

ostlich ziehenden, am Abhange des Urals sehr ge-

mein auftretenden Vogel liegen diirfte.

g. Buleo lagopus ^'^ieill. Jeden Herbst erscheint

der Rauhfussbussard und halt sich den Winter
liber bis zum 1 "ruhjahre hin auf der Insel auf.

10. Strix aluco L. Der Mangel hohler Baume
setzt der Fortpflanzung der wenigen vorhandenen
Paare des Waldkauzes eine Schranke; nur einige

erwachsene junge Vogel konnten in der Almindin-
ger Forst beobachtet warden.

11. Stn'x nyctea L. Im Winter 1858/59 wurden
nach Fischer's Mittheilung von den in grosser Zahl
in Danemark vorgekommenen Schneeeulen auch
solche auf Bornholm angetroffen.

13. Otus viclgari'i Flem. Auf haufiges Vor-
kommen der Waldohreule weisen die vielen untex

den Elster- und Krahennestern der Almindinger
Forst vorhandenen Gewolle hin.

Vier flugfahige Junge wurden in einem alten

Krahenneste gefunden. Fischer fand Anfang Juni

Junge und Eier an einem Tage, welch e letzteren

wahrscheinlich einem zweiten Gelege entstammen.

13. Caprinudgzis eziropaetis L. Der Ziegen-

melker ist bei der R6- Plantage wiederholt gesehen
und diirfte auch hier nisten, obgleich die ziemlich

felsige Bodenbeschaffenheit seinen sonstigen Auf-
enthaltsorten wenig entspricht.

1 4. Cypsehis apiis Jll. Im Echothale, in den
Ruinen von Hammershuus und bei einigen Baulich-

keiten nahe der Almindinger Forst finden sich

viele Mauersegler, einzelne Paare sind auch
bei den Kirchthiirmen der Ortschaften und frei-

stehendenBaumen zu treffen. DieNisthohlen standen
nicht unter 10 Meter Hohe.

15. Ht'ricndo riparia L. Erdwande bei der

R6 Plantao-e und der Almindinger Forst weisen die

Erdschwalbe in einigen Paaren auf

16. Hirundo urbica L. Die Mehlschwalbe ist

sparhch iiber die Insel verbreitet, wogegen
1 7. Hlr7indo jnistica L. Die Rauchschwalbe,

iiberall haufig anzutreffen ist.

18. ChciiIhs canor7i.s\^. Ohne besonders haufig

zu sein , ist der Kukuk , hier Horsegoge genannt,

uberall horbar auf der Insel.

19. Coj^acias garruhis L. Die Mandelkrahe
hat sich ab und zu auf dem Friihlingszuge gezeigt.

Die urnfassende Gruppe der Singvogel ist auf
Bornho'm gut vertreten, obgleich einzelne in den
benachbarten Landern haufig vorkommende Arten
hier ganzlich fehlen, andere dagegen, wie z. B.

Ltisciola Philomela K. u. Bl. um so zahlreicher

auftreten.

20. Panes major L. Haufig ist die Kohlmeise
trotz Fehlens der hohlen Baume und nistet die-

selbe nicht selten in den Strohdachern und sonst

leicht zueanorlichen Orteii.

2 1

.

Pariis ater L. Die Tannenmeise halt sich

vorwiegend in der Almindinger F'orst auf, nistet

auch daselbst ziemlich haufig im Wurzelwerk alterer

Tannen.
22. Panes coenileits L. Nicht minder zahl-

reich ist die Blaumeise, welche in Ermangelung
geeigneter BruthohJen selbst im Steinwall nistend

angetroffen ist.

23. Mecistiij^a cajcdaia Leach. Der mit Larix
bestandene Theil der Almindinger Forst weist die

Schwanzmeise haufig auf. Zwei ihrer kiinstlichen

beutelformigen Nester mit seitlich angebrachtem
Schlupfloche wurden nach stattgehabtem Ausfluge
der Jungen gefunden.

24. Regiclus cristatHS Koch. Das gelbkopfige
Goldhahnchen bevolkert in reicher Zahl die Nadel-

waldbestande der Almindinger Forst.

25. Erythrostenia parva Bp. Hochst ver-

einzelt kommt der kleine Fliegenfanger vor.
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Theobald konnte von einem singenden Exem-
plar nur die characteristischen weissen Schwanz-
federn durch einen Schuss erbeuten und das Vor-
kommen der Art constatiren.

26. Biitalis grisola Boie. Ziemlich zahlreich

war der graue Fliegenfanger in den Laubwaldbe-
Standen der Almindinger Forst und in dem Wald-
thale Dyndalen.

27. Lajuus colhirio L. Besonders die R6
Plantage und die mit Unterholz reichlich besetzten

Waldthaler 'besitzen den rothriiclcigen Wiirger,

sonst ist derselbe im Allgemeinen nicht haulig.

Ueberall machen sich die Corviden bemerkbar
dieselben sind zahlreich auf der Insel.

28. Pica caudata Ray. Eine sehr gewohnliche
Erscheinung ist die gemeine Elster, dieselbe ist

aber hier, im Gegensatze zu deren Vorkommen in

anderen Gegenden, reiner Waldvogel, ist haufig

in der Almindinger Forst und hier besonders in

den Larchen; und Tannenbestanden der.-.elben.

29. Garridus glandarius Vieill. Nur sparlich

ist der Eichelhaher anzutreffen; ein Faar machte
im mittleren Holzbestande der Almindinger Forst
durch anhaltendes Schreien sich bemerkbar.

30. Nticifraga caryocatactesTemm. Der Tannen-
haher ist in mehreren Paaren standiger Bewohner
der Almindinger Forst und wurden zu dessen Auf-
suchung wiederholt mit dem besten Erfolge be-

gleitete Expeditionen seitens der danischen Orni-

thologen dorthin unternommen.

Gefundene Nester fanden sich 4,7^ bis 6,25
Meter hoch auf den abgestorbenen Zweigen der
Tannen, dicht am Stamme unterhalb der griinen-

den Spitze derselben angebaut. Die Nestbaume
standen meist auf mit diinner Humusschicht bedeck-
tem Felsgrunde, bei der hier und da das nackte
Gestein zu Tage trat, in unmittelbarer Nahe von
in den Wald gehauenen Schneissen, also in keiner

Hinsicht versteckt.

Bei einem Durchmesser von 26 cm. und 16 cm
Gesammthohe, bestanden die Nester ausserlich ganz
aus diinnen Larchen-, Birken- und einzelnen

Buchen- Zweigen, mit theils an einem Zweige sitzen-

den aufgedrehten Flechten. Diese aussere Lage
ist innen mit schmaleren und breiteren Baststiicken,

etwas dunner Birkenrinde und einigen trockenen
Blattern bekleidet. Bei der so gebildeten Vertief-

ung ist der Boden des Nestes circa 65 mm. mit
einer klebenden gelblichen Erde aus^efuUt, die

wahrscheinlich von den nahen Wegen geholt, mit

schmalen Baststreifen, Blattern und feinen Stengeln
untermischt war; dariiber sind die Baststucke der
umgebenden Hiille niedergebogen und mit Blattern

und Stengeln von 40 mm. belegt, so dass nur 55
mm. Nestmulde verbleibt.

Der Magen eines geschossenen Jungen enthielt

Nusskerne und Insektenpartikelchen.

Gefundene Dunenjunge zeigten auf dem Kopfe

einen grauweissen Flaum, ebensolche Streifen langs
des Riickens und am oberen Theile der Fliigel.

Ringsum auf dem Felsen, nahe dem Neste,
lagen die Schalen von durch einen Schlag auf das
spitze Ende gespaltenen Niissen, deren frisches

Aussehen bewies, dass sie den Winter iiber nicht

auf der Erde gelegen haben konnen, sondern von
den Vogeln aus einer fur den Winter angelegten
Vorrathskammer geholt sind. In der Almindinger
Forst finden sich verhaltnissmassig nur wenige
Haselnussstraucher, wohl aber in den kleinen Holz-
ungen und in den vielen Feldthalern der Insel.

Den ganzen Winter iiber hort und sieht man
diese Vogel, beim Herannahen des Friihjahrs ver-

stummen dieselben und werden unter Zuriickziehen

in den Wald ziemlich scheu.

31. Monedtda turrmm Br. In den Ruinen
von Hammershuus, einzelnen Felshohlen und hohlen
Baumen der Almindinger Forst ist die Dohle sehr

haufig und wurde diese sogar auf dem Dachraume
eines unbew^ohnten Hauses in der Nahe der letz-

teren entdeckt. Gelege mit weissen fleckenlosen

Eiern sind in einer Hohle obiger Forst keine Selten-

heit.

32. Corvusfrugilegiis L. Grosse Kolonien der

Saatkrache finden sich hauptsachhch auf Eschen,

dieselbe ist iiberall zahlreich, nur nicht in der Al-

mindinger Forst, Maikafer sollen auf der Insel

eine grosse Seltenheit sein.

35. Corvus corax L. Der Rabe zeigt sich nur

im Winter, derselbe briitet nicht auf Bornholm.

34. Corvus comix L. Auf den meisten Theilen

der Insel ist die Nebelkrahe anzutreffen.

Die gewohnlich in einer Hohe von 10 bis 15

Meter stehenden Nester sind auf Reprasentanten

von Finns, Betula und Larix angelegt.

35. Siurmts vulgaris 1j. Der iiberall auf Born-

holm gleich haufige Staar soil sogar im nordlichen

Theile der Insel in Felshohlungen nisten, zu welcher

abnormen Nistweise der Mangel geeigneter Baum-
hohlungen beitragen mag.

36. Tzirdus inerula L. Gleich der Schwarz-

drossel ist

37. Turdus musicus L. die Singdrossel zahl-

reich in der Almindinger Forst vorhanden.

Durchwandernde Drosseln wurden im Fruh-

jahre oder Herbst hochst selten auf der Insel be-

merkt.
(Schluss folgt.)

Beobachtungen uber das Zuriickweichen

der Vogel beim Eintritt schlechter Witterung.
(Vergl. Ornith. Centralbl. p. 60 und 113.)

Die Mittheilungen des Herrn Rohweder iiber

diesen Gegenstand habe ich mit um so grosserem

Interesse gelesen, als meine, durch fortgesetzte

Beobachtungen gewonnene Erfahrung beziiglich

des zeitweiligen Riickzuges verschiedener Vogel
mit der in den oben citirten Aufsatzen vertretenen
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Ansicht vollig iiberemstimmt. Der indirecten Auf-

forderung in No. 15 d. Bl. nachkommend, gebe
ich hier einen Auszug aus meinen diesjahrigen

Aufzeichnungen.

1. Die Kibitze trafen in ziemlicher Anzahl am
2. Marz bei weichem SW. in unseren Nieder-

ungen ein und blieben an ihren alten Stand-

orten in der Marsch wie auf der Geest bis

zum 12. Marz, wo Kalte und Schnee wie der

heftig eintraten. Am 13. und 14. Marz be-

obachtete ich ziemlich starke Fliige dieses

Vogels aus NNO. kommend und nach SSW.
ziehend. In den folgenden Tagen war der

Kibitz aus hiesiger Gegend so vollstandig ver-

schwunden, dass ich bis zum 23. Marz keinen

auffinden konnte, obgleich ich taglich danach
ausschaute und mich bei Andern erkundigte.

Erst am 23. und 24. fand ich ganz einzelne,

am 26. ziemlich viele wieder, aber nicht an
ihren gewohnlichen Nistplatzen, sondern auf

einer kleinen Wiese zwischen dem Bahnhof
und der Stadt in unmittelbarer Nahe der

Hauser und Garten. Dieser neue Aufenthalt

wurde am 30. und 31. Marz mit den alten

Standorten vertauscht und hier am 2. April

die ersten leeren Nester, am 6. April die ersten

Eier gefunden.

Auch vom aussersten Weserleuchtthurm
(c. 8 Ml. NNW. von hier) theilt mir der Feuer-

wachter in seinen fiir mich niedergeschriebenen

Beobachtungen unterm 19. Marz folgende No-
tiz mit: „Diese ganzen Tage kamen Kibitze

undKrahen aus NO. und zogen wieder nach
SW., wahrscheinlich der eingetretenen Kalte
und des heftigen Ostwindes wegen."

2. Ueber die Ackerganse (A. arvensis) de-

ren Zuriickweichen ich iibrigens last jedes

Jahr beobachtete, wenn die Witterung heftig

wechselte, notirte ich in diesem P'riibjahre

wie folgt:

den 22. Marz zwei Ziige Ackerganse, einer

von 21 und einer von 8 Stiick, Mittags 1V2
Uhr von NO. nach SW. ziehend. Und der
Feuerwachter schreibt: ,,30. Marz. Sahen heute
mehrere Male grosse Ziige Ganse aus NO.
wiederkommend nach SW. ziehen."

3. Die Nebelkrahen, die nach meinen i5Jahri-

gen Aufzeichnungen zwischen den 13. und 30.

October als Wintergaste sich einstellen und
langstens bis Ende Marz hier bleiben, wurden
in den ersten Tagen des Marz erheblich we-
niger, so dass ich am 7. nur ganz einzelne

bemerkte. Aber am 11. Marz schrieb ich in

mein Notizbuch: Tiefer Schnee; die Nebel-
krahen in grossen Massen wieder da. Am
12. Marz: Kalte und Schnee; Nebelkrahen mit
einzelnen Rabenkrahen untermischt in ganzen
Schwarmen dicht bei den Hausern. Und am
I. April: Nebelkrahen fort! —

4. Ueber den Staar lauten meine heutigen No-
tizen: Den 11. Februar: Die Staare angekom-
men, singen lustig auf alien Dachern. Den
14. Februar: Seit gestern starrer Winter ; alle

Staare verschwunden. Den i . Marz : Staare

wieder da; auch die Buchtinken angekommen;
singen prachtig. Den 13. Marz: Alle Friihlings-

gaste wieder fort! Den 23. Marz Nachmittags
11/2 Uhr ein nach Tausenden zahlenden Zug
Staare von NO. nach SW. ziehend.

Der Feuerwachter schreibt: „2i Marz. Die-

sen ganzen Tag kamen wieder ziemlich star-

ke Ziige Staare aus N. und zogen nach S."

Vegesack. G. H. Klippert.

Die Umkehr der Vogel auf dem Zuge bei ein-

tretendcm widrigen Wetter.
von

Dr. Qoistorp.

Herr Rohweder irrt sehr, wenn er glaubt,

dass es mir sehr schwer wird, mich von einer ein-

mal gefassten Ansicht zu trennen. Im Gegentheil,

ich trage mich nicht gern mit irrigen Ansichten
herum, gebe auf der andern Seite dieselben aber
nicht eher auf, als bis ich durch eclatante Falle

in hinreichender Anzahl oder das Verdikt von
Autoritaten in der Sache eines besseren belehrt

worden bin, zumal in einer Frage, die nicht so
leicht zu entscheiden ist. Die Frage, um welche
es sich hier handelt ist, so viel ich weiss, von mir
zuerst angeregt worden, und die von Herrn Roh-
weder in diesem Friihlinge an Kibitzen bei Hu-
sum gemachte Beobachtung ist die erste veroffent-

lichte, welche meine bisherige Ansicht wankend
machen konnte. Dieser eine Fall geniigt mir aber
nicht, zumal da, wenn ich mich recht entsinne,

(ich habe No 8. des Centralblattes hier bei meinem
landlichen Aufenthalt nicht zur Hand) die An-
gaben in Bezug auf Windrichtungen in dem be-

treffenden Berichte nicht genau genug waren, um
daraus einen sicheren Schluss machen zu konnen.
Dass diese Frage nicht so leicht zu entscheiden

ist, geht hinlanglich aus dem Umstande hervor,

dass iiber die Richtung, welche die Vogel auf

ihrem Zuge verfolgen, noch sehr abweichende An-
sichten existiren. Das haben wir bei diesem Falle

auch wieder gesehen. Unser Nestor, Herr von
Homeyer, hat haufig Lerchen von Osten nach
Westen ziehen sehen, ist also der Ansicht und
gewiss der ganz richtigen, dass die Lerchen,

weniestens in seinem Beobachtungsgebiete im Friih-

linge von Westen nach Osten ziehen. Herr Dr.

Salzmann hat bei Potsdam Lerchen von Norden
nach Siiden zuruckziehen sehen, also miissen die-

selben bei Potsdam von Siiden nach Norden ziehen.

Die Kibitze bei Husum, welche Herr Rohweder
zuriickziehen sah, zogen von Norden nach Siiden

wahrend uber Helgoland der Zug der Vogel nach
Gatke stets von West nach Ost, oder wohl richti-
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ger von Siidwest nach Nordost gehen soli, wie dies

auch die geographisclie Lage der Tafel glaublich

macht. Das ist alles sehr wohl moglich, denn wir

wissen ja namentlich auch durch das mit so vielem

Fleisse zusammengestellte Buch von Palmen iiber

die Zugstrassen der Vogel, in wie verschiedener

Richtung die Zugvogel in verschiedenen Gegen-
den Ziehen, so dass oft formliche Schlangenlinien

ihre Zugstrassen beschreiben. Dass dieser Um-
stand die Beurtheilung des fraglichen Gegenstan-
des sehr erschwert ist einleuchtend. Eben so ist

es im Binnenlande nicht so leicht, sich ein richti-

ges Urtheil zu bilden, als auflnseln oder an der

Kiiste, wo ein formlicher Riickzug der Vogel ein

viel auffallenderer ist. Wenn man im Binnen-

lande eine Schaar Zugvogel bei eintretender widri-

ger Witterung ruckwarts streichen sieht, so kann
man leicht zu der Ansicht kommen, dass sie einen

formlichen Riickzug antreten, wahrend sie vielleicht

nur innerhalb des Gesichtskreises des Beobachters
zuriickziehen, ausserhalb desselben aber vielleicht

im rechten Winkel schon von dieser Richtung ab-

weichen. Ebenso kann die Absonderung von Zug-
vogeln in einem Landestheile bei so widrigen

Witterungsverhaltnissen zu der Ansicht eines form-
lichen Riickzuges verleiten. So hatte man in

Schlesien, wo in diesem Friihling sich nach dem
Berichte des Herrn von Meyerinck eine so un-

gewohnlich grosse Menge Lerchen anhauften , den-

ken konnen, dass dies in Folge eines formlichen

Riickzuges geschehen sei. Und doch muss man
diese Moglichkeit wohl ganz ausschliessen , wie
auch Herr von Meyeriijck dies gethan zu haben
scheint, indem er schreibt, dass es wohl in Folge
des Schneefalls in der Mark Brandenburg, dem
Konigreiche Sachsen, der Provinz Sachsen und so-

gar in Siiddeutschland geschehen sei. Diese Lander
liegen aber eben mehr im Westen, besser Nord-
westen Schlesiens , aber nicht im Osten oder
Norden, woher doch der Riickzug hatte kommen
miissen. Konnten Zugvogel iiber die Ostsee aus
Scandinavien , wie nach Herrn Gatke iiber die

Nordsee nach Helgoland, so hatte ich langst eine

meiner bisherigen Ansicht entgegengesetzte gefasst,

aber ich bin uberzeugt, dass dies noch niemals
bei irgend welchem Zugvogel beobachtet worden
ist, denn es wiirde im Friihling ebenso gut bemerkt
worden sein, wie im Herbste dies der Fall ist,

wenn grosse Zuziige aus Scandinavien zu uns pfe-

langen. Wie oft habe ich im Friihling wahrend
der Waldschnepfensaison, bei heftigem Nordwinde,
der mehrere Tage, ja Wochen anhielt, gedacht,
dass, wenn Waldschnepfen jemals einen Riickzug
antraten, wir wohl haufiger eine doppelte Saison
erleben wiirden, und dass wohl ein Mai wenig-
stens bei einem solch bisweilen winterlichen Wetter
eine Riickkehr der bereits in Scandinavien ange-
langten Schnepfen, Krametsvogel, Bekassinen be-
obachtet worden ware. Aber niemals ist so et-

was so viel ich weiss an unsrer Kiiste beobachtet
worden. Ich bin daher auch iiberzeugt, dass ein

solcher Riickzug nur verhaltnissmassig sehr selten

und wohl nur bei einzelnen Vogelarten vorkommt,
denn gerade solche Vogel, die man im iFriihlinge

am meisten vor Augen hat, z. B. Storche, sind

wohl noch niemals auf dem formlichen Riickzuge
beobachtet worden. Da jedoch von einer Autori-
tat, wie Herr von Homeyer, das Verdikt ge-

sprochen worden ist, dass ein formlicher Riickzug
unter Umstanden stattfindet, so ware es interes-

sant zu erfahren, wie weit ein solcher Riickzug
sich z. B. in einem so schlimmen Falle, wie in die-

sem Friihling erstrecken kann, in welchem die

Witterung in Siiddeutschland eine fast schlechtere

war, als in Norddeutschland und in welcher ein

Riickzug, wenn er den Vogeln etwas niitzen soUte,

gleich bis an die Gestade des Mittelmeeres hatte

gehen miissen, zumal da selbst in Frankreich die

Witterung keine bessere war. Aber mit leerem
Magenwandert es sich nicht gut, weder furMenschen
noch fur Vogel und so wird die Strecke auch
wohl nicht sehr gross sein, die die Vogel auf dem
Riickzuge durchfliegen. Freilich, waren die Kibitze

des Herrn Rohweder die Halfte der Zeit ihrer Ab-
wesenheit aus der Gegend von Husum bestandig

auf der Wanderung gen Siiden begriffen gewesen,
die andere Halfte dagegen wieder auf der Umkehr
gen Norden, so hatten sie schon recht weit nach
Siiden hin gelangen konnen. Herr von Meyer-
inck berichtet von den Schwalben, die 4 Tage,
nachdem sie von meinem Sohn, wenn ich nicht irre,

an der italienischen Kiiste als frisch angekommen
beobachtet wurden, 4 Tage spater in Schlesien

eintrafen. Eine etwa gleiche Wandergeschwindig-
keit habe ich bei den Schnepfen beobachtet, Als
Mitarbeiter an der wiener Jagdzeitung seit ihrem
Bestehen erhielt ich zu wiederholten Malen durch
dieselbe die Benachrichtigung von einem starke-

ren Zuzuge von Waldschnepfen in der Gegend von
Wien. Regelmassig 4—^5 Tage spater wurde hier

in Neu-Vorpommern ein Gleiches beobachtet, so

dass ich mich daraus zu dem Schlusse veranlasst

fand, dass bei normalen Witterungsverhaltnissen

die Waldschnepfe etwa 25 bis 30 Meilen in einer
Nacht auf dem Friihlingszuge zuriicklegt. Wenn
es nun als feststehend zu betrachten ist- dass eini-

ge Zugvogel in Norddeutschland mitunter einen

formlichen Riickzug antreten, so fragt es sich lerner,

thun dasselbe auch Vogel, welche eben uber die

Alpen nach Siiddeutschland gekommen sind, treten

diese die Riickwartsbewegung iiber die Alpen
ebenfalls an. Bei einer solchen Unternehmung
mochten denn doch wohl viel mehr Vogel zu Grun-
de gehen, als wenn sie ruhig und geduldig in der

Gegend, wo sie einmal angelangt, ausharrten bis

bessere Witterung eintritt. Was die Zugvogel Neu-
Vorpommerns anbetriflft, so habe ich Lerchen, Staare

und Kibitze, als diejiingst bei uns angekommenen.
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in diesem bosen Friihlinge fortwahrend im Auge
behalten und bin sicher, dass von diesen kein Ruck-

zug angetreten worden ist. Die Reihen dieser

armen Vogel lichteten sich von Woche zu Woche
und als die Briitezeit begann, war nur ein kleiner

Bruchtheil der jiingst angekommenen am Leben,

wenigstens von Staaren und Lerchen, wahrend Ki-

bitze sich gut durch das bose Wetter durchge-

schlagen zu haben schienen; ihre Zahl war nicht

bemerkbar verandert. Lerchen und Staare wer-

den einer langeren Reihe von Jahren bediirfen,

um diejenige Zahl wieder zu erreichen, die sie vor

diesem ungluckhchen Friihlinge aufzuweisen hatten.

Ueber die Ganse, welche unser Nestor haufig auf

dem Ruckzuge, von NordostnachSudwest begriffen,

beobachtet hat, habe ich zu keinem solchen Ur-

theile kommen konnen. Anser segetmn iiberwin-

tert alljahrlich zu Tausenden an unsrer Kiiste , an

welcher sie im Herbst aus hohem Norden eintrifft

und bis zu ihrem Abzuge im Friihlinge bleibt,

wenn der Winter nicht allzu streng ist. Des Tages

lieo-en diese Ganse stets auf den Saatfeldern, wo-

hin sie in der Morgendammerung ziehen, um
Abends zurSee zuriickzukehren. Wenn im Friih-

ling die Geissel unsrer Provinz, der kalte Ostwind,

wie das in der Mehrzahl der Friihlinge der Fall

ist, wochen ja monatelang heftig weht und in Folge

dessen die Saaten vom Felde fast spurlos ver-

schwinden, dann ziehen die Saatganse tiefer land-

einwarts zu den Gegenden, die von den kalten

Winden nicht so sehr gelitten haben. Dass dies in

unserer Provinz in nordsiidlicher Richtung geschieht

bringt die geographische Lage derselben mit sich.

Anser arvenszs, wenn dieselbe als besondere Art
aufzustellen ist, kommt in unserer Provinz wohl
nur in verhaltnissmassig geringer Anzahl vor.

Aiiser dnereus, die einzige Gans, die in unserer

Provinz mit Sicherheit briitet, halt sich stets nur

familienweise und kommt nicht in grosser Anzahl

vor, Bernicla brenta zieht im Herbst in grosser

Menge an unserer und an Rugens Kiiste vorbei

westwarts, kehrt im Friihling im Monat Marz zu

uns zuriick und bleibt dann bis in den Mai hier,

in welcher Zeit sehr ergiebige Jagden auf sie mit

Segelboot zu machen sind. Ajzser leucopsis, al-

bifrons^ rtificollis u. jiwetis kommen immer nur

in geringer Anzahl vor, letztere ist sogar nur

einige wenige Male als Seltenheit in unsrer Pro-

vinz beobachtet worden.
Dass iiber den Zug der Vogel die Acten noch

nicht geschlossen sind, wird wohl von keinem Or-

nithologen bestritten werden. Es beweist dies

auch schon der Umstand, dass zwei so erfahrene

Kenner der Vogelwelt, als unser Nestor von Ho-
me yer und Palm en nicht in alien Punkten iiber-

einstimmender Ansicht sind. Es gereicht mir

daher auch zu ganz besonderer Freude, durch
meine Erwiderung auf Herrn Rohweders Mittheil-

ung in No 8. des Centralblattes den Lesern dieses

Blattes zur Kenntniss der Auslassung des Herrn

von Homeyer in Betreff des Riickzuges der

Vogel verholfen zu haben, ohne welche Erwie-

derung wir derselben vielleicht vorlaulig verlustig

gegangen waren.
Im August I879.

Neue Vogel aus Ostafrika.

Die bereits mehrfach besprochene Vogelsamm-

lung des Afrikareisenden Dr. G. A. Fischer weist

ferner die folgenden drei neuen Vogelarten auf —
Fine ausfiihrhche Besprechung der ganzen Collec-

tion, verfasst von dem Reisenden und dem Unter-

zeichneten wird in Heft IV. des Journal fiir Onitho-

logie erscheinen.

Spilocorydon.

Genus novum alaudarum, generibus Mirafra et

Melatwcorypha afiine. rostrum valde elongatum

et validum. nares apertae. polhcis unguis mediocris.

colli latera ut in genere Melanocorypha macula

nigrofusca notata. remiges ut in genere Mirafra

colore rufo tincti.

Spilocorydon hypermetrns.

Notaeo cinereo- brunneo, fusco striolato, cervice

dilutiore, isabellino-tincto; gula alba; pectore albo-

et rufescente-isabellino - variegato , medio fusco-

striolato; macula utroque collari nigro-fusca; ab-

domine fulvescente albido; hypochondriis et suba-

laribus rufescente isabelhnis; remigibus basi rufis,

apice brunneis. Iride dilute brunnea; maxilla fusca,

mandibula pallida; pedibus pallidis.

Long. tot. 205, ala no, cauda 80, rictus 26 Mm.
Hab. : Kibaradja (Africa orientalis).

Alauda poecilosterna.

Notaeo, alls caudaque unicolore cinereo-brunneis

;

stria superciliari isabellina; gastraeo albo, pectore

isabellino-variegato, hypochondriis et subalaribus

isabellinis. Iride cinerascente flavida; rostro fusco,

mandibulae basi pallida; pedibus pallidis.

Long. tot. 145, ala 87, cauda 68, rictus 18 Mm.
Hab: Kibaradja (Africa orientalis).

Tnrdirostris iepiorkyncha.

Notaeo, alls caudaque olivaceo-brunneis, tergo rufes-

cente
;
gastraeo albo, hypochondriis brunnescentibus

;

stria supercihari albida. Iride fulva; Maxilla fusca,

mandibula paUida; pedibus griseo-brunneis.

Long. tot. 140, ala 60, cauda 60, rictus 20 Mm.
Hab: Tschara (Africa orientalis).

Dr. Reioheno-nr.

Briefkasten der Redaction.

Eiugegaugeue Drucksacheu.

Braun, M., Aus der Entwickelungsgeschichte der Papa-

geien (Abd. aps: Verh. phys. med. Ges. N..F. XIV. Bd.)

Liebe, K. Th., Ornitholog-ische Rundschau in Ostthuringen

1877^7^. (Abdr. aus: Monatschr. Deutsch. Ver. z.

Schutze d. Vogelw. No. 7. u. 8).

Zoologischer Anzeiger No 39.
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Anderson, lohn., Anatomical] and Zoological Res-

earches : comprising an account of the zoological results

of the two expeditions to Western Yunnan in 1868 and

1875. London, Quaritsch 1878 (1879) 2. vol.

Der erste Band giebt den Text, der zweite enthalt die

Abbildungen. 233 Arten vverden aufgefiihrt und be-

sprochen.

Dubois, Alph., Remarques sur la F'aune de Belgique

in: Bull. Acad. Belg. T. 47. 1879. No. 6. p. 827.
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Description pittoresque des Oiseaux utiles. Paris 1879.
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4 Mark ist, ist erschienen. Das ganze Werk wird aus

30 Lieferungen mit 60 Chromolithographischen Tafeln
bestehen.

Braun, M., Aus der Entwickelungsgeschichte der Papa-
geien. (Verh. phys. med. Ges. N. F. XIV Bd.).

Ueber die Entwickelung des Riickenmarks.

Liebe, K, Th., Ornithologische Rundschau in Ostthiirin-

gen 1877- 1879. (Monatsschr. Deutsch. Ver. z. Schutze
d. Vogelw. 1879 No 7 u. 8.) — Ueber die Verander-
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Salvadori, T., Catalogo degli uccelli delle isole Kei,

(Ann. Mus. Civ. Geneva, Vol. XIV, 21. Agosto 1879
p. 628—670.)

Salvadori, T., Prodromus Ornithologlae Papuasiae et Mo-
luccarum. VII. Passeres. Hirundinidae — Muscicapidae.

(Ann. Mus. Civ. Genova Vol. XIV. 23 Giugno e 7 Lu-
glio 1879 P- 490— 508). — Fiihrt 112 Arten auf.

Hamilton, Edw., The Birds of London: past and pre-

sent, residents and casuals. (Zoologist July p. 273—291).
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Radakoff, W. N., Ornithologische Bemerkungen iiber
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Soc. Imp. Nat. Moscou 1879 No i p. 150— 178) —
Behandelt 203 Arten.

Schlegel, H., On a new species of Cukoo from Ma-
dagascar (Not. Leyd. Mus. No 2 p. 99). — Ctccu-

lus Audebertt.
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1
). — Beschreib. des

alten Mannchens.

—On an undescribed species of Ardea (ibid. p. 113). —
Ardea Lansbergei von Siid Celebes. A. R.

Das Ol'llitliologische Centralblatt erschelnt am I. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und
Postanstalten, sowie direkt durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Redaction und Expedition: Berlin SW., Grossbeerenstr. 52. — Verlag: L. A. Kittler in Leipzig:.

Druc.k von E. Nolda, Berlin SW., Grossbeerenstr. 52.



Ornithologisches Centralblatt.

Organ ftir Wisseiischaft mid Verkehr.

Beiblatt ziim Journal fiir Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornitliologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

Nr. 21. BERLIN, den 1. November 1879. 1. Jahrg.

Bornholm's Vogelwelt
A. Grunaoh.
(Schluss).

38. Saxizola oenanthe Bechst. Der steinige

Boden der Insel ist dem Steinschmatzer bei seinem

gewohnlichen Auftreten ein bevorzugter Aufent-

haltsort und macht ihn daselbst zu einem Charac-

tervogel der Gegend.

39. Prathicola rubetra Koch. Vorwiegend der

mittlere Theil der Insel wird vom Wiesenschmatzer
bewohnt und ist dieser hier eine gewohnliche Er-

scheinung.

40. Ritticilla phoejiiai-riis Bp. Nur im Wald-
thale Dyndalen und in der Almindinger Forst konn-

ten wenige Paare des Waldrothschwanzes beobach-
tet werden.

..'I. Accentor niodiilaj^is Cuv. In der Almin-

dinger Forst Hess sich die Heckenbraunelle sehr

vereinzelt horen.

42. CyaneciUa suecua K. u. Bl. Die stillen

Waldseen der Almindinger Forst zeigten einige

Blaukehlchen, diese waren jedocli so scheu , dass

die Faroe des Bruststernes mit Sicherheit sich nicht

feststellen liess und der Wahrscheinlichkeit nach
die nordische Form mit orelbem Sterne hier vorlag.

43. Lztsciola philoinelaYi^. u. Bl. Der ziemlich

zahlreich auftretende Sprosser, von den Bewohnern
Bornholm's „Fjeldstavn" genannt, ist in alien klein-

eren von einem Bache durchstromten und Seiten-

thaler aufvveisenden Geholzen zu linden; in der Al-

mindinger Forst halt sich derselbe in der Nahe
des Wassers auch selbst im Nadelholzwalde auf.

Auf der Insel gilt der Sprosser als die grosste
ornithologische Zier und mit Wohlgefallen lauscht

in entsprechender Jahreszeit dieBevolkerung seinem
Schlage, wobei zu weite Annaherung vermieden
werden muss, da der Vogel hier sehr scheu ist.

• 44. Erythacus rjibeciila Cuv. Besonders in

der Almindinger Forst und in den vielen kleinen
vom Wasser durchstromten Geholzen ist das Roth-
kehlchen sehr gemein.

45. Curruca nisoria Koch. Die Sperbergras-

miicke hatte zu ihrem Aufenthalte ein ausgedehntes

Rubus-Gebiisch nahe der Almindinger Forst ^gewahlt

und scheint selten zu sein, indem nur ein Paar ge-

sehen wurde.

46. Otrritca hortensis Koch. In den gebiisch-

reichen Geholzen ist sovi^ohl die Gartengrasmiicke

als auch

47. Curnica atn'capiUa Linn, die schwarz-

koplige Grasmucke hautig; wobei letztere meist

die wasserreichen stillen Waldthaler bevorzugt.

48. Ctirruca cina ea Linn. Auch die Dorn-

grasmucke fand sich durchgehends, selbst an feuch-

ten Orten, wo man sonst nur nach Rohrsangern,

hier aber vergeblich, sucht.

49. CurnLca garmla Linn. Nur vereinzelt

ohne wesentliche Scheu zeigte sich im dichten Ge-

busch die Zaungrasmiicke.

50. PJiyllopneuste riifa Meyer. Der Weiden-

laubsanger ist der seltenste seiner Gruppe, nur ein

Exemplar und zwar ein ziemlich diirftiger Tactirer

wurde gehort; dagegen ist

5 1

.

Phy/iopnensie fit-is Br. der Fitislaubvogel

iiberall, besonders in den Geholzen der nordHchen

Insel zu bemerken, auch

52. Phyllopneiiste sibilatrix Boie. der Wald-

laubvogel tritt ziemlich zahlreich auf und ist in der

mit vielen Birken besetzten R6-Plantage und in

der Almindinger Forst am haufigsten.

53. Hypolais hortensis Br. Nur wenige Paare

des Sprachmeisters konnten in der Almindinger

Forst vernommen werden, derselbe ist ziemlich

selten. .

54 Motacilla alba L. Fast auf der ganzen

Insel ist die weisse Bachstelze, jedoch nur verein-

zelt, anzutreffen.

55. Budytesflavns Cuv. Die gelbe Bachstelze

ist auf der siidlichen Insel in einzelnen Exemplaren

gesehen worden.

56. Anthtis rtipestris Nils. Am Cap Hammer
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hielt sich ein Paar des Felsenpiepers auf, jedoch
ist bei den schroffen Felskusten der nordlichen

Insel zu erwarten , dass auch andere geeignete Ort-

lichkeiten, zu denen meist der Zugang erschwert,

denselben aufweisen. Die sehr scheuen Vogel er-

griffen vor dem Herannahenden unter Ausstoss

eines hellen Warnrufs stets die Flucht und ver-

bargen sich in hochst vorsichtiger Weise hinter die

Gefahr des Absturzes bietenden Felsblocken, nur

ab und zu nadi dem Verfolger sich umsehend oder
nach anderen schroff zum Meere abfallenden Fels-

parthieen abstreichend.

57. Anthus arboreus^^chsX. Die R6-Plantage,

die Almindineer Forst und einioe kleinere Geholze
beherbergten den Baumpieper in verhaltnissmassig

geringer Individuenzahl.

58. AntJms pratensis Bechst. Der Wiesenpieper
ist eine Erscheinung, der man besonders auf den
Wiesen und Hochmooren der sudliclien Insel nicht

sehen begegnet.

59. Alaiida arvensis L. Auf der ganzen Insel

ist die Peldlerche einer der am haufigsten vor-

kommenden Vogel.

60. Alauda alpestris L. Die Alpenlerche kommt
riur auf dem Zuge vor, wiederholt wurden Exem-
plare derselben gefangen.

61. Emberiza miliaria L. Auf der siidlichen

Insel tritt der Gerstenammer haufiger als im Nor-

den auf, ist sonst aber im Allgemeinen nicht zu

zahlreich.

62. Emberiza citrinella I^. Der Goldammer
findet sich auf der ganzen Insel, so dass ohne den-

selben wohl wenige Theile derselben zu finden

sind.

(>T,. Fringilla coelebs L. Unter den Finken-

vogeln ist der Buchfmk am zahlreichsten yertreten,

in alien Geholzen ist derselbe bemerkbar.

64. Fringilla ckloris 111. Die vielen mit Ge-
holz besaumten Gewasser der Insel gewahren dem
Gruntlnk bevorzugte Aufenthaltsorte, so dass der-

selbe iiberall anzutreffen ist.

65. Fringilla cajtnabina L. Zahlreich fand

sich der Grauhanfling besonders in den Tannen-
districten der Almindinger Forst und im Luiselund

Hain vor.

66. Fringilla spinus L. In den Birkenbestan-

den bei R6 zeigten sich kleine Fluge junger jeden-

falls auf der Insel erbriiteter Zeisige.

67. Passer domestictis Koch. Der Haussperling

war iiberall und wurde in Gemeinschaft mit

68. Passer montaims Koch, dem Feldsperlinge

angetroffen, der an weniger bewohnten Orten hautig

ist.

69. Loxia ctirvirostra L. In der Almindinger

Forst wurde ein nicht besonders zahlreicher Flug

des Kiefern- Kreuzschnabels bemerkt und soil

dieser Vogel standiger Bewohner des Revieres

sem.

70. Cohimba palumbus L. Sammtliche alteren

Bestande in den Geholzen der Insel geben
einer reichlichen Zahl Ringeltauben Aufenthalt, in

der Almindinger Forst tritt dieselbe sogar ausser-

ordentlich stark auf.

7 1

.

Cohimba oenas Gm. Nur einige Faare der
Hohltaube zeigten sich in der Almindinger Forst
und ist der Mangel hohler Baume der Vermehrung
derselben keineswegs forderlich.

Hiihnervogel wurden auf Bornholm nicht an-

getroffen, auch sind, bei dem Mangel ausgedehnter
Niederungen, Watvogel selten.

72. Vanelhis cristatus M. u. W. Der Kibitz ist

auf der siidlichen Halfte der Insel, wo ihm die mit
kleineren Gewassern und Biilten versehenen Moor-
flachen reichliche Nahrung und Nistplatze bieten,

haulig, im Norden dagegen nur vereinzeit zu sehen.

73. Charadrius phtvialis L. Der hier Schutz
im Unterholze suchende Goldregenpfeifer findet

sich in den an das Moor stossenden Geholzen der
Insel nicht selten.

74. Aegialiies hiaticula Boie. Am Strande der
siidlichen Insel ist der Halsbandregenpfeifer ge-

mein.

75. Haeinatop7is ostralegiis L. Die von der
See aus flach ansteigenden Ufer der siidlichen

Insel sind die standigen Aufenthaltsorte des nicht

seltenen Austernfischers. Ganz gegen seine Ge-
wohnheit lebt und brutet dieser Vogel auch an
einigen nordlich und nordostlich der Almindinger
Forst belegenen Binnenseen, also hier ausnahms-
weise an keiner Salzwasser-Kiiste.

76. Tringa alpina L. Nicht allein an der Siid-

kiiste der Insel, sondern auch auf dem ostlich der

Almindinger Forst im Olen-See belegenen 'Werder
wurde der Alpenstrandlaufer ziemlicli zahlreich an-

getroffen.

77. Machetes tugnax Cuv. In kleinen Gesell--

schaften zeigte sich der Kampflaufer auf den siid-

ostlich der Almindinger Forst liegenden Hoch-
mooren.

78. Telmatias gallinago Boie. Die im Innern

der Insel befindlichen Bruchlandereien weisen Be-

kassinen auf, jedoch ist diese Schnepfe nicht be-

sonders zahlreich.

79. Scolopax rusticola L. Auch die Wald-
schnepfe findet sich nur sparlich und wurde in der

R6-Plantage vereinzeit gesehen.

80. Crex pratensis Bechst. In den meisten

Niederungen machte sich der Wachtelkonig be-

merkbar, so dass dessen Vorkommen ein nicht

seltenes ist.

81. Galliniila chloroptts Lath. Die Niederung

des Olen-Sees besass sowohl das griinfiissige Rohr-

huhn als auch
82. Gallinula porzana Lath, das Teichhuhn,

jedoch scheint das Rohrhuhn der Individuenzahl

nach starker daselbst aufzutreten.

Nach P'ischer sollen zur Zugzeit viele Ganse
zur Stelle sein.

83. Anas boschas L. ist iiberall an den Seen
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und auf Mooren anzutreffen, sie ist sehr gemein
und findet sich selbst in der Almindinger Forst,

woselbst ein mit Nadeln ausgefuttertes, auf einem
Haufen Fichtenzweige stehendes Nest derselben ge-

funden wurde.

84. Anas querquedula L. In den ostlich der
Almindinger Forst befindlichen Niederungen und
Hochmooren ist die Knackente gewohnlich und
diirften auch hier deren Brutstellen zu suchen
sein.

85. FtiHgula marila Steph. Die Bergente ist

sowohl an der felsigen Nordkiiste der Insel, wie
auch auf den ostlich derselben liegenden Erdholmen
cine stiindige Erscheinung und brutet daselbst an
den Kanten schroff zur See abfallender Felsen
unter kleinen Biischen.

86. Somateria mollissinta Leach. Auf nur
wenigen Stellen der Nordkuste ist die hier „Aaboer"
genannte Eiderente anzutreffen, dagegen kommen
wahrend des Friihjahres und Sommers grosse
Schaaren nach der unbewohnten nahe liegenden

Insel Graesholm, die nach daselbst vollfiihrter Brut
zum Herbste anderen zur Ueberwinterung an-

kommenden hochnordischen Seevogeln den Platz

raumen.

87. Mergus serrator L. In vereinzelten Fallen
sind Exemplare dieses Sagers beobachtet worden.

88. Lams ridibtmdus L. Auf dem Werder
des Olen-Sees wurden einige Paare bemerkt, das
Vorkommen der Lachmove ist ein nicht besonders
haufiges. Des dunklen Kopfes wegen wird diese

Move hier „Svaarthaetter" genannt.

89. Larzis canus L. Die Sturmmove war
zahlreich auf den Erdholmen Christianso und Graes-
holm, sparlicher an den Kiisten der Insel.

90. Lartis argeuiatus Briinn. Auf den Erd-
holmen sind bedeutende Brut - Kolonien der Silber-

move und ist dieselbe der Grosse des Terrains ent-

sprechend sehr zahlreich daselbst vorhanden. Die
nordlichen und ostlichen Kiisten der Insel sind stets

von dieser Art belebt.

9 1

.

Larus fusczis L. Mit Ausnahme der Siid-

kiiste der Insel begegnet man einzelnen Exemplaren
dieser Art iiberall, dieselbe tritt jedoch nur spar-

lich auf.

92. Etidytes arcticus 111. ist von Theobald
auf einem Teiche nahe der Almindinger Forst im
Friihjahre einmal gesehen worden.

93. Uria troile Lath. Von den Bewohnern
Bornholm's „Mule" genannt, briitet diese Lumme
standig auf einigen steilen schwer zuganglichen
Klippen des Nordrandes der Insel und ist beim
Cap Hammer am ehesten zu beobachten.

94. Alca tarda L. ,Soll fruher bei den Ruinen
von Hammershuus gebriitet haben und zeigt sich

jetzt daselbst noch haufig zur Winterszeit.

Ausserdem erscheinen vom Herbste bis Friih-

jahre viele nordische Vogel, darunter Sterna ma-
croura Naum. (Taerner genannt), Halieus cristatus

Glog. und Harelda glacialis Lch. (Haugadisse

genannt) zum zeitweiligen Aufenthalte auf der Insel,

welche aber im Friihjahre, mitunter insgesammt
an einem Tage, beim Eintritt giinstigerer Witterung
wieder verschwinden.

Werfen wir nun endlich noch einen Riickblick
auf die vielen auf der Insel vorhandenen Na-
turschonheiten, bei denen jeder Geschmack seine
Befriedigung findet, so sei diese interessante Insel,

mit der im Sommer eine standige Verbindung von
Copenhagen aus durch viermal wochentlich nach
jeder Richtung laufende Dampfer bei 1 2 stiindiger

Fahrt unterhalten wird, alien Naturfreunden ange-
legentlichst empfohlen, um durch eigene Anschau-
ung kennen zu lernen, was die vorstehende Schilder-
ung nur mangelhaft darzustellen vermag.

Der Sperling in Amerika.
In der gliicklicher Weise hinter uns liegenden

Zeit der Berathung von Vogelschutzgesetzen und
der damit verbundenen Fublikationen der unprak-
tischsten Rathschlage mehr oder minder Unberuf-
ner war man, wie ich mich erinnere, auch auf
den Einfall gekommen , dass in Amerika die Sing-
vogel eines Schutzes gegen den dort importirten
europaischen Sperling bediirften, welcher letztere

jene aus den Ortschaften verdrange. Nicht nur
bei uns, wo solche irrigen Ansichten in Kreisen er-

klarhch, die nicht iiber die thatsachlichen Ver-
haltnisse durch eigene Anschauung oder Lektiire
informirt sind, sondern auch in amerikanischen Zeit-

schriften waren solche Aeusserungen zarter Fiir-

sorge aufgetaucht. Sehr willkommen ist daher
die Erwiderung eines Herren Read in einer der
neuesten Nummern des „American Naturalist,"
welche die wahre Ursache der fraglichen Erschein-
ung darlegt und die beziiglichen Verhaltnisse auch
fiir Amerika schildert als: „tout comme chez nous."

„Der englische Sperling und unsere einheimischeii
SingA'ogel."

„Die Einfuhrung des englischen Sperlings und
das thatsiichliche Verschwinden der kleineren
Singvogel aus unseren Stadten und Dorfern sind
fast in dieselbe Zeit gefallen, aber es folgt daraus
nicht, dass sie als Ursache und Wirkung mit ein-

ander verbunden sind. Der eingefiihrte Vogel er-

scheint zur Zeit in den kleineren Dorfern des nord-
lichen Ohio, wo er das Terrain thatsachlich unbe-
setzt findet. Unsere heimischen Sanoer verschwan-
den von diesen Ortlichkeiten , ehe; sie mit
dem Einwanderer in Beriihrung kamen. Der
Zaunkonig (house wren), der Goldfink (summer
yellow -bird), der Huttensanger (blue -bird), der
Griinfink (green fink), der Singsperling (song -spar-

row) und die Vireos waren vor wenigen Jahren in

air diesen Flecken haufig; jetzt sind nur wenige
im Sommer zu sehen. Die Wanderdrossel ist

ebenso haufig und ein ebenso arger Pliinderer der
Obstbaume, wie je. Der Baltimore- Vogel ist ge-

blieben. Die Seidenschwanze (cedar- bird) kommen
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zum Schmause zu den Apfelbliithen im Friihling

und zu den Kirschen im Herbst. Der schieferfar-

bene Schneevogel (snow-bird) [Junco hyemalis]

niramt sein Winterquartier bei uns und Quiscalus

(black -bird) wie Katzenvogel (cat -bird) bauen ihre

Nester in unseren Gartenbaumen.

Es kann nicht angenommen werden, dass unsere

heimischen Singvogel aus Antipathic gegen ihren

fremden Vetter sich zuriickziehen ; es muss eine

andere Ursache fiir das Verschwinden jener ge-

sucht werden.

In der Naiie von Stadten ist der Mangel ge-

eigneter Nistplatze eine genugende Erklarung. Die
Walder sind jetzt ganz eingeschlossen und bewirth-

schaftet und bilden einen Theil der Weidelander.
Das Unterholz und die dicken Massen von Stauden,
Brombeerbiischen und Schlinggewachsen sind ver-

schwunden, die meisten der kleinen Briiche sind

entwassert; und wahrend diese Wechsel in Wald
und Feld vor sich gingen, hat die Mode vorge-
schrieben, mit zerstreuten Baumen und Grasflachen

unsere Hauser zu umgeben, an Stelle des dichten

Gestrauchs, welches friiher cultivirt wurde. Und
es sind gerade die Vogel, welche ihre Nistplatze

und ihre Nahrung in diesen Dickichten und in dem
Unterwuchs fanden, die verschwunden sind.

Die Wanderdrossel findet noch gute Nistge-

legenheit und Ueberfluss an Nahrung im Sommer,
der Baltimore -Vogel befestigt sein Nest an die

hangenden Zweige der Ulme; und beide Vogel
fiihlen sich wohl bei uns. In Wald und Feld, von
welchen der englische Sperling fern bleibt, sind

die Drosseln, Fliegenfanger, Waldsanger (warblers)

[Dendroica], Finken und Schwarzvogel keineswegs
so zahlreich wie friiher. Ihre Nistplatze sind ein-

geschrankt, ihre Nahrung ist verringert, sie finden

keine dichten Biische, unter deren Deckung sie

sich verbergen konnen und in welchen so viele ihre

Nahrung suchen. Ihre Nester sind mehr exponirt
und ihr Leben ist durch diese veranderten Be-
dingungen unbehaglich geworden. Sie sind weg-
getrieben, um andere zusagendere Heimstatten zu

suchen.

Wenn unsere Forstwirthe die Waldungen vor
dem Eintreiben des Vieh's in dieselben bewahren,
und den dichten Unterwuchs wiederherstellen
wollten, der ausgerodet ist, und wenn wieder dich-

tes Gebiisch um unsere Hauser gepflanzt wiirde,

so trate sicher die Riickkehr der Verbannten und
vielleicht ein Streit ein iiber die Besitzergreifung

mit dem importirten Vogel. Wir wiirden dann
lernen, ob sie zusammen in Freundschaft leben
konnen oder nicht."

A. R,

Beobachtungen iiber Sturmvogel und iiber die

Ornis von Kerguelens-Land.
von Dr. HLisker.

(Auszugsweise aus der Zeitschrift der Gesellschaft fiir Erdkunde
in Berlin 1876 wiedergegeben-)

Die an zoologischen Ergebnissen ausserordent-

lich reiche Expedition Seiner Majestat Schiff
„Gazelle" in den Jahren 1874— 1876 hatte auch
speciell fiir die Ornithologie werthvoUe Resultate

geliefert, woriiber seiner Zeit im Journal fiir Or-
nithologie (Jahrg. 1876 p. 319) berichtet wurde.
Eine Anzahl hochst interessanter Beobachtungsno-
tizen iiber Seevogel, insbesondere iiber die Ornis
der Kergueleninseln, niedergeschrieben von Herrn
Dr. Hiisker, welcher die Expedition als Arzt und
Zoolog begleitete, sind, eingeschlossen in einem
langeren Berichte iiber die Expedition, in der Zeit-

schrift der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin

publicirt worden. Da die Notizen Vogelarten be-

treffen, iiber deren Lebensweise friiher wenig oder
nichts bekannt geworden, einem grossen Theile

unserer Leser aber die genannte Zeitschrift weni-
ger zuganglich sein diirfte, so geben wir nach-

folgend die so ausserordentlich wichtigen und in-

teressanten Beobachtungen im Auszuge wieder,

nebst einigen erganzenden Zusatzen.
A. B.

„Auf der ganzen Raise von England an war
die niedliche Sturmschwalbe, von der wir bis Cap-
stadt zwei Arten kennen lernten. Thalassidroma at-

lantica und Wilsonii, unser stetiger und treuer Be-

gleiter gewesen. Auf der Tour nach Kerguelen
fand sich gleich hinter Capstadt eine dritte Art,

die sich am 7. October auf 2,1 Gr. 18,7 M, S. Br.

und 17 Gr. 38 M. O. L. mit einer vierten etwas
grosseren, Bauch weiss mit schwarzen Streifen in

der Mitte und schwarzen Schwimmfussen, verge-

sellschaftete , die beide bis Kerguelen in wenig
wechselnder Zahl folgten. Wahrend der Stiirme

am 12. und 16. October auf 44 Gr 6,6 M. S. Br.

36 Gr. 20,5 O. A. und auf 45 Gr, 7,3 M. S. Br,

(Windstarke 11) waren sie ausserordentlich haufig

und wurden seltener, je mehr wir uns dem Ziele

naherten. In die Mitte des December fallt der An-
fang ihrer Brutperiode, wo sie in die Buchten und
Baien kommen, um in der Nahe des Strandes ihre

Erdlocher zu beziehen. Beide Arten nisten auf
Kerguelen. Sie legen ein ziemlich grosses weisses

rundovales, • sehr feinschaliges Ei. Wie lange die

Brutzeit dauert, war nicht zu eruiren, da wir nur

ganz vereinzelt das Gliick hatten einen Nistplatz

anzutreffen.

Die Sturmvogel — die grosseren Verwandten
der Thalassidrome — zeigten sich nach unserer

Abreise von Banana am 12. September auf 14 Gr.

50 M. S. Br. und 5 Gr. 30 M. O. L. zum ersten

Male. Es war die Procellaria atlantica, die bis

38 Gr. 18,7 M. S. Br. und I7 Gr. 38 M. O. L.

beobachtet wurde und die bekannte Kaptaube
Daption capensis, welche den Anfang des Gefol-
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ges bildeten, welches von nun an, im Gegensatze

zu den Tropen, uns das Geleite gab und manche
lange Stunde durch ihr emsiges Thun und Treiben

verkiirzte. Die Captaube war auf 37 Gr. 18,7 M.

S. Br. 17 Gr. 38 M. O. L. und 43 Gr. 23,7 M.

S. Br. 35 Gr. 38,5 M. O. L. bei weitem am hau-

figsten, folgte sonst in ziemlich gleicher Zahl mit

Ausnahme eines Tages, in der Nahe von Posses-

sion-Island. Bei unserm Besuche der verschiedenen

Gegenden Kerguelens ging sie mit dem Schiffe

in die Hafen herein und wieder heraus, hielt sich

stets dicht hinter demselben, ausschliesslich von
seinen Abfallen lebend. Am 29. December auf

43 Gr. 27,3 M. S. Br und 74 Gr. 44,3 M. O. L. ver-

missten wir sie seit ihrem Erscheinen zum ersten

Male, doch fand sie sich auf der Riickreise auf

45 Gr. 46,5 M. S. Br. und 70 Gr. 34,5 M. O. L.

bereits wieder ein. Nach unserer Abreise von
Kerguelen verliess sie uns auf der Tour nach
Mauritius schon auf 47 Gr. 14 M. S. Br. und 69 Gr.

51,7 M. O. L. In der Cascade -Bay war auf

steilem, schwer zuganglichen Felsen ein kleiner

Nistplatz, wo wir Mitte Januar ein eben ausge-

schliipftes Junge fanden.

Zugleich mit der Daption capensis kam uns

die Dioiitedea exulans^ der Albatros, zu Ge-
sicht, nachdem wir schon in der Nahe von
Ascension in der Feme einen ahnlichen Vogel ge-

sehen. Auch folgte bereits am nachsten Tage die

Di07iiedea chlororhynchos , sich durch die orange
gefarbte Schnabelfirste auszeichnend , und am 7. Oc-
tober auf 37 Gr. 18,7 M. S. Br. und 17 Gr. 38 M.
O. M. die DiomedeafnHginosa mit weissem Augen-
ringe. Am zahlreichsten war in der erste Zeit das

Cap-Schaf, welches in Grosse und Farbe mannich-
fach variirte. Das grosste Exemplar, welches ich

gemessen und dessen Balg der zoologischen Samm-
lung einverleibt ist, mass 3,05 Meter. Vorzugs-
weise haufig war die Diomedea extdans auf 33 Gr.

28,5 M. S. Br. I Gr. 8.9 M. W. L. auf 20 Gr.

59 M. O. L. 39 Gr. 11,9 M, S. Br. und auf 43 Gr.

26,2 M. S. Br. 73 Gr, 41,5 M. O. L. wo bei klarem
Wetter und leichter Brise ganze Heerden hinter

dem Schiffe herschwammen. In den Gewassern
Kerguelens war sie ziemlich selten, obwohl wir

auf unsern Kreuzfahrten sie nie langere Zeit ganz
vermissten. Die D. cklorork. hingegen und vor
allem die /tih'gtnosa wurde haufiger, je sudlicher

wir kamen; am haufigsten war letztere in der Nahe
Kerguelens, wahrend erstere die Crozets-Gruppe
zu lieben scheint. Der griinschnablige und russ-

farbene Albatros differirt in Grosse und Lebens-
weise sehr wenig. Das Durchschnittsmaas der
Fliigelbreite betragt etwa 2 Meter, die grosste
Lange 80 Centimeter. Sie halten sich meist in der
Nahe des SchifFes und gleichen in ihrer Lebens-
weise mehr den kleinen Procellarien , als den
grossen Verwandten. Mit rasender Geschwindig-
keit und majestatischem Fluge kommt dieser Be-
herrscher des Weltmeeres heran, umfliegt das

Schiff einige Male in weitem Bogen, gleichsam
das Terrain recognoscirend , und ist im nachsten
Moment bereits wieder verschwunden, sofern er

keine Beute vorgefunden. }e starker der Wind,
desto schneller, sicherer und kiihner ist sein Flug.
Ohne Fliigelschlag gleitet er dutch die Liifte wie
ein Schiff unter Segel, sonder Anstrengung. Die
anderen Procellarien betrachtet er als seine Unter-
thanen. Wenn diese Nahrung- ausfindiar g-emacht
haben und sich anschicken sie unter Zanken und
Streiten zu verzehren, kommt er heran und nimmt
sie als einen ihm gebiihrenden Tribut in Empfang,
den ihro keiner streitig zu machen wagt. Sobald
er Futter erbhckt, wird er vmruhig, zappelt mit
den Beinen, streckt mit zuruckgebogenem Halse
auf unschone Weise den Oberkorper vor und saust

so auf das Wasser nieder, die langen Fliigel noch
eine Weile ausgebreitet haltend, bis er das Gleich-

gewicht erlangt. Dann schwimmt er auf den aus-

ersehenen Gegenstand los, welchen er beim Nieder-
lassen gewohnlich verfehlt, und ergreift ihn mit
einer gewissen Schwerfalligkeit. Bei der Weite
seines Schlundes und seiner Speiserohre schluckt

er selbst sfrosse Bissen mit Leichtigrkeit hinunter.

Nur mit Miihe vermag er seinen reich befiederten

Leib unter Wasser zu zwingen. Das Auffliegen ist

fiir ihn wieder mit gewissen Schwierigkeiten ver-

bunden. Erst nachdem er einen tuchtigen Anlauf
genommen, erreicht er seine gewohnte Flugge-
schwindigkeit.

Bei schlechtem Wetter ist er unermiidlich,

wahrend bei schwacher Brise er viel haufiger die

Fliigel bewegen muss; daher sieht man ihn bei

schonem Wetter viel sich setzen, wahrend des
Sturmes aber in fortwahrender Thatigkeit. Die
Sorglosigkeit und Gier, mit welcher er an den
Koder geht, ist ausserordentlich, aber wohl zu er-

klaren.

Bei verschiedenen Exemplaren, deren Magen-
inhalt ich untersuchte, fand ich ausser einigen

Sepien-Schnabeln und dem Speck, den sie kurz
vorher gefressen, selten einen Inhalt. Gefangen
vertheidigt sich der Albatros nicht, sondern sitzt

harmlos und ruhig da, mit seinen grossen dunklen
Augen die Umgebung musternd. Von Zeit zu Zeit

macht er einen vergeblichen Versuch sich zu er-

heben, was ihm nur schwer gelingt, wahrend das
Auffliegen geradezu unmoglich ist. Bei den Geh-
versuchen hebt er die Fiisse sehr hoch und zer-

schlagt sich Zehen und Schwiminhaute. Nach
kurzer Zeit stellen sich Wiirgbewegungen ein und
er speit ziemlich grosse Quantitaten Thran aus,

eine Eigenschaft, die er mit den eigentlichen Pro-

cellarien gemein hat. Die (/ unterscheiden sich

von den 2 durch einen rosafarbenen Anflug des
Gefieders auf beiden Seiten des Raises. Die $
spannen auch etwas weniger. Das Gewicht des
grossten (f betrug 20 Pfund.

(Fortsetzung folgt.)
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Ein neues, vielversprechendes Journal uber Gefliigel-

und Vogelzucht, welches mit dem ersten October des

Jahres sein Erscheinen begonneu. Die vorliegende

Probenummer weist folgende Aufsatze als Inhalt auf:

Deutschlands Hiihnerzucht. Die Keimkraft der Eier.

Verbesserte Brutapparate. Einige Worte iiber Enten.

Einiges iiber Taubenliebhaberei. Americanisches Tauben-
haus (mit Holzschnitten). Die Kanarienzucht. Ferner
verschiedene kleine Mittheilungen.

P. L. Sclater, List of the Vertebrated Animals
Now or lately living in the gardens of the Zoological

Society of London. Seventh Edition. 1879.

Die wiederura ausserordentlich vermehrte Liste weist

1329 Vogelarten auf, welche bisher im zoologischen

Garten in London gehalten warden. Auf die vielen

Seltenheiten specieller einzugehen , werden wir an an-

derer Stelle Gelegenheit finden. A. R.
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Anfrage.

In einer belletristischen oder einer Jagd-Zeit-

schrift habe ich vor einiger Zeit einen Aufsatz ge-

lesen, welcher das Kampfen der Mannchen der

Scolopax major zur Paarungszeit ahnlich wie
die bekannten Hochzeitskampfe des Kampfhahnes
{Machetes pugnax) schilderte. Leider ist mir die

bezugliche Stelle Inicht mehr in der Erinnerung.

Sollte einer der Leser gleichfalls von diesem Auf-

satze Kenntniss erhalten haben und mir das be-

treflende Journal nennen konnen, so bitte ich um
gefallige Mittheilung durch das Orn. Centralblatt.

V. H.

(Wir machen den Herrn Einsender obiger An-
frage auch auf den Aufsatz des Herrn v. Chlapows-
ki (Orn. Centralbl. 1878 p. 67.) aufmerksam, in

welchem Hochzeitskampfe der Scolopax galHnago
geschildert werden. Red.)

Aus Afrika geht uns die Nachricht zu , dass

der Reisende Hildebrandt auf Nossibe angelangt,

leider aber daselbst schwer erkrankt ist. Hoffen
wir mit nachster Post giinstigere Nachricht iiber

diese wichtige Expedition. A. R.

T. Salvadori'sgrossesWerkiiber malayische
Ornithologie : „Ornitolo-^ia della Papuasia e della

Moluche'- wird in kiirzester Zeit zum Abschluss
gebracht werden. Der erste Theil, der die Acci-
pitres, Psittaci u. Picariae enthalt, wird noch in

diesem Jahre erscheinen. In dem 2. Theile werden
die Passeres u. in dem 3. die iibrigen Ordnun-
gen bearbeitet werden. Ungefahr 500 Arten
werden in dem Werke beschrieben werden.

H. S.

Die ersten Hefte der grossartigen „Biologia Centra-
liamericana", welche von F. D. Godman u. Osb.
Salvin herausgegeben wird, sind erschienen. Das
ganze Werk wird 16 Bande umfassen und die Fauna
und Flora von Mexiko, Guatemala, Honduras,
San Salvador, Nicaragua, Costa Rica und Panama
behandeln. Fiir die Bearbeitung der einzelnen

Disciplinen sind die competentesten Fachmanner
ausersehen. Die Abtheilung der Vogel sowie die

der Lepidoptera wird von den beiden Herausgebern
behandelt werden. Die Abtheilung der MoUusken
ist unserem deutschen Landsmann E. v. Martens
ubertragen worden.

H. S.

AUgemeinc Deutsche Ornithologische Gesellschatt.

Sitzung vom 6. October 1879.— Vorsitzender
Herr Dr. Bo lie. Die Sitzung ist stark besucht.
Es sind in derselben der bekannte Afrikareisende
Dr. Pogge, sowie die erst vor wenigen Tagen
aus Afrika heimgekehrten Reisenden Schiitt und
Girow anwesend. In warmen, tief empfundenen

Worten , in denen er an die Berichte anknupft,

welche von Herrn Schutt am vergangenen Sonn-
abend in der Sitzung der hiesigen geographischen
Gesellschaft iiber seine und seines Gefjihrten Girow
Reise erstattet wurden, heisst der Vorsitzende der

Versammlung die Reisenden hier in Deutschland und
in unserer Gesellschaft auf das allerherzlichste

willkommen. Schiitt und Girow haben auf ihren

miihseligen und gefahrvollen Wanderungen im
Innern des schwarzen Continentes ein Mai ein Neger-
gebiet beriihrt, in dem ihnen ein, wenn auch nur

schwaches Gefiihl des Wohlbefindens gekommen
ist. Mogen die Reisenden, so schloss Herr Dr.

Bo lie seine Ansprache, in unserer Gesellschaft

eine entfernte Aehnlichkeit mit jenem Negerstamme
entdecken! —

Das Protokoll der vergangenen Sitzung wird

verlesen und angenommen. Herr Dr. Brehm
schildert darauf in einem beinahe zweistiindigen

Vortrage die Reise, welche er im Friihjahre dieses

Jahres in Begleitung S. k. k. Hoheit des Kron-
prinzen Erzherzog RudolfvonOesterreich-
Ungarn durch Spanien machen konnte. Es
ist schwer, den ungemein fesselnden \^ortrag

auch nur annahernd wiederzugeben. Dr. Brehm
schilderte die Vogelwelt des von ihm bereisten

Gebietes, aber er schilderte auch die Menschen und
die umeebende leblose Natur. Im Anfang Mai
verliess die kaiserliche Yacht Nizza und steuerte

zuerst nach Barzelona. Hier wurde der Monserrat

besucht und in dessen Umgegend ornithologisch

beobachtet, oder vielmehr nicht beobachtet, denn

es herrschte hier eine ausserordentliche Vogel-
armuth. Eine reizende Schilderung entwarf der

Vortragende von dem auch ornithologisch be-

riihmten See von Valencia. In der Umgegend voq
Madrid wurden Jagden abgehalten, bei denen S.

k. k. Hoheit Kronprinz Rudolf ^§'7«7« adalber-

ti zu erlegen das Gliick hatte. Es folgen dann

Wanderungen durch Murcia nach Malaga und
Granada. In der Sierra Newada erlegte S. k. k.

Hoheit ein Paar von Gypaetus barbatus und ein

Horst wurde bestiegen und das Junge ausge-

nommen. Bei einem Besuch in Gibraltar wurde
Aqiiila Bonellii am Horste beobachtet. Auf afri-

kanischem Boden wurde am 24. Mai in der Um-
gegend von Tanger eine Jagd auf Wildschweine

veranstaltet , welche sich durch die Theilnahme

vieler Araber in ihren arabischen Costiimen zu

einem interessanten Schauspiele gestaltete. Die

Reise ging zuriick nach Cadix. Reizend schilderte

Dr. Brehm den Besuch der Marismas mit ihrem

reichen Vogelleben. Wohl 5—6000 Flamingos er-

hoben sich hier bei der Annaherung der Jager.

Nach kurzem Aufenthalt in Sevilla brachte die

Yacht die Reisenden nach Lissabon, dessen Um-
gegend besucht wurde. In den assurischen Ge-
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birgen, wohin sich die Reisenden von der Haupt-
stadt des portugisischen Reiches begaben, wurde
Aqiiila fiilva von S. kaiserl. Hoheit erlegt. Von
Santander aus wurde ein Abstecher in die nachste,

bis jetzt so wenig durchforschte Sierra unternommen.
Ueber Paris kehrten die Reisenden in die Heimath
zuriick. Dies der ungefahre Gang des inhaltvoUen
und fesselnden Vortrages, fiir welchen Herr Dr.

Belle dem Vortragenden den Dank der Anwesen-
den ausspricht. Der Vortrag selbst vvird im Be-
richt iiber diese Sitzung im Journal fiir Ornitho-
logie etwas eingehender behandelt werden.

H. S.
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Bevorzugte Platze belm flestfjau, zugleSch eis^ige Bemerkungen iiber den Kukuk.

von Adolf 'Walter.

Es ist mir in den letzten Jahren mehrmals vor-

gekommen, dass Vogel zur Anlage ihrer Brut

einen bestimmt abgegrenzten , kleinen Raum vor
anderen ganz ahnlich gelegenen Raumen in so

hohem Grade bevorzugt haben, dass man unwill-

kiirlich fragen muss: worin liegt der Grund dieser

Bevorzugung?
Am auffallendsten zeigte sich dies beim

Kukuk.
Wenn ich schon vor 2 Jahren (siehe Ornithol.

Centralblatt, Jahrgang 1877, Seite 155, letzte Zei-

len) als ein ausserordentliches Ereigniss mittheilen

konnte, dass ich drei Kukukseier in 5 Minuten in

geringer Entfernung von einander gefunden, so

wird es noch mehr iiberraschen, wenn ich berichte,

dass ich in diesem Jahre genau an derselben Stella

und zwar auf einem Raum von etwa 100 Schritt

im Quadrat 9 Kukuseier und 2 junge Kukuke in

Zeit von wenigen Tagen entdeckte.

Ich habe meinen Freunden, die die dort ge-

sammelten Eier erhielten, damals gleich von Ort
und Stelle aus die Einzelnheiten beim Auffinden
der Eier mitgetheilt und werde, da wohl noch
einige Leser dieses Blattes sich dafiir interessiren,

weiter unten das Ausfuhrliche iiber das Auffinden

der Eier angeben.
Zunachst nur will ich die vom Kukuk so be-

vorzugte Stelle beschreiben.

Es ist eine zwischen 2 Seen liegende, mit

kleinem Wachholdergestrauch bewachsene Niede-
rung, die von hoheren Erlen beschattet wird. Die
beiden Seen, die sich hier auf 200 Schritt Entfer-

nung nahern, sind durch einen Graben mit einan--

der verbunden. Nur die eine Seite des Grabens
ist in ihrer ganzen Lange auf etwa 50 Schritt

Breite mit Wachh older und Erlen besetzt, die an-

dere wird von einem schmalen Feldstreifen. einge-

fasst, welchen hoheres Kiefernholz umschliesst.

Das ganze Terrain liegt mitten im "Walde, der in

der beschriebenen Niederung und in nachster Um-
gebung der beiden Seen aus Erlen, in weiterer Ent-

fernung aber nur aus Kiefern besteht.

Nicht nur am Verbindungsgraben, sondern in

der ganzen buschreichen Umgebung der sich weit-

hin fortziehenden Seen hort und sieht man den
Kukuk, und iiberall, wo der Kukuk seinen Ruf er-

schallen lasst, wird auch der klangvolle Gesang
des Zaunkonigs vernommen, dessen Nester das

Kukuksweibchen benutzt, um sein Ei hineinzulegen.

Recht zahlreich sind die Zaunkonigsnester in

dem Wachholdergebiisch der von Erlen beschat-

teten Seeufer, nicht minder zahlreich in der Um-
gebung des Verbindungsgrabens; doch nur die

letztereii, am Graben und in dessen Nahe, er-

wahk das Kukuksweibchen zur Brut. Da aber

hier nicht so viele Nester vorhanden sind, um je-

dem Kukuksweibchen ein eigenes Nest fur sein Ei

zu gewahren, so mussen immer zwei Kukuksweib-
chen ein und dasselbe Nest benutzen, und es fan-

den sich daher fast immer zwei Kukukseier in

einem Nest ; kein frisches Zaunkonigsnest war ohne

Kukuksei oder jungen Kukuk, wahrend von alien

Zaunkoniofsnestern an den beiden Seen ausserhalb

dieses Gebiets nur noch eins und zwar jenseit des

Sees, etwa eine halbe Stunde von genanntem Gra-

ben entfernt, ein Kukuksei enthielt.

Ich will nun Genaueres iiber das Auffinden

der Kukukseier und der jungen Kukuke inittheilen.

Es war am 7. Juli d.
J.,

als ich mich am spa-

ten Nachmittage, nachdem endlich freundlicheres

Wetter eingetreten war, auf den Weg machte, um
die eben beschriebene Gegend zu durchforschen.

Um 6 Uhr war ich am ersten See nahe dem
Verbindungsgraben und fand hier zuerst ein Zaun-

konigsnest. Ich fiihlte mit dem Finger in demsel-

ben zwei grossere und mehrere kleinere Eier.

Bei naherer Untersuchung erwies sich das Gelege
aus 2 Kukuks- und 3 Zaunkonigseiern bestehend;
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alle waren unbebriitet. Etwa 30 Schritt weiter fort-

schreitend, erblickte ich ein zweites Zaunkonig-s-

nest, aus dem bei meiner Annaherung der Zaun-

konig schliipfte. Ich untersuchte wieder mit dem
Finger das Nest und fuhlte junge Vogel, aber auch
— 2 Eiei'. Die zunjichst hervorgezogenen Eier waren
2 Kukukseier, die neben 2 etwa 6 Tage alten,

noch Linbefiederten Zaunk6nio;en laoen. Das eine

Ei zeigte sich beim Prapariren ziemlich stark be-

briitet, das andere klar, aber nicht mehr frisch,

der Dotter war zersetzt und kam in kleinen Kii-

gelchen aus dem Praparirloch.

Hatte ich nun das bebriitete Ei im Neste ge-

lassen, so ware es nach etwa 4 Tagen ausgebrii-

tet worden, und dann der hochst seltene Fall ein-

getreten, dass sich ein junger Kukuk langere Zeit

neben Nestjungen befunden hatte, denn der kleine

schwache Kukuk hatte die starken, dann schon
beiiederten Zaunkonige nicht hinauszuwerfen ver-

mocht. Ludw. Holtz verzeichnet in seiner kleinen

Schrift„uber den gemeinen Kukuk, Greifswald 1876"
vier solche bisher vorgekommene Falle; in alien

vier Fallen war der junge Kukuk ganz klein und
die Nestvogel so gross, dass der kleine Kukuk
nicht im Stande war, die meist schon befiederten

Nestvogel iiber Bord zu werfen.

Doch ich fahre in der Beschreibung meiner
Excursion fort. Gleich nach dem Auffinden des
zweiter. Zaunkonigsnestes stiess ich auf ein Sing-

drosselnest mit 2 Eiern, von denen ein Ei braun-
roth gefleckt war, dann auf ein Laubsangernest
mit Jungen und darauf wieder auf ein Zaunkonigs-
nest. Ich steckte den Finger in das Eingangsloch,
fuhr aber erschreckt zuruck, denn im Augenblick
hatte mir der im Nest sitzende halbflugge Kukuk
mehrere Schnabelhiebe versetzt.

Etwas Aveiter gehend, liess mich ein runder
Moosballen im Strauch ein neues Zaunkonigsnest
vermuthen. Ich trat hin und richtig — es war
wieder ein Zaunkonigsnest, aber dies Mai eins ohne
Eingang. Es war ein vom Zaunkonig verlassenes
und von Hummeln spater ausgebautes Nest, wie
ich es nun schon mehrere Male in den letzten Jah-
ren gefunden habe. Beim Loslosen des Nestes
vom Strauch schliipften schnell hintereinander ei-

nige zwanzig Hummeln, schwarz mit gelber Hinter-
theilsspitze, aus einer kaum bemerkbaren Fuge
des fruheren Eingangslochs. Ich warf das Nest
auf den Boden und schlug eine von den mich um-
schwarmenden Hummeln nieder, um sie mitzuneh-
men und der entomologischen Abtheilung des
Berliner Museums zu iibergeben, wo man von mei-
nen friiheren Funden gehort und mich gebeten
hatte, einige Hummeln mitzubringen, um die Art
festzustellen. (Siehe Ornith. Centralblatt 1878,
Seite 151.)

Ich war nun an den zweiten See gekommen,
hatte aber den Graben selbst und auch einen
Streifen, der den vom Graben entferntesten , am

Kiefernwalde sich hinziehenden Theil der Niede-
rung bildete, liegen lassen. Auch dieses Stuck
wurde nun auf dem Ruckwege untersucht. Das
Ergebniss war das Auffinden zweier Spielnester

und eines Brutnestes des Zaunkonigs mit einem
kleinen, einen Tag alten Kukuk. Senkrecht un-

ter dem Nest lagen auf weichem Moos vier un-

versehrte Zaunkonigseier , eins deren klar, drei

stark bebriitet.

Wegen des herabstromenden Regens und der
vorgeriickten Zeit konnte ich mit den wieder ins

Nest gelegten Eiern umfassende Versuche hinsicht-

lich des Auswerfens der Eier nicht anstellen; in

der ersten Viertelstunde, wahrend welcher ich
unter dem Regenschirm in einiger Entfernung das
Nest beobachtete, blieben die Eier im Nest, am
anderen Morgen lag-en sie aber wieder unter dem
Nest an der Erde, diesmal eins vom Herabfallen
zerbrochen.

In Zeit von einer Stunde hatte ich also vier

Kukukseier und zwei junge Kukuke gefunden, doch
ware das Resultat ein grosseres gewesen, wenn
ich ein wenig langer hatte verweilen konnen; denn
erstens hatte ich nicht grundlich srenup- gresucht,

um versichert sein zu konnen, dass ich alle vor-

handenen Nester gefunden, und zweitens war der
von iippigem Gras und niederem Strauchwerk um-
saumte und von dunklen Erlen beschattete Graben
noch ganz unberiicksichtigt geblieben. Am ande-
ren Morgen fand ich denn auch hart am Graben
ein Zaunkonigsnest mit einem Zaunkonigs- und nur
einem Kukuksei, beide stark bebriitet, das Zaun-
konigsei sogar schon „angepickt." Aus dem an-

gepickten Ei war Tags darauf ein kleiner Zaun-
konig ge worden. Die am ersten Tage durchstreif-

ten Gebusche wurden nun genau durchsucht und
bald war ein neues Zaunkonigsnest entdeckt, das
vom Regen vollstandig durchnasst, also schon
langere Zeit verlassen war. Es enthielt zwei
Kukuks- und zwei Zaunkonigseier, alle unbebriitet.

Wie man schon an dem grossen Eingange sehen
konnte, war das Nest von einem der Kukuksweib-
chen beim Eintragen seines Eies durch das Ein-

zwangen seines Kopfes sehr erweitert worden, und
in solchem Falle, der recht haufig vorkommt, ver-

lasst der Zaunkonig fast regelmassig das Nest.

Nun hatte ich an dieser Stelle zwei junge
Kukuke und sieben Kukukseier gefunden, aber
noch soUte ich hier das achte und neunte Ei fin-

den, denn, als ich einige Tage spater, am 15.,

dieselbe Niederung passirte, entdeckte ich ein

neues frisch gebautes Zaunkonigsnest mit ei-

nem Ei.

„Ganz zuverlassig wird hier ein Kukuksweib-
chen sein Ei absetzen," dachte ich und nahm mir
vor, nach zwei Tagen wieder nachzusehen. Bevor
ich jedoch den Platz verliess, revidirte ich noch
die fruher gefundenen Nester und fand den klein-

sten Kukuk schon mit starken borstenahnlichen
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Federkielen versehen. Dies Mai erschreckte mich
beim Hineinstecken des Fingers der heftige Schna-

belangrifF nicht, weil ich darauf vorbereitet war;

der erossere Kulcuk im anderen Nest hatte seine

Wohnung bereits verlassen.

Zwei Tage darauf, am 17. Juli, war ich, wie

ich mir vorgenommen, wieder hier. In dem vor

2 Tagen mit einem Zaunkonigsei gefundenen Neste

lagen nicht 3 Zaunkonigseier, wie es naturgemass

hatte sein miissen, sondern ein Zaunkonigs- und
ein Kukuksei. Ich hatte mich also nicht getauscht.

— Der Zaunkonig hatte das Kukuksei angenom-
men, denn er flog bei meiner Ankunft ab. Ich

nahm nur das Kukuksei fort und hess das Zaun-

konigsei Hegen und war 3 Tage darauf, am 21. Juli,

wieder an Ort und Stelle. Jetzt lag, obgleich der

Zaunkonig das Nest nach Herausnahme des Ku-
kukseies verlassen hatte, statt des Zaunkonigseies

wieder ein Kukuksei im Nest.

Ware nun mein Aufenthalt in dieser Gegend
von langerer Dauer gewesen, so wiirde ich mir

ein frisches Zaunkonigsei gesucht und in dies letz-

tere leere Nest gelegt haben, und ich glaube ziem-

lich bestimmt annehmen zu Iconnen, dass nach

eiiiio-en Taeen wieder statt des Zaunkonigseies ein

Kukuksei im Nest gelegen haben wiirde, voraus-

gesetzt, dass die Kukuksweibchen iiberhaupt in

der vorgeriickten Jahreszeit noch weiter gelegt

haben. Dies frische Ei vom 21. Juli ist bis jetzt

das am spatesten von mir aufgefundene, ich habe

zwar vor einigen Jahren noch am 26. Juli ein Ku-
kuksei genommen, es war aber niclit frisch, son-

dern lag in einem schon langere Zeit verlassenen

Nest des Teichrohrsangers, Calamoh. arundinacea.

Das am friihesten gesammelte Ei datirt vom
6. Mai.

Die geehrten Leser dieser Zeilen mogen nun

vielleicht glauben, dass ich dieses Jahr eine unge-

heure Menge von Kukukseiern gefunden habe;

dem ist aber nicht so, denn in der ganzen Umge-
gend kamen mir bei meinem sechszehntagigen Auf-

enthalte ausser diesen 9 Kukukseiern und 2 jungen

Kukuken nur noch 4 Kukukseier und i junger

Kukuk zu Gesicht, nachdem ich vorher in ganz

anderer Gegend Anfangs Juni 8 Kukukseier ent-

deckt hatte. Im Ganzen habe ich also dieses Jahr

21 Kukukseier und 3 Junge Kukuke gefunden.

Freihch, liatte ich die beste Zeit, namlich die letztere

grossere Halfte des Jum' und die ersten Julitage

zu Excursionen verwenden und meine Streifereien

auf ein grosseres Gebiet ansdehnen konen— dann

ware moglicherweise die Anzahl der aufgefundenen

Kukukseier doppelt so grosp gewesen.

Die grosste Anzahl von Nesteiern neben dem
Kukuksei betrug dieses Jahr 5. Ich fand 5 Nest-

eier nur einmal im Zaunkonigsnest (Troglodyt.

parvul.), zweimal kamen 4 Nesteier vor im Cala-

modyt. phragmitis- und Troglodytes parvul.-Nest,

letztere 4 neben dem jungen Kukuk. Alle iibri-

gen Nester enthielten nur 3,2, i oder o-ar kein
Nestei.

(Schluss folgt.)

Beobachtungen iiber Sturmvoge! und iibar dJe

Qrnis von Kerguelens-Land.
von Dr. HUsker.

(Fortsetzung.)

Einen Brutplatz der Diontedea extUans und
chlororhynchos haben wir nicht gefunden, moo--
licherweise briiten sie an der Westkuste Kero-u-
elens, die wir nicht besuchten. Die M'ahischfanger
geben an, dass auf dem flachen Vorlande um den
Mount Campbell herum an der Nordostkxiste die
weissen Albatrosse nisten. Der Arzt der ameri-
kanischen Korvette „Swartava" erzahlte mir, dass
die Robbenschlager von ihrer Station am Royal-
Sound sich aus dieser Gegend im Januar juno-e
Albatrosse holen , deren Fleisch sehr wohl-
schmeckend sein soil. Bei unseren Streifziio-en

in das Innere der Insel war von beiden keine Spur
zu entdecken. Aut der Tour nach dem Mount Pee-
per, welcher sich als einsamer Hiigel 198 Meter
hoch in Mitte der Ebene erhebt, vermutheten wir
nahere Anhaltspunkte zu gewinnen, doch erwies
sich diese Vermuthung als irrig. Die Dwinedea
fiiliginosa nistet auf steilen, mit Moos bewachsenen
Felsterrassen meist einzeln. Auf Elisabeth-Island
fanden wir zwei Nester mit leicht bebriiteten Eiern.
Dieselben lagen ca. 100 Fuss hoch iiber dem
Meeresspiegel und bestanden aus einem Erdhiio-el,

10 Centimeter hoch und 24 Centimeter im Durch-
messer, diirftig mit einigen Grashalmen ausgepol-
stert. Die Brutvogel wurden lebend an Bord ge-
bracht. Nach acht Tagen hatten sie sich bereits

an ihren Pfleger gewohnt , dem sie das wenige
Futter aus der Hand frassen und dessem Zuruf sie

folgten. Beide zusammengesperrt, erhoben ein

Geschrei, welches dem des Esels nicht unahnlich
ist, klapperten mit den Schnabeln und machten die

wiithendsten Angriffe auf einander. Sie uberlebten
die Gefangenschaft nur 3 Wochen. In der Insel-

Bay fanden wir zwei ahnliclie Nester, eines mit
einem stark faulen Ei, welches vom Brutvoeel
energisch vertheidigt wurde, im andern fand sich

ein eben ausgeschliipftes Junge. In Port Palliser

den wir als letzten Hafen Kerguelens besuchten,
war die Brut etwa acht Tage alt.

Die Brutzeit fallt in die Monate December,
Januar, Februar.

Auf 43 Gr. 36,2' S. Br. und 73Gr. 41,5'O.L,
kam uns ein schwarzbrauner Vogel zu Gesicht,

mit atlasweisser Fliigelunterseite, von der Grosse
des Albatros, welcher am 2. Januar auf 39 Gr. 57'

S.Br, und SpGr. 16' O. L. nicht mehr beobachtet
wurde. In seinem Fluge war er vom grossen Al-
batros nicht zu unterscheiden, doch wich ihm dieser

scheu zur Seite.
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Als Zwischenglied zwischen dem Albatros und
den anderen Procellarien muss fiiglich der Riesen-

sturmvogel angesehen werden. Er zeigte sich zu-

erst am lo. October auf 41 Gr. 20,6 M. S. Br.

und 29 Gr. 36,4 M. O. L. und blieb vereinzelt

bis in Sicht von KergueJen. Seine durchschnitt-

liche Fliigelbreite betragt 1,94 Meter, seine Lange
52 Centimeter. Vom russfarbenen Albatros ist er

durch das knapp anliegende Gefieder und den
starken hell gefarbten Schnabel zu unterscheiden.

Sein Korper ist gedrungener, sein Flug schwer-
fallio-er. Im Gegensatz zum Albatros , den wir als

Weltmeervogel kennen gelernt, liebt er die Nahe
des Landes und bevolkert die Buchten und Baien

Kerguelens, wo wir ihn stets in Masse antrafen,

An Gier und Gefrassigkeit iibertrifft er Alle seines

GeUchters. Er iibt die Strand -Polizei und ist der

Aasg^eier Kerg-uelens. Keinen andern Vogel dul-

det er neben sich. Sobald eine Robbe erschlagen

war, waren gleich Hunderte zur Stella und stiirz-

ten sich auf den noch warmen Kadaver, unbe-

kiimmert um die Nahe von Menschen. Wenige
Stunden geniigen ihnen, eine Erfahrung, die wir

wiederholt machten, die grossten Thiere zu ver-

zehren. In Succesful-Bay wurden vier jahrige See-

Elephanten von Matrosen erschlagen. Dieselben

sollten drei Stunden spater im Boote abgeholt
werden, aber es zeigte sich, dass zwei bereits halb

verzehrt waren. Mit ausgebreiteten Fliigeln sass

die Procellaria gtgantea^ der Riesensturmvogel auf

den Kadavern, kaum durch derbe Kniittelhiebe zu

vertreiben. Drei Stiick waren unter die untermi-

nirte Haut gekrochen und kamen ganz blutig erst

zum Vorschein, als wir die Robbe zu wenden ver-

suchten. Die meisten hatten so viel gefressen, dass

sie nur mit Miihe auffliegen konnten. Dieses Schau-
spiel wiederholte sich, so oft See-Elephanten oder
Pineuine erschlagen waren, die nicht g-leich in

Sicherheit gebracht waren. Raubmove und Move
sassen gewohnlich in Schaaren abseits und wagten
sich erst heran, wenn der Riesensturmvogel den
Lowenantheil genommen, das weitere Skeletiren

zu besorgen. Die Untersuchung des Magen-Inhal-

tes bestatigte stets das sichtbare Thun und Trei-

ben dieses Vogels. Die Dioinedeafuliginosa, welche
oft genug in der Nahe war, sah ich nie an das
Aas gehen. Einen Nistplatz des Riesensturmvogels
haben wir nicht gefunden. In Port Palliser wur-
den im Grase sitzend mehrere ziemlich erwachsene
Junge angetroffen, die von den Alten bereits ver-

lassen waren. Man kann daher annehmen, dass

die Brutzeit in die Monate November, December,
Januar fallt.

Am 13. October sahen wir auf 44G1". 6,6' S.

Br. 36Gr. 20,5' O.L. Aie Procellaria aeqiiiiioctiaHs^

schwarzbraun, unter der Kehle weiss gefleckt, mit

starkem hell gefarbten Schnabel, Fliigelbreite 1,36,

Lange 52, Lange des Laufes 7, der Mittelzehe 9,

des Ober- und Unterarmes je 16, die bis Kergu-
elen vereinzelt blieb. Wahrend der Tiefflothung

am 15. October wurde auf 44Gr. 11,9' S. Br. und
4oGr. 5 1, 9' O.L ein Exemplar erlegt. Am 20. De-
cember auf 45 Gr. 40,2' S.Br, und /oGr. 57,7, O.L.
erschien sie in grosser Anzahl und wurde auf
45 Gr. 46,5' S. Br. und 7oGr. 39,5 ' O. L. wieder
seltener.

Schener, als die anderen Procellarien, hielt sie

sich stets in guter Distanz. Am 29. November
wurde cf und $ zwischen Betsy- Cove und der
Cascade-Bay aus einem geraumigen halbmondfor-
migen Gange, der im Grunde eine Vertiefung zeigte

und mit Moos und Halmen vorziiglich ausgepolstert

war, ausgegraben. Im Mas-en fand sich ein roth-

licher Brei, aus Resten von Krebsen bestehend,

und Schnabel von Sepien. Im Winterhafen war
etwa 300Fuss iiber dem Meeresspiegel eine grossere

Brutstelle, die ich am 15. Januar besuchte. Die
Brut war erst wenige Tage alt. </ und 5 wech-
seln sich in der Pflege der Jungen ab.

Auf 39 Gr. 11' S. Br. und 20 Gr. 59,1' O. L.

sahen wir einen an der Oberseite stahlblaugrauen,

an der Unterseite atlasweissen Vogel, mit blei-

grauem Schnabel. Ueber den Fliigelrand und
Biirzel fort zieht sich ein dunk el gefarbtes schmales
Band. Spannbreite 62, Lange 30, Lauf 3 Cmtr.,

Mittelzehe 4, Ober- und Unterarm je 6I/2. Von den
anderen Procellarien unterscheidet er sich durch
diinne Zahnlamellen am Mundrande des Oberkiefers,

die ihn zu den Entenstiirmern (Prion) rechnen lassen.

Im Fluge zeichnet er sich durch Kiihnheit, Schnellig-

keit und Unermiidlichkeit aus, halt sich stets in

der Nahe der Oberflache, dem Laufe der Wogen
folgend, bald hier, bald da den Schnabel eintau-

chend, die gebotene Nahrung, kleine Kerbthiere,

zu erhaschen, ohne je sich zu setzen. Er folgte

stets in grosserer Zahl und war besonders haufig

bei stiirmischer Witterung in der Nahe des Schiffes.

Auf Kerguelen beobachteten wir ihn in der ersten

Zeit nicht. Am 11. November wurden die ersten

Exemplare aus ihren unterirdischen Nestern aus-

o-egfraben. Die Lange des halbmondformigen Gan-
ges betrug 40, die Hohe 12 Centimeter. Kaum
fiinf Tage spater waren fast alle diese Gange,
durch die der Boden bis weit ins Innere des Lan-

des hinein unterminirt ist, mit Prion besetzt, der

sich durch eig-enthiimlich sTurrende Gerausche be-

merkbar machte, die man so lange horte, als (f

und 2 zusammen waren, wahrend das 5 allein,

mit der Bebriitung des Eies beschaftigt, sich ruhig

verhielt. In Foundery Branch fanden wir am
16. November die ersten Eier, wahrend in Betsy-

Cove zwei Monate spater noch in vielen Lochern
die Vogel paarweise zusammen sassen, ein Zeichen,

dass die Vorbereitungen zum Brutgeschafte noch
nicht beendet waren, die den Entenstiirraer ziem-

lich lange Zeit zu beschaftigen scheinen. Der
Entenstiirmer war weitaus unser zahlreichster Be-

gleiter, der audi in einigen Buchten, so in der

Successful -Bay in enormer Anzahl auftrat. Am
18. Januar auf 47Gr. 34,5' S.Br, und 65Gr. 46,7'
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O. 5^. war wahrend eines heftigen Sturmes aus

N. das Meer, soweit das Auge reichte, wie besaet

mit Prion. Das Scliiff schien ihm die Reichthiimer

der See zu erschliessen. Er zeigte im Kielwasser

eine Emsigkeit, wie nie zuvor, trippelte auf der

Oberflache bin und her und tauchte, was bis da-

hin noch nicht beobachtet, fortwahrend mit aus-

gebreiteten Fliigeln. Beim Scheiden von Kergu-
elen gab er uns in grossen Massen das Geleite.

Grosse Quallen-Ziige, die in Port Palliser beo-

bachtet wurden, liessen ihn wahrscheinlich reich-

liche Nahrung finden. Auf 45 Or. 39,6' S. Br. und

72 Gr. 30' O. L. war der Enteosturmvogel our noch
ganz vereinzelt.

Am 26. December vergesellschaftete der En-
tensturmvogel sich auf 45 Gr. 40,2' S. Br., 70 Gr.

57,7' O. L. mit einem etwas grosseren Artenge-
nossen, auf der Oberseite russfarben. Fliigelrand

dunkler konturirt, Unterseite weiss, der in Gestalt

und Plug die grosste Aehnlichkeit mit ihm hatte.

Auf der Tour nach Mauritius erschien er auf dem-
selben Breitengrade. Nur einzein wurde er auf

47 Gr. 17' S. Br. und 68 Gr. 20' O. L. nicht mehr
beobachtet.

In der Nahe von Possession-Island zeigte sich

am 19. October auf 46 Gr. 4.6' S. Br. und 5iGr.

47' O. L. eine stahlblaue Procellarie, etwas grosser

und schlanker als die Captaube, mit dunkler ge-

farbter Fliigelspitze und einer pfauenaugenartigen
Zeichnung auf der Fliigeloberflache. Nur kurze
Zeit in unserer Nahe, wurde er am 25. October
auf 70 Gr. 12,9' O. L. und 48 Gr. 59, 5' S. Br.

noch einmal und seitdem nicht wieder bemerkt.
Nach einer Reise von 23 Tagen von Capstadt

aus, liefen wir den uns bestimmten kleinen Hafen
Betsy-Cove an, nachdem wir vergebens versucht

Christmas-Harbour zu erreichen, um mit den Eng-
landern, die wir da vermutheten, in Verbindung
zu treten. In die Nahe von Land gekommen,
schauten Alle nach den viel besprochenen Pingu-
inen aus, mit welchen die Kiiste, nach dem was
von der „Arcona" und dem „Cliallenger" ruchbar
geworden, dicht besetzt sein sollte. Aber mit ein-

zelnen Exemplaren, die wir schon in See gesehen
und zuerst mit Delphinen verwechselt, hatte es

vorlaufig sein Bewenden. Hingegen empfing uns,

als das Heer der Sturmvogel sich verabschiedet,

die weiss - schwarze Move , Lams Doviinicamis^
deren Bekanntschaft wir bereits in Capstadt ge-

macht, die Raubmove Lestris aiitarctica^ die nied-

liche Seeschwalbe Sterna virgata Cab,, unstreitig

der interessanteste Vogel Kerguelens, und der
Cormoran, Halieus vei^rucoszis Cab.; letzterer kam
gleich in ganzen Schaaren und inspicirte das Schiff

auf das allergenaueste, dasselbe wiederholt um-
fliegend. Es war possierlich anzusehen, wie er

seinen langen Hals nach alien Seiten hin drehte
und wendete, die ungewohnte Erscheinung mus-
ternd. Neugierde ist eine hervorragende Eigen-
schaft von ihm, die oft verhangnissvoU fur ihn

wurde. Sein Flug ist angestrengt und flatternd,

das Auffliegen selbst beschwerlich und gelingt

erst, nachdem er sich durch Schlagen der Fliigel

gegen das Wasser den gehorigen Impuls gegeben;
seine Evolutionen sind ungeschickt, und er stiess

mit den breiten Fliigeln wiederholt pfeeen das Tau-
werk an. In oder unter dem Wasser ist er aber
zu Hause, taucht oft und anhaltend und sucht sich

seine Nahrung, Fische, Wiirmer, Seesterne etc.,

am Meeresboden, oder im Tang. Er briitet ge-

meinsam in schwer zuganglichen Felsnischen, legt

zwei rauhschalige, spitz ovale Eier. Die Brut-

periode fallt in die Monate November, December,
Januar. Die junge Brut wachst ziemlich rasch
heran.

Der kleine geschiitzte Hafen Betsy -Cove ist

ein Lieblingsplatz der Whaler. Ein Jahr vor uns
war der „ Challenger" dort, welcher Ziegen aus-

setzte, die, um ein Junges vermehrt, friedlich auf
einer kleinen Anhohe grrasten.

Hier erblickten wir audi zum ersten Male die

Chionis niinor^ die unsere Spannung schon lange
gefesselt, zwischen zerstreuten Basalt-Blocken nach
Hiihnerart umhertrippelnd. Schneeweiss, von der

Grosse einer Taube, mit schwarzem Schnabel, den
an seiner Basis eine eigenthiimliche Kuppe deckt,

und einer schwarzen Warze am Fliigelbuge, die

sofort in die Augen fallt, cf etwas grosser als 2

,

lebt sie stets paarweise zusammen in der Nahe
der Colonieen des goldhaarigen Pinguins. Neu-
gierig sah sie die fremden Eindringlinge an und
kam heran, von Stein zu Stein springend, sie in

der Nahe zu betrachten. Erst als wir den Ver-
such machten, sie zu greifen, entfernte sie sich,

mit leichtem Fliigelschlage forthilpfend, so dass

man im ersten Augenblick glauben konnte, sie sei

nicht im Stande zu fliegen. Doch spater uberzeug-
ten wir uns, dass sie selbst ziemlich breite Wasser-
fljichen zu uberfliegen vermag. Ware Kerguelen
bewohnt, so diirfte der Moment nicht fern sein,

wo Chionis sammt Pinguin vom Erdboden ver-

,

schwanden. Der ersten Jagdlust fiel eine grosse
Anzahl zum Opfer, zumal das Fleisch zuerst ge-

gessen und fiir schmackhaft erklart wurde, bis sie

durch die weit angenehmar schmeckende Ente vom
Kiichenzettel verdrjingt wurde.

Die Chionis scheint gleichmassig iiber Kergu-
elen verbreitet. In grosserer Anzahl war sie im
Weihnachtshafen, wo sie sich so zahm zeigte, dass

ich fiinf unversehrte Exemplare greifen konnte, die

sich 14 Tage in der Gefangenschaft hielten. Sie

lebt am und vom Strande, und halt sich mit Vor-
liebe in der Nahe der Colonieen des Ezidyptes

chrysocoma auf, dessen boser Damon sie ist. So
oft wir eine Pinguin- Colonic besuchten, war stets

Chionis in der Nahe, seiten trafen wir sie allein.

Aus wohl erklarlichen Griinden gefallt sie sich

sehr in der Nahe dieses dummen Nachbars, dessen
Eier und Junge sie frisst und dessen Fleisch selbst

sie nicht verschmaht. Wahrend der Brutperiode
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des Pinguins kam sie, sobald einer sein Ei ver-

lassen, herangetrippelt und pikte es auf, begniigte

isch auch nicht mit einem, sondern zerstorte eine

grossere Anzahl, wahrscheinlich um fiir die Zu-

kunft 7.U sorgen, wenn nicht etwa aus blossem
Muthwillen. Lebenden Jungen, die ich auf einen

Felsbloclv legte, hackten sie die Augen aus und
zerrten ilinen die Eingevveide aus der Bauciihohle.

(Fortsetzung folgt.)

Fliigelschmuck bei der Konigs-Eiderente

und Mandarin -Ente.

Von J. Relnhardt.

(Aus deni Danischen im Auszuge iibertragen

von Prof. Dr. E. v. Martens.)

J.
C. H. Fischer hat im letzten Heft der

,,Naturhistorisk Tidsskrift" (dritte Reihe, ii. Band
3. Heft 1S78, ausgegeben Juni 1879 S. 599—602

Taf. 13) eigenthiimhch aufgerichtete Federn am
Oberarm der Konigseiderente beschrieben, was
iibrigens keine ganz neue Entdeckung ist, da schon

in Sundevall's und Alcerland's ,,Svenska Fog-

larna" (schwedische Vogel) 14. Heft 1864, in Nils-

son's Skandinavisk Fauna, Fogiarna (Vogel)

3. Supplement 1858 und sogar in der ersten

systematischen Beschreibung dieses Vogels von
Sparrman im Museum Carlsonianum 1787 die-

selben erwahnt warden. Auch Fischer's Be-

schreibung bedarf einiger Berichtigungen und Er-

lauterungen. Es sind nicht eigentlich Schwung-
federn dritter Ordnung, sie gehoren zu denjenigen

Federn, welche Cuvier und Nilsson Schulterfedern,

scapulares, Prechtl ,,Deckfittich" nennt, sie sitzen

am Oberarm, noch ziemlich weit vom unteren

Ende desselben; sie sind mit ihren Posen in der

Haut ganz auf dieselbe Weise befestigt, wie die

iibrigen Schulterfedern, dicht aneinander, so dass

eine derselben, die grosste, mit ihrer Unterseite
die Oberseite der andern deckt und ein wenig
dariiber hinausragt und so dass die eigentlichen

Federspitzen beider flach auf der innersten sichel-

formigen Armschwangfeder aufliegen; zugleich

steht aber die eigentliche von der Aussenfahne
gebildete Spitze (schief) nach aussen und oben
hervor, indem dieses Stiick der Aussenfahne viel

breiter als die Nachbarfeder ist und zugleich durch
eine Krummung des Schaftes etwas gewolbt von
vorn nach hinten und indem endlich die einzelnen

Strahlen der Aussenfahne in dieser Strecke sich

leicht nach oben kriimmen, so dass man von der
Seite her unt^r die von der Aussenfahne gebildete

Spitze hineinsieht (S. 208).

Die Untersuchungen des Verfassers ergaben,

dass alle Somateria-Arten diese zwei eigen-

thiimlichen Schulterfedern besitzen und dass die-

selben ebensowohl bei den Weibchen als bei den
Mannchen vorkommen, obwohl bei den ersteren

immer weniger entwickelt als bei den letzteren.

iS. dresseri stimmt in diesen Schmuckfedern vollig

mit mollissima uberein und der Verfasser glaubt

nicht, dass sie sich wird als Art aufrecht erhalten

lassen. Von 51 V-nigrum konnte der Verfasser

nur Weibchen untersuchen und diese zeigten- die

Schmuckfedern in ahnlicher Weise schwach aus-

gebildet wie dieWeibchen von S.inolHssima (S. 212).

Anas Stelleri Pall, dagegen zeigt nichts dergleichen

(S. 213). Die bekannte Schmuckfeder der

Mandarinenente hat wohl eine gewisse ausserliche

Aehnlichkeit, ist aber doch wesentlich verschieden,

es ist die innerste Armschwungfeder (eine Schwung-
feder dritter Ordnung), nur eine, nicht zwei Federn
sind von den Nachbarfedern ausgezeichnet und es

ist die Innenfahne bei der Mandarinenente, nicht

die Aussenfahne wie bei Somateria erhoben
(S. 213, 214).
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Lacroix, A., La perdrix Gambra (Perdix petrosd) dans

les environs de Toulouse, (ibid. p. 144— 146).

Ueber Buceros abyssinicus. Auf Taf i des Bulletin de

la Societe Zoolog. de France 1S78 sind die Kopfe
von Bticeros abyssinicus (Abyssinien), B. guiiieensis

(Goldkiiste), B. cafei' (Angola), B, pyrrJiopsis (Congo)
B. guijieeusis (Portugisisches Guinea) dargestellt.

Reinhardt,
J.,

Vingepr)'delserne hos Konge-Ederfuglen
og Mandarin-Anden. (Vidensk. Meddel. fra den naturh.

Foren. in Kbhon 1879—80 p. 205— 214).

Gadow, H., Versuch einer vergleichenden Anatomic des

Verdauungssj'stems der Vogel. (Jenaische Zeitschr.

f. Naturw. 1879 p. 92 u. 339—403). — Im ersten

Theile werden die Verdauungswerkzeuge der in 17

Ordnungen zusammengestellten Vogel beschrieben,

im zweiten die einzelnen Organe vergleichend zu-

sammengefasst.

Bogdanow, M., Die Vogel des Kaukasus. (Arbeiten d.

Kasan. Naturf. Ges. T. VIII. Heft 4 1879). " Be-

handelt 323 Arten. Da in russischer Sprache ge-

schrieben, bleiben uns die den einzelnen Arten bei-

gefiigten Notizen leider verschlossen.

Proceedings of the Zoological Society of London.
Pt. III. 1879.

H. B. Tristram, Description of a new Species of Wood-
pecker from the Island of Tzus Sima , near Japan, p.

386— 387. — Dryocopits Richardsi. mit Abbildung, t.

31-

P. L. Sc later, On a Fourth Collection of Birds made
by the Rev. G. Brown on Duke -of- York Island and
in its vicinity p. 446—451. — Fiihrt 41 Arten auf, da-

runter als neu: Graiicaliis subliiieaius p. 448. t. 36,

Mysomela cineracea p. 448. t. 37. Douacicola specta-

bilis p. 449. t. 37, Munia Porbesi p. 449. t, 37.

H. H. Godwin- Austen, Notes on and description of the

Female of Ceriornis blythii p. -457— 9. — Abbildung
der Art t. 39. Bemerkungen ilber Lebensweise und
Fang.

P. L. Sclater, Exhibition of and remarks upon a collec-

tion of birds forwarded to him b)' Dr. Do ring. p.

460.— 6i. — 9 Arten. Neu: Phacellodomus sibilafrix

Doring p. 461.

W. Ottley, A Description of the Vessels of the Neck
and Head in the Ground -Hornbill (Bucorvus abyssi-

nicus) p. 461—67. — Mehrere Holzschnitte erlautern

die Lage der Arterien.

P. L. Sclater and O. Salvin, On the Birds collected

by the late Mr. T. K. Salmon in the State of Antio-
quia. United States of Colombia p. 492. t. 41, Bnart^e-
moii elaeoproi'tLS p. 504, Auiomohis ignobilis p. 522,
Grallaria r7ifo-cine}''ea p. 526, Brachygalba salmont
p. 535. Auf Taf. 42 u. 43 sind 20 Eierspecies abgebildet,

von den Gattungen: Diglossa, CalHste, Rhamphocoe-
lus. Phoenicothraiipis. Tachyphonus , Chlorospingus^
Buarremoh, Psiftospisa , Saltator , ChyomacJiaeris,
Hadrostoimis. Osiinops. Ocyaliis. Hypopyrrhus, Gral-
laria, Pyroderus, Pipreola, Dysithamnus.

Report on the additions to the Society's menagerie
during May 1879. p. 550. — Nymphicus coriiuhcs
lebend im zool. Garten. Abbildung t 44.

P. L. Sclater, and O. Salvin, On the Birds collected

in Bolivia by Mr. C. Buckley, p. 588—645. — 500
Arten aufgefiihrt. Neu: Synallaxis riifipennis p. 620,
Leptoptila megaliira p. 640.

T. Salvadori, On Acouiits inomatiis -p. 6^1. — Unter
schiede genannter Art von dem weiblichen Acomus
erythrophthalmus. Abbildung t. 48.

Beriehtigung.
In letzter Nummer sind mehrere Citate durch Druck-

fehler entstellt worden ; wir ftihren sie deshalb nochmals
auf:

L o c kw o o d , S., A Bird Biographic [Ttirdus migratoriiis),

(Amer. Naturalist, June p. 359).
Gentil, M., Les Larides de la Sarthe. (Guide du Natur.

No. 7 p. 91). — Schli'issel der Arten.

Schlegel, H., On Hypherpes corallirostris (Not. Leyd.
Mus. No. 2 p. 1

1 5).
— Beschreibung- des Mannchen.

— On Talegallus pyrrhopigius. (Not. Leyd. Mus. No. 3

p. 159). — Neue Art von Neu-Guinea.
— On GalliniLla fratikii. (ibid. p. 163). — Neue Art

von Neu-Guinea.

Snow, Frank, H., Additions to the Catalogue of Kan-
sas Birds. Trans. Kansas Ac. Sc. Vol. 6 1878 p. 8.

A. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Jahresbericht der Beobachtungsstationen.

Die Herren Mitarbeiter an den Jahresberichten er-

suchen wir hierdurch, die wahrend des vergangenen Jahres
gesammelten Notizen uns wiederum einzuschicken. Der
drittc Jahresbericht hat, durch verschiedene Ursachen
aufgehalten, erst jetzt zum Druck gegeben werden konnen.
Fiir das folgende Jahr gedenken wir, an Stelle der bis-

herigen Schemata „Taschenbucher" auszugeben, welche

auch eine Uebersicht iiber die Ankunfts- und Abzugszeiten,

nach den bisherigen Erfahrungen aufgestellt, enthalten

soUen.

Der Ausschuss fiir Beobaclitxingsstatiouen.
I. A.:

Dr. ReicbenoYir,

Grossbeerenstr. 52, Berlin.
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Autwort.
Bezug-lich auf die Anfrage in No. 21 des Blattes S. 163.

1. Der frag"Uche Aufsatz befmdet sich in der Illustrirten

Jagdzeitung- VI. Jahrg. 1878 No. 5.

Dr. Bohm.
2. Ich mache den Herrn Einsender der Anfrage auf den

1 1. Jahrgang des Journsil fiir Ornithologie S. 235 und

auf den VII. Band der ,,Naumania" S. 182 aufmerk-

sam, wo Balzmanieren des betreffenden Vogels ein-

gehend geschildert sind.

Stuttgart. C. G. Friderich,
Aquarellmaler.

Bi'iefkasten der Redaction.
Notizen fiir den Ausschuss fiir Beobachtungsstationen

gingen ein von Herrn Gustos Fr. Boeckmann in Ham-
burg.

Eingegaiigeiie Drucksachen.

J.
R e i n h a r d t , Vingerprydelserne hos Konge-Ederfuglen
og Mandarin-Anden. Abdr. aus Vidensk. Meddel. nat.

Forh. 1879— 80 p. 205.

Wiener Blatter fiir Gefliigelzucht, Vogelkunde und Zoo-
logie. C. Vogel, Wien. No. 37— 38.

Die Vogelwelt. C. Ritsert. No. 10.

Mittheilungen des Tiroler Jagd- und Vogelschutz-Vereins.

No. 10.

M. Bogdanow, Die Vogel des Kaukasus. Arbeiten d.

Kasan. Naturf. Ges. T. VIII. Heft 4 1879.
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Bevorzugte Platze beim Nestbau, zugleich einiga Bemerkungen iiber den Kukuk.

von Adolf "Walter.

(Schluss.)

Wie hier die Kukuke, so hatten in anderer

Gegend auch die Zwergreiher oder kleinen Rohr-
dommeln {Ardeola fninttta) ihre Lieblingsplatze.

Sie gaben zur Anlage ihrer Brut einer kleinen,

etwa vierzig Quadratschritt grossen Havelinsel den
Vorzug vor einer daneben liegenden grosseren
Insel, obgleich die letztere nicht nur sumpfiger,

sondern auch zahlreicher mit denselben hohen und
niedrigen Werftstrauchern und verkriippelten Baum-
stammen versehen, auch von mindestens ebenso
hohem und dichtem Rohricht umstanden war wie
die kleinere, und ausserdem weit weniger durch
Menschen beunruhigt wurde; denn Schiffer und
Fischer fuhren in grossen und kleinen Kahnen
tagsiiber hart an der kleinen Insel voriiber,

letztere hatten sogar ihre Netze zum Trocknen an
der landeinwarts gelegenen Seite des Rohrs auf-

gestellt. Nichtsdestoweniger entdeckte ich, als ich

am II. Juni d.
J.

die grossere Insel durchwatete,
weder im dichten Rohricht noch in den mit Rohr
durchsetzten Werftgebiischen ein Nest der Ardeola
innmta^ wahrend die kleinere Insel drei, funfzehn

bis zwanzig Schritt von einander entfernte Nester
mit je sieben Eiern aufwies.

Da ich beim Aufsuchen der Nester auch den
hiibschen und interessanten Vogel zu beobachten
Gelegenheit hatte, so will ich iiber Vogel und
Nest Naheres mittheilen.

Um meinem Kahn ein en sichern Standplatz
zu geben, fuhr ich unter kraftigen Ruderstossen
durch hohes Schilfgras mit der Spitze des Kahns
weit auf das weiche Erdreich auf und bis ins nahe
Gebiisch hinein, nicht ahnend, dass ich dadurch
schon einen dieser Vogel vom Nest vertrieben
hatte. Als ich ausgestiegen war und mich seit-

wJirts ins Gebusch begeben hatte, erblickte ich

schon im ersten Werftstrauch das von sieben
weissen Eiern voUstandig ausgefiillte Nest eines

Zwergreihers, anderthalb Fuss vom Boden entfernt.

Der durch das Eindringen des Kahns in den
Stiauch vermuthlich sehr erschreckte Vogel hatte

quer uber das Nest und die Eier einen machtigen
Strahl weisser Tiinche fliessen lassen, so dass

kaum ein Ei davon unberiihrt geblieben war; vom
Vogel selbst gewahrte ich nichts. Als ich aber
leise fiinfzehn Schritte weiter durch's Gebusch
schritt, kletterte zwei Schritt vor mir ein Zwerg-
reiher schnell aus der Mitte eines wenig belaubten

Werftstrauches an senkrecht stehendem Zweig
empor und blieb dicht vor mir, acht Fuss hoch,

sitzen, oder besser gesagt, stehen. — Hatte ich

jetzt den Vogel todt in meine Hande bringen

wollen, so durfte ich nur langsam meinen Arm er-

heben und dann mit dem auf meiner Schulter

ruhenden Stock einen schnellen Schlag auf den
Vogel fiihren. Dazu hatte ich mich aber nie ent-

schliessen konnen. Ich blieb nun mehrere Minuten
unbeweglich stehen, betrachtete das Gefieder und
die einzelnen Theile des mit Ausnahme des Kopfes
sich mir von der Seite zeigenden Vogels genau
und war erstaunt, wie der Vogel mich in seiner

sonderbaren Stellung so scharf beobachten konnte,

denh, trotzdem der Schnabel senkrecht, d. h. mit

der Spitze nach oben gerichtet und mir nur die

untere Schnabelhalfte und die Kehle zugekehrt
war, konnte er doch auf mich niedersehen und
ich wieder rechts und links vom Schnabel genau
die gelbe Iris beider Augen erkennen. Vom oberen
Kopf erblickte ich nichts und sah auch spater, als

ich leise, immer in gleicher Entfernung vom Vogel
um den Strauch schritt, nichts. Wie eine Schraube
drehte sich der Kopf auf ausgestrecktem Halse
langsam herum, wenn ich weiter ging, immer mir

die Kehle und die lange untere Schnabelhalfte

zeigend, wahrend der iibrige Korper unbeweglich
blieb. Bei jedem neuen Schritt von meiner Seite

machte der Vogel zwar Miene zum Fortfliegen,

indem er bei sonst unveranderter Stellung zu-



174

sammenknickte, aber er richtete sich sogleich
wieder auf, sobald ich still stand. So, langsam
urn den Strauch schreitend, bekam ich zuerst die
linke Seite, dann die Brust und zuletzt die rechte
Seite des Vogels zu sehen. Nun machte ich den-
selben Weg zuriick, der Vogel blieb immer in
derselben Stellung, flog aber, als ich endlich den
Stock schnell erhob, unter Einknicken und Ab-
schnellen des Korpers zuerst in grader Richtuno-,
dann im Bogen und in Rohrhohe urn einen Theil
der Insel herum und ebenso wieder zuriick, zuletzt
aber ins Rohr. Und nun bemerkte ich erst, dass
der Zvvergreiher nicht aus dem niederen Gestrupp,
sondern aus seinem Nest emporgeklettert war,'
denn es stand dicht vor mir ganz frei auf einem
Werftzweig, vier Fuss hoch und enthielt sieben
Eier. Ich hatte also nicht den Vogel vom ersten
Nest vor mir gehabt, wie ich bis dahin ver-
muthet hatte.

Nach kurzem resultatlosen Durchsuchen der
noch vorhandenen Straucher erspahte ich mitten
im Rohr ein drittes Nest, das auf den starken
Zweigen eines angeschwemmten Baumstamms stand
und wieder sieben Eier enthielt. Vom Vogel, der
bei Zeiten davongeschlichen war, bekam ich nichts
zu sehen.

i

Auf dem durch einen breiten Wasserarm der
Havel von der kleinen Insel getrennten grosseren I

Eilande fand ich nur Nester der Rohrdrossel i

{Acrocephahis turaoides), und des Teichrohrsangers
i

{Calamoherpe arimdniacea). Als ich von hier '

wieder nach dem friiheren Landungsplatz der
'

kleinen Insel hiniibergefahren war und das zuerst
gefundene, mit weisser Tiinche bemalte Nest noch
einmal aufsuchte, war der weisse Guss so zahe
geworden, dass die einzelnen Eier zusammenklebten.
Das Nest war natiirlich unter solchen Umstanden
verlassen. Beim Prapariren der Eier erwies sich
das Innere sammtlicher Eier verschieden entwickelt.
Die zuerst gelegten waren mehr als zur Halfte
bebrutet, das zuletzt gelegte ganz klar und un-
bebriitet.

Ich lasse die Beschreibung des Ardeola-Nestes
aus dem Grunde hier folgen, well alle von mir
an Elbe und Havel gefundenen Nester nicht "die
borm und Beschafifenheit haben, wie sie von
mehreren unserer Ornithologen angegeben werden.
Nicht einen „grossen Klumpen von Rohr und
bchilfgrasern" etc., wie Friderich schreibt, auch
nicht einen grossen lockeren Bau, wie das Nest
von Anderen bezeichnet wird, hatte ich vor mir,
sondern ein kleines, ziemlich festes Nest, so klein,
dass es schwer halt, sieben Eier darin niederzu-
legen, ohne dass eins auf dem anderen liegt. Der
Rand des Nestes ist sehr wenig erhaben und
schmal, das ganze Nest in der Peripherie kleiner
als das der Ringeltaube, mit dem es einige Aehn-
lichkeit hat. Es ist aber dichter und hat eine
hellere Farbe, die von den hellen Weidenzweigen
und trocknen Rohrstielen herriihrt, aus denen der

grosste Theil des Nestes besteht. Das Innere ist
mit starken Schilfblattern und kleinen Reisern
ausgelegt und ziemlich hart. Da ich nur Nester
gefunden habe, die mindestens einen Fuss uber
dem Wasser oder der Erde standen, so konnen
moglicherweise die den Boden oder das Wasser
beruhrenden Nester mit der Beschreibung jener
Natufforscher iibereinstimmen, auf alle von mir
gefundenen passt jene Beschreibung nicht.

Noch viel weniger zutreffend ist die Angabe
Friderichs, des Verfassers d)es anerkannt o-uteji

und brauchbaren Werkes „Naturgeschichte der
Vogel Deutschlands": „die Nistplatze d&v Ardeoia
imnuta sind immer unfreundliche Orte, wohin
menschlicher Verkehr selten dringt."

Wenn ich auch dem Verfasser beistimme, dass
die von ihm naher bezeichneten „ unfreundlichen
Orte'' wohlgeeignet sind fiir den Nistplatz der
Ardeola^ so glaube ich doch sicher, dass er seine
Ansicht geandert und flugs das ,,Immer" vor diesen
Worten gestrichen haben wiirde, wenn er am
II. Juni d. J.

bei mir gewesen ware. Grade das
Gegentheil von „unfreundlich" war dieses Fleckchen
Erde zu nennen und „menschlichen Verkehr" konnte
man sehen und horen. Jeder Naturfreund musste
entzuckt sein von der lieblichen Umgebung und
so erging es auch mir.

Als ich um lo TJhr Morgens die eben be-
schriebene Tour beendet hatte und etwas ermiidet
von der kleinen Insel nach dem Kahn zuriickkehrte,

da kannte ich kein heisseres Verlangen, als hier

an diesem traulichen Orte ein wenig im Schatten
des Rohrichts und Gestrauchs ausruhen und zu-

gleich das Leben und Treiben der gefiederten
Welt beobachten zu konnen. Noch hatte ich fast

zwei Stunden Zeit bis zum Mittagessen, denn in

zehn Minuten konnte ich das Gasthaus erreichen.

Schnell schob ich meinen Kahn dem jenseitigen

Ufer zu und fuhr so weit in das Dickicht des
grosseren Eilandes hinein, dass nur die hintere

Kahnspitze aus dem Rohricht hervorlugte. Hier
sass ich im Verborgenen und konnte doch einen
grossen Theil der freundlichen Landschaft iiber-

blicken. Vor mir, nur ein wenig nach links, lag
die kleine Insel mit knorrigen Baumstiimpfen und
dichtem Gestrauch besetzt, rechts die grosse und
zwischen beiden breitete sich die ruhige, mit einigen

grossblattrigen Sumpfpflanzen bedeckteHavelbucht
aus, in der sich das Rohr und driiber hinaus die

von blauem Duft iiberhauchten Berge des jenseitigen
Havel ufers abspiegelten.

Der eigentliche Strom kam mir nicht zu Ge-
sicht; er lag zwar vor mir in etwas weiter Ent-
fernung uud bespiilte beide Inseln, aber ein leichter

Gurtel von Rohr zog sich an seiner Seite von
einer Insel zur andem fort und verhiillte ihn; nur
die iiber das Rohr hinausragenden Masten und
Segel voriiberfahrender Schiffe deuteten sein Da-
sein an.

Der helle Sonnenschein, der auf dem saftigen
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Griin der Insel lagerte, das duftige Blau der jen-

seits liegenden Berge und der klare, wolkenlose

Himmel trugen nicht wenig dazu bei, den Reiz der

Landschaft zu erhohen und ihre Bewohner in

freudige und feierliche Stimmung zu versetzen,

welche letztere schon durch die am heutigen Tage
statthabende Feier der goldenen Hochzeit des

Kaiserpaares hervorgerufen war.

Hatte schon der Liebreiz der Natur und das

schone Wetter viel zur Verherrlichung des Tages
beigetragen, so erreichte die festliche Stimmung
doch erst in dem Augenblicke ihren Hohepunkt,

als von mehreren Ortschaften zugleich feierliches

Glockengelaut heriibertonte und ich fand es ganz

natiirlich, dass dieser Glockenklang auf eine die

Havel hinabfahrende Gesellschaft die Wirkung her-

vorbrachte, dass sie aus voUer Brust das „Heil

Dir im Siegerkranz" anstimmte.

Auch ich befand mich in gehobener Stimmung
und das Gezwitscher einiger Vogel klang mir heute

viel lieblicher, selbst der Gesang der rechts und
links im Rohricht herumkletternden Rohrdrosseln

und Teichsanger kam mir heute viel wohltonender
und weniger hart und durchdringend vor als sonst;

oder wurde dieser erossere Wohlklang nur hervor-

gerufen durch den Contrast , durch die Misstone,

die nicht fern von mir in meinem Riicken er-

schallten?

Dort hatte sich namlich ein Landmann postirt

und rief mit krjichzender, heiserer Stimme sein

„Halaber" (hoi' iiber) unermiidlich und doch ver-

geblich, denn die von ihm gesuchte Ueberfahrt
befand sich viel weiter aufvvarts.

Grade in solchen Augenblicken, in welchen
man gespannt den einzelnen Vogelstimmen lauscht,

wirkt ein solches Intermezzo recht storend und es

machte auf mich den Eindruck, wie wenn beim
Spielen eines lieblichen Musikstiickes plotzlich eine

Saite springt. Hier sprang leider die Saite wohl
zehnmal.

Aber auch diese Storung ging voriiber und
nun ward's auch auf dem Wasser lebendig. Zuerst
umkreiste mit tiefem und doch so leichtem Flugel-

schlag eine schwarze Seeschwalbe (Sterna nigra)

die Bucht und nahm bald mir gegeniiber auf den
Blattern einer Seerose Platz. Nicht lange, da kam
auch das Mannchen herbeigeflogen und brachte
dem Weibchen ein Fischlein zum Friihstiick. Sie

sassen mir so nahe, dass ich das hiibsche dunkle
Gefieder recht genau betrachten konnte. Das
Mannchen, das mir seine Brust zugekehrt hatte,

erschien im Sonnenschein glflnzend schwarz, beim
Weibchen ging das Schwarze des Kopfes nach
unten allmalig in Schiefergrau iiber.

Nur wenige Minuten sassen die hiibschen Vogel
auf ihrem Ruheplatz; mit graziosem, leichten Flug
erhoben sie sich und entschwanden schnell meinen
Augen. Kaum aber hatten sie die mit Blattern

bedeckte Wasserflache verlassen, da war auch
schon eine andere Schaar an ihrer Stelle er-

schienen, ebenso lieblich anzuschauen. Es war ein

Rohrhuhn {GalHnula chloropiis)^ mit sechs oder
sieben Kuchlein, die aus dem Rohricht ins freiere

Wasser gerudert kamen und der wenige Schritt

entfernten Insel zusteuerten. Schnell war das Ufer

von den Kleinen erldommen, noch schneller rannten

sie gleich schwarzen Mausen auf dem kurzen, an

dieser Stelle gemahten Grase hin und her, nur

eins blieb bei der Mutter und wurde unaufhorlich

von dieser gefiittert.

Geraume Zeit sah ich der lustigen Schaar zu

und brach erst auf, als das kleine \^olk unter

Fiihrung der Mutter wieder im Rohr verschwun-
den war.

Es war auch Zeit zum Aufbruch, denn die

Sonne hatte bereits ihren hochsten Standpunkt
erreicht. Aeusserst befriedigt nahm ich Abschied
von der Zwergreiherinsel — dem freundlichsten
Orte inmitten menschlichen \'erkehrs.

Charlottenburg, im November 1879. Ad. Walter.

Die Vogel des St. Petersburger Vogelmarkt.

Von Th. Pleske,

Ich mache hiermit die geehrten Leser darauf

aufmerksam, dass das beigefiigteVerzeichniss durch-

aus nicht fiir eine Uebersicht der Vogel des Peters-

burger Gouvernement angesehen werden soil. Eine

grosse Anzahl der von mir angefiihrten Arten kommt
im Petersburger Gouvernement garnicht vor, wird

aber aus entlernteren Gegenden auf den Markt ge-

bracht. Ebenso habe ich alle auf dem Markte vor-

kommenden Fremdlander weggelassen, weil ich sie

nicht geniigend kenne um sie ohne Literatur fehler-

frei zu bestimmen. \on den meisten, von mir

angefiihrten Arten besitze ich Exemplare vom
Vogelmarkte in meiner Sammlung. Bei den selte-

neren Arten stelle ich die Anzahl der gefundenen

Exemplare in Klammern hinter den Namen.
1. Steinadler, Aqttila fulva^ im Winter ziemlich

haufig lebend, geschossen und in Tellereisen ge-

fangen.

2. Goldadler, Aquila chrysdetos, (3) seltener als

die vorhergehende Art.

3. Schelladler, Aquila claiiga, (2) ziemlich selten.

4. Schreiadler, Aqttila naevia, (5) Im Museum der

k. Academie der Wissenschaften befindet sich

ein Exemplar vom Vogelmarkte.

5. Seeadler Haliaetos albicilla, (8) nicht haufig.

6. Rauhfussbussard, Archibuteo lagopus, (5) ziem-

lich selten. Im Herbste und Winter.

7. Mausebussard, Bttieo vtilgaris, haufig, lebend

und todt.

8. Wespenbussard, Pernis apivorus, (2) lebend im
Sommer.

9. Baumfalk, Hypotriorchis subbuteo, (4) lebend

im Sommer.
10. Steinfalk, Hypotriorchis aesalon, (3) lebend,

im Herbste.
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11. Rothelfalk, Erythropus vespertimts, (i) ein M.
lebend ' im Friihlinge gefunden.

12. Thurmfallc, Tinnunaihts alazidarzus, haufig

lebend.

13. Hiihnerhabicht , Astur palumbari'us, wird
manchmal im Winter korbweise auf den Markt
p-ebracht.o

14. Sperber, Astur nisus, haufig lebend.

15. Kornweihe, Strigiceps cyaneus, (i) altes M.
16. Sperbereule, Suniia nisoria^ haufig, besonders

friiher.

17. Schneeeule, Nyctea 7iivea, (4) einzeln lebend.

18. Sperlingseule, Glaucidmm passerinzim , im
Winter ziemlicli regelmassiar.

19. Uhu, B?4bo maxviims^ im Winter haufig in

Tellereisen gefangen.

20. Sumpfohreule, Otiis brachyotus, haufig, lebend
und geschossen.

21. V^aldrohreuie, Otus sylvestris, selten.

22. Waldkauz, Syrnuim ahico^ haufig lebend.

23. Uraleule, .S. uralense, (6) ziemlich selten.

24. Sperbereule, Nyctale funerea, firiiher haufig

lebende Exemplare.

25. Schwarzspecht , Picus martius, im Herbste
ziemlicli 'laufig.

26. Grosser Buntspecht, P. major^ haufig lebend
und todt.

27. Kleiner Buntspecht, P. tninor
,
(i) einmal ein

W. crefunden.o
28. Weissriicken-Specht, P. lenconothzcs^ nicht

sehr haufig.

29. Griinspecht, P. viridis^ nicht haufig.

30. Grausr)echt, P. cairns^ (2) ein M. u. W. er-

halten.

31. Dreizehenspecht, P. iridaciylus, (i) ein W.
erhalten.

32. Kukuk, Ciicuhis caiiorus, junge Vogel haufig
lebend.

33. Ziegenmelker, Caprtin.ulgtiseuropetis,{2)seh.&n.

34. Zaunkonig, Troglodytes parvulus, wird haufig

im Kafi;;e gehalten und halt ofi; sogar den Winter
aus.

35. Baumlaufer, Certhia fam-iliaris, (i) ein W.
lebend erhalten.

36. Kleiber, Sitta tiralensis, (9) nicht sehr selten.

37. Kohlmeise, Partes major, sehr haufig.

38. Tannenmeise, Parus ater, noch haufiger als

die vorhergehende Art.

39. Blaumeise, Parus coeruleus, sehr haufig.

40. Pleske's Meise, Parus Pleskii, (4) Exemplare
auf dem Markte gefunden.

41. Lasurmeise, Partis cyanus, ziemlich haufig,

aber hoch im Preise.

42. Sumpfmeise, Parus palusiris, selten.

43. Nordische Meise, Parus borealis, sehr hauflg.

44. Sibirische Meise, Parus sibtricus, (4) 2 Exem-
plare gesehen, von zweien gehort.

45. Hauben-Meise, Parus cristatus, nicht sehr haufig.

46. Schwanzmeise , Mecistura caudata^ zahlreich
im Herbste und Winter.

47. Lerche, Atauda arvensis, massenhaft.

48. Baumlerche, Chorys arborea, einzeln und hoch
im Preise.

49. Tartaren- Lerche, Melaiiocorypha fatartca, im
Winter I'i'jSj'j'j in grossen Massen aus dem
Siiden gebracht.

50. Russisclie Lerche, Melaiiocorypha leucoptera,

selten.

5 1 . Haidelerche, Otocorys alpestris, ziemlich regel-

massig lebend im Fruhling und Herbste.

52. Baumpieper, Anthus arboretis, einzeln.

53. Wiesenpieper, Anthtis prafensis, seltener als

die vorhergehende Art.

54. Kuhstelze, Bzidytes jiavus, einzeln lebend.

55. Bachstelze, Motacilla alba, einzeln lebend.

56. Wasserstaar, Cinclus melanogaster, (2) zwei-

mal gefunden.

57. Misteldrossel, Turdtis mscworus, nicht beson-
ders haufig.

58. Krammetsvogel, Turdus pilaris, sehr haufig

im Herbste.

59. Singdrossel, Turdusm.usicus, nicht sehr haufig.

60. Weindrossel, Tzirdus iliacus, noch seltener

als die vorhergehende Art.

61. Ringdrossel, Turdus iorquatus, (i) ein W. er-

halten.

S2. Amsel, Merula vulgaris, einzelne Exemplare
gefunden.

63. Schilf-Rohrsanger, Calajnodyta phragmitis,

sehr vereinzelt.

64. Fitis-Laubvogel, Phyllopnetiste trochilus, sehr

haufig.

65. Weiden Laubvogel, Phyllopneuste rtifa, ver-

einzelt.

66 Schwirrender Laubvogel, Phyllopneuste sibi-

latrix, (i) einmal W. erhalten.

67. Pallas' Laubvogel, Phyllobasileus stipercilio-

sus, ein altes M. erhalten.

68. Goldhanchen, Regulus cristatus, sehr haufig

im Herbste.

69. Garten Grasmiicke, Sylvia hortensis, vereinzelt.

70. Monch-Grasmiicke, Sylvia atricapilla, einzeln.

71. Miillerchen, Sylvia ctirruca, vereinzelt.

72. Dorn-Grasmiicke, Sylvia cinerea, haufiger als

die vorhergehenden Arten.

73. Sperber Grasmucke, Sylvia nisoria, (i) ein-

mal erhalten.

74. Braunelle, Accentor m-odularis, vereinzelt.

75. Sprosser, Ltisciola philomela, wird haufig im
Friihlinge gefangen und gute Schlager theuer

bezahlt. Vom Fange der Nachtigallen zur Be-

reitung vom „Pate aux langues de rossignols"

wie Herr
J. v. Fischer in seinem „Verzeichnisse

des St. Petersburger Kreises" (J. f. Orn. 1872.

p. 388. Anm.) berichtet, ist mir keine Nachricht

zugegangen.

76. Rothkehlchen, Rubecula sylvestris, haufig.

77. Blaukehlchen , Cyanecula suecica, einzeln im
Friihlinge.
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78. Wolf's Blaukehlchen, Cyanecula Wolfii, ein-

zeln im Friihlinge.

79. Garten Rothschwanz, Rutidlla phoenicurus,
nicht sehr haufig.

80. Wiesenschmatzer, Praiincola rubetva, (3) ziem-

lich selten.

81. Steinschmatzer, Saxicola oenantke, (2) eben-

falls selten.

82. Trauer-Fliegenfanger, Muscicapa luciuosa, (6)

nicht sehr haufig.

83. Grauer Fliegenfana'er , Btttalis grisola^ (2)

seltener als die vorhergehende Art.

84. Seidenschwanz , Bombycilia garritia, im Winter
fast jahrlich in grossen Massen, einzelne Exem-
plare auch lebend.

85. Raubwiirger, Lanitis excubitor, (3) sehr selten.

86. Neuntodter, Enneoctonus coliurio, sehr haufig.

87. Holzheher, Garrulus giandarizis, sehr haufig.

88. Ungliicks-Heher, Garrulus infatistus, kommt
in einigen Jahren einzeln auf den Markt, in an-

deren Jahren dagegen gar nicht.

89. Elster, Pica caudata, zuweilen in grossen
Mengen.

90. Nussheher, Nucifraga caryocatactes
,

(i) ein

Exemplar gefunden.

91 Dohle, Corvus moitedula, werden, wie auch
die Elstern, zu Damenhiiten verwendet.

92. Nebalkrahe, Corvus comix, einzeln.

93. Rabe, Ci^rw^.y tcra.a;, junge Vogel werden regel-

massig in jedem Jahre aufgezogen.

94. Pyrol, Oriolus galbtila, (2) zwei Weibchen ge-

funden.

95. Staar, Stuvnus vulgaris, sehr haufig.

96. Schneeammer, Plectrophanes nivalis, Im Friih-

linge sehr haufig.

97. Lapplandischer Ammer, Plectrophanes lappa-

iiica, (6). 4 M. und 2 W. auf dem Markte ge-

funden.

98. Rohrammer, Cynchrainus sckoeniclus, im Friih-

ling einzeln.

99. Ortolan, Emberiza horiulana, (2) 2 M. dieser

Art gelangten aus Moskau auf den Markt.
100. Goldammer, Emberiza citrinella, sehr haufig.

loi. Dorfammer, Emberiza rustica, (3) einzeln im
Fruhlinge.

102. Weidenammer, Emberiza aureola, wird jahr-

lich einzeln aus Moskau gebracht.

103. Kernbeisser, Coccothraustes vulgaris, (4) 2

Paar gelangten aus Moskau auf den Markt.
104. Buchfink, Fringilla coelebs, sehr haufig.

105. Bergfink, Fringilla inontifringilla , weniger
haufig als die vorhergehende Art.

106. Haussperling, Passer dontesticus, einzeln,

lebend.

107. Feldsperling, Passer montanus, ebenfalls ein-

zeln.

108. Griinling, Chloris horiensis, haufig im Winter.
109. Zeisig, Spinus viridis, sehr haufig.

no. Stieglitz, Carduelis elegans, haufig.

III. Dompfaff. Pyrrhula vulgaris, sehr haufig.

112. Graugimpel, Pyrrhula cinerea, Graue Gim-
pel mit weissen Langsflecken auf den ausser-
sten Steuerfedern kommen ziemlich haufig auf
den Markt. Ein solches Weibchen ist vom Hr.
Prof. Cabanis als: Pyrrhula cineracea Cab. be-
stimmt worden.

113. Hakengimpel, Corythus emicleator, in eini-

gen Jahren sehr haufig.

114. Kiefern-Kreuzschnabel, Loxia pytiopsittacus,

sehr haufig.

115. Fichten-Kreuzschnabel, Loxia curvirostra.

(Schluss folg-t.)

Beobachtungen ijber Sti^rmvoge! und uber die

Ornis von KergueSens-Land.

Von Dr. Hlisker.

(Fortsetzung.)

In der Gefangenschaft hatte ich Gelegenheit,
ihr Thun und Treiben naher zu beobachten. Den
vorgeworfenen Kohl frassen sie nur ungern, mit
Vorliebe nahren sie sich von Fleisch. Mit der
Gier eines Geiers stiirzten sie sich auf die todten
Pinguine, die in den Kafig geworfen wurden und
verzehrten sie sammt dem Eingeweide. Selbst
ihresgleichen verschmahten sie nicht, wenn auch
vom Hunger getrieben. An Kadaver anderer
Vogel gingen sie nur ungern. Die c/ befeinden
sich untereinander auf das heftigste, wahrend sie

gegen ihre 5 sehr zartlich sind und nach Art der
Tauben den Kopf hin und her wiegend mit ihnen
schnabeln. Wenn das $ gefangen, lasst sich das

cf mit Leichtigkeit haschen. Verfolgt oder beim
Anblick eines andern c/i welches in unerwiinschte
Nahe kommt, stossen sie knurrende Laute aus,

die das $ erwiedert. Sie beobachten die grosste
Reinlichkeit, waschen und baden sich und verbringen
einen grossen Theil des Tages mit der Sauberung
des Gefieders.

Der Anfang der Nist- und Brutzeit fallt in die
Mitte des Januar. Am 12. wurde das erste Ei
gefunden, schmutzig-graublau, schwarzbraun ge-
fleckt, etwas grosser als ein Tauben-Ei. Sie nisten

am Strande in schwer zugjinglichen Steinspalten

und bauen ein vollstandiges Nest aus Moos und
diirren Grashalmen, das sie mit zwei Eiern belegen,
in deren Bebriitung (/ und 2 sich abwechseln.
Am 22. Januar fand ich Eier mit acht Tage altem
Embryo und am 3. Februar wurde ein zwei Tage
altes Junges gebracht, welches schon den Ansatz
der Schnabelkuppe zeigte, woraus sich schliessen

lasst, dass die Reifung des Eies etwa so lange
dauert wie beim Huhn. Im Maoen fanden sich

zuweilen Kohl, zumeist niedere Seethiere, die sie

am Strande auflesen.

Bei weitem zahlreicher als die Chionis ist der
Pinguin, der Hauptbewohner vom Kerguelen-Land.
In der Nahe von Betsy-Cove fanden wir ihn seltener

als in den vielen Buchten und Bayen, die wir zu

besuchen noch spater Gelegenheit hatten. An
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erster Stelle steht der goldhaarigePinguin, Etidyptes

chrysocoma. Derselbe bewohnt stets in grosseren

oder kleineren Colonien einen Geroll-Berg, wo
verwitterte Basalt -Blocke, wirr iibereinander ge-

schichtet, mannigfache Lucken und Spalten lassen,

die ihm ein geeignetes, leicht zu erklimmendes
Domicil bieten. Hier sitzen sie zu Hunderten und
Tausenden zwischen und auf den Steinen und er-

fiillen die Luft mit ihrem widerlichen Geschrei,

welches mit dem Geschnatter der Ganse eine ent-

fernte Aehnlichkeit hat. Tag und Nacht hort man
ihre unmusikalischen Laute. Der Nahrungserwerb
macht ihnen wenige Schwierigkeiten und Sorgen.

Die Tafel ist stets uberreichlich gedeckt. Die,

wenn auch nicht an Arten, aber doch an Individuen

ausserst reiche Meeres- Fauna lasst sie in kurzer

Zeit ihr Futter finden. Eine Pinguin-Colonie bietet

besonders zur Zeit des Fortpflanzungs-Geschaftes

des Interessanten sehr viel. Dicht gedrangt, Mann
an Mann, stehen oder sitzen sie auf den Felsblocken.

Bei allem Phlegma ist fortwahrender Wechsel in

der Gesellschaft. Fortwahrend kommen neue Zuge,

wahrend andere, von Fels zu Pels springend, den
Kopf vorausgestreckt , mit dem kurzen Schwanze
sich abstossend und mit den verkummerten Fliigeln

balancirend, das Wasser aufsuchen, in dem sie zu

Hause sind. Durch Anwesenheit von Menschen
lassen sie sich keineswegs storen, sondern zanken
und zupfen sich weiter. Mit dem koketten Feder-
busch auf dem Kopfe, den rothen Augen und der
kurzen gedrungenen Gestalt, nehmen sie sich sehr

possierlich aus, weit possierlicher und spasshafter,

als der gravitatisch einherwatschelnde Konigs-
Pinguin, das Oberhaupt des Gelichters. Geschickt
wissen sie die Brandung zu benutzen, nur mit dem
Kopfe aus den Wellen hervorguckend, lassen sie

sich ans Ufer spiilen, springen, ehe die nachste

Brandung kommt, auf den zunachst liegenden Stein

imd sind geborgen. Die Brutzeit und die Vor-
bereitungen dazu nehmen eine geraume Zeit in

Anspruch, drei bis vier Monate.
Am 1 6. November fanden wir in Foundery-

Branch die ersten Eier, die frisch gelegt waren,
wahrend bei unserer Ankunft in Betsy -Cove die

Colonien schon voUzahlig besetzt waren. Bei

unserer Riickreise am 3. Februar war die Brut so

weit herangewachsen, dass sie von den Eltern zu

Wasser gefuhrt wurde und die Rockerieen fingen

an zu vereinsamen.

Mit dem Bau des Nestes macht der Pinguin

wenig Umstande, er tritt oder sitzt eine kleine

Mulde aus, in die er das Ei legt. Selten fanden
wir zwei, noch seltener drei, wo eins dann klein

und verkummert war. Die Eier variirten in der
Form und Grosse ziemlich bedeutend. Sie be-

briiten dieselben im Sitzen wie andere Vogel.
Das cf halt gewohnlich neben dem 2 Wache und
gerirt sich als Beschiitzer. Wenn das § vom
Neste genommen oder gestossen, begiebt sich das

cf sofort auf dasselbe, das Ei zu vertheidigen.

Die Jungen werden von beiden Eltern sorgsam
gehutet, die fast ununterbrochen in ihrer Behausung
sind. Sie magern in Folge dessen ab, wahrend
sie zu Anfang der Brutzeit eine bedeutende Fett-

schicht hatten. Finer gewissen Intelligenz ermangeln
sie nicht. Aus mehreren gleichalterigen Jungen,
die ich den Eltern vorlegte, erkannten sie ihr

eigenes und zupften und stiessen die anderen fort.

Gegen ihre Angreifer setzen sie sich kaum
zur Wehr, sondern verkriechen sich zwischen Stein-

spalten oder hiipfen fort, indem sie ihr misstonendes
Geschrei noch verstarken.

Ihr Element ist das Wasser, man staunt iiber

ihre Geschwindigkeit und Geschicklichkeit. Wie
ein Pfeil schiesst der Pinguin durch dasselbe, die

Fiisse nach hinten gestreckt und zusammengelegt,
indem er mit den Fliigeln schnelle und kraftige

Bewegungen macht, sie zugleich als Steuer be-

nutzend. Gewohnlich schwimmt er unter Wasser,
ohne dass ein Korpertheil sichtbar, von Zeit zu

Zeit auftauchend, um seine grossen Lungen zu

fiillen, wo er dann bis zum Halse einsinkt. Droht
irgend welche Gefahr, die ihn nothigt, seine Ent-

fernung zu beschleunigen, so schnellt er wie ein

fliegender Fisch aus dem Wasser heraus, beschreibt

einen kurzen Bogen uber dasselbe, taucht wieder
ein und wiederholt dieses Spiel, bis er sich weit

genug diinkt. Es ist ein ergotzlicher Anblick,

eine grossere Anzahl reihenweise, einer hinter dem
anderen, in dieser Weise iiber das Wasser Purzel-

baume schiessen zu sehen. In der Accessible-Bay

sah ich eines Tages einen grossen Delphin am
Strande entlang sich langsam durch den Tang
w^alzen und vor ihm eine Zahl aufgescheuchter

Pinguine in der beschriebenen Weise der Fort-

bewegung. Wir beobachteten sie so zum ersten

Male ziemlich 100 Meter vom Lande ab, obwohl
nicht zu verstehen ist, was sie soweit hinaus fiihrt.

Solche Streifziige unternehmen sie stets in grosserer

Gesellschaft, die sie iiberhaupt sehr zu lieben

scheinen.

Pinguin-Colonien gehoren iiberall zur Strand-

Staffage Kerguelens. Vor allem zahlreich waren
sie aber im W^eihnachtshafen. Hier nistete der

Eudyptes chrysocoma zusammen mit dem Eudypt.

Forsterz, der, etwas grosser, sich sonst in der

Lebensweise nicht unterscheidet. Die Eier waren
ebenfalls etwas grosser. Im Nestbau hat er die

Eigenthiimlichkeit , dass er kleine Steinchen zu-

sammentragt, die er als Unterlage far die Eier

benutzt. Der Weihnachtshafen zeichnet sich vor

alien andern Hafen Kerguelens durch seine iippige

Flora und Fauna aus. Ausser den beiden Eitdyptes

residirte hier auch der Konigs - Pinguin und die

Aptenodytes demersa. Ersterer liebt einen sanft

ansteigenden sandigen Strand. Gewohnlich miindet

neben seiner Residenz ein kleiner Bach, in dessen

Nahe er seine Betrachtungen anzustellen pflegt.

Sein Gang ist watschelnd, wie der einer Gans.

Langsam und gravitatisch, den einen Fuss vor den
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andem setzend, bewegt er sich voran und wird

durch nichts aus seiner Fassung gebracht. In

Betsy -Cove hielten sich zwei Exemplare auf, die

wir vom Schlffe aus beobachten konnten und
welche auch photographisch verewigt sind. Bei

einem Landungsmanover standen sie in Mitte der

aufgestellten Matrosen und wichen keinen Schritt

aus der einmal eingenommenen Position. In der

Cascade-, Accessible- und Successful - Bay trafen

wir kleine Trupps von Aptenodytes patagonica,

der in den Prachtfarben seines Hochzeitskleides

glanzte. Anfang Februar war er in der Mauser.

Im Ganzen ist der K6nis:s-Pino;uin auf Kerg-uelen

selten. Die Brutzeit war vielleicht schon vorbei,

wir fanden weder Eier noch Junge. Die beiden

grossten Exemplare, welche abgebalgt wurden,
hatten ein Gewicht von nahezu 20 Pfund.

Den Aptenodytes demersa fanden wir zuerst

an der Cascade-Bucht. Zum Landaufenthalte wahlt

er sich ahnliche Platze wie sein grosserer Ver-

wandter, mit dem er in seinem ganzen Verhalten

grosse Aehnlichkeit hat. Die Brutperiode fallt in

die Monate October, November, December.
In Successful-Bay war ein grosserer Brutplatz,

den ich am 29. November besuchte. Zu einem
etwa 150 Fuss hohen sanft ansteigenden, mit Moos
bedeckten Hiigel im Grunde der Bucht, fiihrte

eine fest aussretretene Fahrte. Die Brutstatte selbst

war durch schmale Pfade in fast regelmassige
Quadrate getheilt, deren jedes mit dem Neste
eines Pinguins besetzt war. Die Brut war schon
ziemlich erwachsen, aber noch mit grauem Flaum
bedeckt; vereinzelt waren stark bebriitete Eier
einiger Spatlinge. Bei unserer Ankunft erhob die

ganze aus einigen Hunderten bestehende Heerde
ein fiirchterliches Geschrei, in welches die Jungen
piepend mit einstimmten und fingen an im Ganse-
marsch landeinwarts zu wandern, voran die alten

erfahrenen cf . Von den Jungen nahm ich zwei
und conservirte sie in Spiritus. An anderen Orten
war die Apt demersa nur vereinzelt.

(Schluss folgt.)
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Ptilopiis ceraseipectus. Carpophaga Richardsi, Ma-
cropygia arossi. Zosterops vaiensis.

R. G. Wardlaw Ramsay, Ornithological Notes from
Afghanistan. No. i. p. 444.

Henry T. Wharton, On the Orthography of some
Birds Names p. 449.

F. W. Hutton, On a new species of Rail from
Macquarie Island, p. 454. Neu : Rallus Macq7iariensis.

F. W. Hutton, On Harpa novae-zealandiae (Gmel) p. 486.

F. L. Marshall, On a new Pheasant from the North-west
Himalayas, p. 461. Neu: Puo'asia Biddulphi.

J.
H. Gurney, Notes on a Catalogue of the Accipitres in

the British Museum, by R. B. Sharpe (1874) p. 464.
On the occurrence of Nmox dorneensis in Java and
of a large form of Scops lempiji in Sumatra, p. 470.

E. L. Layard and H. B. Tristram, On a new thrush

from the Loyalty Islands Group, p. 471. Neu:
Turdtis inareensis.

T. Salvador!, On a new hawk of the Genus Urospizias
Kaup, from Bouru, p. 473. Neu: Urospizias palli-

diceps.

Notices of recent Ornithological Publications. Letters,

Announcements etc. Abgebildet wurden: Bua^-remon
latiuuchus Scl., B. meiatiolaemus Scl. and Salv.

(tab. X), Ceyx gentiana Tristr. (tab. XI), Charmo-
syna Margarethae Tristr. (tab. XII).

H. S.

Rasp ail, F., Monographic du rossignol. Nouvelles re-

cherches pour les moeurs de cet oiseau, principalement
en ce qui concerne la nidification. Paris, i Fr.

Rion, A., Les Oiseaux: Alipennes, rudipennes, impennes.

4 edit. Paris. 10 c.

Rolland, E., Faune populaire de la France. T. 2. Les
Oiseaux sauvages. Noms vulgaires, dictons, proverbes,
legendes, contes et superstitions. Dieppe, ro Fr.

Hartlaub, G., Ueber eine neue Wachtel von der Duke
of York-Gruppe. (Berichte des Vereins fiir naturw.
Unterh.). Hamburg, VII. (November) Bericht 1879.
— Excalfactoria lepida.

Bouvier, A., Tableau des Grimpeurs europeens. (Guide
du Naturaliste No. 10 1879 p. 124).

Reichenow, Ant., Vogelbilder aus fernen Zonen.
III. Lieferung. Cassel 1879. Theodor Fischer.

Auf die Giire dieser trefflichen Arbeit habe icli schon
wiederholt in diesen Blattern hinzuweisen Gelegen-
heit gehabt. Die dritte Lieferung reiht sich ihren

Vorgangerinnen wiirdig an. Auf der Tafel VII
(Aus den Tropen Afrikas) werden abgebildet: Poeoce-
phalus meyeri Rijpp. P. senegalics L., P. Rilppelli

Gray, Psittacus timneh Fras. P. erithacusl^.^ Poeoce-
phalus robiisius Gm. P. Gulielmi Jard. Coracopsis
vasa Shaw, ferner auf Tafel VIII (In den Gummi-
waldern Australiens) : Trichoglossus cyatiogra mmus
Wagl. T. massenae, Bp. T. chlorolepidoiiis Kuhl.
T. Novae-Hollandiae Gm. T. rubrHorquatus Vig.
et Horsf T. haemafodes L. T. ornatus L. und
schliesslich auf der dritten Tafel dieser Lieferung,
No. IX des ganzen Werkes (An den Ufern des
Amazonen - Stromes) : Sittace glauca Vieill. S. kya-
cinthina Lath. S>. severa L. 5. chloroptera Gray.
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5. macao L. 5. maraca7ia Vieill. unci 5. auricollis

Cass.

Manuel duTendeur et de I'Oiseleur Liegevis. Traite

des Oiseaux de la Belgique, de la description et de

I'usage d. filets etc. Liege 1879. ^- ^4 PS^- ^'

7 plchs.

Mulsant et Verreaux, Planches complement a I'hist.

nat. des Oiseaux-mouches. 7 livr. avec 56 plchs col.

Lyon 1879. 4.

Elliot, D. G., Monograph of the Bucerotidae or family

of the Hornbills. Part. 6. w. 6 color, plates

London 1879. imp. 4.

Gould, J., The Birds of New Guinea and the adjacent

Papuan Islands. Part. 10. w. 13 color, plates.

London 1879. wg. fol.

Legge, W. v., History of the Birds of Ceylon. Part. II:

Passeres-Columbae (pg. 345—730) London 1879. wg.

4. w. II col. pi.

Smith, C, The Birds of Guernsey and the neighbouring
Islands (Alderney, Sack, Jethou, Henn): being a

small contribution to the Ornithology of the Channel
Islands. London 1879. 8. w. pgs. 223.

Wright, L., The practical Pigeon Keeper. London 18798 Fig.

H. S.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Am 17. October verstarb in London
Alfred Henry Garrod,

der sich durch umfangreiche und wichtige Ar-

beiten auf dem Gebiete der vergleichenden Anatomic

der Vertebraten einen ehrenvollen Namen ervvorben.

Aus der grossen Reihe der von ihm veroffentlichten

Untersuchungen nennen wir an dieser Stelle : On
certain muscles of Birds and their value in

classification; On the carotid arteries in Birds; The Ana-

tomy of Columbae ; The Trachea in Storks and Spoon-

bills; The Anatomy of Chauna Derbiana; The Anatomy
of Aramus scolopaceus; The mechanism of Birds wing;

The anatomical characters of the Divisions of Passerine

Birds; Cranial pecularities of woodpeckers u. s. \v. Fast

alle diese Arbeiten wurden in den Proceedings und

Transactions der Londoner Zoological Society, deren

Prosector er war, veroffentlicht, nur ^\cmge finden sich

im Ibis und in anderen Zeitschriften. Noch das vorletzte

Heft der diesjahrigen Proceedings (August 1879) bringt

den ersten Theil einer ebenso interessanten wie eingehen-

den Arbeit: On the Conformation of the Thoracic Extre-

mity of the Thrachea in the Class Ayes. Pt. I : The
Gallinae. Hoffen wir , dass sich auch- die folgenden Ab^
schnitte dieser werthvoUen Arbeit in , dem Pulte dessen

ypllendet. yqrfmden mo^er^, den, die r'Vyissen.sch^ft^ als zu

fruhe verlbren. ^auf da^s_ tiefste.. betrauern^^iuss.,, ^,.

^llgemeine Deutsche Ornitliologische Gesellschaft.
' Sitzung vom 3. November — Vofsitzender : Prof.

Dr. Cabariis. — Nach Verlesung des Berichtes fiber die

©ctober-Sitzung, legt Hefr Gabarris dlejenigen bis jefzt'be'

kaiinten und beschriebeneii_. Arte'n der: Genus Coryihaix

vor,' deren verlangerte Schopffedern weisse Spitzen haben

und erlautert dieselben in eingehendster Weise, Zugleich

xjimmt,^ Veiianlassung, eine hierher gehorige neue -Species

vorzulegen, welche vou dem in der Sitzung anwesenden
AfrikElreisenden Herrn Schiitt in) Innern des' sudwestlichen

Afrika gesammelt w'orden ist iZ)ie'"n'eue, Art ist die

kleinste der Gruppte. '-Sre ist durch die lebhaft violett-

blaue Farbijng der- •Flugel imd der Schwanzfedern
scharf charakterisirt. ' Herr ' Prof." Gabanis benennt

diese rieue schone Form zu- Ehren ihres Entdeckers

Cerythaix Schiittit.
.

—; Herr Dr. B ohm theilt mit,,, dass

ypr kurzer; Zeit ein^Z^/ircj'w.S' K-%?i'£z' in Ostpreussen ge-

a<;hossen ,worden. i3t.^ .^-^ I^e^T S.chiitt- giebt eine Reihe

von Mittheilungen
,
fiber' das von ihm tepbachtete Leben

der 'Corythaix-kxt&n^ vdrnehitilich fiber das von C. Schiiflu.

Herr'Schalow yerliest dfe' UtberSetzung einer Arbeit

Robert Ridgway's: „On the use of trinominals in the

zoological Nomenclature" aus dem diesjahrigen Juliheft

des Bulletin of the Nuttal ornithological Club und knupft

an diese Vorlesung eine Reihe von Mittheilungen fiber die

Anschauungen, die sich bei den verschiedensten Ornitho-

logen hinsichtlich dieser Frage geltend gemacht haben.

Es ist dem Vortragenden nicht datum zu thun, nachzu-

weisen, dass die Anwendung eines trinominalen Systems
in der Nomenclatur zur Bezeichnung gewisser constanter

Varietaten nothwendig sei, als vielmehr die Frage zur

Erledigung zu bringen, in welcher einfachsten Weise diese

trinaren Benennungen zu wahlen seien. Er erortert ein-

gehend die Stellungen, welche Dr. Elliot Coues sowie

J. A. Allen, die sich vielfach mit diesem Gegenstande
beschaftigt haben, in dieser Frage einnehmen. Eine leb-

hafte Discussion schloss sich diesen Mittheilungen an.

(Nachste Sitzung : Montag den 8. Dezember im bisherigen

Sitzungslokai).

H. S.

Berichtigimg.

Auf Seite 172 muss es unter ,,Antwort" heissen:

VI.' Jahrgang des Journal fiir Ornithologie anstatt

II. Jahrgang.

Briefkasteii der Redaction.
-Manuscripte gingen ein yon Herrn L- Martin in

Stuttgart, O. V. Krieger m Sondershausen, Ed. Tauber in

Tfickeihausen und J.
Rohweder in Husurtl. '

'

.

Beobachtungsnotizen fiber das Jahr i875ng}iigeh ein

von den Herren Erichsen und Paulsen in Flensburg,

Baumeister ^ac,hse.,yi,j5,,ltjepkirchen und Forster Spal-

ding in Zymna." i
' ' r 1

6mde''d'u Naturaliste. No.' 8 et 9 find No. 10.

Mittheilungen des Tiroler Jagd- iriid ' Vpgclschutz-Vereins.

No. lb,-- y ' :"-- -yiy--^^^'-' '--; -f^'^fy

Schm-eltz, SifzQngstericht''^ni^le*^'V'ereitis-' fur naturw.

. Unterhaltung in Hamburg. (Q. Harriaub, fiber eine

- neue Wachtel von der Duke of York Gruppe).

Der Geflfigclzficht^rr;iItid^iYpg:plfreund. No. 2.

Das Ormtllt>logist'.h.e Ceiltralblatt erscbeint ain

Postanstalten, so,\yie direltt dur,ch,.clie Espedition zu bezielien.

I. und: 15. jeden Monats Tiijd, 1st ckirchraUe Buchhandlungen und

Abonnements-Preis halbjahrlich 4 J.V!ai;kj:':i

Redaction und Expedition: Berlin SW., Grossbeerenstr. 62. — Verlag: L. A. Kittler in Li-ipz

Druck von E. Nolda, Berlin SW., Grosfibeerenstr. 52.
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Beobachtungen iiber Sturmvoge! und iiber die Ornis von Kerguelens-Land.

Von Dr. Hijsker.

(Schluss.)

Von gemeinnutziger Bedeutung ist der Pinguin

nur seines Fettes wegen, aus welchem Thran ge-

kocht wird. Das Fleisch ist wenig wohlschmeckend,
wahrend die Eier, deren man in kurzer Zeit tau-

sende sammeln kann, unsern Beifall fanden.

Von grosserem okonomischen Nutzen war fur

uns die Ente, Querquediila Eafo)ii. Kin feuchtes,

sumpliges, von niedrigen und hoheren Bergketten

durchzogenes Land mit unverhaltnissmassig grosser

Kustenentwickelung und reichem Strande, ist

Kerguelen flir diesen Vogel wie geschaffen. Die

Enten lieben die flachen sumpfigen Landzungen,
die sie zur Zeit der Ebbe besuchen, um aufzulesen,

was die Fkith fur sie angespiik. In den von den
Robbenschlagern wenig besuchten Hafen waren

massenhaft vertreten und sehr wenig scheu,

dass es ein Leichtes war, sie in grosserer Zahl

sie

so

zu

es

erlegen.

Zur Brutzeit, die in die Monate November,
Dezember, Januar faUt, trafen wir sie meist paar-

weise weiter im Innern. In Foyndery-Branch fanden

wir am 17. November die ersten Eier, wekhe
frisch gelegt waren und im Winterhafen sah ich

am 18. Januar die erste noch junge Brut. Zum
Nisten sucht sich die Ente ein verborgenes Platz-

chen aus und baut ein Nest aus Spreu, welches
sie mit ihren Daunen polstert. Sie belegt das-

selbe mit vier bis sechs leiciit griin gefarbten Eiern,

Mit der Brut sucht sie die Thaler auf, wekhe
gewohnlich von einem kl^inen Bach durchrieselt
werden und hak sich in der Nahe von Steinkliiften

auf, die ihr bei Annaherung ihrer Feinde eine

sichere Zufluchtsstatte bieten. Dass die Enten
Kohl fressen, ist wohl eine irrige Ansicht. Sie
nahren sich vom Strande. In zwei Fallen fand ich

Reste von kleinen Fischen, die sich am Strande

unter Steinen aufhalten, bei der Untersuchung des
Magen-Inhaltes, aber niemals Kohl.

Der Hauptfeind der Ente ist die Lestris ant-

arciica, welche, ziemlich haufig, an Unverschjimt-

heit und Frechheit fast der Procell. gigantea gleich-

kommt. Mit schnellem, sichern und kiihnen Plug
erhebt sie sich hoch in die Liifte und zieht, gleich

einem Habicht, ihre Kreise, nach Beufe ausspahend.
Mit Vorliebe geht sie an das Aas erschlagener

Robben oder Pinguine, weicht jedoch scheu dem
Riesensturmvogel zur Seite, der sich stets den
Riesenantheil nimmt. Im Nothfalle macht sie auch
Jagd auf Enten und Seeschwalben. So beobachtete

ich sie, wiederholt auf eine wahrscheinlich ange-

schossene, allein fliegende Ente stossend, die sie

schliesslich schnappte und im Schnabel davontrug.
Auf der Entenjagd begleitete sie uns oftere Male
und holte vor unsern Augen die geschossenen
Enten fort. Den Sturmvogeln lauert sie vor ihrem
Baue auf, wovon viele P"edern und Skelette der
vor ihren Erdlochern gertipften Vogel zeugten.

Stets paarweise sich zusammenhaltend, leben sie

mit ihren Artengenossen, sowie mit alien andern
Vogeln Kerguelens in Unfrieden und Feindschaft.

Viel hat von diesem kiihnen Rauber die niedliche

Stenia zu leiden, der sie Eier und Junge raubt

und sie selbst nicht verschont. Die Brutperiode
fallt in die Zeit von Mitte November bis Ende
Februar, wo ich in der Whale-Bay schon ziemlich

erwachsene Junge sah, die am Strande herum-
liefen. Am 19. November fanden wir im Royal-
Sound die ersten Eier. Die Nester waren in der

Nahe von kleinen Bachen, auf etwas erhabenen
Moostiimpelri, kunstlos aus durrem Grase gebaut,

mit meistens zwei, seltener einem braun gefleckten

Ei. Die Eltern vertheidigen ihr Eigenthum sehr

energisch und konnte man sich ihrer nur durch
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Kniittelhiebe erwehren. Mit heiserem Geschrei

folgten sie eine ganze Weile. Das c/ halt sich

stets in der Nahe des 2 und kommt auf dessen

Lockruf sofort herbei, ihm beizustehen. Eine junge,

noch mit Stoppeln bedeckte Raubmove verzehrte

eine schon ziemlich erwachsene Sterna, mit der sie

zusammengesperrt war, mit Haut und Haaren.

Die Verwandtin der Raubmove, die Move,
welche in Menge die Kiiste Kerguelens bevolkert,

war durch sorgfaltiges Slcelettiren der Kadaver
fiir die Zoologie von einiger Bedeutung. In Port

Palliser besuchten wir einen Nistplatz, der auf

einem etwa 400 Fuss hohen Felsen gelegen war,

wo Hunderte von JMoven zusammen sassen. Die

Jungen, welche ein graues Kleid tragen, waren
Anfang Februar bereits erwachsen.

Es muss noch erwahnt werden, dass wir am
4. und 5. Januar auf 410.50,4' S. Br. und 71 G. 54,7'

O. L., und 440 33,9' S. Br. und 69 G. 58,5' O. L.

zwei Raubmoven beobachteten, die wahrscheinlich

vom Sturm auf diese Breiten verschlagen waren.

Der eleganteste Vogel Kerguelens ist un-

streitig die schon ofter erwahnte Sterna znrgata,

blau mit kokettem schwarzen Haubchen, dunkel-

braunen Augen, langem gegabelten Schwanze und
rotlien Laufen, Schwimmfussen und Schnabel. Die
Seeschwalbe ist in fortwahrender Thatigkeit. Tag
und Nacht hort man ihr Kriah, Kriah. Meist fliegt

sie dicht iiber derOberflache, mit baldlangsamerem,
bald schnellerem Fliigelschlage, ununterbrochen

stosstauchend. Sie liebt die Nahe des Strandes.

Ein einziges Mai, am i. Januar auf 40" 39,5' S. Br.

und 72" 58' O. L., beobachteten wir auf kurze

Zeit eine Sterna in der Nahe des Schiffes. So
geschickte Flieger sie sind, so ungeschickt be-

wegen sie sich auf ihren kurzen diinnen Beinen

an Land. Bei unserer Ankunft auf Kerguelen

hatten sie sich bereits gepaart. Sie nisten einzeln

an etwas hoher gelegenen Orten, imi gegen die

Feuchtigkeit geschiitzt zu sein und legen ein oder

zwei gefleckte Eier, in deren Bebriitung c/ und

9. abwechseln. Ihre Brut vertheidigen sie muthig,

mit dem scharfen spitzigen Schnabel auf ihre An-
greifer stossend. Erhebt eine Sterna das Schlacht-

geschrei, so sammelt sich gleich eine grossere

Schaar und verfolgt den gemeinsamen Feind, ihn

mit lautem zornigen Terek Trr Terek umfliegend.

Die Brutzeit scheint ziemlich unbestimmt zu sein,

denn wir fanden bei unserer Ankunft wie bei dem
Verlassen von Kerguelen frische Eier. Die Jungen
tragen ein buntfarbiges Kleid und trippeln fast

geschickter als ihre Eltern am Strande herum.

Als Nachtvogel — Ross beobachtete bereits

einen solchen auf Kerguelen — fiihrte sich ein

Taucher ein, der auf der Mittelwache zwischen

12 und 4 Uhr an Bord geflogen kam. Unterseite

weiss, Oberseite gl:-.nzend schwarzbraun, Schnabel
schwarz, an der Spitze haldg gebogen, kiirzer als

der Kopf, Lauf- und Schwimmfiisse blau, die drei

Zehen bis zu den Krallen durch Schwimmhaute

verbunden, Augen dunkelbraun, Nasenrohre durch
eine Scheidewand in zwei schlitzformige Halften ga-
theilt, die sich nach oben offnen, Fliigel undSchwanz
kurz, Fliigelbreite 39, Lange 23 Centimeter. Heine
weit nach hinten eingelenkt. Figur kurz und ge-
drungen, wie bei einer Lumme — sehr wahr-
scheinlich Halodroma itrinatrix (Red.). — In

Foundery- Branch fanden wir am 17. November
vier Exemplare, mit gr«ssen ^^eissen rund ovalen
schon bebriiteten Eiern, die in Erdlochern am
Strande wohnten. Sie lieben stilles ruhiges Wasser
und halten sich vorzugsweise in den tiefeinschneiden-

den ofeschiitzten Buchten auf. Anfang Dezember
sahen wir ihn in der Tucker -Strasse zum ersten

Male in grosserer Anzahl, einen Monat spater

fanden wir ihn in der Whale- und Irish-Bay. Sie

tauchen im Sitzen oft und anhaltend langere Zeit

unter, als uber Wasser sich aufhaltend. Ihr Flug
ist flatternd und ungemein schwerfallig. Sich stets

dicht an der Oberflache haltend, bedienen sie sich

ihrer Fliigel selten und nur auf kurze Entfernungen.

Ungemein scheu und vorsichtig, verschwanden sie

bei Annaherung eines Bootes, schon in welter

Distanz untertauchend. Bei ruhiger See und klarem
Wetter beobachtete ich den Taucher ein einziges

Mai, etwa drei Seemeilen von der Kiiste entfernt.

Von den auf Kerguelen nistenden Sturmvogeln
eriibrigen noch zu besprechen zwei Sturmtaucher,

wenn die Bestimmung richtis:. Der kleinere dunkel-

grau, Fliigelbreite 85, Lange 35 Centimeter, hatte

bei unserer Ankunft in Betsy-Cove bereits Junge
und wurde hier wiederholt aus seinem Baue aus-

gegraben, wahrend ich ihn an anderen Platzen

nicht getroffen habe. Den grosseren Piiffimis

I

fanden wir am 19. November in Foundery-Branch,

wo er aus langen, breiten und hohen, gut ausge-

polsterten Gangen mit ganz frisch gelegtem, grossen

weissen Ei ausgegraben wurde. Farbe dunkelgrau,

nach dem Kopf zu lichter werdend, Unterseite

atlasweiss, um die Augen ein dunkel gefarbter

Ring, Fliigelbreite 1,06, Lange 45 Centimeter.

Starker, an der Spitze hakig gebogener Schnabel.

DerMageninhalt bestand meist ausSepien-Schnabele

und Resten von Krebsen. Auf offenem Meern
sahen wir den grossen Sturmtaucher zum ersten

Male am 27. December. Sehr hautig sind beide

Arten auf und um Kerguelen jedenfalls nicht.

Tylas strophiatus.

Eine neue Vogelart von Madagascar.

Von Leouhard Stejneger in Bergen.

Tylas strophiatus. Diagn. Supra cinereus,

pileo nigro, nitore nonnuUo chalybaeo, fronte vix

distincto; loris et regione periophthalmica nigris;

mento albo , macula parva nigra; parauchenio

guttureque pure albis; fascia pectorah satis circum-

scripta dilute cinerea; gastraeo reliciuo albido,

ochraceo-tincto. Stat. T. albigidaris.
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Long, rostr. a. fr. 21 mm.
al. 115 mm.

caud. 86 mm.
tars. 22 mm.

Die Vergleichung dieser Art mit dem nahe-

verwandten T. albigiilaris ergiebt als hauptsachliche

Unterschiede:

i) Die deutlich markirte hellgraue Brustbinde,

oberhalb welcher die Farbe der Unterseite rein

weiss ist und unterhalb welcher das Weiss der

Unterseite ockergelblich iiberflogen ist.

2) Ist die Stirn so dunkel gefarbt, dass es

zweifelhaft erscheint, ob dieselbe von dem Schwarz
des Scheitels und Nackens verschieden ist.

3) Geht die graue Farbe der Handschwingen-
rander nicht so weit nach vorn wie bei T. albi-

gularis und bildet sich auf diese Weise ein grosser

dreieckiger schwarzer Fleck auf dem Fliigel,

wahrend sich die grauen Rander bei albigularis

soweit nach vorn erstrecken, wie die Aussen-
fahnen der Handschwingen liberhaupt sichtbar sind.

Die Federn vom Unterkiefer nach hinten sind

aschgrau. Dadurch wie durch den kleinen schwarzen
Fleck am Kinnvinkel scheint sich T. strophiatus

dem T. Eduardi zu nahern.

Die dritte Handschwinge gleicht der siebenten,

die fiinfte und sechste sind die langsten, die vierte

ist kaum kiirzer, die siebente ist 5 mm. kurzer

als die sechste.

Ein Exemplar dieser neuen Art ist durch
die norwegische Mission in das Museum zu Berp;en

gelangt, welches auch ein Exemplar von T. albi-

gularis besitzt. Dieselbe stammt wahrscheinlich

von der Westkiiste.
L. St.

Nach den mir von Herrn Stejneger mitge-
theilten ausfiihrlichen Notizen nebst einer guten
colorirten Abbildung seines neuen Tylas erscheint

auch mir die Artselbstandiokeit dieses Voeels nicht

langer zweifelhaft. Ich konnte dicse Abbildung
mit schonen Exemplaren von T. albigidaris und
T. Eduardi in der hiesigen Sammlung vergleichen.
Die graue Oberbrustbinde ist hochstcharacteristisch.

Bremen, den 12. Dezember 1879. Dr. G. Hai'tlailb.

Der Eis-Sturmvogel in Schleswig-Holstein.

Obgleich ich ausser einigen zweifelhaften Zeug-
nissen nur in einzelnen Fallen sichere Beweise von
dem "\'orkommen des Eis - Sturm vogels {Pro-
cellai-ia glacialis) in Schleswig-Holstein erhalten
habe,*) glaube ich doch annehmen zu diirfen, dass
dieser nordische Gast besonders an der Westl^•uste
nicht allzuselten sich einfindet. Unsere Bevolkerung
ist so wenig achtsam und in der Unterscheidung
der Vogel geiibt, dass jedes nur einigermassen
ahnliche Geiieder unter irgend einer allgemeinen

-) Vergl. „die Vogel Schleswig-Holsteins" und „Schriften
des naturw. Vereins fur Schleswig-Holstein II. 124.

Bezeichnung zusammengefasst wird. So sind auch
die mir vorgekommenen Falle, wo Procellaria
glacialis fiir eine „gew6hnliche Move" gehalten
und darum der Aufbewahrung nicht werth er-

achtet worden war, gewiss nur einzelne von
mehreren. Um so dankenswerther ist die Nachricht
iiber einen in der Mitte Holsteins (27" 40' L.,

53" 50' Br.) gefangenen Vogel dieser Art durch
die Herren Lehrer Thoms und Dr. med. Gronow
in Kaltenkirchen. Die von dem Ersteren zum
Zweck der Bestimmung gegebenen Daten und die

ausliihrlicheren Mittheilungen des Letztgenannten
lauten wie folgt.

Am 21. October sah eine alte Frau auf einer

umgepfliigten Koppel des Oersdorfer Feldes, und
zwar in unmittelbarer Nahe des Dorfes, einen

,,seltsamen Vogel" von heller Farbe auf der Erde
sitzen. Sie ergriff denselben und brachte ihn zu

einem im Dorfe wohnenden Bauern. Dieser erkannte
an den Schwimmfiissen einen Wasservogel und
setzte das Thier auf einen kleinen Hofteich, der
mit einigen Enten bevolkert war. Der Vogel
schien sich auf dem Wasser sehr behasflich zu

fiihlen, er wurde munterer und schwamm zu den
Enten. Letztere wurden sehr bestiirzt, denn sie

entflohen unter heftigem Geschnatter. Jener
schwamm nun langsam rudernd auf der Wasser-
flache umher, tauchte hin und wieder seinen Kopf
ins Wasser und reinigte sein Geiieder. Nach Art
der griindelnden Enten aber vermochte er seinen

Korper nicht hinunter zu bringen.

Nach einiger Zeit verliess er das Wasser,
ging sehr schwerfallig ans Land und verharrte hier

in trager Stellung, meistens sitzend. Brotstiicke,

Weizenkorner, Kartoffeln etc. die ihm aus Unkunde
vorgeworfen wurden, liess er unberiihrt; dagegen
versuchte er vSpeckstiickchen zu ergreifen und zu

verschlinoen. — In dieser Weise hat er drei Taee
auf dem Gehoft des Landmanns gelebt, hat Tag
und Nacht auf dem Wasser oder am Ufer des
Teiches zugebracht, unbekiimmert um Hunde und
Katzen und ohne die Flucht anzustreben. Er liess

sich leicht ergreifen und streicheln und setzte; sich

hierbei nicht zur Wehre. Die auf dem Hofe be-

findlichen Enten und Huhner hatten mittlervveile

Freundschaft mit dem Fremdiing geschlossen Aind

duldeten es, dass derselbe sich ihnen zugesellte.

Zufallig fuhr ich fiber den Hof des Landmanns,
dieser zeiafte inir den eben verstorbenen Voo-el

und schenkte ihn mir. (Gr.)

Die Messung ergab Flua-weite : i Al., Lange
49 ctm., Schwanz 12 ctm , Schwingen 32 ctm.,

Schnabel 4 ctm., Kopflange 6 ctm.

Die Farbung des Gelieders und der nackten
Theile stimmte im Ganzen mit den beziiglichen

Angaben in Brehm's Thierleben iiberein, nur fanden

wir die Schnabelwurzel etwas heller und die Fiisse

(statt gelb) weiss mit einem Stich ins Blauliche. —
Das Thier war vollstandig fettarm, sehr abge-
magert und daher von geringem Korpergewicht.
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Der Magen war reichlich mit einem nach Thran
riechenden Schleime angefiillt und enthielt ausser

einigen feinen Federn und zarten Grashalmchen
keine Substanzen; desgleichen war der Darmkanal
vollig leer. Der Vogel wird zweifelsohne vor
Hunger und Ermattung gestorben sein.

Husum, den 26. Nov. 1879. J. Rohweder.

Briefkaston der Redaction.

Herrn Pastor Bartels: Hire Manuscripte haben wir

rnit Dank erhalten. Ein abgesandter Brief ist uns kiirz-

lich als unbestellbar zuruckg'eschickt; wir bitten deshalb

um genaue Adresse.

Herrn A. Herold in Cr. : Hire freundlichst gesandten

Notizen werden wir im Zusammenhange abdrucken. Der
Jahresbericht 187S ist noch nicht im Druck voUendet.

Herrn Ed. Tauber in T. : Manuscript dankend
empfangen. Erscheint in nlichster Nummer.

Die Vog'cKvelt von C. Ritsert (Heilbronn). No. 11.

Meves, Forteckning ofver de foglar, som pa den s\enska

expeditionen till Jenisei 1876 insamlades eller obser-
verades af Dr. Theel. (Sonderabdruck aus: Oefvers.
Vet. Ac. Forh. 1879).

Sehaufuss, Verz. 153 (1880) des Museum Ludwig
Salvator in Dresden.

Zoologischer Anzeiger No. 43.
Die Pflege des Thierschutzes in der Volksschule. Vortrag

vom Schulrath Dr. Moebius (Separatabdruck aus
der „Cornelia"). Leipzig, Winter'sche Verlagsh.

The Oologist No. 2—4 1879. (No. i ist nicht einge-

gangen).

Guide du Naturaliste. No. 11.

C. Cronau, Die Hiihnervogel mit besonderer Rucksicht
auf ihre Pflege und Zucht in Gefangenschaft. (Louis
GerscheFs Verlag in Berlin). — Vergl. Rundschau
in niichster Nummer.

G. Sun d man, Finska Fogelagg. (Helsingfors, Finska
Litteratur-Siillskapets Tryckeri 1879). Siehe Rund-
schau in niichster Nummer.

Zeitschrift des Ornitholog. Vereins in Stettin. No. 9 u. 10.

Tausch- unci Kauf-Verkehr.

Thiergrosshandlung in London,
J6^0 S^. George-Street E,

empiiehlt Makaken a 20 Mark. — Seiden-AefFchen
a P. 40 Mark. — Graue Papageien a 20 Mark. —
Schilf-Finken a P. 8 Mark. — Halbmond-Sittiche
a P. 20 Mark. - Tiriacula-Sittiche a P. 16 Mk. —
Blaubiirtige Heher a 20 Mark. — Ariel -Toucane
a 80 Mark. — Gelbhauben-Kakadus a 20 Mk. —
Rosa Kakadus a 12 Mark. — Flotende Floten-

vogel a 100 Mark. — Konigs-Fasanen a P. i6oMk.
— 22000 Stiick Blaue Heher Felle.

Im Verlage von L. A. Kittler in Leipzig er-

scheint:

Jotxr-iial fill- Ox-iiitliolog-ie.
Deutsches Centralorgan fiir die gesanimte Orni-

tholocrie.o
In Verbindur.g mit der Allgemeinen Deutschen
Ornithologischen Gesellschaft heraiisgcgeben von

Prof. Dr. Cabaiiis.

Preis des Jahrgangs 20 Mark.

Willi. Schliiter in Halle a.S.
Naturalien- & Lehrmittclhandlung.

Reichhaltiges Lager aller nat urhistorischen
Gegenstande. Cataloge gratis und franco.

Torfplatteii
zum Auslegen von Insektenkjisten, 24 cm. lang,

7 cm. breit, das Hundert 4,50 Mark excl. Emball.
sowie alle Sorten Insectennadeln hat in jedem
beliebigen Quantum abzulassen

Willi. Schliiter in Halle a.lS.

Berlin, Garten-Strasse 62.

Bine grosse Anzahl eingevvohnter Graupapa-
geien von 50— 150 Mark. — Desgleichen Amazo-
nen von 45— 100 M. — Hakengimpel a 12. —
Schneeammern a 9. — i Birkliuhn 15. — i Hasel-

huhn 9. — 2 Regenpfeifer 15 Mark.

Bestiiiimiingen fiir den Tausch- und Kaut-
Verkelir.

Inserate werden mit 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren

Raum berechnet.

Dieselben sind an die Biichdruckerei von E. Nolda, Berlin SW.,
Grossbeerenstr. 52 einzuschicken.

In jede Nummer des Blattea konnen nur diejenigen Anzcigen
aufgenommen werden, w^lche spatestens z\rei Tage vor dem
Ausgahe-Termin eiiigelaufen sind.

Mitglieder der „Allgem. Deutsch. Ornitli. Gesellschaft" haben
ei»ien Raum im Werthe ihres Abonnenients ko.stenfrei und bei

Ueberschreitung dessel'^en nur den halben Insertionspreis zu

entrichten.

Mit dieser Nummer schliesst der JahrgaDg- 1879. Indein wir iinseren goelirteii Mitarbeitern

unseru Dank fiir die lebhafte Bctheiligung aiisspreclien, bitten wir dieselben, auch im neuen Jahre

dem „Ornithologischen Centralblatt" ilir Interesse zu bewahren. Den Lesern unseres Blattes bringen

wir die rechtzeitige Erneuerung- des Abonnements in geneigte Erinnerung. Die Redaction.

Das Ornithologische Centralblatt erscheint am i. und 15. jeden Monats und ist durch alle Buchhandlungen und
Postanstalten, sowie direkt durch die Expedition zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark.

Rcdiiction uml Expedition: Berlin SW., Oroasbeerenstr. 32. — Verlaj: L. A. Kittler in Leipzig.
Druck von E. Nolda, Borlin SW., Grossbeerenstr. 52.
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